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I n h a 1 1.

Zusammengestellt von C, Schuster.

Anmerkung. Fiir die Benutzung des Inhaltsverzeichmsses sei folgendes bemerkt: Die Namcn
der Kryptogamen sind in II vollstandig aufgefuhrt, indessen bei den bekannten Arten nur der

Gattungsname, wahrend bei den neuen Arten der voile Name und Autor steht, Neue
Gattungcn sind gesperrt gedruckt. In III, IV und V, welche sich auf das Beiblatt beziehen, sind die

Klammern der Seitenzahlen der Kurze wegen fortgelassen, Ein * hinter der Seitenzahl in II weist

auf eine Abbildung ^Textligur), vor den Speziesnamen auf eine solche anf einer Tafel bin.

I. Originalarbeiten.

Bachmann, E. Zur Flechtenflora des Erzgebirges. p. 157—182.

DietzoWy L. Cratoneuron fUicinum (L.) Roth. p. 277—279.

Esmarch, Ferdinand, Untersuchungen uber die Verbreitung der Cyanophyceen auf

und in verschiedenen Boden. (Mit 5 Abbildungen im Text.) p. 224—273.

Fleischer, Max. Khtische Revision \on Carl Miiller schen Laubmoosgattungcn.

p. 280—285.

CJrebe, C. Die Moosflora des Naturschutzgebietes bei Sababurg. p. 274—276.

Grove, W. B. Fungi from West Australia, p. 145—147.

Hieronymus, G. Beitrage zur Kenntnis der Gattung Pteris. II. "Dber Pteris quadri-

aurita Retz und einige asiatische, malesischc und polynesische Pteris-Krten

aus der Gruppe und Verwandtschaft dieser Art. p. 325—375.

Lettau, G. Nachweis und Verhalten einiger Flechtensauren. p. I—78.

Luderwaldt, H. Verzeiclmis der im Jaragu^gebict gesammelten bez. beobachteten

Fame. p. 79—81.

Roth, Gg. Neuere und noch wenigcr bckannte europaische Laubmoose. (Mit Tafel I.)

p. 148—156.

Schroeder, Bruno. Zellpflanzen Ostafrikas, gesammelt auf der akademischen Studien-

fahrtl910. (MitTafelll—VIII und 2 Abbildungen im Text.) p. 183—223.

Warnstorf, C. Uber die vegetative Vermehrung des Pterygynandrum filiforme (Timm)

Hcdw. (Mit 1 Textfigur.) p. 378—380.

Winter, Hermann. Beitrage zur Kenntnis der Laubmoosflora von Madeira und

Teneriffa. (Mit 14 Tafeln als Textfiguren.) p. 82—144.

Woynar, H. Zur Xomenklatur einiger Famgattungen. I. Gymnopteris . p. 376—377.

Zschacke, Hermann. Die mitteleuropaischen Verrucaridceen. II. p. 286—324.

II. Pflanzennamen des Textes.

Acarospora 56, 76, 175.

Acarosporaceae 175.

Acrocladium 144.

Acrocryphaea 281, 282, 283.

Acrostichum 376, 377-

Adiantum 80.

Agonimia 287.

Alectoria 48, 49. 61, 67, 181.

Aloina 98.

Alsia 137. 285.

Alsophila 81.

Amblystegium 113, 122, 129. 137, 138.

276.

Amphidium 104.

Anabaena 205, 212. 213. 216. 218, 233
bis 244, 247—256. 259—263, 269, 270.



IV Pflanzcnnamen des Textes.

Anabaenopsis 218.

Anacolia 110.

Anacystis 234, 265.

Aneimia 81.

Anoectangiiim 84.

Anomobryum 105, 151.

Antitrichia 274. 282.

Aphanothece 234, 255, 258, 264, 265.

Arthonia 25, 159, 162, 165.

Arthoniaceae 25, 165.

Arthopyrenia 159, 165.

Arthrodesmus 192.

Arthrorhaphis 163, 169.

AspiciUa 7, 12. 14, 39, 56, 57, 62, 63, 67,

68, 176.

Asplenium 80.

Asterionella 190, 215, 217.

Aulosira 243, 244, 252, 253, 271.

Azotobacter 264.

Bacidia 27, 169.

Bacillariaceae 185, 211—215.
Baeomyces 33. 59, 76, 170.

Barbula 98. 275.

Bartramia 110.

Beltraminia 53.

Bestia 285.

Biatora 27, 56, 57, 75, 160, 162, 167.

Biatorella 161, 175.

Biatorina 27. 162, 168.

Bispora 287, 322.

Blastenia 162, 181.

Blechnum 80, 37G.

Botryococcus 205, 210.

Brachythecium 119, 120, 276.— Cardoti Winter 120*, 138.

Bryum 105, 106, 107, 149—152, 275, 276.— capillare var. longicoUum Wint. 105.
— Icodense Wint. 108. 109*.

Buellia 12, 51^53, 56, 58, 67—70. 159,

162. 164, 181, 182.

Buelliaceae 51, 181.

Caliciaceae 23.

Calicium 23, 165.

Calliergon 152.

Caloplaca 51, 162, 181.

Caioplacaceae 51. 181.

Calothrix 233, 240, 243, 244. 248, 250,

252—255, 272, 273*.

Campylium 120, 124.

— serratum Cardot et Winter 138, 139*.

Campylopus 89, 91.

Candelaria 179.

Candelariella 163, 179.

Catharinea 110.

Catillaria 27, 168. 169.

Catocarpon 32, 76.

Catocarpus 169.

Cenomyce 171.

Ceratiura 207, 212—215, 217. 218.

Ceratodon 95.

Cetraria 162, 180.

Chaenotheca 23, 58, 67.

Chara 183.

— Schroederi Mig. 183.

Characeae 183.

Chlorophyceae 192, 211-215.
Chodatella 201, 213.
— subsalsa var. * citriformis Schroed.

201.

Chroococcaceae 234, 264.

Chroococcus 206, 212.

Chroolepus 56.

Cirrhiphyllum 125.

Cladina 170.

Cladonia 33, 34, 35, 58, 59, 160—162,
170—174.

Cladoniaceae 33, 170.

Closteriopsis 202. 212, 213.

Closteriunx 102.

— Schroederi Mig. 192*.

Coccospora 287. 288.

Coelastrum 196, 197, 210, 211, 214, 217,

218.

Coelosphaerium 212.

Coniocarpineae 23, 165.

Coniocybe 165.

Coniosporium 146.

Conjugatae 192.

Cosmarium 192.

Cratoneuron 277, 278, 279.

Crocynia 56.

Crucigenia 200, 214, 218.
— apicuiata var. *africana Schroed. 200.

Cryphaea 111, 281—285.— brevideus C. Mull. n. sp. ined. 284.

— chlorophyllosa CMiill. n. sp. ined. 284.— evanescens C. Miill. ined. 281.
— filiformis (Sw.) Brid. mexicana n.

var. Fleisch. 282.
— filivaga C. Miill. n. sp. ined. 281.
— heterophylla Schimp. ined. 282.

— Kunerti C. Mull. ined. 281.
— lasioides C. Miill. ined. 281.
— leptopteris C. Miill. ined. 281.— microcarpa Schimp. ined. 282.— nova-valesiae C. Miill. n. sp. ined. 284.
— paucidentata C. Miill. ined. 281.
— protactifolia C. Miill. ined. 281.
— pusilla C. Mull. ined. 284.— scariosa C. Mull. ined. 282.

Cryphaeaceae 285.

Cryphaeella 283, 284, 285.

Cryphaeophilum moUe (Dus.) Fleisch.

283.

Cryphacopsiclla Flsch. 284, 285.
Cryphaeopsis 283.

Cryphidium 282, 285.
Cryptoleptodon 285.
Cyanophyceae 212.

Cyathea 81.

Cyatheaceae 81.

Cyclocarpineae 26, 166.

Cylindrospermum 206, 233—244, 247 bis

256, 259—263, 270, 271*.



Pflanzennamen des Textes.

Cymatopleura 191, 210, 214. 217. 218.

Cyptodon 282. 284, 285.
— dilatatus (H. f. W.) Par. Cheesemani

Fleisch. n. var. 285.
— parvulus (Mitt.) Fleisch. 284.

— Schleinitzianus (C. Mull.) Flsch. 285.

Dactylococcopsis 205.

Dendrocryphaea Gorveyana (Mont.) Par.

Lcchleri Flsch. n. var. 285.
— pulchella (Par. et Schimp.) Fleisch. 283.

Dendropogon 285.
— Cheesemani (Geheeb) C. Mull. ined.

285.
— viridissimus C. Mull. ined. 285. "

Dendropogonella 285.

Dermatocarpaceae 165.

Dermatocarpon 165.

Desmidiaceae 192, 211—214, 218.

Diatoma 190.

Dicnemonaceae 283.

Dicranella 85, 86, 87, 88, 275.
— nana Winter 85*.

— spec. 86.

— Teneriffae Winter 87*.

Dicranowcisia 84.

Dicranum 88, 89, 274.

Dictyosphaerium 204.

Didymodon 96.

Dimorphococcus 204.

Dinobryon 215, 217.

Diphyscium 111.

Diplazium 81.

Diploschistaceae 27, 166.

Diploschistes 27, 162, 164. 166.

Diplotomma 51, 56, 69.

Ditrichum 96-

Doryopteris 80.

Drepanocladus 141, 153, 154.

— aduncus Hcdw. var. tenerrimus Roth
et V. Bock 153.— capillifolius var. pseudo-Sendtneri
Rth. et V. B. 153.

— serratus (Lindb.) var. crassinervis

Roth et Roll 154.

Dryopteris 81.

Echinodium 112.

Elaphoglossum 79, 80.

Emersae 301.

Encalypta 104.

Endocarpon 287.

Entosthodon 104.

Ephebaceae 175.

Epiptcrygium 105.

Euastrum 194.

— Engleri Schmidle
Schrod. 194.

Eubacidia 169.

Eubryum 151.

Eu-Buellia 52, 56.

Eucetraria 180.

Eucladium 84.

var. * victoriie

Eu-Cryphaea 285.

Eu-Cyptodon 285.

Eudorina 194, 217.
Eu-Lecanora 40, 56.

Eu-Lecidea 29.

Eiiparmelia 179.

Eu-Rhizocarpon 33.

Eurhynchium 113, 121

155.

Eu-Rinodina 54.

Evemia 181.

125. 129. 133,

Fissidens 93, 94, 95.

Flagellatae 207.

Fontinalis 276.

Forstroemia 283.

Fragilaria 190, 215. 217.

Funaria 104, 105.
—

- mediterranea var. erecta Wint. 104

Gasparrinia 51.

Gleichenia 81.

Gleicheniaceae 81.

Gloeocapsa 256, 264.

Gloeocystis 204, 213, 218.

— * Rehmani Schroed. 204.

Gloeothece 258.

Glyphomitrium 104.

GoUania 144.

Grammitis 377.

Graphidaceae 25, 165-

Graphidineae 25, 165.

Graphina 25.

Graphis 9, 10, 11, 25, 56. 68.

Grimmia 101, 102, 103.— canadensis Winter 102, 103*.
r— trichophylla var. subincurva

101.

Gyalecta 27.

Gyalectaceae 27.

Wint

Gymnocarpeae 23, 165.

Gymnopteris 376, 377.

Gymnostomum 83-

Gyrophora 159, 161, 174, 175.

Gyrophoraceae 174.

Gyrowcisia 83.

Haematomma 178.

Halospora 287, 289.

Hapalosiphon 234, 272.

Ilaplodontium 105.

Harknessia 147-

Hemionitis 377.

Hemitelia 81.

Hendcrsonia 147.

— oligoseptata Grove 147.

Heterocladium 113, 114, 115.

Hofmania 204, 210, 218.

— * africana Schroed. 204.

Homalia 112.

Homalothecium 119, 274.

Hookcri;i 113.

Hyalosporat- 298.



VI Pflanzennamen des Textes.

Hydrodictyonaceae 194.

Hygroamblystegium 277.

Hylocomium 115.

Hymenophyllaceae 79.

Hymenophylium 79.

Hymenostomum 148, 149.

Hypnobryineae 280.

Hypnum 155, 274—277-
Hypogymnia 59, 179.

Icmadophila 38, 59, 178.

Isothecium 115, 133. 136.

— canariense Winter
— mvosuroidcs var.

115.

Jimgcrmannia 275.

116*, 117*.

Teneriffae Winter

Kirchneriella 201, 218.

Lecania 159, 178.

Lecanora 7, 9, 12, 18, 19, 39—42, 55—59,
62—64, 67—70, 76. 77, 162. 163,

176—178.
— Bachmanni Zahlbr. 177.

Lecanoraceae 38, 176.

Lecidea 7, 9, 12, 27—32, 56, 57, 59, 62,

63, 68—70. 75, 76, 160, 162. 166--168.
— albolivida Lett. 75.

Lecideaceae 27, 166.

Lepidopilum 112.

Lepraria 55.

Leptodon 112, 282.

Leptodontaccae 285.
Leucobryum 91.

Leucodon HI, 274.

Limnobium 151, 152, 155, 156.

Lithographa 25, 56.
'

Lobaria 36, 58.

Lygodium 81.

Lyngbya 205, 212.

Melanconium 147.

Melosira 185—188, 210—218.
— * Schroederi Mig. 186.

var. * minor Mig. 186.

Merismopcdia 205-

Meteoriaceae 283.

Microchactaceae 271.

Microcolcus 233. 239, 240, 242, 244. 250,

253, 262, 266.

Microcystis 205, 206, 210. 212, 218.

Microglaena 304.

Mnium 110. 276-

Mougeotia 192.

Muscicolae 301.

Mycoblastus 161, 169.

Myxophyceae 205, 212, 214, 215.

Neckera 112. 274.

Xectria 182.

Nephrolepis 81.

Nitrotila 163.

Nitzschia 191. 211. 218.

Nodidaria 233, 234, 255. 269.

Nostoc 233. 234, 236—244, 247—255. 258,

259, 261—263. 266. 267*, 268*. 269*.

Xostocaceae 266.

Ochrolechia 42.

Odontoschisma 276.

Onoclea 376. 377.

Oocystis 204, 210.

Opegrapha 56, 165.

Orthostichopsis 283.

Orthotrichiim 104.

Oscillaria 258.

Oscillatoria 233. 265.

Oscillatoriaceae 265.

Osmunda 81, 376, 377.

Osmundaceae 81.

Oxyrhynchium 124, 125, 126, 133.

— praelongum var. Teneriffae Winter
125, 127, 131.

Palmella 56.

Paludella 275. 276.

Papillaria 282, 284.

Parmelia 2, 5, 7, 9—12, 14, 15. 17—19,
21, 42—48. 57, 59—73, 159—161, 162,

179. 180.

Parmeliaceae 42, 179.

Parmeliopsis 179.

Pediastrum 194. 195. 196, 210, 211, 214,

215, 217, 218.
— clathratum var. *mirabilis Schroed.

195.

coelastroides Schroed. 194.

duplex var. * inflata Schroed. 195.

— simplex var. * contorta Schroed. 195.

— * sorastroides Schroed. 194.

— Tetras var. * perforata Schroed. 196.

— *Westi Schroed. 194.

Peltigera 175.

Peltigeraceae 175.

Peniococus Schroed. 205.

Peniococcus * Nyanzae Schroed. 205.

Peridineae 206.

Peridiniaceae 215.

Peridinium 206, 207. 215, 218.

Pertusaria 12, 37, 38, 56, 59. 68, 73, 76,

161, 163, 164, 175.

Pertusariaceae 37, 175.

Phacidium 147.

Phaeographis 10, 26. 56.

Phiionotis 110, 275.

Phlyctis 9, 12. 18, 19. 42. 68, 69, 71.

Phormidiiim 233, 237—244, 248, 250.
253—255, 262, 265. 266.

Physcia 55, 56, 59, 182.

Physciaceae 55, 182.

Pilotrichelleae 284.
Pilotrichopsis 282, 285.
Placodium 7, 9, 41, 57, 67. 68. 76. 178.
Plagiothecium 137, 274.
Platygyrium 274.
Platysma 180.



Pflanzennamen des Textes. VII

—289, 291—313, 315 bis

Pleurococcus 56.

Pogonatum 111.

Pohlia 149.

Polyblastia 286
323.

abscondita Arn. var. a. circularis

(Th. Fr. u. Blomb.) Zsch. 300.

— var. b. rodnensis Zsch. 301.

albida Arn. var. alpina (Metzler)

Zsch. 298.
— fartilis (Nyl.) Zsch. 317.

— intercedens (Nyl.) Zsch. 306.

— Lojkana Zsch. 312.

— rivalis (Arn.) Zsch. 293.

— subinumbrata (Nyl.) Zsch. 313-

— Tarvesedis (Anzi) Zsch. 319.

Polyblastidea 287, 296.

Polybotrya 80.

Polychidium 162. 175.

Polypodiaceae 79.

Polypodium 80, 81.

Polystichum 81.

Polytrichum 111, 275.

Pottia 96.

Protococcoidcae 194.

Pseudoleskeclla 113, 114.

— Teneriffae Winter 113. 114*.

Psora 31, 160.

Pteridium 80.

Pteris 80, 228—371.
— Blumeana Agdh. var. mindanaocnsis

Hieron. 362.
— Cumingii Hieron. 358.

— Fauriei Hieron. 345.

var. minor. Hieron. 347.

var. rigida Hieron. 347-

.— Hossei Hieron. 372.

— Kiuscliiuensis Hieron. 341.

— luzonensis Hieron. 370.

— oshimensis Hieron. 367.

— pacifica Hieron. 355.

— Perrotteti Hieron. 374.

var. brevilaciniata Hieron. 375.

— quadriaurita Retz.

Hieron. 334.
— roseo-lilacina Hieron.
— Vaupelii Hieron. 364.

Pteroconium Grove 146.

— asteroides Grove 146.

Pterogonium 115, 13G.

Pterygophyllum 113.

Pterygynandruni 378,

Ptychomitrium 103.

Puccinia Conostylidis

Pycnothelia 171.

Pyrenela 165.

Pyrenocarpeae 23.

Pyrenula 286, 291.

Pyrenidaceae 165.

var.

350.

Wightii

370*.

Grove 145.

Racomitrium 103.

Ramalina 5, 7, 9, 13,

57, 61. 67, 181.

14, 17, 21, 49, 50,

Rhaphidium 201, 202, 218.

— * planctonicum Schroed. 202.

Rhaphidostegium 133.

Rhinodina 182.

Rhizocarpon 32. 56, 62, 63. 67, 76, 160.

162—164, 160, 170.

Rhizosolenia 184, 188, 189. 211—218.
— *africana Mig. 189,

— eriensis H. L. Sm. forma * brevispina

Mig. 189,

var. * pusilla Mig. 189,

Rhynchostegiella 113, 127, 128, 129.

— pseudosurrecta Cardot et Winter

130*.

Rhynchostegium 131, 132.

— Winteri Cardot 131, 132*,

Rinodina 12, 53, 54. 58, 59.

Rivulariaceae 272.

Roccella 26.

Roccellaceae 26.

Sagedia 292.

Sarcogyne 175.

Scapania 276.

Scenedesmus 199, 200, 212—218.
— * Raciborskii Schroed. 199-

Schistidium 99.

— canariense Wint. 99, lOO*.

Schizaeaceae 81.

Schmidleia 213.

Schroederia 202.

Schroederiella Schroed. n. gen.

198, 213.
— * africana Schroed. 198.

Scleropodiura 121, 122. 131. 132, 155.

Scoliciosporum 162, 169.

Scytonema 234. 239. 240. 241. 250, 272.

Secoliga 27.

Selenastrum 202.

Sorastrum 197, 210.

— * elcgans Schroed. 197.

var. * simplex Schroed. 197.

Sphaeromphale 286. 287. 301. 315, 316.

Sphaerophoraceae 25.

Sphaerophorus 25.

Sphaerotheciella 284.

— sphaerocarpa (Hook.) Fleisch. 282.

Sphaerothecium 282.

Sphagnum 275.

Spirulina 218.

Splachnum 275.

Sporodictyon 287, 314. 315. 316. 321.

Sporostatia 161, 175.

Staurastrum 193, 218.

Staurothele 286, 308.

Stephanodiscus 188.

Stereocaulon 9, 35, 58, 75. 161, 174.

Stereocladium 161, 174.

Stereodon 140 144.

Sticta 37.

Stictaceae 36.

Stigonemaceae 272.

Suhrulla 191, 210. 212—214, 218.



VIII Pflanzennamen des Textes. Autorennamen des Repertoriums.

Synedra 190, 210, 218.
— Victoriae Mig. 190, Taf. III.

Tabellaria 190, 215, 217.

Tetraedron 202, 203, 204, 214, 2X8.— arthrodesmiforme ^•ar. * contorta
Schroed. 203.
— var. * elongata Schroed. 203.— var. *irregularis Schroed. 203.— var. * lobulata Schroed. 203.— forma * pentagona Schroed. 203.— forma * trigona Schroed. 203.— forma * typica Schroed. 203.— inflatum Schroed. 203.

—
- * paradoxum Schroed. 204.— * victoriae Schroed. 203.

Tetraphis 274.

Tetrastichium 113.

Thalloedema 76.

Thamnium 133. 136.— canariense Ren. et Cardot 133, 134*,

135* 137.

TheUdioides 287. 290.

Thelidium 287, 292, 293, 320.
Thelocarpon 162, 175.

Theloschistaceae 51, 181.

Thelotrema 26, 59, 291, 294, 304, 306,

307, 319, 320.
Thuidium 115, 275.

Timmiella 98.

Tolypothrix 233. 234, 238—241. 244,

248. 250, 253, 255, 258, 261. 272.

Toninia 76.

Tortella 98.

Tortula 98, 99, 274.

Trachelomonas 207.

Trichostomum 96, 97, 98.

— nitidum var. irrigatum Wint. 97.

Ulota 104, 274.

Urceolaria 12.

Usnea 2. 50. 51, 181. -

Usneaceae 48, 181.

Variolaria 163.

Verrucaria 162, 164, 165. 288, 289, 293.

301—323.
Verrucariaceae 164.

Victoriella Schroed. 198, 212.

— * Ostenfeldi Schroed. 198.

Vittaria 80.

Volvocaceae 194.

Volvox 264.

Webera 149, 150, 151, 276.

Weisia 84.

Weitenwebera 169.

Xanthoria 51, 163, 181.

Xylographa 162, 165. 168.

Zygnemaceae 192.

Zygodon 104. 274.

III. Autorennamen des Repertoriums.

Abt, G. 119.

Acton, EUzabeth 114.

Adams, J. F. 146.

— J. P. 125.

Agulhon, H. 42.

Aichberger, R. v. 88.

Aigret, C. 59.

A. J, 62.

A. J. H. 62.

Akashi, M. 41.

AUard, H. A. 136.

Allison, H. E. 132.

Allorge, Pierre 132.

Almqvist, Emil 132.

Altmann, Anton 31.

Alwood, William, B. 136.

Ambrosi, M. 136.

Ames, J. S. 137-

Anderson. H. W. 136.

Andrews, F. M. 114.

Anonymus 48, 62, 1U6, 130,
—

- (Massee) 119.

Antal, Margittai 132.

Antonelli, G. 114.

Anzinger, Aug. 42.

136

Appel, O. 62, 136.

Appl, J. 31, 136.

A. R. 136.

Aranzadi. T. de 106.

Arnaud, G. 48.

Artari, Alexander 46.

Arthur, J. C. 119.

Ashby, S. F. 136.

Atkinson, Geo. F. 119.

Auchinleck, G. 136. 137.

Aumann 109.

A. V. 137.

.A.yers, Henry 42.

Baccarini, P. 119.

Bachmann, E. M. 57. 129.— H. 46. 114.

Bailey, F. Manson 48, 59.— J. W. 137.

Bailly, Maurice 62.

Bainier 55.

Baker, C. F. 119.

Bakke, A. L. 137.

Balfanz, A. 137.

Ballantyne, A. B. 137.



Autoreiinamen des Repertoriums. IX

Ballard, W. S. 137.

Bambeke, C. van 48.

Bancroft, C. K. 62.

— N. 59.

Banker, H. J. 49.

Baragiola. W. I. 95, 119.

Barbier, Maurice 49.

Barendrecht. H. P. 109.

Barker, B. T. P. 137.

Barladean, A. G. 109.

Barre, H. W. 137-

Barrett, O. W. 137-

Barsacq, Joseph 62.

Barthel, Chr. 42, 82, 109.

Bartholomew, E. T. 46.

Bartlett, H. 137.

Basten, J. 109.

Baston, R. A. 129.

Baudys. Ed. 32, 119.

Bauer, E. 130.

Baumgartner, Jul. 130.

Bayer, E. 62, 137.
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Nachweis und Verhalten einiger Flechten-

sauren.

Von Dr. G. Lettau in Lorrach (Baden).

Von einer genaueren Festlegung des sogenannten Artbegriffes

und der Artenabgrenzung sind wir, erklarlicherweise, in der heutigen

Lichenologie noch ein gutes Stiick welter entfernt als in der Syste-

matik der hoheren Pflanzenordnungen. Wenn wir dort z. B. die

feineren morphologischen und histologischen
Art- und Formenunterschiede betrachten, so miissen

wir bemerken, daB deren eingehende Durcharbeitung bei den Flechten

erst hier und da begonnen hat. Bei der Mehrzahl der Flechtengat-

tungen fehlt sie noch fast ganz. Man denke nur an die steinbewoh-

nenden Verrucariaceen und manche Lecideen, deren bisher be-

schriebene „Arten'' vielfach bloB eine Art Sammelrubrikcn darstellen,

unter die ein jeder, mehr oder weniger leichten Herzens, die cin-

gesammelten Formen unterzubringen versucht. Hier fehlt noch

fast jede sichere Kenntnis iiber die Konstanz der meisten Art-

charaktere. Man findet in den Uchenographischen Werken auch der

letzten Jahrzehnte noch ofters „Perithecia immersa'' und ,,emersa",

„dimidiata" und ^Integra" von der gleichen ,,Art" angegeben und

1st nicht imstande, nachzuweisen, inwieweit dlese Charaktere

innerhalb der gleichen Art auf verschiedenem Gestein varlieren, oder

inwieweit es sich da urn genetisch und spezifisch zu trennende Formen

handelt, — erklarlich, da der lichenologische Systematiker nur auf

Beobachtung angewiesen ist und fast nirgends Zuchtversuche unter

natiirlichen Bedingungen durchzufiihren vermag.

Ahnlich wie bei den steinbewohnenden Pyrenocarpen und Leci-

deen hcgen die Dinge bei sehr vielen anderen Krustenflechten. Ja,

selbst in die verbreitetsten Artengruppen unserer groDen Laut^ und

Strauchflechten hat erst die letzte Zeit eine gewisse Klarheit gebracht

und gelehrt, Arten scharf voneinander zu unterscheiden, die man

bis dahin kaum als Formen beachtete und fast unbesehen durchein-

anderwarf; man denke z. B. an Bitters Monographic der Hypo-

gymnien (Hedwigia 40, 1901), Rosendahls Arbeit uber die braunen

Hedwi^a Band L V.
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Parmelien und Hues „Causerie sur les Parmelia". Diese Werke haben
uns den Nachweis gebracht, wie innerhalb der behandcltcn Gruppen
jener Gattung zahlreiche, zweifellos gut gekennzeichnete und teil-

weise nur wenig variierende Arten sicher voneinander zu trennen
sind, und zwar hauptsachlich nach morphologischen Eigenschaften.
Andere Genera und Artengruppen selbst der haufigsten und am
leichtesten der Untersuchung zuganglichen Flechten haben bis in die

neueste Zeit einer entsprechenden Klarstellung noch bestandig ge-
trotzt, so beispielsAveise die Formenreihen der alten „Us7iea barhata"
und mancher Cladonien.

Neben den morphologischen und histologischen Kennzeichen hat
man nun, seit Nylander (Flora 1869 usw.), in ausgedehntem ]\Iai3e

auch gewisse chemise h-p hysiologischeAIerkmale zur
Artenunterscheidungheranzuziehen versucht , und zwarzunachst haupt-
sachlich in Gestalt der sogenannten „R e a k t i o n e n ", das heiBt
Farbenanderungen bestimmter Flechtenteile nach Behandlung mit
Chemikalien. Die Wertschatzung dieser chemischen Hilfsmittel war und
ist unter den beschreibenden Lichenologen eine ziemlich verschiedene,
auch noch in neuester Zeit. Fiir Nylander, Zopf, und mit ihnen
manche anderen Forscher, geniigte haufig ein greifbarer Unterschied
m der „Reaktion", urn zwei in allem Ubrigen gleiche (oder vvenigstens
annahernd resp. scheinbar gleiche) Flechten fiir zwei getrennte Arten
zu erklaren. Wieder andere sind vorsichtiger und wollen die Reaktion
fiir sich allein nicht als genugendes Artkennzeichen gelten lassen.
So meint Hue in seiner schon erwahnten Schrift iiber die Parmelien
der Pertoa-Gruppe (Hue 1

1), p. 5) : ,Je ne crois pas que la difference
de reaction seule puisse distinguer deux especes *'. Noch etwas
weiter geht Picquenard („Les limites de Tesp^ce en Lichenologie"

;

Congres des Societes savantes, tenu a Rennes, en 1909); er will die
Reaktionen nur in manchen Fallen zur Bestatigung einer Bestimmung
angewendet wissen, streicht sie aus der Reihe der brauchbaren Art-
kennzeichen und vereinigt ohne Bedenken z. B. Cladonienformen,
deren Podetien sich mit Kalilauge gelb farben, mit ahnlichen Formen]
die diese Farbenanderung nicht zeigen. In dieser Richtung noch
einen Schritt weiter zu tun und, wie es friiher mancherseits geschah,
den Wert der Reaktionen auch nicht einmal bedingt anzuerkennen]
ist heutzutage fiir den Lichenologen nicht mehr angangig.

Aber es blieb nicht nur bei diesen „Reaktionen'\ die mit Hilfe
ciniger weniger Chemikalien jeder Forscher leicht beobachten konnte
sondern man ging folgerichtig dazu iiber, Arten zu unterscheiden

') Niimmer des Literaturverzeichnisses am Schlusse der Arbeit.
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auch nach sonstigen chemischen Verschiedenheiten, die bei der

Untersuchung mit den gewohnlichen Reagentien sich nicht ent-

hiillten. So sah mancher Lichenologe nicht ohne Bedauern, wie im

chemischen Laboratorium aus Retorte und RiickfluBkiihler neue

Flechtenarten geboren wurden, deren man sich ohne diese Hilfs-

mittel nur noch schwer versichern konnte. Zopf und einige seiner

Schiller gelangtcn dazu, daB ihnen eine einmal festgesteHte quahtative

chemische Differenz in vielen Fallen geniigte, um eine sonst einheitlich

scheinende Art zu spalten. Das ist ein Standpunkt, der wohl etwas

extrem genannt werden kann ; denn wenn auch eine bestimmte Saure

z. B, in gleichartigen Flechten oft von sehr verschiedenen Orten

nachgewiesen werden konnte, so bedeutet das, sollte man annehmen,

nicht mehr als etwa die Tatsache, daB man bei Symphytum officinale

gewohnlich in den Bliitenkronen einen violettroten Farbstoff findet,

bei Centaurea Cyanus einen blauen, bei Raplianistrum Lampsana

einen gelben. Jeder Botaniker weiB, daB von diesen Phanerogamen-

arten mehr oder weniger haufig auch weiBbliihende Exemplare

(Mutanten?) gefunden werden, ohne daB man daran denkt, dieses

Fehlen eines Farbstoffes sofort zur Schaffung einer neuen Art zu

benutzen.

Wenn wir nach der Analogic mit ahnlichen Verhaltnissen bei den

Bliitenpflanzen gehen wollten, konnten wir sagen: entsprechend

wie z. B. Anagallis coerulea und arvensis oder Anemone ranuncu-

loides und nemorosa sich am leichtesten durch ihre ziemlich konstante

Bliitenfarbe unterscheiden lassen, oder die einander ahnlichen

Polygonum Hydropiper und mite unter andcrm durch den Geschmack,

so miiBte es allerdings auch bei Flechtenarten wohl angangig sein,

als wichtiges Artenmerkmal das Fehlen oder Vorhandensein eines

Farbstoffs, und ebenso anderweitiger, chemisch gut gekennzeichneter

Verbindungen aufzustellen. Eine solche „chemische Diffe-
renz" aber ganz allein dauernd als spezifisch trennendes Merkmal

gelten zu lassen, scheint zum wenigsten sehr bedenklich. AuBer Hue

und Picquenard stellt sich auch Bachmann (I, p. 2) auf diesen Stand-

punkt und verwirft die Artenabspaltung nach der ,,bloBen Reaktion":

„Soll die chemische Beschaffenheit bei der Artabgrenzung iiberhaupt

mit beriicksichtigt werden, so ist die Substanz, nachdem ihre Identitat

durch sorgfaltige analytische Bestimmung festgestellt worden ist,

in der Diagnose mit ihrem chemischen Namen zu nennen." Und
nicht bloB von den Farbstoffen, sondern auch von alien iibrigen

chemischen Korpern des Flechtenlagers muB es gelten, wenn der

letztgenannte Autor weiterhin (1. c. p. 51) fordert: ,,Vollige Konstanz

im Auftreten der Flechtenfarbstoffe ist die Voraussetzung, ohne

1*
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welche die Benutzung von Reaktionen auf jene zu systematischen

Zwecken nicht denkbar ist. Deshalb miiBte vor allem durch um-

fassende mikrochemische und monographische Arbeiten festgestellt

werden, ob diese Konstanz so groB ist, wie die Systematiker an-

zunehmen scheinen /' Zur Erfiillung dieser letzteren Forderung

soUen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit einen kleinen Beitrag

liefern.

Wie aus einem Vergleich der zahlreichen Schriften Zopfs iiber

den Chemismus der Flechten mit den entsprechenden Abhandlungen
Hesses (vgl. Literaturiibersicht in Zopf I, p. 434) hervorgeht, ist eine

Einigung iiber die eben erwahnten Fragen bisher noch langst nicht

erzielt worden. Sollte es sich nun aber auch herausstellen, daB die

,, chemische Konstanz der Art" nicht so groB ist, wie

sie beispielsweise Zopf annahm, so ware es erst recht verfehlt, aus

diesem Grunde auf die Reaktionen und sonstigen chemischen Unter-

schiede weniger Gewicht zu legen, als es bisher geschah. Das ware
aus mehreren Griinden ein schwerer Fehler. Einmal vermag niemand
die Behauptung zu belegen, daB derartige chemische Unterschiede

grundsatzUch von geringerem „taxonomischem'' Werte sind

als die morphologischen und anatomischen Kennzeichen. Warum
soil es nicht so sein, wie bei den anderen Pflanzenordnungen : namhch
daB die einen wie die anderen Charaktere bei dieser Art sehr konstant
sind, bei jener stark variieren ? SporengroBe, Fruchtbau, Wuchsform,
iiberhaupt alle denkbaren morphologischen Eigenschaften erscheinen

von wechselnder Geltung, hier sehr gleichbleibend innerhalb einer

Art, dort variabel in fast jeder Hinsicht. Ich mochte also nicht so
weit gehen wie Boistel und Picquenard, die die chemischen hinter die

morphologischen und anatomischen Unterschiede, als von sekundarer
Bedeutung, durchaus zuriicksetzen, sondern fur eine im allgemeinen
gleiche Wertung eintreten.

Weiterhin darf nicht iibersehen werden, daB die chemische Unter-
suchung der Flechten, und sei es auch nur in der rohen Form der
„Reaktionen", in einer Hinsicht der Systematik schon groBe Dienste
geleistet hat: man hat manche „guten" Arten zunachst nur auf diese
Weise voneinander unterschieden und erst spater, bei genauerem
Zusehen, erkannt,da6 auBer der chemischen Differenz noch mancherlei
andere deuthche Verschiedenheiten sich entdecken heBen, die dann
das Artrecht sicherstellten. Man denke nur an die (nicht wenigen)
Parrnelia- Arten verschiedener Sektionen, bei denen es so ge-
gangen ist, und ziehe in Betracht, wie unzureichend noch die
feineren :\Ierkmale bei sehr vielen Flechtengattungen untersucht
worden sind.
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Um jede Einseitigkeit zu vermeiden, diirfte es also empfehlens-

wert sein, iiberall auf die Verschiedenheiten des Chemismus und der

Reaktion genau zu achten und verschieden reagierende Formen auch

auseinanderzuhalten, und zwar nicht grundsatzlich als Arten zu

trennen, aber doch vorlaufig wenigstens als Subspezies oder ,,Elemen-

tararten" zu fiihren, bis sich im einzelnen Falle Naheres feststellen

laBt. Inzwischen ist es notig, nicht bloB in der makrochemischen Unter-

suchung der Flechtenbestandteile in der Weise von Hesse, Zopf u. a.

fortzufahren, sondern auch durch Auffindung einfacher
mikrochemischer Methoden dem Lichcnologcn, der

kein groBeres Laboratorium zur Verfiigung hat, die Moglichkeit

einer chemischen Priifung seiner Flechten zu gcben. Bachmann (I)

und Senft^) sind hier vorangegangen und haben gezeigt, wie man
eine Anzahl Flechtenfarbstoffe durch charakteristische Farben-

reaktionen und einige Flechtensaurcn durch ihre Kristallformen

auf dem Objekttrager nachweisen kann.

Die Flechtenstoffe, denen die folgenden Untersuchungen vor-

wiegend gcwidmet sind, sind die zuerst von Zopf (1896) benannte und

untersuchte Salazinsaure (nach Zopf I, p. 193: C^^ H^g ^lO*

nach Hesse I, Beitrag 12: Qg H^g Og bezw. C30 H24 Oi^) und einige ihr

nachstverwandte, vielleicht teilweise mit ihr zusammenfallende

Sauren. Diese Stoffe sind wohl makrochemisch von den beiden ge-

nannten Forschern durchgearbeitet worden (Literatur bis 1907 siehe

Zopf I, p. 191 ff.), aber, soviel ich weiB, bisher einer eingehenden

mikrochemischen Durchpriifung noch nicht unterzogen.

Wenn man die 13 Flechtenarten, als deren Bestandteil bisher

(mit mehr oder weniger Sicherheit) die Salazinsaure angegeben wurdc,

durchgeht, so fallt zunachst eine gewisse Ubereinstimmung in ihrer

Reaktion auf; die Mehrzahl von ihnen farbt sich beim Betupfen mit

Kalilauge sofort stark gelb; diese Farbung bleibt aber nicht be-

stehen, sondern geht im Verlaufe einer bis hochstens weniger Minuten

in ein dunkles Rot (Rost-, Ziegel- oder Blutrot) oder Braun iiber.

Diese Reaktion bezieht sich z. B. bei Parwelia acetabtdnm und Rama-

Una augustissima nur auf das Mark, wahrend sie bei anderen Arten

auf der ganzen Oberflache zustande kommt. Es erhebt sich nun

die Frage, ob diese Reaktion mit dem Vorhandensein der Salazin-

saure zusammenhangt, und wenn das zu bejahen ware (was Zopf

^) Senft: ,,Uber ein nexies Verfahren zum mikrochemischen Nachweis der

Flechtensauren" und ,,Ober das Vorkommen von .Physcion' in den Flechten

und iiber den mikrochemischen Nachweis desselben". In .^Pharmazeutische Praxis"

1907 und 1908.
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z. B. fiir die erstgenannte Flechte tut, siehe Zopf II, Mitt. 5). miiBte

man sofort weiter fragen, ob denn auch die sehr zahlreichen Flechten-

arten, von denen sonst noch die gleiche Reaktion bekannt ist, eben-

falls die gleiche Saure enthalten?

Weiterhin stellte ich mir die Frage, ob unsere Saure mikrochemisch

nach einer leicht ausfiihrbaren Methode nachgewiesen werden kann,

bezw. in welcher Weise man durch Farbung oder Darstellung typisch

kristallisierter x\bkommlinge der Saure ihr Vorhandensein in dem

Praparate einer Flechte festzustellen vermag. Mit der von Senft

(1. c.) gefundenen Methode der Kristalldarstellung einiger Flechten-

sauren (Erhitzen der zerkleinerten Flechtenteile in Knochenol usw.)

hatte ich keinGliick; sie scheint sich in unseremFalle nicht zu eignen.

Wenigstens konnte ich bei mehreren der Zopfschen ,,Salazinflechten"

keinerlei Ausbildung von Kristallen wahrnehmen, die auf die frag-

liche Saure zu beziehen waren. Ich versuchte es also nun mit der

Darstellung der charakteristischen rotge-
farbten Alkalisalze, die ihr Spaltungsprodukt, die Sala-

zininsaure, bildet (vgl. Zopf I, p. 195/6).

Zu diesem Zwecke wurden ,, Quetschpraparate*' der

zu untersuchenden Flechten angefcrtigt, und zwar in der folgcnden

Weise. Eine nicht allzu kleine Menge der Pflanze — moglichst einige

Kubikmillimeter — wurde auf den Objekttrager in einen Tropfen

destillierten Wassers eingelegt und zunachst mit 2 Nadeln noch

weiter zerkleinert. Darauf wurde ein zweiter Objekttrager quer iiber

den ersten gelegt, und, so gut es die Glasplattchen erlauben, durch

Druck von beiden Seiten und Gegeneinanderreiben die Flechtenmasse

zerquetscht und fein zerteilt. Dann wurden die Objekttrager von-

einander getrennt, die zerriebene Masse unter Hinzufiigen eines

weiteren kleinen Tropfens Wasser auf dem einen gesammelt und das
— moghchst quadratische und nicht zu groBe — Deckglaschen auf-

gelegt. Letzteres mu6 die Wasseremulsion moghchst in der Art
bedecken, daB der gesamte Raum unter ihm von der Fliissigkeit

ausgefiillt ist. Es soil aber auch nicht so viel Fliissigkeit da sein,

daB noch ein Teil der Objekttragerflache auBerhalb der Deckglas-
rander iiberschwemmt ist. Nachdem das „ Quetschpraparat" auf
diese Art sorgfaltig hergestellt worden ist, setzt man das Reagens— in

unserem Falle einen Tropfen der Alkalilosung — an der einen Seite

des Deckglaschens (ich wahlte aus bcstimmten Griinden immer die
gleiche Seite, die linke) mittels eines Glasstabchens hinzu, so daB es
langsam in die Fliissigkeit eindringt.

Schon wiihrend dieser Diffusion kann man bei manchen der
salazinsaurehaltigen Flechten beobachten, wie die Fliissigkeit zwischen
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den zerquetschten Lagerteilchen sich gelblich bis ziegelrotlich farbt

und wie sich, manchmal sehr bald, manchmal erst nach einiger Zeit,

rotliche Kristallnadeln bilden. Will man aber wirklich schone und

zu genauerer Beobachtung verwendbare Ergebnisse erzielen, so muB
man dieses mit dem Alkali versetzte Quetschpraparat noch in der

folgenden Weise weiter behandeln. Man wartet, bis das Alkali

wenigstens durch den groBeren Teil der Fliissigkeit unter dem Deck-

glaschen sich verbreitet hat und setzt dann an der rechten — also

dem Alkalizusatz entgegengesetzten— Seite einen Tropfen Glyzerin

hinzu. Je nach der Menge des Praparates wird man dann im Verlaufe

der nachsten Stunden, um ein teilweises Eintrocknen zu verhindern,

noch ein- oder einigemal einen kleinen Glyzerintropfen an der gleichen

Stelle hinzufiigen miissen. Das Glyzerin diffundiert zunachst durch

das Praparat in entgegengesetzter Richtung wie vorher das Alkah

und ersetzt dann mit der Zeit einen groBeren Teil des am Rande

abdunstenden Wassers, bis das Gleichgewicht hergestellt ist, das

heiBt, bis die Fliissigkeitsmenge unter dem Deckglas sich nicht mehr

weiter durch Verdunstung vermindert. Nachdem dies geschehen ist,

und man das Praparat eine bis einige Stunden nach seiner An-

fertigung einmal genau durchgesehen hat, laBt man es bis zum

nachsten Tage liegen und beobachtet es erst nach etwa 20—30 Stun-

den wiederum. (Liegenlassen des Praparates in der feuchten Rammer,

anstatt des Glyzerinzusatzes, gibt nicht gleich gute, manchmal

geradezu schlechte Resultate.)

Ich untersuchte nach dieser Methode mehrere der von Zopf

studierten Salazinflechten, so hauptsachUch Ramalina avgnstissima,

Parmelia acetabulum, Lecanora {Placodium) alphoplam, Lecidea

pantherina (nachstverwandt, vielleicht kaum spezifisch verschieden

von der Zopfschen L. sudetica Rbr.) ; daneben auch die hierhin ge-

horige Lecanora {Aspicilia) alpina, die sich ganz analog verhalt. Die

angefertigten Praparate stammten von den Nr. 41 c, 99, 122, 141c

und 158 a des spater folgenden Verzeichnisses. Sie wurden zunachst

mit 50 % Kalilauge [KOH und Wasser zu gleichen Teilen] angcsetzt,

dann mit gesattigten Wasserlosungen von Soda [Nag CO3], Natrium

bicarbonicum [Na H CO3], Aetzbaryt [Ba (OH)J, und mit Salmiak-

geist [dem kauflichen Liquor ammonii caustici, NH3 in Wasser].

Um es gleich vorwegzunehmen : ich erhielt bei weitem die besten Er-

gebnisse mittels gesattigter Sodalosung (22—26 Telle Soda : 100 Teilen

Wasser, bei 20 0), namlich in jedem Falle reichliche Mengen schoner,

trubziegelrotlicher bis hellbraunroter Nadeln des salazininsauren

Natriums. Die Sodalosung bleibt iibrigens monatelang gleich wirksam.

(Selbst die entsprechende Losung der ungereinigten kauflichen
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Kiichensoda in Leitungswasser gab, wie ich mich mehrfach iiber-

zeugen konnte, gleich gute Resultate.)

Sehen wir uns nun ein derartiges Soda- Glyzerin- Pra-

p a r a t von einer der oben genannten Flechtenarten an, nachdem

es einen Tag gelegen hat, so bemerken wir darin zunachst, fast

iiber das ganze Quadrat zerstreut,.ge\vohnlich aber am reichlichsten

in der Mitte und gegen den linken (dem Glyzerinzusatz entgegen-

gesetzten) Rand des Deckglaschens bin, groBe Mengen der erwahnten,

roten nadelformigen Kristalle. Die Nadeln liegen entweder einzeln, oder

sehr haufig mehr oder weniger zahlreiche in Sternform miteinander ver-

wachsen. Etwas weniger haufig findet man eine Vereinigung der

Nadeln zu besenartigen Biischeln oder Biindeln, in Form eines Y oder

eines X ; d. h. entweder handelt es sich um ein Biischel Nadeln, die sich

an eine ,,Hauptnader' nur an dem einen Ende anzusetzen scheinen, so

daB man sie, auf die Flache projiziert, durch die beiden Schenkel des Y
begrenzt denken kann, oder es scheinen ahnliche Nadelbiischel von

einem Punkte aus nach zwei Richtungen in der Weise auszustrahlen,

daB sie, flachenhaft gedacht, oben und unten zwischen den Schenkeln

des X liegen wiirden (korperlich: in dem Raume von zwei Kegeln,

deren Spitzen zusammenstoBen, und deren Achsen meist eine gerade

Linie bilden; oft aber auch facherformig-abgeplattet). Ich will

in dem Folgenden diese drei Haupttypen der Kristallisation

nennen : Einzelnadeln, Sterne und B ii s c h e 1 (einfache

und Doppelbiischel) ^) . — Neben diesen Kristallen und Kristall-

aggregaten findet man in Praparaten mit sehr reichlichem Nieder-

schlag des Salzes hier und da auch Flocken und Wolken gleichgefarbter,

amorph erscheinender, kleinster Kornchen; aber stets in ihrer Menge
ganz zuriicktretend gegeniiber den Kristallen.

Die Einzelnadeln in den Praparaten, die oft zu Hunderten bis

Tausenden regellos nahe beieinander liegen, sind von sehr ver-

schiedener Dimension. Man findet sehr kleine, zarte, nur wenige /i

lange, daneben aber alle GroBen bis zu solchen, die einige Hundert ^u

king werden. Die Breite betragt Bruchteile eines /( bis zu einigen p.

(selten mehr als 5 ft). Die langsten und breitesten Einzelnadeln fand

ich spater bei anderen Flechtenarten (Nr. 95 und 147 des welter unten
folgenden Verzeichnisses): 180x 13 // und 320x9/^. Die kleineren

Einzelnadeln setzen sich im Praparate oft mit Vorliebe an der Unter-
flache des Deckglaschens an. Bei starkerer VergroBerung erweisen
sich die ,,Nadeln" als lang gestreckte Blattchen oder abgeplattete
Saulen mit gerade-, oder haufig etwas schrag-abgestutzten Enden

1) Sonst auch als Garben, Pinsel und Doppelpinsel bezeichnet.
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(vgl. audi Zopf I, p. 196 oben). Eine genauere Bestimmung der

Kristallformhabeich nicht unternommen. Die ,,Nadeln", die die Sterne

und Biischel bilden, gleichen, abgesehen von ihrcr Konkretion, durch-

aus den Einzelnadeln.

DaB es sich wirklich um die Kristalle eines Salzes der Salazin-

saure, oder vielmehr der daraus entstehendcn Salazinin- (Zopf) resp.

Rubidinsaure (Hesse) handelt, ergibt sich mit groBcr Wahrscheinlich-

keit daraus, daB sie sich in ganz ahnUcher Weise bei den meisten bis-

her als salazinsaurehaltig erkannten Flechten im Sodapraparat

wiederholen. Zopf (I, p. 191/2) gibt als solche „Salazin-
flechten" 13 Arten an;es sind 2 Stereocaulon-Arten, sola-

zinum Bory (nach dem die Saure benannt wurde) und virgatum Ach.,

5 Parmelia [acetabulum (Neck.) Duby, conspersa (Ehr.),^) karnt-

schadalis Eschw., nilgherrensis Nyl., perforata (Ach.)], 2 Lecanora

Subgen. Placodium [alphoplaca (Wnbg.) Ach. und radiosa (Ach.)

= suhcircinata Nyl.], Phlyctis argena (Ach.), Ramalina angustissima

Anzi = suhfarinacea Nyl., Lecidea sudetica Kbr. [zur Gesamtart

L. pantherina (Ach.) Th. Fr. gehorig] und die in der Liste (versehent-

lich?) ausgelassene Graphis scripta (L.) Ach.

Von diesen 13 Arten konnte ich die beiden zuerst genannten

Stereocaulon, die in meiner Sammlung fehlen, zur Untersuchung nicht

mit heranziehen.2) Alle iibrigen untersuchte ich in moghchst sicher

bestimmten Exemplaren (das Nahere siehe weiter unten !)
und erhielt

bei alien die gleichen, oder wenigstens recht ahnliche Kristallnadeln,

mit Ausnahme von Graphis scripta und Parmelia nilgherrensis. Die

iibrigen 9 Arten farben sich schon makroskopisch beim Betupfen mit

(50 %) Kalilaugc gelb und bald danach rot bis braun, und zwar bei den

Parmeliae und der Rawalina nur das Mark, bei den iibrigen 4 die

ganze Oberflache; und alle 9 zeigen im Sodapraparat meistens reich-

Hch die geschilderten charakteristischen Kristalle. (Uber die etwas

abweichcnden und wechselnden Verhaltnisse bei Parmelia conspersa,

kamtschadalis und perforata siehe weiter unten!)

Wie ist nun das Ausbleiben der Kristalle bei Graphis scripta und

Parmelia nilgherrensis zu erklaren ? Versagt hier die mikrochemische

Nachweismethode ? Oder liegt ein Irrtum bei der makrochemischen

Priifung vor? Ich neige in diesem Fall durchaus zu der letzteren kn-

1) Enthalt nach Hesse jedoch zum wenigsten nicht immer Salazinsaure.

sondem manchmal die sehr ahnliche Conspersasaure (vgl. daruber besonders Hesse

I. 8, p. 39/40 und 12. Mitt. p. 81). Letztere ist nach Hesse II wahrscheinlich

homolog zur Saxatil-{Parmat-) Saure.

^) Vgl. jedoch Nachtrag!
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nahme. Beide Flechten geben auch makroskopisch mit Kalilauge

nicht die typische Gelbrotreaktion. Das weiBliche oder unscheinbar

grauliche Lager der verschiedenen Formen unserer gemeinen Graphis

scripta reagiert mit Kalilauge entweder so gut wie gar nicht, oder es

farbt sich gelblich, oder hochstens etwas ins Orangebraunliche bis

Gelbbraunliche. Entsprechend fehlt im Sodapraparat liberall die

Ausbildung der roten Kristallnadeln. Wohl aber findet sich schon

makroskopisch gelb-rote Kalireaktion bei einigen anderen Arten der

Gattung und der ihr nachst verwandten Gattungen, z. B. bei Graphis

elegans und Phaeographis dendriiica, deren Praparate dann auch

reichlich rote Nadeln aufweisen. Es liegt also die Annahme zum

wenigsten nicht fern, daB die von Hesse (I, Mitt. 5) untersuchte,

von javanischen Chinarinden stammende Graphis nicht zu unserer

G. scripta, sondern zu einer verwandten, ahnlichen Art zu rechnen

ware, zumal auch die Angabe Hesses iiber die ,,erst rotliche, dann

braunliche" Verfarbung des Lagers, die er nach mehrstiindigem

Liegen der Flechte in Wasser beobachten konnte, fiir unsere heimische

G. scripta nicht zutrifft.

Bei Parmelia nilgherrensis (auch bei P. kamtschadalis und

perforata) ist Zopf selber in der Feststellung des Salazinsauregehaltes

nicht sicher. Seine Bemerkung (Zopf II, Mitt. 4): ,,Es handelt sich

hierbei aber offenbar um denjenigen Korper, welcher im Mark der

Flechte beim Zusammenbringen mit Kalilauge deutliche Rotfarbung

entstehen laBt", ist auch insofern nicht zutreffend, als das Mark der

erstgenannten Parmelia eben keine Rotfarbung, sondern nur gelbe

Kalireaktion erkennen laBt. Auch bei der verwandten P. pilosella

Hue [= excrescens (Arn.) Zopf] glaubte unser Autor seinerzeit, in

geringer Menge Salazinsaure gefunden zu haben (Zopf II, Mitt. 4),

hat dann aber dieses Ergebnis widerrufen, indem er diese Art in

seinem Buche, p. 191 und 417, nicht mehr zu den salazinsaure-

haltigen rechnet. Auch P. pilosella gibt makroskopisch keine aus

Gelb in Rot iibergehende, sondern nur gelbe Kalireaktion. Die

makrochemischen Befunde waren also, offensichtlich, bei diesen,

meist nur in geringen Mengen verarbeiteten Pflanzen vielfach noch

zweifelhaft. Dazu gesellt sich auch noch die Schwierigkeit, bei

Untersuchung geniigender Quantitaten der betreffenden Flechten-

arten etwaige Beimischungen anderer, habituell ahnhcher, aber

chemisch sehr verschiedener Parmelien sicher zu vermeiden.

Bei Erwagung des Fiir und Wider halte ich es also fiir wahr-
scheinlich. daB die beiden genannten Flechten, in Ubereinstimmung
mit den mikrochemischen Ergebnissen, Salazinsaure nicht enthalten.

Ein liickenloser Beweis ist aber, selbstverstandlich, mikrochemisch
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noch nicht zu geben. Irrtiimer sind hier stets denkbar. Die Salazin-

saure konnte ja — beispielsweise — doch vorhanden sein, nur in

einer anderen Bindung, so daB ihre Umwandlung in die Salazininsaure

und deren charakteristisch kristallisierendes Salz nicht stattfindet.

Noch andere Storungen sind denkbar. Uberhaupt konnen ja ahnhche

Zweifel bei alien mikrochemischen Operationen auftreten (vgl. auch

die neueren Werke von Timmann und MoHsch iiber Mikrochemie dor

Pflanzen), bei denen wir natlirlich, in einer dem exakten Chemiker

oft wenig sympathischen Weise, mit unkontroUierbaren Gemischen

zu arbeiten gezwungen sind. Aber schlieClich hat es, bei unseren

Pflanzen, auch der Makrochemiker nicht immer so viel besser; und

die bekannten anderweitigen Vorteile der mikroche-
mischen IMethoden — besonders die Moglichkeit des Nach-

weises aus ganz geringen Mengen des Untersuchungsobjektes und

ohne die Mittel eines chemischen Laboratoriums — haUen uns von

einer zu weit gehenden Unterschatzung derselben ab. Weil aber

selbstredend Makro- und Mikrochemie sich iiberall in die Hande

arbeiten miissen, bleibt im Hinblick auf die letzten Ausfiihrungen

eine makrochemische Nachpriifung u. a. auch der Parmelia nilgker-

rensis und Grapkis scripta erforderlich, um uber ihre Bestandteile

und liber den Geltungsbereich der neuen mikrochemischen Methode

ins Klare zu kommen.

Stellen wir also vorlaufig etwaige Bedenken zuruck und nehmen

wir einmal als erwiesen an, daB die beobachteten roten Kristall-

nadeln aus dem Alkalisalz der Salizininsaure bestehen, so muB

weiterhin verlangt werden, daB bei alien Flechten, deren makro-

chemische Priifung das Vorhandensein von Salazinsaure bisher nicht

ergeben hat, auch diese Kristallbildung im Sodapraparat ausbleibt.

Das scheint im allgemeinen der Fall zu sein, wenn man von den spater

zu behandelnden Ausnahmen absieht (s. u. und im speziellen Teil).

So war das Ergebnis ein negatives z. B. bei alien von mir untersuchten

Flechten, die nach Zopf die Trager der nachstverwandten Psorom-

saure sind. Ich will also von hier ab, der Einfachheit halber, und um

ermudende Wiederholungen zu vermeiden, die geauBerten Zweifel

bei Seite stellen und jene roten Nadeln kurzweg als Salazininsalz-

kristalle bezeichnen.

Gesehen wurden diese Kristallnadeln bereits ofters. So waren sie

z. B. Bachmann (II) seinerzeit schon wohlbekannt, wenn man

sie damals auch noch nicht chemisch definieren konnte. Er \vuBte

bereits, daB sie iiberall da unter Einwirkung der Kalilauge zu ent-

stehen pflegen, wo makroskopisch durch das gleiche Alkali eine gelbe

und danach rote Farbung des Flechtenkorpers erzielt wird. Er be-
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obachtete u. a. ihr Verhalten zu Eisessig und Salzsaure. SchlieBlich
gab er 10 Lichenenarten an, bei denen er dieses Verhalten mikro-
chemisch und durch „Reaktion" feststellen konnte: Vrceolaria
ocellata DC, Pertusaria laevigata Ach., Lecidea lactea Nyl, L. Pilati
Hepp, Lecanora suhfusca f. chlarona Ach., Aspicilia adunans Nyl.,
f. glacialis Arn., A. alpina Smr., A. cinerea L., Parmelia acetabulum
(Neck.) Dub. In dicser Liste befinden sich bloC 2 Arten, die mit
Zopfschen Salazinflechten ganz, oder fast ganz, zusammenfallen,
namlich Parmdia acetabulum und Lecidea lactea. Unter den iibrigen 8
sind 3, bei denen ich zu einer Bestatigung nicht kommen konnte
{Pertusaria laevigata, Lecidea Pilati, Lecanora suhfusca chlarona;
vgl. im speziellen Teil), wiihrend bei den iibrigen 5 tatsachlich das
mikrochemische Verhalten auf Salazinsaure hinweist.

^

Dann hat einige Jahre spater K e r n s t o c k (I, Beitr. 7, 1896,
p. 298—301) bei seinen Untersuchungen iiber zwei mit Kalilauge
gelb-rot reagierende Flechtenarten {„Buellia parasema var. micro-
spora AA'am. f. erubescens Arn." und Rinodina exigua Ach. f. ramu-
licola Kernst.) die Salazininkristalle gesehen und erwahnt sie auch
von „Aspic. cinerea, Lecidea lactea, Phlyctis etc.". Im iibrigen ist
seme Ansicht, daB die Kahreaktion der beiden erstgenannten Flechten
nicht deren Lager eigentiimhch ist, sondern vom Substrate herriihrt
zweifellos unrichtig. In Rinde und Holz z. B. von Larix und Ainu's
kommen sehr wohl Stoffe vor, die sich bei Zusatz von Alkalien eben-
falls mit rotUcher Farbe losen; aber in diesen Losungen entstehen— auch im Kali- und Soda-Glyzerinpraparat — niemals die charakte-
ristischen Salazininnadeln, wie ich mich mehrfach iiberzeugen konnte
Das gibt auch Kernstock selber zu. Die Kristallnadeln und -Sterne
semer Praparate entstammten offenbar auch nur den Flechtenlagern
die rotliche Farbung der Fliissigkeit nebenher teilweise den mit bei-
gemengten Substratteilchen.

Neuerdings erwahnte auch Hue die Salazininsalznadeln (ohne
sie zu benennen) mehrfach, z. B. in seiner monographischen Be-
arbeitung der Gattung Aspicilia (Hue II, Aspicilia, p. 4, 19, 34 im
Separ.).

Wie sind nun die Ergebnisse mit unseren weiter oben genannten
5 Salazmflechten bei Anwendung der iibrigen, zur Preparation
herangezogenen Alkalien ? Da ware folgendes zu sagen 50 «/ Kali
lauge, zu den Quetschpraparaten zugesetzt, bildet gevvohnlich" mehr
Oder weniger reichHch und rasch, einen ziegelrotlichen Niederschlae
der teils amorph erscheint, teils aus feinen, rotbraunen Einzelnadeln
besteht. Nach Zusatz von Glyzerin verandert s,ch meistens das B d
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bis zum nachsten Tage in der Art, daB diese zuerst entstandenen

kristallinischen und amorphen Niederschlage groCenteils wieder ver-

schwunden sind, und statt dessen gewohnlich (meist gegen den linken

Rand hin) weniger massenhafte, aber weit ansehnlichere Sterne,

Doppelbiischel und ahnliche, unregelmaBiger geformte Aggregate,

seltener Einzelexemplare, braunlich- bis orangeroter Kristallnadeln

sich finden. Die ,,Nadeln*' haben durchaus ahnliche Form wie in den
Sodapraparaten, d. h. es sind, genauer gesagt, lange und schmale,

balkenahnliche Kristalle, und ihre Aggregation erfolgt auch hier

fast immer so, daB sie strahlenformig von einem Punkte aus zu

wachsen scheinen. Ich maB Nadeln von mehr als 200 // Lange, z. B.

bei Ramalina angustissima. Das Ergebnis der Kalilauge-
p r o b e n war also ein ahnliches wie bei den Sodapraparaten, und
man kann annehmen, daB die Kristallnadeln aus salazininsaurem

Kalium bestehen. Jedoch schien durchweg die Kristallbildung eine

minder reichliche zu sein. Im speziellen Teil wird spater gezeigt

werden, daB bei anderen Flechtenarten, die offenbar die Salazinsaure

nur in geringer Menge enthalten, der Nachweis mit Kali manchmal
sogar ganz versagt, wo mit Soda noch ein positives Resultat zu er-

reichen war.

[An dieser Stelle moge beilaufig erwahnt werden, daB in den

Kali- und Soda-Glyzerinpraparaten neben den aus der Flechte

stammenden Kristallen des Salazininsalzes stets auch noch farbiose

Kristalle, oft in groBer Menge, dem Auge auffallen, die aus den an-

gewandten Reagentien herriihren. Die Kristalle der Kali-
la u g e stellen sich dar als kleine, regelmaBige, hexagonale zarte

Plattchen, deren Form und GroBe wenig variabel ist, diejenigen der

Soda dagegen bilden rhomboeder- und schmal-prismenahnliche

Korper von ziemlich wechselnder Gestalt (des monokUnen Systems?),

gewohnlich etwas groBer als die Kali-Sechsecke.]

Gesattigte Losung von Natriumbikarbonat (ca. 10 %)
gab weit schwachere Resultate: zwar iiberall eine gelbliche bis orange-

gelbhche Tonung der Fliissigkeit und meistens mehr orangerotliche

bis gelbbraunliche Farbung der gequetschten Thallusteilchen, aber

nur unansehnhche Kristallbildung, d. h. die nach 24 Stunden neben

amorphen Sedimenten zu beobachtenden roten Xadeln und Sternchen

waren wohl manchmal zahlreich, aber zum wenigsten immer zart und

klein, wenig ins Auge fallend.

Ammoniaklosung (,,Salmiakgeist") gab, ahnHch den

anderen alkalischen Reagentien, makroskopisch bcim Auftragen auf

Rinde und entbloBtes Mark der Flechten, wie auch mikroskopisch
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in den Praparaten, zwar oft bemerkenswerte Farbungen (wie ge-

wohnlich in gelblichen bis orangeroten und sogar blutroten Farb-

toncn), aber keinerlei Niederschlage oder Kristalle.

Barytwasser (gesattigte, ca. 5 % Losung) bildet nach

Zopf mit Salazinsiiure unlosliche und amorphe rote bis rostbraunliche

Salze (salazininsaures Baryum), und laBt sich daher nicht so gut zum

mikrochemischen Nachweis der Saure verwenden, ist aber recht

geeignet zum Nachweis des Sitzes der Saure im Flechtenkorper, nach-

dem ihr Vorhandensein anderweitig sichergestellt worden ist (vgl.

Zopf I, Abbildung 62 auf p. 348). Dem entsprechend gab Zusatz von

Barytwasser zu den Quetschpraparaten hauptsachlich amorphe

rote Niederschlage; jedoch konnten neben diesen, wider Erwarten,

einigemal doch auch rote Kristallsterne aus feinsten Nadel-

chen festgestellt werden, so bei Ramalina angiistissiwa ziemhch

reichhch, nur ganz sparhch bei Parmelia acetabulum und Lecan.
F

{Aspic.) alpina.

Um nun einen UberbHck iiber die Verbreitung der Salazinsaure

im Flechtenreich zu gewinnen, untersuchte ich nach den oben be-

schriebenen Methoden, mit Kahlauge, hauptsachUch aber — und

dann fast ausschUeBhch — mit gesattigter Sodalosung, die sich als

das zweckmaBigste und feinste Reagens herausstellte, eine groBe

Zahl von Flechten der verschiedensten Famihen, Es gelang mir auf

diese Weise, die genannte, oder zum mindesten eine ihr nahe ver-

wandte Saure bei 65 Arten, die sich auf 18—19 Gattungen und 11

Famihen verteilen, nachzuweisen. Die Resultate waren fast immer ein-

deutig und klar, die Zahl der zur Anschauung kommenden Alkali-

salzkristalle ging selten unter einige Hundert bis Tausend herunter.

Nur in relativ wenigen Fallen kam es vor, daB selbst quantitativ

reiche Praparate einer Flechte erst nach langerem Suchen und auch

dann nur sparliche Kristallaggregate aufwiesen. Es liegt fiir solche

Falle selbstredend der SchluB am nachsten, daB hier die Menge der

im Flechtenkorper entwickelten Saure eine nur geringfiigige ist.

Gegen diese Annahme lassen sich allerdings wieder Bedenken geltend

machen, die wohl nicht anders zerstreut werden konnen, als durch

makrochemische Nachpriifung einiger der in Frage kommenden
Arten; Bedenken ahnhcher Art, wie sie gegen die Sicherheit der mikro-

chemischen Proben iiberhaupt schon angefiihrt werden muBten.
Immerhin erscheint die Annahme, daB die Menge der durch Soda-
zusatz auskristallisierenden roten Nadeln — vorausgesetzt eine un-
gefahr gleich abgemessene Quantitat der zerquetschten Flechten-
substanz— der Menge der vorhandenen Salazinsaure etwa entspricht.
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als die einfachere und jedenfalls auch die wahrscheinlichere. Um
Wiederholungen und Weitschweifigkeiten vorzubeugen, will ich

daher von hier ab auch diese Hypothese wic cine bewiesene Tatsache

behandeln.

Ehe wir Genaueres iiber das Vorkommen unserer Salazinsaure

innerhalb der Flechtenordnungen kennen lernen, miissen wir jetzt

noch auf einige der Sauren eingehen, die von Zopf in die Nahe der

Salazinsaure, in ihre „Sippe", gestellt werden. Da finden wir zu-

nachst die Saxatilsaure (bisher nur in Parmelia saxatilis L.

nachgcwiesen), die der erstgenannten isomer sein soil und auch sonst
*

viel Ahnlichkeit mit ihr hat. Auch sie zersetzt sich mit starkem

Alkali leicht und verwandclt sich in ,,Saxatilinsaure*', die mit dem-
selben ,,sofort ein rest- bis braunrotes amorphes Salz bildet (im

Gegensatz zu dem auf gleiche Weise erhaltenen kristallisierenden

Salze der Salizininsaure)''.

Bei der mikrochemischen Priifung der P. saxa-

tilis ergibt sich folgendes. Das Quetschpraparat der Flechte farbt

sich beim Hinzufiigen der Sodalosung sofort gelb bis rot. Nach
Glyzerinzusatz, und 10—25 Stunden spater betrachtet, fallt zweierlei

im Praparate auf: langs des linken Randes und zwischen den Thallus-

fetzen liegen gewohnlich mehr oder weniger reichliche Aggregate

der bekannten ,,Nadeln"; sie erscheinen hier vielleicht etwas mehr
rotbraun, sind meistens um ein Bedeutendes kraftiger resp, breiter

und pflegen noch haufiger in Form dichter Doppelbiischel und Sterne

zusammenzuwachsen. Die Sterne bestehen manchmal aus Hunderten

von derben Nadeln und werden dann so dicht, da6 sie einem zusammen-

gerollten Igel, einem „Morgenstern" oder Sfarganium-Kolhen ahnlich

sehen, und ihre Farbung noch dunkler erscheint, bis zu einem tiefen

Kaffeebraun. Ebenso sind die Doppelbiischel oft sehr dicht und derb

und sehen deshalb dunkler aus. Daneben finden sich auch hin und

wieder einige Einzelnadeln von bedeutender Dimension (ich maO bis

zu 150 X 7 ^).

Neben diesen braunroten Kristallen, die denen des salazinin-

sauren Natriums zum wenigsten ziemlich ahnhch sehen, gibt es aber

noch eine zweite, auf den ersten Blick weit auffallendere Erscheinung

ini Praparat: an und zwischen den Lagerteilchen und gegen den

linken Rand des Deckglaschens hin sieht man die Fliissigkeit durch-

setzt von orangeroten bis schon-rubinroten
T r o p f e n , die teilweise rein kugclig bis linsenformig und scharf

^bgegrenzt daliegen, etwa wie Oltropfcn im VVasser, teilweise sich

peripheriewarts in ein Gewirr unrcgelmaBig-strahlender, feiner
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Fasern, ahnlich Watteflocken, aufzulosen scheinen. Die Grenzen der

„Tropfen" werden dann unscharf, die Farbung geht aus dem ur-

spriinglichen Blutrot in Gelbrot (Orange) liber, und es hat den An-

schein, als wenn das ganzeOebilde sich in der umgebenden Fliissigkeit

langsam auflost. Die Tropfen sind manchmal ziemlich klein, oft aber

erreichen sie eine GroBe von 50—80 ji. An Stellen, wo bei oder nach

ihrer Bildung eine leichte Fliissigkeitsstromung stattfand, haben sie

ihre kugelige Gestalt verloren und erscheinen verzerrt, in Form von

langlichen Flecken und Schlieren, die dann schneller „zerfasern"

und zerflieBen. La6t man die Praparate langere Zeit, d. h. noch

einige Tage, liegen, so bemerkt man, daB die „roten Tropfen" immer

mehr zerlaufen und schlieBlich verschwinden, so daB nur noch jene

Stellen des Praparates, an denen sie zahlreich waren, einen dcutlich

roten Farbenton erkennen lassen. Die Kristallnadeln dagcgcn ver-

andern sich nicht und zeigen erst nach einigen Wochen die ersten

Anzeichen von Zersetzung.

Das entsprechende Praparat mit (50 %) Kalilauge bietet nur

teilweise ahnliche Verhaltnisse : die Fliissigkeit ist, nach ca. 24 Stunden,

gegen den linken Rand hin kaffeebraun gefarbt, in der ^litte und nach

rechts hin ofters fleckenweise oder ausgedehnt griinlich; mehr oder

minder reichliche (manchmal auch fast fehlende), schmutzig orange-

rote bis rotbraune Sterne und Doppelbiischel der Kristallnadeln;

hier und da Wolken feinster, amorpher, ziegel- bis rosen- und blutroter

Kornchen. Dagegen fehlen stets die ,,roten Tropfen".
i)

Praparate mit gesattigter Natriumbikarbonat-Losung zeigen

lebhaft orangegelbe bis rote und rotbraune Verfarbung; es entstehen

keine Kristalle, wohl aber faserig zerlaufende, orangerotHche, etwas

undeutliche Tropfen. Ammoniaklosung bringt ebenfalls eine ahnliche

Verfarbung hervor, aber keine Kristalle und keine Tropfen. Auch

makroskopisch bedingen die beiden letztgenannten IMittel eine

,,Reaktion" des Markes der Flechte, d. h. eine Farbenanderung, die

bei dem ersteren von Rotlichgelb in Ziegelrot und zuletzt Dunkelbraun

iibergeht, wahrend beim Auftupfen des letzteren das Mark nur hell-

gelb wird und erst spater sich ein wenig ins Rostrotliche farbt.

Schnitte der Flechte, die sofort in gesattigtes Barytwasser ein-

gelegt werden, zeigen lebhafte und bleibende Rotfarbung des Markes

;

Gonidienschicht und Rinde bleiben unge farbt. Niederschlage auBer-

halb der Schnitte, oder in die umgcbende Fliissigkeit ubergehende
Farbstoffe sind hier nicht zu beobachten. Erst bei Quetschpraparaten

1) Vgl. hierzu und zu dem Folgenden aber noch die Angaben im Nach-
trag (p. 74)!
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(und auch Schnitten) in Wasser, zu denen nachtraglich Barytlosung
hinzugegeben wird, findet man neben den gefarbten Lagerteilchen
auch braunrotliche amorphe Niederschlage und dunkclbraunrote
„Tropfen". Hier sind die mit Baryt sich farbenden Stoffe schon teil-

weise in die umgebende Flussigkeit iibergegangen, bevor das Rcagens
zur Einwirkung kam (vgl. auch weiter unten!). Schnitte, die so-

fort in Sodalosung eingelegt warden, verhalten sich insofern anders,

als zwar auch hier zuerst Rotfarbung des Markes eintritt, aber ziem-

hch schnell der Farbstoff in die umgebende Flussigkeit diffundiert,

in der sich dann die oben beschriebcnen Kristalle und ,,roten Tropfen''

ausbilden. Manche der letzteren findet man aber auch, je nach der

Art, wie das Praparat behandelt wurde, dauemd in oder neben dem
Markgewebe sitzen, so daB jedenfalls ihre Herkunft aus diesem Teil

der Pflanze sicher steht.

Alle diese Angaben beziehen sich zunachst nur auf sicher richtig

bestimmte Exemplare der P. saxatilis, die ich auf bemoosten Sand-
steinblocken des Gaisbergs bei Heidelberg (1903, steril) gesammelt
habe. Aus den Angaben im speziellen Teil wird es sich aber ergeben,

daB auch bei dieser Art, wie bei manchen anderen, das mikrochemische
Verhalten innerhalb gewisser Grenzen schwankt.

Was ist nun von dem Befund bei dieser Flechte zu halten ?

Ubergange zwischen den ,,roten Tropfen" und den Kristallaggregaten

waren niemals zu beobachten, weder hier, noch bei den anderen
Flechten, die ein ahnliches Verhalten zeigten. Daher scheint es,

als ob diese roten Tropfen entweder aus einer anderen Ver-

bindung der gleichen Saure bestehen, auf die die Kristallnadeln

zuriickzufiihren sind, oder iiberhaupt von einer anderen Substanz

sich herleiten. Sie lassen sich nicht bloB bei Parmelia saxatilis dar-

stellen, sondern ahnlich auch, in Begleitung der roten Nadein, bei

einer Reihe (teilweise) verwandter Parmelien (P. sulcata, omyhulodes

,

fraudans, cetrata, perforata, manchmal auch conspersa), und einigen

Ramalinen {B. angustissima , scopulorum, sideriza). VerhaltnismaBig

seltener scheint es vorzukommen, daB im Sodapraparat nur diese

roten Tropfen erscheinen und gar kcine roten Kristallnadeln daneben

;

so bei F. kamtschadalis suhspec. (?), conspersa (manchmal), mollivs'

cula und sinuosa. In einigen dieser Falle gelang es jedoch, im Gegen-

satz zu den sonstigen Erfahrungen, mit Kalilauge noch sparliche

Doppelbiischel (resp. mehr ,,Facher") blaB-orangcbraunhcher Nadeln

2u erhalten. Rote Tropfen kommen in den Praparaten mit 50 % Kali-

'auge hier, wie auch sonst, niemals vor. Die Farbung der Praparatc

war, im Falle eines reichlicheren Gehaltes an farbstoffgebender

Substanz, gewohnlich nach links hin braun, im iibrigcn oft teilweise

Hedwisia Band LV, 2
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griinlich. Wahrscheinlich ist der Stoff, der im Sodapraparat die

roten Tropfen bildet, der gleiche, der auch im Kalipraparat die braune

(und griine ?) Farbung verursacht.

Die durch Kali und Soda erzeugten rotlichen Kristalle machen

auch hier bei P. saxatilis und den verwandten Arten so ziemlich den

Eindruck der Salazininsalznadeln ; wohl sind gewisse Abweichungen

in ihrer Farbung, der Form, der Art ihrer Aggregation usw. vor-

handen, aber sie scheinen nicht sicher faBbar. Die Kristalle
bei P. saxatilis sind ja zweifellos, besonders wenn man sie

in den dunkelbraunen, dichten, igelahnlichen Sternen sieht, recht

verschieden von den feinen, helleren, meist einzeln oder in zarten

Sternchen liegenden Nadeln z. B. bei Lecanora subcircinata. Aber es

gibt wieder andere Flechten, in deren Praparaten man allerlei

Zwischenformen zwischen diesen beiden Extremen finden kann.

AUe diese mikrochemischen Beobachtungen scheinen anzudeuten,

daB es sich hier entweder in alien Fallen um eine und dieselbe Saure

handelt, oder (wahrscheinlicher) daB es eine ganze Anzahl mit ein-

ander verwandter Sauren geben muB, die man durch die Kristall-

formen ihrer Zerfallsprodukte dann wohl nur schwer und nicht sicher

auseinanderhalten konnte. Auch hierin, \vie schon an anderen Stellen,

kann vielleicht die makrochemische Nachpriifung groBere Klarheit

bringen. Ich will im Folgenden, nur der Kiirze halber, wiederum die

unbewiesene Annahme, daB die beobachteten roten Kristallnadeln in

ihren samtlichen Abarten von der Salazinsaure herstammen, wie eine

ausgemachte Tatsache behandeln. Der Name der Saure ist also dann
gewissermaBen im erweiterten Sinne zu verstehen.

Bemerkenswert ist bei der Gruppe der P. saxatilis, cetrata, per-

forata und einigen der sonst in den letzten Abschnitten angefiihrten

Flechtenarten eine Besonderheit der ,, makrosko-
pischen Reaktion''. Wohl findet man in den Beschreibungen

dieser Flechten gewohnlich als Reaktion des Markes mit Kahlauge
angegeben ,,Gelb, dann blutrof; in den meisten Fallen ist das aber

nicht ganz zutreffend, denn die Farbung des mit starkerer (50 %)
Kalilosung betupften Markgewebes geht aus dfem zuerst erscheinenden

lebhaftcn Gelb haufig nicht in Blutrot iiber (wie bei Phlyctis, Le-

canora alpina, P. acetabulum u. a.), sondern in Orangebraun und spater

mehr oder weniger schnell in reines Braun, oft sogar in ein tiefes

D u n k e 1 b r a u n bis Schwarzbraun. Diese Art der makro-
skopischen Reaktion scheint fiir diejenigen Formen charakteristisch
zu sein, in deren Praparaten die „roten Tropfen" zu finden sind.

Erst bei Anwendung bedeutend schwacherer (z. B. 10 %) Kalilosung
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ist bei dieser Flechtengruppe anstatt des Braun und Schwarzbraun
ein dunkles Blutrot bis Rostrot, manchmal Schwarzlichrot, die

„SchluBfarbe'' der Reaktion.

An dieser Stelle mogen einige Worte iiber Methodik und
Wert der Makro- und Mikro-Reaktion iiberhaupt

gestattet sein. Ich halte beide Arten der Untersuchung fiir gleich

beachtenswert, solange sie richtig und mit der notigen Vorsicht an-

gewendet werden. Leider ist bisher in fast alien beschreibenden

lichenologischen Werken zwischen beiden zu wenig unterschieden

worden. Offenbar wurde die makroskopische Reaktion im ganzen,

fiir bloBeBestimmungszwecke, haufiger geiibt als die mikroskopische. ^)

Das ist erklarlich, da sie ja meistens sehr leicht und schnell zu be-

vverkstelligen ist und haufig auch eindeutige Resultate ergibt. Zum
Beispiel wird wohl niemand, der einen gut entwickelten Thallus

von Phlyctis argena vor sich hat und dessen Kalireaktion priifen

will, erst Schnitte machen und diese unter dem Mikroskop ansehen;

denn es geniigt, einen kleinen Tropfen des Alkalis auf das Lager zu
bringen, den man am besten etwas verstreicht, oder gleich nach dem
Auftragen wieder absaugt oder abtupft, damit die auf der Lager-

oberflache verbleibende Lauge schnell einzieht und abtrocknet.

Ebenso geniigt ein solches einfaches Betupfen mit dem Reagens, um
die Entscheidung zwischen Lecanora {Placodiuin) circinata und svb-

circinata zu sichern. Bei Parmelia, Ramalina, bei Krustenflechten

mit dickerem Lager usw. muB mittels Skalpells oder oft besser mit
der Spitze einer Prapariernadel die Rindenschicht einschlieBlich

Gonidienlage auf einer nicht allzu kleinen Flache entfernt werden,

was bei einiger Ubung gewohnlich sehr gut gelingt. Danach
wird in ahnlicher Weise, wie oben angegeben, ein Tropfen des

Reagens auf die bloBgelegte Markflache, ein andcrer auf die

Rinde der Flechte, d. h. auf ihre unverletzte Oberflache, gebracht.

Auch hier gibt es haufig durchaus eindeutige und brauchbare

Ergebnisse.

Das Eindringen des aufgetragenen Reagens ist selbstverstandlich,

je nach dessen Quahtat und der Oberflachenbeschaffenheit der Flechte

ein verschiedenes : die schnell eindringende und die Gewebe auf-

hellende starke Kalilauge ist deshalb in diesem Falle besser brauchbar

als die an und fiir sich viel schwacheren gesattigten Losungen z. B.

von Natriumbikarbonat, Baryt und Soda.

^) Vgl. auch Bachmann I, p. 51! Nylander (Flora 1869} trug das Reagens

mit einer gespitztcn Gansefeder auf. Krempclhuber (ebenda) mit einem dunnen

Glasstabchen.

2*
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Auf gewisse „ Fehlerquellen" muB natiirlich liberall

geachtet werden. So kann z. B. bei langerer Einwirkung einer maze-

rierenden Lauge ein diinnerer Krustenthallus oder eine dlinnere

Schicht eines mehrschichtigen Lagers soweit transparent werden,

daB die Farbung der Unterlage, etwa der Baumrinde, oder die Farbung

einer tiefer gelegenen Schicht durchscheint, oder sich mit dem anders-

artigen Ton der Oberflachenschicht zu einem neuen Farbcnton ver-

bindet. Dergleichen ,,falsche Reaktionen**, resp. scheinbare Farben-

anderungen gibt ja in manchen Fallen schon das bloBe Wasser.

Bei Beobachtungen und Angaben der Makro-Reaktionen miissen

schhcBlich aber auch solche ,,falschen" Reaktionen mit aufgezeichnet

werden, weil auch sie irgendwie durch beachtenswerte Verhaltnisse

des Flechtenkorpers mitbedingt sind. Nur ist es notig, in jedem

Falle, soweit moglich, nach der Erklarung zu suchen und das

,,makroskopische Verhalten'' mit dem Verhalten von Schnitten

(oder auch Quetschpraparaten) unter dem Mikroskop in diesem

Sinne zu vergleichen.

DaB zur Reaktionspriifung von Thallusquerschnitten, und
gerade von diinnen, fiir die histologische Untersuchung passenden,

die gewohnliche Kalilauge und manche ahnlichen Reagentien im
allgemeinen wenig geeignet sind, wurde schon von Zopf betont:

haufig wird nach dem Hinzutreten des Reagens der sich bildende,

charakteristisch gefarbte Stoff so schnell in der umgebenden Fliissig-

keit gelost und durch Stromungen derselben weggefuhrt, daB seine

Beobachtung schwierig wird, und der Ort seiner Bildung leicht im
Unklaren bleibt. Man muB schon dickere Schnitte und starker

konzentrierte Losungen nehmen, und die ersteren dann moglichst

sofort in die letzteren hineinlegen (nicht zuerst in Wasser), um
Fliissigkeitsstromungen zu vermeiden und bessere Ergebnisse zu bc-

kommcn. So haften also auch der gewohnlichen mikroskopischen
Reaktionsmethode gewisse Mangel an, die im ganzen die makro-
skopische Priifung als eine ebenso brauchbare erscheinen lassen. —
Besser als die mikroskopische Priifung mit Kali- und Natronlauge ist,

wie Zopf schon hervorhebt, in vielen Fallen die Untersuchung der
Schnitte mit Baryt- und Kalkwasser, da man hier ofters unlosliche
gefarbte Niederschlage bekommt, die am Orte ihrer Entstehung ver-
bleiben. Man muB jedoch, beispielsweise bei den Salazinflechten,

jede vorherige Auslaugung vermeiden, wie eine solche hier und da
schon durch destiUiertes, noch leichter durch das Wasser der Wasser-
leitungen, zustande kommen kann.

Um nun wieder auf die verschiedenen Siiuren der „Salazin-
sauresippe" Zopfs zuriickzukommen. moge als dritte die S c op u 1 o r-
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s a u r e genannt werden, von Zopf in Ramalina scopulorum gefunden.
Das Sodapraparat dicser Flechte zeigt, wie schon erwahnt wurde,
reichlich ,,rote Tropfen", ahnlich denen der Parmelia saxatilis, und
daneben sehr sparliche, in Sternform sich vereinigcnde rote Kristall-

balkchen, die wiederum denen des Salazininsalzes annahcrnd gleichen.

Einen analogen Refund, nur mit reichlicheren rotbrauncn Kristall-

sternen, gibt, wie ebenfalls bereits verzeichnet worden, P. cetrata,

in der Hesse seine Cetratasaure auffand. Uber die Moglich-
keit einer Deutung dieser Ergebnisse ware das Gleiche zu sagen,

wie oben anlaBlich der Saxatilsaure.

Die schon erwahnte Conspersasaure, als fiinfte Saure
dieser Gruppe, wurde von Hesse in P. conspersa nachgewiescn und
soil der Salazinsaure sehr ahnlich sein. Uber die Resuhate bei dieser

Art moge man in dem nun folgenden speziellen Teil nachlesen

;

ebenso iiber die Priifung der sonstigen Flechtenarten, die als Trager
der zur gleichen Sippe gerechneten Psorom-, Stictin-, Usnarin-,
Usnar-, Bryopogon-, Zeor-, Pilosell-, Alector- und Pseudopsorom-
saure von Zopf noch aufgczahlt werden.

Ich will jetzt dazu libergehen, eine systematische Uber-
sicht der Gesamtergebnisse zu bringen, die durch
Verwertung der behandelten mikrochemischen Methoden gewonnen
werden konnten. Dabei ist allerdings zu bemerken, daB die speziellen

Aufzeichnungen gerade eben nur fiir das eine genannte Exemplar,
das zur Untersuchung kam, genaue Geltung haben. Schon andere
Exemplare der gleichen Exsikkaten-Nummer konnen quantitativ

abweichende Resultate geben, und innerhalb einiger Formengruppen
kommen selbst bedeutende quahtative Unterschiede vor.

In der Aufzahlung und Benennung der (aus den verschicdensten

Griinden) untersuchten Flcchtenartcn halte ich mich an das System
Zahlbruckners (vgl. Engler und Prantl ,,Die natiirlichen Pflanzen-

familien"). — Um Nachuntersuchungen besser zu ermoglichen, und
von Pflanzen auszugehen, deren Bestimmung gesichert erscheint

Oder jederzeit nachgepriift werden kann, habe ich in den meisten

Fallen, wo es mir moglich war, Exemplare aus Exsikkatenwerken,
die sich in meinem Herbar befinden, zu den Praparationen verwendet,

und nur daneben Flechten benutzt, die ich selbst eingesammelt und
bestimmt habe; so hauptsachhch dort, wo mir von einer Art ge-

niigende Exsikkaten-Stiicke nicht zur Verfiigung standen. Von
cinigen Ausnahmen abgcsehen, habe ich nur europaische Arten und
Familien in den Kreis der Untersuchungen gezogen.
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Folgende Abkiirzungen soUen im speziellen Teil und welter unten

gebraucht warden:

Ma. R. = MakroskopischeReaktion (imoben angegebenenSinn),

Mi. R. = Mikroskopische Reaktion.

k. = 50 % Kalilauge.

s. = gesattigte Sodalosung.

ba. =^ gesattigte Barytlosung.

S. = Salazinsaure (im angegebenen „erweiterten" Sinn).

Tr. = „Rote Tropfen" (s. o.).

S.-|-^ Tr.+ ^ S. resp. Tr. mikrochemisch nachweisbar (wo nicht

etwas anderes angegeben, durch s.).

S.— , Tr.— = S. resp. Tr. mit den betr. Methoden nicht nachzu-

weisen.

Th. = Thallus (ohne Apothezien).

Pod. = Podetien.

Ap. = Apothezien.

[Th.], [Th.+Ap.], [Ap.] =bedeutet, daB die genannten Teile zu dcr

Praparation benutzt worden sind.

* = Arten, bei denen immer, oder wenigstens manchmal,

S. nachgewiesen werden konnte.

= Arten, in deren Sodapraparaten immer, oder manch-

mai, Tr. gefunden wurden.

! = von mir selbst gesammelt.

Die benutzten Exsikkatenw^erke habe ich in der folgenden Weise

abgekiirzt (vgl. Genaueres iiber Titel, Ausgabezeit usw. derselben bei

B. Lynge „On the Worlds Lichenes exsiccati", in ,,Nyt Magazin for

Naturvidenskaberne", Christiania, Bd. 1, 1913):

Arn. ^ Arnold, Lichenes exsiccati.

Arn. Hon. =^ Arnold, Lichenes Monacenses exsiccati.

Britz. = Britzelmayr, Lichenes exsiccati.

Harm. = Claudel et Harmand, Lichenes Gallici praecipui

exsiccati.

Harm. Loth. = Harmand, Lichenes in Lotharingia.

Harm. Rar. -= Harmand, Lichenes Gallici rariores exsiccati.

Lojka Hung. = Lojka, Lichenes regni Hungarici exsiccati.

Lojka Univ. = Lojka, Lichenotheca universalis.

Merr. ^ Merrill, Lichenes exsiccati.

Mig. = Migula, Kryptogamae Germaniae, Austriae et Hel-
vetiae exsiccatae.

Norrl. = Norrlin, Herbarium Lichenum Fenniae.
Rabh. = Rabenhorst, Lichenes Europaei exsiccati.
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Vind. = Kryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino

Vindobonensi.

.
ZahL Rar. = Zahlbmckner, Lichenes rariores exsiccati.

Zwackh. = V. Zwackh, Lichenes exsiccati.

Pyrenocarpeae.
Mir ist aus dieser Ordnung kein Beispiel einer Alkalireaktion

bekannt, die das Vorhandensein von S. vermuten lieDe.

Gymnocarpeae

.

1. Coniocarpineae.

Caliciaceae.

*1. Calicium quercinum Pers. Eine Flechte, die nach den
floristischen Werken wechselnde Ma. R. zeigt, manchmal k. —

,

manchmal k. + rot (vgl. z. B. Arnold I). Dementsprechend waren
auch die Ergebnisse bei der Untersuchung verschiedener Exemplare
nicht die gleichen. — [Th. (+Ap.)-]

a) Arn. Mon. 413, „lenticulare Hofi.", an Eichenrinde bei

Miinchen, fruchtend. Ma. R. : k. + gelblich > langsam mehr
Oder weniger rotbraunlich. S. —, dagegen im Praparat spar-

liche, farblose oder nahezu farblose, ziemlich kleine, stech-

apfel- bis morgensternartige Kristallspharite, die in Harden

hauptsachlich zwischen den zerquetschten Lagerteilchen

liegen. Vielleicht handelt es sich um ein in dcr Flechte vor-

kommendes Pulvinsaurederivat.

b) Zwackh. 739, Eperies (Ungarn) an Eichen, fertil. Lager an-

sehnlich.wulstig-kornig, weiBlich, k. —, dann langsam stellen-

weise ein wenig orangebraunlich oder rotlich. S. —

.

c) HoUwanger Wald bei Lorrach an Eiche, fruchtend! Ma. R.

:

k. -f gelblich > etwas und undeutlich rotlich. S. —, ziemlich

viel Stechapfeldrusen (s. o.).

d) Arn. Mon. 503, „lenticulare Hoff. Thallus k. rubesc". Fertil

an alteren Eichen bei Miinchen. Ma. R. : k. + teilweise deut-

lich gelb > rot. ,, Stechapfeldrusen" +, S. +, wenn auch

nicht sehr reichlich, nur in den makroskopisch deutlich rot

reagierenden Teilen des Lagers. Letztere mit k. ; S. —

,

,,Stechapfelspharite" +-
*2. Chaenotheca melanophaea (Ach.) Z\v. Die Lagerkornchen

dieser Flechte, soweit sie weiBlich sind, farben sich mit k. und s.

fast gar nicht oder nur ± undeutlich gelblich bis orangerotlich und
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rosarot. Wie bekannt, andern aber in der Xatur diese Lagerkornchen

sehr oft in ihrer Farbung ab und erscheinen dann hell goldgelb;

ihre Ma. R. mit k. und s. ist dann eine andere, es tritt beim Betupfen

sehr schnell eine blutrotliche bis violettrote und rosarote Farbung

auf. Eine Alterserscheinung ist, soweit meine Beobachtungen reichen,

die goldgelbe Lagerfarbe offenbar nicht. Woher es aber kommt,

da8 einmal der ganze Thallus weiBlich bleibt, ein andermal groBe

Teile desselben die erwahnte Farbenandening zeigen, ob da etwa

Feuchtigkeits- oder Beleuchtungsunterschiede mitspielen, ist mir

nicht bekannt. [Th. (+Ap.).]

a) Arn. Mon. 254, bei :\runchen auf Holz, fertil. WeiBlich bis

hellgelblich. S. — , auch mit k.

b) Zwackh. 742, auf Larix in den ungarischen Karpathen,

fertil. Ziemlich weiBlich. S. —

.

c) Dorrberg (Thiiringer Wald), an Picea, fertil! Kraftiger,

aber weiBlicher Thallus. S. —

.

d) Trippstein (Schwarzatal, Thiiringen), an Larix, fertil! Zum
groBen Teil goldgclblich. Die so gefarbten Lagerkornchen:

S.-|~, maBig reichlich, typisch.

e) Paulinzella (Thiiringen), an Pinus, substeril! Thallus zum
groBten Teil hellgelbhch, k. + sofort blaBrotlich: S. +, aber

nur sparlich.

f) Steinen bei Lorrach (Baden), an Pinus, fertil! 1. Fast ganz

weiBer Th. : S. — . 2. Goldgelber Th.: S.+ > ziemlich reich-

lich. Manchmal verhaltnismaBig sehr breite Kristalle (z. B.

30—40 X 4—5,5 /i messend).

Es ergibt sich also, daB bei dieser Flechte die goldgelben Lager-

strecken S. enthalten, die weiBlichen dagegen nicht. Die Ma. R.

der ersteren weicht allerdings von der gewohnten Salazinreaktion

ab, da die Rotfarbung mit k. und s. sofort eintritt, ohne vorheriges

Gelb. 'Die Ursache fiir diese Anomalie ist (soweit nicht etwa auch
eine teilweise „Spontanzersetzung" der gebildeten S. in eine gefarbte

Verbindung mitspielt) am ehesten wohl darin zu vermuten, daB
neben der S. noch etwas anderes vorhanden ist, vielleicht ein Anthrazen-
derivat oder ein parietinahnlicher Stoff, der sich mit Alkah sofort

rot farbt und dadurch die anfanghche Gelbreaktion verdeckt, soweit
letztere iiberhaupt an den von vornherein gelblichen Lagerkornchen
zu erkennen ware. Dieser Annahme entsprache auch die Tatsache,
daB k.- und s.-Praparate der goldgelben Lagerkornchen sich schnell
eigentiimlich rotlich farben und diesen rosarotlichen Farbenton oft

beibehalten, wenn langst alles Salazininsalz auskristalhsiert ist.
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Sphaerophoraceae.

3. Sphaerophorus coralloides Pers. — Lojka Univ. 208, Herze-

gowina an Abies, fertil. [Th.] S.

2 Graphidineae.

Arthoniaceae.

4. Arthonia lurida (Ach.) Schaer. — Mig. 60, Sachsenwald (Hol-

stein), auf Eichen. [Ap,] Die Praparate werden mit s. sofort schon

weinrot. S. —, nur sparliche, dunkelrotliche, amorphe Niederschlage.

Graphidaceae,
w

5. Graphina sophistica (Nyl.) Miill.-Arg. — Zwackh. 1050,

Oldenburg an Ilex, fertil. Ma. R. : k. — oder schwach braungelblich.

[Th. (+Ap.).] S.— .

*6. Graphis elegans (Sm.) Ach.

a) Mig. 8, Oldenburg an Ilex, fertil. — Ma. R.: k. (+) schwach

braungelblich > meist nur undeutUch ins Rotbraunliche.

[Th.] — S.+ , sparlich. Die zarten Kristallnadeln fast nur

an einer Randstelle des Praparates, und hier beinahe nur

an der Deckglasunterflache.

b) Zwackh. 984 a, Oldenburg an Pinus Strobus, fertil. — [Th.]

Ma. R. : k. + gelb > blutrot. — S.+ reichlich und schon.

*7. Graphis erythraea Krph. — Zwackh. 553, Uruguay, an

Baumzweigen, fertil. Ma. R. : k. + gelbhch > kaum merkhch ins

Rotliche. [Th.+Ap.]— S.+ ziemlich reichlich. Das Lager der Flechte,

die lange Jahre ini Herbar gelegen hat, zeigt an manchen Stellen

eine leicht ziegelrothche „spontane" Verfarbung, wie sie ahnlich ja

bei manchen salazinhaltigen Flechten zu beobachten ist.

8. Graphis scripta (L.) Ach. — [Th.+Ap.] Bei alien unter-

suchten Formen: S. —. (Ma. R.: k. — resp. schwach schmutzig-

gelblich bis zu orangebraunlich.)

a) Zwackh. 1054, Oldenburg an Ilex.

b) Vind. 1648, Fiume an Carpinus.

c) Zwackh. 985, var. recta Hepp; Steiermark an Prunus.

d) Zastler (Schwarzwald), an Acer! var. serpentina f. micro-

carpa Ach.

e) Schruns (Vorarlberg) , an Alnus incana! var. serpentina

(Ach.) > pulverulenta Ach.

*9. Lithographa tesserata (DC.) Nyl. — Stets fertil.

a) Arn. 856, Predazzo (Tirol), auf Syenitblocken. Ma. R.:

k. + gelb > rot. [Th.+ Ap.] — S.+ ziemlich reichlich.
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b) Arn. 856 b, Paneveggio (Tirol), auf Porphyr. Idem. S.+ .

c) Am. 1768, Pfronten (Allgau), auf Flyschsandstein. Ma. R.

:

k. + gelb > rot, s. — . [Th.] S.+ reichlich. Makroskopisch

also, wie bei den Salazinflechten meistens, keine Farbung
mit s., mikroskopisch jedoch reiche Kristallbildung. Im
Sodapraparat sah man, nach einem Tag, in einer gewissen

Zone die zerstiickelten Thallusteile, hauptsachlich das Rinden-

gewebe, schon rosenrot bis blutrotlich gefarbt. Die gleiche

Erscheinung bemerkt man auch sonst ofters bei Flechten,

die starkeren Salazingehalt aufweisen. Vielleicht liegt

Zuriickbehaltung einer nicht auskristallisierenden Salazinin-

verbindung in den Geweben vor, von denen besonders die

Rindenschichten eine groBere Affinitat zu dem Farbstoff

zu besitzen scheinen.

d) Zastler (Schwarzwald), auf Gneis! [Th.+Ap.] Ma, R.

:

k. + gelb > blutrot. — S.+ sehr reichlich, auch mit k.

(Nadeln bis zu 80 x 3 //).

*10. Phaeographis dendritica (Ach.) MiilL-Arg. — Fertil. [Th.+
Ap.] Ma. R.: k. + gelblich > rot.

a) Zwackh. 1099, Oldenburg an Fagus. — S.+ ziemlich
reichlich.

b) Rabh. 758, Miinster (Westfalen) an Carpinus. — S.+
reichlich.

*11. P, ramificans (Nyl). — In Oldenburg, an Ilex, leg. Sand-
stede (falls die Bestimmung richtig ist; vgl. Sandstede I, p. 64. Ich
sah nur wenig farblose bis hellbraune Sporen). Ma. R. : k. (+) lang-
sam rotbraunlich. [Th.+Ap.] — S.+ nicht sehr reichlich.

Roccellaceae.

12. Roecella tinctoria DC. — Arn. 1689, an Strandfelsen bei
Cagliari (sorallose Exemplare), steril. — S.

r

3. Cyclocarpineae.

Thelotremaceae.

13. Thelotrema lepadinum Ach. — Ma. R.: k.+ (ohne anfang-
liche deutliche Gelbfarbung)

, meist mehr oder weniger schmutzig-
rotbraunlich bis zu (manchmal) rostrot, besonders die Fruchtwarzen.
[Th.+Ap.] S. — (mit k. und s.), dagegen (mit s.) stets — im
durchfallenden Licht - sehr blaB gelbgrauUche, aus feinen Nadeln
bestehende Doppelbuschel und aus deren mehrfacher Verwachsung
und Agglomeration entstandene dichte knoUige Spharite
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Untersucht wurden:

a) Arn. 1553, Oldenburg auf Eichen.

b) Zwackh. 842, Kanton Zurich auf Abies.

c) Gehlberg (Thiiringer Wald) auf Fagus!

d) Benediktenwand (bayrische Alpen) auf Picea!
r

Diploschistaceae.

*14. Diploschistes ocellatus (DC.) Norm. — Dalmatien, leg.

Latzel, c. ap. Ma. R. : k.H~ gelb > blutrot, s. — . [Th.] S.+ , massen-

haft. — Bachmann (I, p. 30) fand im Thallus dieser Flechte sein

„Urceolariarot". Es ware moglich, daB da ein Zersetzungsprodukt

der S. vorliegt.

Gyalectaceae,

15. Gyalecta (Secoliga) ulmi (Sw.) A. Zahlbr. — Vind. 53,

PreBburg (Ungarn), an Eichen. [Th.+Ap.] S. — . Das Epithezium

hat sich im s.-Praparat hell-weinrotUch verfarbt. Das Bachmannsche

,,Phialopsisrot" (Bachmann I, p. 31) hat also mit S. nichts zu tun.

Lecideaceae.

16. Bacidia Beckhausii (Kbr.) Arn. — Dorrberg (Thiiringer

Wald) auf Acer! [Ap.] S. — . Epithezium mit s. violett, ahnhch

wie mit k.

17. Catillaria (Biatorina) synothea (Ach.). — Rabh. 626, Oster-

reich, auf Zaunholz. [Ap.] S. — . Sonst wie vorige. Die Mi. R.

des Epitheziums mit k. hat also auch bei diesen beiden Arten, wie

zu erwarten stand, mit S. nichts zu tun.

18. Lecidea (Biatora) Ahlesii (Kbr.). — Heidelberg auf Sand-

stein, leg. V. Zwackh. [Th.+Ap.] S. —

.

*19. L. albofuscescens Nyl. Th. Fr. — Miihlwald bei Graswang

(bayrische Alpen) an Picearinde (1902)! Ma. R.: Th. k. — oder

ein wenig gelbhch und nur fleckweise, besonders in der Nahe der

Ap., undeutlich + ziegelrotHch. Ob die Flechte mit der bei Th. Fries

(Lich. Scandin.) beschriebenen iibereinstimmt, blcibt mir zweifel-

haft, hauptsachlich wegen der viel schmaleren Sporen und der etwas

abweichend gefarbten Ap. Norrl. 181 stand mir nicht zur Verfugung,

ebensowenig Exemplare aus Tirol, wo die Flechte von Arnold und

Kernstock nachgewiesen wurde (vgl. Dalla Torre I, p. 380).*)

Die vorliegende Form kann etwa, wie folgt, beschrieben werden:

Lager sehr diinn, weiB bis weiBlich, glatt oder ein wenig feinkornelig-

rauh und seltener feinschorfig-lepros. Ap. 0,2—0,5 (—0,7) mm im

Durchmesser, die jiingeren manchmal ziemlich flach, mcist aber

^) Vgl. jedoch hierzu den Nachtragi
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auch schon ± konvex, mit schwarzlichem, wenig oder gar nicht

abgesetztem, daher fast nur durch die dunklere Farbung abstechen-

demRande und heller-olivgriinlicher bis dunkelolivegefarbterScheibe;

die alteren dann ziemlich konvex, olivgriinlich mit oder ohne den

er\vahnten dunklen Rand, oder manchmal im ganzen (olive-)schwarz-

lich, so daB der Rand auBerlich unkenntlich wird. Unter Wasser

gesetzt, werden auch die olivefarbenen Ap. ziemlich schwarzlich,

infolge des jetzt mehr durchscheinenden dunklen Hypotheziums.

Paraphysen 40 bis hochstens 55 jx hoch, ziemlich stark ver-

leimt; nach Aufhellung durch Alkah erscheinen sie oben etwas

kopfig-verdickt. Sie sind bis oben farblos oder an den Enden wenig

gelblich. Hypothezium dick, dunkelbraun. Margo auBen heller

braun, innen dunkelbraun, in das Hypothezium iibergehend. Sporen

zahlreich, farblos, ca.7—11,5 X 1,6—2,8 (—3) //. [Fiir L.alhofuscescens

gebenTh. Fries, Nylander, Kernstock und Arnold an: 9—12 x 4—5 ^.]

[Th.]: S.-f. [Ap.]: S.+ , ziemlich reichlich.

20. L. atrofusca Flot. — Britz. 569, Bayrische Alpen. [Th.+Ap.]

S. — . Die blauschwarzlichen ,,Granula'* im Hymenium werden

durch s. heller und mehr blaugriinlich, losen sich aber nicht auf.

21. L. Bauschiana (Kbr.). — Arn. 1233, Oberfranken auf Sand-

stein. [Th.+Ap.] S. —

.

22. L. Berengeriana Mass.— Norwegen, leg. Norman. [Th.+ Ap.]

S.—

.

*23. L. Cadubriae Mass. — Ma. R. : Ap. k. (+) meist nicht er-

kennbar.

a) Arn. 594 c, Val Sesia (Siidalpen) auf Larix, [Ap.] S.+
reichlich, auch mit k.

b) Pontresina (Engadin) , auf Holz eines Koniferenstumpfs

!

[Ap. (+Th.).] S.+ reichlich.

Auch die sehr nahe verwandte L. suhinsequens Nyl. ist jedenfalls

salazinhaltig; deren Rcaktion vgl. Bouly de Lesdain I, Note 6.

24. L. fuscescens Smr. Kbr.

a) Zwackh. 676, als L. Cadubriae, auf Larix am Czorbaer See

in Ungarn. Das Exemplar meines Herbars gehort zu der

durch rundhche Sporen gekennzeichneten L. fuscescens.

[Ap. (+Th.).] S. —

.

b) Pontresina (Engadin), am Holz von Koniferenstumpfen

!

[Th.+ Ap.] S.— .

Qucrschnitte durch die Frucht und das darunter liegende Gewebe
dieser Flechten (a und b) zeigen, daB die Schicht unterdem Hypothezium,
besonders in den peripheren Teilen (gegen den Fruchtrand hin),
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teilweise und oft nur fleckweise, manchmal aber auch zum groBeren

Teil, erfiillt ist von einem lebhaft-orangeroten Farbstoff. Im s.-Pra-

parat farbt sich derselbe sofort tiefviolett und bleibt dann unver-

andcrt. Ganz ahnlich farbt k., hellt aber nach einigen Stunden

auf und lost dann den Stoff allmahlich ganz weg.

25. L. hypopta Ach. Nyl. — Finnland auf Holz, leg. Wainio.

[Ap.] S. — , auch mit k.

26. L. leprosula (Arn.) f. — Arn. 891, Oberbayern an Legfohren-

rinde. [Th.+Ap.] S. — , auch mit k.

27. L. leucophaea Flk. — Bei Oberhof (Thiiringer Wald) auf

Porphyrfels! [Th.+Ap.] S.— mit k. Ma. R.: Th. k. + gelb.

28. L. Nylanderi (Anzi) Th. Fr. — Vind. 167, Klagenfurt

(Karnten), an Pinusrinde. [Th.+Ap.] S. —

.

29. L. obscurella Smr.

a) Rabh. 879 als B. fhaeostignm Kbr., Schweden auf Holz.

[Th.+ Ap.] S. — , auch mit k.

b) „heterella Nyl.", Zwackh. 684, Ungarn an Abiesrinde.

[Th.+Ap.] S. — . Im k.-Praparat sehr feine, lange, farblose

Nadeln, einzeln oder in Blischeln und Sternen.

30. L. pullata Norm. Th. Fr. — Arn. 1526 b, Westtirol auf

Rhododendron. [Th.+Ap.] S. — . Kristalle (k.) ahnlich wie bei

der vorigen.

31. L. quernea (Dicks.) Ach. — Vire (Calvados), leg. Pelvet.

Ma. R.: Th. k. (+) mehr braungelblich, dann braunhch; Ap. k. +,

den Tropfen weinrot farbend. [Th.+Ap.] — S.— mit k. und s.;

dagegen findet man im s.-Praparat langs des linken Randes einen

anderen Stoff in Form kurzer, blaB schmutzig-rosa gefarbter, einzeln

Oder in Biischeln verwachsen liegender, rechteckiger Plattchen aus-

kristallisiert.

32. L. sanguineoatra Wulf. — Thiiringer Wald an bemooster

Buchenrinde! [Th.+Ap.] S. — . Granula wie bei Nr. 20.

33. L. symmictiza Nyl. — Arn. 1792, Oberammergau (bayr.

Alpen) auf Abiesrinde. [Th.+Ap.] S. .

34. L. (Eu-Lecidea) aglaea Smr. - Zwackh. 943, Kom. Gomor

(Ungarn), auf Gneisfels. - Ma. R.: k.+ gelblich > etwas ms Braun-

Hche. — [Th.+ Ap.] S,- nur Biischel und Sterne sehr femer,

farbloser Nadeln.

35. L. armeniaca (DC.) E. Fr.
,o. j • u

a) f. aglaeoides Nyl. - Arn. 838, bei Paneveggio (Sudtirol)

auf Porphyrfels. Ma. R.: k. + ziemlich schnell blutrot.
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[Th.+ Ap.] S. — (auch mit k.), dagegen (niit s.) Spharite

sehr feiner farbloser (bis graulicher) Nadeln.

b) Kapelljoch bei Schruns (Vorarlberg) , auf Urgestein, fertill

Ma. R.: k. + fast unmittelbar orangerot > tiefrot bis rot-

braun. [Th.] S. — (s. und k.), wohl aber verschiedene andere

Kristalle, besonders feine, farblose Nadeln, im k.-Praparat

auch langliche Balkchen, bis ca. 80 x 7 /i, ahnlich denen

des Salazininsalzes, aber farblos (= Roccellsatire, Zopf I,

p. 28?).

36. L. Brunneri (Schaer.) var. Crombiei (Jones) Nyl. — Arn.

839, bei Predazzo (Siidtirol) auf Melaphyrblocken,fruchtend. Th.k.+

gelb > etwas braunlich. [Th.] — S. — , nur farblose Nadeln u. a.

37. L. declinans var. svLterluens Nyl., ochromelaena Nyl. —
Arn. 1236, Zillertal (Tirol) auf Gneisblocken. [Th.+Ap.] S. —

.

38. L. Dicksonii Ach. — Matrei (Tirol) auf Gneis, leg. Arnold

et Rieber. [Th.+Ap.] S. —

.

39. L. Giselae A. Zahlbr. — Vind. 1360, bei Schladming (Steier-

mark) an Pinusrinde, fertil. Ma. R. : k. + sofort orange-rotbraun

mlBfarbig griinbraun. — [Th.] S. — (mit s. und k.).

40. L. lapicida Ach.

a) Harm. 342, Vogesen auf Urgestein, fertil. [Th.+ Ap.] S.

b) Merr. 161, Maine (U.S.A.) auf Silikatgestein. [Th.+ Ap.]

S. — mit k., nur zarte, lange, farblose Nadeln.

*41. L, pantherina (Ach.) Th. Fr. incl. sudetica Kbr., alhoflava

Kbr. etc. — Man vergleiche iiber diese Gesamtart und ihre Gruppe
z. B. Th. Fries ,,Lichenogr. Scand.", Wainio ,,Adjum. ad Lichenogr.

Lappon.**', die Aufzahlung in Arnold I, p. 76, Arnold II und Anzi.

Eine ahnliche Reaktion wird auch noch angegeben von L, thiodes

Kbr., percontigua Nyl., platycarpoides Bagl., tiarata Kbr, u. a., die

wahrscheinlich auch salazinhaltig sind. Ob es sich hier um eine natiir-

hche Gruppe handelt oder nicht, bleibt noch zu untersuchen.
[Th.+Ap., oder Th.]

a) Arn. 1235, Tirol auf Glimmerfels. [Th,] — S.+ ziemlich
reichlich, ebenso mit k.

b) Arn. 893, var. suhlactea Lamy, Predazzo (Siidtirol) auf
Syenit. — S.+ reichlich.

c) Pontresina (Engadin) auf Urgestein! hypothecio obscure
fusco. Ahnhch auch aus Vorarlberg! — S.+sehr reichlich.

d) Brotterode (Thiiringer Wald), an Granitblocken 1 — S.+
reichlich (k.).
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42. L. pilati Hepp. — Arn. 805 b, an Porphyrblocken bei Pane-

veggio (Siidtirol); und andere Exemplare, leg. Arnold et Rieber

auf Urgestein an der Waldrast (Mitteltirol). [(Th.+) Ap.] S. —

.

Die olivgriin-schwarzlichen Quetschpraparate der Ap. werden

nach s.-Zusatz sofort lebhaft weinrot und behalten dann diese Farbung;

nur geringe, weinrotliche, amorphe Niederschlage. LaBt man zu

Ap.-Schnitten, die in Wasser liegen, k. hinzutreten, so tritt sofort

weinrote Farbung des Hypotheziums und Fruchtrandes auf, die

sich sehr bald der umgebenden Fliissigkeit mitteilt. Am nachsten

Tage, nachdem Glyzerin zugesetzt wurde, findet man den gefarbten

Stoff voUstandig aus den Schnitten entfernt, „ausgelaugt''. Soda-

losung bringt eine ganz ahnliche Farbung hervor, die sich aber

zunachst der umgebenden Fliissigkeit nicht mitteilt und erst nach

dem Glyzerinzusatz langsam wegzudiffundieren beginnt.

43. L. promiscens Nyl — Arn. 1585, Galtiir (Tirol) auf Gneis.

[Ap, (+Th.).] S. —

.

44. L. silacea Ach.

a) Matrei gegen die Waldrast (Tirol), auf Gneis, leg. Rieber

et Arnold 1897 [Die Ergebnisse dieser Reise sind in Arnold II

nicht mehr veroffentHcht worden]. Die Exemplare — ex

herb, f Rieber — stimmen gut z. B. zu der Beschreibung in

Th. Fries ,,Lichen. Scandin". (Hymenium niedriger, im

unteren Teile griinlich, Sporen kiirzer, 8—12 x 5—6 // usw.)

[Th.+Ap.] S. —

.

b) Schweden, auf Urgestein, ex herb. v. Zwackh. [Th.+ Ap.]

S.+ sparlich mit s., — mit k. Die Flechte scheint jedoch

keine echte L. silacea zu sein, sondern eher eine L. pantherina

var. ochracea: Paraphysen hoher, im ganzen farblos, Sporen

langer, 12—13 x 5—6,5 /x. Eine etwaige gelbrote Ma. R.

mit k. ist bei dem schon durch Eisen (?) rostrot gefarbten

Thallus dieser Form natiirlich nicht erkennbar. Daher kann

auch hier wieder nur die mikrochemische Probe den Gehalt

an S. nachweisen.

45. L. subfumosa (Arn.) = fvscoatrata Nyl. — Zwackh. 602,

Predazzo (Tirol) auf Porphyr. [Th.+Ap.] S. — .
Ebenso L. subf.

ssp, infirmata Arn., aus der gleichen Gegend (Arn. 845).

46. L. xanthococca Smr. — Zwackh. 794, Tatra (Ungarn) auf

Arvenholz. Ma. R.: k.+ sehr bald orangebraunhch bis zu rostrot

und fast bJutrot (nicht zuerst gelb). [Th.+Ap.] S. —

.

47. L. (Psora) atrobrunnea (Ram.) Schaer. — Vgl. iiber die

verschiedenen Reaktionen an den zu dieser Art gestellten Flechten
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bei Stciner „Lichenes persici coll. a StrauB", in Annales Myco-

logici VIII, 1910, p. 216. — Zwackh. 982, Kaukasus, auf Gneis-

blocken, fertil. [Th.] S. — mit s. und k. Ma. R.
:

k. — (schon

wegen des dunklen Tones der Lagerschuppen)

.

*48. L. (? atrobrunnea [Ram.] subsp.) leproso-limbata (Arn.). —
Vgl. Dalla Torre I, p. 355 und Arnold II. — Bei der Tilisuna-Hiitte

(Vorarlberg) , fertil, auf Flyschsandstein ! Ma. R.: k.+ goldgelblich,

wcnigstens die hellgefarbten Schuppenrander und die jiingeren

Schuppen, dann bald mehr oder weniger blut- bis rostrot; Mark

farblos, k. — . — [Th.+ Ap.] und [Th.]. S.+ nicht sehr reichlich.

Ein Th.-Praparat mit k. wies zunachst deutlich gelbe und stellen-

weise rotliche Farbung und reichliche S.-Nadeln auf; nach Glyzerin-

zusatz und einen Tag spater waren Farbreaktion und Kristalle

verschwunden.

*49. Rhizocarpon (Catocarpon) eupetraeoides (Nyl.) = ignoUle

Th. Fr. — Arn. 1241, Oerebro (Schweden) auf Sandstein. Ma. R.:

k. + gelb > rot. [Th.] und [Ap.]: S.+ sehr reichlich.

50. R. oreites (Wain.) A. Zahlbr. — Ma. R. : k. — oder etwas

rotUch bis braunlich langs der Areolenrander. [Th.+Ap.] : S. stets

So bei:

a) Harm. 345, Vogesen auf Urgestein.

b) Zwackh. 798, Kom. Arva (Ungarn) auf Sandstein.

'
c) Rabh. 618, Val Sesia (Siidalpen) auf Granitfels.

d) Gotthard (Schweiz), auf Urgestein! u. a.

AUe bisher untersuchten Exemplare dieser Gesamtart R. chiono-

'philum Th. Fr. + oreites, die sich in nieiner Sammlung befinden,

aus Mitteleuropa, den Alpen und Karpathen, sovvohl Exsikkaten als

auch selbst gesammelte, waren salazinfrei und gaben auch keine

deutliche R5tung des Th. mit k. Ob in den genannten Gegenden

auch ein wesentlich anders reagierendes und vielleicht salazinhaltiges

echtes R, chionopkihim vorkommt, ist mir nicht bekannt. Vgl-

iiber die schwankende Reaktion dieser Formen mit k. und ba., die

dem quantitativ wechselnden Gehalt an Psoromsaure zugeschrieben

wird, bei Zopf II, Mitt. 3 und 13. Siehe auch Th. Fries ,,Lich. Scand.'*,

p. 612, Wainio „Adjum. ad Lich. Lapp." und Zschacke: „Beitrage

zur Flechtenflora Siebenburgens" in Ungar. Botan. Blatter, 10. Jahrg.

1911 (Verbreitung von R. oreites).

Im s.-Praparat von Zwackh. 798 bemerkte ich Biischel und
dichte Sterne blaBgelbhcher feinster Nadeln (Rhizocarpsaure ?).

51. R. polycarpum (Hepp) Th. Fr. — Ma. R.: k. (+) oft etwas

mehr braun bis rotbraunlich.
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a) Arn. 852, Siidtirol auf Melaphyr. [Th.+Ap.] S.

b) Mehlis (Thuringer Wald) auf Porphyrittuff ! [Th.+Ap.]

S.— .

52. R, (Eu-Rhizocarpon) calcarium (Weis) Th. Fr. — Arn.

215 d, RoUepaB (Siidtirol) auf Sandstein. [Th.+Ap.] S.

*53. R. coniopsoideum Hepp. — Ma. R. : meistens k. + gelb >
rot. — Arn. Mon. 497, bei Miinchen auf Amphibolitsteinen, [Th.+

Ap.] S.+ sehr reichhch.

54. R. geminatum (Flot.) Kbr. — Martigny (WalUs) auf Kalk-

schiefer ! [Th.+Ap.] S.—

.

55. R. geographicum (L.) DC.

a) Vind. 1235, Kom. PreBburg (Ungarn), auf Granit. [Th.+Ap.]

S.—, wohl aber morgcnsternahnUche Drusen aus hellgelb-

lichen Nadeln, die nach einigen Stunden in maBiger Zahl

vorhanden, nach 24 Stunden aber wieder verschwunden

waren (Rhizocarpsaure?).

b) Harm. 47, var, cydopicum Nyl., Vogesen auf Sandstein.

[Th.+Ap.] S.—

.

56. R. Oederi Web. — Arn. 1662, Ehrenburg (Tirol) auf Ton-

glimmerschiefer. [Th.+Ap.] S.—

.

Cladoniaceae.

57. Baeomyces byssoides (L.) Schaer. — Heidelberg auf Sand-

stein, fertil! Ma. R.: Lager k. + gelblich > ins Orangebraunhche.

[Th.] S.—

.

58. B. callianthus m. (Lettau I, Hedwigia 52, p. 160). — Stiitzer-

bach im Thuringer Wald, auf feuchtem Waldboden! Discus ap. k.+

carneo-citrinus > demum sanguineo-rubens. [Ap.] S.—

.

*59. Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.

a) Arn. 1025, Paneveggio (Sudtirol) auf Porphyrboden, steril.

Ma. R.: Podetien k. + gelb > orangebraunlich bis braunrot.

— [Th., Pod.] S.+ , relativ wenig, wie auch sonst bei fast

alien salazinfiihrenden Cladonien. Ich habe hier eben immer

ziemhch groBe Lagerstiicke zur Untersuchung verwendet, urn

nicht sparlich vorhandene S. ganz zu iibersehen.

b) Auf diirrem Nadelwaldboden bei der Station Oetztal (Tirol)

!

Steril. Ma. R.: k. + stark gelb > orange bis orangebraun.

[Pod.] S.+ , ziemlich sparlich.

'60. C. cariosa (Ach.) Spreng.

a) Arn. 1027 a, Oberpfalz auf Lehmboden. Ma. R.: Pod. k. +
gelb>zuletzt ein wenig braunlichgelb, nicht rot. [Th.:

Pod. + Schuppen.] S.+ , aber nur ganz sparlich.

3
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b) Am. 1027 b, Budapest auf Waldboden. Ma. R.: k.+ gelb >
wenig rotlich. [Pod. + Schuppen.] S.+ spiirlich.

c) Kalkberg bei Arnstadt, steril und ohne Podetien auf steinigeni

Kalkboden! Ma. R. usw. vgl. Lettau I, p. 163 (Hedwigia 52).

[Nur Schuppen.] S.+ , reicMicher.

d) Zwackh. 627, = crihrosa (Walk.) Wain., Friedrichsfeld bei

Mannheim, fertil auf Sandboden. Ma. R. : k. + gelb. —
[Th. : Pod, -|- Schuppen.] S.—

.

*61. C. subcariosa Nyl. Wain. — Fertil.

a) Arn. 1722, Mies (Bohmen), auf Erde alter Berghalden.

Ma. R.: Pod. k. + gelblich > allmahlich braunrot. — [Pod.]

S.+ ziemlich reichlich,

b) Zwackh. 626, als ,,C pityrea var. polycarpa Flk.", bei Mann-

heim auf Sandboden. Ma. R. : Pod. k,+gelblich > dunkelrot,

Schuppen k. — oder (+) undeutlich. — [Pod. + Schuppen,]

S.+ nicht gerade reichlich.

c) Maggia-Delta bei Locarno (Tessin), auf steinigem Boden!

Ma. R. : Pod. k.-j- gelbUch bis gelb > rotbraun bis rostrot

und stellenweise blutrot. [Pod.+Ap.] S.+ ziemlich viel.

Vgl. liber die Gruppe C. cariosa — subcariosa — symfhycarpia

z. B. in Harmand 1 und besonders auch Sandstede II, p. 367. Es

scheint, als ob die eigentliche C. subcariosa relativ reich an S. (resp.

Bryopogonsaurc, nach Zopf, Sandstede), die echte psammophile
C. crihrosa salazinfrei, die auch morphologisch fast intermediare,

kalkliebende C. cariosa [+ ? symphycarpia (Flk.) Arn.] salazinhaltig,

aber salazinarmer sei.

62. C. digitata (L.) Ach. — Zwackh. 1078, Schweiz, steril auf

Fichtenstriinken. Pod. k. + stark gelb > gelbhchbraun bis (all-

mahlich) dunkelbraun. [Pod.] S.—

.

63. C. flabelUformis (Flk.) Wain. — Ma. R.: Th. k. + stark

gelb > rotbraun bis braun. [Pod.+Ap.]

a) Zwackh. 1124, Oldenburg an Grabenboschungen. S,

b) Harm. Rar. 24, Dep. Loire (Frankreich), an Baumstumpfen.
S,—

.

c) Tambach (Thiiringer W^ald), an bemoosten Felsen! S.—

.

Auf s.-Zusatz farben sich alle Praparate von Thallusteilen
mehr oder weniger gelb, dann braunlich bis rosabraunhch. Der
Stoff, der mit Alkali diese Farbenreaktion gibt, hat also mit S.

nichts zu tun. Die Rhodocladonsaurc der roten Ap. und Pykniden
farbt sich im s.-Praparat violett bis violettrot, bildet aber keine
Kristalle, sondern nur feinste amorph-kornelige Niederschlage.
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*64. C. foliata (Arn.) Wain. — Arn. 1026, als C. acumimda f.,

Paneveggio (Tirol), steril auf begrastem Boden. Ma. R. : Pod. k. +
gelb > orangerot, nicht k. — , wie es in der Scheda steht. — [Pod.]

S.+ , nicht so sparlich.

65. C. furcata (Huds.) Schrad. Ma. R.: k.— oder + etwas

gelblich > ins Braunliche bis Rotbraunliche. [Pod.] S.—

.

a) Britz. 283, Walder bei Augsburg (Bayern).

b) Harm. Loth. 194, Vogesen, steril. Beide zu f. corymhosa Ach.

66. C. macilenta (Hoffm.) Nyl. var. squamigera Wain, f, — Feld-

berg (Schwarzwald), anbemoosten Felsen! Ma. R. : Pod. und Schuppen

daran k.+ stark gelb > allmahlich braunUch-rosarot . [Pod.] S.

67. C. pyxidata (L.) Ach.

a) Zwackh.624, beiMannheim auf Sandboden. [Pod.+Ap.] S.

b) Zwackh. 999, Schweizer Jura, auf bemoosten Kalkblocken,

fertil. [Pod.+ Schuppen.] S.—, aber eine Anzahl Doppel-

biischel aus feinen, diinnsten Nadeln vorhanden, die zu

blaB-gelbgrauen, knoUigen Zwillingssphariten auswachsen.

68. C. rangiformis Hoffm. ~ Harm. 58, Vogesen. Pod. k. +
gelb. [Pod.] S.—

.

*69. Stereocaulon coralloides Fr. — Ma. R.: Foliola k.+ gelb-

Hch bis deuthch gelb, spater manchmal ein wenig braunhch; Stamm-

chen k. (+) schmutzig-gelblich bis gelbbraunlich.

a) Arn. 1483 b, St. Anton am Arlberg (Tirol), auf Glimmer-

blocken. [Th.+ Ap.] S.+ , sehr sparhch (hier und da zwischen

den Lagerstiicken einige kleine Sternchen usw.).

b) Mig. 98, Zastler(Schwarzwald), auf Gneisblocken. [Th.+Ap.]

S.+ , recht sparhch, wie oben.

c) Vind. 355, Ehrenburg (Tirol), auf Tonschiefer, fertil. [Th.]

S.+ , reichlicher.

Bei alien iibrigen Arten der Gattung, die untersucht wurden

[Ma. R. k.— Oder undeutlich gelblich bis braunlich], konnte S. nicht

nachgewiesen werden:

70. S. denudatum Flk. Zwackh. 909, Tirol auf Gneisfels, steril

71. S. evolutum Graewe. Rabh. 858, Insel Koo (Schweden),

fruchtend. [Th.]

72. S. incrustatum Flk. Arn. 1565, Brixen (Tirol), auf Granit-

boden. [Th.+Ap.]

73. S. paschale (L.) Ach. Rauschen (OstprcuCen), auf Sand-

boden, schwach fruchtend! [Th.]

74. S. pileatum Ach. Harm. Loth. 165, Vogesen. fertU. [Th.]

3*
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75. S. tomentosum Fr. Vind. 1655, Ungarn auf Erde. [Th.+Ap.]

76. S. vesuvianum Pers. Vesuv, leg. Gussone, steril.

Stictaceae.

77. Lobaria herbacea (Huds.).— Rabh. 233, Falkenstein (Hessen),

fertil. Th. k. = [Th.]. S.—

.

78. L. laciniata Wain. =^ amplissima Arn. — Die Quetsch-

praparate lassen, wie auch bei den meisten anderen Stictaceen, deut-

lichen Trimethylamin-Geruch erkennen.

a) Arn. 1217, Insel Miquelon, stark fruchtend. Ma. R. : k. ±
gelblich. [Th.] S.— . Im Sodapraparat in den ersten Stunden

eine eigentiimliche lebhaft rote Farbung, besonders langs

der Rander, die dann spater wieder zuriickgeht.

b) Vind. 1661, Gorz (Osterreich), steril auf Nadelholz. Ma. R.

:

Mark k. ^, Rinde an den mehr weiBlichen Lobis + deutlich

gelb, sonst fast — . S.— . Rotfarbung weniger ausgesprochen

als bei der vorigen.

79. L. linita (Ach.) Wain.

a) Zwackh. 524 ^, Kiihthei (Tirol) auf bemoosten Felsen,

steril. Mark k. — . S.—

.

b) Harm. Rar. 76, Montanvert (Savoyen), auf Gestein, steril.

Mark k. — . S.—

.

*80. L. pulmonaria (L.) Hoffm.

a) Harm. 20, Vogesen, fertil auf Rinde. [Th.]. S.+ ziemlich

sparlich.

b) Vind. 155, Bosnien, fertil an Stammen. [Th.] S.+ nur ganz
sparlich.

c) Mig. 22, Wiirttemberg, fertil. [Th.] S.+ hier schon ziemlich

reichlich

.

Bei L, linita konnte ich niemals eine positive Ma. R. des Marks
mit k. feststellen, bei L. pulmonaria dagegen stets [k. + hellgelb bis

ziemhch lebhaft gelb, manchmal spater auch etwas braunrothch,
hauptsachlich in den oberen Teilen], im Gegensatz zu der Angabe in

Harmand I, p. 710. — Vgl. die Stictinsaure, bei Zopf I, p. 204.

81. L. scrobiculata (Scop.) DC. — Mark k. + deutlich blaBgelb.
[Th.] S.—

.

a) Rabh, 837, Schweden, auf Steinen, steril.

b) Vind. 561, Tarvis(Sudalpen) an Tannenasten, fertil. Sparliche
schwach graugrun-gelbliche, im auffallenden Licht farblose
Sterne und Drusen messerkhngenformiger Kristalle (Usnin-
saure ? )

.
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82. Stlcta orygmaea (Ach.) Nyl. — Lojka Univ. 117, Neusee-

land, auf Rinde. [Th.] S.—. Das Praparat wird sofort tief weinrot-

violett (Orygmaeasaure Zopfs) und behalt diese Farbung. Keine

Niederschlage.

83. S. silvatica (Huds.) S. Gray. — Arn. 1759 (f. microphyllina

Krph.), bayr. Alpen, steril. Th. k. — . S.—

.

Pertusariaceae,

84. Pertusaria areolata (Clem.) Nyl. — Harm. 335, Vogesen, auf

Urgestein, fertil. Ma. R.: k.-j- stark gelb > orange. [Th.+ Ap.] S.

*85. P. coccodes Ach. — Ma. R.: k.-\- gelb > blutrot. Harm.
r

288, Vogesen, auf Rinde, steril. 5.+ , sehr reichlich.

86. P. communis DC. — Warnicken (OstpreuBen), auf Carpinus!

Ma. R. : k. +gelblich, Mark+ mehr orangegelb. — [Th.+Ap.] S.

87. P. corallina (L.).

a) Vind. 256, Tirol, auf Tonschiefer, fertil. Ma. R.: k. + stark

gelb > ins Braunliche. [Th.] S.—

.

b) Rabh. 692, als „sorediata b. saxicola Hepp", Bayern, fertil

auf Sandsteinfels. Ma. R.: k. + gelb > langsam ins Rot-

braunliche. [Th.+Ap.] S.

c) Oberhof (Thuringer Wald), auf Porphyrfels, steril! Ma. R.:

k.+ stark gelb > erst allmahhch orangebraunlich und zuletzt,

nach einigen Stunden, dunkelrotbraun. [Ma. R. der frisch

gesammelten Flechte k. + gelb > blutrot (s. auch Lettau I,

p. 193, Hedw. 52). Uber diese Anderung der Ma. R. vgl

weiter unten.]

Bei alien untersuchten Stiicken dieser Art konnten im s.-Pra-

parat keine roten Nadeln aufgefunden werden, wohl aber fiel gewohn-

lich eine rotbraunliche bis schmutzig-weinrotliche Farbung, haupt-

sachlich in den links gelegenen Ecken, auf. Ebenda auch feine,

amorphe, kornehge, braunrdtliche Niederschlage.

88. P. coronata Ach.

a) Arn. Mon. 39, Miinchen, an Acer,- steril. Ma. R.: k. + gelb

> bald rotbraunlich, nicht blutrot. S.—

.

b) Arnstadt (Thiiringen) , auf Carpinus, steril ! Ma. R.
:
k.+ gelbiich

> langsam etwas braunlich. S.

Die makroskopische Gelbreaktion dieser Flechte geht manch-

mal nur ganz langsam, manchmal ziemlich schneU in einen

braunlichen bis rotbraunen Farbenton uber. Die mikrochemische

Unterscheidung zwischen dieser Art und der im sterilen Zustande

recht ahnlichen P. coccodes ist also eine viel scharfere und sicherere
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als die Ma. R.; in letzterem Fall die manchmal fast zweifelhaft

bleibende Unterscheidung zwischen Rotbraun und Blutrot, im
ersteren hier massenhaft, dort gar keine S.

89. P. dactylina (Ach.) Nyl. — Norrl. 264, Lappland, auf Erde,

fertil. Ma. R.: k. (+) gelbHchbisbraungelblich. [Th. + Ap.]. S.—

.

*90. P. glomerata (Schl.) Schaer. — Hesse isolierte aus dieser

Flechte die von ihm benannten und beschriebenen Stoffe Porin und
Porinsaure.

a) Blitz. 786, Allgauer Alpen, auf Moos und Pflanzenresten,

fruchtend. Ma. R. : k. + gelb > blutrot. [Th.+Ap.] S.+ reich-

lich, auch mit k. -|- ziemlich viel.

b) Zwackh. 530, Tirol, fruchtend. Ebenso. S.+ , aber wait

weniger reichlich; mit k. —

.

Das Epithezium farbt sich mit s. und k. bei beiden Pflanzen

violet t.

91. P. laevigata (Nyl.) Arn. [Ob die ,,P . laevigata- Ach." in

Bachmann II hierhin gehort, weiB ich nicht.]

a) Vind. 1038, im osterreichischen Kiistenland an Eichenrinde,

fertil. Ma. R. : k. + stark gelb > orangebraunlich bis schmut-
zig-rotbraun. [Th.+Ap.] S.—

,

b) Arn. Mon. 475, Miinchen, an Buchenrinde, fertil Wie die

vorige! Farbung und Sedimente in den Praparaten beider

Flechten etwas ahnlich wie bei Nr. 87.

*92. P. monogona Nyl. — Harm. Rar. 84, Sudfrankreich, auf
Sihkatgestein, fertil. [Th.+Ap.] S.+ sehr reichlich.

93. P. oculata (Dicks.) Th. Fr. — Arn. 591 b, Herjedalen in

Schweden auf steinigem Boden, fertil. Ma. R. : k. + gelb > wenig
orangebraunlich. [Th.] S.—

.

94. P. stalactiza Nyl. — Retyez4t (Siebenbiirgen), auf Ur-
gestein, leg. Lojka. Ma. R.: k. + gelblich > erst spat etwas
braunrotlich. [Th.] S.—

.

*95. P. Waghornei Hult. — Arn. 1791, Graswang (bayrische
Alpen) auf Salix, fertil. Ma. R. : k. + gelb > ziemlich bald rotbraun
bis blutrot. [Th.+Ap.] S.+ sehr reichlich (Nadeln bis zu 320x9 /.).

96. P. Westringii (Ach.) Nyl. — Am. 888, Siidtirol, auf Syenit,
stenl. Ma. R.: k. +gelb > dunkelrot. S.+ sehr reichhch.

Lecanoraceae.

97. Icmadophila ericetorum (L.) A. Zahlbr. — Ap. k. + gelb
> selir schnell dunkelrot und dann bald braun. [Ap.] S.—

.
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a) Vind. 360, Niederosterreich. — Eigentiimlicher Farben-
wechsel des Praparates mit s.: zuerst Gelb, dann ziemlich
bald lebhaftes Blaulichgriin, das nach einigen Stunden
einem eigenartigen Rotlich-Graubraunlich Platz macht;
nach 1 Tag dann alles gelbbraunlich bis hell-kaffeebraun.

b) Am. 1232, Frankenjura (Bayern), auf Sandstein. — Ahnliche
Farbenanderungcn, aber weniger ausgesprochen. Beidemal
geringe Mengen rotlichen amorphen Nicdcrschlags in den
Ecken links.

*98. Lecanora (Aspicilia) adunans Nyl. -= glacialis (Arn.),

Zwackh. 938, Karpathen, auf Glimmerschiefer. Ma. R.: k. + gelb
> blutrot. [Th.+Ap.] S.+ , sparsamer.

*99. L. alpina (Smr.) Nyl. — Pontresina (Engadin), auf'Ur-
gestein! c. ap. et pycn. (Conidia recta, 4—5,5 x 1 /(). — Ma. R.:
k. + gelb > blutrot (die Oberflache; tiefere Markschichten k. —).

ba + nur gelblich; s. — . — [Th.+Ap.] S.+ sehr reichlich.

100. L. Arnold! (Hue II, Nr. 673). — Arn. 1228 a, als

„cinerea L.", Predazzo (Tirol), auf Syenitblocken, fertil. Ma. R.:
k. + gelb > rot. — [Th.] S. + weniger reichlich.

*101. L. [calcaria (L.) Smr. var.] concreta Schaer. a) f. reagens
A. Zahlbr. — Ragusa (Dalmatien), auf Kalkgestein, leg. Latzel, c. ap.

[Th.+Ap.] S.+ reichlich. — Ma. R. : Th. zum groBeren Teile k.

fleckenweise k. + rostrot, besonders urn die Ap. herum. Die Ma. R.
ist hier ungewohnhch, da eine anfangliche Gelbfarbung nicht eintritt.

Uberdies scheint es, als ob die S. nur fleckweise und ungleichmaBig
im Thallus verteilt ist. Vgl. die etwas ahnlichen Verhaltnisse bei

Chaenothecu welanophaea.

b) [var,] concreta, typica. — Meleda (Dalmatien), auf Kalk-
gestein, leg. Latzel, determ. A. Zahlbruckner. Ma. R.: k.—

.

[Th.+Ap.] S.— . Eine Pflanze, die der obigen reagens im Aus-
sehen zwar nicht gleicht, aber doch ziemHch ahnlich sieht.

c) var. concreta. Harm. 136, Dep. Sarthe (Frankreich), auf

Kalk. Th. k. — . [Th.+Ap.] S.—

.

*102. L. elnerea Ach. — Zwackh. 764 (auch von Hue II als

echte cinerea anerkannt), Siebenbiirgen, auf Ghmmerschiefer. Ma. R.:

k. + gelb > rot. [Th.+Ap.] S.+ reichlich.

103. L. cinereorufescens Ach. var. diamarta (Ach.) Arn. —
Arn. 884, Sulden (Tirol), auf Glimmerschieferblocken. Th. k. —

,

[Th.+Ap.]. S.-.
104. L. goettweigensis A. Zahlbr. — Vind. 1245, Niederosterreich,

auf Sandstein, fertil. Ma. R. : Rinde k. — > langsam ein wcnig
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gelbbraunlich, spater rotbraunlich; Mark k.+lebhaft gelb > langsam

mehr oder weniger orange. [Th. (+Ap.)] S.

Ebenso verhielten sich thiiringische Exemplare auf Sandstein

(Wiimbach! s. Lettau I, p. 202), die von mir zu L. silvatica gestellt

wurden, aber im inneren Bau mit der obigen L. goeitiveigensis durch-

aus iibereinstimmen.

*105. L. grisea (Arn.). — Arn. Mon. 36, Deining bei Miinchen,

auf Gerollsteinen, steril, aber mit reichlichen Soralen, Der Thallus

ist bei meinen Exemplaren nicht „rubro-", sondern albo-sorediosus.

Ma. R. : Sorale k. + gelb > blutrot; Rinde k. — oder nur etwas

schmutzig-gelblich, oder erst spat etwas braunrotlich-durchscheinend

;

das tiefere Mark ist ebenfalls k. — , dagegen rotet sich meist deutlich

eine zwischen Rinde und Mark gelegene Schicht (s. u.). [Th. incl.

Sorale.] S.+ ziemlich reichlich.

*106, L. intermutans Nyl. —• Arn. 1257 b, Frankreich, auf

Sandstein, fertil. Ma.R.: k. +gelb > rot. [Th.] S.+ sehr reichlich.

107. L. mastrucata (Wbg.) f. pseudoradiata Arn.

a) Arn. 1043, als ,,A8p. cinerea var. papillata Arn.*', Predazzo

(Tirol), auf Melaphyr, steril. — Ma. R.: k. — oder nur un-

deutlich rotbraunlich (entgegen den Angaben Arnolds auf

der Scheda, und bei Hue II; das mir vorliegende Exemplar
ist allerdings etwas schwach entwickelt). S.—

.

b) Ebenda, leg. Arnold et Rieber 1899, steril. Ma. R.: k. (+)
teilweise nur gelbbraunlich, teilweise deutlich rotbraun, ohne

vorheriges Gelb. S. —

.

108 L. morioides Blomb. — Arn. 1044, Predazzo (Tirol), auf

Melaphyr. Th. k. — . [Th.+Ap,]. S.

*109. L. Myrini (Fr.). — Velber Tauern (Alpen), leg. Strang-
gasser. Ma. R.: k. + gelb > rot. [Th.+ Ap.] S,+ weniger reichlich.

110. L. silvatica (Zw.). — [Th.+Ap.] S.

a) Arn. 833, Predazzo (Tirol), auf Porphyr. Ma. R.: k. — oder
ganz wenig braunlich.

b) Harm. 389, = var. docelUnsis Hue (II), Vogesen, auf Sand-
stein. Ma.R.: k. (+) allmahlich etwas gelb- bis rotlich-

braunlich.

*111. L. tiroliana (Hue II, Nr. 667). — Arn. 1228 b, als cinerea.

Tirol, auf Glimmerschiefer. Ma. R. : k. + gelb > rot. [Th.+Ap.]
S.+ sehr reichlich.

112. L, (Eu-Lecanora) atra (Huds.) Ach. — Arn. Mon. 26,

Miinchen, auf GUmmersteinen. Ma. R.: Th. k. + gelb > schmutzig-
braunlich. [Th.+Ap.] S.—

.
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*113. L. castanea Hepp. — Karpathen, iiber Pflanzenresten,

leg. Lojka. Ma. R.: Th. k.+gelblich > rot. [Th.+Ap.] S.+ maBig

reichlich.

114. L. cenisia Ach. — Arn. 1701, Tirol, auf Porphyr. Ma. R,

:

Th. k. + gelb > etwas braungelb. [Th.+Ap.] S.—,wohl aber Sterne

und Biischel (teihveise dendritisch verastelt) sehr feiner, farbloser,

langer Nadeln.

*115. L. praepostera Nyl. — Kanaren, wohl auf vulkanischem

Gestein, leg. Pitard, determ. Bouly de Lesdain. — Ma. R, : k.+gelb

> dunkelrot. [Th.+Ap.] S.+ maBig reichlich.

*116. L. rhypariza Nyl — Kongsvold (Norwegen), auf Moosen

usw., leg. Th. Fries, c. ap. — Ma. R. : Th. k. + gelbhch > dunkelrot.

[Th.] S.+ ziemlich reichlich.

117. L. sordida (Pers.) Th. Fr. — Arn. Mon. 28, Miinchen, auf

Gerollsteinen. Ma. R. : k. + gelb > allmahhch etwas ins Braunhche.

[Th.+Ap.] S.— . Farblose, feine Nadeln, auch in Doppelbuscheln

und Sternen, ziemlich sparhch.

118. L. subcarnea Ach. [Th.+Ap.] S.—

.

a) Heidelberg, auf Sandstein, leg. v. Zwackh. Ma. R. :
Th.

k. + gelb > etwas orangebraunlich bis hellrotbraunlich, zu-

letzt mehr rotbraun.

b) Tabarz (Thiiringer Wald), auf Porphyr 1 Ma. R.: Th. k. +
gelb bis orangegelb > sehr langsam bis ins Dunkelrote.

119. L. (subfusca var.) chlarona (Nyl.). — [Th.+Ap.] S.

a) Zwackh. 915, Tirol, auf Rhododendron. Ma.R.: Th. k. + hell-

gelb > allmahlich braunlich.

b) Vind. 663, var. geograpMca Mass. Nyl., Niederosterreich,

auf Picearinde. Ma. R. wie die vorige.

120. L. subradiosa Nyl. — Elgersburg (Thuringer Wald), auf

Porphyrkonglomerat ! Ma. R. : k. + gelb. [Th.+Ap.] S.—

.

121. L. varia Ach. — Arn. Mon. 102, Miinchen, an Holzpfosten.

[Th.+ Ap.] S.— aber ziemlich reichliche, schmutzig-hellgriinhche,

rechteckige Kristallplattchen, meist in Drusen.

*122. L. (Placodium) alphoplaca (Wnbg.) Ach. — St. Ukich

(Sudtirol), auf Porphyr, leg. Rieber et Arnold. — Ma.R.: Rmde

k. + gelb > blutrot, Mark k. -; s. =, ba. =. Die entsprechende

Reaktion mit Natriumbikarbonat (+orangegelblich > dunkler rost-

rotlich) wird durch die oberste farblos bleibende Rindenlage verdeckt.

[Th.+Ap.] S. +reichhch.

123. L. circinata Ach. — Ma. R.: k.— .
[Th.(+Ap.)] S.

a) Arn. Mon. 22, Miinchen, auf Dachziegeln.

b) Hohenrhatien (Graubiinden), auf schieferigem Kalk!
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*124. L. (circinafa subspec.) subcircinata Nyl.' — Ma. R.:

k. + gelb > rot. — Harm. 187, Vogesen, auf Kalkgestein. [Th.+ Ap.]

S.+ reichlich.

125. L.crassa(Huds.) Ach.—Arn. 1155 b, f. caespitosa VilL, c. ap.

auf Dolomitfels im Frankenjura. [Th.] S.— , dagegen einige farblose,

messerklingen-ahnliche Kristalle in lockeren Aggregaten (Usnin-

saure ?), und schwach-graugelbliche Doppelbiischel und Doppel-

spharite feinster Nadeln.

126. L. gypsacea (Sm.) Th. Fr. — Harm. 385, Siidfrankreich,

auf Kalk, fertil. [Th.] S.— , Spharite wie bei der vorigen, ziemlich

reichlich

.

127. L. Lamarckii Schaer. — Vind. 1549, Steiermark, auf Kalk,

fertil. [Th.] S.— , Spharite wie oben.

128. Ochrolechia geminipara Th. Fr. — Vind. 1871, Lappland,

auf Erdboden und Moosen. Ma. R. : k. -f (gelb bis) braungelblich.

[Th.] S.—

.

*129. Phlyctis agelaea (Ach.) Kbr.

a) Mig. 47, Wiirttemberg, an Eschenrinde, c. ap. Ma. R.:

k. + gelb > tiefrot. [Th.+Ap.] S.+ sehr reichlich.

b) Form mit sehr diinnem Th. und teilweise fast fehlender bis

schwacher und nur fleckweise deutlicher Ma. R. mit k., an

Carpinus und Fraxinus in den Waldern um Lorrach (Baden),

fertil! — [Th.+Ap.] S.+ manchmal recht sparlich.

*130. Phlyctis argena (Ach.) Kbr. — Arn. 1555, Oldenburg,

an Eschen, Ma. R.: k.+gelb >blutrot. [Th.+Ap.] S.+ massenhaft.

Parmeliaceae.

Parmelia subgen. Hypogymnia (Nyl.) Bitt.

131. P. physodes (L.) Ach. — Arn. Mon. 226, Miinchen, an
Brettern, steril. —Ma. R.: Obertlache k. + gelb > allmahhch mehr
oder weniger gelb- bis rotbraun; Mark k. (+) blaBbraunhch > ein

wenig dunkler > (nach vielen Stunden) schmutzig-ziegelrothch

;

Soraje k. + braunhch > dunkelbraunrot. — [Th.] S.

132. P. farinacea Bitt.

a) Oberhof (Thuringer Wald), auf Fichte, steril! — Ma. R.:
Oberflache k. (+) griinlichgelb > bald griinbraunlich, zu-

letzt schmutzig-rotbraun
; Mark—, am nachsten Tage ein

wenig schmutzig-rosa; Sorale k. + braunlichgelb > mehr oder
weniger schmutzig-rotbraun. — [Th.] S. .

b) Schwarzort (OstpreuBen), auf Kiefer, steril! — Ma. R. ahnlich
der vorigen. S.—

.
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Parinelia subgen. Eu-Parmelia Nyl.

[Everniaeformes Hue.)

*n33. P. kamtschadalis (Ach.) Eschw. var. cirrhata (E. Fr.)

A. Zahlbr. = americana Mey. et Flot.

a) Vind. 1044, Sandwichinseln, an Baumasten, fruchtend.

Ma.R.: Oberflache k. + gelb, Mark k. + gelb > schon rot.

[Th.] S.+ ziemlich sparlich. Tr. —

.

b) Arn. 879, Colima (Mexiko), fertil. Wie die vorige.

c) Zahl. Rar. 160, Michoacan (Mexiko), reich fruchtend. — 1st

wahrscheinlich von den beiden vorigen spezifisch zu trennen

!

Die beiden Exsikkaten Vind. 1044 und Arn. 879 sind blaB-

schmutzig-strohgelblich gefarbt und reagieren, wie oben an-

gegeben; Zahl. Rar. 160 dagegen hat rein-grauweiBHche

Farbe und ganz andere Ma. R. : Oberflache k. + gelb, Mark

k. — bis schwach-hellgelblich. [Th.] S.— ,
Tr.

d) Ein dritter, von den beiden anderen sicher zu trennender

Typus wird durch eine gleich benannte Flechte dargestellt,

die steril bei Bogota in Kolumbien von Apollinaire (1906)

gesammelt und mir von Bouly de Lesdain iibersandt wurde.

Die Pflanze ist blaB-gelblichweiB auf der Oberseite, nahert

sich also in der Farbung mehr den beiden erstgenannten

Exsikkaten als dem dritten, unterscheidet sich aber, ab-

gesehen von dem chemischen Verhalten, von den beiden

sofort durch eine etwas andere Verzweigung, den auch ge-

trocknet viel weicheren und schlafferen Thallus, die be-

deutendere Schwarzung der Unterseite, ziemhch zahlreiche

langere Zilien, den besonders bei Anfeuditung deuthchen

urinosen (Trimethylamin-) Geruch, die Sterilitat usw. -
Ma. R. : Oberflache k. + stark gelb, Mark k. + stark gelb

> in einigen Minuten ohne Rotung in ein schmutziges Braun

iibergehend. - [Th.] S.-, Tr. + sehr reichlich, mit s.
;

da-

gegen mit k. : Tr. -, S. (hellbraunliche Doppelfacher) +

auBerst sparlich, Praparat teilweise schon griin gefarbt.

{Xanthoparmelia Wain.)

134. P. centrifuga (L.) Ach. - Lojka Univ. 158, Schweden. auf

Urgestein, fruchtend. Ma.R.: Oberflache k. - (etwas gelbhcher

Mark k. -. [Th.] S.-. wohl aber farblose Rosetten b^t^^hen- b s

messerklingen- und dolchartiger Kristalle, die gewohnhch grob aus-

gezackt erscheinen (Usninsaure?).
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*n35. P. conspersa (Ehrh.) Ach. — Vgl. auch Hesse I, Beitr. 12,

liber die Conspersasaure, die der Autor in Exemplaren dieser Art aus

dem Schwarzwald gefunden hat. — [Th.]

a) Rabh. 891, f. convoluta, Sachsen, auf erratischen Blocken,

ohne Askusfriichte. Ma. R. : Mark k. + gelb > ziemlich bald

rotbraun bis dunkelbraun. Mit s. : S. — , Tr.+ sehr reichlich;

mit k.: Tr. — , S.+ sparlich.

b) Arn. Mon. 83, Miinchen, auf Gerollsteinen, fertil. Ma. R.:

Mark k. + lebhaft gelb > fast farblos. S. —, Tr. — (mit k.

und s.), wohl aber wieder zahlreiche lockere Rosetten farb-

loser Oder fast farbloser spieB- bis messerklingenahnlicher,

oft ausgezackter, platter Kristalle (Usninsaure?).

c) Britz. 551, Bayern, fertil. Ma. R.: Mark k. + stark gelb

> ziemlich schnell rotbraun bis teilweise fast schwarzbraun.

Mit s. : S. — , Tr.+ wenig reichlich; mit k.: Tr. — , 5.+

wenig reichlich, Praparat stellenweise griinlich.

d) Harm. Loth. 270, Vogesen, fertil. Ma. R.: Mark k. + stark
r

gelb > orangebraunlich bis orangerot und dunkler rot.

Tr.— , S.+ sehr wenig, Usninsaure? (s, o.) + wenig reichlich.

e) Sion (Wallis), auf Kalkerde, fertil! Ma. R.: Mark k. + gelb

langsam fast farblos bis ganz blaB orangerotlich. Mit s.

:

S. — , Tr.+ sehr sparlich; mit k. : beides —

.

f) Blankenburg (Thiiringen), auf Tonschiefer, fertil! Ma. R.:

Mark k. + gelb > allmahlich und teilweise schon hellrot.

Tr. und S.+ sehr sparlich, Usnins. (?) ziemlich sparlich.

Sowohl die Ma. R. als auch die mikrochemischen Verhaltnisse

scheinen bei der Gesamtart P. conspersa recht wechselnd zu sein und

sind noch weiterer Aufklarung bediirftig. Wie weit es berechtigt ist,

subconspersa Nyl., lusitana Nyl. usw. nach diesen chemischen Merk-

malen zu unterscheiden, bleibt sehr zweifelhaft, tjber die Variabilitat

der P. conspersa, besonders ihrer Reaktionen, vgl. auch Harmand I,

p. 516.

13G. P. (conspersa subsp.) lusitana Nyl. — Harm. Rar. 119,

Pyrenaen, auf Gestein, fertil. — Ma, R. : Oberflache k. (—) nur etwas

braunhchgelb > hellgelbbraun > nach einigen Stunden mehr rot-

braun; Mark k.+gelb > erst nach einigen Stunden ins Ziegelrotliche

iibergehend. [Th.] — S. — , Tr. — ; nur ziemhch zahlreiche farblose

Usnin (?) - Kristallaggregate , von ziemlich verschiedener Form
(Messerklingen-, Sage-, Balken- bis Federform).

0137. P. molliuscula Ach. var. vagans Nyl. f. desertorum Elenk.
Rumanien, steril, leg. Theodorescu (= Zahl. Rar. 55). Ma. R.

:
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Mark k. + lebhaft gelb > nur langsam unrein-blaBbraunlich, in der

obersten Schicht dunkler braun. S. —, Tr.+ sehr sparlich; mit k.

beides —

.

138. P. incurva (Pers.) Fr. — Men. 75, Maine (U. S. A.), auf

Urgestein, steril. Ma. R.: k. ^. S. —, Tr, —, auch mit k.; aber

reichliche Usnin ( ?)-Kristalle ahnlich wie bei Nr. 136.

139. P. Mougeotii Schaer. [Th.] S. —, Tr. —

.

a) Harm. Loth. 274, Vogesen, auf Sandstein. Ma. R. :
Ober-

flache k. — , erst spater braunlich und nach 1 Tag fast ziegel-

rotlich; Mark k. + gelb > schmutzig-blaBbraungelblich.

b) Oberhof (Thiiringer Wald), auf Porphyrfels! Ma. R.: Ober-

flache k. fast — , erst nach mehreren Stunden rotbraun;

Mark k. + gelb > in den oberen Teilen bald deutlich orange-

rot, sonst fast farblos bis blaB-schmutzig-gelbrotlich. Us-

nin(?)-Kristalle bei a) nur sparlich, bei b) etwas zahlreicher.

{Hypotrachyna, Sublinearis Wain.)

*«140. P. sinuosa Nyl. — Steril.

a) Lojka Univ. 8, Schweiz, auf Abiesastchen. Ma. R.: Mark

k. + stark gelb > hauptsachlich in den oberen Teilen triib

dunkelrot bis rotbraun, im iibrigen mehr heller braunlich

bis rotlich. S. — , Tr.+ maBig reichlich; Sterne feiner, fast

farbloser Nadeln; mit k.: S. — ,
Tr.

b) Arn. 1755 b, Bayrische Alpen (Oberammergau), an Fichten-

zweigen. Ma. R.: ahnUch wie vorige. S, —, Tr.+ ziemlich

wenig, klein, und mehr orangegelbiich bis zu rotbraun.

c) Buchendorf bei Miinchen, an Fichtenzvveigen !
Ma. R.: Mark

k. + gelb > nur schwach hellrotbraunlich, in den oberen

Teilen stellenweise braunrot; Sorale k. + gelblich > braunrot

bis triibe rot. Mit s. : S. — Tr.+ reichlich. Mit k.: Tr. —

,

S. (+) recht sparlich: braunliche „Doppelfacher" in einer

Ecke, daneben auch einige Doppelbuschel braungelblicher,

breiterer und stumpfhcher Blattchen (S. ? ?).

d) Klais (Bayr. Alpen). auf Sorbus! Ma. R.: Mark k. + gelb >

zuletzt etwas braunlich. Mit k. : S.+ ziemlich sparsam. und

braunhche Blattchen, wie bei c); Tr.

{Hypotrachyna, Cydocheila Wain.)

*141. P. acetabulum (Neck.) Duby. - Ma. R.
:
Mark k. + gelb >

blutrot, s. -, ba. + heUgelb. [Th.] S.+ sehr reichlich, Tr.- resp

nicht deutlich.
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a) Arn. 1756, Schweden, an Baumrinde, fertil.

b) Britz. 210, Augsburg (Bayern), an Weiden, fertil.

c) Ilmenau (Thiiringen), an Baumen, steril!

d) f. carneola Parr. — Harm. Rar. 105, Frankreich, auf Rinde,

fertil. — Ma. R. : Mark k. + gelblich > wieder farblos bis

sehr blaB orangerotlich, an einigen Stellen in kleinen Flecken

ziegelrot. [Th.] S.-j-, weit weniger reichlich als bei a)—c),

und eigentiirnlicherweise zum groBeren Teil in amorpher

Form, oder die Kristalle klein, schlecht entwickelt und zer-

fallend.— Scheint eine Degenerationsformschattiger Standorte.

(Hypotrachyna, Irregularis \\'ain.)

*oi42. R saxatilis (L.) Ach. [Th.]

a) Harm. 173, Vogesen, fertil. — Ma. R, : Oberflache k. + gelb

> spater mehr griinbraun bis gelbbraun; Mark k. + gelb

> schnell rotbraun bis teilweise braunschwarzlich. S. und
Tr.+ , nicht gerade reichlich.

b) Heidelberg, steril auf bemoosten Sandsteinblocken ! Ma. R.:

ahnlich wie a) ; Mark ba. + gelb > hell-rostrotlich bis orange-

braunlich, s. (+) nur blaB-orangebraunhch. Mit s. : S.+ nicht

gerade viel bis fast —, Tr.+ sehr reichlich. Mit k.: Tr,

S.-f ziemlich wenig bis ganz

c) Schwarzort (OstpreuBen), auf Kiefernrinde (Lettau, „Beitr.

z. Lichenenflora von Ost- und WestpreuBen'', Festschrift d,

PreuB. Botan. Vereins, Konigsberg, 1912, p. 67)! — Ma. R.:

Mark k, + stark gelb > dunkelrot bis dunkelbraun. Mit s.

:

Tr.+ zahlreich, S.+ auBerst sparlich. Mit k. : Tr.— , S.+ ganz
wenig. — Die Pflanze weicht auch habituell von der normalen
P. saxatilis etwas ab.

*n43. p. sulcata (TayL). — Harm. 17, Vogesen, auf Rinde,
fertil. Ma. R.: Mark k, + gelb > teilweise dunkel braunrot. — [Th.]

Tr.+ zahlreich, S.+ weniger.

*ni4:. p. omphalodes Ach. [Th.]

a) Mig. 14, Vogesen, auf Granitblocken, steril. Ma. R. : Mark k.+
gelb > bald rotbraun bis schwarzbraun. S. und Tr.+ zahl-
reich. Manche der S.-Biischel waren etwas federartig ver-
astelt, was ich sonst niemals sah.

b) Belchen (Schwarzwald), an Gneisfelsen, substeril! — Ma. R.:
ahnlich wie vorige. Tr.+ reichlich, S.+ ziemlich reichlich,

hauptsachlich „Igelsterne". Die etwas veranderten
Lobi der gleichen Pflanze, auf denen Ahrothallus parmeliarum
Nyl. wucherte [etwas kiirzer und abgeflachter als die nor-
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malen Lappen, Rhizinen nicht den Rand tibcrragend, wie

sonst], zeigten im s.-Praparat: Tr.+ reichlich, S.+ merklich

sparlicher. [Vgl. Zopf I, p. 366, Zerstorung der Flechten-

sauren durch parasitische Pilze.]

c) Arn. 1647 b, var. pannifonnis Ach., Inntal (Tirol), auf

Glimmerblocken, fertil. Ma. R.: Mark k. + gelb > (oft nur

fleckenweise) rotbraun. Tr.+ nicht viel, 5.+ reichlich.

Die S.-Kristalle bei dieser Art lassen manchmal 2 ziemlich ge-

sonderte Typen nebeneinander erkennen : einerseits Biischel und Sterne

von diinneren, stumpf-rotlichbraunen Nadeln, andererseits dickere,

kiirzere, hellere, leuchtcnd-braunlichrote „Nadeln", Biischel und
auch Sterne. P. saxatilis var. panniformis Nyl., sulcata und

omphalodes sind iibrigens von Knop, Hesse und Zopf untersucht

worden, ohne daB sich unter den Bestandteilen ein S.-ahnlicher

Korper gefunden hat! — Vgl. jedoch die Lobarsaure, Zopf I, p. 275;

und Hesse II (s. auch Nachtrag).

**^145. P. fraudans Nyl. — Vind. 1970, Finnland, auf erratischen

Blocken, steril. Ma. R. : Mark k. + gelb > rotbraunlich > dunkel-

braun. Mit s.: S.+ maBig reichlich, meist dichte dunkle ,,Igelsterne",

Tr.+ reichlich. Mit k.: S.+ , Tr. —

.

*n46. P.cetrata (Ach.). — Steril.

a) Arn. 824 [als perforata (Wulf.) Ach., nach Hue I aber hierhin].

Vendee (Frankreich), auf Rinden. Ma. R. : Mark k. -f- gelb

> dunkelbraun, teilweise aber nur miBfarbig-blaBbraunlich.

S.+ etwas sparlich, Tr.+ ziemlich zahlreich.

b) Harm. 232, i. sorediifera Wain., Westfrankreich. Ma. R.:

Mark k. + stark gelb > rotbraun > schwarzbraun bis tief-

rostrot. — Wie vorige.

{Amphigymnia [Wain.] Hue.)

***147. P. perforata (Wulf.) Ach. var. Claudelii Hue I. — Steril.

a) Harm. 67, Vogesen, auf Rinde. Ma. R. :
k. + gelb > teil-

weise und nur langsam rostbraunlich. S.+ ziemhch reichhch,

Tr. + weniger zahlreich. Manchmal sehr breite „Einzel-

nadeln'* (z. B. 75 X 10 a).

b) Am. Mon. 7, Miinchen, auf Birkcnrinde. Ma. R. ahnlich.

S. und Tr.+ ziemlich reichhch; mit k.: Tr.—, S.+ weniger.

Einzelnadeln bis zu 180 X 13 /^

c) Arn. Mon. 287, Miinchen, auf Fichtenrinde. Ma. R. ahnhch.

S.+ ziemlich, Tr.+ weniger reichlich.
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d) Hiisingen bei Lorrach (Baden), auf Prunus! Ma. R.: Mark

k. + lebhaft gelb > allmahlich rotbraun bis schwarzbraun.

S. und Tr.+ , wenig reichlich.

148. P. pilosella Hue f. excrescens Arn. — Steril. Ma. R.

:

Oberflache k. (+) braungelblich, Mark k. + gelb > dann wieder

abblassend. — S.— , Tr.—

.

a) Arn. 655 c, Oberbayern, an Fichten.

b) Steinen bei Lorrach (Baden), an bemoosten Buchen und

Birken

!

c) Merr. 124, Maine (U. S, A.), an Rinde. Mit k.: S.— ,
aber

Blischel und Sterne sehr feiner, diinner, hell-goldbraunlicher

Nadeln (Pilosellsaure ? ? — Zopf I, p. 217).

149. P. cetrarioides Del. — Vind. 1365, Steiermark, auf Esche,

steril. — S.—

.

150. P. oUvaria (Ach.) Hue. — Arn. Mon. 6, als olivetorum Ach.,

Miinchen, auf Buchen, steril. S.

151. P. nilgherrensis Nyl. — Arn. Mon. 285, Miin

Fichtenasten, steril. S.—

.

152. P. perlata Ach. Hue. — Arn. Mon. 284, ebenda. S.

153. P. trichotera Hue. — Harm. Loth. 285, Vogesen, auf

Eichenrinde, steril. — S.—

.

Parmelia subgen. Omphalodium (IMey. et Flot.) Nyl.

*154. P. hottentotta (Thunb.) Ach. — Arn. 1097, Kap der guten

Hoffnung, auf Granitfelsen, fertil. Ma. R.: Oberflache und Mark

k. + gelb > blutrot. — [Th.] S.+ sehr reichhch, Tr.—

.

155. P. reticulata (Eschw.). — Arn. 1098, Standort wie vorige.

Ma. R. : Oberflache k. (+) etwas mehr gelb > ins Orange- bis Rot-

braunliche; Mark k. -\- gelb. — [Th.] S.—

.

Usneaceae.

*l r^156 a) Alectoria implexa f. rubens Kernst. — Vind. 1048,

Siidtirol, auf Abieszweigen, steril. Ma. R. : k.+ gelb > blutrot.

S. + reichlich. Vgl. die Bryopogonsavire (Hesse I und Zopf I) !

156 b) A. implexa (Hoffm.) Nyl. — Harm. Loth. 268, Hoch-

Savoyen, steril. Ma. R.: k. + gelblich. S.—

.

c) ,,A, carta f. fuscidula Arn.'*, Arn. 914a, Siidtirol an Astchen

von Pinus cemhra, steril. Ma. R. : k. + gelblich, zuletzt ins

Briiunliche. S.—

.

d) cana Ach., Arn. Mon. 81 a, Miinchen, an Fichtenzweigen,

steril. Ma. R. : k. + gelb > erst lange nach dem Eintrocknen
rotbraunlich. S.—

.
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e) carta Ach., Britz. 63, Oberbayern, an Nadelholz, steril.

Ma. R. : k. — , erst spater ein wenig gelblich {
= 'suhcana NyL).

S.—

.

157. A. iubata (L.) Nyl. — Arn. Mon. 423, Miinchen, an Zaun-

holz, steril. — S.—

.

***158. Ramalina angustissima (Anzi) Wain. = stihfarinacea

Nyl. — Steril.

a) Vind. 1252, Schweden und Bornholm, an Strandfelsen.

Ma. R. : Oberflache k.— , Mark k. + gelb > schmutzig-braun-

lich bis dunkler braun. Mit s. — . Mit ba. : Oberflache

Mark + gelb > hell-orangerot. Mark auch mit Natrium-

bikarbonat + schon rostrot. — S.+ meist reichlich, Tr.di,

manchmal reichlich, manchmal fast keine oder gar keine.

b) Harm. Rar. 58, Frankreich. — Ma. R.: Mark und Sorale

k. + gelb > dunkelrot. S.+ ziemlich viel, Tr.+ viel. [Neben

diesen salazinhaltigen, mehr grauen und derberen Exemplaren

fanden sich im gleichen Exsikkat auch etwas hellere, mehr

gelbliche und zartere, die sich als salazinfrei erwiesen

:

k. ^ gelb; S.— , Tr.—
.]

159. R, Curnowii Cromb. — Vgl. fiber die wechselnden Re-

aktionen dieser Art und ihrer Verwandten bei Harmand 1, p. 417

und 418! ^ Mein Exemplar von Arn. 1540 hat zahlreiche Sorale,

die sich mit k. gelb > rot farben, gehort also wohl nicht hierhin,

sondern zu R. angustissima.

a) Arn. 871, Westfrankreich, auf Strandfelsen, steril. Ma. R.:

Oberflache k. + gelbbraunhch, Markk.— oder wenig gelbhch.

_ S.— , Tr.— ; wohl aber ziemlich reichliche Usnin( ?)-Kristall-

aggregate (vgl. oben bei den gelben Parmehen), deren ein-

zelne Blattchen oft an eine sehr schartige Taschenmesser-

klinge erinnern.

b) Harm. 434, vom gleichen Standort, steril. Ma. R. und mikro-

chemischer Befund ahnlich wie bei der vorigen.

160. R, cuspidata (Ach.) Nyl. — Zwackh. 1125, Westkiiste von

Frankreich, fertil. Ma. R.: Oberflache k. (+) braunhchgelb > braun
4 4

bis rotbraun ; Mark k. — bis schwach-gelblich. [Th.] S.—
,
nur einige

Usnin( ?)-Kristalle, wie bei 159 a.

161. R. kullensis Zopf. — Halbinsel Kullen (Schweden), an

Felsen, c. ap., leg. Zopf. [Th.] S.—, einige sparliche Usnin( ?)-Sterne.

*oi62. R. scopulorum (Retz.) Nyl. — [Th.]

a) Arn. 1087, Bornholm an Strandklippen, fruchtend, „Med.

k. ferrug. rubens". - Ma. R.: Oberflache k. zuerst fast

4
Htdwigia Band LV

.
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dann gelbbraunlich bis dunkler j-otbraun ; Mark k.+hell-

gelb > fast entfarbt, bis schmutzig-rotgelblich. S.+ auBerst

sparlich, Tr.+ ziemlich reichlich; mit k. beides —

.

b) Rabh. 714, fruchtend am Kanal, an Strandfelsen. Ma. R.:

Oberflache k. + rotbraunlich, Mark k. — oder schwach braun-

lich. S.+ sehr sparlich, Tr.+ sehr reichlich.

*oi63. R. sideriza A. Zahlbr. — Vind. 1876, Hawaii, an Baum-

rinde, fruchtend. Ma. R.: Oberflache k. + gelblich > braungelb bis

stellenweise rotbraun, wahrscheinhch infolge Durchschimmerns der

tieferen Braunfarbung ; Mark k. + stark gelb > braunrot bis rot-

schwarzhch, an einigen Stellen fast farblos. — [Th.] S.+ auBerst

wenig, Tr.+ sehr reichlich. Mit k.: Tr.—, S.(?)+ sparlich, in Form

rein brauner, oft etwas federartig zerteilter Doppelblischel mit

haardiinnen Nadelchen.
m

164 a. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. — Harm. 114, Vogesen, an

Baumasten. [Th., wie bei alien Usneen.] S.—

.

164 b. U. dasypoga var. plicata (Hoffm.) Hue. — Harm. 431,

Vogesen, steril. S.—

.

164c. U. (dasypoga var.?) scabrata Nyl. — Schluderbach

(Tirol), leg. Arnold. S.—

.

165. U. florida (L.) Hoffm. — Arn. 1538 b, Sudtirol, an Larix-

zweigen, wenig fruchtend. S.—

.

166. U. hirta (L.) Hoffm. — Vind. 1052, Oldenburg, an alteni

Holz, steril. S.—

.

167. U. microcarpa Arn. — Arn. 822, Siidtirol, an Fichtenasten,

steril. S.—

.

168. U. ceratina Ach. [Th.] S.— mit k.

a) Arn. 905 b, Miinchen, auf Fichten, cum cephal.

b) Vind. 1666, Vogesen, an Baumasten.

Bei den sechs erstgenannten Usneen wurden langs des linken

Randes der s.-Praparate Kristallgruppen, meist in reichlicher Menge,

gefunden, die wahrscheinhch auf die Usninsaure zu beziehen sind.

Sie weichen hier in ihrem Aussehen allerdings von den betreffenden

Kristallen der gelben Parmelien und der Ramalinen etwas ab und

bilden nicht so langliche, flache, oft grobgesagte, dolchahnliche

Gebilde, sondern gewohnlich kurze, gedrungene, nicht gesagte,

kleincre Blattchen, SpieBe bis Pyramiden, die in unregelmaBigen

Sternen oder den Detritusmassen aufsitzenden Biischeln vereinigt

sind. Die Aggregate erscheinen im auffallcnden Lichte weiBhch; im

durchfallenden Licht dagegen triib-graugriinlich (bis graugelblich)

.

Die Kristallform dieser Verbindungen scheint ziemlich veranderlich
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zu sein. Man findet dazwischen hier und da auch Biischel, Sterne

und dendritisch verastelte Gebilde aus feinsten Nadeln, und noch

andere Kristalle, auf die ich nicht naher eingehen will.

Im k.-Praparat der U. ceratina kamen neben einigen feinen

Sterndendriten (Barbatinsaure ?) zahlreiche, fast farblose Kristalle

zur Beobachtung, die am haufigsten die Form rhombischer Tafeln

zeigten, oft aber in verschiedener Weise verwachsen und konglome-

riert, und gewohnlich an den Randern in eigenartiger Weise fein

eingekerbt oder gesagt erschienen. Vgl. Zopf I, p. 110, fig. 25: Kristall-

formen des usninsauren Kaliums.

An. dieser Stelle moge auch erwahnt werden, daB in gleicher

Weise mit Natriumbikarbonat (gesattigter Losung) und Glyzerin

sehr schon die Kristalle des barbatinsauren Natriums dargestellt

werden konnen (ich verwendete die beiden oben genannten Ex-

sikkate): die sichelformigen Blattchen, wie sie in Zopf I, p. 240,

fig. 35 c abgebildet sind, setzen sich zu Sternen zusammen, die im

optischen Querschnitt gewissen Turbinenradern mit gleichsinnig

gekriimmten Speichen ahneln, spater aber zu kompakten, die GroBe

von 30—40 ji kaum iiberschreitenden, (im durchfallenden Licht)

blaB-graugelbhchen, unregelmaBigen Sphariten verwachsen, die in

groBer Menge durch das Praparat zerstreut liegen. Kleinere, fast

farblos-hyahne, knollige Spharite ahnlicher Art lieBen sich auch

bei der ebenfalls Barbatinsaure fiihrenden Alectoria ochrohuca (Ehr.)

erzielen (bei Harm. Rar. 34, dagegen nicht bei Mig. 76 a).

Weiteres zur Mikrochemie von Usnea vgl. bei Schulte

„Zur Anatomie der Flechtengattung Usnea" (Beih. z. Botan.

Centralbl. 1905, Band 18, 2. Abt.).

Caloplacaceae.

169. Caloplaca (Gasparrinia) decipiens (Arn.). — Arn. Mon. 204,

bei Miinchen, auf Zementplatten, fruchtend. Ma. R.
:

k. + sofort

dunkel- bis schwarzhch-rot, s.-. [Th.] S.-. Das Praparat (mit s.)

bleibt fast ganz ungefarbt. Das Parietin (= Physcion, Hesse) ist

also auf diesem Wege nicht nachweisbar.

Theloschistaceae.

170. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. - Vind. 1057 Nieder-

osterreich, an Robinicnrinde, fruchtend. Ma. R. und Verhalten

ganz wie die vorige.

Buelliaceae.

171. Buellia (Diplotomma) porphyrica (Arn.). Stets fertil.

[Th.+ Ap.] 4*
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a) Elgersburg (Thuringer Wald), auf Porphyrkonglomeratfels

(= Lettau L Hedwigia 52, p. 244)! Ma. R.: k. + gelb >

tief rot. S.+ reichlich.

Arn. 1710. SiidtiroL a Ma. R.: k. — . S.

Mein Exemplar des Exsikkats, ebenso Stiicke, die Rieber

am gleichen Standort als B. porphyrica gesammelt hat,

reagieren mit k. ganz negativ. Die Sporen dieser Pflanzen

sind fast immer verdorben, bis zu 20 x 10 /« groB und vier-

zellig (bis mural?), das Hypothezium mittel- bis dunkcl-

braun. Es kann sich hier also nicht gut urn die Arnold II,

VIII. Bozen, p. 300, beschriebene Buellia handeln.

c) Martigny (Wallis), an schieferigen Felsen! Ma. R.: manche

Thalli k. + gelb > rot, andere dazwischen und daneben k.

ohne daB sonst irgendwelche habituellen oder mikrosko-

pischen Unterschiede zwischen den Lagem aufzufinden

waren. Positiv reagierende Th.: S.+ ziemlich reichlich,

Praparate hell-orangebraunlich. Negativ reagierende Th.:

S.— , Praparate nur stellenweise schwach rosarotlich.

*172. B. (Eu-Buellia) aethalea (Ach.) Th. Fr. — Fertil. [Th.+

Ap.] S.+ .

a) Vind. 1058, Innsbruck (Tirol), auf Silikatgestein. Ma. R.:

k. + gelb > blutrot. S.+ reichlich.

b) Harm. 244, als atroalbella (Nyl.), Vogesen, auf kieseligem

Gestein. Ma. R.: k. + gelb > blutrot. S.+ sehr reichlich.

c) Arn. 1767, Siidtirol, auf Porphyr. — Ma. R.: k. — oder

wenig braunlich. S.+ sehr viel sparlicher.

*173. B. italica Mass. — Rabh. 546, Italien, auf Gestein, fertil.

Ma. R.: k. + gelb > spat etwas orange. [Th.+Ap.] S.+ reichUch.

174. B. lactea Kbr. — Vind. 59, Triest, auf Sandstein. Ma. R-

k, -J- gelb > nach kurzer Zeit fleckweise rostrotlich, ganz ahnlich wie

Nr. 101 a; die iibrigen Teile bleiben lange noch gelb und werden erst

in einigen Stunden mehr hell-braungriinlich. [Th.+Ap.] S.+ nicht

gerade sehr reichlich.

175. B, occulta (Plot.) Kbr. — [Th.+Ap.]

a) Arn. 763, als ,,Rinodina confragosa var. hcidina Plot.
ti

Taunus, an schattigen Schieferwanden. Ma. R. : k. + gelb

mehr oder weniger orange- bis ziegelrot. [B. occulta nach

Crombie-Smith u. a. nur k. + gelb]. S.—

!

b) Wieladingen bei Sackingen (Baden), an Gneiswanden!

Ma. R. : k. + gelb > im Laufe einiger Minuten tief rot. S.

(mit s. und k.) —^!
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*176. B. sororia Th. Fr. — Sodermanland (Schweden), auf

Urgestein, leg. Blomberg. Ma. R.: k. + gelb > rot. [Th.+Ap.]

S.+ maBig reichlich.

*177. B. subdisciformis Leight. — He d'Yeu (Westfrankreich),

auf Gestein, leg. Richard. Ma. R.: k. + gelb > rot. [Th.+Ap.]

5.+ ziemlich reichlich.

*178. B. „subdisciformis f. corticola Nyl." [= Zahlbruckneri

Stnr. var. erubescens (Arn.) Stnr. ?], vgl. auch Sandstede I, p. 225,

und Steiner „Uber Buellia saxorum und verwandte Flechtenarten",

in Verhandl. der Zool. Botan. Gesellsch. Wien, Jahrg. 1907, p. 361.

Jiihrener Busch (Oldenburg), an Buchenrinde, fertil, leg. Sandstede.

Ma. R.: k. + gelb > dunkelrot. [Th.] S.+ maBig reichlich.

*179. B. subocellata (Nyl.). — Lojka Hung. 84, Siebenbiirgen,

auf Glimmerschiefer. Ma. R.: k. + gelb > rot. [Th.+Ap.] S.+

reichlich.

180. B. tergestina Stnr. et A. Zahlbr. — Vind. 58, Triest, auf

Sandstein. Ma. R. : k. + gelb. [Th.+ Ap.] S.—

.

181, Rinodina (Beltraminia) oreina (Ach.) Wain. resp. mougeoti-

oides (Nyl.). — Ma. R. : Oberflache k. (+) starker gelb > allmahhch

und meist langsam ins BraunHche; Mark k. — oder etwas gelblich

bis orange und danach, besonders in den oberen Teilen, braunlich;

niemals rot. [Th.+Ap.] S. stets—

.

a). Arn. 789 b, Ungarn, auf Quarztrachytblocken.

b) Arn. 789 c, Osterreich, auf Gneisfels.

c) Vind. 44, ebendort. — Auch mit k.: S.—

.

d) Harm. Rar. 129, Vallorcine (Savoyen), auf Urgestein.

e) Merr. 70, Nordamerika, auf Granitfels. — Auch mit k.
:
S.—

.

f) Pontresina (Engadin) ! und

g) Goschenen (Schweiz)!, auf Silikatgestein.

In den s.-Praparaten von a), d), f) batten sich einige, bei e) ziem-

lich zahlreiche farblose bis sehr blaB-griinhche Biischel von Usnm-

kristaUen (s. o.) in den bekannten, ziemlich wechselnden Formen

(messerkhngen- bis sage-, oder nur kurz-spieB- oder dolchahnhche

Blattchen) gebildet. Bei c) konnten mit k. dicke, farblose Rhomben,

wahrscheinlich des usninsauren Kaliums, erhalten warden. AuBerdem

kamen bei a) reichliche, langlich-rechteckige, haufig in Rosetten

zusammengewachsene, blaBgrunhche Kristallblattchen (tedweise ahn-

lich denen des Fragilins, Zopf I, fig- 55 A) zur
I^^^^^^^^^^l^^f' ^^\,^

weniger zahlreiche, klobige, langlich-rechteckige, blaB-grunhchgelb-

liche, haufig einzeln liegende Kristalle.
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Hue spricht in seiner Arbeit „Le Lecanm'a oreina Ach a

(Journal de Botanique, 2. serie, t. II, 1909) von Rhaphiden, die nach

Hinzutreten von k. zu den Schnittpraparaten dieser Flechte ent-

stehen, neben einer aus Gelb in Rot iibergehenden Farbenreaktion.

Ich weiB nicht, was fiir Kristalle dort gemeint sind; Salazininsalz-

nadeln konnen es, nach den obigen Ergebnissen, wohl kaum ge-

wesen sein.

182. R. (Eu-Rinodina) colobina Ach. — Das Lager dieser Art

soil sich, ahnUch wie das Epithezium, mit k. dunkel violettrot farben.

a) Zwackh. 581, Heidelberg (Baden), auf luglans. — Ma. R.

:

Lager k. + rotbraunlich (die Reaktion ist aber wegen der

Unansehnlichkeit und dunklen Farbung des Lagers ganz
undeutlich), — [Th.+Ap.] S.— ; Epithezium blaB veilchen-

blau.

b) Riffersweil (Ziirich), auf Pirus, leg. Hegetschweiler, c. ap.

Ma. R. : Lager k. + deutlicher ins Dunkelweinrote. [Th.]

S.—
. Rindenteile der Flechte zum groBen Teil violett

gefarbt,

183. R. exigua (Ach.) Th. Fr. mit ramulicola Kernst. [Vgl. auch
Malme „De Sydsvenska Formerna af R. soi^hodes och R. exigua "

in Bihang till k. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 21, Afd. Ill,

Nr. 11 ; sowie Kernstock I, Beitr. 7 (1896), Dalla Torre 1 und Arnold IL]

[Th.+Ap.] S.

a) Arn. Mon. 101, Miinchen, an Brettern; von Malme 1. c. als

R, exigua in seinem Sinne anerkannt. — Ma. R. : k. +
bleibend gelblich, oder stellenweise spater undeutlich orange-
rotlich,

b) Britz. 401, Augsburg (Bayern), auf Holz. Ma. R.: k. +
gelbUch > schmutzig-braunrotUch.

c) Parthenen und Gaschurn (Vorarlberg) , an Rinde von Acer
und Alnus incana (1907)! Ma. R.: k. + gelb > nur langsam
(in ca. 3—10 Minuten) mehr oder weniger orange- oder
braunrothch; die frisch gesammelte Flechte k.+ gelb >
dunkler rot.

d) Arn. 1654, ramulicola Kernst., Ehrenburg (Tirol), an Espen-
zweigen; ,,k. —

.
demum sordide rubescens'*. Ma. R.: k. (+)

gelblich > langsam schmutzig-griinlich, mit einem meist nur
genngcn Stich ins Orangebraunliche. Kernstock (1. c, p. 301)
will auch bei dieser Pflanze, und zwar bei Larchenholz be-
siedelnden Exemplaren, rote Kristallsternchen nach k.-
Zusatz gesehen haben.
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Bemerkenswert ist, daB in der Gattung Buellia zahlreiche

S.-haltige Arten vorkommen, w^rend in der verwandten Gattung

Rinodina bisher noch keine S.-fiihrende Art nachgewiesen werden

konnte.

Physciaceae.

184. Physcia endochrysoides (Nyl.). — Lojka Hung. 20, Sieben-

biirgen, steril, auf Glimmerschieferfels. — Ma. R. : Oberflache k. +
grunlichgelb (> zuletzt ins Braunliche), Mark k. + in einigen Minuten

braunlich > dunklerrotbraun > spater wieder stark aufhellend. S.—

.

185. P. (lithotea var.) endococcinea (Kbr.) Th. Fr. — Lojka

Hung. 19, Standort wie vorige, fcrtil Ma. R. : Mark k. + sofort tief

weinrot. [Th.] S.— . Das Praparat farbt sich mit s. sofort tief wein-

rot und behalt diese Farbe. Nur ein wenig tief tintenblaues, amorphes

Sediment in einer Ecke (Rhodophyscin, Zopf), sonst keine Nieder-

schlage.

A n h a n g.

186. Lepraria latebrarum Ach. — Harm. 400, Vogesen, an

schattigen Felswanden. — S.—, mit k.; statt dessen farblose, sehr

lange und feine Nadeln und diinne, rhombische bis langliche, haufig

gebiischelte Blattchen.

187. Thallus sterilis sorediosus. — Manebach (Thiiringer Wald),

auf Porphyrsteinchen eines begrasten Waldweges! — Thallus sehr

diinn, dunkler oUvgrau bis olivgriinUch, ergossen, nur unregelmaBig-

und schwachrissig, nicht areoliert, k. — (wenig gelblich), mit reich-

hchen Soralen. Letztere schmutzig-griinweiBlich, unregelmaBig

rundHch, nicht iiber 0,2—0,3 mm im Durchmesser, gewohnlich noch

klciner, De. (Zahl der Sorale auf 1 qcm; of. Lettau I, Hedw. 52,

p. 83 Anm.) ^ 150—250 (—300), k. + gelb > bald dunkel-rostrot.

— Jedenfalls nicht Lecanora (Aspic.) grisea (Arn.) Arn. Mon. 36!

[Th.+ Sorale.] S.+ maBig reichlich.

Aus dem Vorstehenden Verzeichnis lassen sich die folgenden

Schliisse ableiten.

Die S. ist im Flechtenreiche weit ver-

b r e i t e t. Ich konnte sie bisher bei 65 A r t e n
,

aus 1 i ver-

schiedenen Familien, mikrochemisch nachweisen. Dazu kamen noch

die 2 von Zopf makrochemisch gepruften Stereocanlon-Aricn. Weiter

gehoren hierhin wahrscheinlich noch cine groBe Anzahl von anderen

Arten, besonders solche, deren Thallus mit k. die „typische Salazin-

reaktion" (gelb > rot) erkennen laBt.
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. Ich nenne von diesen Flechten, zu deren Untersuchung ich keine

Gelegenheit hatte, nur noch die folgenden: Opegrapha ruhesceiis

Sandst.; Phaeographis iiimta (Ach.) MiilL-Arg. ; Crocynia Camusi
B. de Lesd. ; Lecidea [Biatora] luUnsis Hellb. ; Rhizocarpon eiipetraeum

(Nyl.) A. Zahlbr.; Acarospora perpulchra Hue, jlavoriibens Bagl. et

Car.; Pertusaria excludens Nyl., concreta Nyl., monogoniza Nyl,,

spilomantha NyL; Lecanora {Aspicilia) epiglypia Norrl., cupreogrisea

Th. Fr., Massalongii (Hue), Mauritii (Hue), lecideoidea (Nyl., Hue),

trachytica (Mass., Hue), endoleuca (Hue), gerdensis (Hue), tephra

(Hue), squamulata (Hue), lapponica (Hue); {Eu-Lecanora) lateritigena

Lindau [Ostafrika], ochroidea NyL, olivascens NyL, reagens Th. Fr. ( ?),

ruhicunda BagL, sardoa Bagl., vicaria Th. Fr.; Buellia {Diplotomma)

calcaria (Weis.) f. reagens B. de Lesd.; {Eu-Biiellia) indissimilis (NyL),

impressula (Leight.) A. L. Smith, ryssolea (Leight.) A. L. Smith,

sardiniensis Stnr.; uberior (Anzi) ; Physcia podocavpa B6L (?).^)

Die S. fehlt vielleicht bei den Pyrenocarpen und Gallertflechten,

kommt aber bei einigen Coniocarpen vor, haufiger bei den Graphidi-

neen und discocarpen Flechten.

Salazinhaltige Flechten gibt es sowohl auf dem Erdboden wie

auf Rinden, Holz und Gestein jeder Art, in den Hochalpen wie in

der Ebene, im kalten KHma wie in den Tropen, nur n i c h t i m
W a s s e r und an den allerfeuchtesten Standorten. Dazu gehoren
Strauch- und Blattflechten sowohl wie Krustenflechten.

Die Erzeugung der S. durch den Flechtenpilz ist nicht an das

Vorhandensein einer einzigen Gonidienart gebunden ; sie

kommt vor bei Chroolepus- [Graphis, Phaeographis) , Palmella-

(Lithographa)
, Pleurococcus- und Pro^ococcws-Gonidien (alle iibrigen).

Der Sitz der Saure im Flechtenlager ist ein

recht verschiedener: manchmal die Rinde, manchmal das Mark,
und dann gewohnUch in der Hauptsache die oberen Telle desselben,
die der Gonidienschicht nahe liegen, manchmal auch das Hymenium
(Epithezium) der Friichte; haufig kommt sie in mehreren Schichten
des Lagers zugleich vor.

Zum Nachweis des Sitzes der S. benutzt man, wie
schon friiher erwahnt wurde, mit Vorhebe die gesattigte B a r y t -

1 o s u n g. Man legt die angefertigten Schnitte entweder sofort in
das (frisch filtrierte) Barytwasser, oder vorher nur kurze Zeit in
destiUiertes Wasser, auf keinen Fall in Leitungswasser, urn die
Reaktion nicht durch vorherige teilweise Auslaugung der Saure
(s. u.) zu storen und undeutlich zu machen

^) VgL aber auch noch im Nachtragl
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Durch diese Barytfarbung, die oft ziemlich langsam eintritt,

kann man bei Ramalina angustissima (Nr. 158 a) feststellen, daB

das Mark und die innersten Teile der Rinde die Saure beherbergen.

Bei Lecanora {Placodium) alphoplaca (Nr. 122) farben sich die Rinde,

mit Ausnahme ihrer obersten Lage, und die oberen Teile des Marks,

letztere oft nur fleckweise, ebenso die Hyphenziige, die die Gonidien-

schicht durchsetzen, weiterhin recht lebhaft das Hypothezium,

gar nicht der groBere untere Teil des Markes, Hymenium und Epi-

thezium. (Vgl. Zopf I, p. 348.) Bei Parmelia acetabulum (Nr. 141 c)

bekommt man eine — nicht sehr lebhafte — orangerotliche Farbung

des Markgcwebes, bei P. perforata (Nr. 147 c) eine lebhafte Reaktion

der ganzen Markschicht, auch hier haufig in den oberen Teilen etwas

starker.

Lecanora (Aspicilia) alpina (Nr. 99) verhalt sich wieder anders:

hicr farbt sich die Rinde mit Ausnahme ihrer obersten Schichten

sehr lebhaft rot, und auBerdem das Epithezium der Friichte, dessen

hell-gelbbraunliche Farbe in ein schones Rotbraun bis Ziegelrotlich

iibergeht, wahrend das Mark nur hier und da etwas reagiert, das

Hypothezium gar nicht oder sehr wenig.

Bei Lecidea pantherina (Brotterode im Thiiringer Wald, auf

Granit!) konnte ich mit ba. in den Ap. selbst, auch im Hypothezium,

niemals eine Rotfarbung erzielen, wohl aber im Mark, besonders in

dessen oberen Teilen und in unmittelbarer Nachbarschaft der Ap.,

und am starksten in der schmalen Rindenschicht (Zopf gibt die

Farbung nur fiir das Mark an). Auch in der Gonidienschicht erscheinen

rotlich tingierte Hyphenstrange, in den unteren Teilen des Markes

dagegen tritt die Rotung oft nur fleckweise und unregelmaBig auf.

Die Friichte selbst scheinen hier also frei von S. zu sein; ein Soda-

praparat, angesetzt mit ganz vorsichtig gefuhrten Flachschnitten

der Ap., die nur Hymenium und etwas Hypothezium enthielten,

aber nichts von den Randteilen der Frucht, ergab tatsachHch auch

ein negatives Resultat, wahrend Praparate aller iibrigen Teile der

Flechte mehr oder weniger S. aufwiesen.

Schnitte durch Thallus und Sorale der Lecanora (Aspicilia)

grisea (Nr. 105) ergaben ba.-Farbung vor allem der ganzen Soredien-

masse, weiterhin in der Gonidienschicht und im oberen Teile des

Markes, aber nur ungleich-fleckweise und in verschiedener Starke;

die Rinde bheb hier ungefarbt.

Bei Lecidea (Biatora) alhofmcescens^) (Nr. 19) reagierte der sehr

diinne Thallus mit ba. wenigstens stellenwcise deuthch; auBcrdem

^) = L. albolivida m., vgl. XachtragI
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farbte sich das Epithezium der Friichte, die schollige, fast farb-

lose, amorph erscheinende Schicht liber den Paraphysenspitzen,

wenn auch nur in manchen Schnitten, lebhaft rotlich.

In alien diesen Fallen ist angenommen worden, da6 die Rot-

farbung mit ba. hier stets auf S. zuriickzufiihren ist; ganz sicher

ist jedoch diese Zuriickfiihrung nicht, weil auch noch andere

Stoffe, z. B. die Usnarsaure, ahnliche ba.-Reaktion geben.

Durch makroskopische Reaktionen ist ein sicherer Nachweis

der S. nicht zu erbringen. Es gibt wohl eine Ma. R., die mit ganz

wenigen Ausnahmen bisher nur bei salazinhaltigen Flechten be-

obachtet wurde, namlich die Reaktion mit k., bei der sich das reagie-

rende Gewebe zuerst stark gelb und bald darauf (im Laufe einiger

Sekunden bis hochstens weniger Minuten) tief blutrot farbt. Diese

Reaktion kann mit Recht als die ,, t y p i s c h e Salazin-
reaktion" gelten; damit ware jedoch nur gesagt, daB diejenigen

Flechten, die diese Farbung geben, sich fast immer als S.-haltig

erweisen, nicht aber, da6 Formen mit anderer Reaktion auch sicher

immer S.-frei sind. Wir haben einige Arten verzeichnen konnen,

die sich mit k. nur gelb, und danach nur undeutlich oder gar nicht

rot farben, aber doch S. enthalten, wenn auch meistens dann nur in

geringerer Menge (z. B. Cladonia cariosa, Stereocaulon coralloides,

Lobaria pnlmonaria, Buellia italica i)
; wieder andere, bei denen eine

Rotfarbung unmittelbar, ohne vorheriges Gelb, auftritt (z. B. Chaeno-

theca melanophaea, Lecanora calcaria concreta f. reagens).

Bei noch anderen S. -Flechten ist eine Ma. R. iiberhaupt nicht

Oder kaum erkennbar, weil die betreffenden Telle schon von vorne

herein so dunkel gefarbt sind, daB sich eine Farbenanderung an ihnen

schwer beobachten heCe (z. B. Ap. der Lecidea {Biat.) alholivida

und caduhriae). Bei einigen Parmelien und Ramahnen hingegen tritt

nach der anfanglichen Gelbfarbung bald ein tiefbrauner Ton hervor,

wenigstens bei Verwendung der starkeren (50 %) k.-Losung. Hier

konstatiert man dann gewohnhch im s.-Praparat, neben oft geringeren
Mengen der roten Nadelkristalle, die vielfach erwahnten ,,roten

Tropfen".

Selten ist der Fall, daD eine ziemlich „typische Salazinreaktion"
da ist, und doch bei der mikrochemischen Probe sich keine S. nach-
weisen laBt. Hier kommen eigentlich bisher nur 3 Flechten in Be-
tracht: Buellia occulta, Formen der Rinodina exigtta-ramulicola (in

der aber Kernstock vielleicht doch S. gefunden hat, s. o.) und

1) Hier wie auch sonst immer. nicht die Art im ganzcn oder deren Typus ge-

meint. sondem zunachst nur die oben angefiihrten. gerade untersuchten Exemplare.
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seltener — der Pertiisaria corallina, Bei alien 3 findet man eine

deutlich und ziemlich schnell aus Gelb in Rot iibergehende Ma. R.

mit k. Eigentiimlicherweise scheint aber diese Reaktion, mindestens

bei den 2 letztgenannten Formen, bei frisch gesammelten Exemplaren
resp. in den ersten Monaten bis Jahren nach dem Einsammeln leb-

hafter und deutlicher zu sein als spater. Selbstgesammelte Stiicke

der genannten Pertiisaria und Rinodina, die eine Reihe von Jahren
in meinem Herbar lagen, zeigten, beispielsweise, nicht mehr die

friiher bei ihnen verzeichnete lebhaft rote, sondern nur noch eine

viel langsamer auftretende und mehr unrein-rotbraune SchluB-

farbung mit k. Eine ahnliche Abschwachung der Ma. R.

konnte ich bei einer Salazinflechte niemals finden: selbst einige,

annahernd 100 Jahre im Herbar liegende und lange verschimmelte

Exemplare der Lecanora alphoplaca zeigten makroskopisch die gleiche

Reaktion wie frische Stiicke, und auch mikrochemisch gelang der

Nachweis der fragUchen Saure leicht.

Eine ganze Reihe von weiteren Flechtenarten verschiedener

Familien geben mit k. braunliche bis rote Ma. R., aber ohne das

charakteristische anfangliche Gelb, oder wieder andere wohl Gelb,

aber nachher nicht Rot, sondern nur Orange oder Braun. Bei diesen

Formen kann mikrochemisch meist keine S. nachgewiesen werden.

Es gehoren in diese Gruppe von den untersuchten Spezies z. B.:

Thelotrema lepadinum; Lecidea quernea, armeniaca, Giselae, xantho-

cocca; Baeoinyces callianthus] Cladonia digitata, flabeUiformis; Pertu-

saria areolata, corallina, coronata, laevigata; Icmadophila ericetorum

(Ap.; ganz kurze anfanghche Gelbfarbung!); Lecanora goettweigensis

,

mastrucata, silvatica, atra, suhcarnea; Parmelia Mougeotii und manche

Arten der Untergattung Hypogymnia (vgl. Bitters Monographic);

Rinodina colohina, orelna; Physcia endoclirysoides.

Worauf der charakteristische Farbenwechsel
bei der typischen Salazinreaktion (Ma. R.) mit k.

beruht, ist wohl nicht ganz sicher zu erklaren. Wahrscheinlich liegt

die Sache aber so, daB zuerst ein Teil der vorhandenen S. sofort in

Losung geht, und zwar als salazininsaures Kalium, das den auf-

getupften Tropfen der Lauge resp. das befeuchtete Gewebe gelblich

farbt. Wenn dann diese Losung in kurzer Zeit eine hohcrc Konzen-

tration erreicht resp., was ja das Gleiche besagt, die aufgetragene

Lauge rasch verdunstet oder sich weiter in das Flechtengewebe

verteilt, kommt es zu einem reichlichen Ausfallen des oben genannten

Alkalisalzes und damit zum Ubergang des gelben in den roten (bis

schwarzlich-rotbraunen) Farbenton. Geringere Mengcn bezw. dunne

Schichten des aus^refallunen Salzes sehen offenbar im auffallcndcn
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Licht noch mehr gelb bis orangcgclb aus, und erst etwas groBere

Mengen geben den tiefroten Ton. Das diirfte wohl auch mit dazu

beitragen, daB die „sekundare" Rotung in manchen Fallen noch

langsamer, ja bei manchen nur schwach saurefiihrenden Arten sogar

gar nicht zustande kommt.

Im Zusammenhang mit diesen Verhaltnissen steht wohl auch

die folgende Beobachtung, die man an den meisten S.-Flechten leicht

anstellen kann: wenn man einen k.-Tropfen langereZeit (5—lOMinuten

und mehr) iiber dem Flechtenteil stehen laBt, ohne abzuwischen resp.,

wenn notig, ihn noch mehrmals erneuert, bleibt die Ma. R. ganz aus,

Oder es tritt nur ein undeutliches Gelblich bisBraunlich auf. Nur langs

des Tropfenrandes entsteht ein roter Ring, die iibrige Flache bleibt

fast ungefarbt, auch wenn dann spater der Tropfen noch entfernt

wird. Es scheint bei diesem Vorgange eine Auslaugung der S. aus

den oberen Schichten der unter der Losung stehenden Lagerteile

zustande zu kommen, indem der geloste Stoff sich in dem stehen-

bleibenden Tropfen und in den tiefer- oder danebenhegenden Gewebe-
schichten verteilt, bevor es zu einer erheblicheren Ausfallung kommen
kann.

DaB nicht bloB die S., sondern auch noch manche anderen

Flechtenstoffe mittels der Alkali- Glyzerin-Praparation mehr oder

weniger leicht nachweisbar sind, ergab sich aus den gelegentlichen

Andeutungen im spezieilen Teil. Hier ist gewiB noch vieles der

weiteren Untersuchung wert, ebenso wie auch das Verhalten der

fertig ausgebildeten S,- und sonstigen Kristalle gegeniiber ver-

schiedenen Reagentien, die man in den Praparaten ja leicht zur

Einwirkung bringen kann, zu priifen ware.

Ein eigenartiges Verhalten der S. (resp. auch ihrer mehrfach
genannten 5^6 nachst -verwandten Sauren, soweit sie iiberhaupt

wesentlich voneinander verschieden sind) soil nun noch zur Be-
sprechung kommen. Sie wird namhch nicht nur in vitro durch
starkere Alkalien leicht in Salazininsaure (resp. Saxatilinsaure usw.)

zersetzt, deren gelb bis rot gefarbte Salze zu ihrem Nachweis dienen,
sondern geht offenbar eine ganz ahnhche Zersetzung haufig schon
in vivo, in der Natur, ein, z. B. unter der Einwirkung sehr
schwacherAlkalilosungen.

So berichtet Zopf (I, p. 365), er habe im Maggiadelta bei Locarno
zahlreiche Thalli der Parmelia conspersa gefunden, deren Ober-
flache statt des gewohnten Griinlichgelbs eine auffallige Rostfarbe
angenommen hatte. Er glaubt, diese Farbenanderung auf eine Zer-
setzung der in den Flechten vorkommenden S. durch das Ammoniak
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zuriickfiihren zu konnen, das durch Uberschwemmungswasser aus

den danebenliegenden, zahlreichen Kuhexkrementen ausgelaugt

und zu den Parmelien gefiihrt wurde. Weiter fiihrt er Beispiele

analoger Veranderung der S. (in Ramalina angustissima) durch

Vogelexkremente, der Bryopogonsaure (in einer Alecioria) durch

Tierkot, und der Saxatilsaure durch Einwirkung ammoniakaHscher

Schleimfliisse an Baumen an.

Aber nicht allein sehr verdiinnte Alkalien sind schon imstande,

die S. und ihre Verwandten zu zersetzen, sondern auch h e i B e s

Wasser bewirkt etwas Ahnliches: nach Zopf I, p. 197, entsteht

durch Erhitzen der S. auf dem Wasserbade ein gelbes bis rostrotes,

losliches Produkt, mit dem man Seide und Wolle Hcht- und luft-

bestandig farben kann. Ein ebenfalls in rostfarbenen Tonen echt

farbendes, amorphes, in Wasser loshches Produkt soil nach Zopf I,

p. 209 und 395/96, bei anhaltendem Kochen der Saxatilsaure mit

Wasser entstehen.

Das sind Vorgange, die in der freien Natur selbstredend noch

viel seltener zur Anschauung kommen konnen, als jene Einwirkung

ammoniakhaltiger Fliissigkeiten ; wenn man nicht mit Z(5pf annchmen
Mill, daJ3 schon die Sonnenwarme Zersetzung und Auslaugung der

betreffenden Flechtensaureu durch Wasser verursachen kann (I, p.341).

Viel interessanter und biologisch wichtiger ist nun aber eine andere

Erscheinung, der bisher, wie as scheint, noch wenig Beachtung ge-

schenkt wurde.

Wenn man namhch eine Anzahl Schnitte oder zerquetschte

Teilchen einer (nicht allzu schwach) salazinhaltigen Flechte in Wasser

unter dem Deckglaschen liegen laBt, pflegt haufig bereits nach

V4—V2 Stunde langs des Deckglasrandes eine blaB-ziegelrotliche

Verfarbung des Wassers einzutreten, die besonders an

dem Rande oder an der Ecke starker bemerkbar wird, nach der

eine Fliissigkeitsstromung gerichtet war. Offenbar entsteht hicr

wieder Salazinin- (resp. Saxatilin- usw.) Siiure oder eine ihrer Ver-

bindungen; beide sind nach Hesse und Zopf ja auch in kaltem Wasser

etwas loslich. — Noch auffalliger als diese, zunachst blasse Farbung

der Fliissigkeit ist ein roter „ R a n d s a u m ", d. h. ein Streifen

feinster amorpher Niederschlage langs des Flussigkeitsrandes selbst,

also im aUgemeinen nahe auBerhalb des Deckglasrandes. Dieser Rand-

saum hat eine zuerst mehr orangcgelbe, dann ins Braunlichrote bis

Orangebraune ubergehende Farbe, die sich am besten mit dem

Farbenwcchsel der Bluten unserer gewohnlichen Gartenfurm von

Cheiranthus Cheiri L, vergleichen liiBt. Um die Erschcinung besser

beobachten zu konnen, setzt man wieder, ahnlich wie bei den oben
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behandelten Kali- und Sodapraparaten, an der rechten Seite des

Deckglaschens ein- oder mehreremal nacheinander einen Tropfen

Glyzerin hinzu, bis eine weitere Abdunstung der Fliissigkeit unter

dem Deckglas nicht mehr stattfindet; und laBt den Objekttrager

stets nur auf weiBem Papier liegen. Gewohnlich hat sich dann nach

einigen, bis 24 Stunden die Fliissigkeitsfarbung und der Randsaum
an der linken Seite noch verstarkt, und manchmal sind auch an

diesen Stellen (noch innerhalb des Raumes unter dem Deckglas)

feine ziegelrotliche Niederschlage zu finden.

Der in der Fliissigkeit geloste Farbstoff wird gewohnlich von
den darin hegenden Lagerteilchen stark gespeichert, so daJ3 diese

oft sehr viel lebhafter orangerot aussehen als ihre Umgebung. Schon
zu beobachten ist diese Farbspeicherungi) (in diesem Falle

allerdings zunachst mehr primare Farbbildung) z. B. bei Lecanora

(Aspicilia) alpinu und ihren Verwandten, deren Thallusteile sich

sogar schon nach einigen Minuten im Leitungswasser schwach orange
zu farben beginnen. [Vgl. iiber diese schnelle Verfarbung mancher
Aspicilien auch Hue II, Nouv. Arch. 5. ser. II, p. 4: „ le liquide

repandu entre les hyphes du Lichen se colore en rouge, par le seul

contact de I'air, pen de temps aprfe que les coupes ont ete faites'';

ebenso p. 33: „Une coupe mince de YA. Mauritii placee entre deux
verres ne tardc pas a prendre tout entiSre une teinte orangee et a

Stre entouree d'un dep6t de m^me couleur." Weiter p. 35: „
comme dans le vrai A. cinerea Koerb., les coupes placees entre deux
verres ne tardent pas a prendre la teinte ferrugineuse par le simple

contact de Fair, et c'est cet agent qui donne 9a et la a Texterieur du
thalle une teinte rougeitre/']

Typischer ist die reine Farbstoffspeicherung — ohne oder mit
geringer primarer Farbstoffbildung in den Teilen selbst — z. B. bei

manchen Pertusariae, Rhizocarpon eupetraeoides , Lecidea pantlierina.

Hier sind es oft ganz bestimmte Lagerteile, die den Farbstoff starker
aufnehmen resp. zuriickhalten, z. B. die tieferen Lagen der Rinde»
manchmal auch die Gonidienzellen selber, und in den Hymenien
besonders die unteren Telle sowie die jungen und abortiven Asci
(die ja wohl von vorne herein iiberhaupt koine S. enthalten). Bei der
letztgenannten Art fand ich in Thallusschnitten manchmal eine
diinne „nekrale Zone" (Elenkin) am oberen Rande der Gonidien-
schicht, deren deformierte Gonidienreste ganz besonders lebhafte
rothche Farbung aufwiesen.

1) Vgl. auch die Bemerkung bei Nr. 9 c im spezieUen Teil.
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Eine ahnliche Farbung des Wassers, ,,Randsaum" usw., wie die

eigentlichen salazinreichen Flechten, geben auch jene "Parmelien
und Ramalinen, deren Sodapraparate wenig oder keine Salazinin-
kristalle, dagegen reichlicher die „roten Tropfen" hervorbringen

;

nur ist der Farbenton hier oft mehr ein braunlicher, und gleich-

maBiger liber das ganze Praparat verteilt.

Analoge, aber olivgriinliche bis blaBbraunliche, meist schwachere
Verfarbungen und Randsaume bemerkte ich an den Wasserpraparaten
noch mancher anderen, nicht S. fiihrenden Flechten, z. B. Lecidea
ecrustacea Arn. [Ap.], declinans Nyl., Bhizocarpon calcarimn (Weis.),

geminatum (Flot.) Kbr., Lecanom {Aspic) laevata Nyl. Es wiirde

aber zu weit fiihrcn, hier auch auf diese Phaenomene naher einzu-

gehen.

Alle diese Erscheinungen wurden zunachst bei Benutzung von
Wasser beobachtet, das der Lorrachcr Wasserleitung ent-

nommen war. Es besitzt dieses nach den vorliegenden Analysen
eine Alkahnitat von 4,7—5,3 „deutschen Hartegraden" und enthalt

kein nachweisbares Ammoniak. Eingetauchtes rotes Lackmuspapier
wird im Laufe einiger (5—10) Minuten allmahlich geblaut. Es hegt
also die Annahme nahe, die Ursache der Rotfarbung (bei S.-Flechten)

auch hier in der Entstehung von salazininsaurem Alkali — resp, Erd-
alkali —, hauptsachlich wohl Kalksalz, zu suchen. Es scheint aber,

daB diese Annahme nur zum Teil der Wahrheit entspricht. Die

Sedimente, die bei reichlicheren Praparaten nicht selten zu be-

obachten waren, erwiesen sich zwar meistens als amorph, und konnten
daher ganz gut aus salazininsaurem Calcium (das nach Zopf amorph
sein soil) bestehen; aber in einer ganzen Reihe von Fallen (z. B. bei

den Flechten Nr. 14, 41, 53, 85, 99, 122, 129, 130, 158, 171, 172 des

speziellen Teiles) fanden sich daneben auch ± zahlreiche, sehr deut-

Hche, aber spinnwebfeine, meist recht winzige Sternchen aus orange-

bis ziegelrotlichen Nadeln, entweder einige Stunden oder einen Tag
nach dem Ansetzen des Praparates. Wenn auch in starker Ver-

kleinerung, glichen sie sonst doch den obcn beschriebenen Sternen

des salazininsauren Kahums und Natriums. Ein Praparat von

Parmelia perforata (Nr. 147 c) zeigte sogar geradezu reichhche, tief-

rote, nicht allzu kleine (oft 10—20 fi erreichende) Sternchen und

Doppelbiischel der breiteren ,,Nadeln", hauptsiichhch auf den Lager-

stuckchen, ein anderes auch Andeutungen zerfasernder „roter

Tropfen". Um was fur ein Salz der S. es sich hier iiberall handelt,

und welchem chemischcn Korper der in der Fliissigkeit gelost blei-

bende braunlichrote Farbstoff entspricht, vermag ich nicht klar-

zustellen.
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Weiterhin: ware die Annahme richtig, daB das (Erd-) Alkali des

Leitungswassers allein die Ursache der Farbenerscheinung ist, so

miiBte bei Anwendung destillierten Wassers die

Farbung vollig ausbleiben. Das ist nun aber nicht der Fall. Wohl ist

in vielen Fallen bei Anwendung destillierten Wassers die Farb-

reaktion deutlich verlangsamt and abgeschwacht, aber sie bleibt

niemals ganz aus, und erreicht in einzelnen Fallen [Lecanora aljnna,

Parmelia saxatilis) sogar annahernd die gleiche Intensitat wie bei dem

entsprechenden Versuch mit Leitungswasser. — Die Spaltung
der S., die Zopf (I, p. 197) durch heiBes Wasser erhielt, tritt
also auch schon mit kaltem Wasser ein.

Selbstverstandlich muB bei alien wissenschaftlichen mikro-

chemischen Untersuchungen zunachst destilliertes, chemisch reines

Wasser verwendet werden, ja es soUte auch bei den iibrigen mikro-

skopischen Arbeiten des Lichenologen mehr zur Benutzung kommen,
als das bisher wahrscheinlich geschieht (vgl. auch Bachmann I, p. 4);

in unserem Falle ist jedoch das Verhalten der S. auch gegeniiber dem
Leitungs-, d. h. „natiirhchen Wasser'' sehr wichtig, da ja gerade

dieses, oder ein ihm sehr ahnhches Wasser, haufig in der freien Natur,

in Quellen, Rinnsalen und Bachen, vorkommt.
Etwas anders ist das Regenwasser zu beurteilen. Sobald

es langere Strecken iiber Baumrinden, Felswande usw. geflossen ist,

hat es natiirlich ebenfalls bereits mehr oder weniger geloste Bestand-

teile aufgenommen, darunter, je nach den Verhaltnissen, auch

alkalische Salze, und wird dem Wasser der Quellen und Rinnsale

allmahlich ahnlich. Fangt man es dagegen auf, bevor es den Boden

beruhrt hat, so hat es groBe AhnUchkeit mit destilliertem Wasser

und unterscheidet sich (wenn man von etwa mitgerissenen Staub-

teilchen absieht) von diesem nur durch spurenweise vorhandene
salpetrige, Salpetersaure und Ammoniak. — Ich zog also auch frisch

aufgefangenes, vollig neutral reagierendes Wasser eines sommerhchen
Gewitterregens mit in den Kreis der Untersuchungen. Die Ergeb-

nisse waren durchaus ahnlich wie beim destillierten Wasser: mehr
oder weniger groBe Abschwachung, aber niemals volliges Ausbleiben
der Reaktion.

Woher stammt nun das Farbungsphanomen bei der Anwendung
des destillierten und Regenwassers ? Ein Ammoniakgehalt kommt
wenigstens bei dem ersteren schwerhch, eine Alkaleszenz bei beiden
nicht mehr in Betracht. Sollte aber trotzdem ein alkalischer Stoff die

Ursache scin, so konnte er hochstens noch aus den bei Anfertigung
des Praparates zerschnittenen oder zerquetschten Gonidien und
Hyphen stammen, was aber nach dem Folgenden durchaus unwahr-
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scheinlich ist. Eher scheint es mir denkbar, daB irgendein un-

bekannter Stoff, vielleicht in einer enz5miahnlichen Weise, die Zer-

setzung der vorhandenen S. bcwirkt. SoUte dagegen das chemisch

reine Wasser allein die Zersetzung vcrursachen konnen, so miissen

in den Quetsch- und Schnittpraparaten irgendwclche Umstande
(physikalischer Natur?) zum Wegfall gekommen sein, die in der un-

versehrten Flechte diese Wassereinwirkung verhindern oder wenigstens

erschweren. — Die Erscheinung bleibt iibrigens die gleiche sowohl

bei der ganz frisch eingesammelten lebenden Flechte wie bei dem
jahrzehntelang liegenden, zweifellos langst abgestorbenen Herbar-

exemplar.

Ich konnte den Ursachen des Prozesses durch das

Experiment nicht naher kommen und beschrankte mich deshalb

darauf, nur gewisse Variationen des Verhaltens bei verschiedener

Einrichtung des Praparates festzustellen. Ich benutzte zu diesen

Versuchen wieder, wie schon friiher, hauptsachlich die Flechten

Nr. 41, 99, 122, Ul (c), 142 (b), 158 (a).

Beim Erhitzen und Aufkochen des Quetschpraparates entsteht,

bei Verwendung von starker S.-haltigen Flechten, die ziegelrote

bis cheiranthusbraune Substanz, hauptsachlich in Form von feinen

Randsaumen, sehr schnell, schon im Verlaufe einiger Sekunden, so-

wohl im destillierten wie im Leitungswasser.

Wie weit etwa die Luft eine RoUe bei diesen Umsetzungen spielt,

konnte nicht untersucht werden. Es ware aber wichtig, auch iiber

diese Verhaltnisse Aufschlufi zu erhalten.

Das Licht scheint ursachlich nicht beteiligt zu sein, denn der

ProzeB geht in ahnhcher Weise vor sich, ob das Praparat im Sonnen-

schein liegt, oder im vollig dunklen Raum.

Wird dagegen das Quetschpraparat mit einem durch Salpeter-

saure schwach gesauerten Wasser angesctzt, so hort die Rotung

bereits bei einem Gehalt von etwa 0,2 7oo HNO3. bei dem die Flussig-

keit erst schwach sauer reagiert, auf. Starker salpetersaure Losungen

bleiben auch nach eintagigem Liegenlassen am Rande vollig farblos.

Nur bei Parmelia saxatilis konnte schwache Rotfarbung, aber ohne

Randsaum und Sediment, noch bei etwas groBerer Ansauerung

(0,2—0,3 7oo) beobachtet werden. Ahnlich war das Resultat bei

Ansauerung des Wassers mit HCl (bei 0.5 7oo "ur noch sehr schwache,

bei 1 7oo kcine „Rotreaktion" mehr) und Oxalsiiure, Cg Hg O4 (bei

IVoo keine Reaktion mehr, oder nur noch in Spuren).

Ganz anders verhalt sich Essigsiiure: bei 1 7oo Losung, die schon

ziemlich lebhaft sauer reagiert, ist die Rotrcaktion zwar gewohnlich

liedwi^ia Band L V.
5
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erkennbar abgeschwacht, aber stets noch sehr deutlich; bei l**/o

Losung ist sie stark abgeschwacht, manchmal nur noch spurenweise

vorhanden; erst bei 3 % ist sie entweder ganz verschwunden oder

nur noch schwach, aber manchmal doch immer noch leidhch erkenn-

bar, Einen Erklarungsversuch fiir dieses abweichende Verhalten der

Essigsaure bei den Praparationen zu bringen, gedenke ich nicht, da

cr iiber Vermutungen kaum hinausgehen konnte.

Ein Zusatz von Jod und Jodkahum (0,05 : 0,15 : 25,0 Aqua)

verhindert die ,,Rotreaktion" oder schwacht sie wesentlich ab,

wenigstens unter dem Deckglas, wahrend am Rande, wo das Jod

starker abdunstct, meist die Bildung eines ,,Randsaumes" noch

mehr oder weniger deutlich bleibt,

Sehr schwache Losungen von Kalilauge geben bereits starke

Reaktion; so pflegt sich das Praparat bei Verwendung von I 7oo KOH,
statt des reinen Wassers, schon in wenigen Minuten gelblich und dann

cheiranthusrot zu farben. Selbst eine 0,1%q Kalilosung beschleunigt

und verstarkt die Farbreaktion gewohnlich schon sehr merklich.

Nach einem Tage finden sich dann meistens auch reichlichere amorphe,

und hin und wieder auch kristallinischc Niederschlage.

Das vollig neutrale Glyzerin spielt hier, wie auch sonst immer,

im ganzen nur die Rolle eines indifferenten Konservierungsmittels

fiir das Praparat: mit Glyzerin allein angesetzte Proben ergeben in

keinem Falle die Ausbildung von S,-Kristallen, wenn auch manchmal
eine schwache (nur bei Parmelia saxatilis lebhaftere) orangerothche

Farbung in der Nahe der Thallusstiickchen auftritt. Dabei ist natiir-

lich auch nicht zu vergessen, daB reine Glyzcrinpraparate zum
mindesten beim Liegen an der Luft bald etwas wasserhaltig werden.

Wir kommen nun auf die sonstigen Fragen zuriick, die sich aus

der Zersetzlichkeit und Losbarkeit der S. in Wasser ergeben. Ob
und inwieweit eine Wegspiilung der Saure durch flieBendes oder

stehendes Wasser eine wesentliche biologische Bedeutung fiir die

lebende Flechte hat (Einwirkung auf die Unterlage als AufschluB-

mittel? Zopf I, p. 341), muB vor der Hand unentschieden bleiben.

Wie steht es aber mit der Bedeutung dieser Tatsachen fiir die Syste-

matik? — DaB bisher bei keuier Wasserflechte, nicht einmal bei

einer starker hygrophilen Art, S. gefunden wurde, wird jetzt

begreiflich: denn selbst wenn die Saure von einer submersen
Flechte erzeugt wiirde, so wiirde vermuthch das standig umgebende
und den Thallus durchdringende Wasser sie bald zersetzen, eventuell

auch hinwegfuhren. Es liegt hier nahe, sich die Frage vorzulegen:
sind etwa die salazinfreien „Unterarten*' zu denen
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salazinhaltige Parallelformen gehoren, iiberhaupt nichts weiter als

bloCe Produkte der Auslaugung durch Wasser?
Es gabe manche Erwagungen, die auf diese Entstehung hinzmvcisen

scheinen.

Zunachst stande mit dieser iiberraschenden Vermutung die

Tatsache durchaus im Einklang, da6 eine groBe Anzahl, vielleicht sogar

die meisten ,,Salazinflechten", wirklich Parallelformen zu

besitzen scheinen, die sich von der saurehaltigen ,,Hauptform'' durch

den fehlenden (oder viel geringeren) Sauregehalt, im iibrigen aber

morphologisch gar nicht oder nicht sicher unterscheiden lassen. Zu
den bekanntestcn Parallelen dieser Art gehoren die beiden Placodien-

Paare Lecanora [Plac.) alphoplaca (Wnbg.) Ach. — rnelanaspis Ach.

und suhcircinata Nyl. — circinata Ach. Nyl. Weiter gehort zu der

S.-haltigen Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr. die sehr ahnhche, aber

mit k. nicht reagiercndc, d. h. wahrscheinlich S.-freie B. aethaleoides

Nyl. (s. auch Sandstede I, p. 227, und Bouly de Lesdain „Liste des

Lichens recueillis a Spa*' in Bull. Soc. Botanique de France 4 ser.,

t. V, p. 17: aethalea f. k. —). Ahnlich verhalten sich zueinander z. B.

:

Calicium quercinum Pers. k. + und k. — ; Chaenotheca. melanopJiaea

(Ach.) Zw. thallo aureo et thallo albido; Rhizocarpon coniopsoideum

Hepp und seine forma k. + flavo- > non rubro-tincta (s.Hue ,,Lichens

recoltes a Vire .../*, Bull. Soc. Linneenne de Normandie 4. s€x.

8. vol. 3. fasc. Separ. p. 31/2) sowie ahnliche Formen, die bei fehlender

k.-Reaktion zu R. conceniriciim Dav. gerechnet werden; Lecanora

(Aspic.) calcaria concreta Schaer. f. reagens A. Zahlbr. und die mit

k. nicht reagierenden verwandten Formen; Parmelia conspersa (Ehr.)

Ach. und P. subconspersa Nyl. sowie lusitana Nyl.; Alectoria implexa

(Hoffm.) Nyl. f. rubens Kernst. und f. cana Ach. sowie fuscidula Arn.

;

Ramalina scopnlorum (Retz.) Nyl. und cuspidata (Ach.) Nyl. Harmand I,

p. 415; Buellia [Diplot.) porphyrica (Arn.) k. + und deren Formen,

die k. — geben und dann teilweise vielleicht zu B. alboatra (Hoffm.)

Th. Fr. gerechnet wurden; Buellia erubescens Kernst. und B. (,,para'

sema'') Zahlbruchneri Stnr.

Neben den Formenpaaren, die gewissermaBen die Extreme dar-

stellen — fehlender S.-Gehalt einerseits, mehr oder minder reich-

hcher andererseits —
,
gibt es in manchen Fallen auch noch M i 1 1 e 1

-

stufen. So beobachtete Servit in Mahren eine Lecanora [Plac.)

suhcircinata Nyl, die mit k. nur leicht gelblich und danach wenig

und schwach rotlich reagierte (Servit ,.Pruni pHspgvek k lichenologii

Moravy", in „ZprAvy Kommisse pro pHrodovSdccke prozkoumani

Moravy-, Oddkeni botan. Ss. 6, Separ. p. 61); Sandstede (I, p. 227)

eine ganz schwach rot reagierende Buellia adhaim (Ach.) > aetkale-

5*
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oides Nyl. usw. AuBerdem findet man niclit selten auch von den

anderen Flechtenarten, die gewohnlich die „typische Salazinreaktion"

erkennen lassen, hin und wieder Exemplare oder Formen, deren

Ma. R. resp. meist auch S.-Gehalt mehr oder weniger abgeschwacht

erscheint, so z. B. bei Grapkis elegans, Lecidea j^antherina (Kernstock I,

Beitr. 6, p. 198: „Reactio k passim non distincta", und p. 201 unter

Nr. 87 sogar eine ganz ahnliche, k. — reagierende Form), Pertusaria

glomerata (Abschwachung vorkommend bis zu ganzlichem Ausfall

der Ma. R.), Lecanora {Aspic.) cinerea, Phlyctis agelaea (vgl. oben

unter Nr. 129 b), vielen Parmeliae, Bnellia italica (Kernstock I,

Beitr. 2, p. 347: k. + nur gelb, oder nur braunlich; vgl. auch oben,

Nr. 173). Manchmal ist ja in Betracht zu ziehen, daB bei ungewohn-

hch diinnem Thallus auch die Ma. R. natiirUch entsprechend schwacher

ausfallen muB. Aber oft geniigt diese Erklarung nicht, und es ist dann

offenbar auch die Menge der Saure im Verhaltnis zur Menge des

Flechtenkorpers verringert.

Auf die MogUchkeit einer S.-Auslaugung durch fUeBendes

Wasser konnte man noch die Beobachtung beziehen, daB die seltene

Lecanora {Plac.) melanaspis Ach. gewohnHch nur auf Felsblocken

nahe dem Wasser und in Bachbetten vorkommt (s. Arnold II, Dalla

Torre I, p. 232, Stizenberger .,Lichenes Helvetic!" Nr. 476 usw.),

wahrend die viel haufigere nahe verwandte L. alphoplaca (Wnbg.)

Ach. mehr trockene Standorte bewohnt.

Trotzdem nehme ich vorlaufig an, daB ein solcher S. -Verlust
durch Wasser in der freien Natur, wenigstens in der Regel,

nicht die Ursache fiir das Auftreten der S.

-

armen und S. -freien Formen sein diirfte. Es sprechen

namlich auch gewichtige Griinde dagegen, die sich sowohl aus der

Beobachtung ^vie aus Versuchcn im Laboratorium entnehmen lassen.

Von den ersteren will ich zunachst einige namhaft machen.

Einmal ist es bemerkenswert, daB in manchen Fallen die geographische

Verbreitung und die relative Haufigkeit der Parallelformen eine

etwas ungleiche zu sein scheint. Offenbar ist aber bisher auf diesen

wichtigen Umstand noch zu wenig geachtet worden. — Weiter dann

die folgenden Befundel Ich besitze eine Muschelkalkplatte aus der

Gegend von Arnstadt (Thiiringen) mit einem groBeren Lager der

Lecanora [Placed.) subcircinata Nyl. von der Form einer unregel-

maBigcn ElHpse, von dem aber ein kleinerer, fast sektorenformiger,

scharf gegen das iibrige Lager abgrenzbarer Teil mit k. nicht reagiert,

also zu L. circinata Ach. zu ziehen ware. Wahrscheinlich ist hier ein

kleineres Lager der letzteren durch ein alteres der ersteren Form

umwachsen worden, so daB es seine Radien nur nach der einen Seite
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entwickeln konnte. — Bei Martigny im Wallis sammelte ich Stiicke

Schieferfels mit einer Anzahl Thalli der Buellia (Diplot.) porphyrica

(Arn.), die — regcllos durcheinander — teilweisc S.-frei, teihvcise

stark S.-haltig waren, wie es schon die Ma. R. auf den ersten Blick

wahrscheinlich machte, und die Sodaprobe bestatigte. [Auch Boiily

de Lesdain (I, Note 5, p. 518) fand bei dieser Plechte schwankende

k.-Reaktion: ,,La couleur rouge apparait de suite dans certaines

parties du thalle, tandis que dans d'autres, elle est assez lente a se

produire".] — Die raumliche Verteilung der Exemplare beider Parallel-

formen auf diesen Stiicken und ihre scharfe Trennung gegeneinander

lassen sich mit der Annahme ortlicher Wassereinwirkungen natiirlich

schlecht in tjbereinstimmung bringen.

Die Versuche, Salazinflechten im Laboratorium durch

Wasser ihrer S. zu berauben, gaben etwas ungleiche Resultate und

diirfen noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Ich ver-

wendete dazu destilliertes wie Leitungswasser. — Wenn man z. B.

kleinere, moglichst unverletzte Teile von Nr.41 c, 99, 122, 141 c, 142 b,

158 a (der obigen Liste) in Leitungswasser unter dem Deckglas halt

und in der libHchen Weise mehrmals Glyzerin hinzusetzt, bemerkt

man nach einer bis einigen Stunden deutliche schmutzig-gelbliche

bis orangegelbliche Farbung der Fliissigkeit, manchmal auch eine ge-

ringe orangerotliche Verfarbung des darin Hegenden Lagerstiickchens,

die zuweilen nach dem Herausnehmen und Trocknenlassen etwas

mehr hervortritt.

Entsprechende Ergebnissc erhah man, wenn man ganze Flechten-

lager (mitsamt ihrer Unterlage) langere Zeit, z. B. 1—2 Tage, in

Leitungswasser, das man ofters wechseln kann, hegen liiCt.

Ein langeres Wassern abgestorbener Flechten ist wegen der ein-

tretenden Faulnis natiiriich im allgemeinen nicht gut angangig. —
Das Wasser farbt sich hier stets mehr oder weniger lebhaft orangcgelb.

Die dunkelgriinhche Oberflache der Parmelia acekthulum hat nach

2 Tagen im ganzen einen rotbraunhchcn Ton angenommen; vorher

freigelegtes Mark ist orangerot gcworden. Nachtraghch freigelegtes

Mark der rostbraunlichen Flechte wies nunmehr keine oder nur noch

schwache Ma. R. mit k. auf. Lemnora alphoplaca ist nach 2 Tagen

im ganzen, oder stellenweise, rostrotUch angelaufen, zeigt aber noch

deuthche und kaum schwachere k.-Reaktion. Bei Phlyctis argena

werden nach 1—2 Tagen hauptsachhch die Sorale mehr oder minder

rostrothch (ahnhch auch schon in der feuchten Kammer). Ebenso

bekommen Lecidea pantlierina und Buellia mihuleu einen ticfer rost-

roten Farbenton, der dann sclbstverstandHch eine Ma. R. mit k. nach

demEintrocknen schlechter oder gar nicht mehr erkcunui laBt. Erne
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von Hesse am Thallus einer Graphis durch Wasser erzeugte rotliche

Verfarbung ist bereits friiher ervvahnt worden.

Bei Lecanora {Plac.) subcircinata (Thiiringen, auf Muschelkalk
!)

war das Ergebnis etwas anders: die Flechte farbte sich wenig oder

fast gar nicht, die Ma. R. war nach 2 Tagen manchmal nur wenig,

manchmal erheblicher abgeschwacht. Erst nach mehrmaligem

Wassern von im ganzen 3—4Tagen, mit langerenUnterbrechungen des

Trockenliegens, waren dieVersuchsexemplare soweit verandert, daB die

k.-Reaktion nunmehr fast ganz oder manchmal sogar voUig ausbheb.

Lecanora (Plac.) alphoplaca (Gondoschlucht am Simplon, an

trockneren Felsen!) war nach lOstiindigem Liegen in standig fheBen-

dem Leitungswasser nur ein wenig schmutzig-blaBrotUch verfarbt,

die Ma. R. aber nicht merkhch verandert. Nach weiteren 14 Stunden

war das Aussehen der Thalli fast gleich geblieben, die Ma. R. merkbar

verlangsamt, das entstehende Rot dann aber gerade so stark wie an

der unbehandelten Pflanze.

Viel geringer waren die Anderungen, die durch stehendes d e -

stilliertes Wasser an den Versuchsflechten zustande kamen.

Thalli der Lecidea pantherina und Buellia aetkalea erschienen selbst

nach viertagigem Liegen im Aussehen wie in der Ma. R. noch ganz

unverandert. Parmelia acetabidum zeigte nach 2, und ahnlich noch

nach 4 Tagen nur hier und da einen geringeren rotlichen Anflug,

often liegendes Mark war farblos geblieben. Auch Lecanora alpho-

placa wies in der gleichen Zeit bloB eine leichte, unrein-rotliche Ver-

farbung auf. Nur Parmelia saxatilis, wie immer eine der empfind-

lichsten, lieB eine, bereits nach 1 Tag gut kenntliche, nach 2 Tagen

ziemlich lebhafte Rotfarbung nicht vermissen. Die Ma. R. derOber-

flache bei der Lecanora, sowie des Markgewebes bei den beiden

Parmelien, blieb aber auch hier so gut wie unbeeinfluBt.

Bei all diesen Versuchen wurde fast nur Material benutzt, das

bereits ein halbes bis mehrere Jahre im Herbar gelegen hatte. Es

ware noch notwendig, weitere ahnliche Proben mit frisch eingesam-

meltcn, sicher noch lebenden Pflanzen zu wiederholen.

Soweit bisher Schliisse erlaubt sind, scheint also die Annahme
nicht gerechtfertigt, daB am natiirlichen Standort durch Uber-

schwemmungswasser usf. ohne weiteres reichlich vorhandene S.

ganz oder zum groBten Teil entfernt werden kann. Noch w^eniger

dxirfte flieBendes oder stehendes Regenwasser dazu imstande sein.

Zweifellos ist es ja, daB gewisse Quantitaten der Flechte entzogen

werden konnen, aber diese Abfuhr diirfte wohl gewohnlich nur zu

einer zeitweiligen Vermindcrung des Sauregehaltes fiihren, der in der
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lebenden Pflanze durch Neubildung bald wieder ausgeglichen werden

kann. Viel eher leuchtet es ein, daB unter Einwirkung stehenden,

seltener flieBendcn Wassers, ^vobci Ammoniak offcnbar gar nicht

notig ist, eine rotliche Verfarbung der S. -Flechten
am natiirlichen Standort hier und da vorkommt.

Die Neigung der S., sich in ein rotgefarbtes Produkt umzusetzen,

ihre L a b i 1 i t a t , ist ersichtlich bei den verschiedenen Flechten-

arten verschieden groB. Fast am groBten scheint sie zu sein bei

Parmelia saxatilis und sulcata [vgl. die zu diesen Arten gehorenden

„Formen" ruhescens (Roumeg.), suhruhelliana 'Bri\.z(t\m,Y.x.dcc. 11 und

rubricosa Stnr. in ,,Flechten, auf Madeira und den Kanaren ge-

sammelt *\ Osterr. Botan. Zeitung 1904, Separ. p. 19], auch

omphalodes , die man oft teilwcisc rotlich gefarbt antrifft, besonders

altere und absterbende Exemplare. Bei den anderen hierher gehorigen

Parmelien ist die Verfarbung meist seltener und weniger auffallig:

vgl. beispielsweise Harmand I, p. 516, Markverfarbung bei P. con-

spersa, und P. acetabulum f. rubescens B. de Lesdain in ,,Lichens des

environs de Versailles*', 3. suppl. (Bull. Soc. Botanique de France,

tome 59, resp. 4 ser., t. 12, p. 11). Bei manchen Aspicilien, bei Lecanora

alphoplaca u. a. sieht man hier und da die Lageroberflache leicht

rotlich. Sehr labil ist die S. auch in den Soralen von Phlyctis argena,

die im Herbar oft nach einigen Jahren von selbst blaBrotlich werden.

Ein Analogon zu dem Verhalten der S. bietet, in mancher

Hinsicht, die Rhodocladonsiiure, der leuchtend rote Farb-

stoff der Fruchtkopfchen bei einer Reihe von Cladonia-Arten. Von

fast alien diesen rotfriichtigen Arten kennt man Formen, deren Ap.

fahlgelblich anstatt rot gefarbt sind, denen die Rhodocladonsaure

fehlt, sei es, daB sie iiberhaupt nicht ausgebildet wurde oder vcrloren

ging (vgl. Sandstede II und Sernander „0m nigra former for art-och

varietetsbildning hos lafvarna" in Svensk Botanisk Tidskrift 1907,

Band 1). Nach Ohlert („Zusammenstellung der Lichenen der Provinz

PreuBcn", in Schriften d. Physikal.-Okonom. Gesellschaft, Konigs-

berg, Jahrgangll, Separ. p. 4) sind manchmal derartige depig-

mentierte Ap. neben den normalen im gleichen Rasen zu finden;

auch sollen Ubergangsformen zwischen beidcn vorkommen (cbenda,

bei C. Floerkeana var. xanthocarpa Nyi-)- Sernander dagegen, der

diese pigmentlosen Formen fiir retrogressive Mutanten halt, erkennt

die Existenz solcher Zwischenformen nicht an.

Die Rhodocladonsaure wird, analog der S., nicht bloB durch

eigentliche, starkere „Alkalien", sondern auch schon durch Lcitungs-

wasser verandert (s. auch Ohlert I.e.). Manchmal wird das schone

Rot der Ap. schon durch eine wenig Minuten lange Berlihrung mit
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Leitungswasser matter; nach einstiindiger Wasserung der ganzen

Podetien ist das Rot schon sehr verdunkelt und gewohnlich in 2 bis

3 Stunden in ein mehr oder weniger rcines Schwarz iibergegangen.

Destilliertes Wasser bewirkt dagegen selbst in 24 Stunden noch keine

merkliche Veranderung des Farbstoffes, [Ich nahm zu diesen Ver-

suchen eine ostpreuBische C. Floerkeana.] Jedoch geht ein kleiner

Teil des Pigments in das Wasser iiber, das sich nach einigen Stunden

leiclit orangerotlich farbt. [Als ein weiterer, etwas wasserioslicher

Flechtenstoff moge an dieser Stelle noch das von Bachmann I be-

schriebene Arthoniaviolett in Erinnerung gebracht werden.]

Wenn wir nun zu der Ansicht kommen, daB die saurefreien Formen
am natiirUchen Standort nicht durch ortliche Einwirkung des Wassers

zu erklaren sind, so miissen wir ,,innere Griinde" als Ursache ansehen.

Denn fiir eine etwaige Deutung der saurefreien und saurearmen

Individuen als Pflanzen besonders trockener und schattiger Standorte

(vgl. Zopf I, p. 361/2) fehlen erst recht alle Anhaltspunkte. Inwieweit

es sich hier um Variationen unbestandiger Art, oder um
Mutationen resp. Elementararten (De Vries) oder wirkliche

konstante A r t e n handelt — bekanntlich alles mehr oder minder

konventionelle Begriffe! —, muB fiir jeden einzelnen Fall untersucht

werden. Das hat natiirlich bedeutende Schwierigkeiten, weil man
keine brauchbaren Aussaat- und Kulturversuche machen kann.

Sernander halt die Abanderung (Depigmentierung der Ap.) bei

den Cladonien, da er keine eigentlichen Ubergange gefunden hat,

fiir eine retrogressive Mutation. Vielleicht steht es bei den Salazin-

flechten teilweise ahnhch, teilweise aber auch anders. Man kommt ja

in der Biologic der Wahrheit im allgemeinen niiher, wenn man sich

zugunsten des Mannigfaltigeren und Komplizierteren entscheidet,

gegenuber dem Einfachen und Leicht-Ubersichthchen. So ist es ganz

gut denkbar und wahrscheinlich, daB in der einen Artengruppe die

S.-Menge sehr schwankend ist und ofters auch bis auf Null herunter-

geht, ohne daB sich konstantbleibende Formen mit fixiertem Saure-

gehalt ausgebildet haben, wahrend innerhalb einer anderen Gruppe
konstante Formen und Arten entstanden sind, zu deren wesentHchen
Eigenschaften ein bestimmter Sauregehalt geh5rt, neben groBeren
Oder geringeren, bis zu kaum erkennbaren sonstigen Unterschieden.
Analoga fiir ein solches Verhalten gibt es ja im Gebiete der Botanik
wic Zoologie genug.

Weil man also in vielen Fallen noch langst nicht weiB, ob eine

inkonstante und untergeordnete Variation vorhegt, oder eine bereits

besser abgrenzbare „kleine Art", halte ich es, wie bereits am Anfange
der Arbeit ausgefiihrt wurde, fiir durchaus richtig und notwendig.
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auf Reaktionen und sonstige chemische Merkmale sorgfaltig zu achten,

und chemisch unterschiedene Formen auch durch verschiedene

Namen voneinander zu trennen, eventuell mit Trinomen nach dem
Vorschlage De Vries*, so lange, bis sich im einzelnen Falle groCere

Klarheit schaffen laBt.

Fur eine Beurteilung von genetischen Verwandtschaften iiber

groBere Gruppen und Familien hin ist das Vorkommen der S. nur mit

groBter Vorsicht zu verwenden, wie aus den oben verzeichneten

Untersuchungsergebnissen ohne Weiteres hervorgeht. Das Vor-

handensein der S. besagt in dieser Richtung offenbar nicht viel mehr
als etwa der Gehalt an oxalsaurem Kalk oder Flechtenstarke.

Wenn ich nun am Schlusse die Ergebnisse dieser Arbeit abwage,

erweist es sich, daB nicht allzu viele derselben einen sicheren Fort-

schritt unseres Wissens bedeuten. Nichtsdestoweniger: auch dort,

wo sich bei Behandlung einer Frage nur wieder neue Fragen ergeben,

ist schon ein Schritt welter getan. Es steht zu hoffen, daB auf dem
Gebiete der Flechten-Mikrochemie noch mancher AufschluB zu er-

r

halten ist, wenn die „Makrochemie" unterstxitzend und nachpriifend

weiter mithilft, wie bisher.

Nachtrag.

In Hesse II sind — was ich zunachst iibersehen hatte — auBer

den oben genannten salazinsaurehaltigen Flechten noch 2 weitere

Arten angefiihrt, namhch Pertusaria amara Ach. und ,,P. communis

var. variolosa auf Buchen". Welche Art mit der letzteren Bezeichnung

gemeint ist, kann ich nicht entscheiden. Bei P. communis DC. kommen
Sorale nicht vor, und die einstmals von Wallroth u. a. hierhin ge-

rechneten sorediosen Formen gehoren zu P. faginea Wain., scuidlaia

Hue, globulifera Nyl. usw. (cf. Darbishire, Harmand u. a.)-

Die Angabe Zopfs, daB P. aviara (Ach.) Nyl. = faginea Wain.

S. enthalte, ist spater von dem Autor selbst wieder zuriickgenommen

worden- Mikrochemische Proben zweier Exemplare nach der Soda-

Glyzerin-Methode ergaben ebenfalls Fehlen der S.

:

188. a) Vind. 257, Niederosterreich, auf Abiesrinde, schwach fruch-

tend. Ma. R.: Sorale k. zuerst — dann + langsam

schmutzig-rotlich > fast dunkelrostrot; Th. ahnlich, aber

undeutlicher reagierend. [Th.+ Sorale.] S.—
.

Das Pra-

parat farbt sich mit s. sofort wcinrotlich. Nach I Tag: nur

blaBgraue Doppelbuschel und daraus entstehende Spharite

aus feinsten Nadeln.
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b) Mig. 46, Wiirttemberg, auf Eichenrinde, steril. Ma. R.:

Sorale k. (+) etwas gelblich > langsam schmutzig-rot bis

dunkler rot; Th. ahnlich, weniger deutlich. [Th.+ Sorale.]

S.— ,
nur einige dichte Sterne farbloser, etwas breiterer

Nadeln, Doppelspharite usw. wie bei der vorigen. Das
Praparat bleibt nach dem s.-Zusatz fast farblos.

Weiter moge noch nachgetragen werden, daB in Hesse II die

Saxatilsaure, die hier Parmatsaure heiCt, nicht bloB ftir Parmelia
saxatilis angegeben wird, sondern fiir „P. saxatilis var. sulcata, payini-

formis und ompkalodes L. Fr." [Vgl. die Bemerkung hinter Nr. 144
des speziellen Teils.]

Zum Vergleich mit den s.- und k.-Praparaten wurde zum ScliluB
noch eine Reihe von ahnlichen Praparationen mit nur 10 % Kalilauge
ausgefuhrt. Die gewohnlichen Resultate waren: keine Tr., haufig nur
amorphe rote Niederschlage, manchmal auch rcichliche feine S.-

Nadeln. Bemerkenswerter war jedoch die Beobachtung bei den
Flechten Nr. 141 c und 158 a, in deren Praparaten mehrfach eine

Art Mittelding zwischen „roten Tropfen" und Kristallaggregaten zu
finden war, namlich rote Farbstoff-Flocken, die in Haufcn feinster

Nadeln iiberzugehen schienen.

In der Form abweichende S.-Kristalle stellten sich ein bei

Parrnelia saxatilis, Nr. 142 b und d [= Rabh. 350, „var. isidioidea",
Riva (Piemont, Sudalpen), fertil auf bemoosten Blocken] : hier wurden
die„Nadeln" manchmal sehr breit, bis zu V^, ja sogar bis zu Vg—V*
der Lange (MaBe z. B. 45x7/., 50xl8^a, 30x18//, 20xl5,«,
55x 10 f.f). Die „Nadeln'^ waren hier also teilweise in breitere, aus-
nahmsweise fast schon quadratische Plattchen iibergegangen, die
allerdmgs sonst, in ihrer Anordnung (einzeln oder meist in kristall-
axmen Doppelbuscheln) und Farbe, den S.-Kristallen entsprachen. -
Auch bei Nr. 158 a wurden (mit 10 o/^ Kahlauge) neben sehr zahl-
reichcn, femen, diinnen Nadeln einige dieser breiten Plattchen im
Praparat entdeckt. - In Nr. 142 d fanden sich auch wieder eine
Art (schembare?) Mittelformen zwischen Tr. und Kristallhaufen, in
Gestalt sehr dunkler, kugehger bis eckig-deformer, ± undeutlich
knstalhnischer Klumpen, mit oft peripher aufsitzenden Biischeln
femster Nadeln.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Kustos Dr Zahl-
b r u c k n e r wurde es mir ermogiicht, schlieBlich noch mehrere
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Flechtenarten, die mir u. a. wichtig schienen, aus der Sammlung
des Wiener Naturhistor. Hofmuseums zu erhalten und mikroche-

misch zu priifen. Nach der Ma. R. konnte bei den meistcn dieser Arten

das Vorkommen von S. erwartet werden, und die angestellten Proben

ergaben im ganzen eine Bestatigung.

*189. Stereocaulon salazinum Bory Nyl. — Insel Bourbon; ex

herb. Lojka. — Mir lag nur ein Stiick eines entrindeten Podetiums vor.

Dessen Ma. R. : k.— oder kaum erkennbar gelblich. — S.+ , nicht

gerade reichlich.

*190. S. virgatum Ach., Sintenis Plantae Portoricenses L. 17.

Ohne Ap. Ma. R. : k.+ deutlich gelb > die jiingeren Foliola an den

Astspitzen ziegelrot. — S.+ , ziemlich reichlich.

191. Lecidea (Biatora) albofuscescens Nyl. Th. Fr. Norrl. 181,

Finnland, auf Abies-Rinde im feuchten Wald. — Ap. schwarz, ziem-

lich flach, mit deutlich etwas vorspringendem, diinnem, glanzend

schwarzem Rande. Sporen (ich sah fast nur veraltete!) ca. 10,5

—

12,5 (— 13) X 4—5 (— 5,5) //. — [Ap.]. S.— , wohl aber ziemlich

reichlich farblose, lange, haardiinne, gebogene, dendritisch verzweigte

Kristallgebilde, die wie wirre Lockenbiischel aussehen.

Die oben (p. 27) beschriebene ,,L. albofuscescens" aus den ober-

bayrischen Alpen diirfte, nach diesem Vergleich, nun doch wohl

sicher eine spezifische Trennung von der bei Norrlin ausgegebenen

Art verdienen. Ihre Diagnose wiirde etwa lauten:

Lecidea albolivida m. nova spec.

Thallus epiphloeodes (saltern pro maxima parte), tcnuissimus,

continuus, aut laevigatus, aut tenuiter minute granulato-inaequalis,

rarius parum et non manifeste leproso-dehiscens, saepe subevanescens

et indistinctus, albescens vel albus, indeterminatus, ecorticatus,

opacus, k (macroscop.) — vel paullum flavescens et hie inde rubescens,

c—, J—, acidum salazinicum continens.

Gonidia pallide viridia, ca. 5—8 (— 10) //. globosa, glomerata,

glomerulis discretis.

Apothecia sessilia, rotundata vel subangulata, dispersa (De. =
ca. 40—80), 0,2—0,5 (—0,7) mm diametro met., opaca; iuniora sub-

plana vel pro more' convexiuscula, hie inde iani satis convexa, disco

hvido-olivascente, margine tenui, nonprominulo, nigrcscente; maiora

aut modice aut valde convexa, disco livido-olivaceo v. 1 rarms

olivaceo-nigrescente, margine obscuriore nonnunqnam obtfcto („ob-

literate") Discus apotheciorum in aquam immersorum. hypothe-
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cio pellucente, nigricans evadit. Ap. [epithecium] acidum sala-

zinicum continent.

Hypothecium crassum, obscure fuscum, hyphis crassis, facile

perspicuis, bene discretis contextum. Margo intus obscure fuscus,

cum hypothecio confluens, ad superficiem dilutior.

Hymenium ca. 40—55 p. altum, incoloratum vel suprema parte

levissime lutescens vel olivascens, J + coeruleum; paraphyses con-

glutinatae, apice incrassato, non manifeste septatae; epithecium

granuloso-crustosum parum evolutum vel indistinctum.

Asci oblongo-clavati, octospori, saepius angustati et abortivi;

sporae elongato-ellipticae vel sublineares, fere biseriatae, incoloratae,

7—11,5 X 1,6—2,8 (—3) li,

Pycnides non visae.

A proxima L. alboftiscescente Nyl. Th. Fr. discrepat imprimis

apotheciis alius coloratis, convexioribus, margine non prominulo

cinctis, sporis multo angustioribus, acido salazinico procreato.

*192. L. (Eu-Lecidea) [pantherina f.] sudetica Kbr. Schnee-

koppe, leg. Korber. Ma. R. : k.+ gelblich > rot. — [Th.] S.+ ,

ziemhch reichlich.

*193. Rhizocarpon (Catocarpon) [chionophilum subspec] chiono-

philoides var. anoichenim (Wain.). — Finnland, auf Silikatgestein,

leg. Wainio, c. ap. — Ma. R. : k.+ starker gclb > teilweise ziemlich

schnell dunkelrot, teilweise nur recht langsam und fleckweise rotUch.

[Th.] S. + reichhch.

*194. Toninia (Thalloedema) Loitlesbergeri A. Zahlbr. — Ru-
manien, leg. Loitlesberger, c. ap. Ma. R. : k.+ gelb > dunkelrot.

[Th.] S.+ , aber nicht gerade reichhch.

195. Baeomyces carneus (Flk.) Nyl. — Ungarn, leg. Lojka, fertil.

Ma. R. : Th. k.+ stark gelb > gelbbraunhch > teilweise hell-gelblich-

braun bleibend, teilweise allmahhch mehr rotbraun. [Th.] S. .

*196. Acarospora reagens A. Zahlbr. — KaHfornien, auf nackter
Erde, leg. Hasse. Ma. R. : k.+ gelblich > orangerot bis rostrot.

[Th.] S^+ , ziemlich sparlich.

*197. Pertusaria coriacea Th. Fr. — Norwegen, leg. Norman,
fertil. — Ma. R. : k.+ gelblich > rot. [Th.] S.+ sehr reichlich
(einige Einzclnadeln bis zu 200 X 5 /i).

198. Lecanora (Placodium) melanaspis Ach. — Am. 659, Tirol,

an ofters iiberfluteten Ghmmcrblocken, fertil. Ma R • k
[Th.] S. —

.
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*199. L. praeradiosa Nyl. — Budapest, ad ,,saxa calcareo-

silicea", leg. Lojka, c. ap. — Ma. R. : k. + gelb > rot. [Th.] S.+ ^

ziemlich reichlich.

Die Zahl der salazinsaurehaltigen Flechtenarten ist damit auf

etwa 72 (in 12 Familien) gestiegen.

Kurze tJbersicht.

Angabe einer neuen mikrochemischen Methode zum Nachweis

der Salazinsaure (und einiger nahe verwandter Sauren ihrer ,,Sippe")

im Flechtenkorper : Zusatz von gesattigter Sodalosung und danach

Glyzerin zu Quetschpraparaten des Thallus, in denen sich dann

charakteristische, rote Alkalisalzkristalle jener Sauren ausbilden.

Erorterung und Kritik der Ergebnisse. Etwas abweichende Befunde

besonders bei manchen Parmelien und Ramalinen (,,rote Tropfen").
r

Methodik und Bewertung der makroskopischen und mikroskopischen

,,Reaktionen''. Durchpriifung einer groBeren Anzahl Flechtenarten

nach den angegebenen Methoden: ergibt die weite Verbreitung der

Salazinsaure (im „weiteren Sinne'') : 72 Arten aus 12 Familien,

Nebenbefunde. Sitz der Saure im Flechtenkorper: sehr verschieden.

„Typische" und ,,falsche'' Salazinreaktion. Deren Ursachen. Zer-

setzung und Auflosung der Saure nicht bloB durch heiBes Wasser,

sondern auch durch kaltes „natiirliches", sogar destilliertes Wasser.

Salazinhaltige und salazinfreie Parallelformen. Entstehung der

letzteren, wahrscheinhch nicht durch Verlust der Saure infolge

temporarer Wassereinwirkung, sondern aus „inneren Grunden", als

mehr oder weniger bestandige, verschieden zu bevvertende, eigene

Formen. „Rubescente" Formen infolge Wasser- und Alkali-Ein-

Mdrkung. Versuche. Analogieen mit der Rhodocladonsaure. Ausblick.
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Verzeichnis

der im Jaragudgebiet gesammelten bezw

beobachteten Fame.
+

Von H. Liiderwaldt, Museu PauUsta- Sao Paulo.

Im Jahre 1912 hatte der Verfasser Gelegenheit, zweimal den

Jaragua zu besuchen. Naheres iiber den Berg findet man in „Flora

der Umgebung der Stadt Sao Paulo" von Herrn Dr. A. Usteri.

Meine Liste weist 67 Spezies auf, inklus. der 10 Arten, welche Usteri
in seinem Buche anfiihrt, welche mir abcr entgangen waren. Allein

auf meiner ersten Exkursion sammelte, resp. beobachtete ich 38 Arten,

auf der zweiten 19 Arten. Jedenfalls ein gutes Resultat, wenn man
bedenkt, daB ich an den beiden Tagen dem Farnsammeln immer nur
einige Stunden widmen konnte. Sicher ist mit diesen 67 Arten

die Farnflora des Jaragua noch lange nicht erschopft und besonders

die Gattung Dryopteris diirfte dort noch manchen Vertreter stellen.

Der groBe Reichtum an Farnen ist dem Zusammenwirken verschie-

dener Ursachen zuzuschreiben, in erster Linie der Feuchtigkeit, in

zweiter der Mannigfaltigkeit der Standorte: neben groBen trockcnen

und feuchten Camplandereien lichtere und dichte, schattige Wal-

dungen, Gebiische, Felsen, Boschungen und kleinere Siimpfe. In-

teressant ist das Vorkommen von Daryojderis orniihopus auf der

Kuppe des Jaragua, in der Umgebung der Stadt Sao Paulo, soviel

mir bekannt, der einzige Standort dieser seltenen Art.

Herrn Prof. Dr. E. Rosenstock in Gotha, welcher die Fame
unseres Museums bestimmte, auch an dieser Stelle fxir seine freund-

Hchen Bemtihungen besten Dank.

Fam. Hymenophyllaceae.

1. HymenophyUum cavdiculatum Mart.

2. „ ciliaium Sw. (Usteri).

Fam. Polypodiaceae.

3. Elaphoglossum sp- (an Warhetii Rosenst. ?). Erdstiindig in

einzelnen Bestanden am FuB des „Morro"

im Walde.
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4. Elaphoglossum ? snharhorescens Rosenst.

5. Polyhotrya osmundacea H. B. Willd.

6. Vittaria costata Kze. (= Gardneriana Fee) (USTERI).

7. „ lineata (L.) Sm.
8. Polypodium angulatum H. B. K. (USTERi).

angustum (H. B. Willd.) Liebm.9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

meniscifolium Langsd. et Fisch. (= P. tenui-

culum Fee Crypt, bras.).

brevistipes Mett.

Cathariyiae Langsd. et Fisch.

crassifolium L.

cuUratum Willd,

fraxinifolium Jacq. var. rhizocaulon (Willd.).

latipes Langsd. et Fisch.

lepidopferis (Langsd. et Fisch.) Kze.

lycopodioides L. (Usteri).

loriceum L. (UsTERi).

paradiseae Langsd. et Fisch. (USTERi).

percussum Cav.

pJiyllitidis L.

recurvatum Klf.

serpentinuTYi Chr.

squamulosum Klfs.

tectum Klfs.

typicum Fee.

28. Adiantum pentadactylon Langsd. et Fisch.

29. Doryopteris concolor (Langsd. et Fisch.) Kuhn.
30.

31.

ornithopus (Mett.) J. Sm.
pedata (L.) Fee.

32. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. var. arachnoidea (Klfs.)-

33. Pteris sericea (Fee) Christ.

34. Blechnum hrasiliense Desv.

35.

36.

37. Asplenium caripense (Kl.) Fourn. (USTERi).

meridense (KL) Mett.

Schombitrgkii (Kl.) C. Chr. i.

Kunzeanum (Kl.) Hieron,

harpeodes Kze. An Hemitelia setosa

mucronatum, Prsl.

oligophyllum Klfs.

praemorsum Sw. (USTERI).

scandicinum Klfs.

auritum Sw. var. sulcata (Lam.).
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45. Diplazinm Shepherdi (Spr.) Lk.

46. Dryopteris mollis (Jacq.) Hieron.
^'^-

.1 retusa (Sw.) C. Chr. var. austrohrasiliensis Ros.

(= Polypodium pubescens Raddi).

*^S* » opposita (Vahl.) Urb. var. rivulorum (Raddi).

4^- » patens (Sw.) O, Ktze. var. stipularis (Willd.),

50. „ tristis (Kze.) O. Ktze.

51. „ suhmarginalis (Langsd. et Fisch.) C. Chr.

52. Polystichum adiantiforme (Forst.) J. Sm.
53. Nephrolepis exaltata (L.) Schott.

54. „ cordifolia (L.) Pr. (USTERi).

Fam. Cyatheaceae.

55. Cyathea Gardiieri Hook.
56. ,, schanschin Mart.

57. Alsophila atrovirens (Langsd. et Fisch.) Pr.

58. „ elegans Mart.

59. ,^ paleolata Mart.

60. Hemitelia setosa (Klfs.) Mett.

Fam. Osmundaceae.

Osm^inda

Fam. Gleicheniaceae.

62. Gleichenia flexuosa (Schrad.) Mett.

63.
,^ perinigera (Mart.) Moore.

Fam. Schizaeaceae.

64. Aneimia flexuosa (Sav.) Sw. var. villosa (H. B. Willd.)

65.
,, pJiyllitidis (L.) Sw.

66. „ tenella (Cav.) Sw. (Usteri).

67. Lyqodium. voluhile Sw.

Hedwigia Band LV.
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Beitrage zur Kenntnis der Laubmoosflora

von Madeira und Teneriffa.

Von Oberstabsarzt a. D. Dr. Hermann Winter in Gotha.

(Mit 14 Tafeln als Textfiguren.)

Madeira und Teneriffa sind, wie die Bryologia atlantica von
G e h e e b und H e r z o g ergibt, bereits mannigfach bryologisch
untersucht worden. Eine dreimonatliche Reise in diesen Inseln

(Marz—Mai 1912) ergab trotzdem ein recht erfrculiches Resultat,
insofern 11 neue Arten, 11 neue Varietaten sowie 12 nur fiir diese

Inseln neue — sonst aber in Europa, bezw. Deutschland bckannte
Arten — von mir aufgefunden werden konnten. Ermoglicht wurde
diese Ausbeute durch den durchwegs gebirgigen und auBerst schluch-
tenreichen vulkanischen Aufbau der Inseln. Besonders auf Tene-
riffa durchfurchen sehrzahlreiche, parallel lau-
fende Schluchten (Barranco genannt) das Land
zu beiden Seiten des von Nordost nach Siidwest langs der Mitte
der Insel verlaufenden Hohenzuges (Cumbre), senkrecht zu dicsem.
Sehr erschwert wird die Forschung durch den dichten, die Abhange
der Cumbre und der Barrancos bedeckenden Buschwald, so daB
nian fast nur auf den zu den Quellen der Wasserleitungen fiihrenden,
diese Gebiische durchschneidenden Wegen oder Saumwegen die

hauptsachlich in Betracht kommenden Gelande passieren kann.
GroBere und hohere Waldstrecken gibt es nur wenige (Urwald von
Agua Garcia und die Hochwalder von las Mercedes). Weite Strecken
an den Abhangen der Cumbre sowie im Siiden und Westen sind
entschieden noch wenig durchforscht, da hier die Unterkunftsverhalt-
nisse schwierig sind,

Ich durchstreifte auf Teneriffa die Umgebung von Santa Cruz,
Guimar, den Barranco del Rio und de Badajoz, auf der Siidostseite
gelegen, fltichtig den PedrochilpaB und die Abhange der Cumbre
nach Villa de Orotava, die nahere und weitere Umgebung dieser
Stadt, Agua Manza Perdoma. Icod de los Vinos mit Garrachico,
Tacoronte mit d.m Urwald von Agua Garcia im Norden endhch
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Laguna mit den Waldern von las Mercedes im Osten. Diese letzteren

Waldpartien mit den feuchteren Schluchten waren die ergiebigsten

Streckcn.

Madeira hat sehr mangelhafte Verkehrsmittel, die Gebirgs-

touren sind daher recht beschwerlich. Man wird alsdann aber reich

belohnt. Schoner Wald bedeckt noch groBere Strecken der hoheren

Gebirge, auch ist Wasser dort viel reichlicher vorhanden als auf

Teneriffa, Ich besuchte den Monte mit den benachbarten Schluchten

und offenen Wasserleitungen, vor allem aber die Hochwalder von

Raba^al; nicht vergessen darf man in Funchal selbst die feuchten

Mauern neben den Wasserleitungen und den Brunnen.

Die Flora von Madeira scheint bereits griindlicher bryologisch

erforscht zu sein, denn von je 11 neuen Arten und Abarten ent-

falien nur je 2 auf Madeira, alle iibrigen auf Teneriffa.

Die Zeichnungen sind von Herrn Apotheker Peter Janzen
in Eisenach voUig selbstandig angefertigt. Mitunter sind dadurch

geringe Abweichungen gegen die im Text niedergelegten Befunde

entstanden, welche aber nirgends ins Gewicht fallen. Herzlichen

Dank.

Dem Herrn Jules Cardot in Charleville spreche ich fiir

die mir geleistete Hilfe bei der Bestimmung der kritischen Formen
meinen verbindlichsten Dank aus. Sein Name ist an alien in Betracht

kommenden Stellen erwahnt worden.

Gymnostomum calcareum. Teneriffa: Barranco del Rio,

Guimar auf lehmigem Boden, ca. 600 m, sehr iippig. Die Blatter

der sterilen Sprosse vollig abgerundet wie bei Gyro^veisia tenuis, mit

der ich sie anfangs verwechselte. Auch Schliephacke pas-

sierte der Irrtum mit den Pflanzen von Algier. Der ziemlich lang

und meist schief geschnabelte Deckel sichert am leichtesten die

Diagnose. Von den S c h i m p e r schen Varietaten der Synopsis

Editio II kann nur intermedium in Betracht kommen, da die alten

Friichte zyhndrisch sind. — Madeira: Raba^al, 1200 m, an den

Kalkmauern der Ingenieurhauser, der Wasserleitungen. Die Blatter

der fruchtenden Sprosse etwas deutlicher und schmaler zugespitzt,

die iibrigen wie oben. Kapsel etwas kleiner, mehr eiformig (var.

brevifolium Schimpcr).

Von Santa Cruz de Tenerife eine sehr niedrige, auffallend hell-

griine Form mit mannlichen Bliiten, an Kalkmauern. AuffaUend

hyahne Blattbasis, doch nur an den jungeren Blattern; an den

alteren braunliche — wie typisch, sonst die gleiche Struktur; die

unter der Blute stehenden Blatter deuthch und etwas scharf schmal-

6*
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lanzettiich gespitzt, die librigen zungenformig. Blattzellen oben

rundlich-quadratisch.

Anoectangium angustifolium Mitten. Madeira: Curralinho,

Rabagal, an feuchten Felsen. Teneriffa: an Felsen bei Agua
Manza mit Amfhidiuni ciirvipes, Guimar, Barranco de Badajoz.

Diese Pflanzen stimmen alle voUig iiberein mit Originalen von

F r i t z e sowie der Geheebschen Zeichnung in der Bryologia at-

lantica.

Anoectangium compactum. Teneriffa: Barranco del Rio,

bei ca. 900 m. Die Blatter zeigen die lineare Form wie bei

der vorigen Pflanze, sind jedoch zu breit und die Rippen zu schmal.

Andererseits zeigen die Zeichnungen bei L i m p r i c h t und Roth
Blatter ganz anderer Form, unten s i c h 1 1 i c h breiter als oben,

was dem echten compactum wenig entspricht. Die Unterschiede

meiner Pflanze gegen europaische sind im ganzen wenig ausgepragt

und konstant, auch ist compactum im Barranco del Rio bei 1000 m
bereits gefundcn. Wahrscheinlich bilden meine Pflanzen die var.

madeirense von compactum (of. Bryologia atlantica, p. 16), da diese

eben auch schmalere Blatter hat, also eine Mittelform zwischen

compactum und angustifolium.

Weisia viridula meist in der Form stenocarpa Schimpcr und
etwas kraftiger als die europaischen Pflanzen. Teneriffa: in

Waldern haufig bei Agua Garcia, Agua Manza las Mercedes, doch

auch im Freien oder auf Mauern bei Villa de Orotava, Icod de los

Vinos.

Dicranoweisia cirrhata c. fr. Teneriffa: Agua Manza,
Agua Garcia an Baumen.

Eucladium verticillatum, b) angustifolium Jur. Madeira:
Curralinho ca. 600 m, an nassen Felsen neben der Wasserleitung,
ebenso in Funchal neben der Levada de Sao loao in einem Brunnen
mit Fissidens Mouretii Corb., stets c. fr. L i m p r i c h t kannte
die Fruchte der Varietat noch nicht. Das Peristom weicht von der

Zeichnung L i m p r i c h t s von verticillatum ab. Die 16 gelbroten
Zahne fUeBen an der Basis zusammen, sind aber sonst vollig ge-

trennt. Jeder Zahn besteht aus 8—10 ovalen oder viereckigen
Stiicken mit etwas engen Verbindungshnien, bezw. erscheint der
Zahn in den Querleisten zusammengeschniirt. Beiderseits dichte
grobe Papillen. Ohne sonstige Zeichnung.

Teneriffa: Icod de los Vinos, die gewohnliche verticillatum

^

Form. Dagegen weicht die Pflanze vom Barranco de Badajoz ober-
halb Guimar ab durch sehr niedrigen. dicht- und breitrasigen Wuchs;
mikroskopisch aber kein durchschlagendes abweichendes Merkmal
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von der var. angustifolium. Die Rippe lauft bei beiden gleichlang

aus, das Zellnetz ist das gleiche. Friichte liegen nicht vor.

Dicranella nana Winter nova species. Pflanzchen dunkel-
griin, dicht gesellig wachsend, hochstens 3 mm hoch. Stengel
mit sehr kleinem Zentralstrang, braunem Mark und brauner Rinde.

Blatter unregelmaBig abstehend, auch die Schopfblatter meist
nicht einseitswendig, ans flachem Grunde lineal -lanzettlich, oben
rinnig pfriemenformig mit aufgebogenen Randern, sonst flachrandig,

1—1,5 mm lang, an der Basis 0,2—0,3 mm breit, die Schopfblatter

Tafel I. Dicranella nana Winter.

Blatt- und Kippenquerschnhte von der Pfrieme abwarts. *^/i.

schwach ausgeschweift gezahnelt, die iibrigen unten ganzrandig,

gegen die Spitze meist gezahnelt, die Spitze selbst allseits stumpf

gezahnt. Rippe unten 0,06—0,07 mm breit, fast stets gut b e -

grenz t

.

die Spitze ausfiillend, gegen die dorsale Seite unten

gut vorgewolbt. Deuthche Basalzellen, 1 2 mediane Deuter, Ste-

reiden besonders an der Dorsalseite sowie gut differenzierte und

oft leicht vorgewolbte AuBenzellen. Von der Blattmitte abwarts

ist die Rippe verbreitert und jederseits des mediancn Tails 2 schichtig

(basale und dorsale Zellen). Die Lamina nur jederseits 10 ZeUen breit,

in der Pfrieme die Lamina fehlend, die Rippe noch mit 1—2 mediancn
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Deutern und dorsalen Stereiden. — Zellen der Lamina zartwandig,

schmal und durchweg rechteckig, an dcr Basis und oben kiirzer

und subquadratisch, im mittleren Teil langer. Blattfliigel nicht

angedeutet. Das iibrige fehlt.

Da die Pflanze anatomisch voUig eigenartig differenziert ist,

so kann kein Jugendzustand einer anderen vorliegen, sondern eine

vollig ausgebiidete Dicranella. Zu Dicranella canariensis Bryhn

gehdrt sie nicht, da diese eine undeutlich begrenzte Rippe und vollig

ganzrandige Blatter hat. Dagegen ist sie mit heteromalla entschieden

nahe verwandt, sowohl im Bau der Rippe als des iibrigen Blattes.

Indessen die tiberaus geringe GroBe und mangclnde Einseitswendig-

keit der Blatter, die stets stumpflichen Zahne, die an der Blattbasis

kurz rechteckigen Zellen lassen eine Trennung gerechtfertigt er-

scheinen. — Tcneriffa: im Walde am Cruz el Carmen, 900 m.

Dicranella species c. fr. Sehr zarte Pflanzchen, 0,8—1 cm hohe

braunlichgriine Rasen bildend. Stengel mit relativ groBem

Zentralstrang. Blatter allseits aufrecht abstehend oder schwach

einseitswendig, aus nicht scheidiger Basis schmal lineal-lanzetthch,

oben rinnig pfriemenformig, flach- und ganzrandig, in der auCersten

Spitze gezahnelt oder nur 1 spitzig, sehr selten noch unter der Spitze

soeben merkliche Zahnchen, im ganzen bis 2 mm lang, an der Basis

0,24 mm breit. Rippe an der Basis verbreitert, mehr weniger schlecht

begrenzt (bis 72 /i breit und jederseits 7—10 schmale Zellenreihen

der Lamina); oben mehr weniger lang austretend; auf dem Quer-

schnitt 5 basale Deuter, 1 dorsales Stereidenband, dorsale AuBen-

zellen g^t ausgebildet, schwach vortretend. Zellen der Lamina

durchweg lang linearisch (1 :
8—15—20), nur an der Insertionsstelle

kiirzere (1 : 3—5). Blattfliigelzellen fehlen.

Perichatialblatter schmaler und kiirzer, Rippe noch

breiter und schlechter begrenzt. Seta braunrot, ca. 0,6 cm lang.

Kapsel geneigt bis horizontal, eilanglich, ohne Deckel 0,5 bis

0,75 mm lang und 0,3 mm dick, regelmaBig oder schwach gekriimmt,

hochriickig, ungestreift, unter der Miindung zusammengeschniirt.
Peristom gelbrot, die Zahne im oberen Dritteil gespalten, der purpur-

rote Hohlzylindcr mit 5 Lamellen. Zellen des Exothecium oben

kiirzer, unten langer rechteckig. Ein noch vorhandener Deckel ist

geschnabelt, Va—^4 so lang wie die Kapsel, beide nicht voUig reif.

Die Pflanze ahnelt der Dicranella humilis, die in ^Madeira ge-

funden ist, doch habcn die Blatter dieser Art einen weit herab ge-

zahnelten Rand sowie eine d ii n n e Rippe. Dagegen kann kein

Zweifel sein, daB die Pflanze zu Dicranella canariensis Bryhn gehort,

mit welcher sie bis auf ganz unbedeutende MaBunterschiede vollig
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iibereinstimmt. B r y h n kannte sie nur steril, ich fand sie auf

Madeira, Curralinho an feuchten Felsen neben der Levada

mit Friichten in Gesellschaft von Eucladium verticillatmYi angusti-

foli'um. Auf T e n e r i i f a ist sie viel verbreiteter, aber nur steril,

so auf feuchten Felsen zwischen Tacoronte und Agua Garcia, am
Wege von Villa de Orotava nach Perdoma in einem Brunnen, auf

lehmigen Boden bei Villa de Orotava und bei Santa Cruz.

Tafel II. Dicranella Teneriffae.

a Habitusbild einer 5 mm hohcn Pflanze «/, ; b 3 Bliitter »/t ; .. d, e Blatt- und Rippen-

querschnitte von d.r Spitzc abwarts «0,
; / Rippe d« ScheidenteU. mit .ternfonnigcr

Beglehergruppe 4^.
; I'i Blattzellen : ^ der Spit.c ,Unter,eu. 300/,j, H dcs mUtUren

Randes »«>/i, / des Grundes 2'-»/i.

Dicranella Teneriffae Winter nova species.

AuBerlich der Dicranella Schreberi tauschend ahnlich,

auch kleinen Formen von Oncophorus WaJdenhergn.

aber

hoch, nicht glanzend.

L .xcv..^-"^", --^ zu 5—6,5 mm
rundlich, mit relativ groBem

Zentralstrang, B 1 a 1 1 e r aus scheidiL^m Grundo plotzhch honzontal

abgebogen, nach oben lincalisch-pfriemenformig 1.5-2 mm lung

und an der Basis 0,25-0,3 mm breit. Rand nach, bis zur auCcrst.n
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stumpflichen Spitze aufgebogen bis fast eingebogen, oft verloren

gezahnelt, die Spitze stark gezahnelt, Rippe unten schwach, oben

starker, mit der Spitze endend und diese oft ausfiillend. Auf dem

Querschnitt 4—5 basale oder teilweise mediane Deuter, auf 2 Quer-

schnitten deutliche Begleiter, 1 unteres (dorsales) Stereidenband,

doch auch vereinzelt obere Stereiden, die AuBenzellen diffei-enziert.

Zellen im Scheidenteil hyalin, kiirzer oder langer rechteckig (1 :
5— 10),

sonst iiberall quadratisch, dreieckig bis polyedrisch, glatt, nur ganz

oben deutlich mamillos, maBig verdickt. In den Blattecken keine

besonderen Zellen. — VoUig steril.

Die Pflanze gleicht im Zellnetz auffallend gewissen Formen von

Oncopkorus Wahlenbergii, dem sie auch im AuBeren sehr ahnlich ist,

wenn auch viel kleiner. Oncophorus hat aber Blattfliigel-
zellen sowie in der Rippe 2 stark entwickelte Ste-
reidenbander nebst Begleitern, kann also nicht

vorliegen. Die vereinzelten oberen oder medianen
Stereiden sowie die vereinzelten Begleiter
diirften ein neues Genus nicht begriinden
k n n e n. Dicranella Schreberi und Grevilleana haben nur gleiches

Zellnetz im Scheidenteil, sonst rechteckige bis rhomboidische Zellen

(1 :
2—3), Grevilleana allerdings am Ubergang des Scheidenteils zur

Pfrieme auch eine groBere Zahl kleiner polyedrischer Zellen, \vie die

vorliegende. Den Hauptunterschied gegen die genannten Arten

bildet das Zellnetz des Pfriementeils der Blatter.
Brotherus nennt das Zellnetz von Dicranella langs rektangular,

zuweilen linealisch, das vorliegende ist also ein ganz auBergewohn-

liches. Herr J a n z e n - Eisenach wies hin auf das ebenso auBer-

gewohnlich vielgest altige Blattzellnetz von Ditrichum flexicaule,

Nach ihm erinnere der Querschnitt der Rippe und die mamillosen

Zahne des oberen Blatteiles an Trichodon. Teneriffa: Agua
Garcia sehr sparlich im Walde auf auf Erde.

Dicranella heteromalla. Madeira: Monte an der Levada
do Gordon steril.

Dicraniim scoparium, gewohnlichere Form, Blatter nur an der

Spitze gezahnt, mit 2 gezahnten Riickenlamellen. Teneriffa,
Walder am Cruz el Carmen, ca. 900 m.

Dicranum canariense Hampe. Teneriffa: haufig auf den

dicken Stammen von Erica arborea im Urwalde von Agua Garcia,

desgleicheti in Madeira bei Raba^al in ca. 1500 m auf denselben

Baumen. — Nach P i t a r d ist canariense nur eine Varietat von
Scottianum Turner. Renauld et Cardot sagen: „das alleinige

Merkmal von canariense ist die deutliche Zahnelung der Blattspitze
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(mindestens der oberen Blatter). AUe Proben von Scottianum der

atlantischen Inseln gehoren hierzu, canariense ist nur eine meri-

dionale Form von Scottianum''. Ich muB bestatigen, daB auBerlich

kein Unterschied zwischen beiden gefunden warden kann, die aus-

tretende Rippe von Scottianum kann nach L i m p r i c h t

weilen an der auBersten Spitze auch schon gezahnt

sein, bei canariense ist die Zahnbildung regelmaBig vorhanden, doch

oft sehr ungleich ausgebildet, bald mehr, bald weniger weit herab-

gehend. — Das Zellnetz beider Pflanzen scheint mir insofern etwas

abweichend gebildet, als bei Scottianum in alien meinen Proben (aus

England wie Frankreich) die eckigen Zellen (drcieckig, viereckig)

viel haufiger den rundlich-ovalen beigemischt, bezw. scharfkantiger

sind als bei canariense, bei welchem die rundlichen bis reinrunden

und ovalen Zellen vorwalten. Besonders die Pflanze von Madeira

zeigt nur selten eckige Zellen. Ich konnte hieran stets canariense

von Scottianum. unterscheiden. Allerdings sind die Proben des letz-

teren alle schon alteren Datums, doch zeigen bei canariense auch

die unteren, bereits braunen Zellen den Unterschied. Die Verdickung

der Zellwande ist bei beiden dieselbe, desgleichen die Kapsel, das

Periston! gelbrot oder besser gelbbraun, die kurzen breiten Zahne

oben hyalin, die 2—3 Schenkel nur unvoUstandig gesondert, glatt

(in den Feldern nur wenige Papillen), die Sporen bei beiden grau-

griin, papillos, 16—21—26 ^i groB. Unter diesenUmstanden
diirfte es schwerfallen, 2 verschiedene Arten
a u f z u s t e 1 1 e n; die Serratur der Blatter kann ein Artmerkmal

ebensowenig begriinden wie bei den Formen von Scoparium, Sollte

die geringe Abweichung im Bau des Zellnetzes mit dem Untergrund

zusammenhangen ? Scottianum wachst nach Angabe von S c h i m p e r

und B r o t h e r u s auf Felsen — auch meine Proben gaben Granit-

felsen an. camiriense dagegen auf Baumen, wie ich es aufgefundcn,

doch fehlen die Angaben bei den meisten Fundorten der anderen

Sammler der Kanaren. Die Trockenheit des Untergrundes

beider Standorte (Granit, Rinde alterer Baume) durfte wenig ver-

schieden sein. . ,

Dicranum erythrodontium Hampe ist nach Pi tar d nur

Form Oder Synon>-m von canuriense ; ich habe nichts bezughches

gefunden. Man kann betreffs Benennung der Farbe des Penstoms

von Scottiamm bezw. canariense im Zweifel sein ob leuchtend

gelbrot, braunhchrot, braungelb oder gelbbraun (je nach dem Parben-

sinn des Untersuchers)

.

. „t , i r^ .^ ^i

Campylopus fragilis. Teneriffa: im Walde am Cruz el

Carmen und Agua Garcia, Madeira: an der Levada do Go. don
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zwischen hohen Formen von Stereodon cupressiformis, auf feuchterer

Unterlage, nur zum Teil mit abfallenden Blattern oder Astchen.

Am letztgenannten Standort bis 4 cm hohe, bald dunkler, bald

heller griine Partien mit wenig Wurzelfilz, bestehend aus schlankeren

Sprossen mit 1 a n g e r e n aufrechten oder abstehenden Blattern

mit und ohne Bruchaste; die var. gracilis Schiffner, fast ebenso im

Walde von Agua Garcia.

P i t a r d nennt mit Recht Campylopiis fragilis sehr variabel,

an trockenen Orten die Normalform, in schattigen Waldern hohere,

dunkler griine glanzende Formen
;
,,Blattspitzen langer und diinner,

steif oder biegsam, mehr vveniger ausgebreitet , Blatter nicht mehr

abfallend".

Am Cruz el Carmen, 900 m, mit den iibrigen Formen eine lebhaft

glanzende, mehr dunkelgriine Form von 2,5 cm Hohe, bestehend

aus dichten, weniger astigen schlanken Sprossen mit trocken,

meist dicht anliegenden, etwas kiirzeren Blattern und etwas einseits-

wendigen Astspitzen. Nur vereinzelt abfallende Blatter. Mikrosko-

pisch unbedingt fragilis. Jedenfalls Campylopus laetevirens C. Miiller,

das von H e r z o g und Corbi^re zu fragilis gezogen wird.

Blatter kiirzer als bei var. gracilis, das die langsten und schon trocken

stark mit den Spitzen hin- und hergebogene Blatter besitzt.

Man trifft mit fragilis zusammen braunlichgriine, 1—1,5 cm

hohe Rasen, fast ohne alle glanzende Blattbasen, selten angepreBten,

meist verbogen abstehenden langeren oberen Blattern wie bei der

var. gracilis, meist ohne abfallende Aste oder Blatter. Sowohl am

Cruz el Carmen als in Madeira an der Levada do Gordon. Die Pflanze

macht entschieden den Eindruck einer selbstandigen Art, doch finden

sich schon auBerlich bei der Madeirapflanze alle Ubergange in Farbe

und Glanz zur gewohnlichen Fragilisform . Desgleichen ergaben sich

mikroskopisch keine durchschlagenden Unterschiede : Blattform bei

alien dieselbe mit schlanker Basis wie an den unteren, nicht glanzenden

Blattern von fragilis, Flligelzellen fehlen, die Lamina unten nur aus

hyalinen, rechteckigen Zellen bestehend, demnachst eine 12—17 Zellen

breite Partie aus meist kleinen rhombischen bis rhomboidischen

Elementen gebildet. Dieser Randstreifen reicht mit denselben ZeUen

sich verschmalernd bis zur Spitze, zuletzt nur 1 Zellenreihe bildend.

Meist nur die oberste Spitze gezahnt, seltener ein langerer Teil, wie

meist bei dem gewohnlichen fragilis. — Rippe im Querschnitt wie

bei fragilis, mit 3—5- und mehrzelligen Stereidengruppen, die Zellen

der Oberseite (Bauchseite) meist in Zahl iibereinstimmend mit der

der medianen Deuter, die der Dorsalseite vorgewolbt. — Eigentiimlich

ist neben dem auBeren Ansehen der Pflanze noch der starker-griine
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Inhalt der an die hyaline Blattbasis grenzenden kleineren poly-

morphen Zellen.

Ich kann hiernach cine neue Art nicht aufstellen; die Teneriffa-

pflanze erscheint ahnlich einer niedcrgedriickten, verkiimmertcn

Flexuosusform. — Das von Geheeb aufgestellte 7narginatiilus

(sehr klein und zart) gehort zufolge Banes der Rippe (1 obere und

1 untere Stereidenschicht) zu einer ganz anderen Gruppe; ich
nenne diese Form var. hrunnescens

,

Campylopus polytrichoides. Sehr verbreitet, Teneriffa: an

Waldrandern bei Agua Garcia, Guimar, Barranco del Rio, Walder

bei las Mercedes, am Cruz el Carmen; Madeira: Raba9al, Levada
do Gordon. AuBerst wechselnd in der auBeren Form, zum Teil im
Sande vergraben und nur die letzten griinen Tricbe ans Licht sendend,

anderen Orts sehr schlanke griine, mattglanzende, bis 7 und 9 cm
hohe Sprosse bildend, die letztere prachtige Form bei Rabagal.

Fine nicht minder prachtige, wenn auch nur 3 cm hohe Form mit

zahlreichen tibereinanderstehenden weiblichen Bliitenstanden —
genau wie bei den durchwachsenen mannlichen PoZ?/^r^cA«*m-Sprossen

— und langhaarigen Blattern won Agua Garcia, fast haarlose Formen
vom Cruz el Carmen. Nirgends Friichte. Auf Teneriffa nur

weiblich, auf Madeira auch mannliche Knospen, diese schlanker

als jene.

Leucobryum albidum (Brid.) Lindb. = L. tniJius Hampe nach

Paris, =: L. glaucum var. albidum W. et M. und Cardot. In der Bryo-

logia atlantica in Klammer L. juniperoideum Brid.

Ich besitze L. albidum (Brid.) Lindb. aus der Schweiz, gesammelt

von C o n t i , aus Belgien von Cornet sowie die var. rupestre

Breidler zu glaucum von Herrnskretschen von Bauer, die auBerlich

in der Feinheit und Zartheit der Blatter mit albidum identisch er-

scheint, wenn auch etwas groBer gewachsen.

Auf Teneriffa fand ich ein zartes Leucobryum im schattigen

Lorbeerwalde von las Mercedes, nahe den Kaskaden auf modernden

Baumstumpfen in groBeren sterilen Rasen. Bornmuller hat

nur kleine Polster eines zarten L. am Grunde vermoderter Lorbeer-

stamme auf Teneriffa in den Vueltas de Taganana, sehr schat-

tigen tiefen Schluchten aufgenommen (1890/91), welche Professor

Schiffner als i. wxideirense Schiffner bezcichnet (Hedwigia

Bd. 41). Die Beschreibung findet sich in der Bryologia atlantica

unter L. madeirense Madeira Ribeiro Frio Levada (Bornmuller)

,.viel kleiner und zarter als L. glaucum, in frischem Zustand intensivcr

giiin. Blatter meist etwas einseitswendig, aus eilanzettlicher Basis

scharf gespitzt, viel kleiner als bei glaucum, bis 5 mm
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lang und kaum 1 mm breit (bei glaucum bis 8 mm lang und gegen

2 mm breit). Hyalinzellcn zweischichtig, Blattsaum 10—12 Zellen

breit (Vg der Blattbreite), bei glaucinn 5—6 Zellen breit (V12 der

Blattbreite)*'.

Nach P i t a r d ist madeirense = albidum Cardot.

Ich habe mein ganzes Albidummaterial, desgl. Glaucum unter-

sucht und Nachstehendes gefunden. AuBerlich erscheinen alle Proben

von albidum, glaucum var, rupestre Breidler identisch mit meinem

Material von las Mercedes, nur ein kleinerer Rasen
bildete daselbst eine etwas starkere Form;
mein frisches ^Material ist griiner als das alte des Herbars, doch

stellenweise auch bereits blasser, gelblicher. Die groBten Blatter

aller Proben haben an der Basis hochstens 1 mm Breite und kaum

5 mm Lange, alle zeigen die gleiche scharfe Zuspitzung. Auf Quer-

schnitten der o b e r e n Blatteile zeigen alle Proben von albidum^

meinem Teneriffamaterial, sowie vielen gewohnlichen Glaiicum-

formen nur 2 hyaline Zellschichten, also 1 obere und 1 untere mit

zwischenliegender Schicht griiner Zellen. Ein glaucum mittlerer

Starke aus dem Arnsberger Walde in Westfalen hat haufig auch 2

und sehr vereinzelt 3 untere (dorsale) hyaline Schichten, eine forma

majus aus der Rheinprovinz jederseits der griinen nur 1 hyaline

Schicht, Diese Glaucumformen haben im basalen Blatteil

meistens 3 dorsale und 2 ventrale, selten 3 ventrale hyaline Schichten,

der Saum ist an der Blattbasis 8—10—12 Zellen breit, im oberen

Teil meist 3 zellreihig. Ein glaucum aus dem mittleren Nor-
w e g e n , von mir fo. gracile benannt, hat im basalen Teil

jederseits 2, im oberen Teil nur je 1 hyaline Schicht, der Saum
ist unten 6 Zellen, oben 4 und ganz oben 3—2 Zellen breit.

Bei meinem Teneriffa moos zeigt der b a s a 1 e Teil bei

8—10—12 Zellen breitem Saum 1 und 2 ventrale (obere) und 2 und 3

dorsale (untere) hyaline Schichten an demselben Quer-
s c h n i 1 1 , Oder 2 ventrale und 3 dorsale. Sobald der Schnitt

hoher fallt, ergeben sich bei 2—3 zeUigem Saum je 1 ventrale und

dorsale Schicht ; bei den Schweizer Pflanzen im basalen Teil
3 dorsale und 2 ventrale bei 8, oben nur 3—4 Zellen breitem Saum;
bei dem belgischen Material ein 10—12 Zellen breiter basaler Saum
(oben 2—3 Zellen breit), dazu unten meist 2 dorsale, auch 2 ventrale,

stellenweise an demselben Schnitt auch 3 dorsale und 3 ventrale
^

hyaline Zellenlagen. Seltener auf jeder Seite der
griinen Schicht in der ganzen Blattlange nur
1 hyaline Schicht.
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SchlieBlich bot eine Probe des madeirense Schiffner leg. Born-

miiller in den Vueltas de Taganana 1901 im b a s a 1 e n Blatteil in

einzelnen Schnitten je 1 dorsale und ventrale hyaline Schicht bei

10—12 zelligem Saum, haufiger aber sind Schnitte mit 2 zelliger

ventraler und 2—3 zelliger dorsaler hyaliner Schicht. Mitunter

in der Mittellinie des Blattes je 1 Schicht, dagegen seithch an einer

Seite 2, an der anderen 3 dorsale hyaUne Schichten.— Endlich zeigten

Querschnitte der Blattbasen der der Schiffner schen Beschrei-

bung zugrunde gelegten Originalprobe von Madeira des B o rn -

m u 1 1 e r schen Herbars genau denselben Bau bezw. dieselbe An-

ordnung der Zellen.

Hiernach zeigt Leucohryum madeirense keinerlei kon-
stante Unterschiede gegen Leucohryum albidtim. Selbst

bei den gewohnlichen Leucohryum glaucum-Formen finden sich zarter

gebaute Blattbasen und ein ebenso breiter Saum der Basis und

Spitze wie bei albidum. SchlieBlich ist zu beachten, daB S c h i f f n e r

die Bornmiillerschen Proben nur mit glaucum, nicht mit albidum

vergleicht, ersteres aber hat B o r n m ii 1 1 e r von seinen Reisen

nach den kanarischen Inseln und Madeira gar nicht mitgebracht;

nur Herzog sagt p. 12 der Bryologia atlantica: ,,das Leucohryum

madeirense Schiffner durfte mit Leucohryum juniperoideum (Bridel)

C. M. = albidum. Lindb. kaum identisch sein, da die sehr diirftige

Beschreibung auf ersteres in wesentlichen Punkten nicht stimmt."

Die schon oben erwahnte robustere, schon blau-

griine Form, die ich neben albidum an demselben
S t a n d o r t s a m m e 1 1 e , kann mit Fug und Recht als glaucum

bezeichnet werden. Der basale Blatteil zeigt regelmaBig 3 dorsale

und je nach dem Querschnitt 1, 1 und 2, selbst 3 ventrale hyahne

Schichten bei 10—12 zelligem Saum, doch miissen dann

offenbare Ubergange zu albidum Lmdh. statuiert

werden, so daB Cardot wohl recht hat, albidum

nur als Varietat zu glav^um zu s t e 1 1 e n. Meme be-

zugliche Pflanze hat durch Schnecken- oder InsektenfraB etwas

gelitten; moglichervveise als Folge hiervon zeigen sich m den oberen

Blattwinkeln haufig Biischel sehr feiner und zarter glanzender, sehr

scharf und langer gespitzter lineahscher Blatter, doch ohne Neigung.

abzufallen. Bau normal, mit nur je 1 hyaliner Schicht und 2-7-

zelligem Saum. . , ^ t i j i

Fissidens rivularis Bryol. eur. Teneriffa. Icod de los

Vinos auf iiberrieselten Steinen unter Wasserfallcn, typ>sch b.s auf

den farblosen, nicht gelbbraunen Saum. Z w e 1
1
e r S t a n d o r t

auf den Kanaren.
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Fissidens bryoides, b) inconstans (Schimper) Ruthe. T e n e -

r i f f a : Agua Garcia.

Fissidens bryoides Ubergang zu Curnowii Mitten. Teneriffa:
in der Nahe des Wasserfalles bei las ^lercedes. Saum sehr breit und

stark, imter der mitunter gezahnelten Spitze aufhorend, Rippe nicht

austretend, ZellengroBe ca. 8 /i (wie bei bryoides), Kapsel mehr

weniger geneigt, Rhizoiden orange.

Fissidens incurvus an demselben Standort mit vorigem. Zum Teil

typisch gebaut mit bis zur Spitze gehendem kraftigen Saum und

austretender Rippe. Daneben reichlicher Pflanzen
mit linealischen, mehr weniger allmahlich zugespitzten Blattern,

ungesaumter, oft gezahnelter Blattspitze und

unter dieser aufgeloster Rippe. Dorsalfliigel nach

unten verschmalert und an der Blattbasis schwindend, das letzte

Dritteil ungesaumt. Kapsel hochriickig gekriimmt, unter der IMiindung

nach der Entdeckelung verengt. Blattzellen 8 /t. — Roth nennt

den Saum von incurvus nicht bis zur Spitze gehend, diese meist

etwas gezahnt, Rippe nur in den oberen Blattern kurz austretend.

Auf die Variabilitat des Saums bei den Fissidensarten ist mehrfach

hingewiesen, neuerdings von Roll. Ich lasse daher die abweichcnden

Formen vorlaufig bei incurvus, ehe ich eine neue Art aufstelle. L i m -

p r i c h t nennt die entdeckelte Kapsel nicht verengt, doch findet

sich die Einschniirung sowohl bei deutschen als franzosischen Formen.

Dieselbe abweichende Form in einem Brunnen am Wege von Villa

de Orotava nach Perdoma. Die von B r y h n neu aufgestellten

Arten: , ,aitenuatiis und canariensis* ' haben andere Blatter oder

Kapseln, letztere auch kleinere Blattzellen (5—6 p). Fissidens

pvsillus var. irriguus hat Blatter mit stumpflicher Spitze und auf-

rechte bis geneigte Kapseln, Blattzellen 7—9 fi.

Fissidens Mouretii Corb. Madeira: Funchal, an den Wanden
eines sehr verschmutzten Brunnens wachsend, groBtentcils mit

Algen iiberzogen und zum Teil untergetaucht, in der Nachbarschaft

von Eucladium verticillatum var. august
ifolium.

Gesellig wachsend in lockeren Formationen ; Stengel 1—2 cm
lang, unregelmaBig sich teilend in 1—2 cm lange Aste, dunkler oder

heller grun. Blatter ziemlich locker stehend, vielpaarig, zum
Teil etwas zuriickgebogen abstehend, linealisch-zungenformig, breit,

aber doch meist scharf gespitzt, ca. 2 mm lang und 0,6—0,7 mm breit,

Rippe unter der Spitze schwindend. Fortsatz etwas kiirzer als der

Scheidenteil, Dorsalfliigel nach unten verschmalert und meist bis

zur Blattbasis verlaufend, seltener schon friiher aufhorend. Die

Lamina des reitendcn Teils eingefaBt von einem bis 6 langlinealische
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Zellen breitem Saum (nach abwarts intralaminal verlaufend), dcr

meist noch, sich verschmalernd in langspindelformige Zellen, die

untere Halfte des Fortsatzes einnimmt. In diesem Bereich zeigt auch
der Dorsalfliigel (bis zur Mitte des reitenden Teils) einen 2—3 Zellen

breiten Saum, so daB die obcre Halfte des Fortsatzes sowie das

untere Dritteil des Dorsalfliigels ungesaumt bleiben. Alle Saumtcile

1 schichtig. Laminazellen im oberen Teil 10—16 //. Blattrander,

abgesehen von einzelnen ganz stumpfen Ein- und Ausbiegungen,

der Saumzellen weder krenuliert noch gezahnt. Bliiten konnten

trotz eifrigen Suchens nicht gefunden werden.

C a r d o t , dem ich das Moos iibersandte, halt es fiir identisch

mit dem neuen Fissidens Mouretii, das C o r b i e r e vor kurzem in

M a r o k k o gesammelt habe, nur sei es etwas robuster und die

Blatter etwas breiter. Verwandt ist die Art mit Fissidens Bambergeri.

Fissidens asplenioides. Madeira: Raba^al, 1200 m, auf

torfigem Boden, mit Anoectangium angustifoliitm, Curralinho und
Levada do Gordon.

Fissidens taxifolius. Madeira: Raba9al (var. longisehis).

Teneriffa: Walder bei las Mercedes und Agua Garcia.

Fissidens pallidicaulis. Mitten == taxifolius var. pallidicaulis

(Mitten) Corb. Teneriffa: auf Waldboden bei Agua Garcia,

Agua Manza, las Mercedes oft c. fr, und mit taxifolius und hryoides

vergesellschaftet. Unterscheidet sich nach P i t a r d vom gewohn-

lichen taxifolius nur durch etwas schmalere und spitzere Blatter,

Man findet Ubergangsformen, daher nur eine Standortsvarietat

von diesem, sie macht durch den gelbgriinen Ton auch der frischen

Pflanze einen fremdartigen Eindruck.

Fissidens serrulatus. An den steilen Felsabhangen der schattigen

Walder auf Teneriffa sehr verbreitet und groCe Strecken iiber-

ziehend, auch vielfach c. fr., auf Madeira desgleichen, von mir

aufgenommen im kleinen Curral.

Ceratodon purpureas. Teneriffa: Agua Garcia, las Mercedes ,

am Cruz el Carmen. Var. Graefii Schliephacke mit langem starken

gezahnelten Dorn am Wege von Orotava nach den Canadas, in 1500 m
Hohe steril, den nordlichen Abhangen der Cumbre, in 1000 m steril,

am Waldrande von Agua Garcia. Als conicus habe ich diese Formcn

nicht bezeichnet, da die beziiglichen englischcn Exemplare noch viel

langeren Stachel besitzen.

Ceratodon chloropus. Teneriffa: im Barranco del Rio in

ca. 900 m Hohe, wie im Barranco de Badajoz. Nach dcr B r y o -

logia atlantica bis dahin weder fur dicAzorea
noch fiir Madeira oder Teneriffa bekannt. Steril.
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Ditrichum subulatum. Teneriffa, an lehmigen Abhangen

zwischen Tacoronte und Agua Garcia.

Pottia Starkeana {leucodonta). Teneriffa: Villa de Orotava,

an lehmigen Abhangen. Die Pflanze hat weiBes Peristom, alle librigen

Merkmale sprechen fiir die Diagnose, besonders die stark mamillos-

papillosen Blatter sowie die aufrechten, sehr papillosen Peristomzahne.

Roth erwahnt unter Pottia lanceolata var. leucodonta Schimper,

dafi Corbiere diese Varietat alhidens nennt, sowie die var.

leucodonta — Pottia leucodonta Boul. fiir eine analoge Varietat der

Pottia Starkeana erklart. Diese Form liegt hier sicher vor. Pottia

Starkeana war bis dahin nur von Madeira bekannt.

Pottia commutata. Teneriffa: Santa Cruz, auf Garten-

mauern des Hotels Pino del Oro. Blatter oben sehr warzig, Rippe

gelbrot, als zuruckgebogener Stachel auslaufend, Peristom rudi-

mentar, Sporen igelstachelig. Die Blattform entspricht der commii-

tata durchaus, nicht der ynutica Vent., auch nicht der minutula, die

langer gespitzte dornige Blatter hat. Die var. conica der letzteren

ist die siidhche Pflanze mit engmiindiger Kapsel of. Roth I, p. 284;

liber Veranderung der Blattform ist hier nichts gesagt. Da mm
commutata zuweilen auch rudimentares Peristom besitzt, so bleibt

nur diese Diagnose iibrig. Die Pflanze stimmt sonst mit echter

commutata (im Zellenbau usw.) voUig iiberein, die j ii n g e r e n

Blatter sind etwas schmal, die Rippe noch griin. Neu fiir die

kanarischen und die nordlichen atlantischen
I n s e 1 n.

Didymodon luridus. Teneriffa: Agua Manza, ca. 1000 m,

auf Steinen, nur kiimmerlichc Exemplare, aber durch Vergleich mit

deutschen Exemplaren sicher zu bestimmen. Neu fiir die at-
lantische Flora, fiir Algier und Tunis angegeben.

Didymodon tophaceus. Teneriffa: Guimar, ca. 600 m;
var. humilis Schimper. Teneriffa, Agua Manza, an Mauern.

Didymodon rigidulus c. fr. Teneriffa: Laguna, an Mauern,

mit Barhula vinealis gemischt, ca. 500 m.

Trichostomum crispulum. Madeira: Funchal, neben der

offenen Wasserleitung in der Nahe der Quinta Reid steril. Blatt-

spitze charakteristisch, doch die Blatter sonst flach, nur an der

auBersten Spitzc ofters rinnig, auch breiter. Vielleicht die var.

madeirense Geheeb.

Trichostomum mutabile, sowohl auf Madeira als Tene-
riffa eins der haufigsten Moose, stellenweise in Massenvegetationen
groBe Felswiinde iiberziehend, oft nur steril, an feuchten schattigen

Stellen, Felsen usw. mit Friichten. Der Haufigkeit steht zur Seite
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eine groBe Mannigfaltigkeit der Formen. Die tiefsten Rasen (bis 4 cm)

bald dichter, bald lockerer auf Madeira bei R a b a 9 a 1

,

1200 m, an feuchten Felsen reichlich fruchtend, bald mehr gelb-

griin, bald dunkelgriin, die kleineren Formen ofters struppig; sehr

kleine, 5—8 mm hohe zierliche Formen, dem Anoectangmm ahnlich.

Friichte teils zylindrisch, teils mehr ellipsoidisch, auch kiirzer und

fast eiformig wie auf Madeira im kleinen Curral, daselbst vielfach

weiBglanzende Blattbasen genau wie bei Trichosiomuin cylindricum

.

Uberhaupt die Basiszellen meist hyalin, nicht
g e 1 b 1 i c h , haufig scheinbarer Randsaum, indem sich die langeren

Randzellen etwas weiter hinauf erstrecken, jedoch noch im Bereich

der helleren unteren Blattpartie.

Dieselben Formen auf Teneriffa, bald flach-, bald tief-

rasig; oft ganz dunkelgriin bis fast schwarzgriin (var. nigroviride

Ren. et Card.). Sehr eigentiimlich lockergesellige Pflanzen mit

groOeren oder kleineren einseitswendigen Blattschopfen, so besonders

im Walde von Agua Garcia und im Barranco del Rio. — Fast regel-

maBig sind die dornigen Spitzen der auslaufenden Blatter gut aus-

gepragt, so daB die var. cuspidatum vorherrscht. Ebenso haufig

finden sich die fiir Utorale charakteristischen Blattspitzen, mitunter

beide an den Blattern desselben Sprosses.

Auf Mauern zwischen Villa de Orotava uhd Agua Manza

(1000 m) eine sehr dichtrasige, bis 3 cm hohe, etwas mit Erde durch-

setzte Form mit schlanken straffen, oben dunkeigriinen Pflanzen:

forma fastigiatum m. von cuspidatum mit unreifen Friichten.

Beziighch des Peristoms (einer Pflanze von Agua Garcia) wird

angegeben: Zahne gelblich, dicht und fein papillos, sehr unrcgel-

maBig gebildet, meist in der Mitte mehrfach durchbrochen, frei

Oder miteinander mannigfach verbunden. Trabekcl deuthch, aber

nicht stark vortretend, basaler Tubus niedrig. Hiernach erscheint

das Peristom von dem von Limpricht untersuchten ver-

schieden, da dies als glatt bezeichnet wird. Meine Pflanze gehort

der forma cuspidatum ubergehend in Utorale an.

Die Pflanzen von las Mercedes, Santa Cruz Teneriffae, Guimar

zeigen das Bild von Utorale ausgepragter

Trichostomum nitidum. Teneriffa: Agua Garcia, Santa Cruz.

Madeira: Curralinho, stets sehr sparsam und steril.

Var. irrigatum Winter. Teneriffa: Icod de los Vinos, im

Spriihregen des Wasserfalles. Sehr auffallende Form, im auBeren

einem kleinen Trichostomum hihernicum (Mitten) Dix. ahnhch.

Pflanzen nur 1—1,25 cm hoch, dunkler griin, trocken, leicht gekrauselt,

mit meist glanzenden Rippen, ahnlich dem nitiduw. Schopfblatter

7
Hedwigia Band L V.
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bis 5,5 mm lang, linealisch, sehr lang und schmal zugespitzt, Rander

aufrecht, kaum wellig, oben zum Teil eingebogen, dicht krenuliert,

sehr briichig. Rippe griin, am Riicken glatt, als kurzer oder etwas

langerer glatter Stachel austretend. Blattgrund hyalin, aus lang-

rechteckigen Zellen bestehend, die als deutlicher Rand-
saum sich weiter auf warts erstrecken, die griinen

Zellen rundlich quadratisch, nach abwarts rechteckig, dicht papillos.

Der Ubergang zur hyalinen Basis ist ein all-

ma h 1 i c h e r. Die griinen Blatter haben oft hellere Stellen mit

fehlendem Chlorophyll. Steril.

C a r d t , welchem ich die Pflanze zusandte, erklarte sie fiir

cirrhifoUum forma, doch ist zu betonen, daB diese Art weder einen

hyalinen, sich nach oben erstreckenden Randsaum besitzt, noch ein

allmahliches tjbergehen der hyalinen Basiszellen in

die griinen oberen, vielmehr ist diese Abgrenzung eine scharfe. Die

Pflanze hat alles in allem noch mit nitidum die groBte Ahnlichkeit,

das Zellnetz ist bei beiden dasselbe.

Trichostomum flavovirens. Teneriffa: nur im Barranco

del Rio oberhalb Guimar, steril.

Timmiella Barbula. Teneriffa: am Wege von Santa Cruz

nach Guimar, oberhalb Guimar, 6.00 m, hier oft auch als forma

nitidissima, bald in hoheren, bald in niedrigeren Wuchsformen,

Barranco del Rio.

Tortella tortuosa fragilifolia. Teneriffa: Cannadas, 2000 m,

auf Lavablocken.

Tortella squarrosa. Teneriffa: Barranco del Rio, am Wege

zvvischen Victoria und Tacoronte, stets steril.

Barbula vinealis. Teneriffa: Guimar (600 m). Agua Garcia

c. fr., 600 m, Agua Manza, 1000 m. Madeira: Raba^al, 1200 m;

fast stets unansehnliche niedrige Formen.

Var. cylindrica. Teneriffa: Agua Manza.

Barbula convoluta. Teneriffa: Agua Manza c. fr., Guimar

Barranco del Rio, Villa de Orotava.

Aloina rigida Kindb. Teneriffa: Guimar.

Aloina ambigua. Teneriffa: Villa de Orotava mit voriger.
+

Tortula cuncifolia. Teneriffa: Villa de Orotava, an lehmigen

Erdlchnen mit vorigen, bei Perdoma.

Tortula atrovirens. Teneriffa: Villa de Orotava, mit vorigen

Moosen, zwischen Victoria und Tacoronte.

Tortula muralis. Teneriffa: Villa de Orotava, bei Perdoma,

Santa Cruz. Madeira: Funchal.
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Var. incana, T e n e r i f f a: Agua Manza, 1000 m ; Rasen
weiBlichgrau, Blattlamina vollig verdeckt, Guimar, im Hoi des

Sanatoriums, Barranco del Rio mit der folgenden. i^-

Tortula marginata. Teneriffa: Guimar, Barranco del Rio,

ca. 800 m, Laguna; Rippe als kurze Granne auslaufend.

Tortula Solmsii, Teneriffa: Guimar, im Hofe des Sana-
toriums, auf Steinen, 500 m, sowie etwas hoher in feuchtcn Schluchtcn.

Villa de Orotava (an Mauern der Kaserne forma minor), bei Perdoma;
die Rippen sehr verschieden: nicht auslaufend, am Wege zwischen

Victoria und Tacoronte, lang auslaufend, als Granne an lehmigen

Abliangen bei Villa de Orotava, sie gleicht in diesen Punkten der

perlimbata Geheeb, doch im Blattzuschnitt der Solmsii. An fast all

den genannten Standorten ist die Pflanze sehr verbreitet.

Tortula perlimbata Geheeb. Teneriffa: Icod de los Vinos,

auf Mauern. Madeira: Raba^al, 1200 m, an Mauern der Ingenieur-

hauser ziemlich zahlreich. Die Blatter gleichen vollig denjenigen der

Originalpflanze, die ich von Geheeb erhielt (von Santa Martinho
bei Funchal) und der beziiglichen Zeichnung in der Bryologia at-

lantica. Sie sind etwas langer und schmaler als bei Solmsii; die Granne
kraftig, der einschichtige Saum 3^5 zellreihig, die Saumzellen kurz

rechteckig bis fast quadratisch, v e r d i c k t. Auch stimmt das

Peristom in alien Punkten iiberein mit der Zeichnung. Doch muB
betont werden, daB an demselben Standort auch Formen mit etwas

kiirzeren und breiteren Blattern vorkommen, obwohl der lange

Endstachel und der 3—5 reihige Saum derselbe ist. Hiernach
scheint es, daB Obergangsformen zu Solmsii

bestehen.
Tortula canescens. Teneriffa: Villa de Orotava, an lehmigen

Erdlehnen, auch Formen mit weiBhchem Peristom {hucodonta)

.

Tortula laevipila, Teneriffa: Agua Manza, 1000 m, an sehr

alten Stammen von Castanea vesca c. fr.

Schistidium canariense Winter nova species. Rasen 1—1,5 cm
hoch, unregelmaBig, ziemhch locker, mit Erde durchsetzt, schmutzig-

dunkelgrun. Blatter aus schmalerem Grunde breiter eilanzett-

lich, allmahlich zugespitzt, in ein breitcres, aber nicht seithch herab-

laufendes, sehr kurz gezahntes Haar auslaufend, die unteren Blatter

haarlos. Rand vom Grunde bis zur Spitze beiderseits umgerollt.

Rippe mittelkraftig, deutlich am Riicken vortretend, an der Basis

oft diinner, oben starker oder oben wie unten glcich breit. Lamina

einschichtig, Zellen in der oberen Halfte dickwandig, nmdhch, dann

rundlich-quadratisch und teilweise Icicht buchtig, ncben der Rippe

an der Basis kiirzer und langer rechteckig bis linearisch, glatt und

7*
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diinnwandig, nach dem Rande zu kiirzer rechteckig, die Randreihe

— quadratisch. Perichatialblatter— oft nur einerseits —
groBer und breiter, im unteren Dritteil flachrandig, Rippe am Grunde

schwacher. — Seta bis 0,35 mm hoch, gerade, Kapsel vollig ein-

gesenkt, abgestutzt, eiformig bis fast halbkugelig, rotrandig. Deckel

ct

&

kB©

Tafel III. Schiatidium canariense.

a FruchtsproC 12/,,- b, c, d Teil des Kapsclrandes sw/j; h von auiSen gesehen bei hoher
Einstellung, c derselbe bei tiefer Einsteilung des Tubus, d derselbe von innen gesehen;
e Zellen des Kapselgrundes mit funktionsloser Spaltoffnung 300/j

; / Spiize eines Schopf-
blattes (Unterseiie) 180/

; ^, /- Blattquerschnitte durch den oberen und mittleren Teil *%;
i Rippe von h 300/j.

sehr flach kegelig gewolbt, mit der Columella abfaUend. Ring fehlt.

Haube? Peristom tief inseriert, Insertionsscheiben zu 2 und
mehr confluierend, gelbbraun mit unregelmaCigen Querlinien. Zahne
ganz rudimentar, die Miindung kaum iiberragend, fast zitronengelb,

zweigliederig, breit abgestutzt, mit einer oder zwei Querleisten, die

Felder sehr deutlich vertikal oder schrag gestreift, nicht papillos.
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Zellen des Exotkecium um die ^liindung herum unregelmaBig rundlich-

eckig, sehr klein, darauf etwas groBer und querbreit; im hellen

Kapselteil abwechselnd breitere Langsziige querbreiter oder qua-

dratischer und schmalere Ziige vertikaler rundlich-rechteckiger

Zellen. Sehr vereinzelte Spaltoffnungen. S p o r e n gelblich-

braunlich, 6—10 ft, sehr fein punktiert bis glatt.

Das Schistidium steht in unmittelbarer Nahc von sphaericnm,

mit dem es in vielen Punkten gleichgebaut ist. Es unterscheidet

sich von ihm durch die unregclmaBigen breiteren Rasen, die bis zur

Spitze umgerollten Blattrander sowie durch die gestreiften, nicht

papillosen Peristomzahne. Aufgenommen in Teneriffa an den

Abhangen der Cumbre gegen Villa de Orotava in 1800 m Hohe von

Lavablocken.

Grimmia leucophaea. Teneriffa: Santa Cruz, Guimar,

hier sehr haufig und c. fr. ; Agua Garcia, in langer behaarter Form.

Grimmia commutata. Teneriffa: Abhange des Cumbre

oberhalb Villa de Orotava, in 1800 m, mit Schistidmm canariense,

steril.

Grimmia pulvinata, Teneriffa: Barranco del Rio, 900 m.

Grimmia triehophylla. Die Zahl der Formen ist sicher ebenso

groB wie bei Trichostofuum mutahile, doch habe ich gefunden, daB
sie die Blattform mit Zelinetz sehr fest be-
w a h r e n. Die L i m p r i c h t sche Zeichnung ist zutreffend.

Teneriffa: Barranco del Rio, de Badojoz, Agua Manza, stets

weit verbreitet in lockeren Rasen, meist griin, seltener geiblich,

stets reich fruchtend. Madeira: kleiner Curral, Levada do Gordon,
m

Rabagal, Fruchte seltener bis fehlend. Die Form von der Levada do

Gordon hat leicht gekrauselte Schopfblatter bei sonst normaler

Blattform, sie ist unserer Grimmia incurva sehr ahnlich nnd nenne

ich sie deshalb var. subincurva. Eine depauperierte niedrige Form

von Guimar (Teneriffa), auf Felsen am deutschen Sanatorium,

zugleich forma propaguHfera.

Grimmia sardoa gracilis, iibereinstimmend mit sizilischen und

dalmatinischen Formen, fand ich reich verbreitet in meist sehr

lockeren, bis 3 cm hohen Rasen und zarten Stengein, aber nur sparsam

fruchtend bei Guimar (Teneriffa), in Barranco de Badajoz

mit der Normalform. Jedenfalls ist sie nur eine an-

scheinend etwas luxuriierende, im Schatten

gewachseneForm von trichoj^h ylla .
Mitunter dichtere

Rasen dieser zartstengeligen Pflanze von 1-3,5 cm Hcihe auf den

Abhangen der Cumbre oberhalb Villa de Orotava in 1800 m.
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Vollig abweichend sehen die groberen Formen der sonnigen Ab-

hange der Cumbre aus: Mehr weniger dichte, 1—2 cm hohe Rasen,

Stengel erheblich starker, Blatter zum Teil sehr kurzhaarig — oder

flache, kaum 1 cm hohe Rasen von struppigem Aussehen infolge

starkeren Abstehens der Blatter. Auf Madeira im kleinen

Curral Ubergangsformen zur sardoa gracilis. Da bei alien — stets

nur sparsam oder gar nicht fruchtenden Formen der Blattbau der-

selbe ist, wie bei den reichfruchtenden Waldformen in den Barrancos,

so vermag ich sie nicht abzutrennen. Schimper begreift sowohl

die Griminia sardoa als Lisae unter dem Namen der var. meridionalis

von trichophylla, womit er entschieden das richtige trifft. Alle Autoren

betonen die Variabilitat der Pflanze. Car dot halt die Grimmia

azorica, auch auf Madeira gefunden, fiir eine Standortsform von

trichophylla, desgl. Dixon. Pitard nennt eine dichtrasige Form

mit aufrechten gestreckten Sprossen und kleineren kiirzeren, trocken

aufrechten, dachziegeligen, nicht hin- und hergebogenen Blattern

die auffalligste Form und bezeichnet sie als var. Teiieriffae. Hierzu

gehort wahrscheinlich eine Form von Agua Manza und der Cumbre.

So muB ich auch schlieBlich einige niedrige und breitrasige, schmutzig-

dunkelgriine bis selbst schwarzgriine, groBenteils haarlose grobe

Formen zufolge ihres Blattbaues und der Form der sparsamen Friichte

von Guimar (5—900 m) und Agua Manza zu trichophylla Ziehen.

Grimmia decipiens. Teneriffa: Guimar, auf Lavablocken

in einem Pinienwalde, 900 m. Die Pflanze weicht von der deutschen

mehrfach ab: Haar vvenig gezahnt, auch bandartig flach, Lamina
oft 1 schichtig, Rippe nach oben vierkantig, stark rinnig, an der

Basis oft mehrere Randzellreihen entfarbt. — Agua Manza.

Grimmia Canadensis Winter nova species. Teneriffa:
Caiiadas, in 2000 m Hohe, auf Lavablocken. Dicht und breitrasig,

schmutzig-griin, Stengel 0,5—2,5 cm hoch, mit Zentralstrang,

Blatter beim Anfeuchten schnell sich zuriickbiegend, dann auf-

recht, aus schmalerem Grunde schmal eilanzettlich, langer zu-

gespitzt, die entfarbte Spitze an den Schopfblattern in ein langeres,

am Grunde breiteres, schwach und sehr kurz gezahntes Haar aus-

laufend, das Haar oft noch an den Randern des Blattes etwas herab-

laufend. Die iibrigen Blatter haarlos. Rand flach, oben zweischichtig,

Rippe unten wie oben gleichbreit oder unten leicht verschmalert,

oben rinnig, aus homogenen Zellen gebildet. Lamina oben zwei-

schichtig. Zellen bis zum unteren Dritteil rundlich-quadratisch,

dann etwas langer, buchtig und sehr stark verdickt. Basis gelblich,

hier in der Mitte glattwandige, langer rechteckige Zellen (1:4—8).

am Rande sehr oft 3—5 Reihen hyaliner, ebenso langer oder kiirzerer,
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auch nach oben quadratischer Zellen. AuBere Perichatial-
blatter halbscheidig, die inneren eilanzettlich mit sehr langem,

fast glattem Haar. Seta ca. 2—3 mm lang, aufrecht, K a p s e 1

regelmaBig, glatt, Haube kappenformig, Deckel schief geschnabelt.

Peristom fehlt, da die Friichte liberaltert oder noch unreif sind.

Eine fast haarlose Form hat denselben Blattbau, nur die Blatter

etwas breiter. Zellnetz dassclbe. AuBere Perigonblatter hochscheidig,

dann plotzlich stark verschmalert und in ein kurzes, schwach ge-

zahntes Haar iibergehend, die inneren eiformig und in eine kurze

stumpfe Spitze abgesetzt. Die Zellen der alteren Blatter sehr buchti nr

to-

Tafel IV. Qrimmia Canadensis.

Unreifes Sporogon is^ij Querschnitte durch die Blattrippe von der Spitze

bis zum Grunde '^^li,

Es handelt sich um eine Gumbelia, die der Ungeri Jur. am nachsten

steht und sich von ihr im wesentlichen durch das langer maschige

Zellnetz des Blattgrundes unterscheidet; Ungeri hat hier quadratische

Zellen. Auch ist das grune Ende des Blattes bei Ungeri ausgepragter,

zungenformig. Im Habitus gleicht die Pflanze
auch der hucophaea, besonders in der Blattspitze,
doch gehort diese wegen der miitzenformig gelappten Haube einer

anderen Gruppe an.

Racomitrium aciculare c. fr. Madeira: Raba^al, an den

Madeira: Raba9al,

Wasserleitungen.

Racomitrium heterostichum, steril.

I^evada do Gordon.

Ptychomitrium polyphyllum, forma procerum et polysehm.

M a d e i r a : auf Lavablocken in Kiefernwaldern des Monte, Raba^a].
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Glyphomitrium nigricans. T e n e r i f f a: Laguna, auf Mauern

haufig, am Wege von Villa de Orotava nach Agua Manza haufig

auf Steinen. Madeira: Curralinho.

Amphidium Mougeottii. T e n e r i f f a: Guimar, Barranco del

Rio, in einem groOen dichten Rasen, steril; neu fiir die kana-

rischen Inseln, fehlt auch auf Madeira.

Amphidium curvipes. Teneriffa: Agua Manza. Madeira:

Raba^al, neben den Wasserleitungen.

Zygodon viridissimus. Teneriffa: Agua Garcia c. fr. las

Mercedes, steril.

Ulota vittata Mitten (Paivana Schimper). Madeira: Raba^al,

an Baumen c. fr.

Orthotrichum diaphanum. Teneriffa: Laguna, 500 m, an

Eucalyptus-Si2immen.

Orthotrichum tenellum. Teneriffa: Agua Manza, an Laub-

baumen mit Cryphaea Jieteromalla und Leptodon longisehis.

Orthotrichum Sturmii. Madeira: Monte (Levada do Gordon).

Teneriffa: Abhange der Cumbre oberhalb Villa de Orotava,

1800 m.

Orthotrichum LyelliL Teneriffa: Agua Manza, an Laub-

baumen geringe Raschen mit Brutkorpcrn und einer unreifen Frucht.

Encalypta vulgaris. Teneriffa: Abhange der Cumbre nach

Villa de Orotava, ca. 1800 mc.fr. Neu fiir die kanarischen
und iiberhaupt fur die atlantischen Inseln.

Es fehlen in der Bryologia atlantica jegliche Encalyptae, fiir Algier

wird vulgaris angegeben, auch besitze ich sie daher.

Entosthodon Templetoni. Teneriffa: Agua Garcia.

Entosthodon curvisetus. Teneriffa: Santa Cruz.

Entosthodon pallescens Jur. Teneriffa: Santa Cruz, auf

kalkhaltigen Mauern. Neu fiir die atlantischen Inseln,

stimmt mit der Pflanze von Capri leg. Fiirbringer ex Herbario Geheeb

sowie der Beschreibung von Roth vollig iiberein.

Funaria mediterranea. Teneriffa: am Wege von Villa de

Orotava nach Perdoma, an Erdlehnen, bei Icod de los Vinos, an

Mauern.

Nova Varietas erecta Winter; sehr kleine und schmach-

tige, zwar auch hochriickige, aber dabei dem aufrechten sich nahernde

Kapseln, Peristom wie bei mediterranea, auBeres beiderseits langs-

streifig. Querleistcn nicht vortretend, Fortsatze des inneren papiUos.

Blatter meist mit haarformigem Aufsatz, doch auch allmahlich

langspitzig, ganzrandig. Teneriffa: Icod de los Vinos, Villa
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de Orotava, von hier am Wege nach Agua Manza an Lehmwanden
oder auf Mauern.

Funaria hygrometrica. Um Villa de Orotava haufig, auch mit

der var. spatula, am Wege von Tacoronte nach Agua Garcia.

Haplodontium Notarisii. Madeira: Rabagal, 1200 m, an

kalkigen Wanden der Levadas. Teneriffa: Agua Manza an
w

Mauern, am Wege von Villa de Orotava nach Perdoma.

Anomobryum filiforme. Madeira: Funchal, bei der Quinta

Reid an Mauern, auf dem Monte.

Anomobryum juliforme. Madeira: Raba9al, 1200 m c. fr.,

kleiner Curral. Teneriffa: am Wege von Tacoronte nach Agua

Garcia c. fr., Guimar, Barranco del Rio, las Mercedes.

Epipterygium Tozeri. Teneriffa: Agua Garcia, Tacoronte

c. fr., am Wege von Victoria nach Tacoronte groBere Lavahohlen

im Innern vollkommen im herrlichsten Griin auskleidend, steril.

Bryum torquescens. Madeira: kleiner Curral. Teneriffa:
am Wege von Villa de Orotava nach Perdoma.

Bryum canariense. Teneriffa: Barranco del Rio, Santa

Cruz, Barranco de Badajoz, stets c. fr.. Villa de Orotava, auf Mauern

sehr lippig fruchtend, doch ist mir das Moos nicht allzu haufig be-

gegnet.

Bryum capillare, b) meridionals Teneriffa: Villa de Oro-

tava, Santa Cruz, Agua Garcia, Barranco del Rio, Tacoronte, las

Mercedes.

c) platyloma (Schwaegr.) Schimp. Agua Garcia. Exemplare

von la Palma Cumbre nuova leg. Bornmuller det. Schiffner haben

etwas kiirzere Blatter mit kiirzerem Endstachel, Saum in der unteren

Halfte umgeschlagen und schmaler, in der oberen flach und viel

breiter. Die von mir gesammelten Pflanzen zeigen genau das gleiche

Verhalten des Blattsaumes, nur ist der Endstachel langer = kurzere

Granne. Gegen die Spitze einige Zahne.

d) var. longicoUum Winter, nova Varietas, Blatter ge-

dreht, im Zuschnitt, in der Rippe mit Granne, Zellnetz wie bei

meridionale, Saum wulstig. Innere Perichatialbliitter viel klemer,

rein dreieckig-lanzettlich lang zugespitzt, lang und glatt begrannt,

flach und ganzrandig, nur in der oberen Halfte gesaumt, Zellen ver-

langert, spindelformig bis sechsseitig, unten kiirzer und weiter (diese

Struktur zeigen iibrigens nahezu auch die Perichatialblatter von

meridionale) . Kapsel aus langem gefurchten und leicht gebogenem

Halse (^ Urne) keulenformig oder die Urne kurz zylindnsch, unter

der :\Iundung wenig oder nicht vcrengt; Deckel groB, etwas flacher
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gewolbt, mit Waxze. Peristom wie bei der Hauptform, Sporen

8—14 fiy griinlich, fast glatt bis sehr fein punktiert.

Zur Aufstellung einer neuen Art liegt keine Veranlassung vor.

Schon der var. meridionale wird von den Autoren ein langcrer Hals

zugeschrieben. Die Art der Aufhangung der Kapsel, bei vorliegendcr

Form an einer im groBeren Bogen gekriimmten Seta, die Starke der

Wolbung des Deckels sind bei den Capillareformen sehr wechselnd.

Auffallend ist hauptsachlich die kurze dickere
Urne mit dem langen Halse, die ich sonst nirgends

bei den Abarten von capillare oder deren Hauptform bemerkt habe.

Die Kleinheit der Sporen kommt bei der schon bekannten Variabilitat

derselbcn bei capillare nicht in Betracht. Nur bei Villa de Orotava.

Bryum Teneriffae Hampe; nach Herzog als Varietal zu

capillare aufzufassen. Schiffner sagt zu den Bornmiillerschen

Exemplaren: ,,unterscheiden sich von platyloma durch kaum gedrehte

Blatter; diese kiirzer, Saum etwas schmaler, oft oben mit einigen

scharfen Zahnen, Rippe sehr dick, Endstachel kiirzer, Kapselhals

langer". Ich sammelte die Pflanze auf Teneriffa in Barranco de

Badajoz und del Rio, bei der Villa de Orotava. Sofort kenntlich sind

alle Pflanzen an den nicht oder kaum gedrehten Blattern, die vielmehr

trocken zu einer Knospe zusammenneigen, sowie an den dicken

Rippen. Sonst sind die Blatter und Kapseln gleichgebaut wie bei

meridionale. An den jungen Schopfen der Blattsaum schmaler als

an den alten.

Es diirfte Ansichtssache sein, hier eine Varietat oder Art zu

sehen, ich begniige mich mit der ersteren.

Bryum pachyloma Card. Teneriffa: Agua Manza, Agua
Garcia, steril.

Bryum Donianum. Nur im kleinen Curral auf Madeira
gefunden. Abweichend sind die etwas breiter gespitzten Blatter

sowie die leicht gezahnelten Stachelspitzen, doch zeigen auch Pflanzen

aus Algier das letztere. Das Zellnetz sowie der wulstige Blattsaum
entsprechen der Beschreibung der Autoren.

Bryum alpinum, b) meridionale. Madeira: Raba^al, 1200 m,

mit sehr schonen Friichten. Die gewohnliche Form steril bei Agua
Garcia auf Teneriffa.

Bryum gemmiparum. Teneriffa: Agua Manza, an den

Wanden der offenen Wasserleitungen. Madeira: Funchal, neben

den Wasserleitungen, in den Blattwinkeln Brutknospen.

Bryum murale. Teneriffa: Barranco de Badajoz, wenige

Fruchtexemplare mit dem charakteristischen hochkonvexen, stumpfen

paraboloiden Deckel, doch tragi er haufiger eine Warze oder ein
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Spitzchen (cl Limpricht). Die Kapseln sind erheblich kleincr

als bei der gewohnlichen Form und zum Teil bleich oder bhiBrot

Oder mehr weniger blut- bis piirpurrot, so daB diese letzteren ebenso
gut fiir erythrocarpum gehalten werden konnen. Die Blatter habcn
aber das charakteristische quadratische Basis-Zellnetz von mtirale,

besonders die Blatter der kiirzer kapseligen Pflanzen. Das reiche

IMaterial von Algier zeigt neben den typischen grofieren Kapseln
ebensolche sehr kleine farblose. Aus dem Barranco del Rio dasselbe

Material wie aus dem Barranco de Badajoz. AuBerdem sterile Rasen
von hier wie von Villa de Orotava, dem letzteren einige sehr kleine

charakteristische Friichte beigemischt. Stets reichliche quadratische

Blattgrundzellen.

Man versteht es, daB S c h i m p e r anfanglich murale als

Varietat zu erytJirocarpiim stellen konnte.

Bryum atropurpureum. Teneriffa: Villa de Orotava, an
lehmigen Erdlehnen in prachtiger Ausbildung der Friichte. Barranco
del Rio.

Bryum argenteum. Madeira: Funchal, an feuchten Mauern,
steril.

Bryum comense forma. Teneriffa, Abhange der Cimibrc nach
Villa de Orotava, 13—1500 m. Ich gebe die ausfiihrliche Beschreibung,

da das Bryum neu ist fiir die atlantische Flora
und Zweifel entstehen konnten: Ziemlich dichte, bis 2 cm hohe,

durch braunen Wurzelfilz verwebte Rasen, oben griin, dem typischen

comense am ahnlichsten, nur zarter. Stengel rot, reichhch Blatt-

schopfe iibereinander tragend wie Bryum canariense, mit 48 fi groBem

Zentralstrang, umgeben von hellbraunlichem Mark- und Rhiden-

gewebe, oben dichte griine fadenformige, 2—3 mm lange Sprosse

tragend. Untere Blatter sehr klein, eiformig breit und kurz

gespitzt, flach und ganzrandig, ungesaumt, Rippe untcr der Spitze

schwindend. Obere Blatter aus nicht herablaufendem Grunde

breit eilanzettlich, sehr hohl, maBig lang zugespitzt, flach und ganz-

randig, nicht oder ganz undeuthch gesaumt, mit Endstachel ca.

1>1 mm lang und bis 0,48 mm breit; Rippe der alteren Blatter unten

rot wie die ganze Blattbasis, relativ kraftig, als fast glatter oder

leicht gezahnelter Endstachel von ca. 0,16 mm Lange, doch auch

als kurze Granne von Vi Blattliinge auslaufend. Auf dem Quer-

schnitt 2 basale Deuter, Stereidenzellen und je nach der Hohe 4—

C

differenzierte AuBenzellen. — An den obersten Blattern mitunter

ein Rand bis zur Spitze oder beide von der Mitte bis zur Spitze

leicht umgerollt. Z e 11 e n der meisten Blatter sehr zart, a n d e n

alteren in der unteren Halfte zart, in der oberen deut-
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lich verdickt, im ganzen mehr weniger langer rhomboidisch,

die der Spitze spindelformig (1: 5—6), in der Blattmittc sechsseitig

(1:4—5), nach unten allmahlich rechteckig, gegen den Rand zu

oben 2—3 Reihen langer und enger, doch die auBerste Randreihe

aus wieder etwas weiteren Zellen bestehend bei derselben Lange.

Seitlich von der ]\Titte der Blattbasis oft dem quadratischen sich

nahernde Zellen, wie auch am Rande, in den abgerundeten Blatt-

ecken gelockerte, etwas groBere, rundlich-quadratische bis kurz-

rechteckige Zellen, Die Blatter der Sprosse etwas schmaler

(eilanglich) mit noch langerem, gezahnelten Endstachel bezw. Granne,

sonst von demselben Bau. Die inneren Perichatialblatter
kleiner, mehr dreieckig lanzettlich, langer begrannt, flachrandig,

alle Zellen sehr zart, etwas weiter rhomboidisch bis spindelfdrmig.

Sterile weibliche Bliiten, sehr wenig Paraphysen.

Die Pflanze steht entschieden dem comense

am nachsten. Kunzei hat keine mehrfachen Blattschopfe

und kcine verlangerten Randreihenzellen der Blatter. Verschieden

ist indessen die Beschreibung des comense bei L i m p r i c h t von

den Originalpflanzen vom Davosplatz leg. Philibert ex Herbario

Geheeb. Die in der Form identischen Blatter dieser letzteren haben

durchweg sehr zartwandige rhombische Zellen, an der

Basis und in den Blattecken quadratische, 1—3 Randreihen ver-

langerter bis linearer. Rand streckenweise umgerollt, die ganze

Rippe braunlichrot. Die Beschreibung bei Limpricht
stimmt dagegen bis auf sehr geringe Abwei-
chungen mit der meinigen iiberein. Wenn hier

Gewicht gelegt wird auf die Verdickung aller Zellen,
so zeigt schon die Philibertsche Pflanze erhebliche Abweichungen.

Jedenfalls kann ich keine Merkmale finden, die die Aufstellung einer

neuen Art begriinden konnten, sie kann nur als comense

forma betrachtet werden.
Bryum Icodense Winter nova species; dicht gesellig

wachsende bis 2 cm hohe Sprosse, oder diese zu einem lockeren Rasen

verbunden; Stengel gleichmaBig dicht beblattert oder 2 Blatt-

schopfe tragend, der obere grasgriin. Zentralstrang 80 /t stark,

schwach kollenchymatisch, Mark hyalin, Rinde griin, an einem

Querschnitt eine Blattspur (P. Janzen). Blatter trocken hin

und her gebogen, vielfach eingeroUt, unregelmaBig aufrecht abstehend,

auch zum Teil etwas zusammengedreht oder um den Stengel gelegt,

bis zu 4 mm lang iind 1 mm brcit, aus schmalerem, etwas herab-

laufendem Grunde schmal elliptisch bis fast lineal-lanzettlich, mehr

weniger lang zugespitzt, vom Grunde bis fast zur Mitte schmal um-
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geschlagen, bis vollig eingerollt, gegen die Spitze klein, aber scharf

gezahnt, die jiingeren undeutlich, die alteren schmal gesaumt. Rippe
kraftig, griin, in eine kurze, schwach gezahnte Granne auslaufend,

unten mit 4 Basalzellen, 4—6 medianen Deutern, 1 Begleitergruppe,

reichlichen Stereiden sowie 7—8 differenzierten AuBenzellen, oben
mit 3 basalen Zellen und 3 medianen Deutern, Begleitern, Stereiden

und AuBenzellen. Blattzellen zartwandig, die der alteren Blatter

leicht verdickt, in den oberen 2 Dritteilen lang rhomboidisch bis

sechsseitig (1 :
6—8, vereinzelt 1:4), gegen den Rand zu lang linealisch

und sehr sclrjmal, die jiingeren Chlorophyll fiihrend, die der alteren

Blatter verdickt, gegen den Grund zu lang-rechteckig und locker,

Tafel V. Bryum Icodense.

a Teil eines Biengelquerschnitts mit Rinde und Blattspur ^^k; b Blattquerschnitt «/i;

c Rippe SOO/,; 4 Blattrand in Querschnitt ^^\.

zuletzt kurz-rechteckig. Chlorophyll groBkornig. — Die i n n e r e n

Perichatialblatter viel kurzer und schmaler, fast rein

dreieckig-lang-lanzettlich zugespitzt, lang und fast glatt begrannt,

bis zur Mitte schwach nmgerollt, oben schwach gezahnelt, am Rande

sehr lange schmale, leicht verdickte Zellen einen schwachen Saum

bildend, Archegonien gehauft, Paraphysen wenige, Bliiten noch

vollig griin.

Das Bryum diirfte in die nachste Nahe von capillare meridionah

2u stellen sein. Die Blattform mit Granne und Blattrand, besonders

die fast identische Struktur der inneren Perichatialblatter (besonders

auch wie bei der var. longicollum) weisen auf die Verwandtschaft

hin. Doch kann es als Form von capillare nicht aufgefaBt wcrdcn.

die viel langeren Blattzellen, der schwache Blattsaum, der groCe
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Zentralstrang sprechen dagegen. T e n e r i f f a: Icod de los Vinos,

an feuchtcn Felsen.

Mnium undulatum. T e n e r i f f a: in den Waldern von Agua

Garcia, steril. Die Sprosse starker und erheblich dichter beblattert,

doch in der Struktur der Blatter nicht verschieden von den deutschen

Formen.

Mnium Seligeri. Madeira: Rabagal, im Spriihregen der

WasserfiLlle, Auslaufer wie bei affine, Blatter lang herablaufend,

die oberen zungenformig, Serratur verschieden, bald stumpfe, bald

langere scharfe Zahne, deutliches Kollenchym, sehr reiche Tiipfelung.

Steril. Neu fiir die atlantischen Inseln, bisher nur

Mnium affine auf den Kanaren und Madeira festgestellt, mit dem

es aber nur gewaltsam zusammengestellt werden konnte.

Bartramia stricta. Teneriffa: oberhalb Villa de Orotava

bis Agua Manza, Guimar, Barranco del Rio und de Badajoz. Ma-
deira: kleiner Curral.

Anacolia Webbii c. fr. Teneriffa: Barranco del Rio, Ab-

hange der Cumbre gegen Villa de Orotava, Agua Manza, auf Mauern

oder vulkanischem Gestein.

Philonolis marchica. Madeira: an den Wanden der offenen

Wasserleitungen auf dem Monte, mitunter flutend mit bis 10 cm

langen Stengeln det. Loeske.

Philonotis laxa Limpr. det. Loeske. Madeira: Funchal, in

kleinen Raschen an feuchten Mauern neben den Wasserleitungen.

Blatter kaum oder sehr wcnig herablaufend, schmal lanzettlich und

gleichmaBig scharf zugespitzt, flachrandig, am ganzen Rande stumpf-

iich gezahnelt durch vorspringende Zellecken, Rippe schwacher,

unter der Spitze schwindcnd. AUe Zellcn durchsichtig, langer rhom-

boidisch oder rechtcckig, die oberen, oft auch die unteren Ecken

mamillos aufgetrieben. Stimmt so gut wie vollig iiberein mit der

Beschreibung von L i m p r i c h t , der die Pflanze ,,wahrscheinlich

nur eine Wasserform von marchica" nennt. Auch Loeske faBt

sie so auf. Doch wird betont, daB die Form nicht flutet, sondern

runde geschlossene Raschen bildet. Neu fiir die atlan-
tischenlnseln.

Philonotis rigida. Teneriffa: Guimar, Barranco del Rio

und de Badajoz, Walder bei Agua Garcia, las Mercedes, Icod de los

Vinos. Madeira : kleiner Curral, Raba^al.

Philonotis fontana. Madeira: Rabagal, steril.

Catharinea undulata. Teneriffa: Walder bei las Mercedes,

steril.
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Pogonatum abides. Teneriffa: Agua Garcia und las Mer-
cedes. Madeira; Monte, kleiner Curral, stets mit Frucht.

Eine vegetativ sehr viel starker entwickelte Form von Madeira,

Rabagal diirfte Pogonatum suhaloides (C. Miill.) Jaeg. sein, das auf

Madeira angegeben wird, doch finden sich sonst keine auffalligen

Abweichungen von aloides, auch fehlt der breite, fiir suhaloides als

charakteristisch angegebene Epiphragmasaum. Nach H e r z o g
„durfte suhaloides nur eine Form von dem polymorphen
aloides sein*'.

Polytrichum juniperinum. Teneriffa: im Erica-Buschwald

oberhalb Agua Garcia. Madeira: Monte stets mit b r a u n e n
Hauben,

Diphyscium sessile. Madeira: Raba^al, 1200 m, c. fr., war
bisher nur steril von Madeira bekannt.

Cryphaea heteromalla. Teneriffa: Agua Manza, zusammen
mit Leptodon longisetus und Neckera cephalonica, an Baumzweigen.

Leucodon sciuroides var. morensis. Teneriffa: Agua
Manza, c. fr., an Mauern und alten Stammen von Castanea vesca.

Als var. Teneriffae bezeichnen R e n a u I d und C a r d o t

Pflanzen von Agua Manza, von sehr kraftiger Form, dem Leucodon

canariense sehr ahnlich, noch kraftiger als morensis, ,,langere groBere

Blatter, meist oben buchtig gezahnt" und an einer anderen Stelle

„Blatter langer und feiner zugespitzt, Spitze fast haarformig, obere

Zellen mehr verlangert, steril".

Meine dort gesammelten Pflanzen sind teils sehr kriiftig, teils

etwas schwacher, doch immer noch viel starker als sciuroides, Blatt-

spitzen sehr fein, doch nicht haarformig. Rand glatt, w a h r e n d

morensis aus Italien (von Florenz) aus dem Herbar
Geheeb deutlich buchtig gezahnte Spitzen
hat mit fast ebenso langen Zellen wie die

Pflanze von Agua Manza (1:6). AuBerdem fruchtet

Ictztere reichlich genau wie morensis. Ich kann daher auch nur

diese Varietat fiir vorliegend erachten, obwohl Car dot angibt,

noch kein sciuroides oder morensis auf den atlantischen Inseln ge-

sehen zu haben. Die jiingeren Astblatter sind leicht pfriemenformig

gespitzt mit langen schmalen Zellen (1 : 8—10).

B r y h n hat Leucodon sciuroides morensis auf Gran Canaria

eben falls auf Castanea vesca gesammelt.

Leucodon canarlensis. Teneriffa: Walder bci las Mercedes,

meist an Baumen, doch auch auf der Erde, auch in zarteren Formen,

die aber nicht als L. Treleasi aufzufassen sind. Madeira; kleiner

Curral, an Felsen, Raba^al, an Baumen, fast stets c. fr.
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Echinodium prolixum. Madeira: Raba9al, an Steinen und

Baumen.

Leptodon longisetus. T e n e r i f f a: Walder bei las Mercedes

mit Neckera cephalonica , mitunter trocken stark eingekrummt

und dann dem Leptodon Smithii sehr ahnlich, Agua Garcia und Agua

Manza, stets auch fruchtend. Letzteren Orts sehr ausgedehnt ver-

zweigt und mit langen fadenformigen Asten, forma flagelliformis;

dieselbe Form bei Raba9al auf IMadeira — neu fiir diese
I n s e I.

Neckera cephalonica. Teneriffa: las Mercedes, auf Laub-

und Nadelholz, Agua Manza sehr sparlich. Madeira: Rabagal.

Neckera intermedia. Teneriffa: Agua Garcia, sehr ver-

breitet, auf Laurus, las Mercedes desgl., Friichte seltener. Madeira:
Rabagal, sehr verbreitet und haufig mit Frucht. Bildet mannigfache

Wuchsformen bald mit breiteren und gedrungenen, bald recht

schmalen, sehr lockeren und verlangerten, hangenden Sprossen

und Asten. Oft kiirzere, schon gefiederte Verzweigungen. Die i n -

teressanteste Form ist die Neckera laeviuscula Geheeb,

genau entsprechend der var. falcata von crispa :

mcist stark glanzende kiirzere, oft schon gefiederte SproBsysteme

mit glatten, stark ab- und einwarts gekriimmten sehr hohlen Blattern.

DaO hier tatsachlich nur eine Wuchsform vorliegt, beweisen die

Pflanzen, welche zum Teil gewohnliche Aste mit quervvelligen, zum
Teil solche mit glatten und hohlen Blattern tragen. Zu bemerken

bleibt, daB ich die Form nicht auf sonnigen Felsen traf, sondern

ebenfalls an schattigen alten Lawrws-Stammen, ebenso fruchtend
m

wie die Normalform ; nur auf ^ladeira bei Raba^al.
Homalia Webbiana. Teneriffa: im Waide von las Mercedes

in ausgedehnten Rasen und iippiger Form am Grunde von Laurus

canariensis, aber auch an iiberrieselten Felsen in viel kleinerer Form,
beide identisch gebaut, steril.

Lepidopilum (Tetrastichium) fontanum. Teneriffa: Agua
Garcia, in feuchten tiefen Schluchten, auf Steinen c. fr. Bis dahin

auf den Azoren und Madeira gefunden, ist die Pflanze neu fiir die

kanarischen Inseln; sie wurde mir von der 12jahrigen Mi6 G. H.

Schofield mit anderen Moosen iiberbracht, die sie im Urwald

von Agua Garcia fiir mich gesammelt hatte. Ich fand sie in dieser

Schlucht auf tonigem Gestein ziemlich reich verbreitet, dicht ver-

webt mit dem folgenden neuen Moose; Friichte hat zuerst C a r d o t

beobachtet — vielleicht an demselben Standort — und deren Ahnhch-

keit mit solchen von Hookeria betont. Ich fand mehrere alte Setcn

und eine wohlentwickelte Kapsel; Seta bis 1 cm lang, braunrot.



Beiblatt zur „Hedwigia(«

fur

Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen.

Band LV. Mai 1914. Nr. 1.

A. Referate und kritische Besprechungen.

Neger, Fr. W. Biologie der Pflanzen auf experimenteller Grundlage

(Bionomie). Lexikon 8«. XXIX und 775 pp. Mit 315 Textabbil-

dungen. Stuttgart (Ferd. Enke) 1913. Preis: geh. M. 24.— , in

Leinwand geb. M. 25.60.

So sehr die Darwin sche Entwicklungslehre die organischen Naturwissen-

schaften vorwarts gebracht hat imd so sehr das ihr inliegende Bestreben, die Be-

schaffenheit der Organismen mit den iiuGeren Daseinsbedingimgen in Einklang zu

bringen, zur Vertiefung der botanischen und zoologischcn Forschung beigetragen

hat, so ist doch der von Darwin angczeigte Weg induktiver Forschung, auf dem
sicher ein tieferes Verstandnis der Organbildungen und Lebensvorgange zu erreichcn

ist, von vielen seiner Nachfolger verlassen worden. Besonders ist durch deduktive

Spekulationen dilettantischer Naturbeobachter eine gewisse Oberflachlichkeit der

Popularisierungsmethoden erzeugt worden, welche der reinen Wissenschaft viel

Schaden getan hat und noch fortwahrend Schaden bringt. Gegen diese Front zu

machen ist eines der Ziele, welche der Verfasser bei der Bearbeitung des vorliegenden

Werkes verfolgte. Dabei wurde er von dem Gedanken geleitet, daC bei den An-

passungserscheinungen nicht nur die allgcmein angcnommenen oder doch von eincm

groQen Teil der Forscher begutachteten Erklarungen zu erortern seien, sonderu

auch berechtigte Einwiinde gegen diese zu untersuchcn und abzuwagcn sind. Der

Verfasser woUte damit zeigen, dafi die Anpassungserscheinungen noch nicht aus-

nahmslos bis in ihre letzten Ursachen und Wirkungen erkannt sind und zugleich

darauf aufmerksam machen, welche groGe Arbeit auf dem weitercn Wege der vor-

urteilsfreien Forschung zur Erreichung der Wahrheit, als dem hochsten Ziele der-

selben, noch geleistet werden muB. Es ist selbstvcrstandlich, daS er bei der Mit-

teilung vieler biologischer Beobachtungen zur Erklarung dersclben noch nicht auf

einer positiven Grundlage fuBen konnte, sondem an Stelle sicherer Ergebnisse ex-

perimenteller Forschung nur seine personlichen Ansichten und Vcrmutungen setzen

konnte. Das ist aber in dem Buche stets ohne jede Voreingenommenheit und ohne

die Absicht geschehen, diese Ansichten und Vermutungen dem Leser aufdringen

zu woUen.

Die mit groCer Sachkenntnis und kritischer Beurteilung zusammengetragene

und verarbeitete Literatur ist eine sehr umfassende und zerstreute. Nicht nur aus

den ja zahlreichen Schriften iiber experimentell okologische Untersuchungen, die

in neuerer Zeit erschienen sind. muCte der Stoff cntnommcn werden, sondern auch

ifedwigia Hattd LV. *
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die ganz zerstreuten, oft in Bearbeitungen heterogener Themata nur beilaufig ge~

gebenen Notizen, welche auf den zu behandelnden Stoff Bezug haben, muBten ge-

sammelt und gepriift werden. Wenn es nun auch dem Vcrfasser nicht moglich war,

in dieser Beziehung VoUstandigkeit zu erreichen, so ist doch der Plan des Buches

ein derartiger, daS es bei einer Neuauflage in ein Nachschlagebuch fiir die ganze

botanische Biologik umgearbeitet werden kann. Das Buch ist daher nicht in eine

Linie zu stellen mit vielen anderen Kompilationswerken, um so weniger als in dem-

selben ein guter Teil eigener Arbeit und selbstandiger Beobachtung steckt. Indem

der Verfasser die groBe Masse von Ergebnissen experimentell biologischer Forschungen,

welche seit Darwin angestellt worden sind, nach einheitlichen Gesichtspunkten

ordnete, zugleich aber dutch Weglassung verwirrender Einzelheiten und durch knappe

Darstellung mogUchste UbersichtUchkeit erstrebte, hat er ein Buch geschaffen,

das hauptsachUch fiir den praktischen Botaniker, fur botanisch gebildete Laien

und Dilettanten bestimmt ist. Da er jedoch auch durch zahlreiche Literaturnachweise,

welche meist in FuBnoten gegeben werden, dafiir sorgt, daB der wciter vorgeschrittene

zu eingehenderen Studien Anleitung findet, so wird das Buch auch in seiner jetzigen

Form dem wissenschaftlichen Fachmann niitzlich sein konnen und zu weiterer Tatig-

keit auf dem Gebiete anregen. Um dem Leser eine Ubersicht iiber den reichen Inhalt

zu geben, lassen wir hier einen Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis folgen.

Einleitung: Theorie der Anpassung. Die Veranderl'ichkeit der Art. — Rever-

sible und irreversible Anpassungsmerkmale. — Der Begriff der ZweckmaBigkeit

und seine Einfiihrung in die Biologie. — ZweckmaBige und zwecklose Eigenschaften.

— Finale und kausale Betrachtungsweise der Anpassungserscheinungen. — Termi-

nologie derselben. — Okogenese.

1. Kapitel. Anpassungen an die Warme als Lebensfaktor. Anpassungen zur

raumlichen und zeitlichen Ausniitzung der Warme. — Erhohung der Eigentemperatur.

Anpassungen zum Schutz gegen inframinimaie und gegen supramaximale Tem-

peratur.

2. Kapitel. Anpassungen an das Licht als Lebensfaktor. Zur Ausnutzung

des Lichtes (raumlich und zeitlich) — zum Schutz gegen supramaximale BeUchtung.

3. Kapitel. Anpassungen an das Wasser als Lebensfaktor. Xerophyten. —
Organisation derselben. — Xerophile Anpassungsformcn. — Xerophytentypen

(Wusten- und Steppenpflanzen, experimentelle Erforschung ihrer Okologie, alpine

und polaro Xerophytentypen usw.). — Hygrophyten. — Anpassungen zur Erhohung

der Wasserbilanz.

4. Kapitel. Anpassungen an das Wasser als Medium. Herkunft und Grad

der Anpassung der Wasserpflanzen. — Die einzelnen Lebensfaktoren bei den

Wasserpflanzen (unbegrenzte Wasserzufuhr, Gasaustausch, LichtgenuS, Wasser-

bewegung usw.).

5. Kapitel. Anpassungen an den Boden als Lebensfaktor. An physikalische

und chemische Bodenzustande (Unteremahrung und Uberernahrung, Halo-

phyten usw.).

6. Kapitel. Anpassungen zur Erhohung der mechanischen Festigkeit. Biegungs-,

Zug-, Druck- und Schubfestigkcit.

7. Kapitel. Soziale Anpassungen. Kommensalismus. — Lianen und Epi-

phyten. — Mutualismus (Symbiose). — Altruismus. — Parasitismus. — Antagonismus.

8. Kapitel. Anpassungen zur Erhaltung der Art. Okologie der Fortpflanzung

(Hydrogamie, Anemogamie, Zoidiogamie) und der Verbreitung und Keimung (Ane-

mochorie, Hydrochorie und Zoidiochorie).

9. Kapitel. Das Reizempfindungsvermogen der Pflanzen. Warme-, Licht-,

Feuchtigkeitsreize, chemischer Reiz, Schwerkraftreiz, Beriihrungsreiz. G. H.
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Mildbraed, J. Botanik (Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen
Zentral-Afrika-Expedition 1907—1908 unter Fiihrung Adolf
Friedrich, Herzogs zu Mecklenburg, Bd. II).

Lief. 7: Die Vegetationsverhaltnisse im Sammelgebiet der Ex-
pedition. Leipzig (Klinkhardt & Biermann) 1914. Gr. 8**.

p. 603—718 und Xitel. Preis geh. M. 4.20.

Mit dem Erscheinen dieser Lieferung liegt der Botanische Teil der wissen-

schaftlichen Ergebnisse der unter der Fiihrung von Adolf Friedrich,
Herzogs zu Mecklenburg, in den Jahren 1907—1908 unternommenen
ersten Expedition nun voUendet vor. Bei der Wichtigkeit, die das Werk fur die

botanische Erforschung der Flora der bereisten tropischen Gebicte Afrikas besitzt,

diirfte es wohl zeitgemaG sein, noch einen Blick iiber den ganzen botanischen Teil

des Werkes zu werfen, nachdem friiher in den Beiblattern der „Hedwigia" an ver-

schiedenen Stellen die in den speziellen Rahmen unserer Zcitschrift fallendcn krypto-

gamischen Arbeiten, welche in demselben erschienen sind, besprochcn warden und

auch auf das Erscheinen derjenigen Lieferungen des Werkes, in wclcher nur Phanero-

gamen bearbeitet worden sind, stets aufmerksam gemacht worden ist. Da ein der-

artiges Werk, wie das vorliegende, nicht von einem einzelnen Forscher bearbeitet

werden konnte, so hat der Herausgeber desselben, der zugleich der botanische

Sammler der Expedition war, sich eine groGe Anzahl Forscher zur Mitarbeit zu Hilfe

nehmen miissen, um das von ihm zusammengebrachte, sehr wertvolle Material zu

bearbeiten. Zu dem Buche ist kein Vorwort oder Nachwort gegeben, in welchem

die Mitarbeiter mit Namen aufgefuhrt werden. Es mogen daher hier in alpha-

betischer Reihenfolge dieselben genannt sein ; O. Beccari, M. Brandt,
G. Brause, V. F. Brotherus, R. Chodat, U. Dammer, L. Dials,
A. Engler, E. Gilg, P. Grabner, M. Giarkef. H. Harms, G. Hie-
ronymus, E. Jahn, C. Knuth, Fr. Kranzlin. K. Krause,
M. Krause, G. Kiickenthal, E. Lemmermann, G. Lindau,
G. Malme, W. Moeser, R. Muschler, F. Pax, J. Perkins,
R. Pilger, L. Radlkofer, W. Ruhland, G. Schellenberg,
A. K. Schindler, R. Schlechter, O. Stapf, F. Stephani,
H. u. P. Sydow, C. Warns torf, H. Wolff. E. Ulbrich, J..Urban,
E. V a u p el.

Es wurde uns hier zu weit fuhren, wenn wir auf den Anteil, den ein jeder dieser

Porscher an dem Werke hat, genauer eingehen wollten. BeziigUch der Bearbeitet

der kryptogamischen Arbeiten ist dies ja auch bereits in den beziiglichen friiheren

Besprechungen geschehen.

Der nun voUendete Botanische Band umfaBt 691 Seiten, zu welchen noch

25 Seiten Register kommen. 78 sehr gute Tafeln und 46 {die Lebermoose betreffenden)

Textfiguren zieren dasselbe. Dberhaupt ist von seiten des Verlegers Dank der pe-

kuniaren Unterstiitzung des Leiters der Expedition alles mogliche getan, um das

Werk gut auszustatten.

Die Expedition bezweckte bekanntlich die systematische Erforschung. vorerst

der Nordwestecke des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes, sodann des zentral-

afrikanischen Grabens in seiner Ausdehnung vom Kiwu- bis zum Albert-See und

endUch des nordostlichen Grenzgebietes des Kongostaates. Es ist also eine voll-

standige Durchquerung des schwarzcn Erdteils gemacht worden. Auf dieses von

der Expedition durchreiste Gebiet bezieht sich nun auch die von Mildbraed
in der letzten Lieferung gegebene Vegetationsschilderung. Derseibe schildert erstens

1*



(4)

die Vegetationsverhaltnisse des Zwischenseen-Gebietes von Bukoba bis zum Ruwen-
zori, und zwar nacheinander die der Kagera-Niederung (Bezirk Bukoba), welche den
Buddu-Wald, die krauterreiche Steppe hoherer Graser auf Alluvialland, die trockene

Euphorbien-Graysteppe und die Baum- und Buschsteppe steiniger Hiigel umfaBt,

ferner die Vegetationsverhaltnisse des Plateauabfalls nordlich des Kagera. Siid-

Mpororo, Mittel-Ruanda um den Mohasi-See (Buschformation steiler Hange, die

Bachufer, die Papyrussiimpfe umfassend), dann der montanen Formationen des

Rugcge-Berglandes (Hochweideland, Adlerfarn-Formation, Gebirgs- oder Hohen-
wald, die Grashalden, die Heidemoore, quellige Waldbruche), des Bugoier-Waldes

(QuellsiJmpfe, Gegend um den Kalago-See), der Virunga-Vulkane (Ninagongo,

Karissiinbi, Muhawura), des Kiwu-Sees und seiner Insein, des Rutschurru-Semliki-

Grabens mit dem Albert-Edward- See und des Ruwenzori; zweitens die Vegetations-

verhaltnisse der ostlichen Hylaea, und zwar die besondere Facies des Waldes und
Ubergangsformationen. An die Vegetationsschilderungen der Umgebung des Mohasi-
Sees in Zentral-Ruanda, an die des Rugegewaldes und die der ostlichen Hylaea fugt

der Verfasser floristische Ubersichten, in welchen er alle bisher in diesen Gebieten
vorkommenden Pteridophyten und Phanerogamen nennt. Vergleicht man diese Auf-
zahlungen. so zeigt sich, daB die tJbereinstimmung der Pflanzenwelt des ostlichen

Aquatorialwaldes mit der der Walder der afrikanischen Westkiiste von Sierra Leone
bis Gabun auBerordentlich groB ist, so daB man berechtigt ist, von einer_floristischen

Einheitlichkeit dieser Gebiete zu sprechen. Es handelt sich auch im Ituri-Gebiete
wirklich um tropischen Regenwald, und es sind nicht nur weit nach Osten reichende
„Einstrahlungen" eines in seiner typischen Entwicklung auf die kustennahen Walder
des Westens beschrankten Florenelements in diesen ostlichen Gebieten vorhanden.
Der Verfasser hat sich auf seinen Wanderungen iiberzeugt, „daB bei der Verteilung
der Pflanzenwelt des aquatorialen Afrika die raumlichen Entfernungen wenig bedeutcn,
daB vielmehr nicht nur in okologischer, sondern auch in Horistischer Hinsicht die

khmatischen Verhaltnisse, wie sie jetzt herrschen und wie sie einst waren, durchaus
maBgebend sind; mit anderen Worten, daBes keinen nennenswerten, von denFaktorcn
unabhangigen Endemismus gibt, daB vielmehr unter gleichen auBeren Bedingungen
auch die gleichen Arten auftreten, mogen die Standorte noch so weit entfernt und
durch noch so weite Strecken mit ganz anders gearteter Vegetation getrennt sein."
„Geht man von der Pendulations-Theorie aus, dann hat die Tatsache, daB fiir die

Pflanzenverbreitung im aquatorialen Afrika raumliche Entfernungen wenig, die

khmatischen Bedingungen alles bedeuten, nichts Auffallendes mehr, denn durch
diesen Erdteil geht der Schwingungskreis des Pols, andererseits hat sich in der Um-
gebung der Schwingungspole in Ecuador und Malesien ein starker, von auBeren Fak-
toren unabhangiger Endemismus ausbilden konnen weil diese Gebiete nie durch
Starke Klimaschwankungen gestort wurden." Die hier zitierten Satze der SchluB-
folgerungen des Verfassers werden genugen, um auf die wichtigen pflanzengeogra-
phischen Erorterungen aufmerksam zu machen. G. H.

Oettli, M. Versuche mit lebenden Pflanzen (Prof. Dr. B a s t i a n
Schmids naturwissenschaftl. Schulerbibliothek Nr.26). Leipzig
und Berlin (B. G. Teubner) 1914. Kl. S®. 44 pp. Mit 7 Abbildungen
im Text. Preis: kartoniert M. 1.—

.

Das vorliegende Biichlein ist fiir 12- bis 14 jahrige Schiiler aller Schulgattungen
bestimmt und soil dazu dienen, dieselben anzuleiten, selbst zu untersuchen und zu
beobachtcn. Es werden in demselben eine Anzahl von Versuchen mit lebenden
Pflanzen beschrieben. welche die Ernahrung der Pflanzen und die Keimung und das
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Wachstum derselben betreffen. Das Werkchen durfte seinen Zweck erfiillen, da die
Darstellung eine leicht verstandliche ist. G. H.

Pascher, A. Die SuBwasserflora Deutschlands, Osterreichs und dcr
Schweiz. Jena (G. Fischer) 1914.

Von genanntem, rustig vorschreitenden Werke sind auf die drei bereits an-
gezeigten Hefte schncll die folgenden beiden gefolgt. AUe Eigenschaften, die wir
bei Besprechung der ersten drei ruhmend hervorheben konnten, sind auch in vollstem
Mafie den zwei neuen eigen. Eine Fiille von vorzuglichen charakteristischen Ab-
bildungen, tails Originale und teils Kopien aus oft unzuganglicher, neuester Literatur.

iibersichtliche Tabellen flir Gruppen, Gattungen und Arten, nicht zuletzt Hinweise
auf verwandte Formen, kritische Bemerkungen iiber systematische Stellung der-

selben und Literaturnachweise, liefern dem Benutzer ein Material von noch nie

gebotener Vollstandigkeit, so daS die praktische Arbeit, das Bestimmen und Unter-
suchen auch der schwierigsten Formen Freude und Genufi bieten mufi.

Heft 1. Flagellatae 1. Allgemeiner Teil von A, Pascher. Pantostomatinae, Proto-

mastiginae, Distomatinae von E. Lemmermann. 1914. 138 pag. 252 Abb.

Dies erste Heft der ganzen Flora enthalt auf Seite 1—27 eine Einleitung fiir

die Flagellaten, die in vier ersten Heften behandelt werden. Mittels Anwendung
eines knappen, dabei doch immer verstandlich bleibenden Stieles gibt hier Pascher

unter Verwertung der neuesten wissenschaftlichen Forschungsresultate einen Uber-

blick iiber alles Wissenswerte aus der Flagellatenmorphologie und -physiologic. Die

beweglichen Stadien mit ihren GeiBeln, Protoplasten und Hautschichten (Hiillen),

die Chromatophoren, Augenflecken und Vakuolen werden zuerst erlautert, auch hier

das Rhizopodenstadium gestreift. An Bemerkungen iiber die Besiedelung des Sub-

strates durchdie beweglichen Formen schlieBt sich die Besprechung der unbeweglichen

Stadien, und zwar der Sporen und der Palmella- und Gloeocystisstadien. Ein dritter

Abschnitt iiber die Emahrung bespricht unter Verwertung der neuesten Arbeiten

(Temetz, Zumstein) die Holophyten, Saprophyten und die animalische Ernahrung,

auch endozoische, parasitische und symbiotische Formen. Dann folgen Bemerkungen

iiber die ungeschlechtliche Vermehrung, iiber Koloniebildung und geschlechtUche

Fortpflanzung, woran sich ein Abschnitt iiber System und verwandtschaftliche Be-

ziehungen und iiber das Vorkommen anschlieQt. Von groBter Wichtigkeit fur den

Anfiinger sind auch Bemerkungen iiber Sammein, Fixieren und Praparieren, sowie

eine Ubersicht von einfachen Reaktionen auf vorkoramende Substanzen.

Lemmermann, dem wir bereits eine ausgczeichnete Flagellatenbearbeitung

(in der Kryptogamenflora der Provinz Brandenburg) verdanken, gibt dann eine

analytische t)bersicht iiber alle Flagellatenordnungen, worauf seine Bearbeitung der

im Titel genannten drei Gruppen folgt. Jeder derselben ist wiederum ein kurzer,

die spezielle Morphologic erliiuternder allgemeiner Teil sowie ein Literaturverzeichnis

vorangeSchickt. Nicht weniger als 237 Arten sind im Bilde dargestellt. Auf den

naheren Inhalt soil hier nicht weiter eingegangen werden. doch mag noch besonders

hervorgehoben werden, daG zahlreiche, bislang nur auBerhalb des Florengebietes

bekannt gewordene Formen {z. B. aus England, Frankreich, Xordamerika, Australien)

mit angefiihrt worden sind, wodurch die Publikation auch dem Fachmann sich un-

entbehrlich machen diirfte.

Heft 14. Bryophyta (Sphagnales, Bryales, Hepaticae) von C. Warnstorf, W. Monke-

meyer und V. Schiffner. 1914. 222 pag., 500 Abb.

Nach einer kurzen Merkmalsubersicht der genannten Moosgruppen beginnt

Wamstorf die Bearbeitung der Sphagnales mit einem einleitenden Abschnitt iiber
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die Morphoiogie der Torfmoose, worauf ein Literaturverzeichnis folgt. Im speziellen

gibt Verfasser eine Tabelle der Artgruppen der Gattung Sphagnum, worauf

jede derselben mit ihren Arten eingehend besprochen wird. Auf ausfuhrliche Art-

schliissel folgt jedesmal eine Aufzahlung der betreffenden Arten, die speziell oko-

logisch-biologische Notizen enthalt. Von den angefiihrten 48 Arten sind die meisten

mit mehreren Abbildungen versehen, welche im Verein mit den Tabellen eine sichere

Bestimmung ermoglichen werden. Es ist nicht genug zu danken, daS Verfasser,

der erst vor kurzem (1911) eine monographische Bearbeitung der Sphagnales (in

Engler, Pflanzenreich, Bd. LI) gegeben hat und als erste Autoritat gilt, in einem

leicht zuganglichen Werke die mittcleuropaischen Arten in aligemein verstandlicher

Weise bearbeitet hat. Es folgt dann auf Seite 39—^168 der Hauptteil des Heftes,

die Laubmoose enthaltcnd. Auch hier macht ein allgemeiner Tell mit den wichtigsten

morphologischen Begriffen vertraut und einfiihrende Bemerkungen orientieren kurz

iiber die Bewertung von Formen in der Bryosystematik. Wcnn Monkemeyer auch

fast alle Formen, die in Fliissen, Bachen, Sumpfen, sumpfigen Wiesen, tlberschwem-

mungsgebieten dem Sammler unter die Hande kommen konnen, aufgenommen hat,

so stellen diese doch nur einen kleinen Teil im Verhaltnis zu der gesamten Bryoflora

des Gebietes dar. Es ist deshalb durchaus berechtigt, daG Verfasser die Tabellen

fur die Gattungen mehr nach praktischen Gesichtspunkten ausgearbeitet hat. Es

wird dies fur die Nichtfachbotaniker unter den Benutzern dieser Flora, f iir die Zoologen

und Hydrobiologen und alle Anfanger nur von Nutzen sein, zumal viele spec, pleuro-

carpische Moosgattungen durchaus nicht scharf umgrenzt sind und sich somit zur

Bestimmung nach Tabellen wenig eignen. Auch hier unterstiitzen zahlreiche Original-

zeichnungen des Verfassers den Text und illustrieren in vorziiglicher Weise speziell

die Unterschiede nahe verwandter Arten. Bei Behandlung der Gattung Drepano-

cladus, wo Verfasser als Spezialist zu uns redet, wendet er sich mit Recht gegen die

widematurliche Artspalterei einiger Bryologen, die die natiirlichen Zusammenhange
der Formen in der Natur beiseite schiebt und durch Annahme sog. ,,kleiner Arten"

der Natur nur eine Zwangsjacke anzieht. Doch mag man das Nahere im Buch selbst

nachlesen. Die letzten Seiten des Heftes (p. 169—^214) enthalten die Bearbeitung

der aquatischen Lebermoose von Schiffner. Auch liier sind die Bestimmungstabellen

entsprechend der Plastizitat des Materials mit voUem Recht fur den praktischen

Gebrauch ausgearbeitet, und zwar erscheinen die hierher gehorenden Arten in 5 nach

der Blattgestalt leicht zu trennenden Gruppen geordnet; die Gruppentabellen fuhren

mit groBer Sicherheit dann zu den Arten. Man kann nur bedauern, dafi die Verfasser

des I.aub- und Lebermoosteils nicht alle Moose des Gebietes in gleicher trefflicher

Weise zur Darstellung bringen konnten. Wer also hinauszieht in Wald und Wiese

und den pflanzlichen Wasserbewohnern seine Aufmerksamkeit schenken will, ver-

gesse nicht, sich diese handlichen Biichlein einzustecken oder zu Hause bei Be-

arbeitung seiner Funde zu Rate zu ziehen. Wer aber noch nichts gewuBt hat von

den Formen, die sogar ein Schlammt(impel und eine Regenpfiitze birgt, dem werden

diese Hefte die Augen offnen uber eine Wunderwelt im Kleinen.

E. Irmscher.
^^^^ r

Weber, C, A. Die Mammutflora von Borna (Sonderabdr. a. Abh.

Nat. Ver. Bremen 1914, Bd. XXllI, Heft 1, p. 69, Tafel I—IV).

Bei Borna unweit Leipzig wurde im Dezember 1908 ein fast voUstandiges Skelett

eines Mammuts gefunden. Daneben fanden sich unter anderen auch Pflanzenreste,

unter denen Salix polaris von A. G. Nathorst und eine Anzahl Moose (15 Arten)

von H. W. A rn e 1 1 und C. Jensen festgestellt wurden. Der Verfasser hat nun

im August 1910 die Fundstatte bei Borna selbst besucht und genau untersucht und
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weiteres Material gesammelt. Er schildert in dcr Abhandlung die Lage und die geo-
logischcn Verhaltnisse, die in der Mammutschicht angetroffenen Pflanzenreste, den
Charakter der Vegetation und das Klima zur Zeit der betreffendcn Ablagerung.
geht dann auf das geologische Alter der Mammutschicht ein und auf die Vegetation
und das Klima Norddeutschlands wahrend der Eiszeiten, besonders wahrend der
letzten und gibt zum SchluB eine t)bersicht iiber die von ihm benutzte Literatur.
Durch die Untersuchung des vom Verfasser gesammelten Materials ist die Anzahl
der aufgefundenen Pflanzenreste sehr vermehrt Avorden, im ganzen fand er solche
von 70 Arten auf, unter diesen 3 Pilze (Uromyces spec, Uredo spec, und Cenococcum
geophilum), 1 Characee {Nitella flexilis), 3 Torfmoose, 34 Laubmoose und 29 Phanero-
gamen. Die wichtige Abhandlung diirfte wegen der zahlreichen aufgefundenen Moos-
arten auch besonders Bryologen interessieren. G. H.

Pollacci, G. Studi citologici suUa Plasmodiophora brassicae e rapporti
sistematici coi parasiti della rabbia e del cimurro dei cani. (Atti.

Int. bot. Univ. di Pavia. 2. sen XV, 1914, p. 291—321.)
Verfasser unternahm eine erneute Prufung der zytologischen Verhaltnisse

von Plasmodiophora brassicae zum Zwecke des Vergleiches mit Neuroyctes, dem
Parasiten der Hundswut. Die Untersuchung von Plasmodiophora hat zwar nichts
wesentlich Neues ergeben. aber erwiesen, daJ3 Einzelzelien aus den Sporen nicht
immer zu entstehen brauchen und daB ein echtes Plasmodium fehlt. Der Parasit
der Hundswut stimmt nun in alien wesentlichen Entwicklungspunkten derartig mit
Plasmodiophora iiberein, daB er in dieselbe Familie neben Plasmodiophora gestellt

werden muB. G. L i n d a u.

Nadson, G. A. Uber Schwefelmikroorganismen des Hapsaler Meer-
busens (Vorlaufige Mitteilung). (Bull, du Jard. Imp. Bot. de Pierre

le Grand, t. XIII 1913, p. 106—112.) Russisch und mit kurzer

deutscher Inhaltsangabe.

Der Verfasser fand im brackigen Wasser des Hapsaler Meerbusens (Estland)

Vertreter von riesigen einzelligen Bakterien aus den Gattungen Achromatium {inkl.

Hillhousia) und Thiophysa, deren Zellen auBer Schwefel noch besondere Inhalts-

korper besitzen, die nach ihrem Zerfall Oxalsaure liefem, sogenannte Oxalite. Bei

Verminderung des Sauerstoffquantums in der Umgebung (die Mikroben sind Be-
wohner der oberflachlichen Schlammschichten) haufen sie in den Zellen mchr Schwefel
an und gleichzeitig vermindert sich die Anzahl und die Dimension der Oxalite. Bei

VergroBerung der Aeration desWassers und des Schlammes geschieht das umgekehrte.
Der Verfasser beschreibt auch neue Arten: Thiophysa macrophysa (Durchmesser
Dis 40 ft) und Achromatium gigas (die Lange bis 102 /i). AuBcrdem fand der Ver-

fasser dort noch eine neue Gattung von Schwefelbakterien— Thiosphaerella amylifera,

die in ihren Zellen groBe Mengen einer starkeahnlichen Substanz enthalt. Eine aus-

luhrliche Beschreibung mit betreffenden Abbildungen aller dieser interessanten

Mikroorganismen erscheint in der nachsten Zeit.

(Nach dem Sclbstreferat des Verfassers.)

Bergesen, P. The Species of Sargassum found along the Coasts of the

Danish West Indies with Remarks upon the floating forms of the

Sargasso Sea. (Soertryk of Mindeskrift for Japetus Steenstrup.)

K^benhavn (Bianco Lunos Bogtrykkeri) 1914. 4<*, 20 pp. With
8 fig.
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Die vorstehende Mitteilung bezieht sich auf Sargassummaterial, welches der

Verfasser auf drei Reisen sammelte, und zwar zum Teil an den Kiisten der Inseln,

zum Teil in der Sargasso-See. Zu den Arten, welche in den Buchten der danisch-

westindischen Inseln wachsen, gehoren folgende vier Arten: Sargassum vulgare

C. Ag., S. lendigerum (L.) Kiitz., S. platycarpum Mont, und S. Hystrix J. Ag. Zu

den in der Sargasso- See flutend vorkommenden S. natans (L.) und S. hystrix J. Ag.

var. fluitans nov. var. Von S. vulgare C. Ag. findet sich die typische Form und die

var. foliosissima (Lamour.) J. Ag., die Hauptform von S. hystrix J. Ag. kommt in

den Buchten der Inseln angewachsen vor, ihre neue var. fluitans dagegen flutend

in der Sargasso-See. AuBer der typischen Form von S. natans findet sich in dieser

auch noch die neue var. ciliata. Der Verfasser macht bei alien Formen Bemerkungen

und fiihrt bei den an den Kiisten gesammelten die genaueren Fundorte an.

Im zweiten Teil der Mitteilung behandelt derselbe dann die Biologic, die Ver-

wandtschaft und den Ursprung der in der Sargasso- See vorkommenden Arten, der

sogenannten ,,Golfkrauter". Festzustellen ist vorerst, dafi diese in kontinuierlichem

Wachstum begriffen und stets nur steril sind, was bei flottierenden Algen nach der

Meinung der meisten Autoren stets der Fall ist. Der Verfasser geht dann auf die

abweichcnden Ansichten von J. A g a r d h und O. K u n t z e und anderer und auf

die mit seinen ubereinstimmenden von Harvey ein und kommt zur SchluB-

folgerung

:

1. daB die schwimmenden Golfkrauter aus zwei Arten, und zwar haupt-

sachlich aus Sargassum natans (L-), weniger aus S. Hystrix J. Ag. var.

fluitans bestehen;

2. daB diese wahre pelagische Algen sind, die perennierend im

Meer leben und drauBen sterben;

3. daB es jedoch wahrscheinlich ist, daB sie von Formen abstammen, welche

in den Kustenbuchten von West-Indien oder an den umliegenden Kiisten

des amerikanischen Kontinents vorkommen. G. H.

Chodaty R. Monographies d'Algues en culture pure (Materiaux pour
f 1 I.

la Flore cryptogamique Suisse, publics sur Tinitiative de la Societe

Botanique Suisse par une commission de la Societe Helvetique des

Sciences naturelles aux frais de la Confederation. Vol. IV, Fasc. 2).

XII et 266 pp. Gr. 8**. Avec IX planches en coleur et 201 figures

dans le texte. Bern (K. J. Wyss) 1913. Prix M. 14.40.

Der Verfasser, der sich bekanntlich seit Jahren mit der Erforschung der Algen-

flora der Schweiz beschaftigt und bereits eine groBere Abhandlung uber diese (Algues

vertes de la Suisse. Berne 1902) in demselben Publikationsorgan hat erscheinen lassen,

war bald zu der t)berzeugung gekommen, daB fiir gewisse, besonders kleinere ein-

zellige Algen die einfache Beobachtung derselben in dem Zustande, wie sie eben aus

der freien Natur entnommen wurden, nicht geniige, sondern daB es notwendig sei,

diese niederen Organismen nach Art der von Mykologen und Bakteriologen angewen-

deten Methoden in Reinkulturen zu ziichten und auf diese Weise ihren Entwicklungs-

gang und systematische Bewertung festzustellen. Er hat dann 1909 unter dem Titel

..Etude critique et experimentale sur le Polymorphisme des Algues" die Resultate

seiner Studien iiber die Algenreinkultur niedergelegt und seitdem dieselben fortgesetzt.

Nachdem er fri'iher hauptsachlich nur Scenedesmus-, Chlorella-, Palmellococcus- und

Stichococcus-Arten kultiviert hatte, hat er nun eine groBe Zahl von Formen in Kultur

genommen und ihre Entwicklung beobachtet. Die Ergebnisse dieser neuen Studien

sind nun zusammen mit den friiheren in dem vorliegenden Werke veroffentlicht.
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Nach einer seine Kulturen betreffenden Vorrede gibt er eine Einleitung, in

welcher er den Begriff der Art bei den niederen Algen erortert, iiber die haufig un-
mogliche Identifikation aufgefundener einzelliger Algen spricht, die physiologischcn

und morphologischen Kennzeichen, welche bei der Feststellung der Arten in Betracht

kommen, aufzahlt und die Veranderungen der Zellen und Zellkolonien, die bei der

Kultur sich ergeben, behandelt. Dann geht er genauer auf das Verhalten der ein-

zelnen Algen in der Kultur ein. So bespricht er von Cystosporeen {Protococcaceen)

12 Arten von Scenedesmus Meyen (Sc. obliquus [Turp.] Kiitz., So. costulatus Chod.,

Sc. oblongus Chod. n. sp., Sc. obtusiusculus Chod., Sc. wisconsinensis [Sm.] Chod.,

Sc. quadricaula Breb., Sc. quadrispina Chod. n. sp., Sc. longispina Chod. n. sp.,

Sc. nanus Chod. n. sp., Sc. sempervirens Chod. n. sp., Sc. spinosus Chod. n. sp. und
Sc. flavescens Chod. n. sp.); 8 Arten von Chlorella Beij. (Ch!. vulgaris Beij., Chi.

lichina Chod. n. sp., Chi. lacustris Chod., Chi. rubescens Chod., Chi. coelasteoides

Chod., Chi. viscosa Chod. n. sp., Chi. luteo-viridis Chod. n. sp., Chi. Cladoniae Chod.

n. sp.); 4 Arten von Palmelococcus Chod. (P. symbioticus Chod. n. sp., P. saccharo-

philus Chod., P. protothecoides [Krug.] Chod., P. variegatus [Beij.] Chod.); 2 Arten

von Prototheca Kriiger (Pr. moriformis Kriig. und Pr. Zopfii Kriig.); 1 Art von

Dictyosphaerium Naeg. (D. pulchellum Wood) ; 1 Art von Oocystis Naeg. (O. Xaegelii

Al. Br.); 3 Arten von Ankistrodesmus Corda syn. Raphidium Kiitz. (A. Braunii

[Naeg.] Collins, A. falcatus [Corda] Ralfs und A. minutus[Naeg.] Chod. n. comb.); lArt

von Ourococcus^) Grobety gen. nov. (Ou. bicaudatus [AI. Br.] Grob.); ferner von

Ulothrichiaceen 4 Arten von Hormidium (H. nitens [Menegh.] Klebs, H. flaccidum

[Kz.j Braun, H. dissectum Chod., H. crassum Chod. n. sp., H. lubricum Chod. n. sp.);

8 Arten von Stichococcus (St. bacillares Naeg., St. pallescens Chod., St. minor [Naeg.]

Chod., St. mirabilis Lagh., St. dubius Chod. n. sp., St. membranefaciens Chod. n. sp.,

St. lacustris Chod. und St. Diplosphaera [Bial.] Chod.) und eine Art von Raphidonema

Lagh. [R. sempervirens Chod. n. sp.]; von Volvocaceen 2 Arten von Chlamydomonas

Ehrb. (Chi. pulvisculus Ehrb. und Ch. intermedia Chod. n. sp.) und 1 Art von Haema-

tococcus Plot. (H. pluvialis Plot.); von Heterokonten 1 Art von Botrydiopsis Borzi

(B. minor [Schmidle] Chod.); 1 Art von Heterococcus Chod. (H. viridis Chod.); 1 Art

von Tribonema Derb. et Sol. (Tr. bombycinum [Ag.] Derb. et Sol.); 2 Arten von

Bumillera Borzi (B. sicula Borzi und B. exiUs Klebs) und 1 Art der neuen Gattung

Monodus (M. ovalis Chod. n. sp.). In dem nachsten Teil behandelt dann der

Verfasser das Verhalten einer groBeren Anzahl von Plechtengonidien und einiger

diesen verwandten Algenarten in der Kultur. So werden Arten von Cystococcus

Naeg. geschildert, nachdem er auf die in neuerer Zeit wiederholt behandelte Nomen-

klaturfrage, betreffend C. humicola Naeg., naher eingegangen ist, und zwar das Ver-

halten folgender 5 Arten: C. Cladoniae Chod. n. sp., C. Cladoniae furcatae Chod.,

C. Cladoniae pyxidatae Chod., C. irregularis Chod. n. sp. (Gonidie von Cladonia

fimbriata), C. cohaerens Chod. n. sp., C. maximus Chod. n. sp.; ferner von einer Art

Chlorococcum Fries {in der Auffassung von Artari) Chi. viscosum Chod. n. sp., von

einer Art Dictyococcus, D. gammetifer Chod. n. sp. Ein besonderes Kapitel widmet

der Verfasser den Gonidien von Verrucaria. Er versuchte die Gonidien von V. nigres-

cens Pers., V. Dufourei DC, V. myriocarpa Korb. und V. rosea Kremplh. zu isolicren.

*) Dieser Gattungsname kann nicht angenommen werden, da es schon eine

Algengattung Ourococcus oder Urococcus gibt. Hassall, tei dem Urocaccus steht,

hat dieselbe zwar nur als Subgenus von Haematococcus aufgestellt (vergl. Hassall,

Brit, freshw. Alg. p. 322: 1845), doch ist dieses Subgenus von Rabenhorst (Flora

europ. aquae dulcis et submarinae Sect. Ill, p- 4 et 31) als Urococcus zur Gattung

erhoben worden.



(10)

wobei er die neue Gattung Coccobotrys mit der Art C. Verrucariae Chod. auffand

und feststellte, daB die Verrucaria-Gonidien nicht der Gattung Pleurococcus an-

gehoren. Er bespricht die Physiologic der Verrucaria-Gonidien und die Bedeutung

derselben in bezug auf die Symbiose bei Verrucaria. Im sclben Kapitel wird auch

das Verhalten der isolierten Gonidien von Solorina saccata und crocea in der Kultur

geschildert, die er zur Gattung Coccomyxa Schmidle als C. Solorinae Chod. n. sp.

(zweifelhaft von welcher Solorina stammend) und C. croceae Chod. n. sp. stellt.

Auch werden noch Arten derselben Gattung, die nicht als Gonidien dienen, beschrieben,

so: Coccomyxa viridis Chod. n. sp., C. pallescens Chod. n. sp., C. lacustris Chod.,

C. gracilis Chod. und C. thallosa Chod. Zum SchhiB geht der Verfasser auf Protococcus

viridis Ag. ein, crortert die verwirrte Nomenklatur und stellt die Frage, ob diese

Alge irgendwelchen Flechten als Gonidie dient, noch als offen hin, als Beweis dafiir,

wie wenig man noch die Gonidienbildncr der Flechten kenne.

Es ist hier nicht moglich, auf die Nahrfliissigkeiten und Nahrsubstrate, in

denen der Verfasser die genannten Algen kultivierte, einzugehen. Auch in bezug

auf die Einzelergebnisse, die bei der Kultur jeder Art gewonnen wurden, muB hier

auf das Buch selbst verwiesen werden, das in jedem Fall geeignet ist, zu weiteren

Studien auf dcm vom Verfasser betretenen Gebiet anzuregen. Nur auf eine Gefahr

mochte der Referent etwaige Nachfolger aufmcrksam machen. Diese besteht darin,

daC bei kunstlichen Kulturen doch sehr leicht auch monstrose Formen erzeugt werden,

die man doch nicht ohne weiteres als der betreffenden Art angehorende eigentiim-

liche Entwicklungsformen betrachten kann. Es konnen dann sehr leicht auch Mu-
tationsformen entstehen, die in der freien Natur uberhaupt nicht vorkommen, und
Kulturrassen geziichtet werden. Sind doch die in Reinkultur befindlichen Organismen
schon aus dem Grunde, weil ihnen der Kampf urns Dasein mit anderen Organismen
abgeschnitten ist, unter abnormcn, nicht natiirlichen Lebensbedingungen. Es ist

daher immer gewagt, aus den durch die Reinkultur erhaltenen Ergebnissen Schlusse

auf das Verhalten der Organismen in der freien Natur zu Ziehen. Dennoch ist sicher-

lich der vom Verfasser betretene Weg weiter zu verfolgen und das neue Gebiet.

welches die kunstliche Umformung der niederen Algen umfaBt, ist weiter zu er-

forschen.
+

An die Mitteilung der Ergebnisse seiner Algenreinkulturen schlieBt der Ver-

fasser noch eine scheinbar heterogene, aber doch im Zusammenhang mit diesen aus

seinen Studien hervorgegangene Kritik des von W i 1 1 e in Englcr und Prantl, Xatiir-

Uchen Pflanzenfamilien aufgestellten Systems der Griinalgen, stellt ein neues System
auf und gibt eine tlbersicht iiber die neuere Litcratur, welche sich auf die System-
kunde der Algen uberhaupt bezieht. Wir miissen es hier W i 11 e iiberlassen, Gegen-
kritik zu iiben, sind aber der Ansicht. daB auch dieser letzte Teil des Werkes Anregung
zu weiterer Forschung geben wird.

Die auf den bunten Tafeln vom Verfasser gegebenen Abbildungen der Kultur-
schalchen mit Inhalt sind sehr intcressant, doch ware es vielleicht besser gewesen,
wenn der Verfasser. an Stella dieser gute bunte Habitusbilder seiner neu aufgestellten
Arten gegeben hatte, bei welchen die Inhaltsbeschaffenheit und Struktur der Mem-
branen deutlicher wiedergegeben ware als bei den imnierhin nicht schlechten
schwarzen Textfiguren dies moglich gewesen ist. G. H.

Forti, Ach. Contribuzioni Diatomologiche XIIL Diagnoses Diato-
maccaruni quarumdam fossilium italicarum. Series prima (Atti d.

R. Istituto Veneto die Scienze, Lettere ed Arti 1912—1913.
LXXII, parte II a (1913), p, 1535—1663. Tav. I—XIX).
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Der Verfasser dieser wertvollen Arbeit hat im Laufe der letzten Jahre eine
Anzahl Publikationen uber italienische Lagerstatten fosailer mariner Diatomaceen
erscheinen lassen und in denselben auch auf eine groBe Anzahl neuer Arten, welche
sich in diesen vorfinden, aufmcrksam gemacht und sie pro\isorisch beschrieben.
In der vorliegenden Abhandlung gibt er nun diagnostische Beschreibungen und
eine vollstandige Ikonographie eines Teils dieser neuen und der friiher bekannten
Arten. Das Material stammt von folgenden fiinf Lokalitaten:

1. Marmorito - (Alexandria) Piemont,

2. Bergonzano - (Reggio d'Emilia) Emilia,

3. Monte Gibbio- (Modena) Emilia.

4. Licata-(Girgenti) Sicilia,

5. Grotte-(Girgenti) Sicilia.

Besonders reich sind die Lagerstatten von Marmorito, Monte Gibbio und Grotte,
vor allem die letztere, die sich durch die auBerordentlich gute Erhaltung der be-

treffenden fossilen Diatomaceen auszeichnet. Die spezielle Ikonographie der Arten
des letzteren Fundortes wird jedoch in einer spateren Arbeit erst geliefert werden.
In der vorliegenden ist nur gelcgentlich auf das Material von Grotte Riicksicht ge-

nommen. In derselben werden 71 Arten abgehandelt, von manchen mehrere Formen.
Der Verfasser macht bei jeder Art genaue Angaben iiber die Synonyme, wo solche

vorhanden sind, und eingehende Literaturangaben, gibt die Beschreibungen der

Arten und erortert in angeschlossenen Bemerkungen das Vorkommen in den Ab-
lagerungen. Von besonderem Wert sind die auf den neunzehn Tafeln gegebenen Ab-
bildungen, die nach Photographicn des Verfassers aui3erordentlich gut reprodu-

ziert sind.

Das wertvolle Wcrk, von welchem der uber die Ablagerungen von Grotte

handelnde Teil bald nachfolgen soli, kann von keinem Diatomaceenforscher, der sich

besonders auch mit den fossilen Reprasentanten der Kieselalgen beschaftigt, ent-

belirt werden. G. H.

Greguss, P. A Suriini-tengerszemek Kovamoszatai. Die Kiesel-

algen der Meeraugen von Snridn. (Botanikai Kozleinenyek 1913,

. p. 202—225. Ungarisch mit deutscher Inhaltsangabe in den Mit-

teil. f. d. Ausland, p. 61 und Taf. VI und VII.)

Die in dieser Abhandlung aufgezahlten Kieselalgen stammen aus zwei Gebirgs-

teichen, sog.
,
.Meeraugen" der siebenbiirgischen Alpen von Kudzsir. Das eine der-

selben liegt in einer Hohe von 1800 m und seine Oberflache betragt 6000 m*. das

andere 1900 m hoch und hat nur eine Flache von 25 m^. Die Kieselalgen der groBeren

hat Quint schon ^*o^ sieben Jahren bearbeitet. Er fand 156 Formen, darunter

drei neue. Doch hat er seine Ergebnisse nicht publizicrt. Diese wurdcn aber von

dem Verfasser der vorliegenden Abhandlung beniitzt. In dem kleineren Meerauge

fand der Verfasser 187 Formen, darunter 67 neue. Interessant ist, dafi nur 19,2 %
der Kieselalgen in den beiden, einander naheliegcnden Meeresaugen eine Uberein-

stimmung aufweisen. Die vorgefundenen Kieselalgen haben vorwiegend Alpen-

charakter. Interessant ist auch, daG 95 % des Bodens im kleinen Meerauge reiner

Kieselalgenstoff ist, welchen J. P a n t o c s e k fur fossil halt. Nach der miindlichen

Mitteilung Scherffels sind die Echinopyxen wahrscheinlich Cysten der Chryso-

monen.

Die zahlreichen neuen Arten und Varietaten sind im ungarischcn Texte mit

lateinischen Diagnosen versehen, durch fett vorgedruckte Zahlen gekennzeichnet

und auf den beiden guten Tafeln abgebildet. Da Interessenten, welche sich mit
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den Diatomaceen alpiner Gewasser beschaftigen, doch bei der Bestimmung die vor-

liegende Abhandlung beniitzen miissen, unterlassen wir es hier, diese zahlreichen

neuen Formen mit Namen zu nennen. G. H.
r

Hoffmann-Grob^ty, Amelie. Contributions a Tetudc des algues uni-

cellulaires. (Bull, de la Soc.Bot. de Geneve 2°^^ ser.IV, 1912, No. 4,

p. 73—110.)

Die Verfasserin hat unter Anleitung von Professor R. C h o d a t Reinkulturcn
von kleinen Griinalgen vorgenommen. Die hier mitgeteilten beziehen sich auf Ra-
phidium minutum Naeg.. das Chodat neuerdings zu Ankistrodesmus Corda
stellt, auf zwei Arten von Chlorella Chi. coelastroides Chod. und Chi. rubescens Chod.
und auf Botrydiopsis minor Schmidle. Bei dem Raphidium und Botrydiopsis minor
kam es der Verfasserin darauf an, zu untersuchen, in welcher Weise die Algen auf

F

verschiedene Kulturmedien reagieren, bei den beiden Chlorella-Arten, die sich sehr

nahe stehen, handelte es sich darum, festzustellen, wie sie sich in Reinkulturcn ver-

hielten und welche Unterschiede zwischen beiden festzustellen sind. Die Ergebnisse
sind in der Abhandlung selbst nachzusehen. Chodat hat dieselben bereits in seinem
oben besprochenen Werke beniitzt. G. H.

Hustedt, Fr. Die Bazillariaceen-Gattung Tetracyclus Ralfs. Kri-

tische Studicn iiber Bau und Systematik der bisher beschriebenen
Formen. (Abh. Nat. Ver. Bremen 1914, XXIII, p. 90—107. Mit
Tafel I und einer Figur im Text.)

Der Verfasser gibt eine „I. AUgemeines" uberschriebene Einleitung, in welcher
er historische Notizen iiber die Gattung Tetracyclus und deren Synonyme gibt und
die diagnostischen Merkmale derselben erortert, von welchen Zahl und Verlauf der

Rippen auf jeden Fall ausgeschieden werden mussen, dagegen besonders Schalen-
form, Zwischenbander und Septen in Betracht kommen. Der zweite Teil enthalt
die „Systematik". Die Arten haben groBe Variationsfahigkeit, besonders T. ellipticus

(Ehrenb.) Grun. Der Verfasser behandelt diese Art besonders und gibt dann eine

Ubersicht uber die samtlichen Arten mit Diagnosen, vollstandiger Synonymik und
Angaben uber Verbreitung und Vorkommen. Dieser Ubersicht schlieeen sich dann
ein Synonymenregister, eine Tabelle zur Bestimmung der Arten, das Literatur-
verzeichnis und die Figurcnerklarung der Tafel an. Diatomeenforscher werden bei

Bestimmungsarbeiten. welche Arten der Gattung Tetracyclus betreffen, die kleine
Abhandlung kaum entbehren konnen. G. H.

Kaiser, P. E, Beitrage zur Kenntnis der Algenflora von Traunstein
und dem Chiemgau. (Ber. d. Bayer. Bot. Ges. zur Erforschung
der heim. Flora, XIV, 1914, p. 145—155.)

Die Veroffenthchungen iiber die Algenflora des Siidosten Bayems sind sehr
sparsam. besonders fallt es auf, daI3 der Chiemsee noch so wenig in bezug auf Algen,
auch Planktonalgen, untersucht ist. Der Verfasser der vorliegenden Mitteilung hat
sich gelegentlich bemiiht. Algen in der Umgebung seines Wohnsitzes Traunstein
zu sammeln. die nebst dem Chiemgau fiir das Gedeihen der Algen die giinstigsten
Verhaltnisse bietet. Das vorliegende erste Verzeichnis enthalt 173 Arten und Varie-
taten, unter welchen sich 44 fiir ganz Bayern neue befinden. Da unter den letzteren
sich auch einige in anderen Gegenden haufige Arten befinden, so kann man daraus
schlieBen, daB die Erforschung der Algenflora Bayerns noch sehr mangelhaft ist.

Nur M. S c h a w o (Ber. d. Bot. Vereins in Landshut XIV. 1896) und J. E. W e i B
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(Ber. d. Bayer. Bot. Ges. II 1892) haben umfangreichere Abhandlungen iiber die

bayerische Algenflora veroffentlicht. Es ist daher anzucrkennen, daJ3 der Verfasser

der vorliegenden Abhandlung sich der Erforscliung der Algenflora des Sudostens
widmet. Sicherlich ist noch manche interessante Art in diesem Gebiet aufzufindcn.

G. H.

Korniloff, Marie. Experience sur les Gonidics des Cladonia pyxidata

et Cladonia furcata. (Bull, de la Soc. Bot. dc Geneve 2°*^ serie V,

1913, No. 3, p. 114—132.)

Auch diese Arbeit wtirde imter der Leitung von Professor R. C h o d a t gemacht.

Die Verfasserin stellte durch Reinkulturen fest, dai3 die Gonidien dieser beiden

Flechtenarten von zwei verschiedenen Cystococcus-Arten gebildet werden. Die ge-

naueren Ergebnisse der Untersuchungen der Verfasserin miissen in der Arbeit selbst

nachgelesen werden. Dieselben sind auch bereits von C h o d a t in sein oben be-

sprochenes Buch aufgenommcn worden. G. H.

Krmpoti6, Ivan. Prilog mikrofauni Plitvic^kih jezera. (= Beitrag zur

Mikrofauna der Plitvicer Seen.) Fig. — {Glasnik Hrvatskoga priro-

dosl. drustva XXV, 1. Agram 1913, p. 1—29.) In kroatischer

Sprache.

Das Plankton der genannten Seen untersuchte Verfasser im Gegensatze

zu den friiheren Erforschern im Monate September und Oktober (1912). In quanti-

tativer Hinsicht iiberwiegt das Phytoplankton iiber das Zooplankton in alien Seen.

Speziell im Proscansko-See iiberwiegt zu dieser Zeit Fragilaria crotonensis
ganz bedeutend alle anderen Planktonarten. AsterioneUa formosa var.

gracillima dominiert hier nur im Monat Juni; von ihr bemerkte Verfasser

zwei Tjrpen: Lange des Einzelindividuums 105 ft bezw. 70 n (letzterer Typus war im

Oktober der haufigste). Zu dieser Zeit gab es viel Dinobryon- Arten (speziell

D. stipitatum); Cyclotella kam in Menge vor; Ceratium cor-

n u t u m als „Vt^interform" war nicht haufig (mit 3 Hornem in der Gesamtlange

145 n und Breite 90 p), dagegen die vierhornige Sommerform fand sich haufiger.

Im ,,Malo Jezeree" dominiert aber die Winterform uber die Sommerform. Die Anzalil

der Chroococcaceaen ist nicht unbedeutend. Eine biologischc Klassifikation der Seen

vorzunehmen, geht jetzt noch nicht an, da die Planktonperidiozitat der vielen Seen

ein ganzes Jahr hindurch erst systematisch studiert werden muC.

.Matouschek (Wien).

Loblk, A. J. Desmidievija vodorosli, sobrannija IStom 1912 goda v

Cholmskom u^zd Pskovvskoj gubernii. 12 fig. {^ Die Desmidiaceen

im Gouvernement Pskow des Kreises Cholm, im Jahre 1912 ge-

sammelt.) (Bull, du jardin imperial botanique de St. Petersbourg.

XIII. bot. 3. St. Petersbourg 1913, p. 65—86.) Russisch, mit

kurzem deutschem Resume.

Im genannten Gebiete fand Verfasser 52 Arten (mit einigen Forraen) von

Desmidiaceen an, darunter folgende n e u e Formen

:

Euastrum verrucosum Ehrenb. var. coarctatum DcLp.

f. minus Lobik, Micrasterias Americana (Ehr.) Ralfs var. Boldtii

Gutw. f. n. intermedia Lobik. AuBer diesen bildet Verfasser noch folgende

Arten ab: Penium Libellula Nordst. var. interruptum W. et G. S. West,
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Pleurotaenium Trabecula Naeg. f. clavatum W. et G. S. West,

Micrasterias Americana (Ehr.) Ralfs, Cosmarium cymato-
p 1 e u r u m Xordst. var. Tyrolicum Nordst., C. obtusatum Schmidle

und C. 1 a e V e Rbhst., C. pseudamoenum Wille, Xanthidium anti-
lop aeum (Breb.) Kiitz., X. cristatum Breb. var. Delpontei R. et

Biss., St'aurastriim subbrebissonii Schm. ab.

Matouschek (Wien).

Naumann, E. Vegetationsforgningar i fiskdammar. Praktiska syn-

punkter och anvisningar. (Sep. af Skrifter utg. af S. S. F, F. — Aus

der Zeitschrift des Fischerei-Vereins fiir Siidschvveden 1913. Nr. 11,

Sep. 7 pp.)

Der Verfasser hebt hervor, daB die Vegetationsfarbungen in Pischteichen

infolge der dieselben verursachenden unberechenbaren Massenproduktion an lebender

organischer Substanz von groCter Bedeutung in der Okonomie der Teiche sind. An
der Fischerei-Versuchsstation Aneboda in Siidschweden werden seit einigen Jahren

Studien iiber diese bisher allzu wenig untersuchten Verhaltnisse betrieben. Es handelt

sich dabei teils um die Quantitat der Organismen-Entwicklung, tails um den Zu-

sammenhang zwischen der Chemie und Biologie der Gewasser und der dieselben

bewohnenden Organismenwelt. Der Verfasser bringt Beispiele aus seiner Erfahrung

und Beobachtungsresultate, beschreibt die von ihm angewandte Methode bei Ent-

nahme von Proben aus durch die Vegetation gefarbten Teichen und gibt Anleitung

zur Beobachtung okologisch interessanter Verhaltnisse.

(Nach einem Selbstreferat des Verfassers.)

— Bidrag till Kannedomen om vegetationsfargningar i sotvatten. III.

En avsevard produktion av Trachelomonas volvocina Ehrenb.

(BotaniskaNotiser for &r 1913, p. 249—259.) Mit deutschem Resume

p. 259—263.
In dieser Mitteilung handelt es sich um einen neuen Beitrag zur Kenntnis der

Vegetationsfarbungen des SiaCwassers, und zwar einer gelblich-schokoladenbraunen,

die durch Massenentwicklung von Trachelomonas volvocina Ehrenb. erzeugt wurde.

Der Verfasser hat fruher schon iiber Vegetationsfarbung durch Trachelomonas
volvocina Ehrenb. Mitteilung gemacht (Bot. Not. 1911), aber seinerzeit keine quanti-

tativen Analysen dieser Massenproduktion von Trachelomonas volvocina Ehrenb.

nach den von Kolkwitz bcgriindeten Methoden ausgefiihrt. Das holt er nun nach

und berichtet iiber eine am 14. Juni 1912 in einer Wasserwanne im Botanischen Garten

der Universitat Lund beobachtete Vegetationsfarbung, als deren Ursache eine nicht

besonders detritusreiche Planktonformation von der Totalqualitat ca. 500 000
pro cm3 nachgewiesen wurde. In dieser Formation war Tr. volvocina mit ca. 160 000
pro cm^ vorhanden, Chrysococcus porifer Lemm. ined. kara doppelt so zahhreich

vor und die Gesamtmenge der mehr sparlich vorkommenden Formen diirfte die

Totalproduktion pro cm^ bis etwa 500 000 ausfiillen. Trachelomonas durfte jedoch

hier hauptsachlich vegetationsfarbend wirken. Es ist wahrscheinlich, daC die intensive

Vegetationsfarbung durch Tr. volvocina erst weit iiber einer Produktion von 50 000
pro cm3 einsetzt. Doch ist es durchaus nicht immer zulassig, aus einzelnen Stich-

proben die Totalproduktion zu bezeichnen, da Nanoplankton auch in seiner Ver-

teilung variiert. Verfasser fiihrt hierfiir Beispiele an. die wir hier iibergehen.

G. H.

Schiller, J. Die Vegetation des Adriatischen Meeres. (Urania, Wien
1913, VI. 23, p. 382—386.) Figuren.
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Die Vegetationsverhaltnisse der Adria wurden erst in den Ictzten zwci Jahren
durch die osterr.-italienischen Forschungsfalirten, an denen Verfasser als Botaniker
teilnahm, klargestellt. Meeresgrundflachen in Tiefen bis zu 200 m cntbehren ganz
einer festsitzenden Algenflora. Bis zu 200 m sucht sich die Pflanzcnwelt iiberall dort
anzusiedeln, wo nur halbwegs festes Material vorhanden ist. Z o s t e r a und P o s i -

d o n i a vermogen, doch nur nahe an der Kiiste, dank ihren Wurzeln und Auslaufern
auch sandig-schlammige Stellen zu besiedeln. Die tiefgelegensten Algengriinde des
genannten Meeres wurden bis etwa 160 m Tiefe gefunden (nachst der Insein Pelagosa,

Porno und Lissa). Ein weiteres Vordringen verhindcrt der iiberall auftretende Schlamm-
grund. In diesen kalten Tiefen ist der Meeresgrund bedeckt mit rosenroten Kalk-
algenknoUen. Auf diesen ..Steinen" setzen sich fest Laminaria Rodri-
q u e z 2 i i und die fiir die Adria neue Rotalge Calophyllis laci-
n i a t a usw.

Drei Tiefenregionen unterscheidet Verfasser im Gebiete

:

I. Die Algen der Strandfelsen bis zur Ebbelinic, die Litoralzone:
Enteromorpha intestinalis, Bangia, Porphyra,
F u c u s.

II. Die Sublitoralzone, von derEbbelinie bis zu 40 m Tiefe reichend;

Ulva Lactuca, Bryopsis, viele Cladophora- Arten, die

Cystosiren, F u c u s , die Callithamnien, die meisten Braunalgen, viele

Kalkalgen.

III. Die Tiefenregion (siehe oben).

Wenn es auch ausdauernde Algenformen gibt, so sind doch die meisten auf

wenige Monate beschrankt. Von den beiden groGen Wucherungcn der adriatischen

Vegetation beginnt die eine (groBere) Anfang Februar und endet Ende Mai, die zweite

dauert von Anfang Oktober bis Mitte November. Die dazwischen liegenden Tief-

zeiten bedeuten Ruheperioden. tJber die Ursachen dieses Aufbliihens und Abbluhens

herrscht noch Unklarheit. Bis zu 200 m Tiefe iiberziehen Diatomeen alles. Aber

auch durch das Hinzukommen derselben zu den sonstigen hoheren Algen ware noch

ein Defizit an pflanzlicher Nahrung im Haushalte des Meeres vorhanden. Da kommen
eben bis zu dieser Tiefe (besonders reichlich bis in 75 m Tiefe) die Phytoplanktonten

hinzu; Peridineen, CoccoKthophoriden, Diatomeen, Flagellaten und Silicoflagcllaten.

Die Schwebeflora hat mit der festsitzenden Vegetation viel Gemeinsames: Die Wuche-

rungsperioden bcider fallen in dieselben Monate, ebenso die Depressionen. Die oster-

reichische Adriaforschung hat gezeigt, daB die jeweils in den einzelnen Jahreszeiten

vorhandenen Quantitaten an Schwebepflanzen um durchschnittlich die Halfte hinter

denen der Ostsee bei Kiel zuriickbleiben. Konnte man in der ganzen Adria eine so

giinstige Produktionsbedingung schaffen, wie sie im Wasser von S e b e n i c o

vorhanden ist (im 1 I 890 000 Organismen) oder wie sie in dem untcr dem Einflusse

des Powassers liegenden Gebiete auftreten, dann konnte Osterreich-Ungarn leicht

aus dem heimischcn Meere den ganzen Fischbedarf decken. Es ist aber an die Fische

der Nord- und Ostsee gebunden. Matouschek (Wien).

Blakeslee, A. F, and Gortner, R. A. On the occurrence of a toxin in

juice expressed from the bread mould, Rhizopus nigricans (Mucor

stolonifer). (Biochemical Bull. 11, 1913, p. 542—544.)

PreCsaft von Rhizopus nigricans totete bei intravenoser Einspritzung ein

Kaninchen innerhaJb 2 Minuten. Die Verfasser vermuten nun, dafi die merkwiirdige

corn-stalk-disease der Kalber auf Vergiftung durch das Futter zuruckzufiihrcn ist

und versprcchen nahere Mitteilungen dariiber. G. L i n d a u.
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Blakeslee, A. F, Conjugation in the heterogamic genus Zygorhynchus.

(Mycol. Centralbl. II, 1913, p. 241—244.)
Der Verfasser gibt von Zygorhynchus Moelleri und heterogamus Abbildungen

von aufeinander folgendcn Kopulationsstadien vom erstcn Auftrcten des einen

Kopulationsastes bis zur fertigen Zygospore. Das wertvolle an diesen Beobachtungen

und Zeichnungen ist, daC sie aus derselbcn Kultur rcsp. auf derselben Stelle auf-

genommen sind. G. L i n d a u.

— A possible means of identifying the sex of (+) and (—) races in

the Mucors. (Science n. s. XXXVII, 1913, p. 880—881.)
Verfasser hatte bekannthch gezeigt, daB bei manchen Mucoraceen nur dann

Zygosporenbildung stattfindet, wenn Rasen verschicden gcschlechtlicher Art

zusammenkommen. Damit war der Unterschied zwischen der + und — Rasse ge-

geben, aber es gelang nicht, zu bestimmen, welche mannlich oder weiblich ist. Man
kann das aber ausfiihren, indem man eine hermophroditische Art inBeziehung zu einer

-f oder — Rasse treten laBt. Wenn man dann den kleineren Kopulationsast als

mannUch ansieht, so liiCt sich die geschlechtliche Wertigkcit dadurch erschheBen.

G. L i n d a u.

Bokorny, Th. Garkraft, Enzyme, Leben; ein physiologischer Streif-

zug. (Naturwiss. Wochenschrift, N. F. XII, 4, 1913, p. 646—650.)
Es existieren bis jetzt folgende Methoden zur Trennung von Leben und Garkraft;

1. die mechanische Abtrennung des Hefezellsaftes vom Protoplasma durch

Zerreiben der Hefe und Filtrieren unter Druck;

2. die Ausfallung der Zymase aus dem PreBsafte durch Alkohol;

3. die Totung der Hefezelle durch Azeton oder durch Atheralkohol oder durch

bloBes Lufttrocknen.

Dabci bleibt die Garkraft teilweise erhalten, wenn man die Totungsmittel vor-

sichtig anwendet. Geschieht dies unvorsichtig, so geht die Garkraft verloren, da die

Zymase protoplasmaahnUch ist und durch dieselben Mittel zugrunde geht wie das

Hefeprotoplasma. Sie ist namUch nur weniger empfindlich gegeniiber den schadhchen

Einflussen von ChemikaUen, der Warme, des Austrocknens als die Hefe selbst. Es

folgt ein genaues Verzeichnis alier jener Mittel, die zur Trennung von Leben und

Garkraft aufgefunden wurden.

Es ist sicher, daO die Garung nur auf die Wirksamkeit eines Enzymes (kunstlich

nicht herzustellen) beruht. An die neuesten Enzymeforschungen haben sich Ideen

gekniipft, die nicht ganz berechtigt erschcinen. Dem ist aber nicht so, denn: Bisher

fand man keine Atmungsenzyme, auch keines, das den EiweiBstoff der tierischen

Gewebe oxydiert, bis Sauerstoff gebildet ist. Auch fand man keine Enzyme, das COg

in Pflanzensubstanz verwandelt. Das Gleiche gilt beziiglich der EiweiBsynthese.
Die geheime Werkstatte der meisten Lebensarbeit ist aber das lebendeZellplasma

(plus Kern und Chloroplasten) . Die Enzyme sind nur gelegentUch verwendete Heifer, sie

sind insgesamt Erzeugnisse der lebenden Zelie. „Ohne diese gibt es keine Enzyme.
Das Protoplasma bleibt stets das Primare, es wird immer durch Abstammung von

einem anderen entstehen. Matouschek (Wien).

Buchner, P. Zur Kenntnis der Aleurodes-Symbionten. (Sitzungsber.

d. Gesellschaft f. Morpholog. u. Physiolog. in Munchen, XXVIII,
1912, Munchen 1913, p. 39—44.) — Fig.

Das Ei des Hemipterensymbionten wird von den Pilzen meist vom Hinterende

aus infiziert; seltener treten die Pilze an der Stelle ins Ei, wo spater die Mikropyle ent-

tt
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steht. Bei Aleurodes- Arten aber konstatierte Verfasser eine andere Infektions-

art, namlich die g a n z e n Myzetozyten infizieren. Eine Zahl derselben drangen sich

durch den Stiel dor Oozyte ein, es entsteht ein Pfropf. Die Myzetozyten liegen im
Eiplasma asymmetrisch. — Escherich wies bei Anobium paniceum
(Kafer) in einer bestimmten Region des Mitteldarmes Pilze nach; bei nachstverwandten

Kafern sah Verfasser das Gleiche. Blochmanns Angaben uber Pilze im Darm-
epithel von Camponotus wird bestatigt: Das schon groBe Ei ist von langen

dlinnen, nach alien Richtungen ziehenden Pilzschliiuclien durchsetzt, die sich zuletzt

am hinteren Pole konzentrieren. Uber alle diese Falle wird Verfasser demnachst ge-

nauer berichten. Es handclt sich stets um Hefepilze. Matouschek (Wien).

Busich, E. Die endotrophe Mykorhiza der Asclepiadaceae. (Ver-

handl. der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, LXIII, 1913,

Heft 5/6, p. 240—264.)

Das Auftreten einer Mykorhiza in der Familie der Asclepiadaceen ist eine haufige

Erscheinung. Sie ist vorhanden bei Vertretern der Gattungen Stapelia, Bau-
cerasia, Huernia, Hoja, Stephanotis, Schubertia, Peri-
ploca, Cynanchum, nicht gefunden wurde sie bei Ceropegia elegans,
Asclepias syriaca, Cynanchum sibiricum, Ceropegia
W o o d i i. Drei der 18 im ganzen untersuchten Arten erscheinen nur ausnahmsweise

infiziert. Die sukkulenten Vertreter der Familie zeigen die Mykorhiza in typischer

Weise, die nichtsukkulenten zeigen ihre Wurzeln selten und dann nur unvollkommen

infiziert. Stets bilden die Mykorhizen alle fur die endotrophen Pilze charakteristischen

Organe aus (Hyphen, Vesikein, baumchenartige Verzweigungen, Sporangiolen,

Kornchenmassen) . Bei Stapelia normalis und Hoja carnosa fand

Verfasser groBe Vesikein, deren Inhalt aus einem stark zusammengcballten und ge-

kriimmten Hyphenknauel besteht und die eine stark verdickte Membran besitzen.

Verfasser nennt solche Vesikein ..Knauelvesikeln". Vielleicht haben sie in ihrer

Funktion eine gewisse Analogie mit den Pilzwirtzellen, die W. Magnus furNeottia

beschreibt. Da gerade an solchen Stellen die Hyphen, durch die starke Sporangiolen-

bildung erschopft, nicht mehr lebensfiihig geworden sind, diirften sich einige dadurch

retten, dai3 sie sich stark verknaueln und eine gemeinsame Membran bilden, die es

ihnen ermoglicht, sowohl der Aussaugung durch die Pflanze zu entgehen. als auch bei

Zerstorung der Wurzel den Wmter zu uberdauern. Es gibt auch Vesikein, die vom

Myzel auBerhalb der Wurzel erzeugt werden. Es sind also die Vesikein Organe, die

nicht ans Leben des Pilzes in derWurzel gebunden sind. AuBerdem sind freie, auBer-

halb der Wurzel liegende Vesikein bemerkt worden, die Hyphen ins Epiblcm ent-

senden, die ihrerseits imstande sind, die Wurzeln zu infizieren. Dadurch wird be-

wiesen, dafi Vesikein wirkliche Dauerzustande sind. Im Gegensatze zu den bisherigen

Angaben werden Zellen, welche Kristalle von Kalkoxalat enthalten, vom Pilze oft

sogar befallen. Auch fur die A s cl e p i a d e e n gilt der von Frank und S t a h 1

aufgestellte Satz, daG die mykrotrophen Pflanzen keine Nitratreaktion zeigen, im

Gegensatz zu den nichtinfizierten. Namentlich gilt dies hier fur die DurchlaBzellen.

welche die Reaktion ganz schon zeigten. Es stimmt auch, daB namenthch jene

Pflanzen eine Mykorhiza aufweisen, die eine herabgesetzte Wasserdurchstromung

zeigen. Die Tafeln sind sehr schon gezeichnet. Matouschek (Wien).

Fischer, E. Ein neuer Astragalus bewohnender Uromyces aus dem

Wallis usw. (Bull. Soc. Murithienne XXXVIII, 1914.)

Die neue Art fand sich auf Astragalus monspessulanus und wurde U. Kle-

bahnii genannt. Verfasser gibt die Unterschiede von den bisher auf Astragalus

Hedwigia Band LV, ^
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gefundenen Arten an. Den Beschlufi bilden einige Angaben iiber die Uredineen-

flora des Wallis. G. L i n d a u.

Fischer, E. Beitrage zur Biologic der Uredineen IV, V. (Mycol.

Centralbl. Ill, I9I3, p. 145, 214.)

Im ersten Teil wcrden wcitere Versuche iiber die Spezialisation des Uromyces
caryophyllinus mitgeteilt. Es ergab sich aus den Infektionsversuchen die interessante

Tatsache, dafi die Art im Wallis Saponaria ocymoides und Tunica prolifera befallt,

wahrend sie in Baden nur auf Tunica prolifera vorkommt. Dieses Resultat

erklart sich daraus, daC die Saponaria in Nordbaden fehlt. Wir batten hier

also eine Spezialisation auf Grund der geographischen Verbreitung der Nahr-
pflanzen vor uns.

Der zweite Teil bringt Beobachtungen iiber Puccinia pulsatillae. Infiziert wurde
mit den Teleutosporen von Anemone montana. Positiv gelangen die Infektionen bei

A. montana, vernalis, pratensis. vielleicht audi bei pulsatilla, negativ fielen sie aus bei

A. alpina, silvestris und Atragene alpina. Die infizierten Arten gehoren zur Sektion
Campanaria, sind also naher miteinander verwandt, wahrend die nichtinfizierten

verwandtschaftlich fern stehen. Vielleicht erklart sich daher die Spezialisation hier

aus der Anpassung an nahe verwandte Spezies. G. L i n d a u.

Issatschenko, B. L. O klybenbach na kornjach Tribulus terrestris L.

(= Uber die WurzelknoUchen bei Tribulus terrestris L.). (Bull, du
jardin botan. de St. Petersbourg 1913, XIII, 1/2, p. 23—31.) 4 Fig.

Zweierlei WurzelknoUchen fand Verfasser an der Pflanze, die auf dem durch
Durre ausgebrannten Sande der Ufer des siidlichen Bug dennoch recht iippig wuchs.
Es waren kleine weiCe, an diinnen Wurzeln sitzende und runde groBe dunklere KnoU-
chen zu sehen, die letzteren erinnerten an die der Leguminosen. Pilzfadcn mit deut-
lichen Scheidewanden, welche die Knollchen von auBen bedeckten, waren zu sehen;
im Innern der Zelle sind die Faden diinner und heller. Vielleicht liegt eine Mykorhiza
vor, doch von einer wohltuenden Wirkung, da ja die Pflanzen sehr uppig wuchsen.
Da die Starke in den Knollchen sicher aufgelost wird, so wird wohl (nach Noel
Bernard) die Osmose, die Zellen und die Wasserzufuhr erhoht.

Matouschek (Wien).

Konokotina, A, G. O novich drozzewich gribkach: Nadsonia
(Guilliermondia) elongata i Debaryomyces tyrocola (= Uber die

neuen Hefepilze mit heterogamer Kopulation, Nadsonia [Guillier-

mondia] elongata und Debaryomyces tyrocola). (Bulletin du jardin
botan. de St. Petersbourg 1913, XIII, 1/2, p. 32—46.) Fie. und
1 Tafel.

^

1. Aus BirkenschleimfluO im Gouvemement Smolensk isolierte Verfasser
Nadsonia e 1 o n g a t a n. sp.

:
Zellen oval, vor der Kopulation langlich. Letztcre

zwischen Makro- und Mikro-Gamet. Aus ersterer wachst eine neue Knospe hervor, in
welche der ganze luhalt der beiden Gameten ubergeht. In dieser Knospe (Ascus)
entsteht die Spore; letztere wird, nachdem die Ascus-Hiille abgeworfen wird, eine
vegetative Zelle. Auf 5 %ige Glukose enthaltende alkalische Fleischpeptongelatine
haben zum Unterschiede gegeniiber N. f u 1 v e s c e n s die Riesenkolonien das Aus-
sehen emer faltigen Rosette, die der Sporen wegen in der Mitte braun. am Rande weiB
ist. N. elongata vergart Dextrose und Larulose. nicht Saccharose, Laktose,
Maltose

.
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Debaryomyces tyrocola n. sp. wurde aus in RuGland angcfcrtigtem

hoUandischen Kase isoliert. Typische heterogame Kopulation. Paedogamie (im

Sinne N a d s o n s) haufiger als Adelphogamie. Die Spore entsteht nur in der Makro-

gamete. In alten Kulturen gibt es Involutionsformcn von bcdeutcndcr GroBe, oft

ein Abwerfen des auBeren Hiillentciles zeigend. Keine Zuckerart wird vergoren; nur

Saccharose wird invertiert. Verfasser isolierte 4 Rassen, die sich durch die ZellcngroSe

und die Kulturen unterscheiden. Matouschek (Wien).

Lindner^ Paul, Der biologische Nachweis von Pilzsporcn in der Luft.

Die Ziichtung von Pilzrosen und die Herstellung von Pilzmalereien.

16 Fig., 1 farb. Tafel. Warmbrunn, Ouilitz & Comp., 1913.

12 pp., 40.

Eine erschopfende Darstellung der bisherigcn Versuche des Vcrfassers iiber das

genannte Thema. Die „Lindnerschen Pilzglaser" oder ..RoUzylinder" spielen bei der

Infektionslehre im Schulunterrichte eine groBe Rolle, da diese Lehre ja nicht an

pathologischen Mikroben veranschaulicht werden kann. Die Keime aus der Luft

verschiedener Ortlichkeiten werden eingefangen und studiert. Verfasser gibt Beispiele

iiber die Menge von Pilzkeimen, die man in der Luft antrifft. Solche Luftanalysen nehmen

jedermann gefangen (vergleiche die Ausstellung der vielen Pilzglaser, welche die Ober-

gymnasiasten des Prof. Schonichen auf der Brusseler Weltausstellung aus-

stellten). Da bisher nur wenige systematische Untersuchungen iiber das Verhalten

der verschicdenen Schimmelpilze beim Wachstum in „Pilzrosenkulturen" vorliegen,

ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groB, daB wir des ofteren auf neue bisher noch nicht

beobachtete Entwicklungsglieder stoBen werden. Das groBte Gewicht legt Verfasser

anf die Darstellung derTechnik der Pilzkultur: Reinigung und Sterilisation

der Pilzglaser, Herstellung der Nahrgelatine (Bierwiirzegelatine, Wiirzeagargelatine).

Beschickung der Pilzglaser und Anlage derPilzrosenkuIturen, Einfangen derPilzsporen

aus der Luft verschiedenerOrtlichkeiten, Nachweis des Keimgehaltes von Fliissigkeiten

Oder von Oberflachen fester Korper, direkte Abbildung der Kolonien mit photogra-

phischem Papier. Pilzmalerei,allseitig imRaum sich entwickelndePilzkulturen auf SiiB-

holz sowie auf mit Nahrlosung durchtrankten porosen Korpern, die Kultur von ge-

schlechtlich differenzierten Pilzen (Blakeslee). anderweitige Benutzung der Pilzglaser

(SichtbarmachungvonEnzym- undDesinfektionswirkungen), Winke fur denBczug von

Reinkulturen, Nahrgelatinen und Literatur, Zusammenstellung der erforderlichen

Apparate nach dem Kataloge der Verlagsfirma. Uber diese 12 Punkte muB man im

Original nachlesen. Die obengenannte Verlagsfirma liefert in versiegelten Flaschen

folgende Pilzreihe: Penicillin m luteum (rotes Myzel), Endomyces
Magnusii (zarte Verastelungen), HarzieUa sp. (smaragdgriin), Phyco-

myces nitens (+und— Kultur, auf Lichtwirkungen sehr schon reagierend).

M a c r o s p o r i u m sp. (zartbraun), Pyknidenschimmel, MoniUasito-

p o p h i 1 a Went, (sehr schnelles Wachstum), Oidium lactis (seidenglanzend),

Aspergillus niger (schwarze Sporenmassen mitten in weifiem Myzel). Die

Zusammensetzung weiterer Serien ist im Gauge. Matouschek (Wien).

Moesz, G, Mykologische Mitteilungen. (Botanikai Kozlemenyek 1913,

Ungar. p. 231—234, Deutsch p. [63]—[66].)

L Polyporus rhizopliilus Pat. wurde im Komitat Pest gesammelt; blither nur

aus Algier bekannt. — 2. Galactinia proteana var. sparassoides wuchs aus der Wand

eines Weinkellers in Ungam; bisher nur aus Frankreich bekannt. — 3. Ozonium plica

wird als Myzel von Herpotrichia nigra nachgewiesen. — 4. Anfuhrung einiger Pilze

von PreBburg. ^- L i n d a u.

2*
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Molz, E. Chemische Mittel zur Bekampfung von Schadlingen land-

wirtschaftlicher Kulturpflanzen. (Zeitschr. f. angew. Chemie XXVI,
1913, p. 533, 587.)

In diesem Vortrage bespricht der Verfasser die Jetzt gebrauchlicheu chemischeu

Mittel zur Vertilgung von Pilzen an Insekten. Wenn auch naturgemaG darin keine

neuen Beobachtungen enthalten sind, so findet man doch die iibersichtliche Zusammen-
steliung von Resultaten, die durch neue Mittel oder vergleichende Anwendung
mehrerer Stoffe erzielt wurden. Besonders dem Pflanzenziichter wird die Lektiire

dieser Arbeit Vorteil bringen. G. L i n d a u.

Naoumoff, N. Materiaux pour la flore Mycologique de la Russie.

(Bulletin f. angew. Botanik, St. Petersburg 1913, 6. Jahrg., Nr. 3,

p. 187—212.) Mit 2 Tafcln.

238 Pilzarten aus diversen Familien, gesammelt in den Gouvernements St. Peters-

burg, Tula, Kursk, Vilna, warden aufgezahlt. Neu sind folgende Arten, die auch

lateinisch beschrieben sind und abgebildet werden:

Mycosphaerella tiliae. . . . in foliis viris T i 1 i a e sp.

;

Hypochnus g r a m i n i s .... in caulibus emortuis Calamagrostidis
neglectae

;

Phoma elsholtziae in caulibus siccis ramulisque E 1 -

sholtziae Patrini Gcke.

;

Ph. g n a p h a 1 i i in eodem substrate Gnaphalii sil-

V a t i ci;

Ph. consocians ad maculas Septoriae didymae
in foliis viris S a 1 i c i s sp.

;

Ascochytapunctata in foliis caulibus calycibusque V i c i a e

s a t i V a e;

Coniothyri urn trif olii . . . . in caulibus viris Trifolii pratensis L.;

Diplodinasorbina in ramis siccis Sorbi aucupariae;
Cryptostictis chenopodii , in caulibus emort. Chenopodii sp.;

Dendrostilbellaulmicola .in cortice putri U 1 m i campestris.

Matouschek (Wien).

Ngmec, B. Zur Kenntnis der niederen Pilze. IV. Olpidium Brassicae

Wor. und zwei Entophlyctis-Arten. 2. Tafeln, 1 Textfig. (Bulletin

internat. de TAcadem. d. Sciences de Boheme, Prague 1912, 11 pp.)

Den erstgenannten Pilz halt Verfasser fiir einen sehr verbreiteten Parasiten; ins-

besondere findet man ihn regelmaBig in den Pflanzen (Brassica oleracea), welche
auch Piasmodiophora Bra'ssicae beherbergen. Er studierte die Kern-
teihmgen, die Bildung der Schwarmsporen, die Entwicklung und Struktur des Ent-
leerungsschlauches sowie die Dauerzysten. Hierbei ergaben sich folgende interessante
und neue Punkte: Vor der ersten Kernteilung wird der einkernige Parasit sehr groG,

desgleichen sein Kern. Vierkernige Stadien sind recht haufig, es konnen auch 64 Kerne
entstehen. Die Zahl der Teilungen hangt wohl mit der Ernahrung und dem Wachstume
des Parasiten zusammen, da verschieden grofie Parasiten zur Zoosporenbildung
schreiten konnen. Der Entleerungsschlauch entsteht als eine papillenahnliche Aus-
stiilpung immer an der zur Peripherie der Wurzel gekehrten Seite des Zoosporangiums.
Legt man infizierte Wurzehi ins Wasser, so offnet sich der Schlauch durch eine vollige

Auflosung seines Endteiles. Das kernhaltige Zytoplasma des basalen Teiles des Ent-
leerungsschlauches zerfallt auch in Zoosporen. Im Gegensatze zu W o r o n i n sah
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Verfasser stets die Schlauche radiar zur Peripherie der Wurzel wachsen. Die Zysten

waren einkernig (gewohnlich). Der von auBen in die Wurzel eindringende Sauerstoff

ist es wohl, der die Schlauche zum Wachstum in radiarer Richtung reizt. In den

Kulturen fand Verfasser oft spater auch Olpidium Borzii. In den Rinden-

zellen der diinnen Wurzeln von Brassica oleracea fand er auch einen Para-

siten, der in den jiingsten Stadien nur schwer von O. Brassicae zu unter-

scheiden ist. Verfasser nennt ihn Entophlyctis Brassicae n. sp. Seine

fadenformigen Haustorien dringen nie durch die Membran aus einer Zelle in die andere

ein; der Entleerungsschlauch miindet in die Wirtszelle ein und durch ihn werden die

Zoosporen entleert. Dauerzysten kommen auch vor; der Durchmesser der Zysten

betragt 3,5—7 //, meist 6 jw. Eine andere Art, Entophlyctis Salicorniae
n. sp., fand Verfasser in den Wurzeln von Salicornia herbacea cult. Sein

Haustoriensystem ist machtig; der Vegetationskorper verwandelt sich entweder zu

einem Zoosporangium oder zu einer Dauerzystc von sternformiger Gestalt. Das

weitere Schicksal der Zysten ist unbekannt. Der Durchmesser der letzteren ist meist

7 /i. Beide Parasiten sind Halbparasiten, da sie meist in schon abgestorbenen Zellen

auftreten. Die Haustorien faBt Verfasser als kernlose Pseudopodien auf, die sich

spater verzweigen und zuletzt mit einer Membran umgeben. Wahrend Z o p f die

Faden bei ahnUchen Fallen (z. B. Amoebochytrium rhizidioides) als

Myzel bezeichnet, Fischer als Rhizoiden, bezeichnet sie Verfasser als Haustorien.

Sie sind kernlos. dauernd abhiingig von dem kernhaltigen Basalteil. Bei mehrkernigen

Formen konnen in die Haustorien Kerne einwandern, so daB auf dicse Weise wirkliches

Myzel entstehen kann, wie es bei einigen Hyphochytriaceen differenziert ist. In dieser

Beziehung konnten die Rhizidiaceen vom vergleichenden Standpunkte recht

wichtig sein. Matouschek (Wien).

Nemec, B. Zur Kenntnis der niederen Pilze. V. Uber die Gattung

Anisomyxa Plantaginis n. g. n. sp. 2 Tafeln, 7 Textfig. (Bulletin

internal. deTAcadem. des Sciences de Boheme, Prague 1913, 15pp.)

Auf sandigem Moldauufer bei Prag sammelte Verfasser Plantago lan-

ce o 1 a t a , deren Wurzeln mit dem genanntcn Pilze infiziert waren. Die Infektion

von neuen Pflanzen gelang im Kalthause. Der Parasit fand sich nie in meristematischen

Zellen vor, sondem nur in noch nicht ausgewachsenen Wurzelteilen. Das jiingste

Stadium war ein einkemiger Plasmakorper. in einer Hypodermalzelle gelegen; spater

gibt es vielkernige (bis 50 Kerne) Individuen, welche den ganzen Saftraum einnehmen.

Ein ZusammenflieCen von mehreren Parasiten wurde nicht gesehen. Zweierlei Son

gibt es: solche, die aus kleinen Sporangien und solche. die aus groGeren Sporangien

bestehen. Beiderlei Sorosporangien sind anfangs einkernig, spater mehrkernig, ihr

Inhalt zerfallt in Zoosporen. Entleerungsschlauche scheinen zu fehlen; desgleichen

bemerkte Verfasser weder holokarpische Zoosporangien noch eine sexueUe Fort-

pflanzung. Sehr genau bespricht Verfasser die zytologischen Verhaltnisse. Die Kern-

teilungen der vegetativen Wachstumspenode des Parasiten sind bedeutend ver-

schieden von jenen der Fortpflanzungsperiode, wenigstens was die Teilungen in den

Sorosporangien betrifft. Bei Tetramyxa, Sorosphaera, Ligniera

zerfallt der vegetative Plasmakorper (Schizont) zuerst in einkemige Sporonten

(Amoebulae) und diese erfahren eine Vierteilung, wodurch einkernige Sporen ent-

stehen, deren weitere Entwicklung unbekannt ist. Die Sorosporangien von R h i z o -

m y X a sind mit den oben erwahnten Sporonten nicht homolog. sie lassen sich besser

mit den Sorosporangien von Sorolpidium Betae N5m. vergleichen, die

ebenfalls in ihrem Innern mehrere Zoosporen entstehen lassen. Die Sporen der oben-

genannten drei Gattungen sind mit den Sorosporangien der Gattungen Sorol-
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pidium, Rhizomyxa und Anisomyxa homolog. Plasmodiophora
kann man in die Verwandtschaft der letztgenannten zwei Genera ziehen, wenn man
ihre Sporen als monozoospore Zoosporangien auffaBt. Die Plasmodiophoraceen sind

mit Sorolpidium, Rhizomyxa und Anisomyxa unter die Chytri-

diaceen zu stellen. Matouschek (Wien).

Ndmec, B. Zur Kenntnis der niederen Pilze. VI. Eine neue Sapro-

legniacee. (Bulletin internal, de TAcadem. des Sciences de Bo-

heme, Prague 1913, 12 pp.) 12 Fig. im Texte. Deutsch.

Die Diagnose der neuen Gattung und Art Jaraia Salicis Nemec ist

folgende : Zoosporangien gedrungen, niedrig, beziiglich der Gestalt sehr unregelmaBig

und variabel. Derselbe Faden kann nach und nach mehrere Zoosporangien hinter-

einander biiden. Zoosporangien mit mehreren rohrenformig vorgezogenen Entleerungs-

rohren versehen. Antheridium in seiner ganzen Breite ins Oogonium cindringcnd.

Oogonicn nicht so stark variabel, ohne Entleerungsrohren. Mehr als 50 Oosporen, die

glatten kugeligen Oosporen durch Zerstorung der Oogonienmcmbran frei werdend.

Das ganze vegetative Myzel parasitisch in den Wurzeln einiger Salixarten.

Der Pilz fruktifiziert nur an den meristematischen Wurzelspitzen dieser Arten, die er

zu einer gallenartigen Anschwellung reizt. — Verfasser bemerkte den Pilz im Wintei-

1908 an einer Wasserkultur von Salix purpurea in einem Prager Kalthause.

Infektion gelang leicht, man braucht nur zu einer Wasserkultur der genannten Salix-
art geschwoUene Jaraia besitzende Wurzelspitzen hinzusetzen. Nach etwa

12 Tagen beginnen schon einige Wurzelspitzen anzuschwellen. Das Gleiche tritt ein,

wenn man feuchten Sand verwendet. Nur noch Salix amygdalina und
v i m i n a li s wird befallen, S. alba nicht, desgleichen nicht die Wurzeln anderer

feuchte Orte liebender Holz- und Krautpflanzen. In der Natur fand Verfasser den Pilz

bisher nicht. Matouschek (Wien).

Obermeyer, W. Zwei interessante Pilzfunde aus dem wiirttem-

bergischen Schwarzwald, (Allgemeine botanische Zeitschrift 1913,

Nr. 1/2, XIX. Jahrg., p. 17.)

In genannten Gebiete wurde eine der Geopora Cooperi Harkn.
nahestehende Form gefunden, die spater genauer beschrieben werden wird. AUe
gefundenen Stiicke sind mit einem Parasiten versehen, deren stattliche Perithezien
in der Geopora- Frucht sich stets entwickeln. Die Sporen des Pyrenomyzeten
sind riesig groB. Auch der Parasit wird erst spater publiziert werden.

Matouschek (Wien).

Rubner, M, Cber die Nahrungsaufnahme bei der Hefezelle. (Sitzungs-

ber. d. kgl. preuBisch. Akad. d. Wissensch., 1913. VIII/IX, Berlin

1913, p. 232—241.)

Die Wanderung der Stoffe bis zur Zelle zu verfolgen. sie quantitativ zu messen
und experimentell zu variieren. das gehort zu den vorlaufig unlosbaren Aufgaben.
Einige Aufklarungen iiber die erfolgte Nahrungsresorption durch Zellen erfahrt man
durch das Studium der gasformigen Ausscheidungsprodukte. Schimmelpilze, Hefe-
und Spaltpilze bieten eine bequeme Gelegenheit, die Fragen der Resorption zu unter-

suchen. Die GroGe der Resorption laBt sich auf zwei Wegen prufen, entweder durch
den Verlust der Nahrlosung an Stoffen. unter Beachtung der Veranderung der Zu-
sammensetzung der Zellen, oder durch den Umsatz der resorbierten Stoffe. Nach
Versuchen des Verfassers ist die Garungsintensitat in weiten Grenzen von den Kon-
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zentrationen des Zuckers absolut unabhangig. Zu konzentrierte und zu verdiinnte

Losungen zeigen Abweichungen von dieser GleichmaGigkeit, well in ersteren plas-

molytische Erschcinungen die Zelle in ihrer Arbeit hemmen und in letzteren ein bald

auftretender Nahrungsmangel die Zelleistung unmoglich macht. Innerhalb der Grenzen

normalcn Lebcns geht stets nur soviel Zucker in die Zelle, als geradc fiir die Lebens-

leistungen erfordert wird. Die lebende Substanz zeigt dutch diese Erscheinung, die

man am besten ,,Selbstregulation" nennt, daS sie es ist (und nicht etwa rein physische

Verhaltnisse), welche den Xahrungsstrom reguliert. Plasmolytische Erschcinungen

lassen sich bci der Hefe leicht durch Kochsalz einleiten In konzentrierter NaCl-

Losung erscheinen die Hefczellcn kleiner, doppclt konturiert, die Vakuolen ver-

schwinden, das Plasma zieht sich von der Zellwand zuruck und wird dunkler. Mit

steigender Konzcntration des Kochsalzes nimmt der Wasscrgehalt der Hefe ab, das

Garvermogen verringert sich. Erst bei 12 % NaCl wird letzteres aufgehobcn. Zerreibt

man Hefe, so ist das Garvermogen des Breies viel kleiner als das der unversehrten

Hefezelle. Essind aber kcineswegs alle Hefczellcn zertrummert. Die zcrriebenenHefc-

zellen, deren freies EiweiB in der Losung enthalten ist, lassen sich leicht durch cine

der normalcn Zelle unschadliclie Gerbsaurekonzentration fallen. Trotzdem sinkt

das Garvermogen der zerriebenen. mit Gerbsaure versetzten Hefe nicht welter als

sonst, ein Beweis, da6 das zerriebene Plasma tot ist. Die durch die Zellwand ge-

tretenen Nahrungsmengen hangen also nur von dem normalen Zustand der lebenden

Substanz ab; Veranderungen des Wassergehalts und andere Ordnung der Telle (wie

beim Zerreiben) geniigen, urn alle Lebensfunktionen zu mindem oder gar aufzuheben.

Die Resorption des Zuckers wird durch folgenden Umstand erleichtert: die lebende

Oder durch Toluol getotcte Hefe entzieht sich rasch auch ohne Garung einer Losung

von Zucker letzteren. Nach zweistundigem Liegen in Zucker findet keine Aufnahme

von Zucker statt. Die bei 100 « getotete Hefe nimmt auch keinen Zucker auf. Unter

natiirlichen Verhaitnissen wird sich der von der Hefe verzehrte Zucker durch Ad-

sorption aufs neue zu erganzen suchen. Hierbei wird Warme frei. Durch Toluol ge-

totete Hefe zeigte sehr oft in der ersten Zeit der Einwirkung von Zucker eine Warme-

bmdung. Wieso ? t)ber die fermentative Xatur der Glykopenbildung ist kein Zweifel;

sie erfolgt unter Warmebindung, und diese ist von solcher GroBenordnung wie die

thermische Veranderung. die Verfasser bei Mischung von toluohsierter Hefe und

Traubenzncker gefunden hatte. - Die N-haltigen Nahruagsstoffe haben fur

die nicht wachsende Hefe quantitativ nur eine beschrankte Bedeutung. Welcher

Natur diese Hefenahrung ist, laBt sich nicht genau sagen, durch cine Adsorption wird

die Resorption derselben unterstutzt. Gart die Hefe ohne zu wachsen. so lagert sie

nicht unerheblich N-Verbindungen als Zellbestandteile ab. die bei spaterem N-Mangel

als Nahrstoff Verwendung finden konnen; ein Teil dieses N ist offenbar als /elleiweiS

zur Ablagerung gekommen. Es wird auch gezcigt, daB. wenn die Hefe wachst. die

Plasmamasse (und nicht die relative Oberflache) den Durchtritt des Nahrmatenals

durcli die Zellwand bestimmt. Die GroBe der Resorption ist ganz mit der Intcnsitat

der Lebensvorgange verbunden. Xach Verfasser gehort die Hefe zu jenen Organismen,

die die hochsten b i s he r be k a n n t e n E n e r g i e u m s a t z e fur

die Einheit der Masse besitzen; dieser Energieverbrauch wird kaum

von einigen Bakterien iibertroffen. Er ist 157 mal so groB wie jener des Pferdes. 58 mal

so groG wie jener des Menschen. 3 mal so groB wie jener einer neugeborenen Maus.

Stent man die absolute GroBe der Resorption durch die Flacheneinheit in Rechnung,

so ergibt sich: Auf 1 qm Oberflache treffen in 24 Stuiiden

bej30« bei 38°

EiweiBaufnahme 0,65 g 0,948 g

Zuckerumsatz 5,^9 g o
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Die ungeheuere Oberflache bedingt es, da6 dieFlussigkeitsschichten, welche die

Zellen benetzen, um ihr die Nahrung zuzufiihren, ungeheuer klein sind. In einer 1 %igen
Zuckerlosung enthalt eine Fliassigkeitsschicht von 0,056 mm Hohe soviel Nahrung
als die Hefe in 24 Stunden verbrauchen kann; in einer 20 %igen Losung geniigt nur
eine 0,003 mm dicke Schicht fur die Xahrungszufuhr. Die Adsorption macht fiir den
Zucker 0,09 g pro 1 qm bei SO*' aus, das ware die notige Nahrung fur 24 Minuten. Die

Oberflachenentwicklung ist sehr bedeutend, wird aber um Vieles von den kleinsten

Formen der Bakterien iibertroffen. Matouschek (Wien).

Saccardo, P. A. Fungi ex insula Melita (Malta) lecti a Doct. A 1 f.

Caruana Gatto et Doct. G i o v. B o r g. (Bull de Soc. Bot.

Italiana 1912, No. 9, p. 314—326.)

DerVerfasser zahlt 104Arten von Pilzen der Insel Melita oder Malta auf. Dar-

unter sind neu: Phyilostiota brassicina (auf Blattern von Brassica oleracea), Pho-
mopsis mediterranea {auf abgestorbenen Zweigen von Medicago arborea), Phenodomus
Borgianus (auf Rinde und Epikarp von Cucurbita Pepo), Fusicladium Caruanianura
(auf Blattern von Magnolia grandiflora) . Cladosporium minusculum (auf Blattern von
Salix alba), deren Diagnosen in den Annates Mycol. 1913 erschienen sind. G. H.

— Fungi ex insula Melita (Malta) lecti a Doct. A. Caruana
Gatto et Doct. G. Borg anno 1913. Ser. II. (Nuovo Giorn,

Bot. Ital. N. S., XXI, 1914, p. 110—126.)

Der Verfasser zahlt in dieser zweiten Mitteilung iiber die Mikromycetenflora
der Insel Melita oder Malta im ganzen 92 Arten auf, von denen 9 schon in der ersten

Serie aufgezahlt worden sind. Unter diesen 92 Arten finden sich 21 neue: Puccinia

Sommeriana (auf Centrophyllum lanatum), Entyloma Debonianum (auf Oenanthe
globulosa), Physalospora Borgiana (auf Jasminium heterophyllum), Metasphaeria
Bocconeana (auf abgestorbenen Zweigen von Rhamnus Alaternus), M. Bonamicana
(auf Monstera deliciosa), Phyllosticta Armitageana (auf Russelia juncea). Phoma
Urvilleana (auf toten Zweigen von Citharexylon quadrangulare). Ph. Cavilliniana (auf

abgestorbenen Zweigen von Juglans regia), Macrophoma Zeraphiana (auf abgestorbenen
Zweigen von Poinciana GiUiesii). Hendersonia Hyacinthiana (auf Arundo Pliniana),

Septoria Forskahleana (auf Urtica membranacea), S. Caruaniana (auf Lagurus ovatus),

S. Nymaniana (auf Triticum vulgare), S. Henslowiana (auf Stellaria media), Gloeo-
sporium Borgianum (auf abgestorbenen Zweigen von Cereus sp.), Gl. Dutliieanum
(auf abgestorbenen Blattern von Ficus rubiginosa), Titaea submutica (an den Pyk-
niden von Septoria Forskahleana auf Blattern von Urtica membranacea), Ramularia
Caruaniana (auf Veronica Anagallis), Cladosporium Grech-Delicatae (auf Ranunculus
aquatilis), Macrosporium Cleghornianum (auf abgestorbenen Blattern von Ferula
communis) und Cercospora Guliana (auf Blattern vonAmygdalus communis). Es sind
bisher im ganzen 189 malteser Pilzarten vom Verfasser aufgezahlt worden, darunter
26 neue. q jj

Schiffner, V. Zur Pilzflora von Tirol. (Ber. naturw.-med. Vercin in

Innsbruck XXXIV, 1910—12, 51pp.)
Verfasser hat in der Gegend von Hall in Nordtirol Pilze gesammelt, die eine gute

Erganzung zu der Pilzflora von Magnus ergeben. Abgesehen von der Erganzung der
Standorte kommen viele Arten hinzu, die fiir Tirol neu sind. Im ganzen konnte Ver-
fasser 76 als fur Tirol noch nicht angegeben auffuhren, wobei besonders ins Gewicht
fallt, dafi sie fast alle den Basidiomyceten angehoren. G. L i n d a u.
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Schmidt, Alf. Beitrag zur Kenntnis der deutschostafrikanischen Mist-

pilze. (Jahresbericht der Schlesisch. Gesellschaft f. vaterlandische

Kultur, Breslau 1913, II. Abt. Zool.-bot, Sekt., p. 17—25.)

43 Pilzarten studierte Verfasser teils inAmani, tcils an mitgebrachtem Materiale

in Breslau, die er eingehend beschreibt. Als n e u werden hingestellt

:

Lasiobolus setosus (Asci enger und kiirzer, Sporen kleincr als bei

L. e q u i n u s Karst. , dazu zwei gallertartige Klebkorper) , Sordaria kiliman-
dscharica, Philocarpa millespora, zwei neue dem Pilobolus
K 1 e i n i i v. Tiegh. nahestehende Arten. — Sordaria longicaudata
(Griff.) Sacc. war bisher nur aus Nordamerika bekannt. Matouschek (Wien).

Stager, Robert. Uber verschiedene Arten der Gattung Claviceps.

(Mitteil. d. naturf. Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1912,

Bern 1913, p. XV—XVI.)

Infektionsversuche des Verfassers weisen darauf hin, drei voneinander verschie-

dene biologische Arten der Claviceps purpurea Tul. aufzustellen:

1. eine biologische Art auf Roggen, die auch auf Gerste, Anthoxanthum
odoratum, Dactylis und 20 andere Grasarten iibergeht;

2. eine ahnliche auf Lolch, die nur noch auf Bromus erectus auftritt;

3. eine andere auf Brachypodiu m- Arten, die nur noch auf Milium
e f f u s u m gefunden wurde.

Auf Ruchgras fand er eine sklerotienbildende Varietat des genannten Pilzes vor.

Bei Claviceps microcephala Tul. unterscheidet Verfasser eine biolo-

gische Art auf den Grasern Phragmites, Molinia coerulea, Nardus
stricta, Aira caespitosa, eine andere nur auf P o a annua.

Matouschek (Wien).

Tobler, Friedrich. Verrucaster lichenicola nov. g. nov. sp. (Abhand-

lungen herausgeg. vom naturw. Verein zu Bremen, XXI, 2. Heft,

Bremen 1913, p. 383—384.) Mit 5 Fig.

Auf den Podetien von Cladonia bacillaris Ach. (vom Kehnmoor in Oldenburg)

traten Warzchen von gelbbrauner bis zinnoberroter Farbung auf, die wachsartige

Fruchtgehause waren. Auf wulstigem Stroma enthalt sie einzehi warzig hervor-

tretende Pyknidien. Die Conidientrager scheinen manchmal sympodial verzweigt;

die Astchen endigen in Sterigmen. Sporen an Gestalt schwankend, gebogen. gerade

Oder an einem Ende verjiingt (3,6—7.6 /z X 0,8 X 1,6 /i). Die Asci wurden nicht ge-

sehen. Das Myzel ist voUig mit der Cladonia eins, ohne spezifische Reaktion. Der

parasitische Pilz gehort zu den Sphaeropsidales-Nectroideae Sacc. Erweitert man die

Diagnose der Hyalosporaedochni, da6 auch Arten mit subhyalinen Sporen hierher-

gehoren, so erhalt man folgende Einteilung:

Hyalosporae (Sacc.) F. Tobler.

Sporulae globosae, ovoidea vel oblongae, continuae. hyalinae vel subhyalinae

I. Perithecia e tunica simplici composita.

A. Simplices (Zythia, Collacystis etc).).

B. Compositae.

§ Perithecia stromati subimmersa: Aschersonia

§§ Perithecia e stromate sese erigentia: Verrucaster n. g.

(cum specie V. lichenicola).

Die Diagnosen sind lateinisch verfafit. Matouschek (Wien).
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Dixon, H, N. Studies in the Bryology of New Zealand, with special

reference to the Herbarium of Robert Brown, Part. I. (Bull, of the

New Zealand Institute No. 3, p. 1—29, plates I—IV.)

Die vorliegende kleine Abhandlung enthiilt den Anfang von Studienergebnissen

des Verfassers uber neuseelandische Dicranaceen, und zwar eine Revision der Arten

der Gattung Dicranoloma Renauld. Nach einer Einleitung, in welcher der Verfasser

auf die verwirrte Synonymik in der neuseelandischen Bryologie aufmerksam macht,

bringt er eine Charakteristik der genannten Gattung, gibt dann einen Bestimmungs-

schlussel fiir die Arten und zahlt schlieClich folgende 16 Arten auf: Dicranoloma

Menziesii (H. f. et W.) Par. mit Var. rigida (H. f. et W.) Par., D. diaphaneuron (Hampe)

Par., D. dicarpum (Hornsch.) Par., D. platycaulon (C. M.) sp. nov., D. robustum

(H. f. et W.) Par., D. setosum {H. f. et W.) Par., D. grossialare (C. M.) sp. nov., D. chry-

sodrepanum (C. M.) sp. nov., D. leucolomoides (C. M.) comb, nov., D. pungens (H. f.

et W.) Par., D. cylindropyxis (C. M.) sp. nov., D. plurisetum (C. M.) sp. nov., D. Bil-

lardieri (Schwaegr.) Par., D, fasciatum (Hedw.) Par., D. Pungentella (CM.) Par.,

D. integerrimum (Broth, et Geh. Par. Von alien Arten sind auf den recht guten Tafeln

treffliche Habitusbilder und Figuren von Blatteilen gegcben. Bei den alteren Arten

finden sich Synonymenangabe und oft lange Bemerkungen, bei den neuen Arten la-

teinische Diagnosen und bei beiden die Fundortangaben. G. H.

Gyorffy, J. Riccia Frostii Austin hazankban. (= Riccia Frostii

Austin in Ungarn.) (Magyar botan. lapok, Budapest 1913, XII,

Nr. 1/5, p. 25—30.) Magyarisch und deutsch.

Die Arbeit ist ein II. Nachtrag zur Moosflora von M a k 6. In diesem Gebiete

kommen vor : Ricciocarpus natans var. a q u a t i 1 i s und var. t e r -

restris; Riccia crystallina var. angustior Lind., R. bifurca
Hoffm., R. bifurca und die seltene R. Frostii. Letztere Art war bisher

nur bekannt aus Nordamerika, N.-Osterreich und RuBland. Sie wachst auf der Insel

Tempos auf stets feucht bleibendem Schlamme an Orten, wo Millionen von jungen

Weidenkeimlingen vorkommen. Matouschek (Wien.)

Jennings, 0. E, A Manual of the Mosses of Western Pennsylvania.

Selbstverlag des Verfassers (am Carnegie-Museum, Pittsburgh (Pa.).

375 Seiten Text und 54 Tafeln mit Abbildungen. Preis 2,75 Doll.

Das Buch bildet eine umfangreiche Bearbeitung der Laub- und Torfnioose

des westlichen Pennsylvaniens, die der Verfasser, der auf seinem Gebiete kaum

einen Vorganger hatte, auf zahlreichen Ausfliigen eingehend untersucht hat. Einer

Einleitung, die sich mit einer kurzen Charakteristik der Moosklassen und einer all-

gemeinen Schilderung des durchforschten Gebietes beschaftigt, folgen Anweisungen

fiir das Sammeln, Praparieren und Aufbewahren der Objekte. Der spezielle Teil

des Werkes beginnt mit einem analytischen Bestimmungsschliissel der vorkommenden

Gattungen, bei dem sowohl Merkmale des Gametophyten wie des Sporophyten

benutzt worden sind. Die Anordnung ist bis zu den Gattungen herab die von Bro-

therus (in Engler-Prantls Natiarl. Pflanzenfam.) befolgte. Beziiglich der Umgrenzung

der Arten hat der Verfasser sich zum Teil an die Werke amerikanischer Bryologen

gehalten. Jeder Gattung mit mehr als einer Art geht ein Bestimmungsschliissel

voran. Jede Gattung und jede Art sind, in erster Linie nach ihren auSeren morpho-

logischen Verhaltnissen, ausfiihrlich beschrieben. Von den selteneren Arten sind

alle beobachteten Standorte angefuhrt. Ein Glossarium und ein Register bilden

den SchluD des Textteiles, worauf sich 54 Tafeln anschlieBen, auf denen etwa 200 Arten



(27)

(Habitus, Blatt, Zellnetz. Peristom usw.) abgebildet sind. Indem der Verfasser das

Jahr 1801 als Ausgangspunkt fur die Nomenklatur durchfuhrt, ergeben sich eine

Reihe neuer Kombinationen, die hier nicht nachgepruft werden sollcn. Der Autor

der Kombinationen vom Hygrohypnum eugyrium und H. ochraceum ist (wie auch

in Schriftcn anderer Autoren) nicht richtig zitiert, woritber V. F. Brotherus (Engler-

Prantl, Nachtrage, S. 1236) zu vergleichen ist. — Ein groCer Teil der Arten deckt

sich mit den in Europa verbreiteten. Manche Gruppen sind sehr schwach vertreten

( Splachnaceen z. B. mit nur einer Art), andere weit reicher als bei uns (z. B. Climacium

mit drei Arten). Das Buch, das als eine gute und selbstandige Leistung empfolilen

werden kann, bringt dem europaischen Bryologen sowohl die Verwandtschaften

wie die Unterschiede in der Moosvegetation von Mittelcuropa und jenes Teilg von

Nordamerika gut zur Anschauung. L. L o e s k e.

Lorch, Wilhelm. Die Torf- und Lebermoose. (Kryptogamenflora fiir

Anfanger. Bd. V. Verlag Julius Springer, Berlin. 184 Seiten mit

29G Fig.)

Der Bearbeitung der Laubmoose durch den gleichen Verfasser fiir die von

Prof. Dr. Lindau herausgegebene Kryptogamenflora fur Anfanger ist nunmehr die

der Torf- und Lebermoose gcfolgt. Die Anlage des Werkchens ist die gleiche. Der

allgemeine Teil bringt eine historische Einleitung mit Einblicken in die Beziehungen

zwischen den Hauptabteilungen der Bryophyten untereinander und zu anderen

Pflanzenklassen. Dann folgt die Schilderung der vegetativen, hierauf die der Ge-

schlechtsorgane der Lebermoose, von instruktiven Abbildungen und von zahlreichen

Literaturnachwciscn begleitet. Dieser Abschnitt beweist, daB man dem Anfanger

das Wichtigste aus diesem Gebiete in gedrangter aber zuverlassiger Form bieten kann.

ohne in die oberflachUche Seichtheit zu verfallen. wie sie gewissen alteren Be-

stimmungsbiichern fiir Anfanger anhaftet. — Der Abschnitt ..Hilfsmittei fiir die

Untersuchung der Torf- und Lebermoose und Anweisung zu ihrer Bestimmung"

redet zunachst der Benutzung eines guten Mikroskopes das Wort. Mit Recht sagt

der Verfasser: ,.Leute, die behaupten. eine gute Lupe reiche fur die Bestimmung

der Torf- und Lebermoose vollkommen aus, sind und bleiben Stumper; mit ihnen

soUte auch der Anfanger keine Beziehungen ankniipfen. da er durch sie von gewissen-

haften Untersuchungen abgehalten und in die Irre gefiihrt wird." Weiterhin wird

gezeigt. auf welche Organe bei den Bestimmungsversuchen besouderes Augenmerk

zu richten ist, und es wird bei dieser Gelegenheit auf die wichtigsten Elemente des

Baues der Leber- und Torfmoose in Verbindung mit ihrer Untersuchung omgegangen,

wobei auch die Anfertigung von Querschnittcn und die Herstellung von Dauerprapa-

raten gelehrt wird. Der Anfanger, der diesen Abschnitt sorgfaltig studiert, ebenso

die folgenden iiber ..Exkursionen" und iiber ..das Sammeln und Prapaneren fur das

Herbarium", wird gut vorbereitet an die Arbeit gehen konnen.

Den speziellen Teil eroffnen die Torfmoose. die kurz geschildert werden, worauf

ihre Bestimmungstabelle folgt. bei deren Ausarbeitung der Verfasser im wesentUchen

Warnstorf gefolgt ist. Dem Zwecke des Buches entsprechend, sind mcht ale Arten

aufgenommen, sondern nur die wichtigsten und nicht allzu seltenen. Es fehlen u. a.

einige Formen aus der noch immer nicht geniigend geklarten Gruppe der S^bsekunden.

Bei der Bearbeitung der Lebermoose konnte der Verfasser sich an die Arbeiten

V. Schiffners und K. Mullers anlehnen. Besondere Sorgfalt ist auf die Tabelien zur

Bestimmung der thallosen Lebermoose verwandt worden. Es ist hier u. a. der Lm-

stand, Ob die Luftkammern Zellsprossungen zeigen oder nicht. zur Eintedung benutzt

worden. Zu solchen Feststellungen sind freilich Querschnitte nicht zu umgehen.

aber auch eine Flora fiir Anfanger soil nicht aus Eselsbrucken bestehen. sondern
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ihn auf den Bau der Pflanze und nicht bloB auf ihren Xamen leiten. Sonst bleibt

das Bestimmen miiBiges Spiel.

Die Bestimmungstabellen sind so angelegt, daB die Gattungen und Arten

nicht immer in systematischer Reihenfolge sich ordnen, aber im ganzen treten die

Verwandtschaften doch gut heraus, und iiberdies bringt am Schlusse eine syste-

matische Ubersicht die Charakteristik der Reihen, Ordnungen und Familien bis

auf die Gattungen herab. Die 296 Abbildungen (die besser sind als in dem Laubmoos-

bandchen) werden schon dutch ihre groBe Anzahl der Anfanger in Zweifelsfallen

fuhren, und auch die Ausfiihrlichkeit der Beschreibungen, die oft je eine halbe Seite

einnehmen, ist in diesem Sinne zu nennen. Von den Anfiihrung kleiner Ausstellungen

sehe ich ab, weil seiche in jedem derartigen Werke sich aufspiiren lassen. MaBgebend

ist aliein der Gesamteindruck : Lorchs Bearbeitung ist die erste fiir den Anfanger

bestimmte Behandlung der deutschen (auch alpinen) Torf- und Lebermoose in

Taschenformat, die wissenschaftlich gehalten und imstande ist, den interessierten

Anfanger auf jene Stufe zu bringen, die ihn befahigt, sich spater mit Nutzen der

groBeren hepatikologischen Werke zu bedienen. L. L o e s k e.

Rodway, L. Tasmanian Bryophyta vol. I. Mosses (Papers and

Proceedings of the Royal Society of Tasmania for 1912, p. 3—24,

87—138; and Papers and Proceedings for 1913, p. 177—263).

Reprinted Hobart (Royal Society) 1914. 8^ 163 pp. Price 5 Shill.

"Qber Tasmanische Bryophyten sind ziemlich zahlreiche Publikationen vorhanden.

Die erste bedeutendere Aufzahlung gab Hooker in seiner ,,Flora Tasmaniae",

eine weitere zusammenfassende t)bersicht spater B a s t o w in seinem ^Handbooks

of the Mooses and Hepatics". Doch sind in diesem manche Irrtiimer, besonders auch

Arten aufgefiihrt, die gar nicht in Tasmanien vorkommen. Es sind daher seit Er-

scheinen des letzten Werkes manche Berichtigungen gemacht worden und viele Er-

ganzungen sind durch neuere Forschungen hinzugekommen. Auch hat sich in der

Systematik manches geandert. Durch die Arbeiten von W. A. Weymouth
ist die Anzahl der vorkommenden Arten um etwa 150 neue Arten vermehrt worden,

die Lebermoose sind durch Stephanis, dieTorfmoose durch Warns-
t o r f s , die Orthotrichen durch Venturis und der Rest durch Broth erus
Arbeiten noch weiter vermehrt worden. Der Verfasser hat es daher untemommen,
eine neue tlbersicht iiber die Tasmanischen Moose zu geben. Er hat die Originaltypen

von Archer und Weymouth und seine eigene Sammlung bcniitzt und nach

diesen die Beschreibungen ausgearbeitet. Das vorliegende Werk ist demnach keine

einfache Kompilation. Pflanzen, die nicht identifiziert werden konnten, sind aus-

geschlossen worden, um so viel wie moglich falsche Identifikationen zu vermeiden.

Die Zitate smd bei den Namen weggelassen worden und die Synonymik ist auf das

notwendigste beschrankt worden, um dasWerk nicht unniitz zu belasten und den Cha-

rakter desselben als auch fur den Anfanger bestimmtes Handbuch zu wahren. Das

Buch durfte fiir in Tasmanien ansassige oder dieses Land bereisende Bryologen von

groBem Nutzen sein. G. H.

Prince Bonaparte, R. Fougeres d'Afrique de THerbier du Museum.
(Bull, du Museum d'Histoire nat. 1913, n. 6, pp. 383—391.)

Der Verfasser zahit 56 Arten und Varietaten von Famkrautern auf, von welchen

meist mehrere Fundorte angegeben werden und die groBtenteils im tropischen West-

afrika gesammelt worden sind, so z. B. besonders von T h o II o n in Gabon, Loango

und dem franzosischen Kongogebiet, einige von Chaper an der C6te de I'lvoire,

von Aug. ChevaUier in Franzosisch- Guinea, an der Cote de I'lvoire und im
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Sudan, von Henry Lecomte und Mgr. Leroy im franzosischen Kongo-

gebiet, einzelne noch von anderen Sammlern in verschiedenen Gegenden, besonders

des tropischen Westafrikas. Unter der als Dryopteris parasitica (L.) O- Ktze auf-

gefuhrten Art diirfte wohl Dr. mollis
(
Jacq.) Hieron. oder Dr. violascens (Link) Hieron.

gemeint sein, Pteris biaurita L., Pt. quadriaurita Retz und Vittaria elongata Sw., aus

Gabon angefuhrt, sind kaum die typischen Formen, sondem diesen nahe verwandte.

Neu ist Pteris atrovirens Willd. var. Cervonii R. Bonap. und anscheinend auch Di-

plazium silvaticum Sw. var. Rousseaui R. Bonap., welche letztere Varietat aber hier

nicht beschrieben wird. Die Mitteilung ist wertvoU durch die Angabe der neuen Fund-

orte fiir die Kenntnis der Verbreitung der fruher aufgestellten Arten und Varietaten.

G. H.

Prince Bonaparte, R. Fougeres du Congo Beige de THerbier du

Jardin Botanique de TEtat k Bruxelles. (Bull, du Jardin bot.

de I'Etat a Bruxelles IV, 1913, extrait 8 pp.)

Aufzahhmg von 35 Arten und ein Paar Varietaten von Farnkrautern aus dem

belgischen Kongogebiet. Neu darunter ist Dryopteris pseudogueintziana R. Bonap.,

mit Dr. Gueintziana C. Chr. nahe verwandte Art, welche von A. F 1 a m i g n i bei

Kitobola gesammclt wurde. Die Fame smd moist von A. Flamigni und H.

Vanderyst, einige auch von F. Hens, Jespersen, Roucou und

Reding gesammelt. Auch in dieser Mitteilung wird Pteris biaurita L., deren

typische Form aus Westindien beschrieben worden ist, aufgefiihrt. G. H.

Brause, G. Die Farnpflanzen (Pteridophyta). (Kryptogamenflora fiir

Anfanger, Bd. VI, Teil II, p. 1—108. Mit 5 partiellen Figuren-

zusammenstellungen und 5 ganzen Seitentafeln im Text.) Berlin

(Jul. Springer) 1914.

Die mit der Bearbcitung der Torf- und Lebermoose von W. Lorch im

6. Bande der neuen Kryptogamenflora fur Anfanger zusammen erschiencne Bearbei-

tung der Farnpflanzen ist die erste Flora der GefaBkryptogamen Deutschlands. welche

nach den neueren Prinzipien der Gattungsbegrenzung und der von den meisten Pteri-

dologen zur Zeit angenommenen Nomenklatur durchgefuhrt wurde. Es wurde doch

schlieClich notwendig, beide auch auf unsere hcimische Flora anzuwenden. Nach

einem „Allgemcinen Teil", in wclchem eine „Allgemeine Cbersicht" uber die Pterido-

phyten gegeben und das Sammeln und Praparieren der Fame kurz abgehandelt wird.

gibt der Verfasser im speziellen Hauptteil einen Bestimmungsschlussel zum Auffinden

der Klassen und Familien und die Charakteristik dieser, um dann in der Aufzalilung

die Gattungs- und Artendiagnosen zu geben. Alle die zahlreichen in Deutschland

aufgcfundenen Varietaten, Mutationsformen und Monstrositaten haben Aufnahme

gefunden. Es wird daher mit Hilfe dieser Flora dem Anfanger Gelegenheit gegeben.

sein GefaBkryptogamenhcrbar in Ordnung zu bringen und auch fiir die vom Typus

abweichenden Formen die richtigen Namen zu finden. Die Bearbeitung schlieBt sich

im iibrigen an die anderen bisher erschicnenen Kryptogamenbearbeitungen dieser

Flora an. Die fiir den Anfanger nur eine Last bUdende Synonymik ist weggelassen

worden, ebenso die Aufzahlung der einzelnen Fundorte. Die Diagnosen muBten ja

bei den Pteridophyten etwas langer ausfallen, damit die Moglichkeit gegeben wurde.

die Arten und Formen auch mit Sicherheit zu bestimmen. Doch ist der Umfang des

Werkchens dadurch nicht zu groB geworden. '-'•

Hieronymus, G. Selaginellarum species philippinenses a cl. A. D.

E. Elmer coUectae quas determinavit et descriprit.. (Leaflets
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of Philippine Botany VI, Art. 101, 20. December 1913,

p. 1987—2064.)

Die durch viele Druckfehler verunzierte Abhandlung (der Verfasser bekam keine

Korrektur!) enthalt die Aufzahlung von 36 Arten von Selaginella, welche von A. D.

Elmer auf den Philippineninseln Luzon, Leyte, Negros, Romblon und Mindanao

gesammelt wurden. Doch wurden auch bisweilen von anderen Botanikern gesammelte

Exemplare bei der Bearbeitung mit in Betracht gezogen. Neu sind davon: S. cupres-

sina (Willd.) Spring var. aristulata und S. agusanensis ans der Griippe der S. involvens

(Sw.) Hieron. non Spring, S. negrosensis und S. Perkinsiae aus der Gruppe der S.

atroviridis (Wall.) Spring, S. alligans eine mit S. Cumingiana Spring sehr nahe ver-

wandten Art, welche mit dieser einer neuen Gruppe angehort und efeuartig kletternd

sich durch in platte und oft handformig geteilte Haftorgane umgebildete Wurzel-

trager auszeichnet, ferner S. Mearnsii und S. pervaga aus der Gruppe der S. bisulcata

Spring, S. apoensis und S. cuernosensis aus der Gruppe der S. Belangeri (Bory) Spring,

S. philippina Spring var. longiciliata, S. Vidalii, S. Moseleyi, S. Hombroni, S. Llanosii

(im Text steht als Druckfehler S. Llanoiis), S. Eschscholzii, S. aristata Spring var.

brevifolia und var. obtusifolia und S. Pickeringii, samtlich aus der Gruppe der S.

suberosa Spring, S. Pouzolziana(Gaud.) Spring var. punctata (Al. Br.) syn. S. punctata

Al. Br. mscr. und S. davaoensis aus der Gruppe der S. Wallichii (Hook, et Grev.)

Spring p. p. und S. Whitfordii aus der Gruppe der S. Willdenowii (Desv.) Baker.

Beschrieben werden aui3erdcm die bereits friiher vom Verfasser kurz charakterisierten

S. Usteri aus der Gruppe der S. Wallichii (Hook, et Grev.) Spring und S. Engleri aus

der Gruppe der S. Willdenowii (Desv.) Bak. Die am SchluB der Abhandlung nur mit

Namen genannte S. Wormskioldii hat sich nachtraglich nur als Form von S. Eschscholzii

herausgestellt. Der Name muC daher kassiert werden. Bei den alteren Arten finden

sich mancherlei die Synonymik und das Vorkommen betreffende und auch die friiheren

Beschreibungen erganzende Bemerkungen. G. H.

Maxon, W, R, Studies of Tropical American Ferns No. 5. (Contr. f.

the Un. States Nat. Herb. XVII, part 4, 1914, p. 391—425.)

Der Verfasser behandelt in der vorliegenden wichtigen Schrift eine Anzahl

kritischer Farngruppen. Ira ersten Teil gibt derselbe eine tJbersicht iiber die ameri-

kanischen Arten der Gattung Oleandra. Er unterscheidet 11 Arten, fiir welche er

einen Bestimmungsschlussel gibt und die er dann aufzahlt mit Anfuhrung der Syno-

nyme und sonstigeu Literatur und der Verbreitung. Neu darunter sind O. guate-

malensis (Guatemala), O. Lehmanni (Columbien), O. decurrens (Costarica), O. pana-

mensis (Panama), O. trinitensis (Trinidad) und O. costaricensis (Costarica).

Im zweiten Teil gibt er Notizen iiber Polypodium duale Maxon und die Ver-

wandten desselben P. myosuroides Swartz, P. delitescens Maxon, P. strictissimum

(Hook.) Hieron., P. Saffordii Maxon und P. Wittigianum (Fee et Glaz.) Christ und

klart Irrtiimcr, welche beziiglich der Bezeichnung der Arten gemacht worden sind,

und Verwechslungen, welche zwischen denselben vorgekommen sind, auf. Ausgeschieden

wird aus der Gruppe P. Schenckii Hieron. wegen der gegabelten Fiedernerven und

der gefransten Spreuschuppen.

Es folgen dann im dritten Teil die Beschreibungen von folgenden neuen Poly-

podiumarten: P. hyalinum Maxon (Costarica), P. blepharodes Maxon (Costarica,

Guatemala). P. Cookii Underw. et Maxon (Guatemala), P. perpusillum Maxon (Bra-

silien), P. Shaferi Maxon (Cuba) und P. Rosenstockii Maxon (Brasilien), von denen

die ersten fiinf der Gruppe von P. trichomanoides angehoren, das zuletzt genannte

mit P. curvatum Swartz am nachsten verwandt ist.
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Der nachste Teil enthalt Notizcn iiber Pellaea Arsenii, die Bcschreibungeti

der neuen Psilogramme portoricensis Maxon (aus Portorico) und der neuen Hemitelia

rudis Maxon {aus Panama).

An Ictztere schlieBt sich eine Revision der nordamerikanischen neun Arten

der Sektion Euhemitelia der Gattung Hemitelia an.

Noch warden zwei neue Marattia-Arten : M. chiricana Maxon (aus Panama)

Tmd M. Pittieri (aus Panama) bcschrieben und Notizen uber einige altera und Be-

schreibungen von zwei neuen Artan von Lycopodium gegeben. Die Notizen beziehen

sich auf L. dichotomum Jacq., L. Wilsoni Underw. et Lloyd, L. blepharodes Maxon

nom. nov. (syn. L. affine Hook, et Grev. non Bory), L. hippuridcum Christ, L. pithy-

oides Schlecht et Cham., L. Watsonianum Maxon, L. cuneifolium Hicron. und L.

subulatum Desv. Neu sind L. Hoffmanni Maxon (Costarica) und L. Regnellii Maxon

(Brasilien). Auf den dar Abhandlung beigegebenen, nach photographischen Auf-

nahmen hcrgestellten 13 Tafeln sind Habitusbilder von folgenden Arten dargestellt:

Polypodium myosuroides, P. delitescens, P. perpusillum, P. Shaferi, P. Mitchellae,

Psilogramme portoricensis, Hemitelia rudis, H. sessilifoUa, H. Wilsoni, H. Sherringii,

H. calolepis. H. costaricensis, H. muricata und Lycopodium Regnellii. G. H.

Tidestrom, Jv. Botrychium virginianum and its forms. (Contrib. f.

the Un. Stat. Nat. Herb. XVI, part 13, 1913, p. 299—303, pi. 102.)

Dar Verfasser hat das nordamerikanische Material der Botrychium-Arten aus

der Gruppe von B. virginianum untersucht und kommt zu dam Resultat, daJ3 zwai

gute Arten zu untarscheidan sind, und zwar:

1. B. cicutarium (Savigny) Swartz (syn. Osmunda cicutaria Savigny, B. vir-

ginicum ji. mexicanum Hook., B. brachystachys Kzc. und B. dichroum Underw.).

welches sich durch bestahenbleibende Blatter und fertile, die starilen etwas an GroCe

iibertraffande oder densalben glcichgroBe Segmente auszeichnet.

2. B. virginianum (L.) Swartz (syn. Osmunda virginiana L. und B. gracile

Pursh.). bei welchem die Blatter nicht ausdauern und in alteren Pflanzen lang hervor-

stehende Sporophylle vorhandan sind.

Altmann, Anton, Die Kiefernschiitte und ihre Folgen. (Osterr. Forst-

und Jagdzeitg., Wien 1913, XXXI, 26, p. 234.)

Kubelka, A. Zu „Die Kiefernschiitte und ihre Folgen." (Ibidem,

Nr. 29, p. 257—258.)

Urn trotz der Schiitte Kiefernkulturen lioch zu bringen, empfiehlt der erste

Verfassar folgendes: Verwandung von ausgesuchten starken Pflanzen, tiefe Boden-

lockerung, dichter Verband und Verwandung von solchen aus Saaton genommenen

Pflanzen, die sich gegan die Krankheit immun gezeigt haben. Der zweite Verfasser

verwirft ob dar hohen Kostan die dichtan Pflanzungen, sondern ist aus praktischen

Griinden dafiir. die jungan Kiefempflanzen nur unter Schirm zu erziehan. Kerne

fremden Samen, sondern naturliche Verjiingung der Kiefembestande. Ist letzteres

immoglich. also Verjungung aus salbst gewonnenen Samen. E? warden Wmke uber

die Entfernung der forstlichen Unkrauter. iiber die Bodend i'mgung mit Kalk und

iiber GroBe und Lage der Schirmschlage gegeben. Matouschek (Wien).

Appl, J. Die Radekornkrankheit des Weizens. (Wiener landwirtsch.

Zeitung, Wien 1913, 63. Jahrg., Nr. 69, p. 786-787.) 3 Fig.

1. Die Versuche des Varfassers zeigen. daB in den Boden cingelegte Gallen

nur auf eine geringa Entfernung (nicht uber 10 cm) eine Infektion harvorrufan konnen.

Die Gefahr der tlberhandnahme der Krankheit ist also eine geringe. Wird

angegeben, daB das Weizenfald bis zu 15 % kranke Pflanzen tragt, so ist das erne



(32)

grobe Fahrlassigkeit des Landwirtes, der ja die Gallen des Tylenchus tritici

durch Trieur usw. hatte entfenien koiinen.

2. Der Verlauf der Infektion, die im Herbste vollzogen wurde: Anfang Oktober

zeigten die infizierten Pflanzchen bereits eine Verkrauselung der Blatter. Noch vor

Eintritt des Langenwachstums treten Alchen immer an der Vegetationsspitze auf,

doch haben sie sich bis dorthin nicht vergroBert. Die sonst fur diese Krankheit als

typisch bezeichneten Hemmungen beim Schossen (seitliches Hervordringen. der

Ahren unter Verkrummungen) bemerkte der Verfasser nie. Die befallenen Pflanzen

blieben etwa um 1 dm zuriick. Die Gallen fand er in der Blute (1—3), seltener unter

den Hiillspelzen direkt an der Spindel. Die Larven waren bei der Streckung des

Halmes rnit der Ahrenanlage gehoben; eine aktive Bewegimg findet nicht statt.

Matouschek (Wien).

BaudyS, E. Pfispevek k rozSir^ni mimoCesk^ch hdlek (= Beitrage zur

Verbreitung von Gallen auBerhalb Bohmens). (Acta societatis

Entomolog. Bohem., Prag 1913, X, Nr. 1, p. 1—5.) Tschechisch.

In Houards Werken werden folgende Gallen nicht verzeichnct

:

Acrocecidien auf Andropogon hirtus L. var. pubescens
Vis. (Dalmatien), Medicago prostrata Jacqu. var. delinata Urb.

(Herzegovina; auf der Frucht), Eryngium amethysticunaL. (Dalmatien),

Thymus humifusus Bh. (Kamten), Hedraeanthus dalmaticus
DC. ; Pleurocecidien auf Allium flavum (Blatt wegen der vielen

kleinen Gallen wie eine Cruciferenschote aussehend, Dalmatien), Pimpinella
peregrina L. und Ptychotis ammioides Koch (Dalmatien), Rosa
du mails fi. oblonga (Mahren) , Potentilla hirta var. p e n d a t a

Koch (Dalmatien), auf Salixpyrenaica Gow. (Pyrenaen) und S. viridis
Fr. (Mahren). Die Erzeuger sind stets genannt. Matouschek (Wien).

BoUe, J. Bericht iiber die Tatigkcit der k. k. landwirtsch.-chem.

Versuchsstation in Gorz im Jahre 1912. (Zeitschrift f. d. landw.

Versuchswesen in Osterreich, Wien, Fricksche Buchhandlung 1913,

16. Bd., Heft 4, p. 279—303.)

1. Mit Botrytls Bassiana (Muskardinenpilz) gelangen Infektionen

bei der Seidenraupe nur dann, wenn die mit den Sporen bepinselten Raupen in feuchter

Luft lebten.

2. Rhizomorpha subterranea und Rh. subcorticalis
(Myzelformen der Armillaria melleus) verursachen das plotzliche Ver-

dorren normaler Maulbeerbaume des Gorzer Gebietes. Die Krankheit ist unter den

Namen ,,il falchetto dei gelsi" oder ,Ja moria" bekannt. Gegenmittel versagten durch-

wegs. Nur die aus den Philippinen bezogene Sorte ,,Lhou" zeigt starke Widerstands-

fahigkeit. Leider kann man diese Sorte nicht aus Samen ziehen, und die Veredelungen

sind nicht von zu langer Dauer. Vielleicht bringt das Selektionieren einen Erfolg-

Matouschek (Wien).

Bondarzew, A. Novvij parazit Gloeosporium polystigmicolum na

Polystigma rubrum {== Ein neuer Parasit Gloeosporium poly-

stigmicolum auf Polystigma rubrum). (Bull, du jardin imperial

botanique de St. Petersbourg Xlil, livr. 3, St. Petersbourg 1913,

p. 59—64.) 1 Tafel, Figuren im Texte. Russisch mit deutschem

Resume.
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Im Gouvcrnement Kursk fand Verfasser den genannten neuen Parasit, welcher

das Vertrocknen und das Ausfallen der Polster von Polystigma rubrum
auf den Pflaumenbaumblattern verursacht. Die Diagnose von Gloeosporium
polystigmicolum A. Bond, lautet: Fruchtlager auf den Polstern von Poly-
stigma gehauft; es wird allmahlich grau. Konidientrager stabchenforniig, gerade

Oder etwas gebogen, olivenbraunlich oder hyalin, 35—55 /i lang, 3,5—5 ft dick, Sporen

hyalin, zylindrisch, die Enden abgerundet, zuweilen eins derselben verschmalert.

mit zwei bis mehreren Oltropfen, 16—23 p. lang, 4,5—5,5 /i dick.

Matouschek (Wien).

Bretschneider, Artur. Vergleichende Versuche mit einigen Spritz-

mitteln gegen die Blattfallkrankheit (Peronospora viticola De Bary)

des Weinstocks. V. (Zeitschrift f. landwirtsch. Versuchswesen in

Osterreich, XII, Heft 6, 1913, Juni, Wien, Prick's Verlag,

p. 718—725.)
Bewahrt haben sich nach vierjahriger Beobachtung Kupferkalkbriihe,

„Tenax*', „Cucasa", Florida-Kupferseifenbriihe, teilweise

auch ,, Perocoid" und ,,F o r h i n ". Versagt haben die Praparate Formal-
dehyd, „Bouillie Unique Usage", rationelle „Hydro-Kupfer-
salzlosung" (Bouillie R. H.) und „Kristallazurin". Die Abhandlung

zeigt so deutlich, daB es notig ist, die einzelnen Mittel griindlich, auch in verschiedenen

Klimaten, auszuproben, um Einhalt zu tun einer etwa unreellen Reklamesucht.

Matouschek (Wien)

.

Eriksson, J, Arbeiten der pflanzenpathologischen Abteilung des

Zentralinstituts fiir landwirtschaftliches Versuchswesen in Stock-

holm im Jahre 1912. (Internation. agrartechn. Rundschau, 1913,

IV, 7, p. 877—880.)
In Schweden traten 1912 zum erstenmal folgende zwei Erreger von Kartoffel-

krankheiten auf: Hypochnus Solani Prill et Del. (vorher als Schadling

unbekannt) und Chrysophlyctis endobiotica. Der erstere PiU

iiberzieht den unteren Teil der Nahrpflanze und erzeugt auf den Stolonen und Wurzeln

dieser die schon langst bekannten Sklerotien Rhizoctonia Solani Kiihn. —
Rhizoctonia violacea wird zu Hypochnus vom Verfasser gezogen. —
Monili a-Arten treten vor dem Blatterseheinen auf Obstbaumen als kleine

graue Warzen auf Bliitenteilen und Zweigen auf. Da diese die erste Sporengeneration

des neiien Jahres enthalten, mufi man den ganzen Baum vor der Blute mit 2 %iger

Bordeauxbruhe bespritzen. — Die Schadlinge der Melonen und Gurken, C 1 a d o -

sporiumcucumerinum EU. et Arth., Cercosporia Melonis Cke.

und CoUetotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst., werden durch

Samen verbreitet. Matouschek (Wien).

Fallada, Ottokar. Uber die im Jahre 1912 beobachteten Schadiger

und Krankheiten der Zuckerriibe. (Osterr.-ung. Zeitschrift f.

Zuckerindustrie und Landw. XLII, 1. Heft, Wien 1913, p. 1—26.)

Futterriiben aus Kamten zeigten einen sehr starken Befall durch Herz- und

Trockenfaule ; die ganz schwarz verfarbten Exemplare wiesen einen starken Befall

durch Pythium de Baryanum auf. — Rhizoctonia violacea

(Wurzeltoter) trat nur in Mahren auf. — Auf den infolge GelbUubigkeit abgestorbenea

Riibenblattern wurde als Saprophyt der Pilz Closterosporium putre-

faciens gefunden. — Die durch Cercospora beticola hervorgcrufcne

Hedwigia Baftd LV. ^
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Blattfleckenkrankheit zeigte sich selten. — Die anderen Krankheiten sind phy-

siologischer Art oder auf Bakterien bezw. tierische Schadlinge zuriickzufiihren.

Matouschek (Wien)

.

Fulmek, L. Eine interessante Rindengalle an Pflaumenzweigen. (Der

Obstziichter 1913, Nr. 5, p. 136—138.)

Auf Zweigcn bringt Eriophyes phloeocoptes Nalepa Rinden-

gallen hervor. Die Zweige verkriippeln ; eine Triebverdickung tritt auf. Bekampfung

:

Entfernung der befallenen Aste, Anwendung von Schwefelkalkbriihe.

Matouschek (Wien)

.

— Die neue Rebenkrankheit. (Neue freie Presse vom 7. Juni 1913,

Wien, 2 pp.)

Fiir die Triebverkiimmerung im Friihjahre, erzeugt durch eine Gallmilbe,

wurde die Bezeichnung ,,court noue" aufgegriffen; ,,Acarinose" ware ein besserer

Ausdruck. Sicherist diese ,,neue" Krankheit schon lange bekannt. Im Sommer kommt

es zur „Krauselkrankheit" des Weinstockes. Die Krankheit ist in dor ganzen Schweiz,

Obersavoyen, Baden verbreitet. Es fehlt aber bis jetzt der vermittelnde Zusammen-

hang mit dem Auftreten der Krankheit in Sizilien (wo allerdings Pantanelli eine

andere Gallmilbenart fiir das gleiche Krankheitsbild v^rantwortlich macht) und

andererseits in Niederosterreich (hier seit 1904 beobachtet). Ahnliche Krankheiten

(..Krauterer", Roncet usw.) ahneln der genannten sehr, doch gibt Verfasser fiir die

Acarinose folgende Merkmale an: Im FriJhhnge beim Austreiben der Reben eine

weitgehcnde Wachstumshemmiing infolge des Milbenangriffes, die ersten Triebe

bleiben klein, kurzgliedrig, sind mit kleinen krausen, oft geschlossenen Blattchen

besetzt, die das Haarkleid gewohnlich nicht verlieren und sich iiberhaupt nicht

mehr vergroBern. Blute und Traubenansatz kiimmerlich, der ganze Trieb oft im Juli

ganz vertrocknet. Wenn sich dennoch der befallene Trieb im Juni zu normalem

Ansehen auswachst, so erscheinen nur die basalen Triebglieder stark verkurzt, die

Blatter kraus, zerrissen, im durchfallenden Lichte viele bleichgelbe Flecken langs

der Hauptrippen besonders zeigend. In diesem Falle kommt es zu einer abermahgen

Hemmung, diesmal sich beschrankend nur auf die obersten Triebenden: Kleinblattrig-

keit, KurzgUedrigkeit der obersten Wipfel mit reichHchster Entwicklung der Blatt-

achselknospen, Verdorren der Blatter im August und Abfall dieser. Infolge der an-

dauernden Wachstumsunterdruckung von oben her fallt der unbelaubte Stock iiber

Winter und im Friihjahre durch seine hochgradige „Knospensucht" auf. Der Schaden

summiert sich von Jalir zu Jahr bis zur volljgen Wertlosigkeit des Stockes. Man
entfernte sie in Unkenntnis einer richtigen Abhilfe aus den Weingarten; der nach-

gesetzte gesunde Stock zeigt aber, angesteckt von seiner Umgebung, die gleichen

Krankheitserscheinungen. Dcrart ist das Bild der Krankheit fiir Niederosterreich,

wo kahlblattrige und stark bchaarte Sorten und einheimische unveredelte sowie

veredelte Stocke gleich leiden. Fur die Widerstandsfahigkeit gegen die Krankheit

wird wohl neben den meteorologischen Verhaltnissen die Intensitat des Fruhjahrs-

austricbes ausschlaggebend sein. Verfasser bewies 1912 experimentell die Ausbreitung

von Stock zu Stock bei unmittelbarer Beruhrung der Milben vom befallenen Trieb

auf den gesunden. In der vorherrschenden Windrichtung wird die Verbreitung be-

giinstigt; doch muB sie auch im unbelaubten Zustande durch Rebholz und Edel-

reiser verschleppbar sein, da das Krauscln schon an frisch verschulten Reben be-
r

obachtet wird. Daher kein Bezug der Edelreiser aus verdachtigen Gegenden und

grundliche Desinfektion, damit die hinter den Knospenschuppen iiberwinternden

Gallmilben sicher getotet werden.
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Die Bekampfung, vom Verfasser praktisch im Gebiete vorgcnommen, ist nicht
schwer: Knapp vor dem Austrciben ein sorgfiiltiges Bepinseln mit 3 %iger wasseriger
Losung von Schwefelleber mit verdunnter Schwefelkalkbriihc (cin Toil der Briihe
mit der 3—5 fachen Wassermenge verdiinnt). Nur wcnn man diese Arbeit ungenau
ausfiihrt, so ist cine gleiche Sommerbehandlung bezw. eine Wiederhohmg der Friih-

jahrsbehandlung im nachsten Friihjahre notig. Schwefelkalkbriihc, auch mit 30—40-

facherWassermenge verd iinnt, brachte voUen Erfolg. Lysol niitzte nichts. Die Gallmilbe
ist sehr klein; man findet sie beim Durchmustem (50 fache VcrgroBerung) des mit
bleichen Saugflecken iibersaten Blattcs besonders langs der Blattrippen und Rippen-
winkel. An anderen Orten (Knospenschuppen, Rinde des alten Holzes) ist sie sehr

schwer zu entdecken. Die gcnaue Bestimmung der Art ist wichtig (Spezialistl). Nach
Erfahrungen des Verfassers kommt der E p i t r i m e r u s fur die sommerliche
Verkrauselung (nicht P h y II o c o pTe s v i t i Nal.) in Betracht. Ein gcmein-
sames Vorgehen. gegen den Schadling empfiehlt sich sogar schon f iir Niederosterreich.

M a t o u s c h e k (Wien).
F

Giissow, H. F. Die Berberitze und ihre Bezichungen zum Schwarz-

rost (Puccinia Graminis) des Getreides. (Internation. agrartechn,

Rundschau, IV. Jahrg., Heft 6, 1913, p. 829—831.)

1. J. L i n d und F. K o I p i n R a v n teiltcn dem Verfasser mit, daB, seit-

dem die Berberitzenstrauche in Danemark gesetzlich auszurotten sind, das friih-

zeitige und allein gefahrliche Auftreten des genannten Rostes sehr selten ist. Die

Landwirte haben uberdies in den letzten Jahren das Sommergetreide friiher als sonst

ausgesat, wodurch die Bekampfung des Rostes nur noch unterstiitzt wird.

2. Die griin- und rotblattrlge Berberitze ( B e r b e r i s vulgaris) ist in

j e d e m Lande systematisch auszurotten. Zu mindestens wird die Heftigkeit des

Rostes herabgesetzt. Matouschek (Wien).

Havellk, Karl. Neues iiber den Hausschwamm. (Centralbl. f. d.

gesamte Forstvvesen, Wien 1913, 2. Heft, p. 60—65.)

1912 ist es in Mahren in drei Fallen vorgekommen, dafi in den Raumen, in

denen das Telephon eingerichtet wurde, kurz damach der echte Hausschwamm auf-

getreten ist. In zwei Fallen ist die Faulnis unter den neu aufgestellten Sprechzellen

aufgetreten, in einem Falle ist der Schwamm sogar durch die Wand ins Xachbar-

lokai eingedrungen und hat dort die Lambris und den FuBboden vernichtet. AUe

Wande der Sprechzelle sind hohl verfertigt, in die hohlen Raume wird ein Gemengsel

halb Lehm, halb Sagespane eingestampft. Gesetzt den Fall, dafi der Schwamm
durch die Sprechzelle eingeschleppt wurde, so kann man nur an folgende Moglichkeiten

denken: Das Fiillungsmaterial war durch Sporen oder Pilzfiiden infiziert. Daher emp-

fiehlt es sich, die Spane griindlich auszutrocknen oder in eine antiseptische Fliissigkeit

zu tauchen. Es konnte aber auch das Holz der Zelle infiziert gewesen sein; dann gilt

das gleiche. Gegen Warme ist ja der echte Hausschwamm cmpfindlichcr als alia

anderen Holzzerstorer. Die Sprechzellen sollen nie direkt auf den FuGboden kommen,

sondern auf Unterlagsplatten ; iiberall soil Luft Zutritt haben. Das Verschiitten der

Batteriefliissigkeit soil moglichst vermieden werden. Bevor Sprechzellen aufgestellt

werdcn, muQ das Haus grundlich untersucht werden, ob der Hausschwamm nicht

etwa schon vorhanden war. Der Telephonverwaltung kann man dann die Schuld

an dem Auftreten des Hausschwammes nicht zuschieben. Doch auch bei der groBten

Vorsicht konnen Sporen oder Faden jederzeit leider durch die Werkzeuge verschlcppt

werden. — Einigemal bcmerkte der Verfasser, dafi der echte Hausschwamm unweit

vom Ofen auftrat. Man glaubte, daC durch Brennholz oder Kohle Pilzfiiden ein-

3*
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getragen wurden. Verfasser glaubt an folgende Erklarung: In dem vorher nie ge-

heizten Zimmer waren alle Bedingungen fiir die Keimung der Sporen bis auf die ent-

sprechende Temperatur vorhanden. Da auch diese Bedingung erfiillt wurde, begannen

die Sporen zu keimen. Matouschek (Wien).

Hiltner und Korff. Neue Vorbeugungs- und BekampfungsmaB-

nahmen gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau. (Prak-

tische Blatter f. Pflanzenbau und Pflanzenschutz 1913, p. 73.)

Zahlreiche Versuche der Verfasser ergaben folgende Bekampfung: Stark be-

fallene Straucher sind auszugraben und wie alle befallenen Pflanzenteile zu ver-

brennen. Die anderen Straucher bespritze man mit 0,4—0,5 %iger Schwefelkalium-

losung Oder mit 2 %iger Kupfervitriolkalkbri^e ; die Bespritzungen wiederhole man

im Laufe des Sommers 2—3 mal. Nach AbschluB der Vegetation im Spatherbste

kraftiger Ruckschnitt und sorgfaltiges Sammeln aller abgeschnittenen abgefallenen

Teile, Verbrennen derselben und Bespritzen aller Teile der Pflanzen mit 2 %iger

Kalkmilch. Der Boden ist mit Atzkalk zu bestreuen und dieser leicht unterzubringen.

Im nachsten Fruhjahr ist die Kalkung des Bodens und die Bespritzung mit Kalk-

milch zu wiederholen. Sehr zu empfehlen ist auch im Herbste und im Friihjahre

eine gute Dungung: 8—10 kg Kainit oder 2,5—4 kg 40 %iges Kalisalz und 5—7,5 kg

Thomasmehl hezw. im Fruhlinge 3,5—5,5 kg Superphosphat.

Matouschek (Wien).

Karny, Heinrich. Uber gallenbewohnende Thysanopteren. (Ver-

handlungen d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, LXIIl, 1913,

Heft 1, 2, p. [5]—[12].)
Nur folgende Familien der Thysanopteren erzeugen Gallen: Thripidae,

Phloeothripidae, Hystricothripidae Karny, Idothripidae.
Die erstgenannte Familie erzeugt nur einfach gebaute Gallen, meist nur Wachstums-

hemmungen und Stauungserscheinungen. Beachtenswert ist da Thripstabaci
(auf vielen Arten Europas), Physothrips und Frankliniella in Amerika,

Thrips serratus und sacchari als Schadlinge des Zuckerrohrs in Java,

femer einige E u t h r i p s - Arten. Die anderen drei Familien (oben genannt) sind

fiir die Tropen charakteristisch. Wahrend J. u. W. Docters van Leeuwen-
Reijuvaan den botanischen Teil in der „MarceUia" bereits beschrieben haben,

hat Verfasser den zoologischen Teil genau studiert und interessante Details gcfunden.

Es handelt sich da zumeist um Blattfaltungen, -rollungen und Torsionen. Am hochsten

spezialisiert sind die australischen Cecidien, die schon an gewisse Cynipidengallen

erinnem (Anpassung an das trockene Klima der Steppengebiete)

.

Matouschek (Wien).

Kock, G. und Kornauth, K., unter Mitwirkung von 0. Broi. Ergeb-

nisse der im Jahre 1912 durchgefiihrten Versuche und Unter-

suchungen iiber die Blattrollkrankheit der Kartoffel. (Mitteilungen

des Komiteeszum Studium der Blattrollkrankheit der Kartoffel, Nr. 6,

1 Tafel, 1 Abbild. Zeitschr. f. d. landwirtschaftl. Versuchswesen in

Osterreich, XVI, 3, Wien, Verlag Frick, 1913, p. 89—140.)

Die griindlichen Studien der Verfasser fiihren zu folgendem Endurteil iiber

das Wesen und die Bedeutung der Blattrollkrankheit der Kartoffel:

Die Krankheit ist zunachst eine pilzparasitare Erkrankung: Ein

F u s a r i u m - Pilz dringt vom Boden aus in die Stengel der Pflanze, verbreitet
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sich in den GefaBen weiter und dringt eventuell bis in die neugebildeten KnoUen.
Wenn er dies nicht tut, so veranlai3t er doch durch biochemische (noch nicht naher
erforschte) Veranderungen eine Schwachung, vielleicht sich auBemd in einer enzy-
matischen Storung der neugebildeten Tochterknollen. Die Krankheit k a n n durch
die TochterknoUe einer durch Primarinfektion erkrankten Kartoffelpflanze v e r -

e r b t werden, dadurch, da6 das in einer TochterknoUe enthaltene Myzel in die

neugebildeten Triebe hineinwachst („Sekimdarinfektion") oder daB eigenartig ge-

schwachte Pflanzen entstehen, die neben dem bei der Primarinfektion zu beobachtenden
eigentiimlichen RoUen der Blatter noch andere Verkiimmerungserschcinungen auf-

weisen und im Ertrag hinter normalen Pflanzen wesentlich zurijckbleiben. Eine

ganz immune Sorte gibt es nicht; „Magnum bonum" ist sicher anfailiger als andere

Sorten. Witterungseinfliisse iiben keine groBen EinfluB aus. Gefahrlich ist die Krank-
heit hauptsachlich durch die Moglichkeit der Bodenverseuchung und durch

Ernteverluste
, die beim Anbau von geschwachten KnoUen blattroUkranker

Pflanzen zu befiirchten sind. Es wurde die Einwirkung der Eodendesinfektion und
Fruchtfoige auf die Entseuchung des verseuchten Bodens noch nicht untersucht.

Anfangsweise werden die kiinbtlich vorgenommenen Infektionen mit Fusarium-
Material besprochen; sie batten oft Erfolg, und die Veroffentlichungen iiber Blatt-

roUkrankheit im Jahre 1912 Stiick fiir Stiick genau besprochen. Ein schones Schema

des Verlaufes der Krankheit gibt die beigelegte Tafel.

Matouschek (Wien).

Linsbauer, L. Arbeiten des botanischen Versuchslaboratoriums und

Laboratoriums fiir Pflanzenkrankheiten an der k. k. hoheren Lehr-

anstalt fxir Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. (Internation.

agrartechn. Rundschau IV, 1, 1913, p. 980—982.)

1. Pseudopeziza tracheiphila, der Erreger des „roten Brenners ,

fand Verfasser auch auf amerikanischen Reben und deren Kreuzungcn stets unter

Konstatierung der Gegenwart des Pilzmyzels. z. B. Goethe 9, Monticola, Riparia x

Rupestris. Stecklinge brennerkranker Reben wurden unter Glas so trocken als moglich

kultiviert, um zu sehen, ob die Krankheit durch die Stecklinge ubertragen werden

kann. Bei den mehrjahrigen derartigen Kulturen trat nie ein Brennerfl-^ck auf,

daher ist die Krankheit wohl auf eine jedesmalige Neuinfektion zuruckzufiihren.

2. Der ..Droah", eine niederosterreichische Rebenkrankheit, charakterisiert

durch Starke Wachstumshemmung der Intemodien und Blatter und AbfaUen der

Bluten, ist eine winterliche Austrocknungserscheinung. Es treten auBer zwittrigen

noch (3 und intermediare (im Sinne R 4 t h a y s) Bluten auf. Das Studium der

Krankheit fuhrte zu dem Resultate, daB die Reben n u r bei einem bestimmten mitt-

leren Wassergehalte (31—39 %) austreiben. Ob durch kunstliche Austrocknung

droah-ahnliche Erscheinungen hervorzurufen sind, bleibt noch abzuwarten.

Matouschek (Wien).

Maublanc, M. Andre. Bericht uber die in dem phytopathologischen

Laboratorium des Nationalmuseums in Rio de Janeiro beobachteten

Pflanzenkrankheiten. (Internation. Rundschau IV, 6. Juni 1913,

p. 717—720.)

Zuerst wurden von dem 1910 gegriindeten Laboratorium die Pflanzenkrank-

heiten der Sudstaaten studiert. Xur auf dem Kaffeebaume von Minas Geraes tritt

ein Brand auf, der von einem wohl neuen Pilz verursacht wird. Auf der feuchten

Kiiste traten die ungefahrlichen Pilze Stilbum flavidum Cke. und P h y 1
-
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losticta coffeicola Speg. auf. Sonst war haufig Cercospora coffei-
,c o 1 a Bk. et Cke. Aufdem Zuckerrohre warden bemerkt: Thielaviopsis
paradoxav. Hohn. (Ananaskrankheit) und Colletotrichum falcatum
Wt. (roter Rotz). Auf II ex paraguariensis (Mat6) fand Verfasser auBer

anderen Pilzarten aucli Pestolozzia paraguariensis n. sp. — Die

Blattflecken des Tabaks miissen noch naher studiert werden. Die W e i n r e b e

leidet viel durch Cercospora viticola Sacc. und Gloeosporium
ampelophagum Sacc. Oidium alphitoides Griff, et Maubl. tritt

seit 1912 in den Garten von Sao Paulo und in Campinas auf. — Blumenkohl wird

stark verheert durch Alternaria Brassicae Sacc. — Getreide; Mais

leidet nur durch Puccinia Maydis Ber., der Reis nur durch Piricularia
O r y z a e Cav. Auf Weizen wurde nur Ustilago Tritici Jens, und nur

einmal Puccinia graminis Pers. gesehen. Matouschek (Wien).

Oetken, W. Versuche iiber den Staubbrand des Sommerweizens.

(Deutsche landw. Presse 1913, Nr. 4/5, p. 35—37, 49.)

Auf der Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube zu Schlanstedt f iihrte Verfasser

als Leiter dieser Versuche Experimente durch, die folgendes ergaben:

1. Im Nachbau der 1911 ganz brandfreien Stamme zeigten sich perzentuell

weniger Brandahren (0,015 pro 1 q) als im Nachbau der 1911 minimal erkrankten

(0,026 pro 1 q).

2. Bei anfalligen Sorten wirkt eine einmalige Beize nur wenig nachhaltend

fiir die nachsten Jahre. Beim Ausbleiben von BekampfungsmaSregeln variiert die

Starke des Brandbefalles mit den VVitterungsverhaltnissen. In 3 Jahren zeigt die

alte Zucht gegenuber der neuen einen zehnfachen hoheren Befall. Die Verschieden-

heiten des Bodens haben EinfiuB auf die Haufigkeit des Brandbefals.

3. Der Flugbrand kann durch ausschlieBliche Einquellung in Wasser (Dauerbad)

ohne Anwendung der eigentlichen Beize abgetotet werden. Doch verliert das Getreide

durch die lange Quellung an seiner Keimfahigkeit. Als unwirksam ervviesen sich:

eine Nachquellung als Ersatz furs Dauerbad oder eine nachherige kiinstliche Trock-

nung bei Endtemperaturen von 40—50«; der Flugbrand wurde nicht abgetotet.

Erne Beeintrachtigung der Wirkung durch einen langeren, zwischen Beizung und
Saat verstrichenen Zeitraum konnte nicht beobachtet werden. Die Beiztemperatur
von etwa 52'* darf nicht herabgesetzt werden; die Zeit der Quelldauer ist nach der

Temperatur des Quellwassers zu bemessen. Die Xachquelldauer hangt von der

Vorquelltemperatur ab. Uberdies scheint die Ernte eines jeden Jahrganges eine

besondere Behandlung und Beobachtung zu verlangen.

Matouschek (Wien).

Osner, Geo. A. Diseases of Ginseng caused by Sclerotinias. (Pro-

ceedings of the Indiana Academ^r of Science 1911, Indianopolis 1913,

p. 355—364.) Fig.

In zwei Klassen teilt \'erfasser die Krankheit von Ginseng: 1. Es erkrankt
nur der oberirdische Teil der Pflanze (Alternaria Blight, Phytophthora
Mildew) Oder 2. es erkranken Teile der Wurzel, und zwar Wilt, Endor Fiber Rot,
Soft Rot. und durch Sclerotinien erzeugte Schadigungen. Zu den letztgenannten
Erkrankungen gehoren „the Black" oder Black rot und femer .,Crown Rot", tlber

die erstere berichtet Verfasser folgendes: Die ganze Wurzel wird schwarz infolge

der schwarzen Sklerotien, die zu einer neuen S c 1 e r o t i n i a - Art gehoren.
Bei 400 Fah. lebt er iippig auf verschiedenen Substraten; auf Agar oder Kartoffelagar
entstehen die Sclerotien in 3—6 Tagen. Letztere fand Verfasser auch auf Wurzeln,
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die iiber den Winter im Garten lagen. Die Apothezien bilden Sporcn, die der Wind

und Regen verbreiten. — Uber die zweite Erkrankung: Die Ursache ist S c 1 e r o -

tinia libertiana Fuck., da auf vcrschiedenen Medien sehr gut in der Kultur

gedeiht, das perfckte Stadium hier aber nie bemerkt. Optimum 20" C Es uberfallt

der Pilz entweder den Wurzelhals oder den Stengel oberhalb der Wurzel. Die Ver-

breitung des Pilzes erfolgt durch das Hinuberwachsen des Myzels von einer Wurzel

zu einer anderen, oder durch die Gerate beim Jaten oder durch die Sporen (Wind

Oder Regen). Man verbrenne die befallenen Pflanzenorgane.

Matouschek (Wien).

Reitmair, 0. Beitrage zur Biologic der Kartoffelpflanze mit be-

sonderer Beriicksichtigung der BlattroUkrankheit. (Mittcilungen

des Komitees zum Studium der BlattroUkrankheit Nr. 7. Zeit-

schrift f. das landwirtsch. Versuchsvvesen in Osterreich, Wien, Ver-

lag Frick, XVI, 6., 1913, p. 653—717.)

1. Wurden Knollen (oder Stiicke derselben) blattrollkranker Abstammung

ausgelcgt, so ergab sich nie eine besondere Empfindlichkeit des Saatmaterials. Das

Ausloschen oder Verschwinden bewahrter Kartoffelsortcn muO durch rassenbiologische

Forschungen gelost werden; doch besitzen wir leider noch keine verwendbare nahere

Systematik der Subspezies, Varietaten und Rassen innerhalb der Spezies S o 1 a n u m
tuberosum. Die bekannte Sorte Magnum bonum und die hoUandische

..Friesche Jam" unterliegt den typischen Erscheinungen der Blattrollschwachung

am meisten und sie diirften nicht mehr zu halten sein. Bei gewissen Sorten, die sonst

oft BlattroUkrankheit zeigen, ist die gewohnliche Krauselkrankheit nicht zu selien

und umgekehrt {D o 1 k o w s k i sche Sorten).

2. Mit Riicksicht auf die H i m m e 1 b a u r schen Studien sind die gleich-

zeitig mit dem Auftreten von Pilzmyzel in den unteren Stengelpartien feeobachteten

Braunungen des Gewebsinhalts als Pektoseverschieimungen anzusprechen. Die

Verschleimung wird durchs Pilzmyzel direkt her\'orgebracht. Das in den Blattem

produzierte Material an plastischen Stoffen soil in der Hauptmenge im Stengel ab-

warts wandern; in diesem Momentc tritt die Stockung und Storung dieses Transportes

unterm Eintlusse der BlattroUkrankheit in alien Organen der Pflanze zumeist am

deutlichsten in Erscheinung, denn die Knollen wachsen langsamcr und das Blatt-

roilen beginnt. Matouschek (Wien).

Riehm, E. Uber Apparate zur Brandbekampfung. (Deutsche landw.

Presse 1913, p. 107—108.)

Folgende Apparate werden besprochen:

Der Apparat zur Bekampfung des Weizensteinbrandes von Held,

die Beizmaschine von D e h n e ,

der Viehfutterdampfer von V e n t z k i ,

der HeiCwasserapparat von Appel-GaBner,
die Tiicher- und Trommeltrockenapparate,

der Getreidetrockenapparat von B ii 1 1 n e r und F 6 r s t e r ,

der Jalousietrockcnapparat von J a g e r.

Matouschek (Wien).

Schander, R. Versuche zur Bekampfung des Flugbrandes von Gerste

und-Weizen durch die HeiBwasserbehandhmg im Sommer 1913,
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(Mitt. Kais. Wilhelms Instit. fiir Landwirtsch., Bromberg, VI, 1913,

p. 132—139.)

Die fruheren Versuche des Verfassers, fiir die Behandlung der Getreidekorner

mittels der HeiBwassermethode die richtigen Zeiten zu finden, wurden 1913 fort-

gesetzt. Vor aliem kam es darauf an, das Vorquellen der Komer und die eigentliche

HeiBwasserbehandlung in das richtige Zeitverhaltnis zu setzen. Ein wirklich vollig

befriedigendes Resultat konnte auch jetzt noch nicht erzielt werden.

G. L i n d a u.

Stormer, K. Das Auftreten des Kleekrebses. (Deutsche landw.

Presse 1913, p. 350—351.)

Der dutch den Pilz Sclerotinia trifoliorum Eriks. hervorgerufene

Kleekrebs tritt in Pommem sehr stark auf. Der Rotklee leidet am meisten. Direkte

Bekampfungsmittel sind noch nicht bekannt. Doch empfiehlt Verfasser zur Starkung

der Kleepflanzen Dungung mit Ammoniaksuperphosphat oder Kalidiingung.

Matouschek (Wien).

Vouk, V. Eine Beobachtung iiber den Selbstschutz der Pflanzenzelle

gegen Pilzinfektion. (Glasnik hrvatskoga prirodoslovnoga drustva,

XXV, 3. Zagreb [= Agram], 1913, p. 202—205.) 2 Fig.

In den Luftwurzeln von Hartwegia comosa fand Verfasser Pilzhyphen,
die in den Wurzelhaaren wuchemd, aus dem Hypoderma bis fast zum Zentralzylinder

dringen, wobei sie sich unter einem ganz bestimmtenWinkel verzweigen. Die Hyphen
waren dickwandig (4—5 p.). die Scheide zeigt mit Chlorzinkjod eine sehr deutliche

Zellulosereaktion. Die Zellulosescheide ist keine Bildung des Pilzes, ist nicht durch

Einstiilpung der Zellwand entstanden, sie wird nur vom Plasma gebildet. Merk-
wijrdigerweise wandert der Zellkern oft an die Stelle reichUchster Zellulosebildung,

oft beruhrt die Hyphe den Kern. Dieser Umstand ist noch nicht hinlanglich klar-

gestellt. Nach Mitteilungen von Gretl Neuwirth (Wien) findet AhnUches
bei den Pilzfaden in den Fruchtblattern und Samenanlagen von Cycas circi-
n a 1 i s statt. Die Bildung einer Zellulosescheide scheint bei eingedrungenen schad-

lichen Pilzhyphen eine haufigere Erscheinung zu sein.

Matouschek (Wien).

Zimmermann, H. Fusicladium cerasi (Roth) Sacc, ein wenig be-

kannter Kirschenschadling. (Blatter f. Obst-, Wein- und Gartenbau,

1913, p. 107.)

1911 erschien in der Eisgruber Gartenbauschule (S.-Mahren) der Pilz stark

in einem Kirschsortiment. Am meisten litt die Sauerkirsche „Grofier Gobet". Gar
nicht befallen wurden z. B. die groBe und kleine Knorpelkirsche, die Eltern- und
Lucienkirsche. Erst langjahrige Beobachtung wird lehren, ob wirklich eine Sorten-

widerstandsfahigkeit vorliegt. Bekampfung: Die befallenen und abgefallenen Friichte

mufi man verbrennen. Blatter werden vom Pilze nie befallen, auch ist eine Bespritzung

der Fruchte vor der Reife mit Kupfervitriolkalk ja untunlich.

Matouschek (Wien).
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Wuist, E. D. Sex and development of the gametophyte of Onoclea Struthiopteris.

(Physiol, researches I [1913], p. 93—94.)

Zimmermann, Friedr. Nachtrag zur Adventiv- und Ruderalflora von Ludwigshafen,

der Pfalz und Hessen. — Aus den Jahren 1910, 11 und 12. (Ber. Bayer. Bot. Ges.

XIV [19141, p. 68—84.)

VIII. Phytopathologie.

A. J. Insects on roots of Ferns. (The Garden LXXVIII [1914], p. 152.)

A, J. H, Mildew on Roses. (Gard. Chron. 3. S. LV [1914], p. 207.)

Anonymus. Amerikanischer Stachelbeermehltau. (D. Obstbauzeitg. LX [1914], p- 16.)

— Bckampfung der Kohlhernie. (Gartenwelt XVIII [1914], p. 96.)

— Black spot of Rose leaves. (Agric. News XIII [1914], p. 14.)

— Summary of information respecting plant diseases in 1913. (Ibidem, p. 30.)

— A facciated Tropaeolum. (Gard. Chron. LV [1914], p. 133, Fig. 61.)

— Bad germination of Wheat seed.
(
Journ. Board of Agric. XX [1914], p. 894—896.)

— Le chancre de la pomme de terre (Chrysophlyctis endobiotica). (Journ. Soc.

Agric. du Brabant Hainaut LVIII [1913], p. 140.)

Appel, 0. Der landwirtschaftliclie Pflanzenschutzdienst. (Arb. d. Deutsch. Landw.

Ges., Heft 245 [1913], p. 406-^23.)

Bailly, Maurice. Sur une invasion de mildiou. (Rev. de viticult. XX [1913], p. 876

877. 2 Fig.)

Bancroft, C, K. Passalora Hevea n. sp. as parasite of the leaves of Hevea brasiliensis

in British-Guayana. (Journ. Board. Agric. of British Guayana VII [1913],

p. 37—38.)

Barsacq, Joseph, La lutte contre les criquets. (Rev. de viticult. XX [1913], p. 11—15.

p. 43—50.)

Bayer, E. Heterogonie gailenbildender Cynipiden. (Biol. Listy. [1913], p. 569—576.)

— Bohmisch.

Beckett, Edwin. Cure for Mildew on Roses. (Gard. Chron. LV [1914], p. 188.)

— Mildew on Roses. (The Garden LXXVIII [1914], p. 2.)

Bericht iiber das Auftreten von Feinden und Krankheiten der Kulturpflanzen in der

Rheinprovinz im Jahre 1912. (Veroffentl. d. Landw.-Kammer d. Rheinprovinz

[1913].)

Bernatsky, J. Beitrage zur Pathologie des Weinstockes. (Jahresber. Vereinig.

angew. Bot. 1912, X [1913], p. 31—57.)
Berthault, P, Sur une maladie duCacaoyer dans I'Ouest africain." (L'Agron. Colon. I

[1913], p. 8—14.)

Beyer. Pourquoi les maladies cryptogamiques deviennent si redoutables ? (Rev.

viticult. XX [1913], p. 118—121.)
Biffen, R. H. Investigations on the control of disease in plants. (Journ. r. hort. Soc.

XXXIX [1913], p. 313—323.)
Blaringhem, L. Sur les transmission hereditaire de la Rouille chez la Rose tremiere

(Althaea rosea). (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris Tome CLVII [1913], p. 1536—1538-)

Blauensteiner, M. Bericht iiber das Auftreten und die Bekampfung der Krausel-

krankheit im Jahre 1913. (Mitteil. iib. Weinbau u. Kellerwirtsch. d. osterr. Reichs-

weinbauver. [1913], p. 261—263.)
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Blaye de et Fage. Note sur le parasite du Leptothrix (Trichomyces axillae). (Compt.

Rend. Soc. Biol. Paris LXXIV [1913], p. 1173—1174.)

Blodgett, F. H. College work in plant pathology. (Plant World XVI [1913], p. 304—314.)
w— Experiments in the dusting and spraying of Apples. (Cornell. Agr. Exp. Stat. Biil.

340[l914],p. 148—180.)

Board of Agriculture and Fisheries. Wart Disease of Potatos. (Card. Chron. LV [1914],

p. 106—107.)

Bos, J. Ritzema. Internationale samenwerking bij de bestrijding van plantenziekten

en schadelijke dieren. (Tijdschr. Plantenz. XIX [1913], p. 153—235.)

Bounhiol. La Cochylis et I'Eudemis en Algerie. (Rev. de Phytopathologie I [1913],

p. 42^3.)
Braun. Die Frostspannerplage. (Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau

XXIX [1914], p. 61—62.)

Brown, Nellie A. A Bacterium causing a Disease of Sugar-Beet and Nasturtium

Leaves. (Journal of Agricult. Research Washington Vol. I [1913], p. 189—210,

PL XVII—XIX, 5 Fig.)

Brunei, Raymond. Le mildiou. (Rev. viticult. XX [1913], p. 887.)

Burger, 0. F. Lettuce Drop. (Univ. of Florida Agricult. Experiment Station, BuU.

No. 116 [1913], p. 27—32, Fig. 1—3.)

Burkill, J, H. A disease of Agaves. (The Gardens Bull. Straits Settlements I [1913],

p. 193—194.)

Butler, E. J. Ufra disease of rice. (Agric. Journ. of India VIII [1913], p. 205—220,

1 Fig.)

— Notes on some Rusts in India. (Ann. Mycol. XII [1914], p. 76—82. Fig. 1^.)

Butler, E. J. and Khan, Abdul, Hafiz. Some new Sugarcane Diseases. (Mem. Departm.

Agric. India VI [1913], p. 181—208, Plates I—VI.)

Capus, J. Les facteurs des invasions de mildiou. (Rev. viticult. XX [1913], p- 228—232.)

Chalot, C, etDesIandes, R. Culture du Citronnier. (L'agric. prat. d. pays chaudsAnnee

XIII [1913].)

Chapman, G. H. „Mosaic" and allied diseases, with especial reference to tobacco and

tomatoes. (Ann. Rep. Massachusetts Agr. Exp. Sta. XXV [1913], p. 41—51.)

Chatton, E. Coccidiascus Legeri n. g., n. sp. levure ascosporee parasite des cellules

intestinales de Drosophila funebris Fabr. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXXV [1913].)

Chittenden, F. J. American gooseberry mildew. (Journ. roy. hort. Soc. XXXIX

[1913], p. 373—378.)
— Sweet Pea Streak and other Diseases. (The Garden LXXVIII [1914], p. 79.)

Chrestian, J. et Maire, R. Une maladie cryptogamique du Trifle d'Alexandrie. (Rev.

Phytopath. Appl. [1914]. p. 125-129, 6 Fig.)
vxvVTTT

Collins, J. F. The Chestnut bark disease on Chestnut fruits. (Science, N. b. AAAV iii

[1913], p. 857—858.)

Comes. 0. Delia resistenza dei frumenti alle ruggini. Stato attuale della questione e

prove dimenti. (Atti R. Istit. Incoragg. Napoli. 6 a IX [1913], 22 pp.)

Cook, Melville, Thurston. The Diseases of Tropical Plants. (XI and 317 pp., 85 Fig..

London 1913, 8o.)

Cooper, J. R, The control of canker in the orchard. (Nebr. Hort. 1X1 [1913], p. 1 2.)

Crabill, C. H. Studies on Phyllosticta and Coniothyrium occuring on apple foliage.

(Ann. rep. Virgin, polytechn. inst. Agr. exp. stat. 1911, 1912 [1913]. P- 95-115.)

Dana Torre, K. W. von. Pflanzengallen und deren tierische Erzeuger. (Zoocecidicn

und Cecidozoen 1911.) (Justs Bot. Jahresber. XXXIX, 1. Abt. [1911] 1913.

p. 1311—1333.)
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Dammerman, K. W. De boorders in Ficus elastica Roxb. (Mededeel. v. d. Afd. voor

Plantenziekten No. VII [Batavia 1913], p. 1—43, PI. I—IV.)

Davis, J. J, The introduction of a european pine rust into Wisconsin. (Phytopathology

III [1913], p. 306—307.)

Dew, J, A. and Wolf, F, A. The Satsuma Orange, its Insect pests and diseases. (Insect.

Dep. van Antwerps seed store. Mobile Alab. Bull. I [1913], 14 pp.)

Dierke, A. Erfahrungen iiber die MaBnahmen zur Bekampfimg der Obstschadlinge.

(Mitt. Garten-, Obst- u. Wcinbau XIII [1914], p. 4—5.)

Edwards, John. Celery Disease. (The Gard. Chron. LV [1914], p. 189.)

E. M. Canker in Fruit Trees. (The Garden LXXVIII [1914], p. 78.)

Emion, G. Les dommages causes par les Plantations d'Arbres. {Rev. Hortic. LXXXVI
[1914], p. 68—70.)

Endriss, Karl. 1st die Kupferspritzung der Reben fiir diese ein Gift? (Deutsche

landw. Presse [1913], p. 1062.)

Eriksson, Jakob et Hammarlund, Cari. Essais d'immunisation de la Rose tremidre

centre la maladie de laRouille (PucciniaMalvacearumMont.). (Compt. Rend. Acad.

Sci. Paris Tome 158 [1914], p. 420—423.)

Evans, J. B. P. Dik-root, club-root, or finger— and toe. (Plasmodiophora Brassicae

Wor.] in South Africa. (South African- Agric. VI [1913], p. 93—97, 2 Fig.)

Ewart, Alfred, J. On Bitter Pit and the Sensitivity of Apples to Poison. (Proceed.

Roy. Soc. Victoria XXVI [N. Ser.] Pt. I [1913], p. 12-^4, Plates III—V.)
Ewert, R. Erfolgreiche Bekampfung des Cronartium-Rostes auf der schwarzen

Johannisbeere. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. XXIII [1913], p. 463^76, 2 Abbild.)

Exner, F. Versuche zur Bekampfung des Mehltaues bei Rosen. (Prakt. Ratgeb. im
Obst- und Gartenbau XXIX [1914], p. 105.)

Falk, R. Ortliche Krankheitsbilder des echten Hausschwammes. (Mykol. Untersuch.

u. Berichte I [1913], p. 1—20, 16 Fig.)

Kritische Bemerkungen zu den Hausschwammstudien Wehmers. {Ibidem, p. 67

bis 76.)

Farneti, R. Norme pratiche per combattere la malattia dell' inchiostro nei Castagni.

(Rivista Patol veget. VI [1913], p. 33^1.)
Farneti, R., Lissoni, E. G., e Montemartini L. La resistenza del Castagno Giapponese

alia malattia dell' ,,inchiostro". Ricostituzione dei castagneti distrutti dalla moria.

(Rivista Patol. veget. VI [1913], p. 1—7.)
Fauchere, A, Les ennemis du Manioc.

(
Journ. d'Agricult. trop. XIV [1914], p. 62—63.)

Ferrington, George. Tomato Leaf Disease. (The Gardeners Chronicle LV [1914}. p. 42.)

Fletcher, T. Bainbrigge. Note on Insects attacking the Paddy Plant in Southern
India. (Departm. of Agriculture-Madras Vol. Ill, No. 67 [1913], 9 pp.)

Fraser, W. P. The rusts of Nova Scotia. (Proc. and Trans. Nova Scotian Inst. Sci. XII

[1913], p. 313-^45, lUust.)

French, C, jun. A new Insect Pest to Roses. „The Vine Curculio" (Weevil), Orthor-
rhinus Klugii Sch. (Journ. Dept. of Agric. Victoria XI [Melbourne 1913],

p. 240—241.)

Froggat, Walter, W. Cicadas a pests. Melampsalta incepta Walk. (Agric. Gaz. New
South Wales XXIV [1913], p. 341—344, 4 Fig.)

Fuchs, Karl. Erfolgreiche Drahtwurmbekampfung. (Mollers Deutsch. Gartnerzeitg.

XXIX [1914], p. 104.)

Fuller, Claude. Locust Campaign, Cape Midlands, 1913. (Agricult. Journ. Union
South Africa VII [1914], p. 30—34.)

Fulmek, L. Eine interessante Rindengalle an Pflaumenzweigen. (Der Obstziichter

[1913], p. 136--138.)
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Fulmek, L. Die neuc Rebcnkrankheit. (N. Freie Presse Wien [1913], 2 pp.)

Gbirlanda, C. Sopra una malattia riscontrata nei fnitti del Citrus Aurantium. (Atti

Soc. Toscana Sc. Natur. XXII [1913], p. 27—32.)

Gilbert, W. W. Cotton anthracnose and how to control it. (U. S. Dept. Agr. Farm.
Bull. No. 555 [1913], p. 1—8, Fig. 1-8.)

Gisevius, Schmidt und Sack. Ein Beitrag zu der Fusarium-Frage. (Hess. Landw.
Zeitschr. [1913], p. 609—611.)

Glenn, W. Herrick, The Asparagus miner and the trachne spotted Asparagus beetle.

{Cornell Univ. Agric. Exp. Stat. Itluika Bull. No. 331 [1913].)

Guimaraes, Renato. O mildew nas videiras. (Boletim de Agricultura Sao Paulo XIV
[1913], p. 631—633.)

Guitet-Vauquelin, P. Maladies des Citrus. (L'Agricult. Prat. Pays Chauds XIII [1913],

p. 304—310.)

Haack. Der Kienzopf (Peridermium Pini) (Willd.) Kleb. {Zeitschr. Forst- u. Jagdw.

XLVI [1914], p. 3-^6.)

Harter, L. L. The Foot-Rot of the Sweet Potato. (Journ. of Agricult Research-Was-

hington Vol. I [1913], p. 251—274, Plates XXIII—XXVIII.)
Hartley, C. Twig canker on black birch. (Phytopathology III [1913], p. 248—249.)
Heald, F. D. Aerial galls of the Mesquite. (Mycolog. VI [1914], p. 37—38.)

Heald, F. D, and Studhalter, R. A, Preliminary note on Birds as carriers of the chest-

nut blight fungus. (Science XXXIIX 1913, p. 278—280.)

Hedgcock, G. G. and Long, W. H. An undescribed species of Peridermium from

Colorado. (Phytopathology III [1913], p. 251—252.)

— Notes on cultures of three species of Peridermium. (Phytopathology III [1913],

p. 250—251.)

Heikertinger, Franz. Zoologische Fragen im Pflanzenschutz. — Kritische Erorterungen

iiber Grundbegriffe im Studium der Phytophagie. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt.

XL [1914], p. 284—300.) -

Heinricher, C. Ein Hexenbesen auf Juniperus commmiis L., verursacht durch Arceu-

thobium Oxycedri (DC.) M. Bieb. {Naturw. Zeitschr. Forst- u. Landw. XII [1914],

p. 36—39, 1 Fig.)

Hesler, L. R. Phyalospora cydoniae. (Phytopathology III [1913], p. 290—295,

1 PI., 2 Fig.)

Higgins, B. B. The perfect stage of Cylindrosporium on Prunus avium. (Science n.

ser. XXXVII [1913], p. 637—638.)

Himmelbaur. Weitere Bcitrage zum Studium der Fusarium-Blattrollkrankheit der

Kartoffel. (Osterr.-ungar. Zeitschr. f. Zuckerind. u. Landw. XLII [1913], 28 pp.>

9 Fig., 1 Tab.)

H. L. Violets diseased. (The Garden LXXVIII [1914], p. XX.)

hsf. Versuche zur Bekampfung der Kohlhernie. (Mitteil. Deutsch. Landwsch.-Ges.

XXIX [1914], p. 12.)

Ingram, Delia, E. A Twig Blight of Quercus Prinus and related Species. (Journ. of

Agricult. Research Vol. I [1914], p. 339—346, Plate XXXVIII, Fig. 1—7.)

Istvinffi, Gg. von. Untersuchungen uber den falschen Mehltau (Plasmopara viticola)

der Weinrebe. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. XXIII [1913], p- 449-^63.)

Jahresbericht der Abteilung fur Fflanzcnkrankheiten des Kaiser-Wilhelm-Instituts

fur Landwirtschaft in Bromberg 1912. (Mitt. d. Kaiser-Wilh.-Inst. f. Landw. VI

[1913], p. 42—71.)

Johnson, J. C. Influence of „pickling" on the germination of cereals. (Journ. Board.

Agric. London XX [1913], p. 120—124.)

Johnston, George. Canker in Fruit Trees. (The Garden LXXVIII [1914], p. 115.)

Hedwigia Band LV, *
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Joossens. La maladie a sclefotes de la chicoree Withloof. (Journ. Soc. Agr. Braliant

Hainaut. LVIII [1913], p. 229.)

Kent, T, W. Sweet Pea disease. (The Garden LXXVIII [1914], p. 102.)

Kerry, M, A. Co. Celery Disease. (The Gard. Chron. LV [1014], p. 150.)

Kiese. Der Mehltau. (Rosen-Zeitg. XXVI [1914], p. 14.)

Klebahn, H. Kulturvcrsuche mit Rostpilzen, XV. Bericht (1912 u. 1913). (Zeitschr. f.

Pflanzenkr. XXIV [1914], p. 1—32.)

Kock, G. Uber Lehrbehelle im Pflanzenschutzunterrichte. (Land- u. Forstw. Unter-

richtszeitg. Ackerbaumin. XXVII [1913], S. A. 7 pp., 4 Abbild.)

Kowalski, J, Un nouvcau enncmi du Cocotier, le ,,Promecotheca opacicollis". (Journ.

d'agric. trop. XIII [1913], p. 362—363.)

Krause, P. Amerikanischer Stachelbeermehltau. (D. Obstbauzeitg. I [1914], p. 16.)

Lecomte, Antoine. Contributions a la recherche d'une bonne bonillic mouillante.

(Rev. de viticult. XX [1913], p. 225—228.)

Le Dantec, A. Mycodermose intestinale dans divers etats pathologiques. (Compt.

Rend. Soc. Biol. Paris LXXIV [1913], p. 414—415.)

Lesne, Pierre. Insects nuisibles aux arbres fruitiers. (Revue Horticole LXXXVI
[1914], p. 34—37, 1 Planche col.)

Lind, J. og Rostrup, S, Maadnedlige Oversigter over Sygdomme hos Landbrugets

Culturplanter. (Monatl. Ut>ersichten iiber Krankheiten der landwirtschaftlichen

Cultiirpflanzen.) (Lingby [1913], 28 pp.)

Long, W. H. Polyporus dryadeus, a rootparasite on the oak. (Journ. Agricult.

Research-Washington, Vol. I [1913], p. 239—250, Plates XXI—XXII.)

Low, H. Silver-Leaf Disease. (The Gardeners Chronicle LV [1914], p. 42.)

Lustner. Zum Kastaniensterben. (Hollers Deutsche Gartner-Zeitg. XXIX [1914],

p. 113—114.)

Maffei, L. Una nuova malattia della Gerbera. (Boll. Uff. Assoc. Ortic. Profession

Ital. II, 1914, p. 12—13, 1 fig.)

Magnus, P. Einige Beobachtungen iiber durch parasitische Pilze verursachte Pflanzen-

krankheiten. (Jahresber. Vereinig. Angew. Botan. XI [1913], p. 14—18, 1 Abbild.)

Marsh, H, 0. Der Zuckerriibenschadling ,,Webworm". (Blatter f. Zuckerriibenbau

[1913], p. 49—52.)

Massee, G. and J. Mildews, Rusts and Smuts. Synopsis of the families Peronospora-
ceae, Erysiphaceae, Uredinaceae an^.^Ustilaginaceae. (London 1913, 238 pp., with

figures, 8".) '. •

'

Matenaers, F. F. Der Spargelrost. (Die Gartenwelt XVIII [1914], p. 38.)

Mc Alpine, D, Handbook of fungus diseases of the potato in Australia and their treat-

ment. (Melbourne [1912], 215 pp.)

Mc Murren, S. M. The anthracnose of the Mango in Florida. (U. S. Dept. Agr. Bull. LII

[1914], p. 1—15, 4 figs, 3 pis.) ^-

Melhus, J. E. Septoria pisi in relation to pea blight. (Phytopathology III [1913]

p. 51.)

Metcalf, H. The Chestnut bark disease. ( Yearbook Dept. Agric. [1912], p. 361—372.
4 pi.)

Molz, E. Chemische Mittel zur Bekampfung von Schadlingcn landwirtschaftlicher

Kulturpflanzen. (Fiihlings Landw. Zeitg. LXII [1913], p. 822—838.)
Moore, W. The Wheat Louse (Toxoptera graminum). (Agricult. Journ. Union South

Africa VII [1914], p. 50—60.)

Moreillon, M. Premiere contribution au Catalogue des Zoocecidies de la Suisse.

(Bull. Soc. Vaud. Sci. nat. XLIX [1913], p. 251-286.)
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Morgenthaler, 0. Die Pilzc als Erreger von Pflanzenkrankheiten. (Mykol. Untcrsuch.

11. Berichte I [1913], p. 21-46, 4 Fig.)

Miiller, G. Der Veilchenbrand (Urocystis Violae). (Prakt. Ratgeber Obst- u. Gartcnbau

XXIX [1914], p. 69, 1 Abbild.)

Muiler, H. C. und Molz, E. Versiich zur Bekampfung des Roggenstengelbrandes

(Urocystis occulta [Wallr.] Rabcnh.). (D. Landw. Presse XLI [1914], p. 161.)

Miiller, H. C, uud Morgenthaler, 0. Versuche iibcr die Bekiimpfung des Steinbrandes

bei Winterweizen. {Fiihlings Landw. Zeitg. [1913], p. 481—487.)

MuIler, H. C, Molz, E. und Morgenthaler. tJ'ber Brandbekiimpfung und den EinfluB der

Bestellzeit beim Sommerweizcn auf dessen Ertrag und Gesundheit. (Landw.

Versuchsst. Ill—IV [1913], p. 211.)

Mulier, K. tlber Rebenbeschiidigungcn durcli den Springwurm und den Wurzel-

scliimmel. (Jahresber. Vereinig. angew. Bot. 1912, X [1913], p. 156—171.)

MuUer, L. Die Blattfallkrankheit der Johannisbeuren. (Handelsbl. f. d. Dtsch.

Gartenbau XXIX [1914], p. 39.)

Naumann, A. Versuche zur Bekampfung der Kolilhernie. (S.-Ber. u. Abh. der „FIora",

Dresden XVII [1913], p. 62—78.)

Orton, W, Potato wilt, leaf-roll, and related diseases. (Bull. N. S. Departm. Agric. 64

[1914], 48 pp., 16 pi.)

— The biological basis of international Phytopathology. (Phytopath. Ill [1914],

p. 325—333.)

Pammel, L. H. and King, C. M. Four new fungous diseases in Jowa. (
Jowa Agr. Exp.

Sta. Bull. CXXXI [1912], p. 199—221.)

Paque, E. Notes de Phytopathologie pour I'annee 1913. (Bull. Soc. Roy. Bot. Bel-

gique Tonie LII [1913] 1914, p. 179—184.)

Passy, Pierre, LaMaladie du Gros Pied des Choux et la Maladie des Epinards. (Rev.

Horticole LXXXVI [1914], p. 114—115.)

Peck, Ch. H. Report of the State Botanist 1912. (Newyork State Museum Bull 107

[1913], 137 pp., 4 pi.)

Phillips, Frank J. Hail Injury on Forest Trees. (Transact. Acad, of Sci. St. Louis XIX

[1910], p. 49—56, PI. XI—XVII.)

Picard, F. L'Altise de la vigne. (Progr^s agric. et vitic. T. LVII [1913], p. 139.)

._., W. Dwight. The Occurrence of a Cotton Boll Weevil in Arizona. (Journ.

Agricult. Research Washington Vol. I [1913], p- 89-96, Plate VI, Fig. 1—9.)

— New Potato Weevils from Andean South America. (Journ. Agricult. Research

Vol. I [1914], p. 347—352. PL XXXIX—XLI.)

Pollacci, G. Le principali malattie delle piante coltivate per il commercio dei fiori

recisi. (Boll. Uff. Assoc. Ortic. Profess. Ital. II [1914], p. 9—12. 2 figs.)

- Sulla bioreazione del tellurio e suUa sur applicazione pratica agli studi di fisiologia

e di patologia vegetale. Nota prem. (Atti Istit. Botan Univ. Pavia XV [1914],

p. 281—284, 1 fig.)
. . ^ ^. . .

- Studi citologici sulla „Plasmodiophora Brassicae" Wor. e rapporti sistematici coi

parassiti della Rabbia e del Cimuro dei cani. (Ibidem, p. 291-321. 3 tav. coL)

Rand, Frederick, V. Some Diseases of Pecans. (Journ. of Agricult. Research 1 [1914],

p. 303—338, PL XXXIII—XXXVII, Fig. 1—8.)

Reblausstatistik, Zur. (Allg. Weinzeitg. XXX [1013], p. 441—444.)

Reed, H. S., Cooley, J. S. and Crabill, C. H. Experiments in the control of Cedar Rust

of Apples. (Va. Agr. Sta. Bull. 203 [1914], p. 3-28, 11 figs.)

Reed, H. S. Effect of cedar rust upon the assimilation of carbon dioxide by aj^ple

leaves. (Ann. rep. Virgin, polytcchn. inst. Agr. exp. stat. 1911. 1912 [Ul.J].

p. 91—95.)
5*
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L

Rittmeyer. Der Kicfcrnspiuncr im Dr.-Neustadter Schwarzfohrenwalde. (Centralbl.

1 d. ges. Forstwes. XXXIX [1913], p. 305—312.)

Rolfs, P. H. Tomato Diseases. (Univ. of Floiiida Agricult. Experim. Stat. Bull. Xo. 117,

p. 37—48. Fig. 4—5.)

Rother. Wissenswerte Krankheitserscheinungcn und Kulturfehlcr bei Kaktecn.

(Prakt. Ratgeber im Obst- und Gartenbau XXIX [1914], p. 86.)

rs. Kleeseide auf Roscnkohl. (Mitteil. d. Deutsch. Landw. Ges. XXIX [1914], p. 127.)

Ruggles, A. G, Notes on aChestnut tree insect. (Sci., N. S. XXXVIII [1913], p. 852.)

Rutgers, A. A. L. The Fusariums from cankered Cacao-bark and Nectria cancri n. sp.

(Ann. jard. bot. Buitenzorg [2. S.] XII [1913], p. 56—64.)

Schuster, Wilhelm. Der Pfirsichbock, Purpuricenus Koehleri Fabr. im Mainzer
Becken. (Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiol. IX [1913], p. 60.)

Schwarz, Martin. Die Kohlfliegen. (Mitteil. Dcutsch. Landw. Ges. XXIX [1914],

p. 98—100.)

Scientist. Canker in Fruit Trees. (The Garden LXXVIII [1914], p. 56.)

Scrivener, C. P. The use of lime— sulphur. (Agric. Gazette of N. S.-Wales XXIV [1913],

p. 988—990.)

Slawkowsky, Wilh. Die Blattlaus und deren Bekampfung in Amerika. (Fiihlings

Landw. Zeitg. [1913], p. 473-^77.)

Smith, C, 0. Blak pit of lemon. (Phytopathology III [1913], p. 277—281, I PI.)

Smolak, J. Das krankhafte Zusammenrolien der Kartoffelblatter. (Prazske hoopo-
ddfske noviny [1912], p. 2, 1 Abbild.)

— Phytopathologie. (Rostlinnapathologie.) (Prag 1913, 209pp., 131 Fig.) — Bohmisch.
Solia. In Italien aufgetretene Krankheiten. (Zeitschr. f. Pfianzenkr. XXIII [1913],

p. 399—401.)

Sorauer, Paul, Einige Experimente zum Studium der Frostwirkungen auf die Obst-
baume. (Die Naturwissenschaften [1913], p. 1055, 1094.)

Spaulding, P. Notes on Cronartium cbmptoniae II. (Phytopathology III [1913],

p. 308--310.)

Spieckermann, A. Bemerkungen zur Bekampfung des Kartoffelkrebses. (111. Landw.
Zeitg. XXXIV [1914], p. 7—9 u. 16, 4 Fig.)

Stewart, F. C. The persistence of the potato late-blight fungus in the soil. (N. Y. Agr.
Exp. Sta. Bull. 367 [1913], p. 357--36I.)

Stewart, V. B. The fiie blight disease in nursery stock. (Newyork Cornell Sta. Bull.

No. 329 [1913], p. 315—371, 15 Figs.)

— The importance of the tarnished plant bug in the dissemination of fire blight in

^

nursery stock. (Phytopathology III [1913], p. 273— 276, 1 PI.)
Stift, A, Mitteilungen iiber beachtenswertes Auftreten von tierischcn und pilzlichen

Schadigern der Zuckerriibe im Jahre 1912. (Monatshefte f. Landw. [1913], p. 86.)

Stoddard, E. M. and Moss, A. E. The chestnut bark disease. Endothia gyrosa var.
parasitica (Murr) Clint. (Connecticut Agr. Exp. Sta. Bull. CLXXVIII [1913],
p. 5—19, f. 1—8. ill.)

Stone, G. E. Chestnut Blight. (Mass. Agric. Exp. Stat. Ann. Rept. XXV. 2 [1913],
p. 33—34.)

— Diseases more or less common during the year. (Ann. Rep. Massachusetts Agr.
Exp. Sta. XXV [1913], p. 38—40.)

— A new rust. (Ibidem, p. 41—44.)

Stone, G. E. et Chapman, G. H. Experiments relating to the control of potato scab.
(Ann. Rep. Massachusetts Agr. Exp. Sta. XXV [1913], p. 184—196.)

S. W, H. Sweet William Rust. (The Garden LXXVIII [1914], p. 40.)
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Sydow, P. Manzeiikraiikhcitcn. (Justs Bot. Jahrcsbcr. XXXIX, 1. Abt. [1011]

1913, p. 1185—1288.)

Thouret, A. ct Vidal, J. L. Traitements centre la chlorosc dc la vigiic. (Rt-v. tk- viticult.

XX [1913], p. 26—27.)

TJebbes, K. Kiemproeven met suikerbietenzaad. {Keimversuche mit Zuckerrubeii-

samen.) (Amsterdam [1912], Dissertation.)

Tomei, B. Malattie delle piante. Libr. I: Piante erbacee. (Urbino 1913.)

Tubeuf, C. von. Biologische Bekampfung von Pilzkrankhciten der Pflanzcn. (Naturw.

Zeitschr. Forst- u. Landw. XII [1914], p. 11—19.)

— Bekampfung der Ribes bewohnenden Generation des Weymouthskicferublascn-

rostes. (Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Laudw. XII [1914], p. 137—139.)

~ Pflanzenpathologische Bilder und Notizen aus den nordamerikanischcn Waldcrn. —
I. Caeoma an Pseudotsuga Douglasii und Uredo an Chamaecyparis nutkaensis.

(Naturw. Zeitschr. Forst- u. Landw. XII [1914], p. 89—91, 1 Fig.)

— Erkrankungen durch LuftabschluS und t)berhitzung. (Naturw. Zeitschr. Forst- u.

Landw. XII [1914], p. 67—88.)

— Hitzetot und Einschniirungskrankheiten der Pfl^nzen. (Naturw. Zeitschr. f.

Forst- u. Landw. XII [1914]. p. 19—36, Fig. 1—4.)

Vayssiere, P. Note sur deux Cochenilles nuisibles au Cafeicr et au Cocotier a la Guade-

loupe (Lecanium viridc - Diaspis Boisduvali). (L'agronomie coloniale Bulletm

No. 8 [1914], p. 33—35, 2 Fig. dans le texte.)

Voges, Ernst. Zur Geschichtc des Obstbaumkrebses. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt.

XXXIX [1914], p. G41—672, 4 Textfig.)

Voglino, P. Intorno ad un nuovo deperimento degli Spinaci. (Ann. R. Accad. Agnc.

di Torino LVI [1913], 5 pp.)

— Sopra una nuova infezione degli Asparagi. (Ibidem. 3 pp.)

— tbcr die Tatigkeit der Beobachtungsstation fur Pflanzenkrankheiten m Tunn.

(Int. agrar.-techn. Rundschau, Rom [1913], Heft 7. p. 871-876.)

Wager, H. A. Root knot in the tomato. (South African Journ. Sci. X [1913],

p. 51—53. 1 PI., 1 Fig.)
, , • ton

Wagner. Neue Erfahrungen uber die erfolgreiche Bekampfung ;!- ^^^^^^^^^^^^

Stachelbeermehltaues. (Rhein. Monatsschr. f. Obst- usw. bau [1913], p- 198-20'A

WanaTE'* Scab disease of Apples. (Cornell Un.v. Agr. Stat. Bui. 335 [1913], p. 545

624, figs.) 182—185, pis. I—XI.
Watts, F. and others. (Report of the Agricultural Department, Dommica 1912-1913.

Wawi,;~';.^TgeS^w^ge Stand der Frage nach der Immun.UU der Get.ide

gegen Pilzkrankhciten. (Arb. Versuchsstat. Pflanzenzuchtung Moskau, landw.

Inst. L Folge [1913], p. 7-^6.)
v ,.v„u

Webster, F. M and Parks, T. H. The Serpentine Leaf-Mmer. (
Journ. Agr.cult.

Research Vol. I, No. 1 [1913], p. 59-87, Plates V-^VI. Fig. 1-17.

Weese, J. Literaturliste der im 1. Halbjahre 1912 erschienenen Arbc.ten ubcr durch

Pilze verursachte Pflanzenkrankheiten und Systematik der PUze. (Zeitschr. f-

Garungsphys. IV [1914], p. 57—69.)
, v * „„.,

Wehmer, C Versuche «ber die Bedingungen der Ho.zan.tecUung und -Zer.a ng

durch Merulius. (Hausschwammstud.en IV.) (Mycolog. Centralbl. Ill [UU].

p. 321—332, 1 Textfig.) ,^ „..

- Ver.uche ubor die hen^mende W,rkung von Giftcn auf M-roorgan,smen. V. ^^ r

kung von Fluorverbindungen auf Hausschwamm, Sch^mnK- b.ldung, Fauln.s ,
re.

Garung. (Chcm.-Zeitg. XXXVIII [I9H]. p. 114-115 u. 12-2-12J.)
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Wehmer, C. Wirkung cinigcr Gifte auf das Wachstuin dcs ccliten Hausschwammcs
(Merulius lacrymans). I. „Racco" und Sublimat. (Apoth. Zcitg. XXVIII [1913],

p. 1008.)

Wolf, Frederick A. A leaf disease of Walnuts. (Mycolog. Centralbl. IV [I9I4], p. Qi)

bis 69. 1 Photogr. and 6 Textfig.)

— Some of the diseases of Potatoes and Cabbage. (Proc. Alab. State Hort. Soc. X
[1913], p. 27—31.)

— Control of apple black-rot. (Phytopathology III [1913], p. 288—289.)
Yates, Wilmot H. Celery Disease. (The Card. Chron. LV [1914], p. 175.)

Zacharewicz, Ed. Le mildiou en 1913 dans le Vaucluse. (Rev. de viticult. XX [1913],

p. 171—174.)

Zacher, Friedrich. Die Schadlinge der Kokospalmen auf den Siidseeinscln. (Arb. a. d.

Kaiserl. Biol. Anst. f. Land- u. Forstw. IX [1913], Heft 1.)

Zmuda, Anton Josef. Polnische Zoocecidien. (Berichte d. physiogr. Komm. d. Acad.
d. Wiss. Krakau XLVII [1913], p. 12^^0.)

Zobel, H. F. Celery Disease. (The Gard. Chron. LV [1914], p. 95.)

C. Sammlungen.
Die mit einem • bezeichneten Sammlungen konnen auCer von dem Herausgeber auch durch den

Verlag von Th Osw. Weigel in Leipzig bezogen werden.

Bartholomew, E. Fungi Columbiani (2. edition of the Xorth American Fungi). Cent.

41 u. 42 [1913] a M. 32.—.

*Bauer, E. (Smichow-Prag) Musci Europaei exsiccati Serie XX. 1914. No. 951—1000.

In Mappe M. 23,50.

*Brenckle, J. F. Fungi Dakotenses Fasc. X [1913], No. 226—250. M. 12.50.

*Harmand, J. Lichenes Gallici praecipue exsiccati. Fasc. XI [1914], No. 501—550.
In Halbleinwandmappe M. 12,50.

*Holzinger, J. M. Musci Acrocarpi Borcali-Americani. Fasc. VII—XII [1902 -1914],
No. 151—300. M. 72.—.

*Jaap, 0. Cocciden-Sammlung, Serie XVI [1914], No. 181—192. M. 6.—.
*— Fungi selecti exsiccati Ser.27. Xo. 651—675. Hamburg 1914. Jede Serie M. 12.—-
*— Myxomycetes exsiccati. Serie VllI [1914], No. 141—160. M. 8.—.
*— Zoocecidien-Sammlung. Serie IX—X (Hamburg 1914), No. 201—250. M. 24.—-
*Kabat, J.E. ctBubAk,F. Fungi imperfecti exsiccati. Fasc. XVI [19131, No. 751—800.

M. 18.-.

*Malme, Gust. 0. Lichenes succici exsiccati. Fasc. XIII—XV.
*Prager, E. Sammlung curopaischer Harpidium- und Callicrgonformen. Lief. 3

[1914], No. 101—123. M. 5.75.

*Sydow, P. Uredineen. Fasc. LI [1913], No. 2501—2550. M. 15.—.
*— Ustilagineae. Fasc. XII [1913]. 25 No. M. 9.—.
*Torka, V. Bryotheca Posnaniensis. Lieferung I. Nr. 1—50. (Herausgegeben
von V. Tor k a, Gymnasiallehrer, Nakel a. d. Netze.)

Die Moosflora der Provinz Poscn ist wohl diejenige, die bisher unter alien Be-
zirkcn Deutschlands am schlechtesten bekannt war. DaB sic aber keineswegs so arm
ist. wie aus der Flachheit dieser Provinz geschlossen werden konnte, beweist u. a.

Timmia megapolitana, die V. Torka bei Nakel (Netze), seinem Wohn-
orte. entdeckte. Dieser Ort bildet zurzeit den Mittelpunkt seiner bryologischen Ex-
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kiirsionen, die ihni die ersten 50 Moose dieses neucn Exsikkatenwerkes geliefcrt haben.

Aiisgegebeu ist u. a. A 1 o i n a 1 o n g i r o s t r i s Torka (Zeitschrift der Natur-

wissensch. Abt. der deutschen Ges. fiir Kunst iind Wissenschaft zu Posen, Jahrg. XIV,
1. Jiini 1907) in reichlichen Excmplaren," auCcr ihr auch A. brevircstris. Von anderen

Arten nennen wir Barbiila gracilis; B. Hornschuchiana; Bryum Warneum; Didy-

modontophaceus und lingulatus; Dicranumundulatum (reich fertil) ; Mildea bryoides;

Pottia intermedia und lanceolata; Pterygoneurum subsessile (reich fertil und sehr

gut entwickelt) ; Rhacomitrium canescens nebst dessen neuer var. a r e n i c o 1 a

Torka von sehr abweichendem, charakteristischem Aussehen, die eincn neuen Beleg

fiir die erstaunliche Wandelbarkeit dieser Art liefert; Tortula pulvinata st.; Thuidiuni

Philibertii; auch einige Sphagnen (fimbriatum, medium, subsecundum) sind aus-

gegeben. Die Moose sind fast samtlich in reichlichen und wohlausgebildeten Exem-
plaren ausgegeben. Die gedruckten Zettel enthalten Angaben biologischer Natur

und auch Kotizen iiber die Begleitpflanzen. Einc alphabetische Listc der Moose ist

auf besonderem Blatt beigegeben. Auch die oben erwahnte Timmia mega-
politana wird in gutcn, fertilen Exemplaren in dieser Sammhnig ausgegeben

werden. Bei der auCerordentlichen Miihe, die zuverlassige Exsikkatenwerke ihren

Herausgebern machen, ware es zn wiinschen, daB die Herren Bryologen sich auch

fiir dieses Unternehmen interessierten. Leopold Loeske.

D. Personalnotizen.

Gestorben:
Professor William Whitman Bailey, Professor emeritus der Botanik

an der Brown University in Providence (Rhode Island), am 20. P^'e-

bruar 1914 im Alter von 71 Jahren. — Mile. Marguerite Beleze, be-

kannte franzosische Botanikerin, welche sich besonders mit der Flora

der Umgebung von Paris beschaftigte, zu Paris im Alter von 62 Jahren,

Albert Grunow, Chemiker an der Berndorfer Mctallwarenfabrik

in Berndorf (Niedcrosterreich), bekannter Algenforscher, am 17. Marz

1914 im 88. Lebensjahre. — Regierungsrat Dr. Eugen von Halacsy-

Wien, der bekannte Durchforscher Griechenkmds, am IG. Dezcmber

1913 im Alter von 72 Jahren. — Dr. P. P. C. Hoek, Direktor des Reichs-

instituts fiir Meeresforschung zu Amsterdam, in Haarlem im Alter

von 62 Jahren. — Dr. Jakob Huber aus Schaffhausen, Direktor des

Museums Goeldi in Par^, Brasilien, am 18. Februar in Para im Alter

von 47 Jahren. — Professor Dr. Felix Kienitz-Gerloff, Direktor der

Landwirtschaftsschule in Weilburg, Hessen-Nassau. — Geheimer

Regierungsrat Professor Dr. Paul W. Magnus nach soeben vollendetem

70. Lebensjahre am 13. Marz dieses Jahres. — Rev. Reuben Denton

Nevius D. D. am 14. Dezember 1913 zu Tacoma-Washington. Er

sammelte in Alabama, Oregon, Washington und Idaho. Asa Gray

bcnannte nach ihm die Gattung Neviusia. — Mr. C. B, Robinson,

wurde von cingeborencn Mohammedancrn auf der Insel Amboina im
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Dezember 1913 ermordet. — Friedr. SchultheiB, Apotheker in Niirn-

berg, bekannter Phanologe und Mitarbeiter an der Flora von Niirn-

berg, am 5. Dezember 1913.

E r n a n n t:

J. Beauverie zum Professeur-Adjoint fiir Botanik an der Faculte

des Sciences in Nancy, Frankreich. — Professor Dr. Wilhelm Benecke
zum Direktor des Botanischen Instituts an der Landwirtschaftlichen

Hochschule zu Berlin. — Professor Dr. Ludwig Diels, bisher a. o.

Professor der Botanik in Marburg, zum Unterdirektor des Botanischen
Gartens und Museums in Dahlem und a. o. Professor der Botanik
an der Universitat Berlin. — Privatdozent Professor Dr. Aurel

Forenbacher zum Lehrer der Botanik an der Forstakademie in

Agram. — Professor Dr. Stefan Gjurasin zum Direktor des Botanischen
Gartens der Universitat Agram, derselbe erhielt gleichzeitig den Lelir-

auftrag fiir Morphologic und Systematik der Pflanzen an der Uni-
versitat. — Dr. P, B. Kennedy, Professor fur Botanik, Gartenbau
und Forstwirtschaft an der Universitat am Nevada College und
Experiment Station, zum Assistant-Professor fur Agronomy an der

Cahfornia University. — Professor Dr. 0. Loew-Tokio zum Professor
fiir pflanzenphysiologische Chemie an der Universitat Miinchen.
M, Lutz zum Professeur titulaire an der hoheren nationalen Kolonial-

Landwirtschaftsschule. — M. Molliard zum Professor der Pflanzen-
physiologie an der Faculte des Sciences in Paris. — Professor Dr.

Ernst Schaffnit zum Leiter des neugeschaffenen Instituts zur Er-
forschung der Pflanzenkrankhciten an der Landwirtschaftlichen
Akademie Poppelsdorf-Bonn. — Privatdozent Dr. Nils Svedelius
zum Professor der Botanik an der Universitat Upsala. — Dr.

J. Tuzson zum a. o. Professor fiir systematische Botanik und Pflanzen-
geographic an der Universitat Budapest. — Privatdozent Dr.
Valentin Vouk zum Leiter des botanisch-physiologischen Instituts
der Universitat Agram, er erhielt gleichzeitig den Lehrauftrag fiir

Anatomic und Physiologic der Pflanzen ebendort. — Oberlehrer
Dr. W. Wangerin zum Dozenten fiir Botanik an der Kgl. Technischen
Hochschule in Danzig.

B e r u f e n:

Professor Dr. Gy. von Istvanffi, Direktor der Kgl. Ungar. Ampelo-
logischen Zentralanstalt in Budapest, als Professor der allgemeinen
Botanik und Direktor des Botanischen Gartens und Instituts an
die Universitat Klausenburg.
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Habilitiert :

Oberlehrer Dr. Erich Leiek an der Universitat Greifswald fiir

Botanik.

In den Ruhestand getreten:
Professor Dr. Anton Heinz, Direktor des Botanischen Gartens

und des botanisch-physiologischen Instituts der Universitat Agram.

Die 86. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte findet

vom 20. bis 26. September d. J. in Hannover statt.

Die Generalversammlung der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft, der Freien Vereinigung fur Pflanzengeographie und syste-

matische Botanik und der Vereinigung fiir angewandte Botanik

findet vom 3. bis 6. August in Miinchen statt.
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Vielfachen Nachfragen zu begegnen, tellen wir unseren geehrten
Abonnenten mit, dafi wir wieder einige komplette Serien der

99Jledwi^ia
6i

abgeben konnen.

(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25
'jo Rabatt.)

Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:

Jahrgang 1852—1857 (Band I) M. 12
1858--1863

(

1864—1867
(

1868
(

1869—1872
(

1873—1888
(

1889—1891
(

1892—1893
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1894—1896
(

1897—1902
(

1903

Band XLIII—LIV
(
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XII-
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-XXVII) k
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XXXVI—XLI) k
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»i

vr

ff
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20.

6.

20.
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8.

30.

8.

12.

20.

24.

24.

Verlagsbuchhandlung C. }(dnrich.

Redaktion: Prof. Dr. Gcorg Hieronymus in Steglitz bei Berlin.
Verlag und Drucic von C. HelnHch in Dresden.
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Begrundet 1852 durch Dr. Rabenhorst

als

»Notizblatt fur kryptogamische Studien.*

HEDWIGIA

Organ
fiir

Kryptogamenkunde
unci

Phytopathologie
nehiit

Repertorium fiir Literatur.
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Prof. Dr. Georg Hieronymus

^ Band LV. — Heft 3- -B^

Inhalt: Hermann Winter, Beitriige zur Kenntnis der Laubmoosflora von
Madeira und Teneriffa (Schlufi). — W. B, Grove, Fungi from West Australia, —
Gg. Roth, Neuere und noch weniger bekannte Europaische Laubmoose. —
E. Bachmann, Zur Flechtenflora des Erzgebirges. — Bruno Schroder, Zeli-

pflanzen Ostafrikas (Anfang).
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An die Leser and Mitarbeiter der
11
Hedwigia

u

Zusendung-en von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung
in dep „Hedwigria" gewiinscht wird, sowie Manuskripte und Anfragren

redaktioneller Art werden unter der Adresse:

Prof. Dr. G. Hieronymus,
Dahlem bei Berlin, Neues Konigl. Botanisches Museum,

mit der Aufschrift

„Fur die Redaktion der Hedwigia"
erbeten. Manuskripte sind vorher anzumelden.

Um eine moglichst vo lis ta n d i ge Aufzahlung der kryptogaiiiischen

I.iteratur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,

werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-

schriften hoflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-

sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate

iiber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.

Im Hinblick auf die vorzugliche Ausstattung der „Hedwigia" und die

damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren , die fiir ihre

Arbeiten honoriert werden (mit 30 Mark fur den Druckbogen), Separate nicht

geliefert werden; dagegen werden denjenigen Herren Autoren, die auf Honorar
verzichten, 60 Separate kostenlos gewahrt. Diese letzteren Herren Mitarbeiter

erhalten auGer den ihnen zustehenden 60 Separaten auf ihren Wunsch auch
noch weitere Separatabzuge zu den folgenden Ausnahme-Preisen:
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Originalzeichnungen fur die Tafeln sind im Format 13 X 21 cm zu

liefcrn und werden die Herren Verfasser in ihrem eigenen Interesse ge-

beten, Tafeln oder etwaige Textfigaren recht sorgfaltig und sauber mit

schwarzer Tusche ausfuhren zu lassen, damit deren getreue Wiedergabe,
eventuell auf photographischem Wege, moglich ist. Bleistiftzeichnungen
sind ungeeignet und unter alien Umstanden zu vermeiden.

Manuskripte werden nur auf einer Seite beschrieben erbeten.
Von Abhandlungen, "welche mehr als 3 Bogen Umfang einneiimen,
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Redaktion und Verlag der ,,Hedwigia".



Beitrage zur Kenntnis der Laubmoosflora von Madeira und Teneriffa. 113

glatt; K a p s e 1 horizontal, aus sehr kurzem Halse eiformig, 2 mm
lang und 1 mm dick, braun, glatt, bereits entdeckelt, untcr der

Miindung nicht verengt, der Kapscl von Pterygophylhim [Hookeria)

hicens vollkommen gleich gestaltet. Die Zahne des a u 13 e r e n

Peristoms fast blutrot inseriert, gleichmaOig verschmalert und

lang zugespitzt bis fast pfricmenformig, rotbraun, oben braungelb,

grob papillos. Saum unten breit. Dorsallinie deutlich zickzack-

fdrmig. Felder schmal, Lamellen zahlreich, dicht gestellt, Tra-
bekel bis zur Grenze des Saumes iibcrgreifend. Inneres

Peristom blaB-grau, frei, Grundhaut = V3 ^^^ Zahne hoch, Fortsatze

so lang wic die Zahne, sehr schmal bis pfricmenformig, feiner papillos,

vereinzelt ritzenformig durchbrochen. Wimpern rudimentar bis 2

Oder fehlend. Einzelne noch vorhandene Sporen griinlich, 8—10 /a.

Die die Miindung der Kapsel begrenzenden Zellen in mehreren

Reihen klein-quadratisch bis rundlich-quadratisch.

Pseudoleskeella (an Heterocladium) Teneriffae Winter nova
species. Dunkelgriine, glanzlose, dichtverwebte, tonigem Gestein

angepreBte, bis handtellergroCe Rasen bildend, von 1—2—3,5 mm
Dicke, durchwachsen von Tetrastichium fontanum, Ehynchostegiella

tenella, EurhyncJiium pumilum, kleinen Fissidensarten. Stengel
rundlich, auBerst fein, dem von Amhlystegium subtile und coiifer-

voides gleich, auch im auBeren die Pflanze den genannten, wie auch

Heterocladium flaccidum sehr ahnhch, bis 1,5 cm lang und 0,09 mm
dick, unregelmaBig verastelt bis teilweise fiederig mit kleinen Asten

besetzt. Zentralstrang fehlt, Mark- und griinhches Rindengewebe

sehr zart; an starkeren Stammen das Mark aus stark- und kollen-

chymatisch verdickten, nach auBen kleiner werdenden Zellen ge-

bildet. Stellenweise glatte braune Rhizoiden. Paraphyllien selten,

bald pfriemlich, aus 3—4 Zellen gebildet oder flachenformig. Sten-

gel- und A s t b 1 a 1 1 e r wesentlich gleich gebaut, maBig dicht

gestellt, nach oben hin oft einseitswendig, meist etwas herablaufend,

eilanzettlich, durch eine langere Endzelle scharf gespitzt, 0,26 mm
lang und 0,09 mm breit, flachrandig, am ganzcn Rande dicht und

klein gekerbt-gezahnt, rippenlos oder an der Insertion mit Andeutung

einerDoppelrippe, etwas hohl, ohneFalten. Astblatter etwas schmaler.

Zellen im wesentlichen rundlich- bis eiformig-eckig oder unregel-

maBig-eckig. sehr verdickt, nur im unteren Teil der Blattmitte der

Stengelblatter dem rechteckigen sich nahernd (1 : 3—4), am Riicken

alle Zellen papillos aufgebogen. VoUig steril. Einziger Standort m
der Hauptschlucht des Urwaldes bei Agua Garcia auf Teneriffa,

wo sie auf tonigen Blocken und an Felswanden eine maBige Ver-

breitung besitzt.

Nedwigia Band L V.
8
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Da Friichte fehlen, laBt sich liber die Verwandtschaft wenig

aussagen. Man konnte sie ebensowohl in einem sehr feinen Hetero-

cladium als in der Pseudoleslceella catenulata finden. Vielleicht steht

Tafel VI. Pseudoleakeella TeneHffae.

a Habitusbild »/i; & 2 Gipfelsprosse *6/i; c Stengelquerschmtt; d Blattspitze von' der

Oberseite: e Teil derselben von der RiicTcseite; / Blattquerschnitt dicht iiber der

Insertion; ^ Paraphyllien ; c—^^*ao/j.

sie der Pseudoleskeella papillosa Lindb. am nachsten, bei der ebenfalls

die Zellecken am Blattriicken als halbkugelige Papillen vortreten

(und die Sporogone fehlen), synonym dem Heterocladium papillosufn

Lindb. Es hat dies letztere ganzrandige Stengelblatter, rippenlose
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gezahnelte Astbliitter. Sowie also L i n d b e r g in der Benennung

dieser Pflanze geschwankt bezw. gewechselt hat, so diirfte bis auf

weiteres auch die von mir gesammelte nicht eindeutig bestimmt

warden konnen.

Ubrigens hat eine auBerlich einer weiblichen Bliite mit einzclnen

Rhizoiden ahnliche Knospe 6 doppelt so groBe, mit der Spitze starker

abgebogene, im iibrigen den Stengelbliittern gleichgestaltete Blatter

ohne Rippe, weniger deutlich am Rande gekerbt und die Zelkn ver-

liingert bis am Grunde lineal (1 : 5—6). Alle Zellen stark verdickt.

Der braune den Grund bildcnde SproB ohne Geschlechtsorgane, auch

sonst ohne Veranderung. Der Blattzuschnitt ahnelt dem von Hetero-

dadium heteropterum in hohem MaBe.

Pterogonium gracile. Tenerif fa: Barranco del Rio, an

Felsen reichlich fruchtend, Agua Manza sehr verbreitet, Agua

Garcia, an Felsen als forma gemmidadmn. Madeira: Raba9al,

1200 m.

Thuidium minutulum. Madeira: am Ausgang des groBen

Tunnels nach Raba^al zu, 1200 m, an dem nassen Mauerwerk, steril.

Isothecium myosuroides. T e n e r i f f a :
im Urwald von Agua

Garcia, in mannigfachen Formen sehr verbreitet in den schattigen

Schluchten, doch auch auf hchteren Stellen. AuBer der gewohnhchen

Pflanze mit baumformig verzvveigten Asten, findet sich m groBer

ijppigkeit die var. Bornmillleri (Schiffner) Corb. et Negri m den

Schluchten, doch meist steril. Die von Schiffner angegebenen

Merkmale sind vorhanden, doch entsprechen sie eben nur dem

starkeren Wuchs. Dazu geht die Form sicher in die gewohnhche uber

Auch in Deutschland gibt es starke Formen, so z. B. im Wupper-lal

bei Solingen von mir gesammelt. Geschnabelte Friichte fand ich

auch bei schwacheren Formen im Walde von las Mercedes

Eine ganz ungewohnliche, im ersten Anblick einem Hyloconnurn

ahnliche, ungemein starke Form von Baumstiimpfen (Lauru.) m

Agua Garcia zeigt keinerlei baumformige Verzweigung, sondern

groBenteils regelmaBige Fiederung der Aste, fast ohne jede peitschen-

formige Verlkngerung und Verdiinnung der Aste. Indessen haben

die Stengelblatter den charakteristischen Zuschmtt und Bau, d,e

Zuspitzung ist eine bald langere, bald kiirzere. S c h o n L i m -

prfcht erwahnt und u n t e r s t r e i c h t die regel-

maBige Fiederung neben der baumformigen

V e r z w e i g u n g , so daB ich an eine neue Art nicht denken kann

.

Friichte fehlen. Wenn ich die Form als var. Tenerrffae bezeichne.

char akterisiertdurchauBerstkraftigen
Wuchs

mit vorwiegend fiederartig gestellten kurze-
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ren, weniger sich verdiinnenden Asten, so diirfte

dies zweckmaBiger sein als e i n s der beiden Hauptmerkmale zu-

grunde zu legen, deren jedes fiir sich allein entschieden schon be-

obachtet worden ist (Schiffner, Limpricht).

Hieran schlieBt sich cine sehr niedrige gedrungene Form, welche

die trockenen Knorren der Ur-Lorbeerstamme in Agua Garcia

iiberzieht, tails kraftig wie die vorhergehende, teils schwacher, mit

Tafel VH. Isothecium canariense Winter.

Stuck eines fcrtilen Stengels ^/i; links unten Stengelblait i5/i; oben Astblatt »s/j.

kurzen, biischeUg gestellten Asten mit stellenweise peitschenformigen

Verlangerungen, das ganze struppig und unansehnlich, Fruchte

kleiner, horizontal, Seta 1 cm lang.

Isothecium canariense Winter nova species. Zweihausig. Eine

ebenfalls kraftige, sehr lockere Rasen auf humosem Waldboden
bildende Form. Stengel aufUegend, 6—8 cm lang, ganz unregel-

maBig verzweigt, Aste bald sparsam. bald dichter mit 1—1,5 cm
langen Astchen besetzt, leicht gekriimmt und mehr weniger gespitzt,

ohne pcitschenformige Verlangerungen und Verdiinnungen. Nur
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eine einzige, zartbxischelige Beastung. Die Pflanze sieht einem
zarteren Isothecium myurum viel ahnlicher als dem myosuroides,
von diinkelgriiner matter Farbe. Sehr kleiner sechszelliger Zentral-

Strang, Markgewebe allmahlich in die gelbe, aus dickwandigen
Zellen bestehende Rinde ubergehend. Stengelblatter aus
mehr weniger verschmalertem Grunde eilanzcttlich, ganz vereinzelt

<x

,c 'GJ^
O'/:?;

o
oh-0, [0

n
OVlQ

^̂mSm
mm

m^
Jiff,

Tafel VIII. Isothecium catiariense.

a—£ Telle von Querschnitten cines Stengels: a aus dem mittleren, altcrcn Teil 'Rindc,

Grundgewebe, Zentralstrang) "^^'i, ^ Zentralzcllen aus dem jiingeren, c aus dem alteren

Teil *50/j; rf Blattgrund ^Vi (links die Rippe, Unterseite).

etwas breiter bis schwach herz-eilanzettlich, 1,5 mm lang und 0,8 mm
breit, meist etwas breiter, aber scharf gespitzt, seltener mit ganz

kurzer Pfriemc, flachrandig, oben teils ganzrandig, teils entfernter,

aber scharf gezahnelt. Rippe kraftig, an der Basis 0,056—0,064 mm
breit, meist an der Grenze des oberen und mittleren Dritteils er-

loschend, hier mitunter gabelig, glatt. Zellen stark verdickt, nur an

der Insertion der Blatter hier und da schwach getiipfelt. AuBen-

zellen der Rippe unterseits stark getiipfelt; in der Spitze und am
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Rande eiformig rhombisch bis langlich (1 :
2—3), langs der Blatt-

mitte oben (1 :
4—5), weiter abwarts 1 :

5—8, hochstens 10 (0,004 :

0,04 mm), an der Basis etwas kiirzer und weiter. In den stark aus-

gehohlten Blattecken eine groBe Gruppe rundlich-eckiger bis poly-

edrischer, die Rippe bei weitem nicht erreichender, aber am Rande

eine langere Strecke oft fast bis zum mittleren Dritteil hinauf sich

erstreckender dickwandiger Zellen. Astblatter nur bis 0,4 mm
breit, sonst ebenso gestaltet, an den Spitzen der Aste ofter leicht

einseitswendig, Zellen etwas kiirzer, Rippe etwas zarter. Pel'i-

chatialblatter aus halbscheidiger Basis sternformig-sparrig

zuriickgebogen, schnell sehr schmal und lang zugespitzt, oben meist

scharf gezahnt, doch auch fast ganzrandig, einzelne mit sehr zarter

Rippe. Seta 1— 1,2 cm lang; K a p s e 1 geneigt bis horizontal,

gebogen, unter der Miindung deutlich verengt. Deckel hochgewolbt

mit scharfer Spitze. AuBeres Peristom schwefelgelb mit

orangegelber, fast confluierender Insertion, das obere Dritteil blasser,

fast hyalin. Saum ziemlich breit, Zahne oben zum Teil deutlich

gesagt, Dorsallinie zickzackformig, Felder stark und dicht quer-

streifig, die obere Halfte grob papillos, dichtstehende Lamellen.

Inneres Peristom blaBgelblich, Grundhaut glatt, Fortsatze

oben ritzenformig durchbrochen, unten weit klaffend, fein papillos.

Wimpern 1—3, ausgebildet ohne Anhangsel. Einzelne noch vor-

handene Sporen 8—12 fi braunHch, kornig.

Die Pfianze hat den Blattzuschnitt sowie
den auBeren Habitus von myurum, desgleichen
die vorwiegende G a n z r a n d

i
g k e i t der Blatter,

dagegen die Rippe und den Zellenbau von
myosuroides

, Von beiden unterschieden durch die
auBerst zahlreichen kleinen Zellen der Blatt-
fliigel und deren Umgebung. Die Frucht nebst Peri-

chatium weisen entschieden auf myosuroides. Wenn myurum auf

den atlantischen Inseln vorkame, konnte man an einen Bastard
denken, die Form steht dem myosuroides entschieden naher.

Nur auf Waldboden bei las Mercedes.
Herr P. J a n z e n

, der die Zeichnungen hergestellt hat, be-

merkt zu den Stengelquerschnitten : „ein ausgezeichnetes Beispiel

fiir die VeranderHchkeit des Zentralstranges und dessen zweifelhafte
Bedeutung fiir die Systematik. Ich habe Schnitte aus einem und
demselben Stengel untersucht und gefunden, daB das Zentralbiindel
in den jiingeren Teilen des Stammes leidlich gut begrenzt ist (Fig. b),

in den mittleren, wo das Grundgewebe stark verdickt ist, bisweilen
recht klein und undeutlich (a, c), in manchen dieser Schnitte fehlt es
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uberhaupt; die Zentralzellen sind dann von den umgebenden nicht

verschieden.

In Schnitten durch den mittleren Stengelteil ist die Grenze
zwischen Grundgewebe und Rinde ziemlich scharf, so daB die letztere

einen deutlichen Ring aus kleineh substereiden Zellen bildet."

Zum Deckel „am Rande gekerbt, Ring breit, 2—3 zell-

reihig. Spaltoffnungen der Kapsel sparlich, funktionslos".

Homalothecium sericeum, zarte Form. Madeira: Raba^al,

an Eichen. Blatter fast glatt, Spitzen meist fein ausgezogen und
sehr zart gezahnelt c. fr.

Homalothecium Mandoni. Raba^al- Madeira: an Baumen und
Felsen; Blatter am Rande schwach gezahnelt, Spitzen bald breiter

und kiirzer, dann starker gezahnt oder langer ausgezogen und fast

glatt. Die Form entspricht in der Starke unserem kraftigen sericeum,

Abgrenzung gegen dieses kaum moglich. Eine etwas feinere Form
vom Monte, hat meist kiirzere, breitere, leicht gezahnelte Spitzen

als sericeum, sonst fast glatt.

Die Formen von Teneriffa: Agua Garcia, Agua Manza, Guimar

sind sehr kraftig und haben meist breitere, kiirzere und mehr ge-

zahnte Blattspitzen. Daneben von Agua Manza und las Mercedes

schlankere Formen mit verschiedenen Blattspitzen, alle aber straff

beblattert. Re^nauld und Cardot betrachten diese Formen

als Varietas von sericeum und heben ebenfalls nur die kiirzeren

breiteren Blattspitzen hervor. Schiffner betont desgleichen

die mangelhafte Begrenzung von Mandoni. S c h i m p e r nannte

sie var. meridionale. Die Pflanzen von Cypern, Algier usw. als var.

meridionale bezeichnet, haben bei derselben Starke langere Blatt-

spitzen. Jeden falls ist eine scharfe Abgrenzung
von var. meridio)iale nicht moglich, konstante
^lerkmale fehlen, Cbergange der schwacheren
zu den starkeren Formen sind sehr haufig.

Brachythecium plumosum forma. Madeira: Raba9al, rot-

braun gescheckt, Stengel- und Astblatter etwas schmaler als ge-

wohnlich, Spitze der ersteren oft halbgedreht (Roth nennt die

Spitzen bei der typischen Form gedreht), auch oft als halbrohren-

formige Pfrieme dem Blatt aufgesetzt, wie auch bei deutschen

Formen, in den mehr weniger gebeulten Blattecken kurz-rechteckige,

selten quadratische Zellen. Serratur der Astblatter sehr gering bis

fehlend.

Brachythecium rutabulum turgescens. Teneriffa: Agua

Manza las Mercedes.
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^

Brachythecium rivulare. Madeira: Raba^al, im Spriihregen

der Wasserfalle. An der Levada do Gordon, auf dem Monte, eine

trockener gewachsene Form, sehr niedrige kiimmerliche Rasen bil-

dend, glanzend. Stengelblatter mit sehr stark gebeulten, also geohrten

Blattfliigeln, wie sonst bei var. cataractarum, Blattzuschnitt, Faltung,

Serratur typisch. Zellnetz mit vielen, sehr langen Elementen 1 : 15

statt 1 : 10 (L i m p r i c h t). Astblatter etwas schmiiler und wenigcr

stark gebeult, sonst wie die Stengelblatter.

Brachythecium Cardoti Winter nova species. Vereinzelte, fast

strohgelbliche oder braunlichgelbe, schwachglanzende Pflanzen, ver-

mischt mit Campylivm serratum

Cardot et Winter. Stengel
2—2,5 cm lang, kriechend oder

halb aufrecht, mit 3—5 mm langen

Asten unregelmaBig besetzt oder

unter der Spitze 3—4 6 mm lange,

dichtstehende Aste tragend. Quer-

schnitt rundlich, Zentralstrang

klein, von 8 Zellen gebildet, die

gelblichen Rindenzellen stark ver-

dickt. Alle Blatter dicht-

stehend, trocken und feucht sparrig,

faltenlos und flach, wenig Chloro-

phyll fiihrend. Stengelblatter aus

sehr enger, schwach herablaufen-

der Basis breit-eiforniig-lanzettlich

lang gespitzt, Spitze halbgedreht,

flachrandig, nur an den stark aus-

gehohltenBlattfliigeln deutlich um-

gebogen, iibcrall seicht gezahnelt,

bis 2 mm lang und 1,2 mm breit; Rippe unten 0,03—0,04 mm
stark, glatt, im oberen Dritteil schwindend. Zellen diinnwandig,

y

(\l

Tafel IX. Brachythecium Cardoti Wint.
Stengelblatt -'2/|, dessen Spitze 223/j und

Fliigel iW/i.

an der Basis schwach verdickt,

0,008 mm breit und 5—10-
in der Spitze und Blattmitte

die Basis-12 mal so lang, gegen
breiter und kiirzer (1 : 3—5),' hier auch schwach-rechteckig,
sonst spindelformig. In den Blattwinkeln eine groBere Gruppe
rundlich sechseckiger, quadratischer bis kurz-rechteckiger Zellen.

Tiipfelung nirgends deutlich. Astblatter schmaler, spitzer,

scharfer und dichter gezahnt, Spitze meist auch halbgedreht,

bis 1,5 mm lang und 0,9 mm breit, sonst ebenso gestaltet und
dieselben Zellen fuhrend wie die Stengelblatter.

bekannt.
Das iibrige un-
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Ich nahm das Moos auf in Madeira in einem sehr trockenen

lichten jiingeren Kiefernbestande auf steinigem Boden, in ca. 600 m
Hohe, in der nachsten Niihe der Levada do Gordon, dicht vermengt
mit dem vorwiegenden neuen Campylium serratum, deni ich vor

allem meine Aufmerksamkeit zuwendete. C a r d o t machte mich
brieflich aufmerksam auf das wahrschcinlich neue Brachythecium.

Es liegen, wic gesagt, nur sparsame Exemplare vor, die jedoch hin-

reichen zur Charakterisierung der Pflanze. Das Moos gehort zu den
Arten mit nicht faltigen, an der Spitze halbgedrehten, etwas breiteren,

sparrig abstehenden Blattern. Am ahnlichsten erscheint es noch

auBerlich einem starkeren, aber stark verkiirzten Starkei, das in-

dessen durch die breit-herzeiformigen Stengelblatter mit zuriack-

gebogener Spitze stark abwcicht. Die Astblatter sind indessen

einander recht ahnlich.

Scleropodium illecebrum. Das gemeinste Moos auf Teneriffa,

an steinigen sonnigen Stellen den unseren ahnliche angeprcBte

schwachliche Rasen, in den schattigen feuchteren Schluchten mach-

tige schwellende Rasen mit doppelt bis dreimal starkeren Sprossen

bildend, Friichte haufig, doch nicht gerade iippig. Die schonsten

Formen nahm ich auf in Barranco del Rio sowie in den Waldern

von Agua Manza und Agua Garcia. Man kann eine gedrungenere

Form mit kiirzeren und stumpfcren Asten, sowie eine schlankere

Form mit langeren und spitzeren Asten unterscheiden. Auffallend

erscheint die sehr haufige starke Langsfaltung sowohl der Stengel-

als der Astblatter bei alien Rasen, die in regelloser Weise abwechselt

mit glatten Blattern. Besonders findet man die Faltung an den

Enden der Sprosse, oder nur einzelne Aste tragen gefaltcte, die iibrigen

Aste desselben Sprosses glatte Blatter.

Von M a d e i r a- Raba^al eine als forma 7n{nus zu bczeich-

nende Wuchsform, in der Starke den deutschen Formen entsprechend,

zum Teil schon gefiedert. Die Stengelblatter zeigen das aufgesetzte

Spitzchen, caespitosiim Megt also nicht vor, denn dies hat allmahlich

zugespitzte Stengelblatter.

Eine andere'im Wuchs dem caespiiosum ahnliche, etwas kiimmer-

hche Form vom kleinen Curral (Madeira) gehort wegen der typischcn

Stengelblatter ebenfalls zu illecebrum. Die Astblatter indessen

schmalspitziger. Dagegen wird ats var. Teneriffae Cardot et Winter

eine schwach blaulichgriine Form unterschieden von Agua Manza

(Teneriffa), dem Eurhynchhim striahdum etwas ahnlich. Stengel-

blatter aus breitcrem Grunde, fast dreieckig-lanzettlich, oben plotz-

lich ubergchcnd in eine langere scharfe schmale, scharf geziilmte

Spitze ohne Abrundung des Blattes, glatt oder leicht gestreift. Rand
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flach bis leicht umgebogen an einer Seite, mitunter der ganze Rand
unmerklich gezahnt, die Pfrieme ofter seitlich umgebogen oder ge-

dreht. Zellrietz typisch. Astblatter schmaler, breit-eilanzettlich.

C a r d o t betont den schwacheren Wuchs, die kiirzeren, weniger

gedunsenen Aste, die schmaleren, langer und feiner zugespitzten

Blatter. Fiir die var. piliferum de Not. halt er die Form nach einer

in seinem Herbar befindlichen Probe nicht.

Als eine tJbergangsform zu cciespitosum erachte ich

eine niedergedriickte, dichte Rasen bildende Form von Agua Manza,
die sowohl in der GroBe als in der Starke der Rippe sowie in der

haufig allmahlichen Zuspitzung der Blattspitzen mit diesem iiber-

einstimmt, dagegen finden sich noch haufiger mehr plotzlich zu-

gescharfte Blattspitzen (ilhcehrum), Ein langeres Herablaufen der

Blattecken nur vereinzelt.

Scleropodium purum. Madeira: Rabacal, T e n e r i f f a

:

las Mercedes. Die vStreifung oder Faltung der Blatter tritt sehr

zuriick, ist sogar oft geringer als die von illecehrum. Doch zeigen

auch meine deutschen Formen eine sehr unbestandige Faltung der

Blatter.

Eurhynchium circinatum. T e n e r i f f a: Barranco de Badajoz
in der gewohnlichen Form mit kreisformig gekriimmten Asten, steril.

In den Waldern von las Mercedes neben dem Wasserfalle auf feuchten
Steinen und humosem Erdboden eine viel kraftigere Form mit ver-

langerten, sehr wenig oder gar nicht herabgebogenen Asten, im
auBeren dem Amhlystegium fhiviatile sich stark nahernd, dabei

dunkelgrun, die alten Rasen hellbriiunlich. Blatter faltig, breiter

gespitzt, oft auch leicht einseitswendig, dagegen ohne geschwollene
Astenden. Kann nur als eine Ubergangsform zur
var. defie XIfolium bezeichnet werden. Noch mehr ver-

dient eine Form von feuchten Steinen bei Agua Manza diese Be-
zeichnung, da die einseitswendigen Blatter hier noch haufiger sind.

Auf Madeira, Funchal, an feuchten Mauern neben den Wasser-
leitungen ebenfalls mit sehr wenig niedergebogenen verlangerten
Asten wachsend. Stets nur steril.

Eurhynchium meridionale. T e n e r i f f a : Agua Garcia, haufig
fruchtend, auch in einer forma minus, im Barranco del Rio auch
kraftigere und schlankere Formen. Las Mercedes, Icod de los Vinos
Die robusten Formen bilden nach R e n a u 1 d et C a r d o t das
Eurhynchium canariense (Hpe.) C. Miill.

Eurhynchium Stokesii. Madeira: Rabacal, in zarteren, den
deutschen gleichen Formen. T e n e r i f f a : In den Waldern von
las Mercedes stellenweise eine ausgedehnte 2 cm dicke, sehr dichte,
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schvver zerreiBliche Decke verwachsener niedriger, aber sehr kraftiger

SproBsysteme mit wenig ausgepragter Fiederung bildend. Stengel-

wie Astblatter mit kraftiger bis in die Pfrieme reichender Rippe,

fruchtend. In den schattigen tiefen Waldschluchten von Agua Garcia

sehr lockere und kraftige hohere Rasen, reichlich fruchtend. Diese

beiden Formen bilden die var. Teneriffae Ren. et Cardot, stets mit

sehr kraftiger, weit hinaufgehender Rippe. Am letzteren Standort

bildet die Pflanze auf glatten weichen Tonblocken auBerdem eigen-

tiimliche Wuchsformen mit 10 cm langen angepreBten, schon ge-

fiederten Stengeln. Der kraftigeren Ausbildung aller Teile nach

gehort sie noch zur var. Teneriffae forma appressum. Die Pfriemen

der Stengel- und Astblatter sind langer als gewohnlich. SchlieBIich

stellen sich nicht bloB die Aste, sondern auch die Astblatter mehr
weniger zweizeilig — jedenfalls die Folge des angeprcBten Wuchses;

so nimmt denn die Form ein sehr eigentiimliches AuBere an, die

typische Verschiedenheit der Stengel- und Astblatter bleibt aber

bestehen. Ich nenne diese Form var. distichophylla, Cbergangs-

formen zur typischen Pflanze mit allseitig stehenden Astblattern

sind haufig.

Zu erwahnen bleiben dann Raschen von 1,5—2 cm langen Sprossen

mit fast typischen dreieckig-lanzettlichen, wenn auch nicht so

breiten, auch sparrig zuriickgebogenen lang gespitzten, aber dann

auch wieder nur breit-eilanzettlichen, lang gespitzten Stengelblattern

und ungewohnhch schmalen eilanzettlichen, bis fast Hneal-lanzett-

lichen, lang zugespitzten, allseits stehenden Astblattern mit ent-

fernter gezahnten Randern und mehr weniger eingedriickten Blatt-

ecken; die oberen Zellen (der Blattmitte) ungemein lang und schmal,

in beiden Blattarten ca. 3 // breit und 15 bis uber 20 mal so lang,

in den Spitzen der Stengelblatter wenig kiirzer, in denen der Ast-

blatter 1 : 8—10—12. Man kann entschieden schwanken, ob hier

noch eine Form von Enrliynchium Stokesii oder eine neue Art vor-

liegt. Indessen wird betont, daB diese so zarte Form der Stengel

und Aste ubergeht in groBere typische, verastelte Formen mit voUig

regelrechten Stengel- und Astblattern, Eine scharfe Abgrenzung

gegen letztere ist nicht moglich. Auch die starke var. Teneriffae

bildet Astchen aus mit so lang-lineahschen, auBerordenthch lang-

zelligen Blattern. SchheBlich fand ich an einer lang hinkriechenden,

dicht verworrene Rasen bildenden Form, die Monkemeyer 1907

im Wesergebirge als forma radicantissima sammelte, neben starkeren

auch sehr feine Astchen mit fast genau ebenso gestalteten und ebenso

langzelHgen Blattern wie die vorliegenden, nur sind die Zellen etwas

lockerer.
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Die kraftigen Rippen erloschen stets allmahlich, endcn also nicht

mit einem Dorn. Es handelt sich um luxuriierende Sprosse und

Aste, wenn auch von geringer GroBe, die von den typischen Formen

abzutrennen, fehlerhaft ware.

Hochst sonderbar nahmen sich 3 (9, 11 und 20 cm lange) auf

Baumknorren kriechende grobe Sprosse von Agua Garcia aus, teil-

weise einfach gefiedert, teihvcise mit unregelmaBig und sparsam

verastelten kurzen Seitensprossen besetzt. Aste nur wenig verdlinnt

und deren Blatter meist einseitswendig. Die Zugehorigkeit zu Eu-

rhynchium Stokesii wird sicher gestellt durch die Form der Stengel-

und Astblatter. Allerdings zeigen die ersteren eine meist stark

zuriickgekriimmte und geschlangelte, sehr lange Pfrieme sowie eine

ungewohnlich schwache Ausbildung der Rippe, bald scheint sie zu

fehlen, bald ist sie kurz und doppelt oder gabelig, bald bis zur Mitte

gehend. Daraufhin konnte man an ein Campylium denken, doch

sind viele Blatter am ganzen Rande fein und scharf gezahnt, andere

viel weniger und flacher. Astblatter stets eilanzettlich lang gespitzt,

viel starker und langer berippt, wenn auch die Rippe nicht als Dorn

endigt, sowie am ganzen Rande sehr scharf gezahnt. Die Form
schlieBtsich an die oben beschriebene forma appressum an,dasZellnetz

ist bei beiden dasselbe. Einen besonderen Namen gebe ich ihr nicht,

so abweichend sie auch aussieht, es ist eben ein auBergewohnlich

langes und grobes appressum, das in nachster Nachbarschaft der

iibrigen, auf den gewaltigen Knorren uralter Lorbeerbaumc wuchs.

Vollig unkennthch wird Eurhynchium Stokesii, wenn es — wie

an der StraBe von Icod de los Vinos nach Garrachico-Teneriffa — an

Felsen angepreBt wachst und zugleich zeitweise bespiilt wird. Die

unentwirrbaren dichten, handgroBen flachen Rasen, dunkelgriin

und in den jungsten Sprossen glanzend, sind zahe und starr.J^"^d^

tauschen in erster Linie abweichende Formen von N|gi| fV^'

rusciforme vor. Mit Vorsicht voneinander getrejjrfTzeigen die ge-

^^^andenen Stengel vielfach Fiederung, m^it^ber unregelmaBige

Astbildung. Uberall tritt der Gegensat^^il^mchen Stengel- und Ast-

blattern deutlich hervor, wenn auch die ersteren haufig oder meist

nur aus schmaler, weit herablaufender Basis breit-eilanzettlich und
langer zugespitzt sind. Einzelne grobere periphere Partien haben

vollig typische Stengelblatter. Die Astblatter sind typisch gestaltet

und endet ihre Rippe regelmaBig mit einem Dorn, daher an Oxyr-

rhynchium rusciforme nicht zu denken, Um diese sterile
F^orm zu bezeichnen, nenne ich sie appressum

irrigatum, Sehr zarte diinne Rasen von 3—7 cm Lange mehrfach

eingestreut, von normaler Struktur.
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Aus dem Gesagten erhellt die ungemcin
Starke Variabilitat des Eurhynchium Stokesii, wie sie

auch wohl nur in dem feuchtwarmen Klima der kanarischen Insehi

beobachtet wird auf den verschiedensten Substraten.

Cirrhiphyllum crassinervium. Teneriffa: las Mercedes
sparsam, Agua Garcia verbreiteter. Madeira: Rabagal, in

groBeren Rasen, steril.

Oxyrrhynchium speciosum forma. Teneriffa: Icod de
los Vinos, auf bespiilten Steinen an der StraBe nach Garrachico.

Ein kleiner, sehr lockerer, flacher flattriger Rasen, im Habitus weniger

den deutschen als den englischen, von Nicholson gesammelten
Pflanzen gleichend, Im Bau und Form der Blatter typisch. Rippe
stets mit Dorn endend. Wahrscheinlich nur ftir die
atlantischeFlora.

Oxyrrhynchium pumilum. Teneriffa: Agua Garcia auf

Tonblocken, las Mercedes. Vielfach stehen die Astblatter rein zwci-

zeilig, wie auch an siideuropaischen und deutschen Formen, I c h
finde dies Merkmal nirgends erwahnt.

Oxyrrhynchium praelongum. Teneriffa: Agua Garcia, las

Mercedes, kraftige, dicht verwebte flache Rasen — auf Humus
und Steinen — zum Teil glanzend wie speciosum, mit dessen kleineren

Formen es erhebliche Ahnlichkeit bcsitzt, besonders durch die mehr
weniger stark ausgepragte Zweizeiligkeit der Astblatter. Dagegen

endet meist nur die Rippe der Astblatter mit einem Dorn, wahrend

bei speciosum gerade die Rippe der Stengelblatter diesen Dorn

besitzt. An einzelnen Stellen ein t^bergang zu Swartzii, wo die dicht-

stehenden Astblatter eine Zweizeiligkeit nicht zulassen. Englische

und franzosische Pflanzen von speciosum schwankcn nun in der

Dornbildung der Rippe der Stengelblatter auch erheblich bis zum

Fehlen dieses Merkmals, ebenso in der Serratur der Blatter, doch

spricht das Vorkommen meiner Rasen auf trockenerem humosem

Boden entschieden gegen speciosum, das bekanntlich wasser- bezw.

feuchtigkeitsliebend ist. C a r d o t halt das Moos fiir eine Form
von praelongum, sehr nahestehend der var. disUchum

Zetterst., die sich von ihm nur unterscheidet
durch schlankeren Wuchs und kleinere schma-
lere, weiter auseinanderstehende und spitzere
Blatter. Ich nenne die immerhin sehr ab-
weichende Form var. Teneriffae. Im Blattzuschnitt und

der Serratur stimmt sie im wesentlichen mit praelongum iiberein,

steril. Auch auf Madeira im kleinen Curral in kUmmer-

lichen Raschen gefunden.
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Oxyrrhynchium Swartzii. Madeira: Monte, an der Levada do
Gordon die typische Form, jedoch die Stengelblatter kiirzer zugespitzt,

und die Rippe fast ausnahmslos mit Dorn endend (gewohnlich nur

bei den Astblattern). In der Bryologia atlantica bis dahin ein be-

stimmter Standort nicht aufgefiihrt. Teneriffa: Agua Garcia

in sehr kraftiger Form, Stengel- und Astblatter typisch, die Rander
aber scharf gezahnt — gesagt, Rippe sehr kraftig, stets mit Dorn
endend, Zellen der Spitzen 2—3 mal langer als breit, die Blattecken

stark eingedriickt mit rechteckigen Zellen. Diirfte am besten als

var. meridionah Warnst. zu bezeichncn sein, obwohl diese italienische

Form eine weniger scharfe Serratur besitzt und die Stengelblattrippe

nur ausnahmsweise mit Dorn endet.

Oxyrrhynchium rusciforme. Man hat sich bei der oft schwierigen

Beurteilung der subtropischen Formen von Teneriffa und Madeira
der bekannten Polymorphie der europaischen und deutschen Formen
zu erinnern. Die Blatter stehen an den groBeren
Sprossen mit der unteren Halfte oft dicht
dachziegelig, wie ineinander geschachtelt oder
diitenformig ineinander gesteUt, wahrend
die oberen Halften mehr weniger abstehen.
An diesem Merkmal konnte ich in Mischrasen mich leicht orientieren.

Die Blattspitzen sind bald kiirzer und breiter, bald — an den zarteren

Formen besonders auch bei var. complanatum — mehr weniger lang

und scharf ausgezogen, auch vereinzelt halbgedreht, die Blattform
ist dann meist schmal-eilanzetthch und zeigt leichte bis sehr deut-

hche Asymmetric der Blatthalften, das Zellnetz der Blatt-
s p i t z e wechselt an demselben SproB; je feiner die Formen, desto

langer meist die Zellen, so daB sie oft fast die Lange der Zellen der

Blattmitte erreichen (in Spitze 1 : 8—10—12, in Mitte 1 : 10—15
bis 20). Auch die Friichte sind sehr variabel, bald kurz und dick

eiformig, bald langer und zyhndrisch, wohl alle mehr weniger hoch-
gewolbt mit deutlichem Halse, im Reifestadium oft gekriimmt,
besonders die zylindrischen, und sub ore nicht bis stark verengt.

Eine Form von Madeira, Rabagal, auf Steinen im
Walde, etwas braunhch gescheckt, Blatter zum Teil unsymmetrisch,
Serratur gering, ferner eine ganz typische forma inundatum
von Teneriffa, Agua Manza, auf Steinen im Wasser flutend.

Varietas minus Ren. et Card, von den Wanden der Wasser-
leitung im Barranco del Rio (Teneriffa) hat geringere Ausbildun
aller Teile, geringere Serratur, sonst typischen Blattbau mit oft

leichter Asymmetrie der Blatter. Bemerkenswert sind sehr dichte

verworrene bis handgroBe Rasen, die die AuBenwande derselben
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Wasserleitung fast an derselben Stelle iippig iiberziehen. Es ist

ein Gewirr von groBeren und dickeren Sprossen, entsprechend dcr

var. atlanticum, an der Peripherie die var. complanatnm, wahrend
die Hauptmasse aus der var. minus Ren. et Card, besteht. Ein-

gemischt ferner dichte Netze von Rhynchostegiella Teesdalei Limpr.

Die reingriinen Formen auf Steinen im schattigen Walde von
Agua Garcia sind leicht zu erkennen, sie haben vielfach bis fast zur

Spitze der Sprosse dicht dachziegelig anliegende Blatter mit scharfer

Spitze. Zellen der Blattspitze bald langer, bald kiirzer, Rippe nur

schwach. — Die Pflanzen von Steinen im Walde von las Mercedes

sind ebenfalls rein griin, haben weniger dicht beblatterte Sprosse;

die Blatter leicht asymmetrisch und wenig gesagt, die Zellen haufig

bis zur Spitze lang und schmal; auffallend die oft schwache Rippe,

in den Stengelblattern bis zum oberen Dritteil, in den Astblattern

bis zur Mitte reichend, die Friichte langer, zylindrisch, stark gekrlimmt,

meist noch etwas griin, doch cntdeckelt und mit voU ausgebildetem

Peristom, unter der Mlindung stark verengt.

Eigentiimlich sind die vveiBIich-griinen Rasen
(forma albescens) von Agua Garcia, ebenso wie die reiner

griinen, auf Tonblocken gewachsenen, die in den tiefen Schluchten

zwar feucht sind, aber nicht direkt mit Wasser in Beriihrung kommen.

Astbliitter groBenteils schmal und langspitzig, denen von confertum

sehr ahnlich, mit dem die Rasen zusammenwachsen und die eben-

solche weiBhchgriine Farbe besitzen. Die Trennung wird hier

schwierig und in erster Linie durch die dachziegeligen Blatter am
Grunde der Sprosse ermoglicht. Die Friichte langer, zylindrisch,

stark gekriimmt wie die von confertum, Zellnetz der Blattspitze

lang und schmal, Rippe meist schwach, also dieselben Merkmale,

wie sie die griinen Formen von las Mercedes zeigten.

Varietas nova „Teneriffae" Winter. Gesellig oder in

ganz lockeren Rasen die feuchten Wande eines Brunnens am Wege

von Villa de Orotava nach Perdoma iiberziehcnd. Dunkelgriin, sehr

wenig glanzend oder matt. Stengel 1,5—2 cm lang, kriechend,

unregelmaBig verzweigt, mil meist aufrechten bis 1,5 cm langen

Asten unregelmaBig bis leicht buschelig besetzt. Stengel-
blatter zum Teil asymmetrisch, elliptisch bis lanzetthch, wenig

scharf gespitzt, flachrandig, an der mehr konvexen Seite ganz ge-

zahnt, an der anderen nur an der Spitze. Rippe mittelkriiftig, V4 des

Blattes durchlaufend. Die oberen und die Astblatter scharfer gespitzt,

sonst wie die vorigen gestaltet. Zellen sehr eng und lang,

in der Spitze kiirzer, in den wenig ausgehohlten Blatt-

ecken rechteckig. AUe Blatter locker dachziegelig und aufwarts



128 Hermann Winter.

leicht abstehend. Entschieden der var. coinplanatuin am ahnlichsten,

die indessen eine zweizcilig abstehende Beblatterung besitzt (L i m -

pricht). Cardot auBerte sich liber die Form: ,,vielleicht eine

forma ininiis von rusciforme, von Tullgren bcreits eine sehr ahnliche

Form auf Teneriffa gcsammclt, moglicherweise eine be-
sondere Art". Von iiberfluteten Steinen bei Agua Manza

(1064 m) nahm ich eine fast identische Form auf mit ebenfalls leicht

asymmetrischen Blattern. Blattspitzen etwas kiirzer und breiter,

Zellen hierselbst kiirzer (1 : 2—4), in der Blattmitte 1 : 8—10.

Mit dieser Form untermischt vollig typisches rusciforme; sie bildet

einen Ubcrgang von diesem zur Var. Teneriffae.

Rhynchostegiella tenella, Teneriffa: Agua Garcia und

las Mercedes.

Rhynchostegiella Teesdalei (Sm.). Limpricht. Teneriffa:
Barranco del Rio in der offenen Wasserleitung in gr513erer Menge

algenartig flutend, ein unauflosliches Gewirr von vielfach sich ver-

zweigenden zarten haarformigen, dabei starren Stengeln und Asten,

diese oft nahezu rechtwinkelig vom Stengel abgehend. Die starkeren

Stengel meist von Blattern entbloBt, die feineren und feinsten sehr

locker oder entfernt und abstehend beblattcrt, dunkelgriin, glanzlos.

Die Blatter der jiingeren Sprosse sehr schmal lincal-

lanzettlich, allmahlich zu einer kraftigen dicken Spitze mit scharfer

Endzelle ausgezogen, flachrandig, ungcsaumt, nicht gezahnt, Rippe

mehrschichtig, nicht scharf begrenzt, die obere Hiilfte dcs Blattes

ausfiillend. Lamina unten beiderseits nur ca. halb bis ganz so breit

wie die Rippe, nach oben sich verschmalernd, Zellen rhomboidisch

(1 : 3—6), die Randzellen zum Teil etwas kiirzer, die oberflachlicheren

Rippenzellen langer rhomboidisch bis spindelformig (1 :
6—8), oben

etwas kiirzer. Alle Zellen glatt. Die jiingsten Schopf-
blatter zeigen eine viel schmalere Rippe und bis zur Spitze

gehende Lamina dcssclben Zellnetzes wie oben mit unmerklichen

Zahnchen am Rande. — Die Mehrzahl der Stengel-
und Astblatter ist kaum halb so groB wie die obigen, von

derselben Form mit schwacher bis fehlender Rippe und meist rhom-

boidischen bis sechsseitigen Zellen (1 : 3—5—8). Spitze stumpf.

An einzelnen Asten etwas breitere Blatter mit stumpfer Spitze und

verlorenen Zahnen am ganzen Rande. — Die Form der Blatter
variiert also vielfach, bald sind sie schmaler, bald breiter, bald vollig

ganzrandig, bald am ganzen Rande sehr schwach gezahnelt, die

Rippe alle Stufen durchlaufend von sehr schwacher Ausbildung

bis zur volligen Ausfiillung der oberen Blatthalfte. Jedenfalls handelt

es sich wohl um die verschiedene Einwirkung des im allgemeinen
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schnell flieBenden Wassers auf die im Zentrum der Leitung flutenden

und die an den Randern festgewachsenen, mehr dem ruhigeren

Wasser ausgesetzten Teile.

Nach den von L i m p r i c h t gegebenen Diagnosen stimmt die

Pflanze, abgesehen von den oft scharfspitzigen Blattern auffallend

iiberein mit Rhynchostegiella Teesdalei (Sm.) Limpr. Car dot

hat diese Diagnose bestatigt. Die Pflanze ist nach der Bryologia

atlantica bereits 1900 von Bornmuller auf der Insel Palma

des kanarischen Archipels am Rande von Brunnen aufgenommen.

Ich habe sie auBer dem obengenannten Standort noch in einem

Bache zwischen Icod de los Vinos und Garrachico, demnachst reich-

licher und auch m.it vereinzelten charakteristischen Friichten an den

Kaskaden des Waldes von las Mercedes, endlich noch spurweise an

den Wanden des Brunnens bei Perdoma (samtliche Standorte auf

Teneriffa) gefunden.

AuBerlich erscheinen mit dieser Rhynchostegiella Teesdalei

vollig gleich die Pflanzen, welche Schliephacke in der

Drachenschlucht bei Eisenach und W i e n k a m p in einem Brunnen

bei Handorf in Westfalen gesammelt. L i m p r i c h t stellt beide

zu Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr. = Eurhynchium Teesdalei

Milde. Die genannten Pflanzen sind glanzlos, alle siidlichen glanzend

wie Rhynchostegiella tenella. Mikroskopisch zeigen aber alle bezug-

lichen Excmplare eine andere Blattform als das Teesdalei (Sm^

Limpr. ; sie ist eilanzettlich und die Rippe an den Ast- wie Stengel-

blattern sehr schwach. M o n t a g n e nennt (nach Angabe von

L i m p r i c h t) Rhynchostegiella curviseta Hypnum Tenertffae. das

nach der Bryologia atlantica auf Teneriffa bei Agua Garcia und

auf Gran Canaria gefunden ist, hier neuerdmgs von B r y h n.

Ich bin dem Moose nirgends begegnet. dagegen hat Bryhn

Rhynchostegiella 7nacilenta Card. {Amblystegium Ren. et Card.) im

Walde von las Mercedes gesammelt. Dasselbe muB memem dort

gesammelten Teesdalei sehr nahe stehen, denn es hat wie dieses

abstehende 0,5-0,6 mm lange (meins bis 0,72 mm) lanzettliche,

ganzrandige oder oben schwach gezahnelte, an der Spitze scharle

Oder stumpfe Blatter, eine sehr breite, Vs der Basis einnehmende

Rippe und lineare Zellen. C a r d o t nennt die Blatter lanzett-

pfriemenformig, die Rippe durchlaufend oder auslaufend; ich wurde

allerdings die Blatter meiner Pflanze nicht pfriemenformig nennen,

doch stehen sich beide Arten jedenfalls auBerst "^^e da die breite

Rippe (73 der Blattbasis) bei beiden zutrifft. Vielleicht handelt es

sich m^ um Varietaten. Car dots Pflanze war stenl, die von

las Mercedes hat Rhynchostegiella-Yruchtc.
9

Hedwigia Band LV.
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Rhynchostegiella pseudosurrecta Cardot et Winter nova species.

Rasen niedergedriickt, dicht verworren, glanzend geibgriin, vom
Habitus einer zarten Pylaisia polyantha. Stengel 2—-4 cm lang,

der Unterlage angepreBt, dicht, unregelmaBig bis fiederig beastet.

Aste 0,3— 1 cm lang, vielfach aufrecht. Stengelblatter ent-

femter gestellt, abstehend, aus schmalerem, nicht herablaufendem

Grunde schwach ei- bis elliptisch-lanzettlich, im obersten Vierteil

schneller zu einer pfriemlichen Spitze von ca. 0,2 mm Lange aus-

gezogen, bis 1,6 mm lang und 0,5 mm breit, flachrandig, im oberen

Tafel X. Rhynchostegiella pseudosurrecta.

Links: 3 Stengelblatter «/j, rechts: Grundzelltn einer Blatthalfte ^,.

Dritteil meist deutlich, wenn auch nur flach gezahnt oder seltener

ganzrandig. Rippe unten 40 ji breit, gegen das obere Dritteil sich

verlierend. Zellen linealisch bis spindelformig, zartwandig, in der

Blattmitte 3—6 /x breit und 10—15mal so lang, in der Spitze wenig

kiirzer, gegen die Basis 1 : 3—5, rhomboidisch bis rechteckig, in den

Blattecken kurz rechteckig bis quadratisch, am Rande sich eine

Strecke aufwarts ziehend; nach der Rippe zu lockerere rundUch-

eckige Zellen. Astblatter dicht gestellt, aufwarts abstehend, mitunter

oben einseitswendig, den Stengelblattern v511ig gleichgestaltet,

kaum kleiner.

Mehrere Bliiten mannlich, Hiillblatter aus eiformigem Grunde
plotzlich stark verschmalert, mit seithch gebogener, langerer, pfriem-
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licher Spitze. Die innersten sehr klein eiformig mit kurzer breiter

Spitze, alle rippenlos und ganzrandig, die langeren mit linealischem
Zellnetz, die kleineren mit kiirzerem. Antheridien und Paraphysen
noch wenig entwickelt, griin.

Das Moos bekleidete die feuchten Wande des Brun-
nens bei Perdoma auf Teneriffa ziemlich dicht in

Gesellschaft von Oxyrrhynchium rusciforme var. Tenerijfae. Nach
Limprichts Beschreibung von Rhynchostegiella litorea De Not.
steht es im Blattzuschnitt diesem sehr nahe, doch ist es viel kraftiger

und laBt sich nicht damit vereinigen. C a r d o t , dem ich es vor-

legte, stellte es als nova species neben Rhynchostegiella surrecta

(Mitten) Broth, von Madeira. Es unterscheidet sich nach C a r d o t

von diesem durch die schmaleren Blatter, die quadratischen bis

kurz rechteckigen zahlreichen, am Rande sich hinaufziehenden Basis-

zellen.
p

Rhynchostegium Winter! Cardot nova species. Zweihausig.

Flache, sehr lockere dunkclgriine, schwach glanzende Rasen bildcnd

Oder einzeln umherschweifend, vom AuBeren eines schlecht gefiederten

Sderopodium purtim oder eines starkeren Rhynchostegium murale.

Stengel bis iiber 10 cm lang, der Erde locker aufliegend, wurm-
formig gedunsen, unregelmaBig, oft nur einseitig mit 1—1,5 cm
langen aufrechten oder abwarts gekriimmten, gedunsenen, am Ende
leicht gespitzten Asten besetzt. Seltener Ansatze zur Fiederung.

Stengelblatter ziemlich dicht dachziegelig, dabei leicht ab-

stehend, aus schmiilerem, nicht herablaufendem Grunde sehr breit-

eilanzettlich, oben nicht abgerundet, aber doch plotzlich verschmalert

zu einem schmal-lanzettlichen geraden Spitzchen, schwach, wenn

auch deutlich faltig, hohl, flachrandig, selten im breiteren Teil ganz-

randig, meist am ganzen Rande entfernt und sehr schwach gezahnelt,

gegen die Spitze hin deutlich und dichter klein gezahnt, 2—2,3 mm
lang und 1,5 mm breit. Rippe unten 0,056 mm breit, schncll sich

verdiinnend und oberhalb der IMitte schwindend. Zellnetz zart-

wandig linealisch-spindelformig, in der Blattmitte 0,004—0,006 mm
breit und 10—15 mal so lang, nur in der aufgesetzten Spitze deutlich

kurzer (1 : 4

—

^—S), gegen die Basis lockerer, mehr weniger lang-

rhomboidisch, in den kaum eingedruckten Blattfliigeln lockere,

kurz-rechteckige, sehen einzelne fast quadratische, zartwandige, am
Rande engere rechteckige Zellen. Astblatter noch dichter dachziegelig,

etwas schmaler eilanzetthch mit kurzer, breiter, dicht gezahnter

Spitze. Rippe allermeist im oberen Dritteil mit einem Dorn endend,

auch oft vorher mit einigen Zahnen besetzt, seUener schon in der

Blattmitte schwindend. Sonst wie die Stengelblatter gebaut.

9*
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Einzelne weibliche Bliiten. Die auBeren Perichatialblatter aus

hochscheidigem Grunde sparrig zuriickgebogen, lineal-lanzettlich,

flachrinnig, scharf und lang zugespitzt oder etwas abgestutzt, gegen

die Spitze gezahnt, die inneren sehr schmal-eilanzettlich, sehr lang,

aber nicht scharf zugespitzt, buchtig gezahnelt, rippenlos. Zellen

stets sehr eng-Unearisch.

letztere farblos.

Archegonien und Paraphysen zahlreich,

Teneriffa: auf feuchtem Waldboden bei Agua Garcia und
las Mercedes in geringer Menge gefunden.

Bornmuller
AuBerdem 1890 von

von

auf Madeira im kleinen Curral gesammelt und
Schiffner als Scleropodium caespitosum bestimmt, von

mir aber jetzt sofort als identisch in jedem Punkte mit meiner

Pflanze erkannt.' Gegen die Scleropodien grenzt sich die Pflanze ab

Tafel XI. Rhynchostegium Winteri.

2 Stengelblaticr is/i, Blattspitze und -grund i^^/j.

durch die nicht oben abgerundeten Blatter, die nicht ausgehohlten

Blattfliigel, die mit Dorn endende Rippe der Astblatter, die ganzlich

anders gestalteten Perichatialblatter, gegen Rhynchostegium murale

durch die schwach gefalteten, an der Spitze starker gezahnten Blatter,

das sehr enge Zellnetz, die langeren und schmaleren Zellen, die mit

Dorn endende Blattrippe. Herr C a r d o t , dem ich das Moos
iibersandte, bestimmte es als nova species, betonte seine Verwandt-
schaft mit Rhynchostegium murale und' hob die genannten Unter-

schiede hervor. Auch die Perichatialblatter von murale — von
L i m p r i c h t scheidig mit abgebogenen Spitzen, oben gezahnt usw.

genannt — stehen dem neuen Moose recht nahe.

Rhynchostegium confertum. Teneriffa: las Mercedes, nahe

den Kaskaden; diese Form entspricht am besten den deutschen

Pflanzen. Bei der Mehrzahl der Stengelblatter findet sich indessen
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eine leichte Asymmetrie beider Hiilften, wie bei einzelnen Formen
von Oxyrrhynchium rusciforme.

Die Pflanzen von Agua Garcia, auf Tonblocken wachsend,
bieten der Diagnose zum Teil erhebliche Schwierigkeiten, insofern

* 4 A

sie mnig zusammenwachsen mit xyrrhynchium rtisciforme und
Eurhynchium Stokesii appressum. Bei ersterem ist schon die eigen-

tiimliche weiBliche Farbe der Rasen bemerkt, die nun auch confertum

zeigt, viellcicht bedingt durch den Tonboden, doch auch die griinen

Rasen von rtisciforme stehen daneben. Dazu sind die Aste von
confertum groBenteils wenig verflacht bezw. zweizeilig beblattert. —
Die bekannteren Varietaten von confertum haben stumpfere bis ab-

gerundete oder kurz gespitzte Blatter. Ich habe fiir die
Diagnose des confertum mich nur halten konnen
an die langer gespitzten Astblatter sowie die
sehr engen und langen Zellen der Blattspitze.
Die sonstige Struktur der Blatter ist die von rudciforme, die Rippe
ist aber stets schwacher, die Blattecken zum Teil eingedriickt mit

ziemlich zahlreichen hellen quadratischen Zellen. Die scheinbare

Zweizeiligkeit der Astblatter ist stellenweise vorhanden tmd spricht

fiir confertum. Die Friichte sind unter der Miindung stark eingeschniirt

und etwas langer, doch finden sich ebensolche Ft5nnen auch bei

Rusciformeformen, wahrscheinlich weil sie trotz der Entdeckelung

noch griin, nicht ausgereift sind, daher starker sub ore verengt (ein-

getrocknet). Cardo.t, dem ich Proben iibersandte,
diagnostizierte allein confertum. Ich vermag aber

hiiufig nicht bestimmt zu sagen, was ich vor mir habe, da beide

Pflanzen so ungcmein abandern. Andererseits ist Eurhynchiun

Stokesii appressum ungemein verwachsen mit confertum, doch be-

wahrt ersteres seine griine Farbe, die Astblatter sind noch schmaler

und langer zugespitzt, stehen sparriger ab, die Stengelblatter anders

gestaltet.

Rhaphidostegium Welwitschii. Teneriffa: Agua Garcia,

Agua Manza, las Mercedes, stets an Baumen c. fr.

Thamnium alopecurum. Teneriffa: Agua Garcia, las

Mercedes mit var, disticha Winter: Blatter zweizeilig, sonst in Form

und Bau nicht abweichend.

Var. protensum Turn. Madeira: in Wasserfallen bei Raba^al,

1200 m.

Thamnium canariense Ren. et Cardot. Wegen der wohl noch

geringen Kenntnis des Mooses gebe ich die ausfiihrliche Beschreibung.

Lockcre leichtschwellende, hellbraunhche bis braunlichgrune Rasen

bJldcnd, dem Isothecium myosuroides in manchem ahnlich. Pri-



134 Hermann Winter.

marer Stengel kriechend, hart und fest, verastelt, tails nackt,

teils (Stolonen) dicht mit Niederblattern besetzt. Sekundare Stengel

Tafel XII. Thamnium canariense.
a fertile Pflanze mil noch unreifem Sporogon *,a/i ; * dieses ^/i] c Stengelstiick
mit Pcrichatiiim »/] \ d, e, f Blatter des sekundaren Stengels; ^ Astblatt I. Ord-

nung; k Astblatt II. Ordnung, rf—A = ^V/i-

bis liber 7 cm lang, vielfach bogig aufsteigend und dann nieder-

liegend, am Grunde von Blattern entbloBt, mitunter ebenfalls mit
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Niederblattern besetzte Auslaufer treibend, teils unregelmaBig, teils

mehr weniger fiederig mit 0J5—3 cm langen Asten besetzt, letztere

abermals beastet, die groBeren Aste oft peitschenartig oder faden-

formig verlangert und teilweise hierbei sich noch teilend. Stengel

und Aste fast drehrund beblattert, feucht alle Blatter aufrccht

abstehend.

Stengelbiatter aus schmaler, nicht herablaufendcr Basis

elliptisch-lanzettlich, oben etwas schneller zu einer schmalen pfriem-

lichen Spitze verlangert, flach- und ganzrandig oder in der oberen

Halfte ganz leicht ausgeschweift gezahnelt, etwas hohl, ungefaltet,

<x

iiiiiii
u

tf, O.

G>
G-,

m^ii

Q.

i^¥5^s^:^'

&

<&^^^:

Tafel XIII, Thamniiini canariense.

a Spitze eines Stengelblattes ; d dessen Grund; c Spitze cines Asthlattes

11. Ordnung, a~c '^«5/|.

1,1 mm lang und 0,4 mm breit, die pfriemliche Spitze 0,24 mm lang.

Mitunter sind die Stengelbiatter breiter eilanzettlich und breiter

und kiirzer gespitzt (0,9 mm lang und 0,56 mm breit). Die pfriem-

liche Spitze wechselt ebenso in der Breite, desgleichen die Serratur.

Rippe unten 0,05 mm breit, obcrhalb der Blattmitte schvvindend,

mitunter zur Astbildung neigend. Z e 1 1 e n ziemlich stark verdickt,

in der oberen Blatthalfte oval bis langlich (1 : 2 bis 1 : 4), in der

auCersten Spitze 1 : 3—4, in der Blattmitte neben der Rippe 0,003

bis 0,004 mm breit und 6—8 mal so lang, nach dem Rande zu als-

bald kiirzer werdend und hier meist mehrere Reihen rein rhom-

bisch Oder kurz oval. An der Basis nachst der Rippe linealc Zellen
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(1:6—8— 10), die schwach eingedriickten Blattfliigel erfiillt mit einer

groBen Menge stark verdickter gelblicher, rundlich-eckiger, qua-

dratischer, ovaler oder iiberwiegend quadratischer Zellen, die sich

zugleich eine Strecke welt nach oben ziehen, wo auch einzelne quer-

breitere Elemente auftreten. Die Zellecken auf der Riickenseite

der Blatter zerstreut aufgebogen, daher diese anscheinend papillos.

Astblatter gegen die Spitze deutlicher und scharfer gezahnt,

auch an der Riickenflache die oberen Zellecken viel allgemeiner

aufgebogen.

M a n n I i c h e B 1 ii t e n eiformig, Hiillblatter aus schmalerer

Basis mehr weniger breit-eilanzettlich, kurz und mehr weniger breit

und stumpf gespitzt, einzelne scheidig, die inneren kleiner und
schmaler, alle rippenlos, flachrandig und nur die groBten an der

Spitze verloren gezahnclt. Antheridien und Paraphysen nur einzelne.

Perichatium nicht wurzelnd, auBere Perichatialblatter

hochscheidig, dann rechtwinklig abgebogen, allmahlich lang-lanzett-

lich, scharf gespitzt, oben schwach gezahnt, innere aus wenig breiter

Basis rein Hneal-lanzettlich, gezahnelt, gespitzt, alle flachrandig,

rippenlos. Zellnetz nieist mehr weniger linear. Archegonien und
Paraphysen zahlreich, letztere hyalin. Seta 1,2 cm lang, unten

purpurn, oben blaBrot, glatt. Kapsel geneigt hellbraun, unbedeckelt,

mit Hals 1,75 mm lang und 0,6 mm dick, aus deutlichem Halse

hochriickig, langhch, schwach gebogen, unter der Miindung verengt.

An einigen noch unentwickelten griinen Kapseln der Deckel kegelig

und kurz geschnabelt. Am defekten P e r i s t o m noch folgendes

festzustellen: Zahne des auBeren zitronengelb inseriert, blaBgelb,

oben hyahn und zerstreut grob papillos. Saum oben deutlich, dorsale

Zickzacklinie fast gerade, die Dorsalfelder stark und dicht quer-

streifig. Lamellen dichtstehend. Grundhaut des inneren Peristoms

blaBgelbhch bis hyalin, glatt. Fortsatze sehr schmal-hnealisch,

so lang wie die Zahne, oben ritzenformig durchbrochen, abwarts

rissig klaffend, papillos, 3 ausgebildete papillose Wimpern ohne

Anhangsel, mit nach innen vorspringenden Querleisten. Sporen

bereits ausgekeimt, soweit noch meBbar, 12^16 fi grun.

Einziger Standort Teneriffa: im Walde von
Agua Manza, woselbst auch TuUgren 1902 das Moos
fand, auf groBeren Blocken. Die Steine waren groBtenteils iiberzogen

von Pterogonium gracile, an welches sich unmittelbar die zum Tail

handbreiten Rasen des Thamnium schlossen, beide zum Teil ge-

mischt. Die Diagnose bot erhebliche Schwaerigkeiten, da kein

europaisches Laubmoos ein Analogon im Wuchs bietet, nur die ein-

fach gefiederten Formen von Isothecium orsyosnroides konnten zum
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Vergleich herangezogen werden. Die drehriinde Beblatterung be-

sonders der Aste blieb als eigentiimliches, abweichendes Merkmal
neben anderen bestehen, das Zellnetz und die Form der Stengel-

blatter waren andere. Cardoterkanntees als Thamnium
amariense, das er 1902 nach dem Tullgrenschen Material, welches
vielleicht vom selben Standort stammte, neu aufgestellt und veroffent-

licht hatte. Ich setze seine lateinische Diagnose hierher, die in

einigen wenigen Punkten abweicht:

Tenellum, lutescens, aliis muscis intermixtum. Caulis primarius

filiformis, repens, nudus, stoloniformis, secundarius erectus 10—40 mm
longus, apice saepe flagelliformis, subpinnatus, ramis inaequalibus

erecto-patentibus, saepe curvatis, obtusis vel attenuatis. Folia

erecto-imbricata, 1— 1,2 mm longa, caviuscula, late-ovata, breviter

acuminata, supra basin pro more lenissime constricta, marginibus

ubique planis vel inferne subreflexis, superne minute serrulatis, costa

depressa longe sub apice evanida, superne saepe inaequaliter furcata,

cellulis incrassatis, alaribus minutis, margines versus transverse

dilatatis, mediis linearibus, ceteris ovatis oblongisve, s u p e r i -

oribus promore dorso apice prominulis. Folia

ramea minora, 0,75—0,80 mm longa, angustiora, oblongo-lanceolata.

Cetera ignota. Ferner „nur einzelne Stengel unter anderen Moosen,

sehr eigene kleine Art, unmoglich mit einer anderen Tkamniu?n oder

Porotrichum-Art zu verbinden". AUe Merkmale finden sich mit sehr

geringen einzeinen Abweichungen bei meinem Material entschicden

vvieder, so daB die Identitat beider anerkannt werden muB. Vor
4

allem sind aber meine Pflanzen sehr viel iippiger
bis zur Bildung umfanglicher selbstandiger
Rasen entwickelt, was mich bei der Diagnose C a r d o t s

am meisten in Erstaunen setzte. Ich habe in meinem Herbar unter

ca. 40 Thamnium- oder Porotrickujn-Avtcn ebenfalls keine gefunden,

an welches das vorliegende angeschlossen werden konnte. Allein

eine Alsia-Avt (longipes Sulliv.), welche Brotherus in seinem

Werk in Engler-Prantl, p. 760, zu Thamnium stellt, sowie die Alsia

Snllivanti Lesq. haben einen recht ahnlichen Wuchs und auch sehr

ahnlich beblatterte Sprosse, das iibrige abweichend. V e r v o II -

standigt konnte dieCardot sche Beschreibung
werden durch Auffinden der Bluten beiderlei
Geschlechts und der Friichte.

Plagiothecium elegans. Madeira bei Raba^al auf Steinen,

mit den charakteristischen Brutastchen. Neu fur die atlan-

tischen Inseln.
Amblystegium varlum. Madeira: Funchal Monte c. fr.
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Amblystegium madeirense. Madeira: Funchal, an mehreren
Stellen der Wande der offenen Wasserleitungen (Levada) im oberen

Stadtgcbiet (Quinta Reid), Ribeiro de Sao loao. Zwei Wuchs-
formen liegen vor, die cine in schr lockcren flachen Rasen
mit 2—3 cm langen, halb aufrechten diinnen, abstehend und flatterig

beblatterten Sprossen sowie iiber 2 cm langen Seten [Amhlystegium

longisetum Schimper), die andere mit etwas dichteren Rasen und
strafferen kiirzeren, weniger abstehend bis anliegend beblatterten

Sprossen. Steril. Die Struktur ist bei beiden For men
d i e s e 1 b e: Blatter aus verschmalertem Grunde elegant-eilanzett-

lich lang und kraftig pfriemlich zugespitzt, flach- und ganzrandig
Oder nur am Grunde unmcrklich gezahnelt, mitunter auch an der

Spitze. Rippe kraftig, bis unter die Pfrieme gehcnd. Zellen in Spitzo

und abwarts kurz prosenchymatisch (1 :3—6). in den nicht gebeulten

Blattecken goldgelb, yerdickt, kurz rechteckig bis quadratisch.

Cardot bestatigte die Diagnose. Die lockere Wuchs-
form steht entschieden dem leptophyllum nahe, mit dem sie groBe

Ahnlichkeit besitzt.

Campylium serratum Cardot et Winter nova species. Einem
starkcren chrysophyllum ahnlich, sehr lockere, mit Brachyihecium
Cardoti \^^inter innig gemischte, schwach goldgelbe, etwas glanzende
Rasen bildend. Stengel 3—5 cm lang, wenig bewurzelt, zum Teil

dem Boden locker aufliegend, mehr weniger fiederig beastet, Aste
meist 1—1,3 cm lang, annahernd horizontal abstehend, zugespitzt.

Stengelblatter wie bei chrysopkylhim, aus verschmalerter,
etwas herablaufender Basis breit-dreieckig bezw. herzformig-lanzett-

hch, oben plotzlich lang zugespitzt verschmalert und in eine mehr
weniger lange, oft abgebogene Pfrieme endend, flachrandig, am
ganzen Rande mehr weniger dicht und scharf
g e z a h n t , auch die Pfrieme verloren gezahnelt oder ganzrandig,
ca. 1,4 mm lang und 0,8 mm breit, Pfrieme 0,1—0,2 mm lang. Rippe
bis zur Blattmitte oder etwas weiter reichend. Zellen in der Blatt-

mitte linear, sehr wenig gewunden, in der Nahe der Rippe 0,003 mm
breit und 15—25 mal so lang, gegen den Rand zu 0,0045 :

10—15,
gegen die Spitze noch 0,004 : 20, gegen die Basis ebenfalls linear,

0,008 mm:4—8; in den schwach ausgehohken Blattecken eine Gruppe
starker verdickter, kurz rechteckiger gelber Zellen. A s t b 1 a 1 1 e r

etwas weniger sparrig, schmaler eilanzettlich und gleichmaBig sehr

lang und scharf gespitzt, am ganzen Rande scharfer gezahnt, 1,4 mm
langund0,4mm breit. Rippe etwas kraftiger,imoberenDritteil endend.

W e i b 1 i c h e B 1 ii t e n eiformig; auBere und mittlere Peri-

chatialblatter hochscheidig, zum Teil etwas faltig, dann stark ab-
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gebogen mit langer verschmalerter Spitze, rippenlos, am Rande ge-

zahnelt bis scharf gezahnt, die inneren aus dreieckiger schmaler,

scharf gezahnter Basis allmahlich zu einer sehr langen gezahnten

a
d

xof^i XTV Cawpuliuni eerratum.

Pfrieme ausgezogen, nicht faltig. flachrandig, rippenlos^ ZeUe"

uberaU linear Zahlreiche Archegonion, Paraphysen sparsam, hyaUn.

Friichte fehlen.



140 Hermann Winter.

w

Madeira: in trockenen Kieferwaldern nahe der Levada do
r

Gordon auf dem Monte. C a r d o t gab den Namen. Das Moos kann
unter den europaischen Arten nur mit chrysophyllum verglichen

werden, von dem es sich durch die ausgepragte Serratur der Stengel-,

Ast- und Perichatialblatter, durch das sehr enge und langmaschige

Zellnetz sowie die rippenlosen Perichatialblatter unterscheidet.

Stereodon cupressiformis. Die Zahl der Formen ist auf Teneriffa

und Madeira ebenso erhebhch und so flieBend wie in Deutschland,

bezw. wie auf dem europaischen Kontinente. Die anatomischen
Merkmale wechseln bei derselben Varietat
der Autoren je nach den Standorten wie der
auBere Habitus. Die Mehrzahl der Formen
miiBte man wenigstens mit zwei Namen be-
zeichnen.

Auffallend ist die Seltenheit der var. filiformis, ich fand nur
auf Teneriffa im Barranco de Badajoz sparsames Material auf Baum-
rinde, das sichtlich auch als feines mamillatus oder uncinatulus be-

zeichnet werden kann. Auch fiihrt die Bryologia atlantica nur wenige
Standorte auf. Ebensowenig traf ich unser bleichgriines
glanzendes ericetorum, dafiir auf Madeira in trockenen Kiefer-

waldern des Monte, in der Nahe der Levada do Gordon (7--800 m),

ein schwellendes, groB- und tiefrasiges, durchweg prachtvoll gefiedertes

goldgelbes ericetorum, das einem kleinen westfa-
lischen imponens zum Ver wechseln ahnlich sieht.
Die Pfrieme ist mehr weniger dicht gezahnt, die Blattbasen meist

gelblich, Blattecken meist tief gebeult, braun. Steril. An einzelnen

Stellen der Peripherie geht es uber in gelbes, nur wenig bis gar nicht

gefiedertes nmmiUatus; dieses auch an anderen Stellen des Monte,
griin und schon zweizeilig gekammt, die Pfrieme meist ganzrandig.
Eine zartere Form von Teneriffa: Agua Garcia.

Var. uncinatulus. Nach Limpricht und Schiffner
sind die Blattrander an der Basis zuriickgeschlagen, die Blattfliigel-

zellen oft farblos, nach Schiffner ist uncinatulus von den
iibrigen kanarischen Formen des cup-essiforme durch die scharf-

gezahnten Blatter zu unterscheiden. Hierzu gehoren nach L o e s k e s

Meinung, dem ich das Material vorlegen konnte, die auBerlich ver-

schiedensten Formen, deren nahere Beschreibung zu nichts fiihren

wiirde. Die Merkmale von Limpricht und Schiff-
ner wechseln entschieden. Fine Form voni
Monte (Madeira) von mir als ramosissimus bezeichnet,

bildet auBerst schwellende goldgelbe oder griine
verworrene Rasen mit eingedriickten gelben
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Blattecken, flachen oder nur einseitig an der
Basis umgeschlagenen Blattrandern und g a n z -

randiger Pfrieme. Eine regelmaBigere bis fiederastige g o 1 d -

gelbe Form mit breiten und flachen Stengeln
und Asten dem Erdboden bei Raba9al (Madeira) angedriickt,

hat meist flache Blattrander und ganzrandige Pfriemen. In den
nicht gebeulten Blattfliigeln sehr zahlreiche verdickte, am Rande
weiter hinaufreichende, meist gelbliche quadratische Zellen.

Von Teneriffa aus dem Barranco de Badajoz
zwei groBe Rasen von uncitiaiulus , teilweise zu filiformis, teilweise

zu starkerem inamillatus neigend. Pfrieme stets ganzrandig, Blatt-

rander an der Basis zumeist flach und hyalin, Ecken der alteren

Blatter oft gebeult mit groBeren Gruppen verdickter Zellen, die der

jiingeren meist nur eingedriickt mit kleineren Zellengruppen.

RegelmaBig verzweigte flache Formen von
uncinatulus von Agua Garcia, einem breiten und groBen

mamillatus sehr ahnlich, haben zum Teil scharf gezahnte, aber auch

ganzrandige Pfriemen, Eckzellgruppen kleiner oder groBer, farblos

oder gelblich, zum Teil ad ^^ar. elatus vergens. Von AguaManza
und las Mercedes zwei grundverschiedene un-

cinatulus - Formen. Die eine tatsachlich dem Drepanocladus un-

cinatus plumosus ahnlich, die andere viel grober und zum Teil ad var.

elatus vergens, bei der ersteren gesagte Pfriemen und aufgeblasene

hyaline Eckzellen, bei der zweiten ganzrandige Pfriemen und kleine

Gruppen verdickter gelber oder farbloser Zellen.

Var. elatus von Monte (Madeira) Levada do Gordon, von Tene-

riffa aus der Nahe von Agua IManza, iibergehend in die var. imbri-

catus Boulay. Das elatus aus dem Barranco del Rio mit sehr langen

(3 cm) Seten und Fruchten {longisetus Bridel. ?), ebenfalls iibergehend

in imbncatus. R e i n e s hnhricatus mit vollig anliegenden Blattern

von Mauern bei Laguna (Teneriffa).

Var. subjulaceus von Agua Manza.

Auffallend ist die fast ausnahmslose Ste-
rilitat der Formen.

Stereodon canariensis. Teneriffa: im Walde von
Agua Garcia, auf den starkeren Stammen von
Erica arhorea fast allgemein verbreitet, meist reichlich mit den

charakteristischen Friichten. Die Pflanze stimmt vielfach mit der

L i m p r i c h t schen Beschreibung im wesentlichen gut iiberein,

nur fehlen an den untersuchten Exemplaren die Paraphyllien. Die

B o r n m u 1 1 e r schen Pflanzcn von la Palma det. Schiffner sind



142 Hermann Winter.

mit den meinigen identisch, zeigen nur sehr selten Paraphyllien,

dazu wenig verfarbte Blattbasen. Die Agua Garcia-Pflanze gleicht

einem mittelstarken, schon zweizeilig gekammten, oft schon ge-

fiederten deutschen cupressiformis uncinatulus, wie auch Schiffner

diese Ahnlichkeit betont, Andere Rasen — sie sind von ver-

schiedenen Stammen gesammelt — sind auBerlich identisch mit dem

auf Madeira (Monte) gesammelten canariensis, das zum Teil deutlich

iibergeht in das goldgelbe cupressiformis var. ericetorum (siehe dieses).

Das Agua Garcia-Material — nicht diese letzten Rasen —
zeigt vielfach filiforme Verlangerung der Aste mit Schwinden der

zweizeiligen Blattordnung. Einzelne Rasen etwas gekrauselt. Blatter

bald breiter, bald schmaler, die Pfrieme langer oder kurzer, flach-

randig, in den Ecken gelbe verdickte Zellen in einer kleinen Beule.

Zellen der Lamina auBergewohnlich lang und schmal, in der Blatt-

mitte 1 : 15—25 (nach Limpricht 1: 8— 14). Kapseln iiber-

wiegend geneigt bis horizontal, mehr weniger eiformig, viele aber

auch langer, mehr zylindrisch und starker gekriimmt (entdeckelt),

andere kiirzer, weniger geneigt, schwacher hochriickig, schmaler.

Stereodon canariensis von Madeira: Rabagal, 1200 m,

bildet auf verschicdenen Baumen dichte weiche, ziemlich flache

Polster und Rasen, zum Teil nicht gefiedert und dann unserem

feineren und feinsten cupressiformis var. mamillatus auBerlich iden-

tisch, was auch L o e s k e bemerkt, oder, wenn schon gefiedert

und etwas starker, dazu goldbraun, einem zwergigen Stereodon

imponens gleichend. Friichte selten, teils eiformig, teils langer und

schmaler, entdeckelt stark gekriimmt und sub ore mehr weniger

verengt, Paraphylhen haufig, Blattbasen flach, Spitze und Pfrieme

wenn schmal dann ganzrandig, wenn breiter dann scharfer gezahnt.

Blattecken beulig mit goldgelben verdickten Zellen. Die iibrigen

Blattzellen ebenso lang und schmal wie die der Pflanzen von Agua

Garcia, in Blattmitte 0,003 mm breit und 15—25 mal so lang, gegen

die Rander auch kurzer.

Abweichend von diesen auf Baumen wachsenden Formen

findet sich Stereodon canariensis in den Kieferwaldern des Monte

auf Madeira zwischen groBeren Blocken auf dickem und zum Teil

wegen schlechter Ventilation vollig verpilztem Kiefernadelhumus.

Die groBeren Rasen mit starkeren Pflanzen bilden unauflosliche

verworrene Massen, anscheinend nur aus griinen Asten bestehend

(die Stengel verpilzt) ; die r e i n e r e n mehr weniger gefiederten

und goldgelben Massen sind teils einem feinen Stereodon cupr. var.

mamillatiis, teils dem oben genannten zwergigen Stereodon cupr.

var. ericetorum oder Stereodon imponens vollkommen gleich. L o e s k e
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erklarte die verpilzten Rasen entschieden fur Stereodon cupr.

iincinatuhis , Die Untersuchung der verpilzten wie der reineren

Pflanzen ergibt das gleiche und mit dem des sonstigen Stereodon

canariensis iibereinstimmende Resultat: dasselbc langmaschige Zell-

netz, dieselbe Blattform, dazu nicht seltene Paraphyllien. Friichte

fehlen aber v511ig.

Was nun die Stellung des Stereodon cana-

riensis zu Stereodon c u p r e s s i f orm i s betrifft.

so ist von mir also festgestellt, daB es nicht nur dem Stereodo?i

cupressiformis uncinatulus, sondern auch anderen Formcn von

Stereodon cupressiformis auBerlich gleicht. Ein Autor bemerkt,

daB canariensis meist mit cupressiformis-Yoxmm zusammen wachst.

Ich habe die Ansicht, daB die verschiedenen canariensis-Yoxmen

mehr auf GroBenunterschieden, sowie auf dem mehr weniger aus-

gepragten Grad der Fiederung der Stengel usw. beruhen. Wahr-

schcinlich fiihrt man die nicht seltenen Abweichungen der Form

der Friichte auf eingestreute Stereodon cupressiformis-Fonnen zuruck,

doch habe ich dem entgegen gefunden, daB an verschiedenen Stellen

meines Materials derselbe SproB von canariensis an seinen Ver-

astelungen die verschiedenen Fruchtformen hervorbringt.

Der nahezu identische Blattbau allcr meiner Stereodon canariensis-

Formen, besonders das so enge und langmaschige Zellnetz diirften

fiir ihre relative Selbstandigkeit und Zusammengehorigkeit sprechcn.

Etwas anderes ist es, ob wir in Stereodon canariensis eine gute Art

vor uns haben. Die Untersuchung meines Stereodon cuwessiformis

mamillatMs-M2itermls aus dem Dietharzer Grund in Thiiringen, an

Rottannen gewachsen, das dem Stereodon canariensis am nachsten

steht, hat Friichte ergeben, die mit den atypischen Friichten von

camiriensis vollig identisch erscheinen, etwas kurz. geneigt bis hori-

zontal, deutlich gebogen und hochriickig, und wenn auch kemeswegs

eiformig, so doch von der dickeren Halspartie ab nach der Mundung

hin verschmalert und unter ihr starker verengt (entdeckelt). Blatt-

pfrieme schwacher gezahnt bis ganzrandig, Blattzellen kiirzer und

weiter (1 • 8—12 bis hochstens 15), in den Eckcn eine kleinere Gruppe

verdickter, meist gelblicher Zellen. Hierdurch wird die Frage kemes-

wegs entschieden, sie diirfte iiberhaupt bei der Mehrzahl der heutigen

Bryologen eine besondere Bedeutung nicht mehr beanspruchen

konnen. Die Ansicht L o e s k e s , daB Stereodon mnanen.i. wahr-

scheinhch als eine siidliche atlantische Race von rupressiformrs

aufzufassen sei, hat vieles fiir sich.
, ^ . /vt fV.

Eine bcziigliche Anfrage hat Hcrr H. N. Dixon (North-

hampton) die Giite gehabt, mir dahin zu beantworten. daB er im
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Laufe der letzten Jahre immer mehr die Uberzeugung gewonnen

habe, daB Stereodon canariensis im sterilen Zustand keinesfalls von

Stereodon cupressiformis formae mit irgendwelcher Sicherheit unter-

schieden werden konne. In Killarney seien Friichte gefunden, welche

die Diagnose canariensis wahrscheinlich machten.

Also voUkommene Ubereinstimmung mit obigem beziiglich der

vegetativen Verhaltnisse.

Acrocladium cuspidatum. Madeira: Funchal, neben den

Wasserleitungen an Gemauer angepreBt.

GoUania Berthelotiana. Madeira: Raba^al, 1200 m, auf

Baumstammen und dem Erdboden, auch c. fr.



145

Fungi from West Australia

By W. B. Grove.

Dr. F. Steward, Chief of the Government AgricuUural De-

partment of Perth, West-AustraHa, has at various times sent me a

number of Fungi collected in that district, among which the four

mentioned below are the most interesting. The specimens are de-

posited in the Herbarium, Birmingham University.

1. Puccinia Conostylidis Grove.

Soris uredosporiferis amphigenis, 1—2 mm longis,

sparsis seriatisve, maculis plus minusve decoloribus insidentibus,

oblongis vel hneari-lanceolatis, pulvinatis, compactis, tectis, dein

epidermide fissa diu cinctis ; uredosporis globosis vel ovali-

oblongis, subtiliter echinulatis, flavo-brunneohs, 20—25x15

—

20 p. \

episporio ca. 2 ti crasso, poris germinationis binis oppositis sub-

aequatorialibus.

Soris teleutosporiferis majoribus, compactis, ob-

scurioribus, et diutius epidermide tectis; teleutosporis clavatis v. ob-

longo-clavatis, apice rotundatis vel leniter attenuatis,valde incrassatis

(usque 8 /i), subconstrictis, saepe deorsum attenuatis, levibus, 40—70

X 15—20 li (saepius 48 X 17 /i) ; loculis facillime secedentibus, superiori

obscure castaneo, inferiori pallido longiori; poro germinationis loculi

superioris in apice incrassato, inferioris juxta septum sito; pedicello

crasso, persistenti, sursum brunneolo, usque 45 ^i longo ; m e s o -

s p o r i s paucissimis, ovoideis, obovoideis, v. subfusiformibus, apice

incrassato (usque 12 /x), saepius immaturis, pallidioribus. 35—37

X 12—15 //, pedicello plerumque breviori.

Hab. in Conostylide hradmta (ex Haemodoraceis) Subiaco, prope

Perth Australiae occidentalis, Junio, 1913, Jan. 1914 (Dr. F. Ste-
ward, no. 1).

There is no doubt that this species is closely alhed to P. Haetno-

dori P. Henn. (in Hedwigia, Beibl 1901, p. 96), but it differs from the

latter widely in the presence of abundant uredospores, as well as in the

rarity of mesospores. S y d o w examined (Monogr. 1, 609, f. 456)

an original specimen from H e n n i n g s , but was not able to find

HiJwx^ia Band LV. 10
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uredospores in it (as described by H e n n i n g s , 1. c.) ; he remarks

that as the teleutospores easily separate into their component cells,

and the description of the alleged uredospores agrees with the upper

cell of the teleutospores, he suspects that they are identical.

M c Alpine (Rusts of Australia, p. 139, f. 40), on examining

a specimen sent by Hennings, could likewise find no uredo-

spores, but mesospores he remarks were very common. In Dr. S t o -

ward's specimens, the uredospores are abundant and at first in

separate sori; later teleutospores appear in the same sori, mixed with

the uredospores, but afterwards in sori of their own. The germ-pore

of the upper cell of the teleutospores is sometimes large and broad;

this makes them appear truncate at the apex, in that case. The

mesospores resemble the lower cell of the teleutospore, but are di-

stinguished by the pore contained in the apical thickening; the great

majority of them were immature and very pale in colour.

Pteroconium.

Genus Coniosporio affine, sed conidia ambitu tenuiore lobato

accmcta.

Pteroconium

A c e r V u 1 i s conidiorum aterrimis, nitidis, piceis, oblongis,

magnitudine ludentibus, subepidermicis, dein epidermide nigri-

ficata evanida erumpentibus, planis, compactis, secus fibras in

series digestis, ca. 0,5—2 mm longis, at saepe confluentibus. C o -

nidiis polygonis, asteroideis. compressis, lentiformibus, 17—20 ju

lat., 4—7 tx cr., olivaceis, ambitu dilutiore (3—4 /i lat.) cinctis, stro-

mati e cellulis exiguis oHvaceis contexto insidentibus, pedicello

brevissimo subhyalino suffultis.

Hab. in Sckoeno quodam, prope Perth Australiae occidentahs,

Jul. 1913 (no. 38). Conidia matura, asteris sic dicti formam ah-

quatenus imitantia, in ordines confertos singula arrecta digeruntur.

This species is an ally of Coniosporium pterospermum C. & M. (in

Grevillea, XIX, 90), for which Saccardo suggests (SyU. X, 570) the

new genus Pteroconium. Pteroc. pterospermum is froni Victoria,

Australia.

3. Hendersonia oligoseptata sp. n.

Maculis nullis; pycnidiis hypophyllis, in greges rotundatos hinc

inde sparsos laxe collectis, globoso-conicis, atris, nitidis, 180—200 /x

diam., tectis, ostiolo papillato pertuso epidermidem perforantibus.

SporuHs numerosis, oblongis, utrinque rotundatis, 1-septatis, dein
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rarissime biseptatis, leniter constrictis, dilute fuscescentibus, pellu-

cidis, 8—13x2Va—4/i.

Hab. in foliis languescentibus Dolichi sp., prope Perth Au-
straliae occidentalis, Jan. 1914 (no. 67). H. biseptatae Sacc, H. pauci-

septatae B. & C, et H. diversisporae (Preuss) affinis, sed sporulis diu

uni-septatis bene distincta.

4. Harknessia uromycoides Speg. Arg. IV, no. 309. Sacc. Syll. Ill, 32o.

H. longipes Harkn. Fung. Calif, p. 13.

Pycnidia thickly scattered, minute, roundish, palhd-brown,

opening by a round pore, formed beneath the epidermis which at

length splits over the ostiole into 3 or 4 dentate triangular segments
(like a Phacidium). Sporules oblong-elliptic, 25—30x9—12 tx

(occasionally up to 34 /f long), with two or three guttules, olivaceous,

apiculate, the apiculus rather paler; pedicels long, narrow, curved,

hyaline, persistent, up to 80 tx long.

On the phyllodes of Eucalyptus sp., Perth, West-Austraha, July

1913 (no. 37).

The membrane of the pycnidium is pseudoparenchymatous above,

but composed below of pale-olive more or less parallel hyphae. It

dehisces by a somewhat papillate ostiole, with a perfectly round

pore which is visible below the star shaped opening made in the

epidermis. The spores are at first hyaline, then olivaceous and

granular, and w^hen mature thin-walled, with 2 or 3 (usually two)

guttules. The pedicels are very persistent, long, slender and flexuous.

The spores ooze out like those of a Mdmiconium and form a black

globule at the mouth, which becomes very large and is ultimately

effused on the surface like a black stain. The occurrence of this species

in Austraha is, of course, exactly what would he expected, although

it was first discovered in America.

University Botanical Laboratory,

Birmingham, Feb. 1914.

10
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Neuere und noch weniger bekannte

Europaische Laubmoose.

Von Dr. G g. Roth, GroBherzogl. Forstrat i. P.

(Mit Tafel I.)

Der Giite einiger Freunde der Bryologie, die bei den einzeln^n

Arten speziell benannt sind, und denen ich hiermit aufrichtigen

Dank ausspreche, habe ich es zn verdanken, wieder einige Nachtrage

zu meinen Biichern iiber Europaische Laubmoose aus den Jahren

1904 und 1905 veroffenthchen zu konnen.

Hymenostomum Meylani Am.

Flore des mousses de la Suisse 1912, S. 27, resp. 46.

E i n h a u s i g. Sehr niedrige, auf Humus wachsende, gelblich-

griine Raschen mit kaum 1 mm hohen, oft gabelig geteilten Stamnv

chen. Blatter trocken eingekrummt bis gekrauselt, feucht aufrecht

abstehend, 1—1,5 mm lang, nur die untersten kiirzer, eilanzettlich,

aus schmal elliptischem, nur 0,2 mm breitem Basalteil rasch ver-

schmalert und lanzettlich verlangert, meist flachrandig, nur bei den

unteren zuweilen mit eingebogenen Randern, aufwarts gekielt und

mit als gelbUcher Stachel austretender, an der Basis 40 // breiter

Rippe. Blattzellen aufwarts 8 //, quadratisch und schwach papillos,

im hellen Basalteil mehr rektangular, glatt und bis doppelt so breit.

Kapsel auf bis 2 mm langer, einmal gewundener, aufwarts
verdickter Seta emporgehoben, lederbraun und diinnwandig,

schmal ellipsoidisch, aufrecht oder geneigt bis fast horizontal und

mit der Urne gleichlangem, fast durchaus gleichdickem,
hellgelblichem, gerade oder schief geschnabeltem Deckel. Bei der

Reife bricht die geschnabelte Kapsel zuletzt an der Seta ab. Haube

kappenformig, fast die Basis der Kapsel erreichend. Sporen ziemlich

groI3, 21—27 ti, braun und warzig.

In der subalpinen und alpinen Region im Jura und in den Kalkalpen von

1400—1850 m. S. Taf. I, 11, a ganze Pflanze mit abbrechender Kapsel, b Peri-

chatialblatt, c und d Kapseln; gezeichnet nach einem von C. Meylan am Chasseron
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im Jura in 1500 m auf schwarzer, humoser Erde gesammelten Exemplar. Bildet mit

Hymenostomum rostellatum gleichsam den Ubergang von Hytnenostomum zu Astomum,

unterscheidet sich aber von H. rostellatum dadurch, daB die Kapsel nicht mit der Seta

aus dem Scheidclien ausfallt, sondem an der oben verdickten Seta abbricht. Unter-

scheidet sich von H. microstomum und squarrosum durch den der Urne meist gleich-

langen dickeren Kapselschnabel. Wegen einer ausfuhrUcheren Beschreibung vergleiche

man das Buch von Amann 1. c.

Pohlia torrentium (Hagen) 1899.

Musci Norvegiae borealis 1899, S. 110. Pohlia gracilis (Schleicher)

Lindb. var. torrentium Hagen; siehe die Moose des Sarekgebietes

von H. W. Arnell 1910, p. 156. Vgl. auch Roth, Europ. Laub-

moose II, S, 34 und 160.

Die vorstehende Pflanze wurde von Hagen 1. c. als verschieden

von W. commtitata wie von W. carinata erkannt und vorlaufig als

Art behandelt, weil sie ihm anfangs nur steril bekannt war. Nach

Arnell und Jensen stimmen die c5 Bliiten und Brutknospen

mit denjenigen von Pohlia gracilis iiberein, weshalb beide dieselbe

als var. von gracilis ansehen, von der sie durch dichteren Wuchs

wegen ihres Standorts in stromendem Wasser etwas abweiche.

Nach ihnen stimmt die L i m p r i c h t sche Beschreibung der

Webera Payoti Schpr. (Laubmoose 1895, IV, 11, S. 262 und 263)

mit H a g e n s Webera torrentium iiberein. Die von H. W. Arnell
mir giitigst mitgeteilten Originalexemplare stimmen auch mit den

von J. Breidler in den Salzburger Alpen und in den Solker

Alpen Steiermarks gesammelten Exemplaren, die ich in Bd. II meiner

Europaischen Laubmoose, S. 160 und 161, als Bryum Payoti Schpr.

beschrieben habe, nach den vegetativen Organen ziemlich iiberein.

Sie bilden weiche, dichte, gelbgriine, 3—6 cm hohe, nicht filzige,

abwarts schwarzhche und mit Sand durchsetzte Rasen mit 5 kantigen

Stengeln. Zentralstrang derselben abwarts ziemlich groB. Blatter

sehr hohl, flach und ganzrandig, die unteren stumpfer, die oberen

scharfer zugespitzt und an der Spitze undeutlich gezahnt. Blatt-

zellen im unteren Teil des Blattes meist rektangular-6 seitig,

durchschnitthch 20 fi und 3—5 mal so lang, die Randreihe zuweilen

nur 10^15 /i. Rippe abwarts 50—60 /i, oben vor der Spitze endend,

bei den oberen Blattern jedoch erst dicht vor der Spitze endend,

im Querschnitt wie bei W. gracilis. Von dieser letzteren Art unter-

scheidet sich die Pflanze durch breitere, hohle, weit

herablaufende Blatter mit lockerem Zellnetz. Hiillblatter

der 6 Bliite aus verkehrt eiformigem Basaltcil rasch verschmiilert

und stump flich zugespitzt, die auCeren mit vor der Spitze endender

Rippe.
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An sandigen Ufern der Alpenbache im nordlichen Norwegen von Hagen ent-

deckt und auch von H. W. Amell daselbst auf Arndfjeld in Ranen steril und in der

Weidenregion des Storfjeld in Bardo mit <3 Bluten gesammelt. S. I, 4, a Blatt,

b rippenloses inneres HuUblatt der (5 Blute, c und d auSere Hiillblatter derselben;

gezeichnet nach einem in der Weidenregion gesammelten Exemplar, und e Blatt

eines sterilen Stengels vom Arndfjeld, f unteres Blatt — beide Pflanzen von J. Hagen

bestimmt (comm. Arnell). Webera torrentiurn Hagen steht jedenfalls der von J. Breid-

ler gesammelten W. Payoti (Schpr.) am nachsten, ob sie aber mit derselben als

identisch betrachtet werden kann, laBt sich erst nach Bekanntwerden der Sporogone

entscheiden.

Bryum (Eubryum) sarekense Arn. et Jens. 1910.

Die Moose des Sarekgebietes 1910, p. 150, Nr. 56.

Synozisch, mit rotlichen Antheridien am FuBe des Scheid-

chens. Habituell an ein kleines Br. microstegium oder an archan-

geliciim erinnernde, herdenweise zu kleinen Raschen vereinte Pflanz-

chen mit nur 1—2 mm langen, dicht schopfig beblatterten, freudig-

bis braunlichgriinen Stammchen. Letztere mit zahlreichen, kraftigen

Wurzelhaaren am Grunde und mit kurzen Innovationen. Blatter

der knospenformigen Sprosse eiformig oder elliptisch und mit als

braunliche, gewundene, glatte Granne austretender Rippe, abwarts

gegen die Insertion etwa 6 Zellen hoch ungesaumt, aufwarts mit

1—3 Reihen verlangerter, schmaler Zellen gesaumt, hohl und ganz-

randig. Schopfblatter aus breiterem Basalteil elliptisch und mit fast

langs schmal umgebogenem Rand. Perichatialblatter

dagegen breit 3 eckig, flach und ganzrandig, das innerste mit fast

haarf5rmiger, kurzer Spitze, jedoch nur sehr diinner, undeutlicher

Rippe. Blattzellen gegen die Insertion rot und rektangular, die

Randzellen fast doppelt breiter, von der Mitte an mehr prosen-

chymatisch resp. rhombisch-6 seitig, etwa 20 /x. Kapsel auf 1—1,5 cm
langer Seta horizontal bis hangend, verlangert-birnformig, unter

der Miindung verengt, mit hochgewolbtem (oder gewolbt kugeligem),

stumpfwarzigem Deckel und runzlichem Hals von etwa halber

Urnenlange. Ring 3 zellreihig sich abrollend. Peristomzahne ab-

warts rotbraun und breit gesaumt, sowie mit perforiertem Fundus,

innen mit 23—26 Lamellen. Inneres Peristom mit gefensterten Fort-

satzen und Wimpern mit Anhiingseln. Sporen 13—16 /z, griinlich

bis gelblich und glatt.

An mit sandiger Erde bedeckten Felsen in der Weidenregion des Sarekgebietes

am Flusse Sakokjokk in Schweden am 11. Juli 1902 von Amell und Jensen entdeckt.

Ausfiihrlichere Beschreibung der Autorcn 1. c. I. 2, a Schopfblatt, b SproBblatt,

c inneres Perichatialblatt, d Kapsel, e Habitusbild; gezeichnet nach einem Original-

exemplar (comm. H. W. Amell). Unterscheidet sich von Br. nitidulum durch die

als Granne austretende Rippe und den Kapseldeckel, von archangelicum aber durch

das Eubrynm-Ver\stor[\, Von Br. microstegmm ist die Pflanze durch den hohen.
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warzigen Kapseldeckel und die kleineren Sporen verschieden. Sie scheint Br. misan-

drwrnHagen nahe zu stehen, das mir noch unbekannt ist, und von dem es sich durch

den schmal zuriickgebogenen Blattrand unterscheiden soil.

Bryum Payoti Schpr. 1876.

Br. Blindii var. Payoti Husnot 1889; cf. Roth, Europ. Laubmoose,

Bd. II, S. 160.

Zweihausig. Weiche, 4—6 cm hohe, nicht verfilzte, grau-

griine, abwarts dunkelgraue bis schwarzliche Rasen mit sehr diinnen,

r o t e n, einfachen oder gabelig geteilten, abwarts mit Biischeln
langer, roter Rhizoiden besetzten Stengeln. Blatter

locker aufrecht anliegend, sehr hohl, die unteren stumpf und etwas

kielig, die oberen scharfer kurz zugespitzt, mit weit herablaufender,

vor der Spitze endender Rippe. Wenn auch habituell an eine Webera

erinnernd, so ist diese Pflanze von der von J. B r e i d 1 e r gesam-

melten W. Payoti Limpr. (1. c.) doch durch das Zellnetz sowohl, wie

die zahlreichen, kraftigen, papillosen Wurzelhaare im unteren Telle

des Stengels wesentlich verschieden. Blattzellen mehr bryumartig,

gegen den Rand enger, auch gegen die Blattspitze e n g e r und

k ii r z e r. Wie schon P h i I i b e r t in der Rev. bryol. von 1897,

S. 22, bemerkte, ist auch das Sporogon dieser Pflanze dasjenige eines

Evbryums. L o e s k e betrachtet dieselbe als eine Hydromorphoris

von Anowohryuw, filififorme. Sporogon non vidi.

An den Gletscherbachen des Mont Blanc bei Chamounix von Payot in der

Gesellschaft von Limnobium molle entdeckt. S. I, 5, a und b Blatter, c Habitus-

bild, d Wurzelhaare starker vergroBert; gezeichnet nach einem Originalexemplar

aus dem Herbare Schimpers.

Bryum crispulum Hpe. 1873.

C. M. in Deutschl. Nordpolarf. II, 1873, p. 69; Hagen in Tromsoi

Museums Aarsheft 1898/99, p. 205; Br. capillare var. Kaur, et Arn.

in Bot. Not. 1896; Br. neodamense var. Auct. plur. und Br. psendo-

triqmtrum var. cavifoUum Berggr. Siehe auch die Moose des Sarek-

gebietcs von Arnell und Jensen 1910, p. 148.

Bis jetzt nur steril bekannte, sehr dichte, kompakte, innen zonen-

artig gefarbte, oben grune, abwarts braune, rostfilzige Rasen, die

zu Br. neodamense in demselben Verhaltnis stehen wde das hiesige

Br. pseudotriquetrim var. gracilescens , welches Warnstorf Br.

Botha getauft hat, zu der Normalform (dem Br. ventricosum Dicks.).

Der mir vorliegende, von Arnell im Sarekgebiet bei P&rtefjall

in der Alpenregion am 16. Juli 1902 gesammelte, 5 cm hohe Rasen

zeigt an den grunen SproBenden gekrauselte Blatter, enthiilt aber

nach den verschiedenartigen ZcUnetzen zwei in dichtem Rasen ge-

mischte Brya. Die Stengel mit eiformigen, scharf zugespitzten Blat-
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tern mit vollstandiger Rippe zeigen aufwarts mehr prosenchymatisch-

6 seitiges Zellnetz und gehoren zu Br. pseudotriquetrum , dessen var.

gracilescens ja meistens kleinblatterige, flagellenartige Sprosse besitzt,

wahrend die Stengel mit stumpferen, hohlen Blattern, vor der Spitze

endender Rippe und mehr rektangular-6 seitigem Zellnetz zu Br.

neodamense gehoren. AuCerdem ist dieser Rasen noch mit einzelnen

Stengeln von CaUiergon oder Limnohium mit roten Blattfliigeln und

engerem Zellnetz vermischt. Die forma propagulijera, die A r n e 1

1

und Jensen 1. c. erwahnen, wird wohl zu Br. pseudotriquetrum

var. gracilescens gehoren. Hiernach scheint mir Br. crispulum Hpe.

keine gute Art zu sein, sondern die Mehrzahl der unter diesem Namen
in der nordischen Alpenregion gesammelten Rasen wird nach den

hohlen, stumpfen Blattern mit nicht vollstandiger Rippe als Br.

neodamense var. crispulum zu bezeichnen sein. Erst nach Empfang
eines Originalexemplars aus dem Herbarium von H a m p e vermag

ich hieriiber zu entscheiden.

Von Arnell und Jensen im Sarekgebiet Schwedens an verschiedenen Stand-

orten der Alpenregion gesammelt. S. 1, 1, a Blatt der zu pseudotriquetrum ge-

horenden Stengel, b desgl. der zu Br. neodamense gehorenden Stengel, c Habitusbild;

gezeichnet nach einem von Arnell bei Partefjail im Sarekgebiet Schwedens gesammelten

Exemplar.

Bryum Rechini Card.

Card. mis. 1911.

Habituell an Br. Stirtoni oder ein dichtrasiges Duvalii er-

innernde, braunUche, dichte, mindestens 3 cm hohe Rasen mit

einfachen, nur wenig geteilten, abwarts mit ziemhch zahlreichen

Wurzelhaaren bedeckten, schwach fiizigen, glatten, zerbrechlichen

Stengeln, mit hier und da mehr flagellenartigen Sprossen aus den

Blattachseln und stammbiirtigen Brutfaden. Starkere, rotbraune

Wurzelhaare und gegliederte Brutfaden deutlich
p a p i 1 1 s. Stammchen mit groBem Zentralstrang, lockerem

Grundgewebe und nicht verdickten, nur wenig kleineren Rinden-

zellen. Kleinere Blatter und diejenigen der Flagellen stumpflich

und mit vor der Spitze endender Rippe. GroBcre Blatter aus engerer,

nicht herablaufender Basis eiformig und scharf zugespitzt, sehr

hohl, 1—2 zellreihig gesaumt, an der Spitze zuweilen undeutlich

creneliert, mit in der Mitte fast langs umgeschlagenem Rand und

kraftiger, abwarts oft 60—80 ^ breiter, rotbrauner, oben als kiirzerer

oder langerer, g e r a d e r Stachel, oft fast haarartig austretender

Rippe. Biattzellen meist rektangular bis rektangular-6 seitig. ab-

warts 20—25 ji und 2—3 mal so lang als breit, die Saumzellen des

Randes aber 9—10 p., Sporogon noch unbekannt.
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Von Rechin in den Savoyer Alpen bei Pralognan in 2500 m 1907 entdeckt.

S. I, 3, a und b Blatter, c Flagellen und Brutfaden; gezeichnet nach einem Original-

exemplar (comm. J. Cardot). Unterscheidet sich von Stirtoni durch gerade Blatt-

spitzen und 1—2 zellreihig gesaumte, nicht herablaufende Blatter.

Drepanocladus aduncus (Hedw).

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 558.

Var. tenerrimus Roth et v. Bock.
4

J

Weiche, zarte, oben griine, zuweilen schwach gliinzcnde, abwarts

braune bis rostbraune, moist 10—15 cm tiefe Rasen mit f a d e n -

d u n n e n , meist nur im unteren Teile unregclmaBig fiederastigen

Stengehi und nur kurzen, 0,5— 1 cm langen Astchen. Blatter dem
oberen Stengel meist aufrecht anliegend oder nur wenig abstehend,

2—2,5 mm lang, von denen der Normalform kaum abweichend, die

unteren kiirzer und etwas breiter, aus fast herzeiformigem Basalteil

lanzettlich zugespitzt, die oberen etwas langer, aus mehr elliptischem

Basalteil lanzetthch verlangert, nicht pfriemlich wie bei var.

pseudo-Sendtneri Ren., flach- und ganzrandig und mit iiber der Mitte

verschwindender, abwarts nur 20—30 ji breiter Rippe. Zellen der

kiirzeren Blatter mitten 6—7 /j. und 5—6 mal so lang, gegen die

Insertion 14—18 /i, allmahlich weniger prosenchymatisch und kurz

rektangular bis quadratisch, die mehr oder weniger deuthch vor-

gewolbten Blattflugelzellen 20—25 // und oval 6seitig; letztere zu-

weilen rotbraun wie bei var. pseudo-Sendtneri. Zellen der oberen,

groBeren Blatter in der Blattmitte 7—8 /x und 10—12 mal so lang,

sowie mehr oder weniger gewunden.

Von Baron von Bock im August 1913 im sudlichcn Livland bei Annenhof un-

weit Marienburg in einem Sumpfgraben gesammelt. 1st besonders charakterisiert

durch die zwirnfadendiinnen, weichen Stengel. Die var. pseudo-Sendtneri besitzt

mehr pfriemlich auslaufende, sichelformige Blatter. S. I, 6, a unteres, b obcres

Blatt, c kleines Habitusbild, d gewundene Zellen aus der Mitte eines groBeren oberen

Blattes starker vergroBert; gezeichnet nach einem Originalexemplar.

Drepanocladus capillifolius var. pseudo-Sendtneri Rth. et v. B.

Dr
8—1

g r (i n e , abwarts rostbraune, nicht filzige Rasen mit unregelmaBig

fiederastigen, sehr diinnen, kurzastigen Stengeln und sichelformig

einseitswendig beblatterten SproBenden derselben. Blatter abwarts

abstehend, 2—3 mm lang, aus schmal eUiptischem Basalteil all-

mahlich verschmalert und mit lang austretender Rippe. Obere Blatter

stark sichelformig einseitswendig, aus mehr anliegendcm, herz-

eiformigem Basalteil allmahlich pfriemlich, ganzrandig, mit abwarts

bis 100 fx breiter, in der Pfricme sich aufloscnder oder kurz aus-
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tretender Rippe. Zellnetz derselben viel kiirzer als bei den unteren

Blattern. Zellen der oberen Blatter aufwarts 7—8 pt, stumpflich und

meist nur 3 bis hochstens 4 mal so lang, abwarts mehr rektangular,

gegen die Insertion etwas breiter, 10—12 /x und kurz rektangular.

2^11en der unteren Blatter fast bis zur Basis verlangert, meist 10 ;e

und -6—10 mal so lang, sowie schwach gewunden. Blattfliigelzellen

erweitert, meist 20 ji und hyalin, rektangular- 6 seitig bis parallel

verlangert.

Auf der Kalkofenwiese bei Kersel in Livland unweit Fellin von Baron von Bock

in der Gesellschaft von Dr. aduncus var. pseudo-Sendtneri Ren. im August 1913

entdeckt. S. I, 7, a und b obcre Blatter, c unteres Blatt; gezeichnet nach einem

Originalexemplar. Unterscheidet sich von Dr. aduncus var. pseudo-Sendineri durch

viel kraftigere, mindestens doppelt so breite, in der Blattspitze sich auflosende oder

lang austretende Rippe, von der nahe verwandten var. cavifolius aber durch die

sichelformigen Stengel- und Astenden mit kleineren Blattern.

Drepanocladus capillifolius var. robustus Rth. et v. B.

Hedw. L, p. 308.

Wie schon 1. c. bemerkt wurde, ist diese schone, kraftige, iiber

15 cm hohe Varietat gleichsam eine forma rohusta der var. falcata

Wtf. Sic unterscheidet sich von der var. latifolius durch groBere,

ausgehohlte Blattfliigel mit dickwandigen Zellen und von

var. dichdymoides durch die gegen die SproCenden stark sichelformig

gekriimmten, zum Tail viel breiteren Blatter mit gr56eren Blatt-

fliigeln. Bei den schmaleren Blattern erreichen die Blattfliigel fast

die Rippe, wahrend sie bei den breiteren Blattern deutlicher ab-

gegrenzt sind und nur 1/2 bis ^/g der unteren Laminahalfte ein-

nahmen.

In den Kalksumpfen bei Fellin und Schwarzhof in Livland. S. I, 8, a Blatt-

fliigel; gezeichnet nach einem Originalexemplar, das Baron von Bock in einem Sumpf-

loch am Felliner See gesammelt hat.

Drepanocladus serratus (Lindb.).

Cf. Hedw. XLVIII, p. 174, Tab. V, 1.

Var. crassinervis Roth et Roll.

Etwas lockere, oben gelbgriine, abwarts griine bis hellbraunliche,

10—15 cm tiefe Rasen mit etwas locker beblatterten, meist gabelig

geteilten, kurz beasteten, an den gelblichen Enden sichelformigen

Stengeln. Blatter der kraftigen Stengel mindestens 5 mm lang,

auch trocken gewunden abstehend bis zuriickgekriimmt, aus bis 1 mm
breitem, schwach elliptischem Basalteil allmahlich verlangert und

pfriemlich auslaufend, rings gezahnelt, gegen die Spitze scharfer

gezahnt, mit sehr kraftiger, an der Basis bis 150 ^ breiter,

aufwarts weit in die Spitze vordringender Rippe. Blattzellen meist
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7—9 n und mindestens 10—15 mal so lang, schwach gewunden,

gegen die Insertion mehr rektangular, an den hyalinen Blattfliigeln

erweitert, 3 stockig, hyalin und bald denen der Normalform, bald

denjenigen der var, suhmersus ahnlich. Astblatter sehr dicht gestcllt,

kleiner und schmaler, an den Spitzen meist noch etwas scharfer ge-

zahnelt. Sporogon non vidi. Sollte die Pflanze nicht einhausig sein,

so wiirde sie vielleicht als n. sp. betrachtet warden konnen.

Von Dr. Roll im Moor bei Unterporlitz im April 1895 gesammelt. S. I, 12,

a Stengelblatt, b Astblatt, c Habitus; gezeichnet nach einem Originalexcmplar.

Durch die aufwarts kraftigen Stengel und die sehr starke Rippe von anderen Formen

verschieden.

Scleropodium ornellanum Mol. 1865.

Hypnum Mol. 1865, H. cydophylhim Mol. 1863, Brachythecium

Vent, et Bott. 1884; cf. Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II,

S. 463.

Z w e i h a u s i g. Bleich- bis gelbgriine, schwach glanzende

Raschen mit viel schwacheren Stengeln als 8cl. illecehrum (Schwgr.).

Die diinnen Stengel mindestens 3 cm lang und mit nur kurzen, etwa

5 mm langen, rundlichen, spitzen Asten. Unterscheidet sich von

Scl. illecehrum durch aus breiter Basis herablaufende, mehr

rundliche, kurz zugespitzte Stammblatter mit an den etwas aus-

gehohlten Blattflugeln zahlreicheren, weiteren, rektangularen bis

quadratischen Zcllen und oft eingekriimmte Blattspitze, sowie kiirzere,

meist nur 1/4—V2 ^es Blattes durchlaufende, einfache oder ungleich

zweischenkelige Rippe. Nach dem engen oberen Zellnetz jedenfalls

ein Scleropodium, wenn auch nach den lockeren, etwas ausgehohlten

Blattfliigeln an ein Eurhynchium erinnernd.

Von Molendo in den lombardischen Alpen in 2300—2600 m cntdeckt. S. I. 9,

a und b Stammblatter, c Astblatt, d Habitusbild; gezeichnet nach einem Original-

exemplar aus dem Herbare von Molendo zu Miinchen.

Limnobium lusitanicum (Schpr.).

Hypnum Schpr. 1876, Syn. ed. 2, S. 781; cf. Roth, Europ. Laub-

moose, Bd. II, S. 653.

Habituell an L. alpestre erinnernde, dem Limnobium molle

nahestehende, etwas starre, mehr oder weniger dichte, gelbgrune,

rot gescheckte Rasen mit aus niederhegcndem Hauptstengel

aufsteigcndcn, meist gabelig bis fast buschelig geteilten, drchrunden,

zugespitzten, dachziegelig beblatterten, meist 1,5—3 cm

langen sekundaren Stengeln. Blatter feucht ^vie trocken dicht ge-

drangt anliegend oder aufrecht abstchcnd, nicht herablaufend,

eirund und kurzer oder langcr lanzettlich scharf zugespitzt, mit
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fast rings, aufwarts deutlich gesagtem Rand und bis zur

Mitte Oder bis gegen die Spitze reichender, runder Rippe, an den

Blattfliigeln zuweilen klein geohrt. Blattzellen derbwandig oder ver-

dickt, mitten 6 // und bis 10 mal so lang als breit, gewunden oder

geschlangelt und stumpf, gegen die Spitze der Blatter viel kiirzer

und starker verdickt. Zellen an der Insertion ebenfalls

sehr stark verdickt, etwa 10—12 p., rektangular bis rek-

tangular-6 seitig, nur bei schwach geohrten Blattern einzelne an den

Blattfliigeln quadratisch. Die Zellen der Insertion erinnern an die-

jcnigen vieler Rhynchostegien.

Von Welwitsch 1846 in den Bachen Portugals, bei Villar und bei Caldas de

Gerez in der Provinz Baiminia entdeckt. Wurde im Jahre 1901 auch von Corbi^re

in Frankreich in der Bretagne im Departement FinistSre an steilem Meeresgestade

in etwa 10 m Meereshohe aufgefunden. S. I, 10, a und b Blatter, c starker vergroBerter

Blattfliigel, d Habitusbild; gezeichnet nach einem von Corbidre k la pointe du Raz

im August 1901 an feuchtem, steilem Meeresgestade gesammelten Exemplar, welches

derselbe durch Vergleichung mit einem Schimperschen Originale von Caldas nach

dem Zellnetz als iibereinstimmend gefunden hat. Die Pflanze macht auch mir den

Eindruck einer guten Art. Die roten Blattfliigel- und Basalzellen erinnern zwar etwas

an Limnobium palustre, von dem sich die Pflanze jedoch durch gezahnte Blatter

mit stark verdicktem Zellnetz unterscheidet. Das nordische Limnobium alpestre

hat etwas herablaufende Blatter mit nicht verdicktem, diinnwandigem Zellnetz,

kleinzelligen Blattfliigeln und gabelig geteilte Blattrippe.

Gezeichnet habe ich bis jetzt 1423 europaische und 8820 auBer-

europaische Arten, Weiteres Material zu Nachtragen zu den euro-

paischen wie auBereuropaischen Arten ist mir jederzeit sehr er-

wiinscht.

Laubach, den 1. Januar 1914.
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Zur Flechtenflora des Erzgebirges

Von Prof. Dr. E. B a c h m a n n (Plauen i. V.).

11. Altenberg.

Das Gebiet, in dem ich wahrend der Sommerferien 1910 und 1913

gesammelt habe, deckt sich fast genau mit der Sektion 119 (A 1 1 e n -

b e r g - G e i s i n g) der Geologischen Spezialkarte des Konigreichs

Sachsen und liegt am ostlichen Ausgange des Erzgebirges, in Luft-

linie ungefahr 150 km von Rittersgrun entfernt, wo ich die erz-

gebirgische Flechtenflora zuerst^) kennen gelernt hatte. Das durch

seinen Zinnbergbau seit alters beriihmte Bergstadtchen Altenberg

liegt etwa 100 m hoher als Rittersgriin, liber der 700 m-Isohypse,

demnach im „oberen Erzgebirge''. In dem Stadtteil „Polen" am

nordosthchen Ende des Ortes steigt dieser auf 760 m an, das Rathaus

liegt 751 m iiber dem Spiegel des Meeres. Noch eine Stufe tiefer lauft

die Kipsdorfer StraBe in 728 m am alten Amtshof voriiber.

In der nachsten Umgebung der Stadt erhebt sich das ,,Raupen-

nest", einePorphyrkuppe, auf 826m, der BasaltkegeldesGeisingberges

auf 824 m Meereshohe. Im Suden, nach Bohmen zu, steigt das Land

aUmahlich an, erreicht in dem 2,5 km von Altenberg entferntenKahle-

berg seinen hochstenPunkt, 904 m, hinterGeorgenfeld, 4,5 km siidHch

von Altenberg in dem GroBenLugstein 888, im Kleinen Lugstein 897 m.

Nach Norden sinkt das Land bis zu der in ^^ Wegstunden erreich-

baren Ladenmiihle auf 599 m herab. wahrend die umgebenden Hohen

nicht viel iiber 700 m cmporsteigen. Kurz, die Umgebung Altenbergs

bleibt in ihren hochsten Punkten hinter der von Rittersgrun zuriick,

nur die Stadt selbst hat hohere Lage, well sie sich nahe der Kamm-

linie ausbreitet, wahrend sich Rittersgrun in einem FluBtal hinzieht.

Die Kammhohe'des Erzgebirges aber nimmt von West nach Ost ab:

sie erreicht 1 Wegstunde sudUch von Altenberg nur 800 m,

Rittersgrun ist sie 4 Wegstunden entfernt, steigt aber bis 1200 m an.

Ihrer Lage entsprechend ist die Umgebung Altenbergs Quell-

gebiet. Durch den Ort selbst flieBt nur der Tiefenbach, dessen Wasser-

1) Bachmann, R, Zur Flechtenflora des Erzgebirges. I. Rittersgrim.

Hedwigia LIII. S. 99 ff. 1913.

von
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gehalt durch kiinstliche Teichanlagen bedeutend vermehrt wird.

Vom Pochwerk der Zinnhiitten wird sein Wasser mit soviel Staub-

teilchen vermischt, daB es auf den Steinblocken seines Bettes keinen

Flechtenwuchs aufkommen laBt. Unterhalb des Kahlebergs ent-

springt auf moosigen Wiesen die Rote WciBeritz, die in nordwestlicher

Richtung iiber Schellerhau nach Barenfels flieBt. Schwarzwasser und

Heerwasser haben ihr Qucllgebiet in kleinen Sumpfwiesen nordlich

von Zinnwald; jene ergieBt sich nach kurzem Lauf in den Tiefenbach,

diese bei Stadt Geising in das Rote Wasser. Die Kleine Biela ent-

springt am Geisingberg, die GroBe Biela am Riistmeisterberg west-

siidwestlich von Altenberg, um dann durch den Riesengrund oder das

Barsgriindle nach Norden abzuflieBen. Der GroBe Warmbach ist

einer von den Ouellbachen der Wilden WeiBeritz, die er bei Zaunhaus

erreicht. All diese Bache sind auch in feuchten Sommern, wie der des

Jahres 1913, leicht iiberschreitbar, nicht tief schluchtenartig in den

Grund eingegraben, haben felsigen Boden mit teilweise machtigen

Felsblocken, iiber die sich das Wasser schaumend Bahn bricht, um
die es bei niedrigem Wasserstand herumschleicht.

Geoiogisch ist das Gebiet durch Quarzporphyr und Basalt aus-

gezeichnet, zwei Gesteine, die ich in den bisher besuchten und auf ihren

Flechtenwuchs untersuchten Gebirgen noch nicht kenncn gelernt hatte.

Der B a s a 1
1

1) ist ein olivinreicher Nephelinbasalt, der sich P/a km
nordostlich von Altenberg als eine isolierte Kuppe von fast kreis-

formigem UmriB unter dem Namen Geisingberg gegen 50 m iiber das

umgebende Gneis- und Porphyrgebirge erhebt. Zwei kleinere Basalt-

linsen in der Nahe von Hirschsprung bestehen nur aus einzelnen

Blocken, die in die Erde versenkt und von Gras so iiberwachsen sind,

daB sie als Unterlage fiir Flechten nicht in Betracht kommen, wo-

gegen der Geisingberg eine ganz eigenartige und interessante Flora

aufweist. — Der Quarzporphyr zieht als ein breiter Streifen

von Siidost nach Nordwest quer durch das Gebiet, beginnt im Siiden

der Sektion in einer Breite von 9 km, endigt im Nordwesten mit 5 km
Breite und ist hier bei Schellerhau in seiner westlichen Halfte durch

G r a n i t ersetzt. — Im Osten lagert sich dem Porphyrstreifen in

seiner ganzen Ausdehnung ein durchschnittlich 2 km breiter Streifen

von Quarzporphyr vor. Von Fiirstenau im Siidosten zieht er iiber

die Stadt Geising bis zur Burkhardtmiihle am Nordrand der Sektion.

Die nordostlicheEcke, in derenMitte das malerische Stadtchen Lauen-

stein liegt, besteht hauptsachlich aus mittel- bis feinschuppigem

*) Erliiuterungen zur geolog. Spezialkarte des Konigreichs Sachsen, Blatt 119

S. 109.
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Biotitgneis. In der siidwestlichen Ecke aber steht Biotit-, Muskovit-

gneis und Phyllit an, der stellenweise glimmerschieferahnlichen

Habitus besitzt. In letzterem Gestein weist die geologische Karte

auch vier Kalklinsen auf, alle in der Umgebung von Rehefeld und

Zaunhaus. Die groBte lag rechts vom Teichvveg, der Forsterei Rehe-

feld gegenuber, ist aber ebenso wie die kleineren voUig abgebaut.

Der ehemalige Kalkbruch ist jetzt mit Gebiisch und Baumen vollig

bewachsen, die Reste des kalkhaltigen Gesteins liegen im tiefen

Schatten und darum war die Flechtenausbeute fast ausschlieBlich

auf Lecania erysihe beschrankt.

Eine geologische Sehenswiirdigkeit ist die GroBe Pinge, ein

infolge Raubbaues friiherer Jahrhunderte entstandener, steiltrichter-

formiger, 84 m tiefer Erdfall. Die Wande bestehen aus Granitporphyr,

Granit und zinnsteinfiihrendem Zwitter. Ihre Flechtenbedeckung

ahnelt im allgemeinen der des Kahlebergs, ist aber armer; aus der

Gattung Gyrophora besitzt sie nur die gemeinste Art: polypkylla;

Parmelia stygia und encausta fehlen ihr, Parmelia physodes und

saxatilis herrschen vor. Ihre einzige Besonderheit ist Biiellia ae-

thalea .

Noch einformiger als der geologische Bau ist die Bewaldung:

Der Fichtenwald wiegt bei weitem vor und besteht in der naheren

Umgebung Altenbergs aus nur maBig alten Bestanden mit recht

diirftigem Flechtenwuchs. Schonere und altere Bestande bei Rehefeld-

Zaunhaus diirfen der Wildhegerei wegen nicht betreten werden. —
Im Tale der Kleinen Biela, nordlich von Altenberg ist ein groBerer

Wald von Rotbuchen, unter denen sich aber keine Stamme des

ehrwurdigen Alters finden, wie sie bei Ehrenzipfel hinter Rittersgriin

erhalten gebheben sind. Darum bot auch dieser Buchenwald mit

einzelnen eingestreuten Birken und Eichen nichts Besonderes. —
Laubbaume treten auBerdem noch an alien StraBen auf: es smd

meistenteils Ebereschen {Sorhus Aucuparia), seltener Eschen {Fraxmus

excelsior). — Laubholzgestrauch umsaumt die zusammengehongen

Feldkomplexe und trennt sie von den benachbarten ;
es besteht

zumeist aus Eberesche und HaselnuB: Arthonia radiata und Artho-

pyretiia punctiformis sind seine Charakterflechten.

Die Phanerogamenflora Altenbergs gleicht der Rittersgriins

in der Haufigkeit von Meum atJiamanficum , Cirsium keterophyllum

,

in dem Auftreten von Mulgedium alpinum, zeichnet sich vor ihr aus

durch Pinv^ ohliqaa, Dianihus Seqnierii^ endlich durch die viel groBere

Haufigkeit von Cetitaurea phrygica und Calluna vulgaris. Vacctmum

uliginoaum ist auf dem Kahlcberg und hinter Zinnwald mcht selten;
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sie gehort nach S a c h s e i) mit Mulgedium alpinum und Pinus

obliqua der oberen Gebirgsregion an, und dem entspricht auch der

Charakter der Altenberger Flechtenflora: sie hat in hoherem Grade

Hochgebirgsnatur alsdie von Rittersgriin.

Das kommt vor allem in dem massenhaften Auftreten der gelben

Rhizocavpon-AviQn {Rhizocarpon geographicum und viridiatrum) auf

dem Porphyr der Lugsteine und besonders des Kahlebergs
zum Ausdruck. Die nordliche Blockhalde des letzteren ist etwa 150 m,

die westliche wohl 300 m breit. Beide erstrecken sich, ganz allmahlich

zur Hohe des Berges ansteigend, in senkrechter Linie gemessen fast

20 m empor und machcn auf der ganzen weiten Flache durchaus den

Eindruck des Griingelben, wie es S t e i n e r 2) aus dem Riesen-

gebirge, Zschacke^) aus den Siebenbiirgischen Alpen beschreibt,

wie es im Vogtlande, um Rittersgriin, also im niederen Erzgebirge,

und um Lichtenberg im Frankenwalde nirgends auftritt.

Das zeigt sich ferner in der mehr oder weniger groBen Haufigkeit

folgender Flechten:

Lecidea pantherina,

L. sudetica,

L. [Biatora) lygaea,

Ehizocarpon Koerheri,

Cladonia furcata, v. pinnata, f. foliolosa mit reichhcher

und kraftiger Beblatterung.

Von ihnen verdient L. lygaea besonders hervorgehoben zu werden,

weil es bei Rittersgriin nur in einem einzigen pfenniggroBen Lager

gefunden worden ist, wahrend es auf dem Kahleberg in recht an-

sehnhchen Lagern auftritt und auf dem GroBcn Lugstein an einer

Stelle geradezu vorherrscht.

DaB das Altenberger Gebiet r e 1 a t i v wesenthch hoher liegt

als das Rittersgriiner zeigt sich endlich in dem Auftreten folgender

Flechten

:

Lecidea sorediza,
L

L. neglecta,

L. (Biatoi'a) vernalis,

Psora aenea,

^) Sachse, Carl Tr., Zur Pflanzengeographie des Erzgebirges S. 11, 14, 15.

Dresden 1855.

2) Stein, Berthold. Kryptogamenflora von Schlesien, Bd. II. Flechten.

S. 227-

8)Zschacke, Hermann, Zur Flechtenflora von Siebenbiirgen. Verh.

u. Mittlgn. des Siebenbiirg. Vereins fur Naturwissenschaften zu Hermannstadt. LXIII,

S. 114.
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Mycohlastus sayiguinarius

,

Sporostatia testiidinea,

Pertusaria corallina,

Parmelia e7icausta,

P. sfygia,

P. pvbescens,

Cladonia alpicola,

Stereocaulon coralloides,

Stereocladium tiroliense,

6 Gyrophoraspezies, von denen im Vogtlande
nur 4 vorkommen, wahrend G. jlocculosa und

G. cylindrica fehlen.

Die ersten vier dieser Ubersicht habe ich nur in einem oder zwei

Exemplaren gefunden, Mycohlastus sanguirutriuA aber, die aus den

Sudeten, dem Harzi) und Thiiringen bekannt ist, jedoch im Konig-

reich Sachsen noch nicht gefunden wurde, kommt an einigen

Felsen und an alten Fichtenstammen vor dem Kahleberg reichlich

vor, ist wahrscheinlich auch anderwarts im Gebiet zu finden. —
Biatorella (Sporostatia) testudinea habe ich zwar nur auf dem Basalt

des Geisings auffinden konnen, aber da nicht selten. — Parmelia

Albescens ist bisher nur aus den hoheren Regionen der Sudeten^) und

des Harzes bekannt geworden, wird aber von Rabenhorst in

seiner Kryptogamenflora von Sachsen, der Oberlausitz, Thiiringen

und Nordbohmen nicht aufgefuhrt. — Stereocladium tiroliense Nyl.

endhch, die meines Wissens fiir das Deutsche Reich neu und auch in

Tirol nur an wenigen Punkten^), aber nie fruchtend gefunden worden

ist, ist auf dem Basalt am Grunde des Geisingberges so verbreitet,

daB sie hier als spezifische Charakterflechte dieser Unterlage an-

gesehen werden kann. Merkwurdigerweise habe ich sie schon mehrere

Jahre vorher auf dem Basalt von Oberreut bei Brambach im Vogt-

lande gefunden. Der nahehegende Gedanke, daB es sich hier urn eine

Basaltflechte handle, ist aber von der Hand zu weisen, da sie von

S c h a d e nach brieflicher Mitteilung im bohmischen Mittelgebirge

mit seinen schonen Basahkuppen nicht entdeckt werden konnte.

Moghch. daB sie nur hohere Lagen bevorzugt, und das konnte von den

Lichenologen in der Rhon und im bohmischen Erzgebirge leicht ent-

schieden werden.

r

^) Zschacke, Hermann, a. a. O., S. 139.

*) S t e i n . B e r t h o 1 d , a. a. O., S. 76.

») Dalla Torre. Prof. Dr. K. W. und L u d w i g Graf von S a r n t

h e i m , Die Flechtcn Tirols usw.. S. 28. Innsbruck 1902.
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Vor Rittersgriin zeichnet sich die Altenberger Flora noch durch

den Besitz folgender Arten aus:

Verrucaria catahptoides

,

Arthonia dispersa,

A. lurida,

Lecidea 7neiospora,

L. (Biatora) silvana,

L. [Biatora) ohscurella,

L. leucophaea,

Rhizocarpon grande,

Ehizocarpon viridiatum ,

Scoliciosporum umbrinutn,

Sc. perpusillum,

Thelocarpon Laureri,

Cladonia tincialis,

CI. pityrea,

Polychidnim muscicolum,

Lecanora Bachmanni,

Parmelia sorediata,

Blastenia teicholyta,

Calloplaca pyracea,

Buellia leptocline,

B, aeihalea.

Viel haufiger als um Rittersgriin sind:

Diploschistes scruposus und hryophilus,

Rhizocarpon concentricum

,

Cladonia rangiferina,

CI, sylvatica,

CI. squamosa y m. squamosissima

,

CI. digiiata,

CI. deformis,

CI. macilenta,

Lecanora sordida,

Parmelia conspersa,

P. farinacea.

Dagegen stimmen beide Stationen des Erzgebirges iiberein in der

Haufigkeit von Parmelia amhigua und Cetraria pinastri (besonders am

FuBe alter Fichtcnstamme), von Bacidia Beckhausii (an den diirren,

unteren Zweigen alter Fichten), von Xylographa parallela im Verein

mit Biatorina synothea an vielen Fichtenstiimpfen, von Lecanora

[Aspicilia) lacustris auf iiberrieseltem Gestein und von Parmelia

juliginosa anLaub- undNadelbaumen. Dagegen sind braune Parmelien



Zur Flechtenflora des Erzgebirges. 163

auf Gestein imGegensatz zumVogtlande und zu Lichtenberg (Franken-

wald) auBerst selten. Beiden gemein, aber selten, sind auch noch

ArthrorJiafhis flavovirescens und Ehizocarpou Koerheri. Lecidea

silvicola habe ich urn Altenberg nur drcimal gefunden, wahrscheinlich

aber ofters iibersehen. Pertusaria (Variolaria) amara, welche ich

nachtraglich von den Tellerhausern oberhalb Rittersgriin erhalten

und auch einmal bci Altenberg gefunden habe, wiirde demnach im

oberen Erzgebirge selten sein.

In mancher Beziehung steht Altenbergs Flechtenflora hinter der

Rittersgriiner zuriick. Am auffallendsten ist die Arinut an Kalk-

flechten, besonders aus der Famihe der Culoplacaceen und an Pelti-

geraceen, auBerdem die groCe Diirftigkeit der Usneaceen. Beriick-

sichtigt man ferner die geringe Zahl von Calicieen, Graphideen, Colle-

maceen, endlich die kleine Gesamtzahl der gefundenen Flechten, so

kommt man zu dem Ergebnis, daB die Flechtenflora Altenbergs

trotz einiger Seltenheiten im groBen ganzen arm ist.

Vergleicht man das Erzgebirge mit Riigen, so fallen besonders

zwei Unterschiede ins Auge: 1. Die dunkle Farbung gleichartiger

Flechten aus der Umgebung von Rittersgriin und Altenberg, eine

Folge des reichhchen Kohlenstaubes, der in dem industriereichen

Sachsen selbst an entlegenen und waldrcichen Orten die Luft erfUllt.

2. Die Felsen und Steinblocke des Erzgebirges sind auch auf der

nach o b e n gewendeten Flache vollig mit Flechten bedeckt, und

zwar mehr oder weniger mit denselben Arten, welche die Seitenwande

bewohnen. Dagegen sind auf der Insel Riigen die oberen Flachen,

wo sie nicht ganz nackt sind, mit Lecanora saxicola,Xanthoria lycheTw})

und Candelariella vitellina bewachsen. In einer hochinteressanten

Arbeit erklart das S e r n a n d e r^) als eine Wirkung der Exkremente

von Seevogeln und Krahen, die jene Flachen bestandig als Ruhe-

punkte aufsuchen. Als ,,ornithokoprophile" Flechten widerstehen sie

der Einwirkung der stickstoffreichen Auslaugungen jener Kotmasse,

an dcncn andere Flechtenarten zugrunde gehen.

Die Frage, ob die Silikatflechten einen Unterschied zwischen

den sogenannten sauren und basischen Gesteinen machen, kann nach

meinen Altenbcrger Befunden fiir gewisse Arten mit groBer Wahr-

scheinlichkeit beantwortet werden. Als saure Gesteine mit 70 und

Candel

{B a c h m a n n . E., Beitrag zur Flechtenflora der Insel Rugen. Sep.-Abdr. aus d.

Verhdlgn. d. Bot. Ver. der Prov. Brandenburg LV. S. 112), aber richtig im Arten-

verzeichnis (ebd. S. 125) steht.

«) Sernander, Rutger. Studier ofver lafvarues biologi. I. NttrofiUi

lafvar. Sep.-Abdr. aus Svensk Botanisk Tidskrift 1912, Bd. 6, Heft 3.

11*
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mehr Prozent Siliziumdioxyd konnen Quarz- und Granitporphyr, als

basische Diabas und Basalt angesehen wcrden, deren Quarzgehalt

50 % nicht erreicht. Charakteristisch ist es, daB RhizocarfOJi geo-

gra'phicum auf dem Porphyr herrschende Flechte ist, aber auf Basalt

nur in kleinen Lagern und ganz zerstreut auftritt. Pertusaria corallina,

auf dem Granit von Schonberg und Bergen im Vogtlande haufig,

kommt auch auf dem Porphyr des Kahlebergs vor, nicht aber auf

Griinstein und Basalt. Dagegen ist Pertusaria lactea, f. ciiierascens

auf den Basaltblocken des Geisingbergs haufig und in groBen Lagern

zu finden, ebenso wie auf dem Diabas um Plauen und im Hollental

bei Lichtenberg. Auch Diploschistes scruposus und hryophilns,

sowie Bnellia hptocline scheinen die basischen Gesteine den sauren

vorzuziehen. Diese habe ich auf anderen Gesteinen als Diabas und

Basalt liberhaupt noch nicht, jene viel reichlicher als auf den

sauren Gesteinen gefunden. DaB hier wirklich chemische Unterschiede

maBgebend sind, scheint mir daraus hervorzugehen, daB Porphyr und
Basalt gleiche physikalische Beschaffenheit haben, namlich haupt-

sachlich aus einer d i c h t e n Grundmasse bestehen, wahrend

Granit und Griinstein, jener mehr oder weniger grobkornig, dieser

fast dicht, nicht ohne weiteres vergleichbar sind. Auf jenem finden

die Flechten andere physikahsche Ansiedelungsbedingungen als auf

diesem. Porphyr und Basalt sind physikalisch nur durch die ungleiche

Farbung und infolgedessen durch ungleiche Bestrahlungsfahigkeit

unterschieden.

Beim Sammeln der Flechten sind mir Herr Dr. F. Bachmann,
Herr Dr. E, S c h a d e und Herr Dr. A. Zahlbruckner, beim

Bestimmen zweifelhafter Arten Herr Heinrich Sandstede
und Herr Dr. A. Zahlbruckner behilflich gewesen, wofiir ich

alien, besonders letzteren beiden Herren auch hier bestens danke.

In dem folgenden Artenverzeichnis sind die dem Vogtlande

fehlenden Spezies und Formen durch fetteren Druck ausgezeichnet.

Pyrenocarpeae.

Verrucariaceae.

1. Verrucaria cataleptoides (Ngl.) Arn. Auf Granitporphyr im

Bielabach.

2. V. nigrescens Pers. Sandsteinplatten des Friedhofs in Altenberg.

3. V. fusca (Pers.) Arn. Kristallinischer Kalk am Teichweg bei

Rehefeld.
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4. V, fuscella (Turner) Mass. Porphyr des Heerbachs, von Wasser

nicht bespiilt.

5. V. margacea Wahlnbg. Porphyr des Warmbachs im Barsgriindle,

iiberrieselt.

6. V. hydrela Ach. Ebenda, iiberrieselt.

7. V. chlorotica Ach. Gneisgeschiebe in einem Bachlein vor Jagd-

schloC Rehefeld, iiberrieselt, einzige Wasserflechte.

8. V. aethiobola Wahlnbg. Granitporphyr im Bielabach, iiberrieselt.

9. V,rupestris Schrad. Mortel der Friedhofsmauer inA., der Schinder-

briicke vor Schellerhau, zwischen Porphyrblocken bei Georgenfeld.

Dermatocarpaceae.

10. Dermatocarpon fluviatile (W^eis.) Th. Fr. Kleine Lager auf

Granitporphyr im Bielabach.

Pyrenulaceae.

11. Pyrenela nitida (Weigel) Ach. Buchen im Bielatal.

12. Artkopyrenia punctiforrnis (Ach.) Arn. An Ebereschengestrauch

in der Pinge, vor dem Geising, auf Feldrainen des Gebiets sehr

verbreitet.

Gymnocarpeae.

Coniocarpineae.

13. Calicium parietinum Ach. Baumstumpf bei Hirschsprung, bei

Zinnwald.

14. Coniocyhe furfuracea (L.). Zwischen Basaltblocken am FuBe des

Geisings an Porphyrblocken beim Raupennest.

Graphidineae,

I. Arthoniaceae,

15. Arihonia radiata (Pers.)- Ebereschengestrauch an denWegen, auf

den Rainen, in der Pinge verbreitet ;
geht zum Teil nach f .

Swartzi-

ana Ach. iiber (Sporen bis 24 // lang, aber Pyknokonidien nur

ausnahmsweise 8 ft lang)

.

f. astroidea Ach. Ebenda, aber seltener als die typische Form;

altc Eberesche im Warmwassertal bei Zaunhaus.

16. A. dispersa (Schrad.) Nyl. Alter Spitzahorn im Bielatale.

16a. A. lurida (Ach.) Ebenda.

n. Graphidaceae,

17. Xylographa parallela (Ach.) F. Durch das Gebiet fast gemein

an Baumstiimpfen, seltener an bearbeitetem Holz.

18. Opegraphu varia Pers. Alte Buche am FuDe des Geisings.
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Cyclocarpineae.

I. Diploschistaceae.

19. Diploschistes scrtcposus (L.) Norm. Auf Porphyr und Granit-

porphyr des Gebiets, besonders aber auf den Basaltblocken des

Geisings haufig.

20. D, hryophylus (Ehrh.) Zahlbr. Auf den Blockhalden des Geisings

unterhalb des Aussichtsturmes nicht selten.

II. Lecideaceae.

21. Lecidea litkophila (Ach.) Th. Fr. Auf Felsen und Steinblocken

aller Art, besonders aber Porphyr und Granitporphyr haufig, auf

Basalt seltener und vorwiegend in schattiger Lage. Vorherrschende

Krustenflechte auf dem Roten Stein und den hochsten Felsen des

GroBen Lugsteins; hier mit viel reifen Sporen. Porphyrblock am
Langengassenvveg in schattiger Lage auf V2^ ^^^ "lit ihr be-

deckt, aber nur vereinzelt mit Sporen. Porphyrblocke des Kahle-

bergs: sehr zuriicktretend gegeniiber Rkizocarpon geograpJiicttm.

L arenaria (Kbr.) : HandflachengroBe Lager auf einem Porphyr-

block bei Georgenfeld.

22. L, plana l^dihm. Auf den Silikatgesteinen des Gebiets nicht selten;

Kleiner Lugstein: eine quadratfuCgroBe Flache des einen Blocks

damit bedeckt; Basaltblockc unterhalb des Aussichtsturms auf

dem Geising: kleine Lager.

f. elevata Lahm. Porphyr des Roten Steins.

23. L. tenehrosa Fw. Haufiger als im oberen Vogtland. Kahleberg:

auf Porphyr Lager bis zur GroBe eines Zweimarkstiicks. GroBer

Lugstein: Porphyr, bis iibcr TalergroBe. Porphyrblock bei

Georgenfeld: ein mehr als handflachengroBes Lager. Basalt des

Geisings: vereinzelte kleine Lager.

24. L. speirea Ach, Auf Porphyr des Kleinen Lugsteins neben L. plana-,

handflachengroBe Lager.

25. L, cinereoatra Ach. Schiefer bei Rehefeld; Porphyr bei Georgen-

feld. Basaltblocke des Geisings (hier nur kleine Lager neben viel

Lecanora polytropa).

26. L. confluens Fr. Basaltblocke des Geisings unterhalb des Turmes.

27. L. sorediza Nyl. Porphyr des Kahlebergs, westliche Steingehange,

ein markstiickgroBes Lager; Porphyr der Pinge: Lager fiinf-

markstuckgroB.

28. L. lactea NyL = pantherina (Ach.). Aut den Basaltblocken des

Geisings, auf Porphyr des Kleinen Lugsteins und des Kahlebergs

ziemlich haufig, in der Pinge vereinzelt. Meist reichlich fruchtend,
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sterile Lager an den ebenen Feldern und an dem breiten, schwarzen

Vorlager erkennbar.

29. L. sudetica Korb. Porphyr des Kahlebergs, westliche Stein-

gehange, nahe dem Gipfel. Immer fruchtend. Apothczien mit

schwarzem Hypothezium, Lagerfelder gewolbt, unregelmaBig,

Vorlager heller und schmaler als bei voriger.

30. L. platycarpa Ach. Auf Felsen aller Art, besonders Granit und
Granitporphyr sehr verbreitet, iiberzieht auf den Felsen des

GroBen und Bohmischen Lugsteins mehrere quadratfuBgroBe

Flachen.

f. oxydata Kober. Porphyr des Heerwassers, zeitweise iiber-

spiilt.

31. L. crustulata (Ach.) Kbr. Ahnliche Verbreitung wie vorige, aber

nirgends in so ausgcbreiteten Lagern; haufig auf Lesesteinen.

32. L. meiospora Nyl. Auf Phyllit in dem ehemaligen Kalkbruch

bei Rehefeld.

33. L. grisella Flk. Granitporphyr zwischen Altenberg und Geising,

Basalt des Geising.

34. L. fumosa (Hoffm.) Ach, Ebenda, auBerdem auf Porphyr des

Kahlebergs, Roten Steins und der Lugsteine.

35. L. vorticosa Kobr. Basaltblocke des Geisings, westliche Stein-

gehange des Kahlebergs, Porphyr des Roten Steins iiberall ver-

einzelt, LagergroBe ein Zweimarkstiick nicht iiberschreitend.

36. L. elabens Arn. =^ melancheima Tuckerm. Baumstumpf beim

Roten Stein.

37. L.enterolettca Ach. Basaltblock desGeisings unterhalbdesTurmes;

auf Zement der Schinderbriicke bei Schellerhau.

38. L. latypaea Ach. Basaltblocke am FuB des Geisings, vereinzelt,

Porphyr des Kleinen Lugsteins, reichlich.

39. L. parasemaAch. Eberesche an der StraBe nach Zinnwald (Schd.),

Spitzahorn im Bielatale,

40. L. oUvacea (Hoffm.) Korb. An Ebereschen und anderen StraBen-

baumen des Gebiets ziemlich verbreitet.

41. L. neglecta Nyl. Auf ]\Ioospolstern der oberen Blockhalde des

Geisings in 2 Exemplaren.

42. L. silvicola Flot. Porphyr des GroBen Lugsteins. Porphyrblock

zwischen Raupennest und Zinnwald. Phyllit bei Rehefeld.

43. L. {Biatora) lucida (Ach.) Fr. In Kliiften und an einer senk-

rechten Wand des kleinsten Felsens am Roten Stein, stark lepros,

aber mit einigen Apothezien.

44- L. hirgidida (Fr.). Hirnschnitt eines Fichtenstumpfes am Wege

zum Kahlenberge.
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45. L. vernalis (L.) Fr. Rinde eines alien Birnbaums in Schellerhau.
46. L. granulosa (Ehrh.) Schaer. Auf Erde an Wald- und Wegrandern.

47. L. kucophaea Flk. Granitporphyrblock zwischen Altenberg und
Vorwerk Neugarten ziemlich verbreitet, von da auf morsche
Baumstiimpfe iibergehend. Apothczien an freien sonnigen Stellen

dunkel, an feuchten, schattigen hell gelbrot.

48. L. flexuom Fr. Morscher Baumstumpf im Bielatal.

49. L. viridescem (Schrad.) Fr. Hirnschnitt eines Baumstunipfes bei

der Ladenmiihle.

50. L. uliginosa (Ach.) Fr. Auf moosiger Erde in den Waldern und
zwischen den Blocken der Steinhalden im Gebiet sehr verbreitet,

meist reichlich fruchtend.

51. L. fuliginea (Ach.) Fr. Morsche Baumstiimpfe am Kahleberg,
am Aschergrabenweg, bei Hirschsprung und im Bielatale.

52. Z. coarctata Ach. Basaltblocke des Geisings, Porphyr des Roten
Steins, der Schutthalden bei Georgenfeld; Baumstumpf des
Geisings, steril. .

f. elachista (Ach.) Th. Fr. Auf Lesesteinen, oft zusammen mit
Lecidea crustulata, im Gebiet verbreitet.

53. L. lygaea Arn. Porphyr des Kleinen Lugsteins Lager bis zu
FiinfmarkstiickgroBe. Noch reichhcher auf den hoheren Felsen
des GroBen Lugsteins und auf Porphyrblocken des Kahlebergs,
westUche Steinhalden.

54. L. (Psora) ostreata (Hoffm.). Am FuB einer Fichte am Lange-
gassenweg.

55. L. aenea (Duf.) Granitporphyr nordhch von Altenberg.

56. Catillaria [Biatorina) prasina (Fr.) Th. Fr. Morscher Baum-
stumpf am Aschergrabenweg.

57. C. micrococca (Kobr.) Th. Fr. Sehr morsche Baumstiimpfe im
Walde bei Rehefeld, am Aschergrabenweg, an der StraBe nach
Kipsdorf; auf Kalk in dem verlassenen, von Gebiisch ganz
bewachsenen Kalkbruch bei Rehefeld!

58. C. synq/Z^ea (Ach.) Th. Fr. Auf noch ziemhch festen Baumstiimpfen
im Gebiet verbreitet, meist in Gesellschaft von Xylographia
paraUela. Pyknidien auf einem Fichtenstumpf
hinter Vorderzinnwald

: Die Pyknidienwandung ent-
halt denselben durch Kalilauge violett wer-
denden Farbstoff wie das Epithezium der
Friichte. Pyknidien stabchenformig, 3,5 bis
4 // lang, 1,6// dick, an beiden Enden ab-
gerundet, in der Mitte der Lant^scrstrek-
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kung eine schwache Einschniirung ange-
d e u t e t.

59. C. erysiboides (Nyl.) Th. Fr. Fichtenstumpf in dcr Schneise vom
Lugsteinhof nach dem GroBen Lugstein. Sporen selten 10 n lang,

nie 4 ji dick, hochstens 3,6 ti. Der sehr undcutliche Thallus von

5X8 cm Ausdehnung tragt etwa 100 Friichte.

60. Mycoblastus sanguinarius (L.)- Porphyr des Roten Steins (Schd.),

des Bohmischen Lugsteins, besonders an ersterem in groBen

Mengen, in teilweise iiber handtellergroBen Lagern, zum Teil

fruchtend. Fichtenstamme vor dem Kahleberg reichlich und

meistens fruchtend.

61. Bacidia (Weitenwebera) chloroeocca (iraewe. Buche im Bielatal,

Baumstumpf in der Schneise vor dem GroBen Lugstein, desgl.

hinter Vorderzinnwald, Rinde einer alten Fichte am Kahleberg,

Borkenschuppen einer gefallten Fichte auf dem Geising.

f. tristitior. Buche am Aschergrabenweg.

62. B. {Euhacidia) albescens (Hepp.) Zvvckh. Fichtenstumpf in einer

Schneise bei dem GroBen Lugstein.

63. B. inundata (Fr.) Kbr. Porphyr des Heerwassers, Granitporphyr

der Biela, Porphyr und Phyllit im Warmwasser bei Zaunhaus,

iiberall in Gemeinschaft mil Lecanora (Aspicilia) lacustris, aber

nicht so haufig wie diese.

64. B. Beckhausii Kbr. Ebereschengestrauch in der Pinge. Esche

an der StraBe nach Rehefeld; an den diirren Zweigen alter Fichten

der Hochwalder des Gebiets verbreitet.

65. B. [ScoliciospoTum) umbrina (Ach.) Porphyr des Heerwassers,

nicht iiberspiilt.

66. B. perpusllla (Lahm.) Am FuB einer Eberesche zwischen Alten-

berg und Geising.

67. B. (Arthrorhaphis) flavovirescens (Bor.) Th. Fr. Auf Erde

zwischen Basaltblocken am FuBe des Geisings.

^^. Rhizocarpan [Catocarpus) Koerberi (Stein). Porphyrblock am

FuBweg nach Barenstein. Hochster Felsen des Roten Steins:

eine iiber quadratfuBgroBe Flache damit bedeckt. Porphyr des

Kahlebergs: vereinzelt. Lager bis zu ZweimarkstuckgroBe.

69. Rh. geographicum DC. Auf den sauren SiHkatgesteinen des Ge-

biets sehr haufig; vorherrschende Flechte an manchen Fels-

wanden des GroBen und Kleinen Lugsteins, des Roten Steins, an

Granitporpyrblocken nordlich von Altenberg. Den Porphyr des

Kahlebergs iiberzieht sie in Hunderten von Quadratmetern.

Sehr blaB, fast wciB, an stark beschatteten Orten, auf den Sand-

steinplatten der Fricdhofsmauer in Altenberg und an waldwarts
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gewendeten Felsblocken des Roten Steins. — Auf Basalt zer-

streut und nur in kleinen Lagern.

f. geronticum Ach. Kleiner Lugstein und besonders schon am
Kahleberg.

f. atrovirens Fr. Kahleberg.

70. Rh.viridiatrum(Flk.)MarkI— . Vereinzelt aufPorphyr des Kahle-

bergs,

71. Rh. grande (Flark) Arn. Porphyr im Warmwassertal bei Zaunhaus

und an dem kleineren Felsen des Roten Steins; hier in mehreren

handflachengroBen Lagern. Sporen meist 12 : 13 fi. th. I—

.

Epith. K +.

72. Rh. distimtum Th. Fr. Auf Porphyr und Granitporphyr im Ge-

biet zerstreut, etwas haufiger auf Basalt des Geisings; hier einmal

mit Pyknidien: Pyknokonidien gerade, stiibchenformig, 5,6 bis

10,2 p, lang, 0,7—1,0 a dick.

73. Rh. ohscuraHim (Schaer.) Korb. Kleine Lager auf Basalt des

Geisings, Porphyrblock im Langegassenweg, am Waldweg nach

Rehefeld, groBere, bis handtellergroBe Lager auf dem GroBen

Lugstein und am Kahleberg. Lesesteine am FuB des Kahlebergs

mit sehr diinnen Lagern.

f. subcontiguum (Nyl.) Porphyr des Roten Steins.

74. Rh, concentricum (Dav.) Beltram. Porphyr des Roten Steins:

handtcllergroBes Lager an der Schattenseite des Felsens. Porphyr

des Heerwassers und des nach Bohmen flieBenden Baches im

Seegrund (StraBe nach Teplitz), teils mit grauem, teils rein-

weiBem Lager, nicht selten.

in. Cladoniaceae.

75. Baeomyces hyssoides (L.) Schaer. An Basaltblocken des Geisings,

besonders aber an Porphyr und Granitporphyr an schattigen

Stellen im Gebiet haufig.

f. sessilis Nyl. Auf Erde am FuB einer hohen Fichte vor dem
Kahleberg.

76. B. placophyllus Whlnbg. Auf Erde in einem Graben zwischen

Hirschsprung und Geisingberg.

77. B. roseus Pers. Auf Erde an Waldrandern haufig, fruchtend am
Aschergrabenweg, bei Hirschsprung und bei Georgenfeld, meist

steril.

78. Cladonia {Cladina) rangiferina (L.) Web. In lichten Hochwaldern

und an Waldrandern sehr zerstreut, zwischen den Blocken der

Steinhalden des Kahlebergs und Kleinen Lugsteins reichlich in

sehr kraftigen, seltener in zarten Exemplaren. Sparsam auf
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Basaltblocken des Geisings, im allgemeinen haufiger als urn

Rittersgriin.

79. CI. sylvatica (L.) Hoffm. Seltener als vorige, einigermaBen reich-

lich nur auf dem Kahleberge.

80. CI [Pycnothelia) Papillaria (Elirh.) Hoffm. Auf Erdc am FuDe

des Geisings.

81. CI. (Cenomyce) maciknta (Hoffm.) Nyl. Im Gebiete haufig an

Waldrandern, in den Steinhalden des Kahlebergs und besonders

des Geisings, teils auf Erde zwischen den moosbedecktcn Blocken,

teils auf ihnen selbst, nicht selten in handflachengroBen, reichlich

fruchtenden Lagern.

f. styracella (Ach.) Ebenda, viel hauiiger als

f. squamigera Wain.

82. CL hacillaris Nyl. An gleichen Orten wie vorige, aber seltener

83. CI. flabelliformis (Floerk.).

f. tubaeformis (Mudd.). Kahleberg,amFuB dor westlichenBlock-

halde, auf Erde.

84. CI. digitata (L.) Hoffm. Haufiger als urn Rittersgriin, iiberzieht

im Hochwalde am Langegassenweg und am Heerwasser halbe

Quadratmeter des feuchten Bodens, zwischen Porphyrblocken

am GroBen Lugstein und Kahleberg.

m. brachytes Wain. Hochwald am Heerwasser.

m. ceruchoides Wain. Auf Erde am Langegassenweg und am

Aschergraben.

85. CL deformis Hoffm. Noch haufiger als urn Rittersgriin: in

Schneisen und an Waldrandern.

m. extensa (Hoffm.). Am FuBe des Kahlebergs. Schneise vor

dem GroBen Lugstein.

m. cornuta (Forssell). Am letzteren Standort.

86. CL nncialis (L.) Web. Hoffm. Auf Erde am FuBe des Kahlebergs,

zwischen den Blocken desselben, vereinzelt.

87. CL cenotea (Ach.) Schaer. Baumstumpfe am Aschergraben, an der

Rehcfelder StraBe, am FuBe des Kahlebergs, im Warmwassertal

bei Zaunhaus; hier Lagerstiele bis 30 mm, sonst nur 10—20 mm
lang.

88. CL furcata (Huds.) Schrad.

f. racemosa (Hoffm.) Floerk.

m. furcatosubulala (Hoffm.) Schone Rascn in den west-

lichen und nordlichen Blockhalden am FuBe des

Geisings in schattiger Lage, am Langegassenweg.
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m. corymhosa (Ach.) Nyl. Steindamm bei Georgenfeld

(Schd.), Blockhalden des Geisings unterhalb des

Turmes, Waldrand vor Schellerhau.

f. pinnata (Floerk.) m. foliolosa Del.: Oberes Blockfeld des

Geisings, besonders reichlich und groBblattrig aber am FuBe
und zwischen den Porphyrblocken des Kahlebergs.

f. palamaea (Ach.) Nyl. An sonnigen hellen Stellen ziemlich

verbreitet, auf Feldmauern und Schutthalden die herrschende
F

Form von CL furcata.

m. recurva (Floerk.). Blockhaufen bei Georgenfeld.

m. spadicea Pers. Ebenda.
89. CL sqtiamosa (Scop.) Hoffm.

f. deuticolUs (Hoffm.) Floerk. Zerstreut an Waldrandern und
auf bemoosten Blockhalden, z. B. Geising.

m. sqamosissima Floerk. Verbreitet, haufiger als an alien

anderen mir bisher bekannt gewordenen Ortlichkeiten:

an alten Baumstiimpfen am Bohmischen Lugstein,

Aschergrabenwcg, in der Schneise vor dem GroBen
Lugstein; auf moosbedeckten Basaltblocken am FuBe
des Geisings, westliche und nordliche Seite, von Ge-
biisch beschattet; am reichlichsten und iippigsten

zwischen Porphyrblocken des Kahlebergs zusammen
mit kraftiger Cladonia furcata, m. foliolosa und der

Sumpf-Heidelbeere.

m. asperella Floerk. Auf denselben Blockhalden wie
vorige; vereinzelt in den Waldern langs des Lange-
gassenwegs, herrschende Form in den Waldern des

Barsgriindle.

f. muricella (Del.). Am FuBe von Fichten in lichten Hoch-
waldern nicht selten; Basaltblocke am FuBe des Geisings,

Nordseite, vereinzelt zwischen Blocken des Kahlebergs, auf
Granitporphyr nordlich von Altenberg, Feldmauer am Wege
nach Barenstein.

90. CLcaespiticia (Pers.) Floerk. Feldmauer am Weg nach Barenstein,
freie, sonnige Lage,

91. CL cariosa (Ach.) Spreng. f. prtiniformis Norm. Ebenda in

handtellergroBen Lagern.

92. CLalpicola (Fw.). Auf Erde oberhalb der westlichen Blockfelder
des Kahlebergs.

93. CL gracilis (L.) WiUd.

f. chordalis (Floerk.) Schaer. An Waldrandern und auf Block-
feldern in freier Lage nicht selten.
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m. inconditum Wallr. s. Arn. ic. 1298. Blockhalden am
Fufie des Geisings, Siidseite.

m. aspera Floerk. VValdrand am Weg nach Schellerhau.

f. elongata (Jacq.) Floerk, Auf und zwischen Porphyrblocken

der westlichen Halde des Kahlebergs.

m. laontera (Del.) Arn. Ebenda.

94. CL fimbriata (L.) Fr. Die haufigste Cladoniaart, gcmein durch das

Gebiet, besonders in der

f. simplex (Weis.) Flot.

m. tubaeformis Hoffm. Auf Erde, seltener auf bemoosten

Blocken und Baumstiimpfen ; auch in der Pinge haufig.

m. chordalis Ach. Hirnschnitt von Baumstiimpfen bei

Zaunhaus und anderwarts, aber nicht so haufig wie

um Rittersgriin,

m. prolifera (Retz) Wain. Feldmauer am Weg nach Baren-

stein.

f. cornutoradiata Coem.

m. radiata (Schreb.) Coem. Zwischen Basaltblocken des

Geisings vereinzelt.

m. capreolata (Floerk.) Flot. Waldweg nach Rehefeld.

m. furcellata Wain. Ebenda,

95. CL pyxidata (L.) Fr. Die zweithaufigste Cladonia im Gebiet,

besonders als

f. chlorophaea Floerk. gemein; in der Pinge sogar noch haufiger

als CL fimbriata, f. tubaeformis. In Waldern und an Weg-

randern auf Erde, auf moosbedeckten Basalt-, Porphyr und

Granitporphyrblocken nicht selten fruchtend.

f. neglecta (Floerk.) Mars. Selten; vereinzelt auf Erde zwischen

Basaltblocken des Geisings, auf Granitporphyr nordlich

von Altenberg.

m, lophyra Ach. Zwischen Blocken einer beschatteten

Halde am Aufstiege zum Geising.

96. CI. pityrea. (Floerk.) Fr.

f. sorediosa Wain.

m. cladomorpha Floerk. Feldrand in der Nahe einer

hohen Fichte an der StraBe nach der Ladenmuhle;

ein fast handflachengroBes Lager, untermischt mit

m. hololepis (Floerk.) Wain.

97. CL degenerans (Floerk.) Spreng. Zerstreut.

f. euphorea (Ach.) Floerk. Beschattete Blockhalde am Auf-

stieg zum Geising.

f. cladomorpha (Ach.) Wain. Ebenda ein groBes Polster.



174 E. Bachmann.

f. phyllophora (Ehrh.) Flot. Ebenda, auBerdem auf den Block-

halden am Grunde des Geisings, westliche Seite; am FuBe

des Kahlebergs, aber dxirftiger als vorige.

f. phyllocarpa Rbh. Zahlbruckner schreibt mir dazu:

,,Sie entspricht am besten der f. phyllocarpa Rabh., wie sie in

dessen Exsikkatcn der Cladonien ausgcgeben wurde. Sie

nahert sich auch etwas der f. trachynea Rabh. Ich wiirde die

erste Benennung vorziehen." Tatsachlich stimmt von den

vier Abbildungen in Arn. ic. Blatt 1263 nur die linke auf die

Flechte vom Roten Stein, deren Becher aber noch weiter-

strahlig sind und groBere Blatter tragen.

98. CI. foliacea (Huds.) Schaer. Xur einmal auf den westlichen,

beschatteten Blockhalden am FuBe des Geisings.

99. Stereocladium tiroliense Nyl. Basaltblocke am FuBe des Geisings,

besonders an der Nord- und Westseite, in freier Lage, ziemlich

haufig. Gegen die Annahme, daB diese Flechte eine Jugendform
von St. alpinum sei, spricht die Tatsache, daB sie sich seit 1910,

dem Jahre, in dem ich sie zum erstenmal auf dem Geising ge-

sammelt habe, durchaus nicht weiter entwickelt hat. Eher

konnte man sie fiir eine Kiimmerform halten, aber die Zu-

gehorigkeit zu alpinum erscheint mir iiberhaupt zweifelhaft,

1. wegen der dunklen grauen Farbimg. WeiB sind an der ganzen

Flechte einzig die Kopfchen, welche die niedrigen Podetien

kronen. 2. Die persistierenden Lagerschuppen weisen ihr eine

Stellung in der Nahe von St. condensatum und pileatum an.

Letzterer gleicht sie auBerdem in ihren einfachen, senkrecht auf-

steigenden Podetien. Neu fur das Deutsche Reich.

100. Stereocaulon coralloides E. Fr. Blockhalden am Grunde des

Geisingberges, Westseite, schattige Lage. Kleine Exemplare.
101. St. condensatum Hoffm. Ebenda.

IV. Gyrophoraceae.

102. Gyrophora cirrhosa (Hoffm.) Wainio. Roter Stein, an der freien,

dem Heerwasser zugewendeten Wand. Nicht fruchtend, daher

nicht mit Bestimmtheit zu erkennen. Die Schlaffheit des Lagers

spricht gegen die iiberdies seltene vellea. Meine Bestimmung ist

durch A. Zahlbruckner bestatigt worden.

103. G. hirsuta (Ach.) Fw. f. grisea (Sw.) Th. Fr. Porphyr des Kleinen

Lugsteins, nur wenig Exemplare.

104. G. cylindrica (L.) Ach. f. fimbriata Ach. Geising, Blockhalden

unterhalb des Turmes und am FuBe des Berges, Siidseite.

Selten.
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105. G. pohj'phylla (L.) Fw. Haufig, besonders am Kleinen, GroBen

und Bohmischen Lugstein, am Rotcn Stein, unmittelbar auf

Feisen oder andere Flechten , wie Ehizocarpon geograpJiicum

,

Lecidea fumosa u. a. iiberziehend. Weniger haufig auf dem
Porphyr des Kahlebergs, auf dem Granitporphyr nordlich von

Altenberg, vercinzelt in der Pinge.

106. G. flocculosa (Wulf.) Kbr. GroBer und Kleiner Lugstein, unter-

mischt mit voriger.

107. G. hyperhorea Ach. Porphyr des Kahlebergs, vereinzelt.

V. Acarosporaceae.

108. Thelocarpon Laureri (Flot.). Pfosten am Schwarzen Teich

(Zahlbr.).

109. Biatorella (Sporostatia) testudinea (Ach.) Basalt der Blockhalde

unterhalb des Geisingturmes.

110. B. (Sarcogyne) simplex (Davies). Porphyr des Kahlebergs,

vereinzelt.

111. Acarospora fuscata (Schrad.) Haufig an allerlei Gestein, meist

Fugen auskleidend, selten groBere Flachen iiberziehend; Basalt,

Porphyr, Granitporphyr, Sandstein; Pinge.

112. A. discreta (Ach.) Th. Fr. Seltener als vorige an denselben

Standorten.

f. helonioides Nyl. Lagerschuppen durch gehaufte, glanzende

Apothezienfastvolligverdrangt. Geisingunterhalbd.Turmes.

VI. Ephebaceae.

113. Polychidium miiscicola (Sw.). Moos auf Basalt am Rande der

Blockhalde unterhalb des Turmes, nur einmal gefunden.

VII. Peltigeraceae.

114. PeUigera rufescens (Weis). Feldmaucrn am Wege zum Geising.

VIII. Pertusariaceae.

115. Pertusaria amara (Ach.). Eiche zwischen Bielatal und Laden-

miihle.

116. P. globulifera Turn. Alter Spitzahorn im Bielatal.

117. P. velata (Turn.) Ebereschen am Wege nach Rehefeld und

Georgenfeld.

118. P. corallina (L.) Ach. Porphyr des Kahlebergs unterhalb des

Turmes.

119. P. lactea Wulf. f. cinerascens Nyl. Basalt des Geisings nicht selten

und oft in handflachcngroBen Lagern.
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IX. Lecanoraceae.

120. Lecanora (Aspicilia) lacustris (With.) Th. Fr. Haufig in den
Bachen des Gebiets, deren Wasser nicht durch die Zinnwasche-

reien verunreinigt ist. Porphyr und Glimmerschiefer des Warm-
wassers bei Zaunhaus. Porphyr und Granitporphyr des Heer-

wassers und Bielabaches.

f. oxydata. Heervvasser.

121. L. {Aspicilia) gihhosa (Ach.) Nyl. Basalt des Geisings, nicht

selten. Porphyr des Kleinen Lugsteins. Granitporphyrblocke

nordhch von Altenberg.

122. L. {Lecanora) sordida (Pers.) Th. Fr. Viel haufiger als um Ritters-

griin, besonders auf Porphyr und Granitporphyr. Am Kleinen

Lugstein Lager von der GroBe dreier Handflachen, an den

Granitporphyrblocken nordhch von Altenberg quadratfuBgroBc

Flachen iiberziehend. Auf Basalt seltener und in kleineren

Lagen, auch in der Pinge nicht haufig.

123. Z. atra (Huds.) Ach. Basaltblocke des Geisings unterhalb des

Turms selten.

124. L. sulphurea (Hoffm.) Ach. Haufiger als im Vogtlande, im all-

gemeinen auf Porphyr und Granitporphyr seltener als auf Basalt.

125. L. dispersa (Pers.) Ach. Mortel der Schinderbrucke, des Luisen-

turms auf dem Geising, der Friedhofsmauer in Altenberg. Ein

Marmorkreuz im Friedhof ist von oben bis unten ausschlicBlich

mit dieser Flechte bedeckt, derart, daB sie iiber den Rissen

zwischen den verkriippelten Kristallen zuerst FuB faBt und von
da aus erst sich iiber die poherten Flachen derselben ausbreitet.

126. L. intumescens (Rebent. Esche im Friedhof.

127. L. suhfusca (L.) Ach. Im ganzen Gebiete gemein.

f. campestris Schaer. Porphyrblock am Langegassenweg.
GroBer Lugstein.

f. coilocarpa Ach. Auf bearbeitetem Holz.

f. horiza Ach. Esche in Altenberg, StraBe nach Kipsdorf

(Zahlbr.). Eberesche am Wege nach Rehefeld.

f. allophana Kbr. Alte Ebereschen am Wege nach Rehefeld

und Kipsdorf.

128. L. jmllida (Schreb.) Schaer. An der Rinde von allerlei Laub-
baumen verbreitet, aber nicht so haufig wie

129. L. angnlosa (Schreb.). An gleichen Orten.

130. L. Hageni Ach. Haufig an allerlei Laubbaumen und auf be-

arbeitetem Holz.
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f. umhrina (Ehrh.) Nass. Ebereschen an der Rehefelder

StraBe.

f, lithopJiila Wallr. Porphyrbiock am FuBe des GroBen Lug-

steins.

131. L. polytropa (Ehrh.) Schaer. Auf Silikatgestein die haufigste

Lecanoraspezies, auf den sauren ebenso gemein wie auf den

basischen. Uberall untermischt mit

f. illusoria Ach. und seltener:

t. conglobata Flk.

132. L. intricata (Schrad.) Th. Fr. Porphyr der Pinge.

133. L. varia Ach. Im ganzen Gebiete verbreitet, besonders an be-

arbeitetem Holz, aber auch an StraBenbaumen, seltener an

Baumstiimpfen.

134. L. conizaea (Ach.). Ebereschc am Wege nach Rehefeld.

135. L. effusa (Pers.). Entrindete Stelle einer Eberesche am Wege

nach Zinnwald (Schd.). Fichtenstumpf beim „ Geisingblick"

und im Bielatal.

136. L, piniperda Kbr. Pfosten und Latten einer Holzbank in halber

Hohe des Raupennestes.

137. L- symmicta Nyl. Baumstumpfe beim „ Geisingblick" ,
am

Waldweg nach Rehefeld, am Aschergrabenweg, vor der Laden-

miihle.

138. L. symynidera Nyl. Ebereschen beim Schutzenhaus, vor Scheller-

hau, Baumstumpf in halber Hohe des Kahlebergs und auf dem

Geising.

139. L, siibiniricata (Nyl.) Th. Fr. Baumstumpf bei Hirschsprung.

140. L. hadia (Pers.). Hiiufig, noch haufiger als um Rittersgrun

sowohl auf Basalt als auch auf Porphyr und Granitporphyr,

sehr reichlich fruchtend, nicht selten in handflachengroBen

Lagern, stellenweise quadratfuBgroBe Flachen bedeckend. Der

Thallus hebt sich zuweilen infolge iippigen interkalaren Wachs-

tums gewolbartig von der Unterlage empor (Pinge, Kahleberg).

141. L. Bachmanni (Sect. Eulecanora) A. Zahlbr. n. sp.

Thallus epilithicus, tartareus, sordide fuscus, opacus, verru-

culosus, verrucis parvis, 0,25—0,3 mm latis, congestis, convexis

vel subplanatis, ad verticem plerumque soralibus planiusculis,

tenuissime pulverulentis, palUde sulphureis, CaCiaOa et KOH+
CaClgOa plus minus erythrinosis ornatis, baud bene limitatus,

hypothallus distinctus non evolutus; superne et lateraUter et

parum etiam ad basin corticatus, cortica subdecolore, 34—37 p.

crasso, ex hyphis formato intricatis, maculis parvis obsito,

HtdwiHa Band L V.
12
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strato crassiusculo amorpho supertecto; strato gonidiale crassum,

continuum; medulla alba, I—, ex hyphis valde inspersis formata

Apothecia sessiiia vel fere substipitata, lecanorina, insulatim

congesta, rotunda vel pressione mutua plus minus irregularia,

parva, usque 1mm lata, e concave subplana; discus nigricans,

opacus; margo thallinus integer vel subinteger, tenuis, parum
prominulus, persistens, crasse corticatus, cortice lateraliter

infra hymenium penetrante ; excipulum parum distinctum ; hy-

menium superne nigricans, NOg vix mutatum, non pulverulentum

caeterum decolor, guttulis oleosis non inspersum, 90—100 ji

altum, I primum dilute violaceum, demum decoloratur; hypo-
thecium decolor, angustum, non cellulosum; strato gonidiali

crasso, continue, usque in marginem apotheciorum penetrant!

superpositum; paraphyses conglutinatae, tenuies 1,7—2 ji

latae, simplices, eseptatae, ad apicem vix latiores; asci hyme-
nis parum breviores, ovali-clavati, superne rotundati ed mem-
brana modice incrassata cincti; sporae in ascis biseriales, deco-

lores, simplices, ovali- vel ellipsoideo-fusiformes, utrinque acu-

tatae, membrana valde tenui cinctae, 12—15 /^longaeet 5—5,5 fi

latae.

Conceptacula pycnoconidiarum immersa, late ovalia, parva;

perifulcrim tenue, decolor, solum circa osteolum leviter ob-

scuratum ; fulcra exobasidiala ; basidia anguste ampullacea,

congesta; pycnoconidia recta, bacillaria vel subdigitato-bacil-

laria, utrinque obtusata, 8—9 /£ longa et 1,5— 1,7 p. latae.

An Granitporphyrfelsen des ,,Roten Steins" bei Altenberg,

700 m ii. d. M.

142. L. (Placodium) albescens (Hoffm.) Th. Fr. Auf Porphyr des

Kahlebergs.

143. L. murale (Schreb.) Am ^ Placodium saxicolum (Poll.)- Ebenda.
Viel seltener als im Vogtlande.

144- Icmado'phila ericetorttm (L.) A. Zahlbr. Boschung des StraBen-

grabens am Weg nach Rehefeld ; moosige Erde auf der Hohe des

Kahlebergs; Hochwald am Heerwasser; Schneise vor dem
GroBen Lugstein; morscher Baumstumpf beim Bohmischen
Lugstein zusammen mit Cladonia squamosa, m. squamosissimu.
Meist in handflachengroBen Lagern.

145. Lecania erysihe (Ach.) Th. Fr. = Lecania erysihe (Ach.),

f. proteiformis (Mass.). Kristallinischer Kalk in dem ver-

lassenen Kalkbruch beim Forsterhaus in Rehefeld.

Haemxttomma coceineum (Dicks.'l. SterileT.ai^pr am T?ntpn '^tpin/ ?^.
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146. Candelariella vitellina (Ehrh.) Miilt. Arg. An StraBenbaumen,

auf allerlei Silikatgesteinen (besonders auf Basalt), von diesen

auch auf andere Flechten xibergehend, im Gebiet verbreitet.

f. ^anthostigma (Pers,) Th. Fr. Esche an der Kipsdorfer

StraBe nahe dem Schiitzenhaus (Zahlbr.), Eberesche von

„Polen" nach dem Geising.

X. Parmeliaceae.

147. Candelaria concolor (Dicks.) Wain. Am FuB eines alten Birn-

baums in Schellerhau.

148. Parmeliopsis amhigua (Wulf.). Am Stamm von Fichten, besonders

an Waldrandern, von StraBenbaumen auBerordentlich haufig,

oft V2—V* ^ emporsteigend, meist soredial aufgelost. Porphyr

des Roten Steins vereinzelt, des B5limischen Lugsteins reichlich.

149. P. aleurites (Ach.). An einer alten Bretterwand in Altenberg;

viel seltener als um Rittersgriin.

150. Parmelia {Hypogymnia) physodes (L.) Ach. Im ganzen Gebiet

gemein; an Nadel- und Laubbaumen die herrschende Laub-

flechte, an Felsen (Lugsteine) und auf Sandsteinplatten des

Friedhofes seltener als P. saxatilis.

151. P. tuhulosa (Schaer.). An Stammen von Fichten und StraBen-

baumen, an Fichtenzweigen nicht selten.

152. P. farinacea Bitt. An StraBenbaumen des Gebiets vereinzelt,

aber haufiger als um Rittersgriin.

153. P . encausta {Sm .) . Porphyrblocke des GroBen Lugsteins ; auf den

Blockhalden des Kahlebergs die verbreitetste Parw/e/ia-Spezies,

mit Lagern von 15 cm Durchmesser, nie fruchtend.

154. P. {Ewparmelia) stygia (L.) Kleiner Lugstein: ein groBes Lager;

Kahleberg, nordhche und westliche Blockhalden, nicht selten,

manchmal fruchtend.

155. P. pubescens (L.) Kleiner Lugstein: etwa 15 Exemplare, von

denen das groBte ein Zweimarkstiick an Umfang erreicht

(F. Bchm.).

156. P. furfuracea (L.). An Fichten und StraBenbaumen des Gebiets

haufig.

157. P. ceratea (Ach.) Zopf. Ebenda, aber seltener, stets isidios.

158. P. conspersa (Ehrh.) Auf Porphyr und Granitporphyr haufig

und zum Teil in sehr groBen Lagern.

f. stenophylla Ach. Sehr feinblattrig, im Habitus ganz so, wie

P. suhconspersa Nyl. von S a n d s t e d e i) Die Flechten

1) Sonder-Abdr. a. Abh. Nat. Ver. Brem. 1911. Bd. XXI, H. 1, S. 196

12*
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des nordwestdeutschen Tieflandes etc. beschrieben wird,

aber Mark K + . Fast haufiger als die normale Form.

159. P. sorediafa (Ach.). Vereinzelt, meist in kleinen Lagern auf

Porphyr des Kleinen Lugsteins, Granitporphyr des Roten Steins,

sowie der Blocke zwischen Altenberg und Geising einerseits, der

Rauschermiihle anderseits.

160. P. saxatilis (L.). An Felsen und Gestein aller Art die haufigste

Laubflechte, an StraBenbaumen weniger haufig, oft isidios

ausgebildet, nur einmal fruchtend gefunden (Granitporphyr-

blocke zwischen Altenberg und Barenstein).

161. P. sulcata Tayl. An alten Fichtenstammen selten.

162. P. omphalodes (L.) Porphyr des Kleinen und Bohmischen Lug-
steins.

163. P. acetabidnm (Neck.). Alte Ebereschen am Wege nach der

Ladenmiihle sehr vereinzelt.

164:. p. juUginosa Fries. Sehr haufig an Laub- und Nadelbaumen des

Gebiets, auf Gestein nur an 2 Orten: Sandsteinplatten des

Friedhofs in Altenberg und Granitporphyrblocke zwischen dem
Geising und Barenstein.

165. P. verrucuUfera Nyl. Ebereschen an der StraBe nach Kipsdorf
und Schellerhau, selten.

166. P. subaurifera Nyl. Esche im Bielatal, Ebereschen an der Rehe-
felder StraBe.

167. P, glabratula Nyl. Eichen zwischen Bielatal und Ladenmiihle.
168. P. aspidota Ach. Ahornstamm in Schellerhau.

169. P. exasperatida Nyl. Nach fuliginosa die haufigste von den
braunen Parme/ia-Arten ; an StraBenbaumen haufig, hand-
flachengroBe Stellen bedeckend.

170. Cetraria [Platysma) saepincola Ehrh. Eberesche an der StraBe
nach Schellerhau (Schd.), Roter Stein (Schd.), Fichtenwurzel im
Barengriindel, Fichtenstamme am Kahleberg, Wildfutterhiitte
beim Galgenteich.

171. C. pinastri (Scop.). Porphyr des Roten Steins, im Barsgriindle .

und am Langegassenweg. Alte Buche im Bielatal. Am FuBe
alter Fichten verbreitet, aber seltener als um Rittersgrun.

172. C
.
glauca {L .) .

An StraBenbaumen und Fichten im Gebiet haufig,

nicht selten isidios. Ziemhch haufig auch an Felsen, zum Teil in

handflachengroBen Lagern, kleinere auf den Sandsteinplatten
der Friedhofsmauer in Altenberg.

173. C. (Eucetraria) islandica (L.). Zwischen Porphyrblocken der

nordlichen und westlichen Steinhalden des Kahlebergs haufig,
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an den drei Lugsteinen vereinzelt, meist in der breitblattrigen

Form, selten fruchtend.

XI. Usneaceae.

174. Evernia prunastri (L.). An StraBenbaumen des Gebiets nicht

haufig ; an Eichen zwischen Bielagrund und Ladenmiihle reichlich.

175. Alectoria juhata (L.) An StraBenbaumen, Fichten, bearbeitetem

Holz verbreitet, aber immer in einzelnen Faden, nie dichte Barte

bildend.

176. A. implexa (Hoffm.). Mit voriger untermischt, aber seltener.

177. Ramalina fraxinea (L.). An Ebereschen und einer Eiche bei der

Ladenmiihle vereinzelte, kleine Exemplare.

178. R. popuUna (Ehrh.). Eichen zwischen Bielagrund und Laden-

miihle.

179. E. pollinaria (L.). Ebereschen an der Schellerhauer StraBe

(Schd.).

180. i?. farinacea (L.), Eberesche an der Rehefelder StraBe, Eiche

zwischen Bielagrund und Ladenmiihle.

181. Umea hirta (L.) Hoffm. Haufig an Laub- und Nadelbaumen,

aber immer in kleinen Exemplaren, ebenso we
182. U. dasypoga (Ach.) NyL, nur ausnahmsweise bis 17 cm lang.

var. plicata (Hoffm.) Hm. Vereinzelt; Eberesche vor Schellerhau.

183. U. florida (L.) Hoffm. Mit vorigen gemischt, aber seUener.

XII. Caloplacaceae.

184. Blastenia teicholyta (D.C.). Mortel der Friedhofsmauer in AJten-

berg.

185. Caloplaca pyracea (Ach.). Ebenda und auf Ebereschen am Weg

nach Rehefeld.

XIII. Theloschistaceae,

186. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. An allerlei Laubbaumen ver-

breitet, seltener auf Steinblockcn.

187. X. polycarpa (Ehrh.) Nyl. An Stammen und Zweigen von

StraBenbaumen nicht selten, aber viel seltener und nie an

Nadelbaumen, wie auf der Insel Riigen.

188. X. lychnea (Ach.) Th. Fr. An Ebereschen der Umgebung nicht

selten, an einem Apfelbaum in Schellerhau.

XIV. Buelliaceae.

189. Buellia hpiocUne (Fw.) Kbr. Basalt des Geisings: ein fast hand-

teller- und ein uber markstiickgroBes Lager, auBerdem kleinere.
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190. B. aethalea (Ach.) Th. Fr. Zwitter der Pinge: auf einer hand-

tellergroBen Flache etwa 15 pfenniggroBe Lager.

191. B. ^arasema (Ach.) Th. Fr. Spitzahorn im Bielatal, alte Eber-

esche im Warmwassertal bei Zaunhaus.

192. Rhinodma pyrina (Ach,) Arn. Malme. Eberesche an der Rehe-

felder StraBe, alter Birnbaum in Schellerhau.

XV. Physciaceae.

193. Physcia stellaris (L.) Nyl. Sandsteinplatten der Friedhofsmauer,

an Ebereschen der Umgebung nicht haufig; bis talergroBe Lager,

ziemhch reichHch fruchtend.

194. Ph, ascendens Bitter. An StraBenbaumen recht haufig, manch-

mal vom Grunde der Stamme einen Meter hoch AUeinherrscherin,

nie fruchtend.

195. Ph. tenella (Scop.) Bitter. Sehr vereinzelt: Eberesche am Weg
nach der Ladenmiihle. Spitzahorn im Friedhofe von Altenberg

(Schd.).

196. Ph. aipoHa (Ach.) Nyl. Eberesche am Weg nach dem Geising.

Selten.

197. Ph, caesia (Hoffm.) Nyl. Sandsteinplatten des Friedhofs in

Altenberg.

198. Ph.obscura (Ehrh.). Vereinzelt: Eberesche am Weg nach der

Ladenmiihle, alter Birnbaum in Schellerhau.

f. virella (Ach.) Th. Fr. Eberesche vor Hirschsprung (Ach.).

Flechtenschmarotzer.

Nectria Lichenicola (Ces.). Konidienform auf Peltigera rufescens.
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Zellpflanzen Ostafrikas,
w

gesammelt auf der Akademischen Studienfahrt 1910/)

Von Bruno Schroder.

(Fortsetzung,)

(Mit Tafel II—VIII und 2 Abbildungen im Text.)

IV. Characeen.

Von W. M i g u 1 a - Eisenach.

Gatt. Chara Vaillant,

1. Ch, coronata Ziz. ;- Perrottetii A. Br.

Brit. Ostafrika: Nairobi, franzosische Mission, in einem Be-

wasserungsgraben (1630 m). 21. IX. 10.

2. Ch. Schroederi Mig. n. sp.

Statura et habitu fere Nitellae similis, tenuis, viridis, non in-

crustata. Caulis triplostiche corticatus, sed saepe usque ad internodia

superiora ecorticatus. Aculei caulini omnino desunt. Corona stipularis

minima, vix percipienda. Folia verticilli 7—8; articuli plerumque 3,

ecorticatis. 1—2 corticati et plerumque fertiles, tertius ecorticatus

3—5 cellularis, longissimus, parte corticata pluries longior. FoUola

anteriora oogoniis paulo longiora, posteriora non evoluta. Monoica;

antheridia ca. 350 fjt
diam., oogonia ovoidea, 750—800 p. longa.

500—560 pt lata, 10—11 striata; coronula minima pumila. Nuclei

maturi fuscolutei, 560 fi longi, 400 fi lati, 9—10 gyrati, striis vix

prominulis.

Brit. Ostafrika: Nairobi, Steppe sudlich der Stadt in einem

Graben. 6. X. 10.

3. Ch. foetida A. Br. var. ceratophloea A. Br.

„Meist mit zwei berindeten Blattgliedern, aber sonst der Form

vom Somaliland entsprechend. Friichte noch unreif." W. Migula.

Brit. Ostafrika: In Lachen im TavetafluBbett bei Taveta, un-

weit der deutschen Grenze. 16. IX. 10.

») Siehe auch Band LII. p. 288.
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V. Studien liber das Phytoplankton des

Viktoriasees.

I, Teil.

Von Jadriga Wotoszynska, Lemberg (Lw6w).

Die Gelegenheit, das Phytoplankton des Viktoriasees kennen
zu lernen, verdanke ich Herrn Dr. Bruno Schroder aus

Breslau; ich erlaube mir, ihm auch an dieser Stelle meine tiefste

Dankbarkeit auszudriicken fiir die Ermoghchung zum Erforschen der

wunderbaren Algenflora des groBten innerafrikanischen Sees.

Br. Schroder umfuhr den Viktoriasee vom 24. September
bis 3. Oktober 1910 auf dcni Dampfer ^Sybill", und deshalb geben

seine Planktonproben, obzwar sie nur kurze Zeit gesammelt wurden,
dennoch cine Vorstellung von der Entwicklung des Phytoplanktons
zu dieser Zeit auf dcm ganzen See.

Die originelle Art, die Planktonproben zu sammein, gibt B r.

Schroder in seiner Abhandlung: RJiizosolenia victoriae n. sp.,

Berichte d. Deutsch, Bot. Gesellsch. Bd. XXIX, H. 10, Jahrg. 1911,

an, bei Gelegenheit einer schr ausfiihrlichen Beschreibung der von
ihm gefundenen, schonen planktonischen Bacillariacee, eines der

Hauptbestandteile des Phytoplanktons dieses Sees.

In diesem ersten Teile meiner Arbeit werde ich bloB spezielle

Angaben machen, im zweiten, allgemeinen Teile jedoch besonders
die Verhaltnisse der geographischen Verbreitung der Planktonten
behandeln.

Br. Schroder hat auf seiner Rundfahrt uni den Viktoriasee

an folgenden Fundorten gesammelt:

a) Ostseite:

Nr. 1 (24. IX.). Kavirondo-Gulf, zwei Proben.
Nr. 2 (25. IX.). Zwischen Nyango-Bay und Isle Ilemba.

Nr. 3 (25. IX.). Zwischen Ugingu-Islands und der Ka-
rungu-Bay.

Nr. 4 (26. IX.). Zwischen Shirati und Ukara.
Nr. 5 (26. IX.). Zwischen Ukerewe und Muanza.

b) Siidseite:

Nr. 6 (27. IX.). Smith-Sound bei Muanza in der Hohe
der Kiwumba-Inseln. Zwei Proben.
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c) Westseite:

Nr. 7 (28. IX.). Muanza bis Bukoba.

(Nr. 8. Probe verungliickt.)

d) Nordseite:

Nr. 9 (2. X.). Entebbe bis Napoleonsbay, zwischen

Rosebery-Channel und Buvuma-Channel.

Nr. 10 (3. X.). a) Zwischen Magata und Mfanganu.

b) Wasserbliite von dort.

(Ortsbezeichnungen nach einer englischen Karte vom Viktoriasee

an Bord des Dampfers ,,Sybiir' der Ugandabahn.)

1. Spezieller Teil.

Ord. Bacillariaceae.

Gatt. Melosira Ag.

1. M. nyassensis O. Miill. var. victoriae 0. ^Tiillcr, in Engl.

Bot. Jahrb. XLI, S. 338, 1908.

Bei M. nyassensis var. victoriae (Taf. II, Fig- 1—10), wie

O. Mil Her angibt, betragt der groBte beobachtete Durchmcsser

der vegetativen Zellen 32 a, gewohnlich schwankt er zwischen 12—31//.

Die Poren sind groblich, subelhptisch. Die Auxosporen waren bisher

unbekannt.

Faden von der Dicke, wie sie O. M ii 1 1 e r erwahnt, habe ich

gar nicht bemerkt, obzwar die erwahnte Melosira in manchen Proben

als Form dominierte. Die Breite der vegetativen Faden erreichte

hochstens 25 //. In zwei Proben (Nr. 2 u. 3) fand ich Auxosporen,

doch nicht sehr zahlreich. Am haufigsten waren die Auxosporen

isohert (Taf. II, Fig. 4, 6, 7, 8, 9, 10) und nur seltcn hielten sie sich

noch an die Faden (Taf. II, Fig. 3). Manche Auxosporen trugen

noch, nachdem sich der Faden abgebrochen hatte, dessen Spuren

in Gestalt eines Ringes. Es war der Rest des Giirtelbandes der Mutter-

zellhalfte (Taf. IT, Fig. 7, 8, 9, 10). Die Auxosporen keimten sehr

rasch, da sie noch in Verbindung mit dem Mutterfaden waren. Sie

waren sehr seUen einzelHg, in diesem Falle bildeten sie das Giirtel-

band (Taf. II, Fig. 6, 8—10), oder aber hat keinc der beiden Schalen

das Gurtelband gebildet (Taf. II, Fig. 7). Die keimendcn Auxosporen

waren ProRtpntpik 9—4 zpUitr seltencr 8— 10 zellig: sie waren reich
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r

an Protoplasma und Oltropfen und hatten grobporige Zellmem-

branen. Der Durchmesser der Auxospore betrug 35

—

iO fi, aus-

nahmsweise 32 /«, hingegen der Durchmesser der Mutterfaden 9—12 pt,

d. h. der Durchmesser der Auxosporen war ca. viermal groBer als

derjenige der Mutterzelle. Die Zellen der keimenden Auxosporen
sind ebenso lang als breit, oder auch etwas kurzer oder langer als

ihr Durchmesser. Einen Pleomorphismus, der eine typische M. ny-

assensis kennzeichnet, habe ich fast niemals bemerkt; hingegen in

einer Probe (Nr. 6), in welcher M. nyassensis var. victoriae in sehr

geringer Anzahl auftritt, habe ich anormal ausgebildete Faden be-

obachtet, deren Zellhalften sehr ungleich und deren Disci der benach-

barten jiingeren Zellen miteinander nicht verbunden waren. Auf
diese Weise entstand ein freier Raum zwischen zwei benachbarten

Zellen. Ich will noch hinzufiigen, daB solche Disci nicht geradflachig,

sondern etwas konvex sind (Taf. II, Fig. 5). Den Mangel der Faden
vom groBeren Durchmesser (ca. 30 //) erklare ich damit, daB zu

jener Zeit (Ende September 1910) die Faden ihre minimale Dicke

erreichten, welche Anschauung das Faktum der Bildung von Auxo-
sporen bestatigt. Es ware sehr wiinschenswert, jene Zeitperiode der

Bildung von Auxosporen zu erforschen. Man kann annehmen, daB
der Durchmesser der vegetativen Zellen 8—32 fx, der Durchmesser
der Auxosporen 30—40 p. betragt.

M. nyassensis var. victoriae lebt iiberall im Viktoriasee. Am
zahlreichsten trat sie in den Proben auf, die aus dem nordwestlichen,

nordlichen und nordostlichen Telle dieses Sees stammen. Auxo-
sporen habe ich bloB in Proben Nr. 2 u. 3 bemerkt. In den Proben
aus siidlichen Gegenden des Sees scheint diese Melosira seltener zu

sein, und wie ich bereits erwahnte, hatten manche Faden ein ab-

normes Aussehen.
r

2. M. Schroederi n. sp. (Taf. Ill, Fig. 11, 12, 14).

„Theca cylindrica, robusta; disci circulares, margine denticulato;

discus valvae terminalis dentibus inaequalibus marginalibus praeditus;

pars cyUndrice valvae poris densis 14—16 in 10 /^ in seriebus semper
rectis 12—14 in 10 fx praedita. Frustulis latioribus quam longioribus;

diametrum disci 45—60 fi, altitudo partis cyhndricae valvae ca. 10 /i.

Cellulae geminatae, rarius solitariae vel plura (3—4 cell.) in fila-

mentum curtum conjuncta.**

. . . var. minor n. var. (Taf. Ill, Fig. 13).

Diam. disci 28—45 /i.

Einige Messungen der Individuen, ohne sie zu wahlen, haben
mir folgende Resultate gegeben:
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Altitude partis Individuenzahl in
Diametrum disci Longitude cellulae

cyliudr. einem Faden

55 11 25 IX 10 /I 2

58 // 23 « 8 a 2

58 11 26 /i 9 ;. 2

60 p. 22 fx 8 li 2

60 // 25 /£ 9 /. 2

58 }x 25 IX 9 /. 2

53 fi 25 /£ 10 n 2

43 fi 26 /< 10 /( 3

60 p. 25 IX 10 n 3

32 li 23 /i 8 ;. 2

50 /i ' 25 IX 10 /( 2

60 p 25 /f 10 li 1

55 /f 23 /^ 8 ;U 2

56 // 22 p. 8 Si 2

58 IX 24 /i 9 ,« 3

35 /z 20 p 8 /.
1

2

60 p 25 «
4

9 li 4

50 j« 22 p 8 ;. 2

28 /i

1

20 /i
I

7 i"
2

40 11 20 p 7 /^ 2

iltf. Schroederi hat ein eigentiimliches Aussehen infolge der

Bildung ihrer ungewohnlich kurzen Faden. Am haufigsten besteht

solch ein Faden aus zwei Individuen. Die Kiirze dieser Faden er-

klare ich dadurch, daB die langen Faden infolge ihres bedeutenden

Gewichtes kein Planktonleben fiihren konnten. Die langeren Faden

wiirden auf den Grund fallen und ist as sehr wahrscheinlich, daB sie

sich in der Tat daselbst befinden, was ich jedoch nicht mit Bestimmt-

heit voraussetzen kann. Isoliert schwimmende Zellen, oder die aus

zwei Individuen zusammengesetzten Faden, bilden einen Bestandteil

des eigentlichen Planktons, wie z. B. StephuTwdiscus Astraea von

ahnlichen Dimensionen. M, Schroederi unterscheidet sich bedeutend

von der M. Agassizi Ostenf. vor allem durch ihre imponierenden

Dimensionen und die Lange der Faden; femer ist ihr Discus immer

geradflachig, ihre innere Mantelflache fast gerade, die Porenreihen

auf der Mantelflache sind immer zu der Pervalvarachse parallel, die

Abstande zwischen den Poren enger.

Var. minor nahert sich durch ihre Dimensionen der M. Agassizi

und ist schwerer zu erkennen. Fine sehr ahnliche Bildung der Discus-
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rander, und zwar die Discusrander mit zahlreichen kurzen Zahnchen
und langeren Dornen nahert die Art Melosira Schroederi der M. Agas-

sizi Ostenf. Auxosporenbildung habe ich bei erwahnten Melosira

nicht gesehen. Diese Art tritt in groBerer Zahl nur in Proben
Nr. 1 hervor, d. i. aus der Karirondobucht, im iibrigen ist sie ein

seltener Bestandteil des Planktons und nur zwischen anderen Algen

zerstreut.

3. M. Agassizi Ostenfeld, Notes on the Phytoplankton of

Victoria Nyanza, East Africa, in Bulletin of the Museum of Comp.
Zool. Vol. LII, Nr. 10, 1909, S. 179, Taf. II, Fig. 18—22.

Lt. ad 40 li.

In alien Proben zerstreut; in groBerer Zahl in den Proben aus

siidlichen Gegenden des Sees.

4. M. ambigua 0. Miiller, Bacillariaceen aus dem Nyassalande
und einigen benachbarten Gebieten, in Engl. Bot. Jahrb.,

XXXIV. Bd., 2 H., 1904, S. 283, Taf. IV, Fig. 9, 10.

Lt. 12—14 a.

Zwischen anderen Planktonten zerstreut.

5. M. distans (Ehr.) Kg. var. africana O. MiilL, 1. c. S. 293,

Taf. IV, Fig. 32, 33.

Selten.

6. M. granulata Ralfs var. angustissima O. MiilL, 1. c. S. 285,

Taf. IV, Fig. 12.

In kurzen, oft nur 2 zelligen Faden; zwischen anderen Plank-
tonten in alien Proben zerstreut.

Gatt. StephanodisGUS Ehrenb.

7. S. Astraea (Ehr.) Grun., in Cleve u. Grun. Arct. Diat, 114

(1880); van Heurck, Syn. Diat. Belg. (1885), Taf. XCV, Fig. 5.

Diam. disci ad 50 p..

In alien Proben.

. . . var. minutula (Kg.) Grun.; van Heurck 1. c. Taf. XCV,
Fig. 7, 8.

In alien Proben zerstreut.

Gatt, Rhizosolenia Ehrenb.

8. Rh, victoriae Br. Schroder, Berichte d. Deutsch. Bot. Ge-
sellsch. Bd. XXIX, H. 10, S. 739, Taf. XXIX, Fig. 1—6, 1911.

Diese Art ist eine der wichtigsten Bestandteile des Planktons
im Viktoriasee und wahrscheinlich in anderen groBen Seen
Afrikas. Sie zeichnet sich durch die charakteristische Gestalt der
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Calyptra aus, auf welcher eine recht dicke Borste inseriert ist. Die

Borsten sind stets an ihrem proximalen Ende gebogen, schief ab-

gesetzt und hohl, gegen das Ende gerade. Die Ausbildung der Ca-

lyptra und der Borste ist bei dicser Art eine sich stets wiederholende

Eigentiimlichkeit bei alien von mir gesehenen Exemplaren. Die

Breite der Zellen gibt Schroder auf 10—20 fi an. Ich habe

Exemplare gesehen kaum 5 /t breit. Rh. vidoriae ist im ganzen See

verbreitet, am haufigsten jedoch fand ich sie in den Proben Nr. 1, 2, 3;
w

sie fehlt aber in keiner Probe.

AuBer der erwahnten Art fand ich noch einige andere Bhizo-

solenia-Arten, und zwar:

9. Eh. eriensis H. L. Smith, V. H. Syn. Taf. LXXIX,

Fig. 9.

Ihr Bau ist ungemein zart und fein, schwach verkieselt und

nur bei den auf dem Objekttrager aufgetrocknetcn Exemplaren er-

kennbar. Wir sehen einen dieser Art eigentiimHchen Bau der Ca-

lyptra und Ansatz der Borsten (Taf. Ill, Fig. 9).

Die Form brevispina mihi (Taf. Ill, Fig. 5, 6) mit sehr kurzen

Borsten.

. . . var. pusilla n. var. (Taf. Ill, Fig. 7, 8) Ig. cell. 15—20 fi,

It. 5—7 /i, Ig. spin. 8—10 fx.

Die Zellmembran noch mehr hyalin als bei der typischen Form,

die Borsten gewohnlich exzentrisch inseriert, gerade oder leicht ge-

bogen; die Dimensionen ungewohnlich klein.

Sehr selten und nur in den Proben Nr. 2 u. 3.

10. Rh, stagnalis Zach., Forschungsber. St. Pl5n, Bd. VII,

S. 85.

Nur in drei Exemplaren in der Probe Nr. 2 gesehen. Sehr

zart (Taf. Ill, Fig. 4).

11. Rh. africana n. sp. (Taf. Ill, Fig. 1—3).

„Frustulis cylindraceis, 7—14 n latis; calyptrae excentricae

seta longa valde curvata terminatae."

Sie hat eine auBerordentlich originelle Gestah, hauptsacWich

infolge einer dicken, hohlen, langen, sichelformig gekriimmten

Borste, die ganz unsymmetrisch auf einer schrag abgeflachten,

schief angesetzten Calyptra inseriert ist. Die Zwischenbander sind

ziemhch eng und weisen alle charakteristische Merkmale fiir andere

Rhizosolenia-Arten des SiiBwassers auf.

Sie war sehr selten und nur in Proben Nr. 2 u. 3.
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Gatt. Fragilaria Grun.

12. F. virescens Ralfs, in Ann. Nat. Hist. ser. 1, XII (1843).

Selten. In der Probe Nr. 6.

13. F, construens (Ehrenb.) Grun., Ehrenb. Microorg. Taf. Ill,

Fig. 8; Taf. I, Fig. 15, V. H. Syn. Taf. XLV, Fig. 26 (links).

In alien Proben in kurzen Faden zerstreut.

Gatt. Tabellaria Ehrenb.

14. T. fenestrata (Lyngb.) Kg., Bac. S. 127, Taf. XVII, Fig. 22;

Taf. XVIII, Fig. 2.

var. asterionelloides Grun.

Selten und nur in der Probe Nr. 6.

Gatt. Diatoma De Cand.

15. D. elongatum Ag.

AsterioneUa-2iTtige Kolonien. Sehr selten. Probe Nr. 6.

Gatt. Asterionella Hassal.

16. A. gracillima (Hantzsch.) Heib., Rabenh. Kryptog. Sachs.,

V. H. Syn. Taf. LI, Fig. 22.

Selten. Nur in der Probe Nr. 6.

Gatt. Synedra Ehrenb.

17. S. Acus Kg. var. delicatissima (W. Sm.) Grun.

In alien Proben zerstreut, oft zahlreich wie z. B. in der Probe

Nr. 2.

18. S. Nyansae G. S. West, of the third Tanganpkaexpedition,
in Linnean Soc. Journ. Bot. XXXVIII, S. 149, Taf. VIII, Fig. 3.

Zwischen anderen Planktonten zerstreut.

19. S. Cunningtoni G. S. West, 1. c. S. 151, Taf. VIII, Fig. 4.

Zahlreicher als vorige Art, besonders in der Probe Nr. 1, 2, 3.

20. S, actinastroides Lemm., Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch.

XVIII, 1900.

Lg. 48 IX,

Selten. In der Probe Nr. 6.

21. S. victoriae n. sp. (Taf. Ill, Fig. 10).

„Cellulae 10—15 jx longae, ad 3 ju latae, 4—8 radiatim in

colonias actinastriformes consociatae."

Biischelformige, strahlige, freischwimmende Kolonien sind den-

jenigen der 8, berolinensis Lemm. ahnUch, doch sind sie vielmehr

kleiner. In alien Proben zerstreut.
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Gatt. Nitzschia (Hass.) Grun.

22. N. nyassensis O. Miill. in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI, S. 177,

Taf. II, Fig. 5—9.

In alien Proben zerstreut.
r

Gatt. Cymatopleura W. Sm.

23. C. Solea W. Sm., Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, VII (1851).

In alien Proben, haufig.

. . . var. laticeps O. Miill., Engl. Bot. Jahrb. XXXIV
(1903), S. 22, Fig. 2.

. . . var, rugosa O. Miill., 1. c. S. 23, Fig. 3.

. . . var. clavata 0. Miill., 1. c. S. 22, Fig. 1.

. . . var. suhconstricta 0. Miill., 1. c. S. 22, Fig. 4.

Var. clavata und suhconstricta scheinen seltener zu sein als var.

laticeps und rugosa.

. . . var. elegans Virieux, Plancton du lac Victoria Nyanza,

S. 7, Fig. I d (1913).

Selten, nur in der Probe Nr. 9.

24. C. Nyansae G. S. West, 1. c. S. 167, Taf. VIII, Fig. 8.

Zerstreut

.

Gatt. Surirella Turp.

25. S. hifrons (Ehrenb.) Kg.

var. tumida O. Miill., in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV. Bd.,

2 H., S, 27, Taf. I, Fig. 2.

var. intennedia O. Miill., 1. c. S. 27, Taf. I, Fig. 1.

26. S. Malomhae O. Miill, 1. c. S. 34, Taf. II, Fig. 5—7.

27. S. Nyassae O. Miill., 1. c. S. 33, Taf. II, Fig. 3, 4.

28. S, Enghri O. MiiU., 1. c. S. 28, Taf. I, Fig. 6, 7.

29. S. Fvlleborni O. MiiU.

var. elliptica O. Miill, 1. c. S. 31, Taf. I, Fig. 13.

30. S. constricta Ehrenb. var. africana 0. Miill, I. c. S. 32,

Taf. II, Fig. I.

31. S. Turbo O. Miill, 1. c. S. 34, Taf. II, Fig. 8.

32. S. margaritacea O. Miill, I c. S. 37, Taf. II, Fig. 12.

33. S. plana G. S. West, Linnean See. Journ, Bot. XXXVIII,

S. 165, Taf. VIII, Fig. 5.

34. S, linearis W. Sm., Br. D. I, S. 31.

Alle diese Surirella-Arten kommen in groBerer oder geringerer

Zahl in alien Planktonproben vor und samt Melosira-, Synedra- und

Nitzschia-Arten bilden den Hauptbestandteil des Phytoplanktons

des Viktoriasees.
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Ord. Chlorophyceae.

Unterord. Conjugatae.

Fam. Zygnemaceae.
Gatt. Mougeotia Ag.

35. M. planctonica Virieux, Plancton du lac Victoria Nyanza

(1913), S. 8, Taf. I, Fig. 3.

In alien Proben als gewohnliche Planktonform.

n

f-'--'

* * ^
l"'^

^

M*^

>*
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'^- T -

Fam. Desmidiaceae,
Gatt. Closterium Xitzsch.

36. C. Venus Kg. ?

Lt. ad 8 'i.

(Fig. lb).

Ig. 75 li.

Fig. 1.

A. Closterium Venus ?

B. Closterium Schroederi.

,,Cellulis semilunaribus, saepius

spiraliformibus, pyrenoidibus in utraque

semicellula duobus; membranahyalina."

In alien Proben zerstreut.

37. C. Schroederi n. sp. (Fig. 1 a).

Lt. 10 a, Ig. 190—200 fi,

,,Cellulis medio rectis, utrinque

in rostrum

incurvum.

setaceum, curtum, paulo

obtusum porrectis;apice

membrana semper hyalina/'

Art ist der Closteriopsis

ist aber

Diese

longissima sehr ahnlich, sie

etwas breiter und viel klirzer. Mem-

bran farblos, glatt,

Endvakuolen

ohne Streifen;

undeut-Pyrenoide wie

lich; C, Schroederi steht wahrschein-

lich dem C, setaceum nahe.

In der Probe Nr. 7, zerstreut.

Gatt. Cosmarium Corda.

38. C. moniliforme (Turp.) Ralfs,

Brit. Desm. (1848).

In alien Proben haufig.

m
39. C. depresstim (Naeg.)

Nov. Act. Reg. Soc. Sci.

Lund.

Upsal.

ser. 3, VIII (1871).

In alien Proben haufig.

Gatt. Arthrodesmus Ehrenb.

40. A. Fullebornei Schmidle, Engl

Bot. Jahrb. Bd. XXXII, H. 1, S. 70,

Taf. II, Fig. 3.
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In alien Proben zerstreut.

. . . var. longispina Schmidle, 1. c. Taf. II, Fig. 4.

In alien Proben zerstreut.

Gatt. Staurastrum Mcyen.

41. ;iS^. paradoxum Meyen, in Nov. Acta Nat. Cur. XIV, 1828—29.

Haufig in alien Proben.

42. S. brevispimiin Breb., in Ralfs Brit. Desm. (1848).

In alien Proben, zerstreut.

43. S. setigerum Cleve var. Nyansae Schmidle, in Engl. Bot,

Jahrb. XXVI (1898), Taf. IV, Fig. 8, 9.

In alien Proben haufig.

44. S. gracillimum W. at G. S. West, in Trans. Linn. Soc.

sen 2, Bot. (1895), S. 75, Taf. VIII, Fig. 31, 32.

Forma 2—3 radiata.

In alien Proben haufig.

, 45. 8. gracile Ralfs var. suhornatum Schmidle, in Engl. Bot.

Jahrb. XXVI (1898), S. 51, Taf. IV, Fig. 1.

var. protractum G. S. West, Linnean Soc. Jour. Bot. XXXVIII

(1907), S. 128, Taf. VI, Fig. 11.

var. Nyansae G. S. West, 1. c. S. 128, Taf. VI, Fig. 10.

AUe Varietaten im Plankton haufig.

46. S. hptocladum Nordst. forma africana G. S. West, 1. c. S. 129,

Taf. VI, Fig. 12.

In alien Proben als gewohnliche Planktonform.

47. S, limneticum Schmidle, Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1899),

S. 52, Taf. IV, Fig. 5.

Wie vorige Art verbrcitet.

48. S. tohopekaligense WoUe.

var. trijurcatum W. et G. S. West, Trans. Linnean Soc. of

London, Bot., Vol. V, Part. 2 (1895), S. 80, Taf. IX,

Fig. 8.

. . . var. quadrangulare W. et G. S. West, 1. c. S.80, Taf. IX,

Fig. 9.

In alien Proben haufig.

49. 8. cuspidatum Breb.. Menegh. Syn. Desm. (1840), S. 226;

Ralfs Brit. Desm. Taf. XXI, Fig. 1.

In alien Proben haufig.

Wills

var. subglabrum G. S. West, 1. c. S. 129. Taf. VI, Fig. 8.

In alien Proben, aber seltener als vorige Arten.

Hedwigia Band LV. 13
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51. S. suhtrifurcatuin Schmidle in Engl. Bot. Jahrb. Bd. 26,

S. 56, Taf. Ill, Fig. 17.

. . . f. hidens Schmidle, 1. c. S. 73, Taf, II, Fig. 9.

In alien Proben zerstreut.

Gatt. Euastrum Ehrenb.

52. E. Enghri Schmidle, Engl. Bot. Jahrb. Bd. XXVI (1899),

S. 44, Taf. II, Fig. 33.

Lg. 20 fi, It. 16 ^ (Taf, III, Fig. 16).

. . . forma mihi lg. 13—15 //, It. 12 /i (Taf, III, Fig. 17).

. . . var. victorlae n, var. (Taf. Ill, Fig. 15).

„Cellulis 20 fx longis, 17 ^i latis, istm. 7—8 ;/."

In alien Proben, besonders in der Probe Nr. 1, 2, 3 zerstreut.

Unterord. Protococcoideae.

Fam. Volvocaceae.

Gatt. Eudorina Ehrenb.
53. E. elegans Ehrenb., Monatsber. d. Berhn. Akad. (1831),

S. 88 u. 152.

In alien Proben haufig.

Fam. Hydrodictyonaceae.

Gatt. Pediastrum Meyen,
54. P. sorastroides n. sp, (Taf. IV, Fig. 1, 2).

„Coenobium libere natans, e celluhs apice profunde bilobis,
in centro communi radiatim dispositis, constitutum ; lobis in cornua
curta, obtusa productis; membrana granulata."

Sehr sehen, nur in der Probe Nr. 3.

55. P. coelastroldes n. sp. (Taf. IV, Fig. 3, 4, 5).

„Coenobinm libere natans, e cellulis indivisis, lanceolatis, e latere
yisis ovoideis, cornu achroo terminatis, compositum. Coenobium
mtus cavum. Membrana granulata; cellulae basi processubus duobus
ornatae."

Diese seltene Art ist dem Coelastrum prohoscideum sehr ahnlich.
Probe Nr. 2.

56. P. Westi n, sp. (Taf, IV, Fig. 6, 7, 8),

„Coenobiis strato simpUci, continuo, parenchymatice con-
junctis, irregulariter contortis; cellulis periphericis late rotundatis,
vel paulo emarginatis; cornubus binis, membrana firma, aetata
rubescente."

Wie mir scheint, erwahnt G. S. W e s t diese Art, S. 135, Taf. V,
Fig. 20, Linnean Soc. Journ. Vol. XXXVIII (1907). Diese Art,
bei der man stets charakteristische Kriimmung der Coenobien be-
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gegnet, gehort nicht in den Formenkreis Pediastrum Kawraishyi
Schmidle. P. Kawraiskyi besitzt tief zweilappig eingeschnittene

Randzellen. Diese Zellen, von der Seite gesehen, sind den Randzellen

bei P. simplex sehr ahnlich.

Die Coenobien sind gewohnlich rund, die Zellen liickenlos mit-

einander verbunden; man kann die Kriimmung sogar an sehr jungen

vierzelligen Coenobien (Taf. IV, Fig. 6) bemerken.

Die Membran ist dick, gelbbraun, durch mehrere Granula rauh.

P. Westi ist ein haufiger Bestandteil des Planktons und lebt

im ganzen Viktoriasee.

57. P. duplex Meyen.

. . . var. clathratum A. Br. Alg. unicell. (1855).

. . . var. cohaerens Bohlin, in Bih. K. Svenska Vet. Akad.

Handl. Bd. XXIII, Afd. Ill, Nr. 7, S. 31, Taf. II,

Fig. 1.

. . . var. rectangulare Bohlin, 1. c. Taf. II, Fig. 3.

. . . var. inflata n. var. (Taf. IV, Fig. 9).

„Cellulis periphericis profunde bilobis, lobis medio inflatis in

cornua hyalina productis; cellulis centralibus profunde emarginatis,

lacunas magnas linquentibus. Membrana hyalina, delicatissime

punctata. Coenobiis orbicularibus, ellipticis vel cellulis irregulariter

dispositis."

Randzellen bei dieser Art sind tief zweilappig, die Lappen eng,

in der Mitte erweitert.

In alien Proben, aber am haufigsten in der Probe Nr. 7.

58. P. simplex Meyen var. radians Lemm., Forschungsber. Plon,

Bd. VII (1899); S. 115, Taf. II, Fig. 24—25.

4—8 zellige Coenobien.

. . . forma contorta mihi (Taf. IV, Fig. 13, 14).

„Cellulis alternatim contortis."

Diese Form ist haufiger als die typische Form. Die Lage der

Zellen, welche unter einem Winkel zueinander angebracht sind, ist

ein wichtiges Merkmal, das dieses Pediastrum von alien anderen

unterscheidet.

59. P. clathratum (Schroet.) Lemm., Forschungsber. Plon, VII,

S. 115, Taf. II, Fig. 26—31.

In alien Proben sehr haufig.

60. P, clathratum (Schroet.) Lemm.

var. mirabilis n. var. (Taf. IV, Fig. 11, 12).

13*
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„Cellulis periphericis contortis, cellulis centralibus saepe in

cornum productis. Membrana granulata/*

Diese Art besitzt manche innere Zellen, vvelche nur an der Basis

mit den auBeren zusammengewachsen sind.

Seltener als typische Form.

61. P. Tetras (Ehrenb.) Ralfs, Ann. Nat. Hist. XIV (1844),

S. 469, Taf. XII, Fig. 4.

Coenobien aus 4, 7 + 1 Zellen bestehend.

In alien Proben zerstreut.

. . . var. perforata n. var. (Taf. IV, Fig. 10).

,,Cellulae lacunas inter sese linquentes. Membrana hyalina."

Saltan, aber in alien Proben vorkommend.

62. P. Sturmi Reinsch. Algenf. Frank. (1867), Lenim,

Forschungsb. Plon, VII, S. 115, Taf. II, Fig. 32.

In alien Proben zerstreut.

Gatt. Coelastrum Naeg.

63. C. pnlchrum Schmidle, Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch.,

S. 206, Taf. XI, Fig- 1; Bohlin, Bib. T. Sv. Vet.-Akad. Hand!.

Bd. XXIII, Afd. Ill, S. 35, Taf. II, Fig. 4—10.

In alien Proben haufig.

. . . var. intermedia Bohlin, 1. c. S. 35, Taf. II, Fig. 16, 17.

mamillata 25.

. . . var. Tiasnta Schmidle, Engl. Bot. Jahrb. XXVI, XXXII,
(1903), S. 85, Taf. Ill, Fig. 7.

In alien Proben zerstreut.

C, pulchrum ist eine auBerordentlich variierende Form und es

war mir leicht, im Materiale von Viktoriasee alle Formenvariationen
der Zellen zu sehen.

64. C. microporum Naeg., ex A. Br. Alg. Unicell. (1855). S. 70.

Haufige Form.

65. C. sfhuericum Naeg., Gatt. eins. Alg. (1849), S. 97, Taf. V c.

Fig. 1 a—d.

Haufige Form.

66. C. proboscideum Bohlin, 1. c. S. 33, Taf. II, Fig. 19—22.
Haufige Form.

67. C. reticulatum (Dang.) Senn. — Hariotina reticulata Dang.;

28—32
In alien Proben sehr haufig.
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68. C. Stuhlmanni Schmidle, Engl. Bot. Jahrb. (1902),

Bd. XXXII, Taf. Ill, Fig. 8 a, b, c.

In alien Proben zerstreut.

69. C. composituni G. S. West, Linnean Soc. Journ. Bot. Vol.

XXXVIII (1907), S. 136, Taf. V, Fig. 8, 9.

Seltenere Form.

Gatt. Sorastrum Kg.

70. 8. americanum (Bohlin) Schmidle, Engl. Bot. Jahrb. Bd.

XXVII; Selenosphaerium americanum Bohlin, Bih. till. K. Sv. Vet.-

Akad. Handl., Bd. XXIII, Afd. Ill, Nr. 7, S. 40, Taf. II, Fig. 38—41.

Haufige Planktonform (Taf. IV, Fig. 15).

Unterscheidet sich vom Coelastnim javanicum, mihi (Das Phyto-

plankton einiger javanischen Seen usw., S. 664, Taf. XXXVI,
Fig. 3 a, b) durch die immer sehr stark entwickelte innere Hohl-

kugel. Die herzformig-pyramidale Form der Zellen haben die beiden

Arten ahnlich.

Fam. Scenedesmaceae.

Gatt. Schmidleia n. gen,

,,Coenobium globosum, libere natans, intus cavum, e cellulis

oblongo ellipticis, curvatis, formatum. Chlorophorum pyrenoidem

singulum fovens.''

„Propagatio contentus divisione succedanea in cellulas filiales,

quae iam intra cellulam matricalem inclusae, in coenobium novum

disponunter/'

71. S. elegans n. sp. (Taf. V, Fig. 1—4).

„Coenobiis bipolaribus, globosis; cellulis oblongo-elUpticis utroque

polo rotundatis, curvatis. Membrana hyalina, vel paulo granulata."

Lg. cell. 12—25 fx, It. 3—10 /*.

. . . var. simplex n. var. (Taf. V, Fig. 5).

,,Coenobiis 4-cellularibus."

8. elegans zeichnet sich durch kugelformige Gestalt der Kolo-

nien aus; in der Aquatorialebene sind die Zellen zusammengewachsen,

je zu zwei einerseits, wahrend an den Polen je 4 Zellen an beiden

Seiten zusammengewachsen sind und eine Offnung, wie ein Quadrat-

fensterchen bilden (Taf. V, Fig. 2, 3), Die Kolonien schwimmen

frei; die alteren bilden eine Gallerthiille (Taf. V, Fig. 2), die gestreift

erscheint. Die Zellen, welche im Begriffe sind, sich zu vermehren,

teilen sich in zwei Langsflachen und einer Querflache (Taf. V, Fig. 4).

Die jungen Kolonien halten sich einige Zeit' an die alte Membran,

wodurch zusammengesetzte Kolonien entstehen.
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Es ist eine ziemlich seltcne Art und sie war am haufigsten in

der Probe Nr. 2 und 3 vorhanden.

Var. simplex n. var. besitzt nur vier Zellen, jedoch weist sie

trotzdem die Grundmerkmale auf, und zwar: in der Aquatorialebene
zwei zusammengewachsene, einseitlich sich beriihrende Zellen; die

Polen der Coenobien deutlich sichtbar. Die Gattung Schmidleia
steht systematisch der Gattung Scenedesmus nahe und besonders
dessen Art S, arcuatns Lemm., welcher ziemlich haufig im Plankton
des Viktoriasees erscheint.

Gatt. Schroederiella n. gen.

„Coenobium libere natans, e cellulis cylindrico-ellipticis in cir-

culum centre vacuum alternatim dispositis, compositum. Chloro-
phorum p3n:enoidem singulum fovens/'

„Propagatio divisione succedanea in cellulas filiales, quae iam
mtra cellulam matricalem inclusae, in coenobium novum dispo-
nuntur."

72. S. africana n. sp. (Taf. V, Fig. 6, 7).

^Coenobiis 8-cellularibus, cellulis cylindraceo-ellipticis, apice
rotundatis, e basi alternatim in circulum centro vacuo dispositis.
Membrana hyalina."

Lg. cell. ca. 10 ^, It. ca. 6 /i.

Diese typische Planktonform besteht aus 8 zylindrischen Zellen
mit. abgerundetem, distalen Ende und mit der beiderseits mit den
nachbarlichen Zellen zusammengewachsener Basis. Auf diese Weise
1st der Durchschnitt kreisformig. innen hohl. Die alteren Kolonien
smd mit einer weiten GallerthiiUe umgeben. Diese Art gehort zu
den Seltenheiten, ich fand nur einige Exemplare in den Proben
Nr. 2, 5, 7.

^ F

Am nachsten der Gattung Schroederiella steht Scenedesmus
curvatm Bohlin, in Brasilien gefunden, jedoch sind die Kolonien des
S. curvatus halbkreisformig und bilden niemals einen Ring, Dies
gilt selbst von den jiingsten Kolonien - ferner ist die Gestalt der
Zellen anders gebildet.

Gatt. Victoriella n. gen.

„Coenobia libere natantia, e cellulis conformibus cruciatim
centro commum dispositis, constituta; pyrenoide singulo, centrali."

„Propagatio divisione succedanea in cellulas filiales."
73. V. Ostenfeldi n. sp. (Taf. VII, Fig. 3—5).
Coenobiis 4-cellularibus

; cellulae cylindricae utroque polo
aculeo curvato instructae; membrana hyaHna."

, Lg. cell. 8 ft, It. 4 /I.
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Die Coenobien sind sehr klcin; in der Lage, wie Fig. 3 gesehen,

sind sie einer ganz jungen, 2 zelligen Kolonie des Scenedesmus quadri-

canda ahnlich. Auf Fig. 5 sehen wir so eine Kolonie von oben und
bemerken, da6 die Zellen im Durchschnitt rund sind und in der

Mitte des Coenobium eine Liicke lassen. Ich meine, da6 diese Gattung

einen Ubergang zwischen der Gattung Scenedesmus und Crucigenia

einerseits und der Gattung Schroederiella, Schmidleia und Coelasirum

andererseits bildet.

Sehr selten, nur in der Probe Nr. 7.

Gatt. Scenedesmus Meyen.

74. 8. hijugatus (Turp.) Kg., Syn. Diat. (1834).

In alien Proben haufig.

. . . var. alternans (Reinsch) Hansg.

Haufig.

8. arcuatus Lemm.
Haufig, besonders in der Probe Nr. 2, 3, 7.

75. 8. acmninatus (Lagerh.) Chodat; 8elenastrum acuminatum

Lagerh. in Wittr. et Nordst.

Zwischen anderen Planktonten zerstreut, aber ziemlich selten.

. . . forma (Taf. VII, Fig. 6).

In der Probe Nr. 2. Selten.

76. 8. oUiqnus (Turp.) Kg., Syn. Diat. (1834).

Zerstreut (Taf. VII, Fig. 7).

77. 8. incrassatulus Bohlin, in Bih. Till. K. Svenska Vet.-Akad.

Handl. Bd. XXIII, Afd. Ill, Nr. 7, S. 24, Taf. I, Fig. 45—51.

Selten.

78. 8. Raciborskii n. sp. (Taf. VII, Fig. 1, P, 2).

„Coenobiis Ubere natantibus, arcuatis. Cellulis oblongo-cy-

lindricis, arcuatis, utroque polo rotundatis, spinula armatis, lacunas

ellipticas intersese Hnquentibus. Cellulae in seriem simplicem con-

junctae. Membrana hyalina.'*

Lg. cell. 15 /(, It. 4 fx.

Die Zellmembran ist an den Enden starker ausgebildet, als im

mittleren Teile, wie Fig. 2 zeigt. Die Zellen ordnen sich in einem

Halbkreis und diese eigentiimliche Krummung gibt der Art ein sehr

charakteristisches Aussehen. Zwar bemerkte ich keine Pyrenoide,

doch bin ich iiberzeugt, daB sie vorhanden sind. Sehr selten, nur

in der Probe 10 a.

79. 8, quadricauda (Turp.) Breb. Alg. Falais (1835).

In alien Proben zerstreut.
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80. S. perforatus Lemm. Zeitschr. f. Fisch. u. Hilfsw. (1903);
Hedwigia, Bd. XLVIII, Taf. Ill, Fig. 4; Turner in Kongl. Svenske
Vet.-Akad. Handl. Bd.XXV, Nr.5, S. 161; Taf. 20, Fig. 19 b; Virieux,

Plancton du lac Victoria Nyanza (1913), S. 11, Taf. I, Fig. 4 als

S. quadricauda Breb. var. Tnaxima West subvar. arcuata Virieux.

Coenobien 4- und 8 zellig, selten flach, gewohnlich gekriimmt.
Haufiger als S. quadricauda.

81. S. Hystrix Lagerh., Pediastr., Protoc. och PalmelL, S. 62,
Taf. Ill, Fig. 18.

. . . forma (Taf. VII, Fig. 8).

Zwischen anderen Planktonten zerstreut.

Gatt. Crucigenia Morren.

82. C. keteracantha Nordst. in Wittr. et Nordst. Alg. aqu. dulc.
easic. n. 451 et in Bot. Not. (1882).

Sehr selten, Probe Nr. 2, 7 (Taf. VII, Fig. 10).

83. C. Schroederi Schmidle, Cohniella staurogeniaeformis Schroed.,
Tetrastrum staurog. Chod.

Sehr selten, in der Probe Nr. 2.

84. C. apiculata Lemm.
var. africana n. var. (Taf. VII, Fig. 13).

„Cellulis oblongo cylindricis, apice rotundatis spinis curtis
ornatis, lacunas magnas inter sese linquentibus."

J. Virieux erwahnt in seiner Arbeit „Plancton du lac Vic-
toria Nyanza", S. 11, Taf. I, Fig. 5, die von ihm nur zweimal ge-
sehene Crucigenia. Er halt dieselbe fiir eine neue Art, aber
wegen Mangel an Material konnte er sie nicht genauer bestimmen.
Die erwahnte Abbildung gibt diese Form sehr getreu wieder. Junge
Coenobien stellen sich oft so dar, aber bei naherer Betrachtung einer
groBeren Anzahl Exemplare beobachtete ich besonders an den Rand-
zellen des Coenobiums stachelige Membranverdickungen, die an ahn-
hche Gebilde der C. apiculata stark erinnern. Die Mittelzellen haben
oft keme Verdickungen und sehen damals ganz so aus, wie die Ab-
bildung von J. Virieux zeigt. Sie untei^cheiden sich jedoch
merkhch von C. apiculata durch langere und schlankere Zellen und
durch geraumige Liicken zwischen denselben. Ich bin dieser Form
ofters im Plankton begegnet. Man kann sie leicht erblicken, denn
das Coenobium ist am haufigsten von bedeutenden Dimensionen;
es besteht aus 64 und mehr Zellen und macht den Eindruck eines
regelmaBigen Netzes.

In alien Proben zerstreut.
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Gatt. Chodatella Lemm.

85. Ch. quadriseta Lemm., Hedwigia, Bd. XXXVII, S. 310,

Taf. X, Fig. 10.

Sehr selten. (Taf. VII, Fig. 9.)

86. Ch. longiseta Lemm., 1. c. S. 310, Taf. X, Fig. 11—-18.

. . . forma. Nur einmal in der Probe Nr. 1 gesehen.

(Tal VII, Fig. 20.)

87. Ch. armuta Lemm., Biol. St. Plon, VI, Taf. V, Fig. 7.

Zwischen anderen Planktonten, besonders in der Probe Nr. 2

zerstreut (Taf. VII, Fig. 11).

88. Ch. subsalsa Lemm.
var. citriformis n. var. (Taf. Vll, Fig. 15— 19).

„Cellulis oblongo-ellipticis, 3-^4 setis armatis. Cellulae matri-

cales globosis vel globoso-ellipticis. Membrana hyalina.'*

Nur sehr junge Zellen sind der Ch. subsalsa ahnlich, die alteren

nehmen eine rundlich-elliptische Form an, an den beiden Polen hin-

gegen bilden sie kurze, schnabelformige, abgerundete Ausstiilpungen,

an deren Basis Borsten in der Zahl von 3—4 angebracht sind; manch-

mal sind an einem Pole 3, am anderen 4 Borsten. Die Mutterzellen

als auch die alteren Zellen haben eine Form, die an Ch. citriformis

Snov sehr erinnert. Sie unterscheiden sich blo6 durch die Zahl

der Borsten (bei Ch. citriformis 6—9 Borsten), durch die GroBe der

Zellen usw.

In alien Proben, am haufigsten in der Probe Nr. 2, 3.

Gatt. Kirchneriella Schmidle.

89. K. lunaris (Kirchn.) Moeb.; K. lunata Schmidle; Bhaphid.

convolutum var. lunaris Kirchn., Algenfl. von Schlesien, S. 114.

Kolonien groB, Haufig.

90. K. contorta (Schmidle) Bohlin; K. obesa v. contorta Schmidle,

Flora (1894), Taf. VII, Fig. 2.

Zerstreut.

Gatt. Rhaphidium Kg.

91. Eh. fasciculaium Kg.

. var. falcata (Corda) Rabenh.

. var. acicularis (A. Br.) Rabenh.

. var. radiata Bernard.

. var. spiralis W. et G. S. West.

. var. javanica mihi.

Typische Form mit den Varietaten zerstreut.
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92. Rh. Brattni Naeg.

var. lactistris Chodat, Algues vertes de la Suisse (1902),

S. 199, Fig. 117.

Zerstreut.

9-i. BJi. planctonicum n. sp. (Taf. VII, Fig. 12).

„Cellulis solitariis vel geminis, fusiformibus, tegumentis gelati-

nosis, fusiformibus congestis."

Zerstreut.

Gatt. Selenastrum Reinsch.

94. S. gracile Reinsch, Abh. Natur. Ges. Nxirnb. 3, Heft 2 (1867)

Kolonien groB, aus vielen Zellen zusammengesetzt.

Gatt. Closteriopsis Lemm.

'isstma

(1899), S. 29, Taf. II, Fig. 36—38.

In alien Proben, besonders haufig in der Probe Nr. 9 und 10.

Gatt. Schroederia Lemm.

96. S, setigera (Schroed.) Lemm., Hedwigia, Bd. XXXVII
(1898), S. 311; Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. Bd. XV, Taf. XXV,
Fig. 4.

Sehr selten.

Gatt. Tetraedron Kg.

97. T. trigonum Naeg.

. . . var. papillifera (Schroed.) Lemm.
Selten.

. . . var. cmssa Reinsch.

In der Probe Nr. 7 haufig, in anderen zerstreut.

. . . var. tetragona (Naeg.) Rabenh.
Haufig.

. , . var. punctata Kirchner.

Selten.

98. T. eiioi^me (Ralfs) Hansg., Hedwigia (1888), S. 132.

In der Probe Nr. 7 haufig, in anderen zerstreut.

99. T. hastatum (Reinsch) Hansg., 1. c. S. 132.

Selten.

100. T. minimum (A. Br.) Hansg., 1. c. S. 131.

Zerstreut.

101. T. pentaedricum W. et G. S. West, Trans. Linn. See
London (1895), Bot., Vol. V, Part. 2, S. 84, Taf. V, Fig. 15, 16.

Selten.
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102. T. victoriae n. sp. (Taf. V, Fig. 1—4).

,,Cellulae 4-lobulatae, medio profunde emarginatae et in duas
semicellulas cruciforme contortas, distinctae; angulis rotundatis,

spina brevi armatis."

Lg. 20—30 fx, It. 10—15 p..

Die Zellen stets stark zusammengedreht, mit geraden Stachcln

geendigt, die an der Spitze gerade abgestutzt sind.

103. T. inflatum n. sp. (Taf. VI, Fig. 5—8),

,,Cellulis trigonis, lateribus leviter emarginatis, angulis elongatis,

obtusis; cellulis centro inflatis; membrana hyalina vel punctata."

Lg. cell. 10—15 li, lg. cum angulis ad 30 jx.

Die Zellen erinnern, von oben gesehen, an Staurastrum mit drei

Fortsatzen und deshalb ist es etwas schwer, sie von Staurastrum

zu unterscheiden.

104. T. arthrodesitiiforme G. S. West, in Phytoplankton from

the Albert Nyanza. (Journal of Botany, July 1909.)

. . . forma typica mihi (Taf. VI, Fig. 9, 10).

„Cellulis quadrangularibus, angulis longis, acutis.''
r

In alien Proben, besonders in der Probe Nr. 2, 3.

Lg. ad 15 ft, it. ad 18 /x, lg. cum angulis ad 45 «.

. . . forma trigona mihi (Taf. VI, Fig. 15).

Cellulis trigonis. Selten.

. . . forma pentagona mihi (Taf. VI, Fig. 14).

Cellulis 5-gonis. Selten.

. . . var. lobulata n. var. (Taf. VI, Fig. 11).

,,Angulis longis, apice breviter bilobulatis."

Zerstreut. Dimensionen wie bei forma typica.

. . . var. irregularis n. var. (Taf. VI, Fig. 13).

,,Angulis breviter productis, longe bilobis vel spina singula

armatis, semicellulis leviter contortis."

Lg. cell. 15 n, It. 20 jx, lg. cum spinis 50 /z.

Selten.

var. contorta n. var. (Taf. VI, Fig. 12).

„Angulis longis, acutis; semicellulis cruciforme contortis."

Lg. cell. 15 fi, lg. cum angulis 60 /x.

Seltener als forma typica.

. . . var. elongata nov. var. (Taf. VI. Fig. 16).

„Angulis maxime elongatis, acutis vel capitatis; semicellulis

contortis."

Lg. cell. 15 ft, h. 10 fx, lg. cell, cum anguhs 70—80 /i.

Selten und nur in der Probe Nr. 7.
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Tetmedron arthrodesmifonne samt seinen Varietaten gehort zu
den wichtigsten Bestandteilen des Planktons und zeichnet sich durch
groBe Variabilitat der Formen aus.

105. T. paradoxum n. sp, (Taf. VI, Fig. 17, 18).

„Cellulis 8-gonis, angulis acutis, liviter contortis."
Lg. cell. 15 p., It. 12 /I, Ig. cum angulis 60 jx.

Die Zelle hat eine unregelmaBige Gestalt. Die Fortsatze sind
je zu vier in zwei Ebenen geordnet. Sie sind lang, hyalin, unregel-
maBig verjiingt.

Sehr selten, nur in der Probe Nr. 7.

Gatt. Oocystis Naeg.

106. O. solitaria Wittr., in Wittr. et Nordst. Alg. Exsicc. (1879).
Haufig.

107. 0. lacnstris Chodat, Bull. Herb. Boiss. (1897)* Algues
Vertes de la Suisse (1902), S. 190.

^^r ^F Am ^

^

Haufig.

Gatt. Gloeocystis Naeg.

108. G. Ikapoae Schmidle, Engl. Bot. Jahrb. Bd. XXXII,
H. 1 (1902), S. 79, Taf. Ill, Fig. 4.

Zwischen anderen Planktonten zerstreut. Probe Nr. 1, 2.

G. RehmanF) n. sp. (Taf. VIII, Fig. 1, 2).
„Cellulis oblongo-ellipticis, 4—16 (rarissime solitariis), tegumentis

crassis mstructis."

•
In alien Proben, besonders in der Probe 1, 2, 3, 7.

Gatt. Hofmania Chodat.
109. H. africana n. sp. (Taf. VIII, Fig. 5—8).

=u "^^r^'!;
^'''' rotundatis, apice acutis, in colonias planas corapo-

sitae. Membrana cellulae matricalis disciformis."
In der Probe Nr. 1 haufig.

Gatt. Dictyosphaerium Naeg.

Taf X^Vf
^''^'^'^^'''" '^^'°°^' F'-eshw. Alg. U. S. A. (1874), S. 84,

Haufig.

Gatt. Dimorphococcus A. Br.
111. D. lunatus A. Br., Alg. unic. (1855)
Haufig. '

') Benannt nach Prof. Rahman, dem bekanuten polmschen ForscherAfrikas.
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Gatt. Botryococcus Kg.

112. B. Brauni Kg., Sp. Alg. (1849), S. 892.

In alien Proben haufig. (Auch als ,,Wasserblute" in dem
nordlichen Telle des Viktoriasees besonders reichlich beobachtet.

B. Schroder.)

Gatt. Peniococcus n. gen.

„Cellulis cylindricis, irregulariter emarginatis, medio constrictis;

pyrenoide singulo. Membrana hyalina. Chlorophoris multis. Propa-

gatio divisione transversa."

113. P. Nyanzae n. sp. (Taf. VII, Fig. 14).

Lg. ad 20 /i, It. 10 fi.

Zwischen anderen Planktonten zerstreut.

Ord. Myxophyceae.

Gatt. Anabaena Bory.

114. A. flos-aquae (Lyngb.) Breb. Alg. Eur. Falais, S. 36 (1835).

In der Probe Nr. 6 zahlreich; steril.

115. A. Tanganyikae G. S. West, Linnean Sec. Jour., Bot.,

Vol. 38 (1907), S. 171, Taf. X, Fig. 3.

Sehr selten.

Gatt. Lyngbya C. Ag.

116. L. circumcreta G. S. West, 1. c. S. 174, Taf. IX, Fig. 7.

In alien Proben haufig.

117. L. Nyassae Schmidle, Engl. Bot. Jahrb. Bd. XXXII, H. 1

(1902), S. 60, Taf. I, Fig. 2.

Die Plasmagraneln auf den Zellenden sind vollkommen deutlich.

In den Proben Nr. 9, 10 haufig.

Gatt. Dactylococcopsls Hansg.

118. D. rhapJiidioides Hansg., Notarisia Bd. XII (1888) ; Lemmer-

mann in Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. (1900), Bd. XVIII, S. 309.

Gatt. Merismopedia Meyen.

liy. M. glauca (Ehrenb.) JNaeg. Uatt. emz. Alg. (lo^yj, ;=». do,

Taf. I D, Fig. 1.

Zerstreut.

120. M. punctata Meyen (1839); Rabenh. Fl. Europ. Alg. II

(1865), S. 57.

Haufiger als vorige Art.
m

Gatt. Microcystis Kg.

121. M, aeruginosa Kg., Tabl. Phyc. Taf. VIII.

In der Probe Nr. 6.
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122. M. flos-aqiiae (Wittr.) Kirchner, in Engl.-Prantl, Nat.
Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1 a, S. 56.

In alien Proben zerstreut.

123. M. ochracea (Brand) Lemm.
In alien Proben zerstreut.

Gatt. Chroococcus Naeg.
124. Ch. turgidus (Kg.) Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849), S. 46.

Selten.

125. Ch. Purallekpipedon Schmidle, Engl. Bot. Jahrb., Bd XXX
(1902), S. 242, Taf. V, Fig. 7.

Zerstreut.

126. Cyanophycee. (Taf. VIII, Fig. 9—13.)
Diese ratselhafte Cyanopkycee lebt im ganzen See und kann man

sie oft sehen, besonders in den Anfangsstadien, bestehend aus einigen
ZeUen, die einen spiralen Faden bilden, mit einer schwach ent-
wickelten oder noch nicht entstandenen Hiille. In letzterem Falle
kann man sie fiir junge Anabaena Tanganyikae halten, der die zweite
Grenzzelle fehlt. Auf den alteren Exemplaren sieht man die Hiille
sehr deutlich, sowie auch die Grenzzelle; auf den sehr jungen Faden
fehlt die Grenzzelle und die Hiille. Diese Cyanophycee vermehrt sich
mit Hilfe der Gonidien

; die Bildung von Dauersporen habe ich nicht
beobachtet und deshalb kann ich ihre Zugehorigkeit nicht naher
^stimmen. Vielleicht bildet sie an den Ufern des Sees in stiUen
Buchten ganze Lager und nur die jungen, leichten Faden. durch die
Wellen fortgenssen, vermischen sich mit anderen Plankton-Algen.
Weitere Forschungen werden dies gewlB aufklaren.

Gatt. Cylindrospermum.
127. C. spec. ? (Taf. VIII, Fig. 14.)

Dauerspore: Ig. ad 25 ;., It. ad 12 ,„. Grenzzelle: Ig. 7 ;., It. 5 ,«.

Fam. Peridineae.

Gatt. Peridinium Ehrenh.i)

T^ .
^^^1 ^•„^™^'''^»» Lemm., G. S. West in Linn. See. Journ.

Bot., vol. 38 (1907), S. 189, Taf. IX. Fig. 2 a-e.
In aUen Proben zerstreut.

129. P. africanum Lemm., G. S. West, I. c, S. 188, Taf. IX.
i'lg. 1 a—e).

In alien Proben zerstreut.

>. ^^L ^;/t^"'''^*
Lemm., Kryptogamenflora der Mark Branden-

burg, Bd. Ill, H. 4, S. 670.

') ich habe auch Peridinium umhoruUum und P. tahulatam gefunden.
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Die Zellen klein; Ig. ad 28 //, It. ad 25 fx. (Taf. VIII, Fig. 16—19.)
Zerstreut.

131. P. Westi Lemm., Trans, of the Roy. Soc. of Edinburgh
Vol. 41, Part. Ill (1905), S. 495, Fig. A—D.

Nur in der Probe Nr. 6.

Gatt. Ceratium Schrank.
132. C. hrachyceros v. Daday, in Zool. Jahrb. Bd. XXV, H. 2,

(1907), S. 251, Fig. A; Ceratium. hirundinella 0. F. Miiller in Linn.
Soc. Journ. Bd. XXXVIII (1907), S. 189, Taf. IX, Fig. 4; Ceratium
hirundinella (O. F. Miiller) Schrank var. hrachyceros (v. Daday) Osten-
feld in Bull, of the Museum of Comp. Zool., Bd. Lll, Nr. 10 (1909),
S. 175, Taf. II, Fig. 15—17; WoJoszynska imKosmos (1914) Bd, 10—12,
H. XXXVIII Ig. 125—160 li. It. 40—55 /.. (Taf. VIII, Fig. 15.)

Die Zellen imnier dreihcirnig, gegen die Ventralseite stark ge-

krlimmt. Diese Kriimmung dient zum Schutze der Langsfurche und
der LangsgeiBel. Die Variabilitat bei dieser Art ist ganz gering. Lebt
im ganzen See, in manchen Proben als haufig vorkommende Form.

133. C. hirundinella (O. F. M.) Schrank, in Briefc nat. phys. okon.
Inhalts (1802), S. 375.

Nur dreihornige Form.
In der Probe Nr. 6 haufig, in anderen Proben als sehr seltene

Form

.

Ord. Flagellatae.

Gatt. Dinobryon Ehrenb.

134. D. Sertularia Ehrenb., Lemm. Kryptogamenflora der Mark
Brandenburg, Bd. Ill, H. 3 (1908), S. 461.

In einigen isolierten Exemplaren, welche teilweise zerstort

erschienen. (Taf. VIII, Fig. 23.)

135. D. sp. (Taf. VIII, Fig. 21, 22.)

Die Bestimmung mancher Exemplare war fiir mich unmoglich.

Gatt. Trachelomonas Ehrenb.

136. T. hispida (Perty) Stein, Organ. Ill, 1, Taf. XXII, Fig. 21,

24—33.

Selten. (Taf. VIII, Fig. 4.)

Tafelerklarung.

Tafel II.

Meloeira nyassensis O. Miill. var. vintoriae O. Miiller (etwas schematisiert)

.

^ig- 1- Drei Zellen, einem keimenden Faden der mehr als 16 zelligen Auxospore

entstammend.

" 2. Vegetativer Faden in seinem minimalen Durchmesser.
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«f 4.

*# 5.

PW 6.

9P 7.

Fig. 1--3.

f> 4.

5, 6.

7, 8.

9-

10 *

11--14.

Fig. 3. Zweizellige, keimende Auxospore am Ende des Gurtelbandes einer

Mutterzellhalfte aufsitzend.

Isolierte, keimende Auxospore.

Der anormale Faden mit Zellen, deren Disci miteinander nicht ver-

bunden sind.

Auxospore isoliert, Gurtelband vorhanden.

Auxospore isoliert, keine der beiden Schalen hat ein Gurtelband
gebildet.

„ 8—10. Auxospore isoliert,. Fig. 8: der untere Pol mit dem Teile des Gurtel-
bandes der Mutterzellhalfte; Fig. 9: Auxospore von vorn gesehen;
Fig. 10: Seitenansicht.

Tafel in,

Kkizosolenia ajricana n. sp.

Rhizosolenia stagnalis.

Rhizosolenia eriensis f. brevispina.

Rhizosolenia eriensis var. pusilla n. var.

Rhizosolenia eriensis f. typica.

Synedra victoriae n. sp.

Mdosira Schroederi n. sp.; Fig. H: Discusflache mit Foren bedeckt,
die Rander mit zahlreichen Zahnchen besetzt; Fig. 12: ein kurzer
2 zelliger Faden

; die Rander mit kurzen Zahnchen und langeren
Dornen besetzt; Fig. 13; Melosira SchroedeH var. minor n. var.. ein
2zelliger Faden; Fig. 14: ein Stiick der Mantelflache mit Poren-
reihen (schematisiert)

.

Euastrum Engleri; Fig. 16: forma typica; Fig. 15: var. victoriae n. var.,

stark vergroBert; Fig. 17: forma.

Tafel IV.

Fig. 1, 2. Pediastrum sorastroides n. sp.

Pediastrum coelastroides n. sp.; Fig. 5: von der Seite.
Pediastrum Westi n. sp.

Pediastrum duplex var. inflata.

Pediastrum Tetras var. perforata n. var.
Pediastrum clathratum var. mirabilis.

Pediastrum simplex var. radians forma conforta.
Sorastrum americanum.

Tafel V.

Fig. 1-5. Schmidleia elegans; Fig. 1: Junge, freischwimmende Kolonie; Fig. 2:
altere Kolonie. von einer GallerthuUe umgeben; Fig. 3: eine sich ver-
mehrende Kolonie, gesehen von der Seite des Polens der Kolonie;
zwei Mutterzellen haben bereits Tochterkolonien gebildet, die noch
m der alten Membran stecken. Man sieht den charakteristischen
Zusammenwuchs der Zellen. die eine quadratformige Offnung lassen;
Fig. 4: die Anfangsstadien der Teilung der MutterzeUen; Fig. 5:
... var. Hmplex n. var.. junge Kolonien inmitten von MutterzeU-

.. 15—17.

„ 6—8.

» 9.

» 10.

.. 11, 12.

,. 13. 14.

» 15.

membranen.

*a 6. 7. Schroederiella africana n. sp. ; Fig. 6 : vier junge Kolonien in Membrau-
huUen der Mutterzellen; Fig. 7: altere freisch.vimmende Kolonie,
vou umfangreicher GallerthuUe umgeben.
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Tafel VI.

Fig- 1— 4, Tetraedron victoriae.

>>
5— 8. Tetraedron infJatnm; Fig. 5, 6: von obcn; Fig. 1, 8: von der Seite

gesehen.

,, 9—16. Tetraedron arthrodesmiforme; Fig. 9, 10: forma typica\ Fig. 14; forma
pentagona; Fig. 15: forma trigona; Fig. II: var. lobnlatam; Fig. 12:

var. coniorta; Fig. 13: var. irregularis; Fig. 16: var. elongatum.

,, 17, 18. Tetraedron paradoxiim.-

Tafel VII.
r

Fig. 1, 1', 2. Scenedesmits RaciborsJcii ; Fig. 2: von oben.

3—5. Vicioriella Ostenfeldi; Fig. 5: von oben.

6. Scenedesmus acuminatus, forma.

7. Scenedesmus ohliquus.

8. Scenedesmus Hystrix.

9. Chodatella qvadriseta.

10. Crucigenia heteracantha.

11. Ohodatella armata.

rr

f>

>r

>r

1

1

9 t

r 9

ft 12. IRhaphidium. planctonicum.

" 13. Crucigenia apiculata var. africana.

'. 14. Peniococcus Nyansae.

" 15—19. Chodatella suhsalsa var. citriformis; Fig. 15, 16 : forma typica; Fig. 17, 18:

forma quadriseta; Fig. 18 von oben. Fig. 19: anormale Bildung der

Borsten.

,, 20. Chodatella loyigiscta, forma.

,. 21—23. Dinobryon sp.

Tafel VIII.

Fig. 1, 2. Gloeocystis Rehmani.

3. Phacu^ sp.

4. Trachelomonas hispida.

5—8. Hofmania africana.

9—13. Eine Cyanophycee.

14. Cylindrospermum sp. ?; eine Dauerspore mit der Grunzzelle.

15. Ceratium brachyceros.

16—19. Peridinium Penardi.

2. Allgemeiner TeiL

Der Viktoriascc gehort zu den groBtcn Seen der Erde. In

einem so bedeutcndcn Wasserbecken miiBte sich das organische

Leben verschiedenartig gestalten, daher miiCten auch Unterschiede

in der Verbreitung der Plankton-Algen melir oder wcniger dcutlicli

hervortreten. Diese Unterschiede hangen von vielcn Faktorcn ab,

die entweder sehr variablen Charakter haben, wic die Winde und die

von ihnen stammenden Wasserstromungen, ebenso wie der Wellen-

schlag und die Regengiisse usw., oder sie haben weniger variabkm

Charakter, wie die Temperatur, deren jahrliche Schwankungen nicht

sehr groB sind, da der See unter dem Aquator Hegt. Auch die In-

tensitat des Lichtes verandert sich aus demselben Gruade nicht

Htdwigia Band L K 14



^H) Bruno Schroder.

sonderlich; ferner gelioren Iiierher die konstanten Stromungen, die

unzweifelhaft in eincm groDcn See vorhanden sind. Zu den Faktoren,
die gewiB eine groCe Bedeutung haben, gehcirt auch die Gestaltiing
der Kiiste und der angrenzendcn plkinzengeographischen Gebiete,
von denen die Strome verschiedcne mineralisclie Bestandteilc, sowie
verschiedene Phyto- und Zoo-Mikroorganismcn mitbringen, welche
teilwcise auf die Gestaltung der Kiistenformation, auf die des See-
grundes und des Planktons EinfluB haben.

Die Verteilung der Plankton-Algen im Viktoriasee, die also
von zahlreichcn Faktoren abhangig ist und die ich weiter unten in

allgemeinen Grundrissen darstellc, kann ich nur fur einen kurzen
Zeitraum von hochstens einigcn Wochen in den Monaten September
und Oktober 1910 angeben. Solche Unterschiede in der Verteilung
traten jedoch ziemlich deutlich hervor, und dcshalb erwahne ich sie.

Die Seekarte gibt den Weg an, den Bruno Schroder zuriick-
gelegt hat; seine Proben stammen aus neun verschiedenen Gegenden
des Sees. Einen Vergleich zwischen dem Plankton der Uferregionen
und dem des offenen Sees kann ich leider nicht ziehen. — Bevor ich
zu dem eigenthchen Stoffe iibejgehe, erlaube ich mir, eine Stelle aus
emem Briefe Schroders anzufiihren, in dem er folgenderweise
das Aussehen des Sees kurz charakterisiert : — „Die Wasserbliitei) in
der Probe Nr. 10 b war staubfein und von gelblich-brauner Farbe.
Sie HeB sich nach meinen Tagebuchaufzeichnungen 1—2 m in das
Seewasser hinab verfolgen. Die Farbe des Wassers im Kavirondo-
Golf unterschied sich sowohl am 24. September wie am 4. Oktober
deutlich von der Wasserfarbe der librigen Teile des Sees auBerhalb
dieses Golfes. Sie war gelbhch-braungriin und sah fast wie durch-
schemendcr Onyx aus {Synedra-Flankton)

. Sonst war die Wasserfarbe
des Sees em mehr oder weniger sattes Dunkelgriin von dem Farben-
tone des Nephrits. Nebenbei bemerkt, ist die Probe Nr. 6 mit Netzen
gefischt, die ubrigen Proben sind mittels der Schiffspumpe ent-
nommen.

Nr. 1. Kavirondo- Gulf.
Melosira Schroederi ^Flankton; auBer ihr Mdosira nyassensis,M Agasstzt, Surirella sp., Cyrnatopleura sp., Synedra Cunningtoni,

Hofmama africana, Pediastrum sp., Codastrum sp., Sorastrum
amencanum^ Botryococcus Brauni, Oocystis sp., Microcystis sp.

Nr.2^ Zwischen Nyango-Bay und Isle 1 1 e m b a.
Synedra -Vl^nki on] neben der Melosira nyassensis M.

^'^''^'^^^'^ ^^ber seltener; M, Agassizi, Snridla sp., Cymato-

^) Tioiryococcus Drauni Kg.

- 1

.
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ple^^ra sp., Nitzschia nyasseyisis, RUzosolenia sp. ; auBer den Bacil-

lariaceen zahlreiche Chlorophijveae. Ein sehr iiiLcressantes Material;
hier fand ich die seltenstcn Arten.

Nr. 3. Zwischen Ugingu-Islands und der
Karungo-Bay.

Mdosira nyasse-vsis -Plankton; die dominierende Form ist

M, mjassensis, die sich eben im Stadium der Bildung von Aiixo-

I

'^ccre/fue

^^^AY>cne^?wr/la
Fig. 2.

sporen befand. Im iibrigcn sah ich die Auxosporen in kciner anderen
Probe auCer in der Probe Nr. 2 in einigen Fallen. Das Material ist der

Probe Nr. 2 ahnlich.

Nr. 4. Zwischen Shirati und Ukara.
Melosira nyassensis- tmd Surirella -Plankton. Gemischtes

Plankton; M. Schroederi verschwindet, M. Agassizi in wenigen
c.xcmplaren. Gewohnliche Bestandteile sind hingegen Desmuliaceae

,

Pedm,<^trum sp., Coeltustrum sp. usw.

14*
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Nr. 5. Z \v i s c h e n U k e r e w e u n d M u a n z a.

Surirellu -Pl'dukt on iind zwar S. Evghri\ es ist um so

interessanter, daB in alien anderen Proben S. nyasseiisis vorwicgt,

die weit mehr verbreitet ist. In diesem Material sehen wir alio Sttri-

rellu'ATten mit alien moglichen Ubergangsformen. AuBer der

Surirella sp. treffen wir auch andere Bacillariaceen und Desmi-
diacee7i.

Nr. 6. Smith-Sound bei Muanza in der Hohe der

Kiwumba-Inseln.

Melosira Agas8izi-V\d.n\ion. M, nyassensis in kleiner Anzahl;
Md. Schroederi verschwindet ganzlich, oder kommt als Varietat minor
ausnahmsweise vor. Myxojihyceae bilden die Wasserbliite ; auch
Zooplankton ist ziemlich reichhaltig, wahrend in anderen Proben
fast das reine Phytoplankton enthalten ist. Seltenere, charakteristische

Formen des offenen Sees sind fast gar nicht vorhanden, z. B. Bhizo-
solenia victoriae; hingegen erscheint das „europaische Element",
obgleich wenig entwickelt.

^

Nr. 7. Muanza bis Bukoba.
Gemischtes Plankton, viel CJdorophyceen , Bacil-

lariaceen; Ceratium brachyceros oft, wenig Myxophyceen. GroBer
Formenreichtum, in Bezug auf seinen \A'ert steht es neben den Proben
Nr. 2 und Nr. 3, aber das gegenseitige Verhaltnis der Bestandteile
ist ein ganz anderes. Unter den sehr seltenen ist Victoriella Ostenfeldi
nur hier zu sehen.

Nr. 9. Entebbe bis Napoleonsbay, zwischen Rosebery-

Channei und Buvuma-Channel.

Desmidiaceen-Vl^nkion, daneben eine ungeheuere Zahl dcs
Detritus. Im Material sind auch Bacillariaceen, Closteriopsis longis-
stma, Lyngbya nyassensis usw.

Nr. 10. Zwischen Ma gat a und Mfvanganu.
Cyanopkyceen -Plankton erinnert etwas an die Probe Nr. 6;

daneben Reprasentanten anderer Gruppen, wie Bacillariaceae und
Chlorophyceae. Die Wasserbliite (Probe Nr. 10 b) bilden: Microcystis
flos-aquae, M, aeruginosa, Anahaena flos-aquae, A, discoidea,
Coelosphaerium Naeyelianum, Chroococcus sp. Unter sehr seltenen
Bestandteilen: Scenedesmus Raciborskii (Nr. 10 a), nur hier in alien

Entwicklungsstadicn angetroffen.

Aus obigem geht hervor, daB die Verbreitung mancher Haupt-
bestandteile des Planktons folgende waren:
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1. Melosira nyassensis lebte im ganzcn See, am haufigstcn

jedoch im nordostlichen Telle, von da vcrbrcitete sie sich

gegen Westen, am wenigsten im Siiden.
V

2. Mel. Schroederi: Kavirondo-Gulf, von da wnrde sie von

den Wellen auf den hohen See getragen, am wenigsten im

Siiden.

3. Mel. Agassizi: Smith Somid und die Siidkiiste, von da

verbrcitete sie sich gegcn Norden.

4. BJiizosoIenia victoriae verbreitetc sich von dcr Siidostscite

auf dem ganzen See, aber bereits in bedeutend geringerer

Anzahl; andere Ehizosolenia-Avicn nur im nordostlichen

Teile.

5. Surirella sp. von Nordosten, Osten, teilweise von Siidosten

gegen Nordwesten.

6. Desmidiaceae von Wcstcn gegen Osten.

7— 10. Schmidleia, Schroederiella, Chodatella, Gloeocystis und

andere Chloroj^hyceae von Nordosten, teils von Siiden

gegen Nordwesten.

11. Closteriopsia longissima von Westen gegen Osten.

12. Ceratium hrachyceros von Siiden gegen Norden.

13. Anahaena flos-aquae in der JS[ahe der Kiisten und

Buchten.

li. A. TanganyiJcae von Westen und Siidwesten gegen Osten.

Die in so ungeheuer groCen Wasscrbchaltcrn, wie die ost-

afrikanischen Seen, lebenden Algen, miisscn gewisse morphologische

Eigentiimlichkeiten aufwciscn; diese Seen sind wie kleine Ulcere, die

ihr eigenes Leben fiihrcn. Nicht bloB ihre GroBe, sondcrn auch ihre

Starke Beleuchtung, ihre hohe Temperatur, die chemischc Zusammcn-

setzung ihres Wassers, ihr starker Wellenschlag und schr viele andere

Faktoren beeinflussen sicher die Morphologic dieser Gemeinschaft

von Organismen, die wir Plankton nennen.

1. Im Viktoriasee erregt vor allem unsere Aufmerksamkeit die

Verbreitung yon Spiral-, Ring-, Kugel- und Kahnformen der Plank-

tonten und die Vermeidung von geraden Linien und Flachen; selbst-

verstandhch ist die Rede nur von plastischen Organismen, die leicht

ihre Form andern konnen; aber auch die steifen BaciUnriaceen,

wie z. B. die fadenformige M. nyassends nimmt cine bogcnformig

gekriimmte Gestalt an.

Anahaena flos-aqiiae dreht sich wie eine SpiralHnie. Diese

Spiralen ordnen sich bei A. discoidea dicht nebeneinander in runde
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Flatten; die kurzen Faden der A. Tanganyikae sind ring- oder spiral-

form ig.

Scenedesmus sp. Fast alle Arten haben die Coenobien halbkreis-

formig gebogen, bcsonders die alteren und die, welche aus acht Zellen

zusammengesetzt sind. Dicsc Erscheinung ist allgemein, wir be-

gegnen ihr bei 8. quadricauda, S. perforahis, 8. Hystrix, 8. hijugatus,

8. arcnatns 8. Racihorskii und andcren. Ahnlich ist es bei Pe-

diastriim. Die flache, scheibenformige, regelmaOige Form des Coe-

nobiums findet man nur bei einigen Arten, wie z. B. bei P. clathratum,

P. duplex, P. Bmyanum var. riigulosa] bei anderen sind die Coe-

nobien auf verschicdene Weise kahnformig gebogen, bei manchen ist

dies ein stiindiges Merkmal, wie bei P, Westi, P. simplex var.

radians forma contorta, Ped. clathratum var. mirabilis.

Ceratium hrachyceros ist von alien SliBwasserarten am wenigsten

abgeplattet, usw.

2. Der netzartige Ban der Coenobien ist ein haufig vorkommendes
Merkmal bei der Gattung Scenedesmus, wie bei 8. perforatus, und fast

ausschlieJBlich tritt es bei den Pediastren, Coelastren und bei der

Crucigenia auf. Die Zellen wachsen langs der Wande nicht ganz zu-

sammen, sondern nur. teilweise, zwischen einander Liicken lassend,

daher hat solch ein Coenobium ein netzartiges Ausschen. Alle Arten

der Gattung Pediastrum und Coelastrum, auBer P. Boryanum
var. rugulosa, welches stark hervortretende, kammartige IMembran-

leisten besitzt und auCer dem P. Westi, das kahnformig gebogen ist

(P. Boryanum gehort nicht zu den Planktonten des Viktoria-

sees), haben netzartige Coenobien.

3. Die von Gallert umhiillten Membranen sind cine schr haufige

Erscheinung, sowohl bei den Myxophyceen, als auch bei den Chloro-

phyceen und vor allem bei den Desmidiaceen.

4. Die Perldinien, welche zu den ostafrikanischen Planktonten

gehoren, sind sehr klcin, so daB es manchmal schwer ist, dieselben

zu bestimmen; die groBcn Arten sind mir nur von dem Smith-Sound
bekannt. Ceratinyn hirundlnella ist von mittlcren Dimensioncn und
hat nur drei Horner.

5. Auffallend ist die ungeheuere Variabilitat der Plankton-

formen, wie auch die erstaunhche Anzahl der Ubergangsformen,
welche die Varietiitcn und Arten verbinden. Sehr oft sieht man
Ubergangsformen, die fast unmoglich sicher zu bestimmen sind.

Solche Formen erzcugen hauptsachlicli Surirella sp., Cyaiatopleura sp.,

manche Cklorophyceae, z. B. Tetraedron arthrodesmiforme, usw.
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6. Das gegenseitige Verhaltnis der Planktonten zeigt ein ziem-

liches Gleichgewicht ; alle wichtigeren Gruppen haben ihre Repras.n-

tanten. Die Myxophyceen, Bacillariaceen , Chlorophyceen und Peri-

diniaceen bildcn eine verhaltnismaGig ubcrcinstimmende Gemcin-
schaft; aber es fehlt Dinobryon, dcnn die von mir gefundcnen Indi-

viduen machen den Eindruck, von weither iibertragen und nur zn-

fallig mit dem Plankton vermischt zu sein.

7. Einen ahnlichen Eindruck einer zufalligen Vermischung mit

dem Plankton des Sees machen folgende, aus dem Smith- Sound
stammende Arten: Ceratium Mrundinella , Asterionella gracillima,

Tahellaria fenestrata var. intermedia, samt der forma asterion elloides

,

Fragilaria virescens, F. crotonensis, Pediastrnm Boryanum, Peri-

dinium Westi, P. cinctum.

Sie treten im Smith-Sound in sehr geringer Zahl auf, im tro-

pischen Formenreichtum fast verschwindend. Welche Rolle diese

mit der Vorstellung von Planktonten der curopaischen Seen so eng

verbundene Algen spielen, ist schwer zu sagen. Ihre Chromatophoren,

die groBtenteils gut erhaltcn sind, deuten darauf hin, daB sie sich

konstant in den seichten Stellen des Smith-Sound und hochstwahr-

scheinlich auch in anderen Buchten vorfinden; vielleicht wurden sie

dorthin durch Fliisse aus dem Inneren des Festlandes gebracht; das

eine jedoch scheint sicher, daB sie keinerlei EinfluB auf die Gcstaltung

des Seeplanktons haben. Ihre Rolle ist ganz untergeordnet, auch

ihre Dimensionen sind gering: Asterionella gracillima Ig, 50—60 jj.,

Fragilaria crotonensis Ig. 70 /i, Tahellaria fenestrata Ig. 30 /i.

Mit Ausnahme dieses erwahnten Elementes nehmcn die Algen

der Buchten, der Ufer und des Seegrundes unzweifelhaft cincn sehr

bedeutenden Anteil an der Ausbildung des cigenthchcn Planktons.

Spezielle und miihsame Forschungen sind erforderHch, um diese

Zonen zu unterscheiden ; ich glaube jedoch, daB die Bchauptung,

alle Planktonalgen seien die Abkommlinge der Uferzone und nur an

das Planktonleben angepaBt, schwer aufrecht zu halten ist, schon aus

dem Grunde, weil sowohl die Faktoren, welche die Ausbildung des

Planktons, als auch diejenige der Formationen des Ufers und des See-

grundes bedingen, gleichzeitig einwirken. Diese Annahme wird durch

die Existenz von reincn Planktonformen, wie die Gattung Rhizo-

solenia, deren Arten nicht vom Ufer stammen, bestiitigt. Solche Arten

gibt es indessen wenig. Ihre Abstammung ist nicht genugend auf-

geklart, doch zeigen sie entfernteVerwandtschaft mit dcnMceresarten

von Rhizosolenia. Wesen berg-Lund bchauptct, daB: „SuB-

wasserplankton eine der altesten Lebcnsgemeinschaften auf der
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Erde ist". Dies schlicBt jedoch die Zumischung der entsprechend an-

gepafiten Uferformen nicht aus. Das Gleichgewicht, welches anfangs

in dem im hochsten Entwickhingsstadiuni sich befindenden See

herrschte, wird infolge des langsamen Austrocknens der mit SiiB-

wasser bedeckten Flachen gestort; die Planktonformen gehen ohne

Spur und fiir immer zugrundc, teils von den Uferformen iiberwuchert,

welche schon geniigend angepaBt sind und sich reichhch vermehren;

deshalb ist die Darstellung der Vergangenhcit, in der sich die Bildung

des SiiBwasserplanktons vollzog, nur durch die Erforschung der altcn,

groBen Seen moghch, da dieselben die am .wenigsten veranderten

alten Formen bewahrt haben diirften. Die Hilfe der Paleontologie

versagt, weil die winzigen und zarten Planktonformen keine Spuren

hinterlassen, auch nicht die Plankton - Bacillariaceen , deren Mem-
branen nur ein sehr kleincs Quantum Kieselsaure enthalten. Zu
solchen verhaltnismaBig sehr alten Wasserbehaltern, die keinen

groBen Veranderungen auBer dem Austrocknen ausgesetzt sind,

gehoren die ostafrikanischen Seen. Die ungiinstigen Veranderungen,
welche das Diluvium im Norden hervorgerufcn hat, beeinfluBten

hier nicht die Lebensverhaltnisse der Planktonten; die Seen erlitten

hauptsachlich ein langsames Austrocknen und Temperaturschwan-
kungen. Nur diese Faktoren konnen demgemaB den Bau der Mikro-

organismen beeinfluBt haben.

Der Viktoriasee unterscheidet sich von anderen tektonischen,

ostafrikanischen Seen dadurch, daB jene in tiefen Graben liegen,

dieser sich hingegen auf einem fast ebenso breiten als langen Raume
ausbreitet. Die niedrigen Ufer begiinstigten die Bildung von Buchten,
die tief ins Land einschneiden. Die Unterschiede in der Zusammen-
setzung des Planktons dieser Seen sind bedeutend, doch glaube ich,

daB dieselben nicht so scharf hervortreten, wie man bis vor kurzem
annahm. Dies wiirde z. B. die Auffindung der Mcduse Limnocnida
Tanganyikae durch C h. A 1 1 u a u d (1903) im Viktoriasee bezeugen.
Unzweifelhaft jedoch bestehen zwischen diesen Seen Unterschiede,
und sie beruhen nicht so sehr auf Endemismen, als hauptsachlich
auf dem gegenseitigen, quantitativen Verhaltnis der Planktonten.

Die ostafrikanischen Seen wurden von der Katastrophe der
Diluvialepoche nicht beriihrt; die daselbst lebenden Organismen
wurden weder zur Emigration noch zur Bildung von Schutzvorrich-
tungen fur die Zeit der Bedeckiing dieser Seen mit Eis gezwungcn.
Dadurch konnte man den sonderbaren Mangel an Dauersporcn bci
alien Arten der Anahaena und anderer Algen erklaren, obzwar ander-
scits Anahaena circulars var. javanica, die in ahnlichen Bcdingungen
auf Java Icbt, sehr reichlich Dauersporen hervorbrachte. Man darf
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jcdoch nicht vergessen, daB die Eigentiimlichkeit dcr Bildung von

Dauersporen eine Sicherung zur Erhaltung der Art ist, ein Schutz-

mittel, nicht nur vor der Kalte, sondern auch vor dcm Austrockncn

in der Trockenzeit. Man hat bisher auf dieses Anpassungsvermogen

bei den Algen der heiBen Zone zu wenig geachtet, und doch ware es

ungemein notwendig. Derartige Einrichtungen sind fur die Plankton-

algen der groBen Seen nicht notwendig, hingegcn sollten sie sich in

den Uferpartien und den kleincren Seen und Tcichcn Afrikas vor-

finden. Die hochst wichtige Frage, ob im Viktoriasce eine Periodizitat

in dem Auftreten der Arten zu bemerken sei, ist zurzeit noch nicht

zu beantworten, weil man sich nicht auf mehrjahrige Forschungen

stiitzen kann. Nach den friiheren Registern der Planktonalgen des

Viktoriasees gelangt man allerdings zur Vcrmutung, daB eine ge-

wisse Periodizitat wirklich vorhanden ist und daB bcstimmte Arten
F

nach cincr gcwisscn Zcit den andcrcn Platz machen. Etwas Gc-

naueres wtiB man jedoch dariibcr noch nicht.

In der Beschreibung der Planktonten, die ich weiter untcn angebe,

werden wir kosmopohtische Arten findcn, dencn man auf der ganzen

Erde begegnet, andere, die der gemaBigten Zone eigen sind, solche,

welche bisher nur aus der tropischen Zone bekannt sind, noch andere,

die in den ostafrikanischen Seen leben und endhch solche, welche nur

im Viktoriasee gefunden w^urden.

Die kosmopohtischen Arten, die in alien Erdtcilcn zerstreut

vom Aquator bis zu den Polen vorkommen, z. B. Scenedesmus quadri-

ccmda, Pediastrum Boryanum, Coelastrum micropormn, Endorina

ehgans, Fragilaria virescens, spielen keine groBe Rolle in der Gesamt-

heit der Planktonalgen; sie sind eher eine Beimischung, die auf das

Aussehen des Planktons keinen EinfluB hat. Fast dasselbe kann man

von dem „europaischen Element" sagcn. Ich bcmerke,

daB diese Benennung nicht gut ist, denn dieses „Element" tritt nicht

nur in Europa auf, sondern es findet sich auch in andcren Weltteilen,

auBer den arktischen Gegenden; da es jedoch den Gewassern der

gemaBigten Zone, besonders den europaischen Seen, die wir am

besten kennen, ein typisches Aussehen verleiht, so kann man dicsen

Ausdruck anwenden, weil er uns sehr bekannte Planktonformcn

bezeichnet. Zu dieser Gruppe gehoren: Rhizosolenia eriensis, Asterio-

nella gracillima, Tabellaria jtmstmia und forma asterionelloides

,

Melosira granulata, Cymatopleura Solea typ., Ceratium hirU7idinella,

Dinohryon; andere hingcgen aus dieser Gruppe spielen eine sehr
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wichtige Rolle, wie Synedra Acus var. delicatissima, einige Arten des
Pediadrum sp., Coelastrum sp., Tetraedron sp., Bhaphidium sp.,

Kirchneriella sp., Microcystis sp., Anahaena flos-aquae usw.

Fiir die tropische Zone ist das fur Afrika und Java gemeinsame
Subgen. Anabaenopsis charakteristisch. Dies ist eine Anahaena mit
kurzen Faden, die beiderseits mit Heterocysten enden. Anahaena
Tanganyikae (aus dem Tanganyika- imd Viktoriasee) ist der Ana-
haena Racihorskii aus Java tauschend ahnlich, beide unterscheiden
sich jedoch durch die Form der Heterocysten und wahrscheinlich
durch die Dauersporen, die noch unbekannt sind. Pediastrum duplex
var. recta77gidaris und var. cohaerens, Pediastrum clathratum, Sora-
strum americamm, Coelastrum pulchrum mit Varietaten, Coel pro-
hoscideum, Scenedesmus perforatus, Ss. arcuatus usw. sind Afrika und
dem tropischen Amerika gemeinsam eigen, wo sie sich so sehr iippig
verbreiten, daB sie dem ganzen Plankton ein charakteristisches Aus-
sehen geben. Sehr viel von diesen Arten sind aus der gema6igten
Zone bekannt, doch sind sie dort nicht so (ippig, z. B. Pediastrum
clathratum, welches in der tropischen Zone bedeutend groBer ist und
zwischen. den Zellen bedeutend groBere Lucken besitzt.

L

Die ostafrikanischen Seen besitzen eine groBe Anzahl von Ende-
mismcn, deren Zahl sich wahrscheinhch mit der Erforschung der bisher
unbckannten Tropenseen vermindern diirfte. Hierher gehoren zahl-
reiche Arten und Varietaten der Gattung Surirella, Cymatophura,
Melosira, Nitzschia ugassensis, eine ganze Reihe Desmidiaceen,
hauptsachlich Staiirastrum, Anahaena Tanganyikae, Peridinium
afrkanum und viele anderc.

Zu den Formen, die bisher nur in dem Viktoria-Nyanza gefunden
wurden, gehoren: Bhizosolenie victoriae, EK eriensis var. pumilla,
Rhiz, africana, Melosira nyassensis var. victoriae, M, Agassizi, M.
Schroederi, Synedra Cunningtoni, S. Nyansae, S. victoriae, Cymato-
pleura Solea var. elegans, C. Nyanzae, Closterium Schroederi,
Euastrum Engleri var. victoriae, Pediastrum sorastroides , P. coelastroi-
des, P. Westi, P. simplex var. radians forma contorta, P. clathra-
tum var. mirahilis, P. Tetras var. perforata, Coelastrum co^npositum,
^chmidleta elegans und var. simplex, Schroederiella africana, Victo-
rtella Ostenfeldi, Scenedesmus Racihorskii, Crucigenia apriculata
var. afncami, Chodatella suhsalsa var. citriformis, Rhaphidium planc-
tomcum, Tetraedron victoriae, T. inflatum, Varietaten von T. arthro-
desmiforme, T. parmloxum, Gloeocystis Rehmani, Hofmania africana.
Jeniococcus Ayanzae, Anahaena discoidea, Spirulina laxissirna, Ce-
ratium hrachyceros.
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Viktoriasee
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sichtigung des Savaplanktons. (Bull, de I'Acad. des Sciences de Cracovie,

Ser. B 1912.)

" O slodkowodnych gatunkach rodzaju Ceratium Schrank. ("Qber die SiiGwasser-

arten der Gattung Ceratium Schrank. — Kosmos. Bd. XXXVI II, II. 10

bis 12. 1913.)
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Untersuchungen

uber die Verbreitung der Cyanophyceen

auf und in verschiedenen Boden.

Von Dr. Ferdinand Esmarch.

(Mit 5 Abbildungen im Text.)

Einleitung.

Die auf dem Boden lebenden Cyanjoj)hyceen bediirfen zu ihrem

Gedeihen ein gewisses MaB von Feuchtigkeit. Wenn ihnen dieses,

etwa infolge dauernd trockener Witterung, nicht zur Verfiigung steht,

gehen sie allinahlich bis auf die widerstandsfahigen Sporen zugrunde.

Solch ausgetrockncter Boden wird dann mit einer groBeren oder

kleincren Menge von Sporen bedeckt sein. Wenn man nun dem
Boden Proben entnimmt und die Sporen durch geeignete Bedingungen
zum Auskeimen bringt, so kann man noch nachtraglich die vordem
auf ihm gewachsenen Cyanophyceen-Arten bestimmen.

Von dieser Erwagung ausgehend, untersuchte ich seinerzeit^)

nach dem waiter untcn beschriebenen Verfahren Bodenproben aus den

deutschen Kolonien und konnte so eine Reihe der dort vorkommenden
Arten feststellen. Als ich die Untersuchungsergebnisse mit den An-
gaben der Akten iiber die Herkunft der Proben zusammenhielt, fiel

mir zweierlei auf: 1. Die Proben von bearbeitetcn Boden waren
durchweg reicher an Cyanophyceen als die von unbearbeiteten.

2. Proben, die nicht von der Oberflache, sondern aus den Unter-
schichten (meist 15—50 cm tief) stammten, enthielten vereinzelt

auch Cyanophyceen, aber nur, wo es sich urn bearbeiteten Boden
handelte. Die erste Beobachtung erklarte ich mir dadurch, daB die

bearbeiteten, also gediingten Boden gunstigere Ernahrungsbedin-
gungen bieten, die zweite fiihrte ich darauf zuriick, daB beim Pfliigen

usw. Cyanophyceen — ich dachte zunachst nur an Sporen, aber es

kommen natiirlich in gleicher Weise vegetative Faden in Betracht

1) Ruitrag zur Cyanophyceen-VloTa. unserer Kolonien. Jahrbiich der Ham
burgischen Wissensch. Anstalten XXVIII. 3. Beiheft, S. 62—82, 1910 (11).
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von der Oberflache nach unten verschleppt werden. t)ber beide

Punkte konnten damals nur Vermutungen ausgesprochen werden,

well die Anzahl der untersuchten Proben zu klein und die Angaben
liber ihre Herkunft, namentlich was die Tiefe betrifft, nicht voU-

standig genug waren,

Es schien mir daher eine dankbare Aufgabe, diese Vermutungen
an einer groBeren Zahl von einhcimischen Bodenproben nachzupriifen.

Ich legte mir also folgende Fragen vor:

1. 1st die Verbreitung der bodenbewohnenden Cyanofhyceen

von der Beschaffenheit des Bodens abhangig? Sind sie im

Besonderen auf bearbeiteten (gcdiingten) Boden haufiger als

auf unbearbeiteten (ungedxingten) ?

2. 1st das Vorkommen von Cyanofh yceen in Unterschichten auf

gepfliigten (Acker-) Boden beschrankt oder allgemeiner ver-

breitet ? Und wie ist es zu erklaren ?

tJber die erste Frage sind bisher, soviel ich weiB, keine plan-

niaBigen Untersuchungen angestellt worden. Es finden sich in den

systematischen Werken nur gelegentlich Angaben iiber die Beschaffen-

heit des Bodens, auf dem eine bestimmte Art gefunden wurde. Da-

gegen wurde ein Vorkommen von Cyanophyceen unter der Erd-

oberflache von mehreren Forschern beobachtet. So gibt

P. Graebner^) an, daB Oscillaria fenerrima Kiitz., Phovmidium

vulgare und Gloeompsa livida Kiitz. den Boden in einer bis 3 mm
dicken Schicht vollstandig durchsetzen konnen. Ferner erwiihnt

J. R e i n k e^)^ daB, wenn man am Seestrande den nassen Sand

mit der Stockspitze ritzt, in der sich blauhchgriin farbenden Furche

Anacystis Reinholdi hervortritt. Eine groBere Anzahl von Arten (23)

hat E. W a r m i n g^) an den Kiisten danischer Inseln in 3—5 mm
Tiefe gefunden. Das gelegentliche Vorkommen in groBeren Tiefen

erklart er dadurch, daB er eine Oberlagerung von Sand annimmt.

Neuerdings hat W. W. R o b b i n s*) in verschiedenen Kulturboden

Colorados eine reiche Algenflora entdeckt. Er untersuchte Proben

aus den obersten, 3—4 Zoll dicken Schichten des Bodens in folgender

Weise: Es wurden Kochflaschen (500 ccm) in ihrer unteren Halfte mit

ausgewaschenem und sterilisiertem Quarzsand gefiillt und 20 g von

^) Studicn iiber die norddeutsche Heidc. Englers Bot. Jahrb. XX. S. 508. 1895.

-'') Botanisch-geologische Streifzuge an den Kiisten des Herzogtiims Schleswig.

Wiss. Meeresunters. VIII, Erganzungsheft, S. 84, 152. 1903.

') Bidrag til Vademcs. Sandenes og Marskens Naturhistorie. Danske Vid.

Selsk. Skrifter, 7. K., natw.-math. Afd. II, 1. 1904 {06).

^) Algae in some Colorado Soils. The Agricult. Exp, Stat, of the Colorado

Agricult. Coll., Bulletin 184. June 1912, S. 24 3C.

Htdwigia Band LV. 1^



226 Ferdinand Esmarch.

jeder Probe in 50 ccm destilliertes Wasser suspendiert und mittels

einer Pipette auf den Sand iibcrtragen. Diese Kulturen wurden, sorg-

faltig verschlossen, im Treibhaus aufgestellt. Nach 1—21/2 Monaten
zeigten sich auf dem Sande Spuren von Algen, die sich spater niehr

Oder weniger iippig weiterentwickelten. Sie konnten, da eine nach-

tragliche „Infektion" der Knlturen ausgeschlossen war, nur aus den

Bodenproben stammen. Von den 21 aufgefundenen Arten gehorten

18 zu den CyanopJiyceen \ besonders haufig waren Phormidium tenue

(Menegh.) Gomont, Nostoc commune Vaucher, 2 weitere iVo^^oc-Arten,

Nodularia liarveyana (Thwaites) Thuret, Anabaena spec, und Stigonema
spec. Bemerkenswert ist noch, daB in einer gleichzeitig angesetzten

Probe aus unbearbeitetem Boden keine Algen enthalten waren.
Das Vorkommen von CyanojyJiyceen im Boden ist auf den ersten

Blick sehr auffallend. Als chlorophyllfiihrende und assimilierende

Pflanzen sind sie normalerweise auf die Gegenwart von Licht an-

gewiesen und sollten daher auf die Erdoberflache beschrankt sein.

Nur in ganz geringer Tiefe von einem oder wenigen Millimetern
lieBe sich alien falls ihr Gedeihen verstehen, da hier noch Spuren von
Licht vorhanden sein konnen. Die Erscheinung verliert aber ihr Auf-
fallendes, wenn man annimmt, daB es sich um Cyanophyceen handelt,
die ursprunglich an der Oberflache wuchsen, dann durch irgendwelche
Faktoren in die Unterschichten verschleppt wurden und hier kurzere
Oder langere Zeit weitervegetieren. Diese Annahme wurde mir schon
durch die Ergebnisse meiner friiheren Untersuchungen nahegelegt.
Die Beobachtungen von R o b b i n s sprechen auch eher dafiir als

dagegen; denn, soweit seine Proben Algen enthielten, stammten sie

samtHch von kultivierten Landereien. JedenfaUs schien es mir not-
wendig, nicht lediglich die Verbreitung der Cyanophyceen im Boden
festzustellen, sondern auch diese ErklarungsmogHchkeit zu priifen,
d. h. zu entscheiden, ob eine Verschleppung der Cyanophyceen in den
Boden wahrscheinlich und ein zeitweiliges Weitervegetieren moglich ist.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich naturgemaB in zwei Telle.
Der erste beschaftigt sich mit der Verbreitung der Cyanophyceen auf
verschiedenen Bodenarten, der zweite mit ihrem Vorkommen i n
der Erde. Ich schicke eine Beschreibung der Untersuchungsmethode,
die von der R o b b i n s 'schen wesentlich abweicht, voraus und
lasse am SchluB eine systematische Ubersicht der aufgefundenen
Arten folgen.

Methode.
Zur Untersuchung der Bodenproben benutzte ich 1,5—2 cm

tiefe Petrischalen von 9—10 cm Durchmesser, die vorher durch
langeres Erhitzen auf etwa 100<» C sterilisiert waren. Die Erde wurde
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an Ort und Stelle ungefahr 1 cm hoch in die Schalen gefiillt, sodann
mit destilliertem Wasser griindlich angefeuchtet und mit einer Scheibe

chemisch reinen FlieBpapieres bedeckt. Um eine innige Beriihrung

zwischen der Erde und dem Papier zu ermoglichen, war es oft notig,

die Oberflache vorher zu glatten. Das geschah mit einem eisernen

Spatel, der, um eine Ubertragung von Cyanophyceen zu verhiiten,

vor jeder Benutzung kurze Zeit in einer Gasflamme ausgegliiht wurde.

Die so vorbereiteten Proben stellte ich — mit Ausnahmc der Proben

vom November 1912 und April—Mai 1913, die im Zimmer angesetzt

werden muBten — im Treibhause auf, wo sie einer Temperatur von
20—25** C ausgesetzt, dagegen vor direktem Sonnenlicht geschiitzt

waren. Unter diesen Umstanden treten die vorhandenen Cyano-

phyceen in ein mehr oder weniger lebhaftes Wachstum ein; zugleich

entstehen durch Auskeimen der Sporen neue Faden. Sie wachsen,

dem Lichte zu, durch die Poren des Papieres hindurch und

breiten sich auf demselben zu zunachst mikroskopisch kleinen Lagern

aus. Bei weiterer Vermehrung und durch Verschmelzung benach-

barter Lager kommen schHeBhch kleine Flecke zustande, die sich

infolge ihrer blau-, schwarz- oder braunhchgriinen Farbe von dem
hellen Untergrunde deuthch abheben. Gelegentlich wachsen naturlich

auch andere Algen, sowie Moose, Pilze und Bakterien durch, aber

nur selten in storender Menge.

Die Frist, die zwischen dem Ansetzen der Proben und dem Auf-

treten der blaugriinen Flecke vergeht, kann sehr verschieden lang

sein. Sie betrug bei den vorliegenden Untersuchungen mindestens

2 Tage, in einigen Fallen aber 2 Monate. Diese Unterschiede erklaren

sich zum Teil durch die ungleiche Wachstumsgeschwindigkeit der

einzelnen Arten, zum Teil durch den EinfluB auBerer Bedingungen,

wie Temperatur, Beleuchtung, Feuchtigkeit, zum Teil auch dadurch,

daB in einer Probe vorwiegend vegetative Faden, in einer anderen

vorwiegend Sporen enthalten sind, und daB beide in sehr verschiedener

Menge gegeben sein konnen.

Nach dem Erscheinen der ersten Spuren von Algen bheben die

Schalen noch 2—6 Wochen im Treibhause. In dieser Zeit breiteten

sich die Lager weiter aus, oft iiber die ganze zur Verfiigung stehende

Flache, und entwickelten sich soweit, daB die Arten bestimmt werden

konnten. Darauf wurde das FlieBpapier mit den Cyanophyceen vor-

sichtig abgehoben und in verdiinntem Formalin oder getrocknet auf-

bewahrt.

Wahrend der Kultur muBtcn manche Proben 1—2 mal wieder

angefeuchtet und die Schalen zu dem Zwecke auf kurze Zeit geoffnet

werden. Ich befurchtete zuerst, daB dabei Sporen aus der Luft

15*'
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eindringen und so das Untersuchungsergebnis falschen konnten, Aber

Parallelversuche mit sterilisierter Erde iiberzeugten mich bald, daB

eine solche ,,Infektion" jedenfalls praktisch nicht in Betracht kommt.

Samtliche KontroUproben blieben frei von blaiigriinen Flecken,

obwohl sie 3 Monate und langer im Treibhause standen und mehr-

mals angefeuchtet wurden.

Die beschriebene Methode ermoglicht es, selbst geringe Mengen

von Cyanophyceen aufzufinden, und hat vor der von R o b b i n s

angewandten den Vorzug, daB sie die Algen auf ihrem natiirlichen

Nahrboden belaBt.

I. Die Verbreitung der Cyanophyceen auf ver-

schiedenen Bodenarten.

Die physikalische Beschaffenheit sowie die chemische Zusammen-

setzung des Bodens ist sehr mannigfaltig und dah^r die Zahl der

Bodenarten im eigentlichen Sinne eine groBe. Um ihre Beziehungen

zu den Cyanophyceen festzustellen, hatte es demgemaB sehr umfang-

reicher Untersuchungen bedurft. Es kani mir aber nur auf einen

allgemeinen Uberblick an; insbesondere sollte, wie in der Einleitung

bemerkt, die Verbreitung der Cyanophyceen auf bearbeiteten und

unbcarbeiteten Boden vergUchen werden. Aus diesem Grunde geniigte

eine Abgrenzung der ^Bodenarten'* nach groben Unterschieden.

Meine Untersuchungen erstrecken sich auf 7 solcher Bodenarten im

weiteren Sinn. Von ihnen vertreten 3, namhch sandiger, lehmiger

und toniger (Marsch-) Boden, zugleich die bearbeiteten Boden;

die 4 iibrigen gehoren zu den unbearbeiteten Boden: sandiger Heide-

boden, Moorboden, humoser Waldboden und Sandboden vom Strand

und Teichrand, bei dem infolge seiner groBeren Feuchtigkeit be-

sondere Verhaltnisse vorliegen.

Von jeder der bezeichneten Bodenarten wurden 34—45 Proben

(im ganzen 266) gesammelt, zum g^oBten Teil in der Umgegend von

Altona, zum kleineren Teil bei Gluckstadt, Sonderburg (Alsen)

und Eutin (Holstein). Ich wahlte dabei im allgemeinen beliebige

Stellen, sofern sie nur die fiir das Gedeihen von Cyanophyceen
notwendigste Bedingung boten, d. h. eine vorxibergehende An-

sammlung von Feuchtigkeit bei atmospharischen Niederschlagen

gestatteten. Es wurden also auf Ackern die Furchen, auf Wiesen,

auf der Heide usw. kleine Einsenkungen des Bodens und ahnliche

Stellen bevorzugt, Auf diese Weise glaube ich ein geniigend

gleichwertiges Material erlangt zu haben, um aus den Untersuchungs-
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ergebnissen beziiglich der Verbreitung der Cyanophyceen Schliisse

Ziehen zu konnen.

Ich gebe zunachst eine tjbersicht iiber die einzelnen Gnippen
der Bodenproben.

1. Sandiger Heideboden,

Die Proben dieser Gruppe stammen samtlich aus der „Rissener

Heide", die sich nordlich der Elbe zwischen Blankenese und Wedel
hinzieht. Der Boden ist sandig, znm Teil mit Spuren von Humus
versetzt und zur Hauptsache mit Calluna bewachsen ; er wird nur bei

anhaltendem Regen einigermaBen feucht. Es wurden 34 Proben

angesetzt, und zwar in den Monaten Mai, Juli, August, September.

Auf 31 von ihnen tratcn keine Cyanophycee?i auf, obwohl sie 2—

3

Monate im Treibhaus standen; sie diirften also keine oder hochstens

ganz geringe Mengen enthalten haben. Auf den 3 iibrigen Proben

erschienen die ersten Spuren nach 18, 47, 49 Tagen. Es handelte sich

m 2 Fallen um Anahaena minutissima, in einem Fall um Calothrix

parietina.

Dieses sparliche Ergebnis befremdet vielleicht, wenn man an die

32 Arten denkt, die G r a e b n e r^) auf der Heide gefunden hat. Aber
dessen Angaben beziehen sich auf die ganze norddeutsche Heide,

wahrend ich nur einen verschwindend kleinen Teil derselben unter-

sucht habe. AuBerdem sind in der Liste Graebners auch ver-

einzelt und selten vorkommende Arten aufgenommen, und er selbst

bezeichnet nur 10 als fiir die Heide charakteristisch.

2. Moorboden.

Die Proben dieser zweiten Gruppe wurden an zwei Orten ge-

sammelt: im ,,Schnaakenmoor", das sich nordlich an die Heide

bei Rissen anschlieBt, und im ,,Schnelsener Moor" bei Eidelstedt.

Der Boden hat die bekannte torfige Beschaffenheit und ist im wesent-

lichen — es handelt sich um Hochmoore — aus Sphagnum und
Calluna hervorgegangen. Er nimmt leicht Feuchtigkeit auf und
trocknet nur bei langerer Diirre aus, Trotzdem war das Ergebnis der

Untersuchung auf Cyanophyceen vollstandig negativ. AUe 35 Proben

zeigten auch nach einer 3 monatlichen Kultur nicht die geringsten

blaugriinen Spuren, wahrend einzelhge und fadenformige Griinalgen,

J^esmidiaceen usw. mehr oder minder haufig waren. Vielleicht hangt

dieses Ergebnis zum Teil damit zusammen, daB 16 von den Proben

im Oktober und November angesetzt wurden, also in einer fiir die

r

^) a. a. O., S. 547—48.
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Entwicklung der Cyanophyceen ungiinstigen Jahreszeit. Da sich aber

die im Mai und Juli angesetzten Proben ebenso verhielten, glaube ich

doch daraus schlieBen zu diirfen, daB die Cyanophyceen auf dem

Moorboden ziemlich selten sind. In (Jbereinstimmung damit geben

die systematischen Werke nur bei ganz wenigen Arten ausdriicklich

Vorkommen auf torfigem Boden an, so P. G r a e b n e r^) bei 6,

E. L e m m e r m a n n^) bei 4 Arten und J. T i 1 d e n^) nur bei

einer Art.

3. Humoser Waldboden.

Waldboden-Proben habe ich an 3 Orten gesammelt: 10 in einer

verhaltnismaCig jungen Fichten- und Buchenanpflanzung (4—5 m
hohe Stamme) in der Nahe von Eidelstedt, 15 in einem Bestand hoher

Kiefern und Fichten bei Rissen und 15 im Siiderholz bei Sonderburg

unter alten Buchen. Uberall war der Boden mit einer diinnen oder

dickeren Schicht von Humus bedeckt, der Untergrund an den zwei

ersten Stellen sandig, an der letzten etwas lehmig. Die Proben wurden

zu verschiedenen Zeitpunkten in den Monaten April—Oktober an-

gesetzt und blieben bis zu 3 Monaten im Treibhaus. Auf 5 Proben

(3 von Eidelstedt, je 1 von Rissen und Sonderburg) entwickelten

sich in 6—8 Wochen die ersten blaugriinen Flecke. Es wurde zweimal

Cylindrospermum imcscicola, je einm al Cylindrospermtim majus,

C. minutissimum , Nostoc muscorum und Nosfoc spec. Ill festgestellt,

insgesamt also 5 Arten. Nach der GroBe der Lager zu urteilen, ent-

hielten die Proben in alien Fallen nur kleine Mengen von Algen.

4. Feuchter Sandboden.

In dieser Gruppe fasse ich die Proben vom Elbstrand bei Schulau,

vom Rande eines kiinstlichen Teiches bei Rissen und vom Ostsee-

strande bei Sonderburg zusammen. In alien 3 Fallen handelt es sich

um sandigen Boden, der dauernd oder jedenfalls ohne langere Unter-

brechung in starkerem MaBe mit Wasser durchtrankt ist. Es bestehen

nur insofern Unterschiede, als das Wasser an den 3 Stellen nicht ganz

die gleiche Beschaffenheit hat: Das Elbwasser ist stark verschmutzt,

also reich an organischen Stoffen; das Wasser des Teiches enthalt,

nach seiner Klarheit zu urteilen, keine oder wenige solche Stoffe;

das Seewasser endlich ist von beiden durch seinen Salzgehalt scharf

geschieden.

1) a. a. O., S. 647—48.

•) Kryptogamenflora der Mark Brandenburg III, Algen I. 1910.

•) Minnesota Algae, vol. I. Myxophyceae. 1910.
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Ich gebe zunachst eine tabellarische Ubersicht, um dann die

einzelnen Untergruppen zu besprechen.

Tabelle I.

Nr.

Bemerkungen
uber die

Vegetation

Beginn

der

Kultur

Erste £

am

Spuren

nach
Tagen

Aufgefundene Arten

1 vegetationslos 30/5
12

1/6 2

f.

Anabaena variahilis, Cy}indro,spermnni mus-
cicola, No-sfoc punctiforrne, Phormidium
auUcmnaJe, P. tenue.

2

1

1

1 r 30/5 3/6 4

i

1

Anabaena variahilia, Microcoleus vaginatua,

Nodnlaria harveyana, Noatoc puncti-

forrne, Phormidium amhiguum, P. tenue.

3
1

t r 30/6 1/6

1

2
1

1

1

Anabaena variabilis, Nostoc piincti/orme,

Phormidium autumnah, P. tcnue.

4

1

7 > 19/9

12

21/9 2 Anabaena laxa, Microcoleus vaginatua,

Nostoc punctiforrne, Calothrix Braunii.
1

5
1

1

1

t p 19/9 23/9 4 Anabaena torulosa, Noatoc eUipsoaporum,

Noatocapec. I, Oacillatoria limosa, 0. tenuis.

6
i

Strandgraser,

Ononis usw.
19/9 12/10 23

i

1

1

[
Anabaena laxa, Oscillatoria anguina, Phor-

1

midium autumnale.

7
1* 19/9

!

1

30/9

1

i

1

1

11
1

1

Anabaena toruloaa, Calothrix Braunii, Oscil-

latoria teniiia, Phormidium autumnale,

Tolypothrix tenuis.

8
1

vegetationslos.

1

'

19/9 22/10 33 Calothrix Braunii, Cylindrospermmn Tnusci-

cola, Noatoc p?cnctiforme, Nostoc spec. /,

Oscillatoria formosa.

9
f r 19/9 30/10 41 Calothrix Braunii, Noatoc punctiforrne,

Noatoc spec. I.

10 Strandgraser.
Ononis, Cheno-

podium

19/9

1

26/9 7 Anabaena torulosa, A. variahilis, Micro-

coleus vaginatua, Oscillatoria anguina. 0.

tenuis, Phormidium autumnale, Toly-

potkrix tenuis.

11
>f

5/4'

13

30/4 25 Nostoc spec. I, Pftormidium Retzii, Toly-

pothrix tenuis.

12
tt 5/4

1

1

6/5 31 Anabaena variabilis, Calothrix sp., Cylindro-

spermum iniiscicola, Nostoc pahidosum,

Phormidium autumnale.

13
tf 5/4 14/5 39 Anabaena torulosa, A. variabilis, Calothrix

spec., Noatoc apec. I + ///

14 Carcx, Scirpus,

Moose usw.
18/5

12
7/6 20 Cylindrospermum catenatum, Hapalosiphon

arboreus, Nostoc muscorum.
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Nr.

Bemerkungen
iibcr die

Vegetation
1

Beginn

der

KuUur

Erste *

am

5puren

nach
Tagcn

Aufgefundene Arten

15 Carex, Scirpus,

Moose usw.
18/5 3/6

1

16
1

An(^aena laxa, A. variabilis, Cylindrosper-

mum catenatum, C. muscicola, '1 'oly-

pothrix tenuis.

16 18/5

1

13/6 26

1

Anahaena torulosa, A. variabilis, Cylindro-

spermum muscicola, Nostoc muscorum,
Tolypothrix tenuis.

17 r r 18/5
1 1

18
1

1

5/4
13

11/5 36
1

Cylindrospermum minutissimum.

19 tr 5/4 30/4 25 Cylindrospermwm minutissimum, Nostoc

muscoruTH, Scytonema Hofmanni.

20

4

5/4 15/5 40 Anahaena variabilis,Cylindrosperntum majus,
Nostoc tnuscorum, Tolypothrix tenuis,

1

1

21 vegetationslos,

sehr feucht
5/4 24/5 49 Anahaena oscillarioides , Cylindrospermum

m.inutissiTnum', Nostoc yniiscorum, Toly-

i
pothrix tenuis.

22

1

vegetationslos
1

3/7
13

2/8 30 Anacystis Eeinboldi, Aphanothece NaegelH.

1

23
1

f* 3/7 24/7 21 Aphanothece Naegelii.

24
t f 3/7 31/7 28 Nostoc paludosum, Nostoc spec. I,

25 Strandroggen,
Salzmiere usw.

3/7 8/8 36 Anahaena variabilis, Nodularia harveyana,

Nostoc spec. I.

26 vegetationslos 1/10

13

1

25/11 55 Anahaena torulosa, A. oscillarioides.

27 Vf 1/10 6/11
1

36 Anahaena torulosa.

28 9t 1/10 28/1

1

58 Anahaena torulosa.

29 >• 1/10

1

30 tr 1/10
*

25/11 55 Anahaena torulosa, Aphanothece microspora.

31
>9 1/10 -

32 *f 1/10
1

33 II 1/10 17/11
i

1

47 AncAaena torulosa, Anacystis Reinboldi,

Nodularia harveyana.

34 It 1/10 14/U 44 Anahaena torulosa, Anacystis Reinholdi.

36
1 r 1/10 28/11 58 Anahaena tortdosa, Anacystis Reinboldi,

Aphanothece Naegelii.
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Vom Elbstrancl stammen 13 Proben (Tabelle I, 1—13)

;

7 wurden an vegetationslosen Stellen, G zwischen Strandgrasern usw.

gesammelt. Die Stellen liegen so, da6 sie in der Regel zur Zeit des

hochsten Wasserstandes bci Flut feucht, aber nicht von Wasser be-

deck! sind. Bei starken westlichen Winden werden sie iiberflutet,

bei ostlicbenWinden oft von der Flut nicht erreicht. Samtliche Proben

enthielten Cyanophyceen, deren erste Spuren bei einigen schon nach

2—4, bei anderen erst nach etwa 40 Tagen erschienen. Die ersteren

verrieten schon vorher das Vorhandensein von Cyanophyceen durch

ihre Farbung. Es waren folgende 22 Arten vertreten:

1. Anabaena laxa (2 mal)

2.
, „ tornlosa (4)

3. „ variabilis (6)

4. Calothrix Braunii (4)

5. jj 5^ec. (2)

6. Cylindrosp. muscicola (3)

7. Microcoleus vagiyiatus (3)

8. Nodularia harveyana (1)

9. Nostoc eUipsosporum (1)

10.

11.

t»

>t

paludosum (1)

punctiforme (6)

12. Nostoc spec. I (5)

13. „ spec. Ill (1)

14. Oscillatoria anguina (2)

15.

16.

17.

»»

>t

ft

formosa (1)

limosa (1)

tenuis (3)

18. Phormidium ambiguum (1)

autumnale (6)19.

20.

21.

99

99

99

Eetzii (1)

tenue (3)

22. Tolypothrix tenuis (3).

Die Zahl der Arten ist also, namentlich im Hinblick auf die

geringe Zahl der Proben, recht betrachtlich. Einige Arten {Calothrix,

Microcoleus, Oscillatoria) kamen meist nur in einzelnen Faden, nicht

in zusammenhangenden Lagern vor. Dieser Umstand kann vielleicht

Zweifel erwecken, ob sie wirkliche Strandbewohner und nicht etwa

angeschwemmte Wasserbewohner sind. Aber gerade ihr Vorkommen

auf meinen Proben, die wochenlang in Kultur bHeben, beweist, dafi

sie auch auf festem Boden gedeihen konnen.

Vom Rande des kiinstlichen Teiches stammen

8 Proben (Tabelle I, 14—21), die im April und Mai gesammelt wurden.

Der Boden trug damals nur vereinzelt Biischel von Carex und

stellenweise Moose, iiberzog sich aber im Laufe des Sommers mit

einer dichteren Vegetationsdecke (besonders Cyperaceen) ;
er ist stets

feucht, nach ergiebigen Niederschlagen zum Teil iiberschwemmt.

Die Proben enthielten mit einer Ausnahme groBere oder kleinere

^^ng^n von Cyanophyceen, die zu 12 Arten gehorten:

1. Andbae
2.

4- „

oscillarioides (1)

torulosa (1)

variabilis (3)

5. Cylindrosp. catenatum (2)

6.

7.

8.

99

99

99

majus (1)

minutissimum (3)

Tnuscicola (2)
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9- Hapalosiphon arhoreus (1)

10. Nostoc muscorum (5)

11. Scytonema Hofmanni (1)

12. TolypotJirix tenuis (4).

Die Arten sind also an sich nicht so zahlreich wie die des Elb-
strandes; im Verhaltnis zur Zahl der Proben miissen sie aber als

ebenso mannigfaltig bezeichnet werden. Im einzelnen bestehen
zMdschen den Proben vom Strand und denen vom Teichrand einige

bemerkenswerte Unterschiede. Nur 5 Arten sind beiden gemeinsam.
Am Teiche fehlen vor allem die Oscillatoria- , Phormidium-, und
Calothrix-Avten. Nostoc ist nur durch eine Art (allerdings verhaltnis-
maBig oft) vertreten, Cylindrospermum dagegen durch 4 Arten. Auf-
fallend ist das Vorkommen von Hapalosiphon arhoreus, welche Art
bisher nur an Baumen beobachtet wurde.

Die letzten 14 Proben dieser Gruppe (Tabelle I, 22—35) sind
am Ostseestrande bei Sonderburg, nahe dem Walkurenkliff

,

gesammelt. Der Boden ist in den obersten Schichten sandig, unten
steinig, und zum Teil mit Tangresten durchsetzt. Seine Feuchtigkeit
1st natiirlich unmittelbar am Wasser groB, landeinwarts nimmt sie

rasch ab und schwankt im iibrigen mit dem Wasserstand bezw. mit der
Richtung und Starke des Windes. Die zur Entnahme von Proben ge-
wahlten Stellen lagen 2—3 m vom Wasser entfernt und waren damals
ziemlich trocken; ich habe sie aber zuanderenZeiteniiberflutetgesehen.
Es traten auf 11 Proben Cyanophyceen auf, und zwar folgende Arteri:

1. Anabaena oscillarioides (1 mal)
2.

3.

»j

11

tm'ulosa (7)

variabilis (1)

6. Aphanothece Naegelii (3)

7. Nodularia harveyana (2)

8. Nostoc paludosum (1)

9. spec. I (2).
4. Anacystis Reinholdi (4)

5. Aphanothece microspora (1)

Die Cyanophyceen-moT2i scheint danach hier bedeutend armer an
Arten zu sein als am Elbstrand und Teichrand. Die beiden Strand-
gebiete stimmen in 5 Arten uberein ; an der Ostsee fehlen die OscUla-
toriaceen, an der Elbe hingegen die Chroococcaceen . Durch Haufigkeit
fallt besonders Anabaena torulosa auf.

Die Proben von feuchtem Sandboden lieferten mithin je nach
ihrer Herkunft etwas abweichende Ergebnisse. Vielleicht sind diese

'

durch die oben erwahnten Unterschiede in der Zusammensetzung
des Wassers bedingt, vielleicht aber auch nur durch die geringe
Zahl der Proben vorgetauscht. Jedenfalls glaube ich, die 3 Gruppen
trotzdem unter einer „Bodenart" zusammenfassen zu diirfen. Fiir

Zalil von 32 Arten

un
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5. Bearbeiteter Sandboden.

Ich wende mich zii den landwirtschaftlich bearbeiteten Boden

und beginne mit dem sandigen Boden, wie er im mittleren Schleswig-

Holstein, auf der Geest, weit verbreitet ist. Es wurden 45 Proben

gesammelt, zum Toil bei Eidelstedt (Tabelle II, 1—22), zum Teil bei

Rissen (Tabelle II, 23—45). Sie stammen im Besonderen von

9 Wiesen und 15 Ackern (die zu je einer Wiese oder je einem Acker

gehorigen Proben sind in der Tabelle durch eine Klammer zusammen-

gefaBt). Auf den letzteren wurde seinerzeit Lupine, Buchweizen,

Hafer, Roggen, Riiben, Kohl und Kartoffeln gebaut. Merklich feucht

war der Boden nur an 2 Stellen (Nr. 3—4). Einige Wiesen und Felder

(Nr. 8, 19—22, 23—24, 29, 39—42) sind erst vor wenigen Jahren in

Kultur genommen.

Tabelle II,

Nr.

7

8

9

10

11

12

13

Bemerkungen
uber die

Vegetation

Beginn

der

Kultur

junges Gctreide

ft

Graser

> f

Riiben

Hafer (gemaht)

Kartoffeln

Graser

Kohl

Hafer

Graser

I*

tt

8/6
12

8/5

8/5

8/5

29/8

12

29/8

29/8

29/8

9/7
13

9/7

9/7

13/9

13

13/9

Erste Spuren

am nach
Tagen

Aufgefundene Arten

13/6

5/6

28/5

30/9

5/10

4/8

4/8

26/7

8/10

36

28

20

32

37

26

26

17

25

Nostoc spec. Ill

Cylitidrospennum majtis, G. murchicum.

Anahaenn tomlosa, Cylindrospermum
majus, Nostoc rrmscorum.

Anabaenatoruh8a,Gylindrospermummnsci-

cola, Nostoc spec. III.

Cylindrospermum mimitissimum.

Cylindrospermym majus, Nostoc spec. III.

Cylindrospermum majus, Phormidium

autumnale.

Anahaena variabilis, Cylindrospermum
muscicola, Nostoc spec. I -f I^^-

Anabaena torulosa, Cylindrospermum
majus, G. muscicola, Nostoc spec. III.
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Nr.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Bemerkungen
uber die

Vegetation

Beginn Erste Spuren

der

Kultur ^^ nach
Tagen

Aufgefundene Arten

Grase

t9

» t

tf

19

Buchweizen

n
?

f»

»>

Graser

24

25

fp

rr

Roggen

t>

Lupinen

Hafer

Riiben

Kartoffeln

Hafer

13/9 24/10

13/9

13/9

13/9

13/9

18/5

12

18/5

junge Kartoffeln
j 30/5

12

Graser

11/7

35

36

ft

tt

13/8

13

13/8

13/8

18/10

31/1013/9

13/9

13/9

13/9 27/10

41

35

10/10

24/6

3/6

20/6

22/6

30/5

30/5

30/5

12/8

12

12/8

12/8

11/7 11/8
13

4/8

1/9

29/8

16/9

37

38

fp

»»

48

44

27

13/8

13/8 12/9

37

16

21

23

31

24

19

16

34

5/9 23

30

Gylindrospermum majus, C. mnscicola.

Cylindrospermum minutissimum, G. mus
oicola.

Gylindrospermum minutissimum

Anabaena toriilosa.

Anabaena toruloaa.

Gylindrospermum muscicola, Nostoc puncti
forme.

Nostoc punctiforme.

Atmbaena varicibilia, Nostoc spec. Ill-

Anabaena variabilis , Gylindrospermum
muscicola, Nostoc spec. III.

Gylindrospermum majus.

Gylindrospermum marchicum, G. minn-
tissimum.

Anabaena torulosa, Gylindrospermum
majus, Nostoc mnscorum.

Wie Nr. 34.

Anabaena torulosa, Gylindrospermum
niajus, Phormidium autumnale.

Gylindrospermum majus, Nostoc spec. lH-

Nostoc spec. III.
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Nr.

Bemerkungen
iiber die

Vegetation

Beginn

der

Kultur

Erste Spuren

am nach
Tagen

Aufgefundene Arten

39

40

41

42

43

44

45

Buchweizen
(abgeerntet)

1

1

tt

l>

Graser

99

I >

6/9
13

6/9

6/9 24/10 48

6/9

6/9 24/10 48

6/9 ! 6/10 30

6/9
1

1

1

8/10
1

32

Nostoc spec. Ill

Noatoc spec. Ill

Nostoc minutum

Nostoc minutum

Reichlich die Halfte der Proben (29) enthielt Cycmojihyceen. Es

ist bemerkenswert, daB daran die Wiesenproben starker beteiligt

sind als die Ackerproben (17 bezw. 12). Die ersten Spuren wurden nach

16—48 Tagen bemerkt; sie entwickelten sich meist nur langsam

weiter. Festgestellt wurden folgende Arten:

1. Anahaena torulosa (8 mal)

2. ,, variabilis (3)

3. Cylindrosp. majus (11)

4.

5.

6.

9>

By

91

marchicum (2)

minutissimum (4)

muscicola (7)

7. Nostoc rninutmn (2)

muscorum (3)8.

9.

10.

11.

12.

tf

**

9f

f9

punctiforme (2)

spec

(11)spec.

Phormidium autuw>nale (2)

4 von diesen Arten (Nr. 7—10) fanden sich nur auf Wiesen,

so daB diese die Acker auch hinsichthch der Mannigfaltigkeit der

Cyanophyceen iibertreffen. Im ganzen ist die Zahl der Arten

nicht groB; sie steht bedeutend hinter der auf feuchtem Sandboden

gefundenen zuriick. Andrerseits ist sie aber wesentUch groBer als die

des unbearbeiteten Sandbodens der Heide. Besonders haufig scheincn

Oylindrospermum rmtjus und Nostoc spec. Ill zu sein.

6. Bearbeiteter Lehmboden.

Lehmiger Boden findet sich vorwiegend im ostlichen Schleswig-

Holstein. Von da stammen auch die 37 Proben dieser Gruppe, die

bei Sonderburg (Tabelle III, 1—17) und bei Eutin (Tabelle III, 18—37)

gesammelt wurden, und zwar auf 6 Wiesen und 8 Ackern. Die

letzteren trugen Hafer, Riiben und Gemiise oder waren kurz vorher
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mit Saat bestellt. Durch eine merkliche Feuchtigkeit zcichneten sich

die Proben 15 und 33—37 aus. An einigen Stellen, besonders bei

Eutin, bemerkte ich auf dem Boden zahlreiche blaugriine Flecke,

so daB von vornherein reichlich CyanopJiyceert zu erwarten waren.

Nr.

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tabelle HI.

Bemerkungen
iiber die

Vegetation

(Saat)

>>

ft

J f

Graser

>»

f f

>»

f J

fgepfliigt)

Gemiise

junger Hafer

? »

Graser

>>

Beginn

der

Kultur

10/4

13

10/4

10/4

10/4

4/5

13

4/5

4/5

18/5

13

18/5

8/6

13

8/6

8/6

8/G

3/7

13

Erste Spuren

am nach
Tagen

Aufgefundene Arten

30/4

4/5

8/5

^1^

17/5

22/5

21/5

22/5

18/5 9/6

1/7

6/7

i/7

16/7

20

24

28

26

13

18

3

22

23

28

23

13

Anabaena torulosa, A. variabilis, Cylindro-
spermum majus, Nostoc pimctiforme.

Wie Nr. 1.

Anabaena torulosa, Cylindrospermum ma-
jus, Nostoc spec. Ill, Phormidium tenue.

Anabaena variabilis, Cylindrospermum
m.uscicola, Nostoc spec. III.

Anabaena variabilis, Cylindrospermum
muscicola, Nostoc spec. Ill, Phormidium
tenue.

Anabaena torulosa, Cylindrospermum nut-

jus, Nostoc spec. II.

Anabaena laxd, A. variabilis, Cylindro-

spermum catenatum, G. lichenifonne,

Phormidium autumnale.

Anabaena torulosa, Cylindrospermum mus-
cicola, Phormidium autumnale.

Anabaena torulosa, A.
lindrospermum majus,
forme.

variabilis, Cy
Nostoc puncti

A nabaena variabilis,

licheniforme, Nostoc
midium autumnale.

Cylindrospermum
humifusum, Phor-

Anabaena variabilis, Cylindrospermum
licheniforme, Nostoc spec. Ill, Phor-

midium autumnale.

Anabaena torulosa, Cylindrospermum cate

natum, C. muscicola, Nostoc spec. Ill-

Anabaena torulosa, Cylindrospermum tnus

cicola, Nostoc microscopicum, N. mas-

corum, Nostoc spec. I. Tolypothrix tenuis
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Nr.

IG

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2G

27

28

29

30

f

Bemerkungen
iiber die

Vegetation

Riiben

J I

Hafer (gemaht)

>f

t 9

t J

H

Hafer

f t

»

t

>f

niedrige Graser

t f

I f

Begin n

der

KuUur

Erste Spuren

am

26/7
13

26/7

1/9

13

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

13/8

13/8

3/9

12/9

3/9

1/9 ) 16/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

5/9

5/9

5/9

nach
Tagen

Aufgefundene Arten

18

18

11

15

Armhaena variabilis, Cylindroupcrmum
licheniforme, C. muacicola, Nofttoc mus-
corum, Noatoc spec. /, Tolypothrix tenuis.

Anahaena variabilis, Calothrix sp., Gy-
lindrospennmti muscicola, Nostoc micro-
acopicum, Nostoc spec. I, Tolypothrix
tenuis.

A nahaena iorulosa, A. variabilis, Cy-
lindrospermuni majus, C. muscicola.

Cylindrospernu/m catenatum, O. mains.
Nostoc spec. III.

Anabaena torulosa, Cylindrospermum ma-
jus, Nostoc spec. Ill, Phormidium au-
tum,nale.

Anabaena variabilis, Cylindrospermum
catenatum, C. licheniforme, Nostoc spec.

II + ///.

Anabaena torulosa, A. variabilis, Cy-
lindrospermum muscicola,Nostoc spec III.

Anabaena variabilis, Cylindrospermum
licheniforme, Nostoc spec. I + //, Phor-
midium tenue.

Cylindrospermumlicheniforme,C.m.u8cicola.

Anabaena variabilis, Cylindrosprrmuyn

licheniforme, C. muscicola, Scytonema
Hofmanni.

Cylindrospermum may'us, C. muscicola,

Nostoc spec. Ill, Scytonema Hofmanni.

Anabaena variabilis,

majus, Nostoc spec.

nema Hofmanni.

Cylindrospermum
II + ///, Scyto-

Anabaena laxa, Cylindrosperm.y m, musci-

cola, Microcoleus vaginatus, Nostoc el-

lipsosporum, N. punctiforme, Scytonema
Hofmanni.

A nabaena variabilis, Cylindrospermum
muscicola, Microcoleus vaginatus, Nostoc

spec. II.

Anabaena laxa, A. variabilis, Cylindro-

spermum muscicola, Nostoc punctiforme,

Phormidium corium, Scytonema Hof-
manni.
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Nr.

Bemerkungen
iiber die

Vegetation

Erste Spuren

am nach
Tagen

Aufgefundene Arten

^1

32

33

niedrige Graser

9r

1/9

i/9

8/9

34

35

hohe Graser,

Klee usw.

>>

36

37

> f

1/9

1/9

3/9

7

3/9

1/9

12/9

r t 1/9

16/9

U

15

8/9

f > 1/9

7

3/9

Anabaena laxa, Microcoleus vaginatas,

PJwrmidium corium, P. tenue, Scyto-

nema Hofmanni.

Anabaena laxa, Gylindroapermum musci-
cola, Microcoleus vaginatiis, Nostoc sped.

Cylindrospennum catenaturn, C. majus,
Microcoleus vagiruitus, Nostoc spec. II,

Phormidmm Retzii.

Anabaena variabilis, Cylindrospennum
majus, Microcoleus vaginatns, Nostoc
spec. III.

Anabaena torulosa, A. variabilis, Oylindro-
spermum licheniforme, Oalothrix spec,

Nostoc spec. Ill, Scytonema Hofmanni.

Anabaena laxa, Cylindrospermam cate-

naturn, C. majus, Nostoc spec. II, Phor-

midium corium, Scytonema Hofmanni.

Anabaena variabilis, Cylindrosperynum
majus, C muscicola.

Von den STProben blieben nur 2o\vntCijano'phyceen-'L^.gtr. Diese
bedeckten sich aber bald mit zahlreichen B a k t e r i e n und Pilz-
mycelien. Es ist moglich, daB dadurch die Entwicklung etwa vor-
handener Cyanophyceen verhindert wurde. Bei den iibrigen 35 Proben
traten die ersten Spuren nach 2—28 Tagen auf und wuchsen mehr
Oder weniger schnell zu ausgedehnten Lagern heran. Tnsgesamt
wurden 23 Arten beobachtet.

1 Anabaena laxa (6 mal), nur
auf Wiesen

2, Anabaena torulosa (12)

3- „ variabilis (21)

4. Calothrix spec, (2)

5. Gylindrosp, catenaturn (6)

8.

licheniforme (9)

majus (14)

muscicola (17)

9. Microcoleus vaginatns (6), nur

10.

auf Wiesen

ostoc ellipsosporum

auf Wiesen

11. Nostoc humifusum (\), nur

auf Ackern
12. Nostoc microscopicum (2) .

13.

14.

15.

16.

17.

muscorum (2)

punctiforme (5)

spec. J (5)

spec. II (7)

spec. Ill (13)

18. Phormidium autumnale (5)

19.
f) corium (3), nur

auf Wiesen
20. Phormidium Retzii (1), nur

auf Wiesen
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21. Phormidium tenue (4) 23. Tolypothrix tenuis (3)

22. Scytonema Hofmanni (8)

Die Cyanophyceen-Flov3. des Lehmbodcns ist mithin viel mannig-
faltiger als die des (bearbeiteten) Sandbodens. Die auf letzterem

festgestellten Arten finden sich hier bis auf 3 wieder, dazu kommen
dann 14 weitere. Besonders haufig scheinen Anahaena variabilis,

A. torulosa, Cylindrospermum muscicola, C. majus und Nostoc spec. Ill
zu sein. Ubrigens ist auch hier die Artenzahl fiir die Wiesen groBer
als fiir die Acker.

7. Bearbeiteter Marschboden.

Die „Marsch", deren Boden (Kleiboden) als Hauptbestandteil
Ton (Kaolin) enthalt, nimmt die westlichen Kustenstriche von
Schleswig-Holstein, sowie die an die Elbe grenzenden Gebiete ein.

Meine Proben stammen zur Halfte aus der Gegend .von Schulau
(Tabelle IV, 1—20), zur anderen Halfte aus der Nahe von Gliickstadt

(IV, 21—40), und zwar von 11 Wiesen und 10 Ackern. Auf den
letzteren \vurde Weizen, Hafer, Riiben, Kohl und Klee gebaut. Der
Boden war meistens mehr oder weniger feucht, bei Schulau, wohl in-

folge Beimischung von Sand, durchweg lockerer als bei Gliickstadt.

Zwei von den Wiesen (Proben 27—29, 30—32) liegen vor dam Deiche
und sind bisweilen iiberschwemmt. DeutUche blaugrtine Flecke

konnte ich, wohl wegen der dunklen Farbe des Bodens, nur an
wenigen Stellen erkennen.

Tabelle I\;

Nr.

Bemerkungen
tiber die

Vegetation

Erste Spuren

am nach
Tagen

Aufgefundene Arten

1

3

Graser

« f

tt

ft

6

(Dauerweidel

Hafer

(

>*

30/5

12
2/7 33

30/5 13/6 U

12/8

12
13/9

1

1

1

32

14/10
12

''^—

7/7

13
18/7 11

7/7 21/7 14

Cylindrospermum m,itscicola, Nostoc el-

lipsosponim, Nostoc spec. I.

Anahaena variabilis, Cylindrospermum
majus, Nostoc muscorum., Nostoc spec.III.

Anabaena torulosa, A, variabilis, Aulosira

laxa, Cylindrospermum licheniforme,

Nostoc spec. III.

Anabaena torulosa, Cylindrospermum mus-

cicola, Nostoc spec. Ill, Phormidium
autttmnale, P. tenue.

Ifedwigia Band L V,

Anahaena torulosa, A. variabilis,

lindrospermum ynuscicola, Nostoc

croscopicum, Nostoc spec. I.

16

Cy
mi
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Nr.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

i

1

Bemerkungen
uber die

Vegetation

Hafer

>*

Graser

I f

f t

i>

Riiben

* >

J J

Graser

tf

Riiben

>>

ft

(Saat)

Klee

Beginn

dcr

Kultur

7/7

7/7

7/7

7/7

22/7

22/7

13/8

13

13/8

13/8

25/9
13

25/9

25/9

25/9

25/9

Erste Spuren

am nach
Tagen

Aufgefundene Arten

12/11

12

12/11

Kohl (abgeerntet)

Graser

12/11

21/7

31/7

16/7

12/7

8/8

25,8

25/8

25/8

27/8

12/10

.

29/9

6/10

29/9

27/12

9/1

18/11

12

27/12

14

24

9

o

17

34

12

12

14

17

U

45

:j%

21/11

45

Anahaena torulosa, Cylindrospermum miis-

cicola, Nostoc spec. I, Pkormidium au-

tumnale.

Anahaena torulosa, Cylindrospermum ma-
jus, Nostoc microscopicum, Nostoc sped.

Anahaena torulosa, Cylindrospermum 7na-

jus, Nostoc spec. III.

Anahaena laxa, Microcoleus vaylnatus,

Nostoc punctiforme, Nostoc spec. I.

Anahaena torulosa, Cylindrospermum ma-

jus, C. tnuscicola, Nostoc spec. I -|- III.

Cylindrospermum rmfscicola, Nostoc micro-

scopicum, Nostoc spec. Ill, Phorriiidinm

autumnale.

Anahaena torulosa, Cylindrospermum mus-

cicola, Nostoc spec. I + ///.

Anahaena torulosa, Cylindrosperm'tm mus-

cicola, Nostoc spec. I, Phormidium au-

tumnale.

Cylindrospermum majus, C. muscicola,

Microcoleus vaginatus, Nostoc spec. Ill,

Phormidinm autumnale.

Anahaena torulosa, Cylindrospermum rm-

jus, Microcoleus vaginatus, Nostoc

spec. III.

Anahaena torulosa, Cylindrospermum mus-

cicola, Nostoc spec. Ill,

Anahaena torulosa, Cylindrospermum ma-

jus, C muscicola, Nostoc spec. HI-

Anahaena torulosa, Cylindrospermum ma-

jus, C muscicola, Microcoleus vaginatus,

Nostoc spec. Ill.Phormidium autumnaU.

Anahaena torulosa, A. variabilis, Cy
lindrospermum licheniforme, C. musci

cola. Nostoc spec. III.

Anahaena torulosa, A. variabilis, Cy-

lindrospermum licheniforme, Nostoc mus-

corum, Nostoc spec. III.

Anahaena variabilis, Cylindrospermum ma-

jus, Nostoc spec. III.

Anahaena variahilis, Calothrix spec ,
Cy-

lindrospermum muscicola, Nostoc ellipso-

sporum.N. microscopicum, Nostoc sped-
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Nr,

25

26

27

28

29

3U

31

32

33

34

35

36

/

38

39

40

[

(

Bemerkungen
liber die

Vegetation

Kohl

(Saat)

Graser
(Dauerweide)

99

tt

>r

r I

> I

Klee, Stoppeln

r r

t r

Weizcn (gemaht)

tr

Graser

J9

tt

18/11

18/11

18/8

13

18/8

18,8

18/8

18/8/

18/8

18/8

18/8

18/8

18/8

18/8

18/8

18/8

18/8

2/1

9/1

25/8

5/9

22/9

29/8

5/9

1/9

27/8

27/8

29/8

29/8

29/8

29/8

1/9

1/9

45

52

7

18

35

11

18

14

9

9

11

11

11

11

14

U

Aufgefundene Arten

Anabaena torulosa, A. variabilis, Cy-
lindrospermum majus, Nostoc spec. I.

A nabaena variabilis, Cylindrospermum
7najus, C. miiscicola, Nostoc spec. I,

N. muscorum.

Anabaena torulosa, A. variabilis, Cy-
lindrospermum lichenijorme, C. miisci-

cola, Nostoc spec. III.

A ulosira laxa, Cylindrospermutn licheni-

forme, C. muscicola, Nostoc spec. III.

Anabaena torulosa, Cylindrosperm-um ma-
jus, C. muscicola, Nostoc spec. III.

Anabaena variabilis, Aulosira laxa, Cy-
lindrospermum. licheniforme, Nostoc
sphaericum.

Cylindrosperm^um licheniforme, G. musci-
cola, Nostoc spec. III.

Anabaena torulosa, A. variabilis, Aulosira
laxa, Cylindrospermum m,uscicola, Nostoc
spec. I, Phormidium, autumnale.

Anabaena torulosa, A. variabilis, Cy-
lindrospermum licheniforme, Nostoc mus-
corum, N. humifusum.

Anabaena variabilis, Nostoc humifusum,
Phormidium autumnale.

Cylindrospermum' licheniforme, C. musci-

cola, Nostoc spec. I, Phormidium autum-
nale.

Anabaena tor}dosa, A. variabilis, Calo-

thrix spec, Cylindrospermum muscicola,

Nostoc microscopicum.

Anabaena variabilis, Cylindrospermum ma-
jus, Nostoc microscopicum, Nostoc spec.I,

Tohjpothrix tenuis.

Anabaena torulosa, Calothrix spec., Nostoc

microscopicum, Nostoc spec. II, Phor-

midium autumnale.

Anabaena variabilis, Calothrix spec.,

Nostoc ellipsosporum, N. tnicroscopicum,

N. sphaericuyn, Nostoc spec. I, Toly-

pothrix tenuis.

Anaba< na laxa, A. variabilis, Calothrix

parietina, Cylindrospermum muscicola,

Nostoc sphaericum.

16*
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Auf 38 Proben traten Cyanophyceen auf, bei den im Sommer
angesetzten nach 4—35 Tagen, bei den im Winter angesetzten, ab-

gesehen von einem Falle, erst viel spater (nach 45—58 Tagen).
Dieser Unterschied diirfte sich zur Hauptsache dadurch erklaren,

daB die letzteren nicht im Treibhause, sondern in einem, sich Nachts
stark abkiihlenden Zimmer standen. Unter solchen Umstanden
konnte das Auskeimen der Sporen und das Wachsen der Faden nur
langsam erfolgen. Im Sommer breiteten sie sich in der Regel schnell

zu groBeren Lagern aus. Es wurden im ganzen 22 Arten aufgefunden:

1. Anahaena laxa (2), nur auf

Wiesen

2. Andbaeyia torulosa (22)

3.
> J variahilis (18)

4. Aulosira laxa (4), nur auf

Wiesen

5. Calothrix parietina (1), nur
auf Wiesen

6. Calothrix spec. (4)

7. Cylindrosp. licheniforme (9)

S- „ majits (13)

^- muscicola (23)

12. Nostoc Jiumifusum {2), nur

auf Ackern

13. Nostoc Tiiicroscopicuin (8)

14. „

15.

muscortim (4)

10. Microcoletis vaginatus (4)

11. Nostoc ellipsosporum (3), nur
auf Wiesen

punctiforme (1), nur auf

Wiesen

16. Nostoc sphaericum (3), nur auf

Wiesen

17. Nostoc spec. I (15)

18. „ 5^ec.//(l),nuraufWiesen

19. „ spec. Ill (19)

20. Phormidkim autumnale (10)

21. tenue {!), nur aufyj

Ackern

22. Tolypotlirix tenuis (2).

Die Cyanophyceen des Marschbodens sind also nicht minder
mannigfaltig als die des Lehmbodens. Die Arten stimmen hier und
dort mit wenigen Ausnahmen iiberein. Auch findet sich hier wie dort
dieselbe ungleiche Verteilung auf Wiesen und Acker. Zu den haufigen
Arten gehort hier auch Nostoc spec. I.

w

8. Vergleich der Ergebnisse.

Auf grund der mitgeteilten Untersuchungsergebnisse laBt sich
die in der Einleitung aufgeworfene Frage leicht beantworten. Es
sollte entschieden werden, ob die Verbreitung der Cyanophyceen von
der Beschaffenheit des Bodens abhangt, d. h. ob sie auf verschiedenen
Bodenarten verschieden haufig sind. Uber die absolute Haufigkeit
erlauben meme Untersuchungen allerdings kein Urteil. da die Proben
nur einem begrenzten Gebiete entnommen und auch nicht zahlreich
genug sind. Fiir die relative Haufigkeit dagegen ist der Prozentsatz
der Cyanophyceen enthaltenden Proben ein brauchbarer MaBstab.
Die Zahlen smd folgende: Marschboden (bearbeitet) 95%, Lehm-
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boden (bearbeitet) 94,6 %, fcuchter Sandboden (unbearbeitet) 88,6 %,
Sandboden (bearbeitet) 64,4 %, Waldboden 12,5 %, sandiger Heide-

boden 9 %, Moorboden %. Daraus geht hcrvor, daB die Cyayio-

phyceen auf den verschicdencn Boden in dor Tat eine recht ungleiche

Verbreitung haben. Namentlich fallt der betriichtliche Abstand
zwischen den 4 zuerst genannten und den 3 letzten Bodenartcn auf.

Diese Unterschiede konnen ihren Grund nur darin haben, daB
die Lebensbedingungen fiir die Cyanophyceen verschieden giinstig

sind. Welche Umstande dabei im einzelnen in Frage kommen, ist

natiirlich auf grund eines beschrankten Tatsachenmaterials nicht zu
entscheiden. Meine Untersuchungsergebnisse lassen aber doch er-

kennen, daB zwei Faktoren von wesentlicher und allgemeiner Be-

deutung sind.

Der eine Faktor ist der Feuchtigkeitsgehalt des
B o d e n s. Das ergibt sich, wenn man den Strandboden mit dam
Heideboden vergleicht. Beide haben mit der sandigen Beschaffenheit

eine gewisse Armut an Nahrstoffen gemeinsam. Wenn trotzdem
die Cyanophyceen am Strande so sehr viel haufiger sind als auf der

Heide, so kann das nur eine Folge der grofieren Feuchtigkeit sein.

Zu demselben SchluB fiihrt ein Vergleich der Wiesen und Acker.

Wie oben mehrfach hervorgehoben, tragen die ersteren bei gleicher

chemischer Beschaffenheit des Bodens mehr Arten von Cyano-

phyceen als die letzteren. Das Verhaltnis der Artenzahl ist beim

Sandboden 12:8, beim Lehmboden 22 : 18, beim :\Iarschboden 20 : 15;

und insgesamt wurden auf den Wiesen 28, auf den Ackern nur 21 Arten

festgestellt. Dieser Unterschied laBt sich wohl kaum anders als durch

die verhaltnismaBig groBere und konstantere Feuchtigkeit der Wiesen

erklaren. Ubrigens lehrt ja schoa die leicht zu beobachtende Ver-

mehrung der Cyanophyceen nach starken Niederschlagen, wie auBer-

ordentlich wichtig die Feuchtigkeit fiir ihr Gedeihen ist.

Der zweite Faktor ist der Gehalt des Bodens an
Nahrsalzen. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn man den

unbearbeiteten Sandboden (Heideboden) dem bearbeiteten gegen-

iiberstellt. Beide haben eine lockere Struktur und demgemaB den-

selben geringen Feuchtigkeitsgehalt. Wenn trotzdem der bearbeitete

Boden eine reichere Cyanophyceen-Tloia. hat als der unbearbeitete,

so kann das nur mit dem groBeren Nahrsalzgehalt zusammenhangen,
der ihm durch die Diingung zugefiihrt wurde. Ein entsprechendes

Ergebnis hat ein Vergleich der bearbeiteten Boden untereinander.

Auf dem Marsch- und Lehmboden sind die Cyanophyceen bedeutend

haufiger und auch mannigfaltiger als auf dem Sandboden. Zum Tell

ist das wohl ihrer groBeren ,,wasserhaltenden Kraft", zum Teil aber
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auch ihrem naturlichen Reichtum an mineralischen Nahrstoffen zu-
zuschreiben. Ein weiteres Beispiel — entgegengesetzter Art
liefert der Moorboden. Auf diesem sind die Cyanophyceen, nach
meinen Beobachtungen wenigstens, ziemlich selten. Da ihnen hier
fast stets reichlich Feuchtigkeit zur Verfiigung steht, liegt es nahe,
den Mangel an Mineralsalzen dafiir verantwortlich zu machen.

Das Gedeihen der Cyanophyceen h a n g t also
einerseits von der Feuchtigkeit, andrerseits
von dem Niihrsalzgehalt des Bodens ab. Indem
beide sich in verschiedenem Grade abstufen und in wechselnder
Weise verbinden, schaffen sie hier mehr, dort weniger giinstige
Lebensbedingungcn und regein so, zur Hauptsache wenigstens, die
Verbreitung der Cyaiwphyceen.

Auf ein und demselben Boden konnen die Bedingungen und damit
die Haufigkeit der Cyanophyceen zu verschiedenen Zeiten wechselnd
sein. In Regenperioden wird im allgemeinen eine Vermehrung, in
Diirrezeiten eine Verminderung des Bestandes eintreten. Immer bleibt
aber die jeweilige Bodenbeschaffenheit von maBgebender Bedeutung.

Die friiher von mir ausgesprochene Vermutung, daB die Cyano-
phyceen auf bearbeiteten (gediingten) Boden haufiger sind als auf
unbearbeiteten, hat sich nach dem Gesagten nur teilvveise bestatigt.
Wenn die verglichenen Boden gleich feucht sind, durfte sie im all-
gemeinen zutreffen. Wenn die Feuchtigkeit aber groBere Unterschiede
aufweist, kann sich das Verhaltnis auch umkehren

II. DasVorkommen von Cyanophyceen im Boden.
Uni ein Urteil iiber die Verbreitung der Cyanophyceen i m Boden

zii gewinnen, habe ich, gleichfalls nach der oben beschriebenen
Methode im ganzen 129 Proben aus den Unterschichten des Bodens

ich will sie kurz „Tiefenproben" nennen— untersucht. Es wurden
dabei alle im ersten Teil der Arbeit genannten Bodenarten, wenn auch
nicht m gleichem MaBe, beriicksichtigt

: 33 Proben stammen aus
dem Boden der Marsch, 23 aus lehmigem Boden, 21 aus bearbeitetem
Sandboden 22 aus feuchtem Sandboden und je 10 aus Wald-,
rieide- imH \rr>r,fK^^„„Heide- und Moorboden.

•
?"" Jf^^"P™^^" ^^'"rden an genau denselben Stellen gesammelt

wie die Oberflachenproben. So konnten die unten und oben ge-
tundenen Cyanophyceen verglichen und die Moglichkeit einer Ver-
schleppung beurteilt werden. Die Proben wurden zum groBten TeU
(1071 nnc ^(V_ Oft ^,« J* -.1 - . O

genommen.
35, 40 und 50 cm Tiefe
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Beim Sammeln der Tiefenproben ist cinige Vorsicht erforderlich,

wenn man einwandfreie Ergebnisse erzielen will. Man darf nicht ein-

fach so verfahren, daB man bis zu der jeweils gewiinschten Ticfe in

den Boden grabt und vom Grunde des Loches Erde in die Schalen

fiillt. Beim Graben stiirzen gar zu leicht Bodenteilchen von der

Oberflache nach, und wenn diese mit in die Tiefenproben gelangen,

konnen sie das Untersuchungscrgcbnis falschen. Icli pflegte vielmehr

ein Stiick iiber die gewiinschte Tiefe hinaus zu graben und dann von
der Seitenwand des Loches aus den Spaten in die Erde zu fiihren.

Auf diese Weise scheint mir Gewahr geboten, daB die Proben nebst

den in ihnen enthaltenen Algen wirklich aus der betreffenden Tiefe

stammen.

Ich gliedere die Besprechung der Tiefenproben in vier Abschnitte:

1. Ackerprobcn, 2. Wiesenproben, 3. Proben aus feuchtcm Sandboden,

4. Proben aus Wald-, Heide- und ^loorboden. Im AnschluB daran

soil dann erortert werden, wie das Vorkommen der Cyanophyceen

im Boden vermutlich zu erklaren ist.

1. Ackerproben

Tabelle V.

Nr gehorige
Oberfl.-

probe

Tiefe

(cm)

Beginn

der

Kultur

Erste Spuren

am nach
Tagen

Aufgefundene Arten

1 II, 29M
'

1

10—15 12/8

2
1

1

j

f t 10—15 12/8

3 11. 30 10—15 \ 12/8

4 11, 31 10—15
1 12/8

5 11. 5 10—15
1

29/8

6 11, 6
1

1

i

10—15
1

29/8

7 11. 7 1

1

10—15
1

1

29/8

8
1

1

n. 9
1

1

ca. 15 9/7
1

9
1

!

II, 10 20—25
]

9/7

1

10

1

II, 32 20—25
1

11/7

11
1 9

1

30—35
i

1

11/7

3/10

6/8

31/7

11/8

4/8

35

28

22

31

24

A nabaena variabilis, *Cyiindroaper7mim

muscicola, *Nostoc spec. III.

*Cylindrospermnw Tninntissimnm.

*Cylindrospermiim majus^Sostoc spedII

*Cylindrospi'rm>an niajus, Nostoc mus
corurn.

*Cylindro»permnv\ ma/'ns, Nostoc spec. Ill

Wie Nr. 10.

M Die romische Ziffer gibt die Tabelle, die arabischi- die Nummer der betr.

Probe an.
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Nr.

Zu-
gehorige Tiefe

Oberfl.- (cm)
probe

Beginn Erstc

der

Kultur ^"^

Spuren

nach Aufgefundene Arten

Tagen

12 11. 33 20—25 11/7 6/8 26 *Gylindrospermum marchicum, *G. ?ninu-

tissimum.

13 II 30—35 11/7 11/8 31
1

*Cylindrospermum minutissimum.

14 III, 2 10—15 10/4 11/5 31 *Anahaena toridosa, *-4. variabilis, *CyHn-
drospermum majus, *Nostoc pttncti-

forme.

15 HI, 4 ca. 20 10/4 4/5 24 *Anabaena variabilis, *Cylindrospermum
miiscicola, *Nostoc spec. III.

16 III. 10 ca. 20 18/5 6/6 19 *Anabaena variabilis, *Cylindrospermum
niajus, *Nostoc punctiforme.

17 tf ca. 30 18/5 2/6 15 *Anabaena toridosa, *Cylindrospermum
majiis. *No8toc punctifor7ne.

18 111, 11 10—15 8,6 27/6 19 *Anabaena variabilis, Cylindrospermum
muscicola, *No8toc hnmifusum.

19 ft 20—25 8/6 27/6 19 *Anabaena variabilis, Cylindrospermum
muscicola, Nostoc spec. III.

20 III, 12

1

10—15 8/6

1

1/7 23 *Anabaena variabilis, Calothrix spec.,

*Cylindrospermum licheniforme, *Nostoc
spec. Ill, *Phormidium, autumnale.

21 9f i 20—25
1

8/6 n/7 33 *Anabaena variabilis, Calothrix spec.,

*Cylindrospermum licheniforme, *No8toc

spec. III.

22

1

III, 13 10—15 8/6 1/7 23 *Amibaena torulosa, *Cylindrospermum
catenatum, *C. muscicola, *Nostoc

spec. III.

23
>9 20—25 8/6 1/7 23 W'ie Nr. 22.

24 III, 16 20—25 26/7 15/8 20 *Anahaena variabilis, *Cylindrospermum
licheniforme, *C. muscicola, *No8toe

spec. I, *Tolypothrix tenuis.

25 III. 17 20—25 26/7 15/8 20 *Anabaena variabilis, *Cylindrospermum
muscicola, *Nostoc microscopicum, *N0'
stoc spec. I.

26 IV, 21 ca. 15 12/11 9/1 58 *Cylindrospermum licheniforme. *G. mus-
cicola, *Nostoc spec. III.

27
f > ca. 25 12/11 9/1 58 *Anabaena variabilis, *Cylindrospermum

licheniforme, *C. muscicola, *No8toc

spec. III.

28 IV. 22 ca. 25 12/11 12/1 61 *Anabaemt torulosa, *A. variabilis, *Cy-

lindroapermum licheniforme, *Nostoc

spec. III.
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Nr.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Zu-
gehorige
Oberfl.-

probe

IV. 23

IV, 25

99

IV, 26

* J

IV, 5

f J

IV, 6

J f

IV, 7

f 1

IV, 8

ft

IV, 7

99

9f

»9

Tiefe

(cm)

ca. 25

10—15

20—25

10—15

20—25

ca. 15

ca. 30

ca. 15

ca. 30

ca. 15

ca. 30

ca. 15

ca. 30

ca. 40

Beginn

der

Kultur

Erste Spuren

am nach
Tagen

12/11

18/11

18/11

4/1

9/1

18/11

9/1

18/11

2 1

7/7

7/7

7/7

15/1

21/7

7/7

7/7

21/7

21/7

24/7

23/7

7/7

7/7

7/7

23/7

26/7

i9

ca. 50

99

22/7

22/7

22/7

22,7

29/7

27/8

25/8

25/8

8/9

53

52

52

45

58

14

14

14

17

16

16

19

22

36

34

34

48

Aufgefundene Arten

*Anabacna variabilis, *Cylindrospermum
majus, *Nostoc spec. III.

*Anabaena torulosa, *A. variabilis, *Cy-
lindrosperrmirn mapis, *Nostoc spec. I.

*Anabacna torulosa, *A. variabilis, *Cy-
lindrospermum majus.

*Anabaena variabilis, Calothrix spec,
*CyHndrosp€rnium majus, * C. tnasci-

cola.

*Anabaena variabilis, *Cylindrospfirmtim
majus, *C. tnuscicola, Nostoc spec. III.

*Anabaena torulosa, Cylindrospermum ma-
jus, *C. m,u8cicola, Nostoc microscopi-

cum, *Nostoc spec. III.

Wie Xr. 34.

*Anabaena torulosa, *Cylindrospermum
m-uscicola, *Nostoc spec. I, *N. micro-
scopicum.

Wie Xr. 36.

^Anabaeaa torulosa, *Cylindrospermum.
muscicola, *No8toc spec. I, N. micro-

ecopicum.

Wie Nr. 38.

*Anabaena torulosa, *Cylindrospermum
majus, Nostoc ellipsosporum, *N. mi-

croscopicum, *Nostoc spec. I.

Anabaena variabilis, Cylindrospermum
muscicola, *Nostoc spec. I, *N. micro-

scopicum,.

*Nostoc spec. I,

*No8toc spec. I.

*Anahaena torulosa, *Nostoc spec. I.

*Nostoc spec. I.

Es wurden 45 Proben untersucht, von denen 13 aus sandigem
(Nr. 1—13), 12 aus lehmigem (Nr. 14—25) und 20 aus Marscliboden

(Nr. 26—45) genommen sind. Nur 5 Proben enthielten keine Cymw-
phyceen. Diese stammten ausnahmslos von solchen Stellen, die auch
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an der Oberflache keine trugen. Die iibrigen 40 Proben stammten
andrerseits von Stellen, wo auch a u f dem Boden Cyanophyceen zu
finden waren. Es wird daher lehrreich sein, die oben und unten ge-

fundenen Arten miteinander zu vergleichen. In den Tiefenproben
wurden insgesamt 18 Arten gezahlt; Anabaena torulosa, A. variabilis,

Calothrix spec, Cylindrospermum catefiatum, C. licheniforme, C. majus,
C. marckicum, C. miniitissimum , C. muscicola, Nostoc ellipsosporum,
N. humifusum, N. microscopicum , N. muscorum, N. punctiforme,
A^ostoc spec, I, Nostoc spec. Ill, Phormidium aiitumnah, Tolypothrix
tenuis. In den Oberflachenproben wurden 21 Arten festgestellt, und
zwar Microcoleus vagiiiatus, Nostoc spec. II, Phormidium temie,

Scytonema Hojmanni und die eben aufgefiihrten auBer Nostoc ellipso-

spornm. Es stellt sich also eine nahezu voUstandige Uberein-
stimmung zwischen den im und auf dem Boden
vorkommenden Arten heraus. Eine solche zeigt sich auch,
wenn man nur die von ein und derselben Stelle genommenen Proben
zusammenhalt

:
Die in den einzelnen Tiefenproben gefundenen Arten

treten zum allergroBten Teil auch in der zugehorigen Oberflachen-
probe auf. Urn einen raschen UberbHck zu ermoghchen, habe ich in

der Tabelle diese Arten mit einem * bezeichnet.
Diese durchgchende Obereinstimmung erklart sich ungezwungen,

wenn man eine Verschleppung der Cyanophyceen von
der Oberflache in die Tiefe annimmt. Beim Ackerboden
hegt das besonders nahe, da seine oberen Schichtcn schon durch das
Pfliigen in betrachthchem MaBe umgelagert und vermengt werden.
Ferner kame die Tatigkeit von tierischen Organismen, besonders
Regenwiirmern, in Frage, die einen mehr minder regen Austausch
zwischen der Oberflache und den Unterschichten des Bodens ver-
mitteln. Auch das versickernde Regenwasser konnte, wenigstens in
lockeren Boden, Cyanophyceen mit sich fiihren.

Wenn eine solche Verschleppung vorHegt, miissen die obersten
Schichten des Bodens starker mit Cyanophyceen durchsetzt sein, als

tiefere, die beim Pflugen nicht mehr in Bewegung gesetzt werden.
Umgekehrt ist in letzteren eine geringere Mannigfaltigkeit und Menge
von Cyanophyceen zu erwarten. Das bestatigen in der Tat die Proben
34—45. Sie stammen samtlich von demselben Acker (vergleiche IV,
^~%), Nr. 34—41 aus 15—30 cm Tiefe (vom Grunde der Furchen
an gerechnet), Nr. 42-45 aus 40 und 50 cm Tiefe. Die ersteren ent-
halten, wie die von der Oberflache, je 4-5 Arten, die letzteren nur
je 1—2. DaB auch die Menge der Cyanophyceen in diesen geringer
war, glaube ich aus dem spateren Auftreten der ersten Spuren und
aus der Klemheit der entwickelten Lager schlieBen zu diirfen.
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Mit der angenommenen Verschleppung stehen vereinzelte Unter-

schiede zwischen den auf und den im Boden gefundenen Arten nicht

imWiderspruch. DieProben wurden an nahezu senkrecht iibereinander

liegenden Stellen genommen. Die Verschleppung erfolgt aber aiich

in schrager Richtung; so wefden namcntlich beim Pfliigen die Erd-

schichten auch seitlich verschobcn. Das kann dann dazu fiihren, daB
die unten und oben angetroffenen Arten nicht ganz iibereinstimmen.

AuBerdem ist zu bedenken, daB sich an einer Stelle neben den alten

neue Arten ansiedeln konnen. Diese werden zunachst nur an der

Oberflache zu finden sein, erst spater, nachdem einer der Verschlep-

pungsfaktoren in Wirksamkeit getreten ist, auch in geringerer oder

groBerer Tiefe.

2. Wiesenproben.

Nr.

6

7

8

Tabelle VI.

Zu-
gehorige
Oberfl.-

probe

Tiefe

(cm)

Beginn'Erste Spuren

der

am
Kultiir

nach
Tagen

Aufgefundene Arten

II, 8

tp

II. 11

II, 37

II. 38

II, 18

10—15
I

29/8

20—25 i 29/8

ca. 15

ca. 20

9/7 31/7

ft

f I

13. '8

ca. 20 13/8

10—15

20—25

13/9

13/9

30—35 ' 13 9

8/9

12/9

22

26

30

*Anabaena varlahilia, *Cylindrospermutn
tnuscicola , *Nostoc spec. I.

*Cylindrospermum majits^Nostoc fipec.III.

Cylindrospermum mapis, *No8toc spec,III.

9 III, 5

10
99

11 III. 7

12
1

i

III, 8

1

13 !

ft

14 in, 9

15
II

ca. 15

ca. 25

20—25

10—15

20—25

10—15

4/5

4/5
L

4/5 28/5 24

18/5
:
10/6 \

i

1

23

18/5

1

6/6
,

19

18/5 10/6
1

23

18/5

1

20/6
1

1

33

*Anabap.na torulosa, *Cylindrospermutn
majus.

*Anabaena laxa, *Cylindrospermum cate-

natum.

Wie Nr. 12.

*Anabaena torulosa, *Cylindrospermum

m.uscicola.

Wie Nr. 14.
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Nr.

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3P)

321)

Zu-
gehorige
Oberfl.-

probe

20 IV, 2

IV, 3

IV, 4

v»

>f

IV, 24

99

IV. 9

»*

IV, 10

t>

IV. 11

>f

Tiefe

(cm)

Beginn

der

Kultur

HI, 14

III, 15

t9

It

Erste Spuren

am nach
Tagen

10—15

10—15

20—25

30—35

10—15

10—15

ca. 15

ca. 30

ca. 40

10—15

20—25

ca. 15

ca. 30

ca. 15

ca. 30

8/6V 5/7

Aufgefundene Arten

3/7

3/7

3/7

18/7

21/7

26/7

30/5

12/8

13 6

14/10

14/10

14/10

18/11

13 '9

13/12

18/11

8/1

15/1

ca. 20

7/7

7/7

7/7

7/7

22/7

4/8

4/8

21/7

23/7

8/8

ca. 40 22/7 11/8

27

15

18

23

14

32

60

51

58

28

28

14

16

17

20

Anabaena variabilis, Cylindrospermum
miiscicola, Nostoc spec. I.

*Anabaena tornlosa, *Cylindrospermuin
muscicola, *Nostoc spec. I, *N. micro-

scopicum.

*Anabaena tondoaa, *Cylindrospermum
muscicola, *No8toc spec. I.

*Cylindrospermum muscicola, *No8toc
spec. I.

Anabaena torulosa, *A. variabilis, *Cy-

lindrospermum majus.

*Anabaena torulosa, *Aulosira laxa, *Cy-

lindrosperrnutn licheniforme, *Nostoc

spec. III.

Anabaena tornlosa.

*Anabaena variabilis, *Calothrix spec.

*Cylindrospermum muscicola, *Nostoc el-

lipsosporum, N. muscorum.

*Anabaena variabilis, *Calothrix spec,

*Cylindrosperm itm muscicola. *Nostoc

spec. I.

*Anabaena. tornlosa, ^Cylindrospermum
nmfus, *Nostoc spec. III.

*Nostoc spec. III.

Calothrix spec, Cylindrospermum musci-

cola, *Nostoc punctiforme, *Nostocspec.I-

r

Cylindrospermum muscicola, *Nostoc punC-

tiforme, *Nostoc spec. I.

*Anabaena torulosa, A. variabilis, *^2/'

lindrospermum, mafus, *C. muscicola,

*No8toc spec. I.

*Anabaena torulosa, *Cylindrospermnrr^

majus, *C. muscicola, *Nostoc spec. I

1) Bcim Graben nach diesen Proben wurde ein (Maulwurfs- ?) Gang angesclinitten
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Diese Gruppe umfaBt 32 Proben, von denen 8 (Nr. 1—8) aus
sandigem, 11 (Nr. 9—19) aus lehmigem und 13 (Nr. 20—32) aus
Marschboden stammen. Die obige Tabelle zeigt Vor allem, daB das
Vorkommen der Cyanophyceen im Boden — entgegen meiner fruheren
Annahme — nicht auf Acker beschrankt ist. Sie sind vielmehr auch
im Wiesenboden nicht selten. Von den untersuchten Proben ent-

hielten 23 Cyanophyceen, Diese stammen bis auf 2 von Stellen, die

solche auch an ihrer Oberflache trugen; nur die zu den Nr. 16 und 23
gehorigen Proben wiesen keine Cyanophyceen auf. Andrerseits
stammen die iibrigen 9 Proben von Stellen, die an der Oberflache von
Cyanophyceen frei vvaren.

Wir vergleichen zunachst wicder die auf und im Boden ge-

fundenen Arten in ihrer Gesamtheit. Dabei miissen wir aus nahe-
liegenden Griinden von den Wiesen absehen, von dencn nur Ober-
flachenproben genommen wurden. Die Tiefenproben enthielten im
ganzen 15 Arten, namlich: Anahaena laxa, A. torulosa, A. variabilis,

Aulosira laxa, Calothrix spec, Cylindrospermum catenatum, C. Ucheni-

forme, C. majus, C. muscicola, Nostoc ellipsosporum , N. microscopicmn

,

N. muscorum, N. piinctiforme, Nostoc spec. I + ///. Die entsprechen-
den Oberflachenproben enthielten 20 Arten, und zwar auBcr den eben
aufgezahlten noch Microcoleus vaginatus, Nostoc spec. II, Phonnidium
aufumnale, P. tentte und Tolypothrix tennis. Die bei den Ackerproben
herrschende Ubereinstimmung findet sich hier also, wenn auch in

etwas schwacherem Grade, wieder. Vergleicht man die einzelnen

Tiefenproben mit den zugehorigen Oberflachenproben, so wird das
noch deutlicher: Die unteren Schichten enthalten ganz iibcrwiegend

solche Arten, die an derselben Stelle auch oben vorkommen (in der

Tabelle mit einem * bezeichnet).

Aus diesen Griinden ist auch bei den Wiesen eine Verschlep-
pung der Cyanophyceen wahrscheinlich. Als wirksame Faktoren

kommen hauptsachlich tierische Organismen und (bei lockerem Boden)

Sickerwasser in Betracht. Daneben mag zuweilen das Pfliigen eine Rolle

spielen. In Schleswig-Holstein namlich werden die Wiesen meistens
m die Fruchtfolge einbezogen, d. h. sie gehen aus Ackerland hervor
und werden nach einer bestimmten Zeit wieder in solches iibergeflihrt.

u enn nun die Umwandlung des Ackers in Weideland nicht zu weit

zuriickliegt, kann dieses vielleicht noch lebende Cyanophyceen ent-

halten, die beim letzten Pfliigen in die Erde gelangten. Diese Moglich-
keit liegt z. B. bei der Wlese vor, von welcher die Proben 25 und 26

stammen
: Sie war wenige Monate vor dem Sammeln der Proben noch

Ackerland. In den meisten Fallen handelt es sich aber um Wiesen,
die vor einem oder mehreren Jahren zuletzt gepfliigt waren, in 2 Fallen
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(Nr. 16 und 22—24) sogar um Dauerweiden. Bei der Mehrzahl der
Wiesen diirfte demnach die Verschleppung ausschlieBIich durch die
beiden anderen Faktoren erfolgt sein.

Gelegentliche Abweichungen der unten von den oben gefundenen
Arten sind auch bei dieser Verschleppungsweise verstandlich. Die
Rohren und Gange der im Boden lebenden Tiere verlaufen ja nicht
allein in senkrechter, sondern in alien moglichen Richtungen So
mussen gerade wie beim Pfliigen seitliche Verschleppungen und da-
durch „UnregelmaBigkeiten" in der Verteilung der Arten zustande-
kommen. Unter Umstanden warden die Cyanophyceen dabei an weiter
von ihrem urspriinglichen Standort entfernte Stellen getragen Wenn
nun der Erdboden liber einer solchen Stelle zufallig ganz frei von
Cyanophyceen ist, so tritt der Fall ein, der bei den Proben 16 und 23
vorhegt, daB namlich wohl die Tiefenprobe, aber nicht die zugehorige
U berflachenprobe Cyanophyceen enthalt.

3. Proben aus feuchtem Sandboden.

Diese Gruppe von Tiefenproben bildet das Gegenstiick zu der
4. Gruppe der Oberflachenproben (Seite 230-234). Sie umfaBt 22
Proben, von denen 7 (Tabelle VII, 1-7) vom Elbstrand, weitere 7vom Teichrand (VII, 8-14) und 8 vom Ostseestrand (VII, 15-
stammen.

22)

Tabelle VIL

Nr.

1

6

7

8

9

Zu-
gehorige
Oberfl.-

probe

Tiefe

(cm)

Beginn

der

Kultur

Erste Spuren

am

I. 4

I. 5

I. 11

nach
Tagen

Aufgefundene Arten

10-15

10—15

»»

I, 12

ca. 15

ca. 25

ca. 15

19/9

19/9

5/4

5/4

10/10

if

I. 13

5/4

4/5

4/5

21

ca. 25

ca. 15

5/4

5/4

11/5

29

29

20/5

26/5

36

45

51

*Anabaena tondosa, Calothrix Braunii,
Nostoc punctiforme, *No8toc spec. I.

Oylindrospermum muscicola, *No8toc sped.

Armbaena torulosa, CyHndrospernium mus-
cicola, *No.9toc spec. I, *Phormiduim
Retzii.

*Anahaena variabilis, *Cylindrospermum
muscicola.

Anabaena torulosa, *Nostoc paludosiun.

A nabaetia variabilis, *Nostoc spec. L
*Nostoc spec. III.

1. 18

t*

ca. 10

ca. 20

5/4

5/4

26/5

17/5

51

42

*Cylindrospermum mimdissimi/m.

Wie Nr. 8.
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Nr.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Zu-
gehorige
Oberfl.-

probe

Tiefe

(cm)

Beginn

der

Kultur

Erste Spuren

am nach
Tagen

Aufgefundene Arten

I, 19

1

1

I, 20

t i

ca. 10

ca. 20

ca. 10

5/^

5/4

5/4

I. 21

ca. 20

ca. 10

5/4

5/4

22/5

20/5

24/5

47

45

49

20/5

26/5

45

51

*Nostoc muscorum.

*Cylindrospermum minutissimum

.

*Anabaena variabilis, ^Cylindrospermum
majus, C. marchiciim.

*CyHndrospermi(m majus, C. ruarchicum.

*Anabaena oscillarioides, *Nofttoc mus-
corum, *ToIypothrix tenuis.

1, 22

tt

10—15

I, 23

it

I, 24

20—25

10—15

20—25

3/7

f»

I. 25

10—15

20—25

3/7

3/7

3/7

2/8

4/8

4/8

31/7

30

3/7

3/7

4/8

8/8

32

32

28

32

36

ca. 20

r»

3/7

ca. 30 3/7

21/7 18

24/7 21

*Anacystis Reinboldi, *Aplianothece Nae-
gelii, Nostoc pahtdosum.

Nodiilaria harveyana, Nostoc spec. I.

*Aphanothec€ NaegelH.

*Ap}ianotkece Naegelii, Gloeocapsa qiia-

ternata.

Aphanothece Naegelii, *Nostoc paludosum.

Aphanothece Naegelii, *Nostoc paludosum,
*Nostoc spec. I.

Anabaena torulosa, *A. variabilis, Cylin-
drospermum spec, *Nodularia harvey-

ana.

Nostoc paludosum, *Nostoc spec. I.

Wie die Tabelie zeigt, sind die Cyanophyceen auch im ganzlich

unbearbeiteten feuchten Sandboden ziemlich verbreitet. Sie fehlten

nur in einer Probe. Im ganzen treten hier 20 Arten auf, wahrend
an der Oberflache 32 gezahlt wurden. Es besteht also im Gegensatz
zu der mehr oder minder vollstandigen Ubereinstimmung bei den
Ackern und Wiesen ein betrachtlicher Unterschied.

Am auffallendsten ist er insbesondere bei den Proben vom Elb-

strand. Hier wurden oben 22 Arten festgestellt (vergl. Seite 233),

unten nur 9: Anabaena torulosa, A, variabilis, Calothrix Braunii,

^ylindrospermum muscicola, Nostoc paludosum, N. punctiforme,

Nostoc spec. I + /// und Phormidium Retzii.

Weniger bedeutend ist der Unterschied bei den Proben vom
Teichrand. Die oberflachlichen enthielten 12 Arten (vgL Seite 233),

die tieferen 7: Anabaena oscillarioides, A. variabilis, Cylindrospermum
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majus, C. marchicinn, C. minutissimum , Nostoc muscoruni und Toly-

pothrix temiis,

Bei den Proben vom Ostseestrand ist der Unterschied nur un-

wesentlich. Die auf Seite 234 aufgezahlten Arten fanden sich mit

Ausnahme von Anabaena oscillarioides und Aphanothece microspora

auch in den Tiefenproben; dazu kommen Gloeocapsa quaternata und

Cylindrospennujn spec.

Vergleicht man im einzelnen die zu denselben Stellen gehorenden

Proben, so ergibt sich am Teichrand cine ziemlich ,,regelmaBige"

Verteilung der Arten: Die Unterschichten enthalten, abgesehen

von Cylindrospermum marchicum, keine anderen Arten als die

entsprechenden Oberflachenproben. Am Elb- und Ostseestrand

dagegen treten mehrfach UnregelmaBigkeiten auf, indem sich unten

andere und zahheichere Arten finden als oben (z. B. Nr. 4, 16, 18, 21).

Trotz dieser Abweichungen glaube ich, auch hier eine V e r -

schleppung der Cyanophyceen annehmen zu diirfen. Eine

solche kann einmal durch versickerndes Wasser, sodann durch Uber-

lagern von Sand vollzogen werden. Beides wird durch die lockere

Beschaffenheit des Bodens entschieden begiinstigt. Dagegen kommen
tierische Organismen wohl nur selten in Betracht. In den beiden

Strandgebieten diirften die Umlagerungen des Sandes durch Wind
und Wasser die Hauptrolle spielen. Die Stellen, von denen meine
Proben stammen, liegen samtlich innerhalb des Hochwasserbereiches,
werden also ofters iiberflutet und bei stiirmischem Wetter vom Wasser
aufgewiihlt. Dabei werden auf dem Sdind^^n^gebxeiieieCyanofhyceen'
Lager leicht verschiittet und gelangen so unter Umstanden in be-

trachtliche Tiefen (vgl. E. Warming, a. a. O.). Wenn das

Wasser wieder zuriickgegangen ist, konnen sich oberhalb der ver-

schiitteten neue Cyanophyceen ansiedeln. Darunter werden nicht

selten andere Arten sein, so daB sich ganz von selbst die oben ge-

kennzeichnete unregelmaBige Verteilung der Arten ergibt. Ins-

besondere wird auf diese Weise das vereinzelte Vorkommen von
Gloeocapsa (Nr. 18) und Cylindrospermum (Nr. 21) verstandhch.

Im Gegensatz zum Strandboden bleibt der Boden am Teichrand
yon gewaltsamen Umlagerungen verschont, Es nimmt daher nicht

wunder, daB hier die unten und oben gefundenen Arten besser iiber-

einstimmen.

4. Proben aus Wald-, Heide- und Moorboden,
Von den iibrigen Arten unbearbeiteter Boden wurden nur je

10 Tiefenproben (10—25 cm) angesetzt. Sie enthielten ohne Aus-
nahme keine Cyanophijceen, Man muB also annehmen, daB sie
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hier viel seltener als in den anderen untersuchten Boden sind. Bei

ihrer geringen Haufigkeit an der Obcrflache des Wald-, Heide- und

Moorbodens ist das auch nicht verwunderlich : Wenn die Cyano-

phyceen, wie es die Beobachtungen an den iibrigen Tiefenproben

wahrscheinlich machen, nur durch Verschleppung in die Erde ge-

langen, so setzt ihr Vorkommen im Boden das Vorhandensein von

geniigend groBen Lagern an der Oberflache voraus. Wachsen hier

keine oder wenige Cyanophyceen, so fehlt es ebon an dem Material,

das verschleppt werden konnte, d. h. sie werden in den Unterschichten

nicht oder nur selten anzutreffen sein. Die Richtigkeit dieser Ver-

mutung bestatigt sich, wenn man die einzelnen von der gleichen Stelle

genommenen Proben ziisammenhalt . Die zugehorigen Oberflachen-

proben enthielten in den meisten Fallen gar keine, in 3 Fallen nur

geringe Mengen von Cyanophyceen,

5. Wie erklart sich das Vorkommen der Cyanophyceen

im Boden?

Die Untersuchung der Tiefenproben hat vor allem gezeigt, daB

den Cyanophyceen im Boden eine weitere Verbreitung zukommt, als

ich auf grund meiner fruheren Arbeit annahm. Sie scheinen an alien

Ortlichkeiten, die auf dem Boden eine reiche Cyanophyceen-Flora.

tragen, auch i m Boden mchr minder haufig zu sein. Es wurden

besonders in 10—25 cm, doch auch noch in 40 und 50 cm Tiefe Cyano-

phyceen gefunden. Gleichzeitig aber haben Vergleiche der jeweils an

der Oberflache und in den Unterschichten des Bodens vorkommenden

Arten es wahrscheinlich gemacht, daB es sich urn verschleppte Cyano-

phyceen handelt. Bei der Verschleppung wirken Um-
lagerungen der obersten Erdschichten mit der

Tatigkeit von tierischen Organismen und
Sicker wasser zusammen. Solange also an der Oberflache

Cyanophyceen wachsen und sich vermehren und wen igstenseiner dieser

Faktoren wirksam ist, gelangen fortwahrend neue Faden in die Erde.

Damit ist das Vorkommen der Cyanophyceen im Boden aber

erst teilweise erklart. Es ist nur dann voU verstandlich, wenn die

verschlcppten Faden wenigstens eine Zeitlang am Leben bleiben.

DaB sie dazu imstande seien, war mir von vornherein ziemlich wahr-

scheinlich, da manche Arten nach den Beobachtungen verschiedener

Forscher wochen- und monatelange Lichtentziehung vertragen

konnen, ohne ihre normale Farbe zu verlieren und das Leben ein-

zubiiBen. Das gibt z. B. A. Hansgirg^) fiir Oscillarkn,

*) Physiologische und algologische Studien, S. 17- 1887.

Hedwigia Band LK ^'
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V

E. Z a c h a r i a s^) fiir Oscillarien und Scytonemciy R. B o u i 1 h a c^)

fiir Nostoc punctiforme, R. H e g 1 e r^) fiir Oscillaria limosa und

Aphanothece stqgnina, F. G. K o h 1*) fiir Tolypothrix u. a.,

J. Brunnthaler^) fiir Gloeothece rupestris, schlieBlich E. G.

Pringsheim*) fiir Oscillarien und eine Nostoc-Kvi an. Die ver-

dunkelten Cyanophyceen \vurden meist auf organischen, zum Teil

auch auf anorganischen Substraten kultiviert. Nach den neuesten

Untersuchungen von K. Boresch*') und B. S c h i n d 1 e r®)

sind Oscillarien u. a. Arten im Dunkeln sogar imstande, Chlorophyll

und Phycocyan neu zu bilden, wenn ihnen nur geniigend geeignete

Stickstoffverbindungen zur Verfiigung stehen.

Alle diese Versuche machen es, wie gesagt, sehr wahrscheinlich,

daB die verschleppten Cyayiophycee7i auch im Erdboden, wo ihnen

das Licht vollkommen fehlt, waiter zu vegetieren vermogen. Als

ausreichende Beweise dafiir konnen sie aber aus zwei Griinden nicht

gelten: Einmal wurden bei ihnen Nahrmedien verwendet, deren

mehr oder weniger einseitige Zusammensetzung den natiirlichen

Verhaltnissen des Bodens nicht entspricht. Sodann kommt bei ihnen

der wichtige Umstand nicht zum Ausdruck, daB die Cyanophyceen
im Boden allseitig von Erde umgeben sind.

Angesichts dieser Bedenken scheint der gegebene Weg, die vor-

liegende Frage zu beantworten, der zu sein, daB man die Tiefenproben
direkt nach lebenden Faden durchsucht. Man wird dann allerdings

offers blaugriine, also anscheinend lebende Faden entdecken. Aber
es bleibt immer unsicher, ob diese bereits langere oder erst ganz kurze

Zeit im Boden gelegen haben. Der Beweis ist also in anderer Richtung
liickenhaft.

Entscheiden konnen meines Erachtens nur Versuche
mit kiinstlich in die Erde e i n g e s c h 1 o s s e n e n

Cyanophyceen, bei denen die Bedingungen den natiirhchen Ver-

M Cber die Zellen der Cyanophyceen. Bot. Ztg. 48, S. 54 ff. 1890.
2) Sur la vegetation d'une plante verte, le Nostoc piinctiforme, k Tobscurite

absolen. Compt. Rend. 126, S. 1583. 1898.

') Untersuchungen iiber die Organisation der Phycockromaceen-Zt^We. Jahrb.
f. \viss. Bot. 36, S. 290. 1901.

*) Die Organisation und Physiologic der Cyanophyceen-ZeWe usw., S. 81. 1903.

*) Der EinfhiB auBerer Faktoren auf Gloeothece rupestris. Sitzungsber. der
Akad. d. Wiss. Wien, Xaturw.-math. Kl. 118, I. S. 501—571. 1909.

•) Zur Physiologie der Schizopkyceen. Beitr. z. Biologic der Pflanzen XII, 1.

S. 84—85. 1913.

») Die Fiirbung von Cyanophyceen und ChJoropkyceen in ihrer Abhangigkeit
vom Stickstoffgehalt des Substrats. Jahrb. f. w. Bot. 52, S. 145—185. 1913-

•) tJber din Farbenwechsel dor Oscillarien. Zeitschr. f. Bot. 5. 553—555. 1913.
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haltnissen entsprechen und dieZeit des Aufenthalts in derErde bekannt

ist. Zu diesem Zwecke habe ich folgenden Weg eingeschlagen

:

Ich fiillte jeweils eine Reihe von tiefen Petrischalen mit gleich-

artiger Erde 7—8 mm hoch an, legte darauf FlieBpapierstiicke, auf

denen sich nicht zu kleine Cyariophyceen-LsigeY befanden, und deckle

sie bis zum Rande der Schale, also etwa 1 cm hoch, mit Erde zu.

Die Proben wurden dann mit destilUertem Wasser angefeuchtet, in

dunkles Papier gehiillt und in einem Schranke aufgestellt, so daB die

Cyanophyceen vollkommen vom Licht abgeschlossen waren. Die

Temperatur schwankte zwischen 15 und 20** C. In bestimmten Zeit-

abstanden (alle 3—4, 7 oder 14 Tage) nahm ich je eine Schale heraus,

entfernte die Erde bis zum FlieBpapier vorsichtig und priifte die

somit wieder freigelegten Cyanophyceen auf Farbung, MaBe, Zell-

inhalt. Die auftretenden Veranderungen konnten umso leichter

festgestellt werden, als die Cyanophyceen-L2igeT von den im Verlaufe

meiner Untersuchungen gewonnenen Kulturen stammten, so daB

stets Vergleichsmaterial vorhanden war.

Die Versuche erstreckten sich auf 7 Arten, und zwar wurden

dazu besonders die haufig vorkommenden Gattungen Anabaena,

CyUndrospermu7n und Nostoc gewahlt.

Ich gebe zunachst einen Uberblick iiber die bei 5 Versuchsreihen

gemachten Beobachtungen.

1. Versuchsreihe.

Am 13. Juli 1913 wurden 8 Proben von sterilisiertem Sand an-

gesetzt und mit Anahaena variabilis, Cylindrospermum muscicola und

Nostoc spec. Ill von den Kulturen V, 18— 19^) beschickt. Ich dcckte

davon je eine Probe am 20. und 27. Juli, am 3., 7., 14. und 21. August,

die beiden letzten am 31. August, also nach 7 Wochen, auf. Die

Faden der Anabaena waren am 20. Juli alle noch lebhaft blaugriin,

am 27. Juh teilweise blaBblaugriin, teilweise gelblich, am 3. August

samtlich gelb. Cylindrosperjnum war zum Teil schon am 20. Juli gelb;

doch fanden sich am 27. Juli auch noch blaugriine Faden; am

3. August waren alle gelb. Bei Nostoc hielt sich die blaugriine Farbe

wesentlich langer. Die ersten gclben Faden wurden am 7. August,

die letzten blaugriinen am 21. August bemerkt. Mit der Farbe anderte

sich haufig auch der Inhalt der Zellen; die anfangs mehr oder weniger

zahlreichen kornigen Einschliisse verschwanden allmahlich, so daB

die Zellen ein homogenes Aussehen gewannen. Die MaBe blieben

beim Gelbwerden zunachst unvcrandert ; spater dagegen schrumpften

M Siehe Tabellc V, Nr. 18—19!
17*
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die Zellen zusammen, und die Faden zerfielen mehr und niehr. Be-
merkenswert ist, daB die Sporen sich nur ausnahmsweise veranderten;
in der Regel blieb sowohl ihre (blaugriine oder braunliche) Farbe als

auch GroBe und Beschaffenheit des Inhalts bis zum AbschluB der

Versuchsreihe die gleiche. Ebenso hielten sich die meisten Hetero-
cysten gut.

2. Versuchsreihe.

Am 15. August 1913 wurden 8 Proben von sterilisierter Marsch-
erde angesetzt und mit Anahaena variabilis, Cylindrospemium 7najus

und C. 7mcscicola von den Kulturen V, 19+35 beschickt. Sie wurden
im Laufe von 4 Wochen untersucht.

Die Faden waren am:

Anabaeva
variabilis

Oylindrosperm.
Tnajus

OyUadrosperm.
muscicola

alle

blaugr.

meist
blaugr.,

z.T. gelb

meist

z.T. biau-

blaugr., gelb, z.T.

z.T. gelb blafiblau-

griin

meist
grun, z.T. gelb, z.T.

gelb. ± blafiblau
zerfallen

alle blaugriin

.

grun

alie

blafiblau-

grun

alle gelb und
+ zerfallen

alle gelb, + zerfallen

meist
gelb. z.T.

blafiblau

grun

alle gelb meist gelb und

±^ zerfallen, z. T,

blafiblaugrun

W as den Zellinhalt und das Verhalten der Sporen und Hetero-
cysten betrifft, so gilt fiir diese wie fur die folgenden Versuchsreihen
dasselbe, was oben bei der ersten bemerkt wurde.

Mit den Proben dieser Reihe hatte ich eine KontroUprobe an-
gesetzt, deren Cyanophyceen nicht mit Erde zugedeckt waren und am
Lichte bhcben. Alle drei Arten wuchsen auBerst langsam, am besten
noch Cyhndr08permmn muscicola. Die beiden anderen Arten bildeten
zum Teil ganz seltsam verbogene und geknickte Faden und zeigten
ofters abnorm gestaltete, angeschwollene Zellen. Beide Veranderungen
muteten krankhaft an, obwohl die Faden eine normale blaugriine
l^arbe batten. Moglicherweise beruhen sie darauf, daB die Algen sich
auf der sterilisierten Erde in ungewohnten Lebensbedingungen be-
fanden. Jedenfalls veranlaBte mich diese Beobachtung, bei den
weiteren Versuchsreihen unsteriHsierte Erde zu benutzen. So wurde
auch den natiirlichen Verhaltnissen noch besser entsprochen.
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3. Versuchsreihe.

8 Proben von (unsterilisiertem) lehmigemBoden am 16, September

I9l^a.ngesetztundmit Anabaenavariahilis,CyUndrospermnmmuscicola,

Nostoc spec. I und Tolypothrix tenuis von den Kultmen III, 16—17,

und V, 24—25, beschickt, Im Laufe von 8Wochen wieder aufgedeckt.

Die Faden waren am:

23. Sept. 30. Sept. 7. Okt ,
ll.Okt 14.0kt. 21. Okt 28 Okt. 11. Nov,

Anabaena
variabilis

Cylindrosperm,
muscicola

Nostoc spec. I

Tolypothrix
tenuis

alle

blaugr.

meist
blaugr,,

z.T.gelb

alle blaugriin

meist blafiblau-

grOn, z.T. gelb

meist gelb, z.T.

blafiblaugriin

alle unverandert blaugriin

meist gelb, z. T.
blafiblaugriin

alle gelb und

-J3
zerfallen

? alle gelb, ^ zerfallen

meist blaugriin, z. T.
gelblich

alle unverandert blaugriin ?

z.T.blau*

griin,

z.T. gelb

Die zuletzt genannte Art stand nur in geringer Menge zur Ver-

fiigung, so daB die einzelnen Proben nur wenig erhalten konnten. Die

Faden waren daher nach dem Aufdecken nicht leicht wieder zu

linden und sind mir bei den letzten Proben leider ganz entgangen.

4. Versuchsreihe.

6 Proben von (unsterilisierter) Marscherde am 28. Oktober an-

gesetzt und mit Anabae7ia torulosa, Cylindrospermum majus, C, musci-

cola und Nostoc spec. III von den Kulturen IV, 1&—20, beschickt.

Im Laufe von 8 Wochen wieder aufgedeckt.

Die Faden waren am:

11. Nov. 18. Nov. 25. Nov. 23. Dcz.

Anabaena torulosa blafiblau-

grun

Cylivdrospermum
majus

Oylindrospermum
muscicola

Nostoc spec. Ill,

alle blau-

griin

blaGblau-
griin oder

gelb

blafiblau-

grun,
etwas ge-

schrumpft

z. T. blafiblaugriin,

z.T. gelb, wenig
geschrumpft

alle gelb,

•^ geschrumpft

z, T. blaugriin,

z. T. gelb

meist gelb,

z.T. blafiblaugriin

>

alle gelb,

etwas ge-
schrumpft

alle blaugriin meist blaugriin,

z.T. gelb

alle gelb,

^ zerfallen

alle gelb und stark

geschrumpft

z. T. blafiblaugriin,

z. T. gelblich
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Die am 25. November und 2. Dezember untersuchten Proben
enthielten auch einige Faden von PJiormidium autumnale und Micro-
coleus vaginatus. Sie zeigten eine gelblichgriine bis blaBblaugriine
Farbung, batten einen ziemlich homogenen Inhalt und waren nicht
geschrumpft.

5. Versuchsreihe.

4 Proben von (unsterilisierter) Marscherde am 21. September an-
gesetzt und mit Anabaena iorulosa, Cylindrospermum mmcicola,
Nostoc spec. I und Nostoc spec. Ill von den Kulturen V, 13—15,
beschickt. Nach 7—12 Wochen wieder aufgedeckt.

Die Faden waren am:

Anabaena torulosa

Cylindrospermum
muscicola

Nostoc spec. 1

alle gelb, kaum geschrumpft oder ganz zerfallen

alle gelb

:f: zerfallen
nur noch Sporen und Heterocysten

erkennbar

Nostoc spec. III

meist blaugriin,
z T. gelblich

blafiblau-

griin

z.T.blaugriin,

z, T. gelb
meist gelb,

z.T.blaugriin

meist blafiblaugrun, z. T. gelblich

Die am 30. November aufgedeckte Probe enthielt auch einige
Microcohus-¥Men von blaBblaugriiner bis gelblichgriiner Farbe und
unveranderten Dimensionen, die letzte Probe einige stark abgeblaBte
Faden von Phormidium.

Die E r g e b n i s s e der 5 Versuchsreihen sind kurz zusammen-
gefaBt also folgende

: Die in die Erde eingeschlossenen Cyanophyceen
behalten zuniichst ihre normale Farbe. Nach einer kiirzeren oder
langeren Zeit, die von der Beschaffenheit der Erde und dem Charakter
der Art abhiingt und auch individuell verschieden ist, beginnen die
faden sich zu verfarben. Sie werden blaBblaugriin, gelbhchgriin und
endlich gelb. Dabei bleiben die Dimensionen anfangs unverandert, die
ZeUen haben em vollig gesundes Aussehen. Spater aber schrumpfen
sie zusammen. die Faden zerfaUen mehr und mehr und lassen nur
Sporen und Heterocysten zuruck.

Die beobachteten Farbenanderungen haben eine gewisse Ahnhch-

a. O.,
keit mit denen, die neuerdings von B. Schindler
Seite 497—575) und

(a.

, . ,

K. B o r e s c h (a. a. O.) studiert und auf
Nahrungs-, insbesondere Stickstoffmangel zuriickgefiihrt sind. Man
konnte darum vermuten, daB bei meinen Versuchen die gleiche Ur-
sache vorhegt. Diese Vermutung trifft aber, wie sich aus folgendem
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ergibt, nicht zu. Nachdem die Cyanophyceen aufgedeckt und unter-

sucht waren, wurden sie in der Regel mit einer neuen Scheibe FlieB;

papier belegt, wenn notig, etwas angefeuchtet und ins Treibhaus

gestellt. In alien Fallen, auch z. B. bei der 12 Wochen lang ver-

dunkclten Probe der 5. Versuchsreihe, traten dann nach einiger Zeit

(2—30Tage) blaugriine Flecke auf. Diese riihren offenbar daher,

daB lebend gebliebene oder neu ausgekeimte Faden durch das Papier

gewachsen waren und sich auf demselben weiter vermehrt und aus-

gebrcitet batten. Beides setzt die Gegenwart von geniigenden Nahr-

stoffmengen voraus. Da nun von auBen keine neuen Nahrstoffe zu-

gefiihrt waren — es wurde natiirlich chemisch reines FlieBpapier und

destilliertes Wasser benutzt — , muB der Boden noch ausreichende

Mengen davon enthalten haben. Somit kommt ein Nahrungsmangel

hier als Ursache der Verfarbung und des schlieBlichen Verfalls der

Faden nicht in Frage.

Ich glaube vielmehr, daB dafiir teilweise der Lichtmangel
und teilweise die zersetzenden Einfliisse des Bodens
verantwortlich zu machen sind. DaB die letzteren eine wesentliche

Bedeutung haben, kann man indirekt aus der Beobachtung schlieBen,

daB einerseits die Sporen und Heterocysten im Vergleich mit den

vegetativen Zellen, andrerseits die Nostoc-Kxi^n im Vergleich mit

Anahaena und Cylindrospermum sich langer im Boden halten. Die

Sporen und Heterocysten sind eben durch ihre starkeren Membranen,

die Nostoc-FMen durch ihre schleimigen Scheiden vor der Einwirkung

schadlicher Stoffe auf den Zellinhalt besser geschutzt.

Die mitgeteilten Ergebnisse sind allerdings nur an wenigen Arten

und an einer kleinen Zahl von Versuchen gewonnen worden. Aber

es geht aus ihnen doch hervor, daB wenigstens g e w i s s e Cyano-

phyceen eine Zeitlang in der Erde leben konnen.

Wenn aber diese MogUchkeit besteht, scheinen mir kcine Be-

denken mehr vorzuliegen, das Vorkommen der Cyanophyceen im

Boden auf eine Verschleppung von urspriingUch an der Oberflache

gewachsenen Faden zuruckzufiihren. Damit wird dieses zunachst so

auffallende Vorkommen ohne weiteres verstandlich. Es bleibt aller-

dings noch die Frage offen, wie denn den Cyanophyceen das Gedeihen

im Boden, also unter voUkommenem LichtabschluB, moglich ist.

Ich mochte annehmen, daB sie zu h e t e r o t r o p h e r Ernahrungs-

weise ubergehen. Einerseits haben die Versuche der oben genannten

Forscher (Bouilhac, Pringsheim, Boresch u. a.)

ergeben, daB die Cyanophyceen im Dunkeln gerade auf organischen

Substraten durchweg gut gedeihen bezw. lange blaugriin bleibcn;

andererseits enthalt der Boden, namcnthch der bearbeitete (gediingte),
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stets kleinere oder groBere Mengen organischer Stoffe. Zum Beweise
sind aber meines Erachtens noch besondere Versuche erforderlich,

die sich in ahnlicher Weise wie die oben beschriebenen an die natiir-

lichcn Verhaltnisse anlehnen.

Derartige Versuche wiirden vielleiclit auch die Frage entscheiden,
ob die Cyanophyceen im Stoffhaushalt des Bodens eine wesentliche
Rolle spielen. R o b b i n s (a. a. O.') weist darauf bin, daB die von
ihm untersuchten Boden durch Vermittelung von Azotohader chroococ-
cum betrachtliche Mengen von Stickstoff fixieren. Da diese Boden nur
wenig organische Substanzen enthalten, nimmt er an, daB die Cyano-
phyceen in ihrcn schleimigen Hullen die fiir Azotohader notigen
organischen Niihrstoffe liefern. Ob er dabei an einen einseitigen
Parasitismus denkt oder an ein symbiotisches Verhaltnis, wie es nach
Reinke (vgl. Ber. d. deutschen Bot. Ges. 1903, S. 371 u. 481)
zwischen Azotohader und Volvox sowie einigen Meeresalgen be-
steht, geht aus seiner Mitteilung nicht klar hervor. Ich mochte bei
den i m Boden lebenden Cyanophyceen ersteres fiir wahrscheinlicher
halten, zumal in meinen Versuchen die eingeschlossenen Faden
schlieBhch vollig zersetzt wurden. Jedenfalls diirften die Cyano-
phyceen nur i n d i r e k t an der Stickstoffbindung beteiligt sein
und nur unter Umstiinden eine ausschlaggebende Bedeutung haben.

Systematische Zusammenstellung der auf-
gefundenen Arten.

Der folgenden Aufzahlung liegen die Werke von J. T i 1 d e n ,Minnesota Algae I, Myxophyceae (1910) und E.
l^emmermann, K r y p t o g a m e n f 1 o r a der Mark
Brandenburg III, Algen I (1910) zugrunde. MaBe (auf
balbe

I, abgerundet) und andere Eigenschaften sind nur, soweit sie
mir bemerkenswert erschienen, mitgeteilt. Die Zeichnungen wurden
mit Objektiv 1/,, (01-Immersion). Okular 3 von Seibert ent-
worfen (VergroBerung ca. 1100).

I. Chroococcaceae.
a) Gloeocapsa Kiitz.

1. Gloeocapsa quuternata (Breb.) Kiitz.

Zellen zu 2-8 vereinigt, oval, 2,^4 fi breit, mit
enger, zuweilen geschichteter, farbloser HiiUe.

Am Ostseestrand (20—25 cm tief).

b) Aphanothece Naeg.

2. Aphanothece Xaeyelii Wartmann.
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Lager gelblichgriin. Zellen 3—5 p. breit, 4—7,5 //

lang, blaBblaugriin.

Am Ostseestrand (bis 25 cm tief).

3. Aphanothece microsp'ora (Menegh.) Rabenhorst.

Lager klein, gelblichgriin. Zellen langlich, 3 /z breit,

5—9 ji lang, blaBgelblichgrlin.

Am Ostseestrand.

c) Anacystis Menegh.

4. Anacystis Reinholdi Richter^).

Lager klein, ausgebreitet, blaugriin. Zellen ungefahr

kugelig, 3—3,5 p. breit, blaugriin.

Am Ostseestrand (bis 15 cm tief).

IL Oscillatoriaceae.
r

a) Oscillatoria Vaucher.

5. Oscillatoria anguina Bory.

Faden 6—7,5 p. breit, einzeln zwischen anderen Algen.

Am Elbstrand.

6. Oscillatoria forrnosa Bory.

Faden 4,5 // breit, einzeln zwischen anderen Algen.

Am Elbstrand.

7. Oscillatoria limosa Agardh.

Faden 15 // breit. Zellen 3—6 fi lang.

Am Elbstrand.

8. Oscillatoria tenuis Agardh.

Faden 4—7,5 p. breit, einzeln zwischen anderen Algen.

Am Elbstrand.

b) Phormidium Kiitz.

9. Phormidium amhiguuni Gomont.

Faden 4,5—6 p breit.

Am Elbstrand.

10. Phormidium autumnale (Agardh) Gomont.

Faden einzeln, in Biindeln oder zu einem gelblich-

griinen Lager verflochten. Zellen 3—6 p. breit, 2—4 p.

lang, blaugriin bis gelblichgriin.

Am Elbstrand, sowie auf Ackern und Wiesen iiberall

haufig (auch 10—15 cm tief).

11. Phormidium corium (Agardh) Gomont.

') Die Diagnose dieser Art findet sich in T h. R e i n b o 1 d , Die Cyanophyceen

der Kieler Folirde (Schriften des Xaturw. Ver. fiir Schleswig-Holstcin 1894).
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Faden 4—6 fi breit, mit zum Teil braunlicher Scheide.

Zellen 3,5 —6 ji lang.

Auf Lehmboden (Wiesen).

12. Phormidium Retzii (Agardh) Gomont.

Faden 4,5—6 ^ breit. Zellen 4—7,5 p. lang.

Am Elbstrand und auf lehmigen Wiesen (bis 25 cm
tief).

13. Phormidium tenue (Menegh.) Gomont.
Faden 1—2 /j. breit, blaBblaugriin. Zellen 1—3 pt lang.

Am Elbstrand, auf Lehm- und Marschboden.
c) Microcoleus Desmazieres.

14. Microcoleus vaginatus (Vaucher) Gomont.
Einzelfaden 3,5—6 /i breit. Querwande bisweilen un-

deutlich.

Am Elbstrand, auf Lehm- und Marschboden.

III. Nostocaceae.
a) Nostoc Vaucher.

15. Nostoc ellipsosporum (Desmazieres) Rabenh.
Faden 4—5 // breit. Sporen 6—7,5 fi breit, 12—18 .«

lang.

Am Elbstrand, auf Lehm- und Marschboden (Wiesen)

;

auch 10—15 cm tief.

16. Nostoc humifusum Carmichael.

Faden 3 ^ breit, ohne deutliche Scheide. Zellen

kugelig. Sporen 4—5 ^i breit, 5—6 /z lang, schwach
braunhch.

Auf Lehm- und Marschboden (Acker) ; auch 10—15 cm
tief.

17. Nostoc microscopicum Carmichael
Faden 4,5—6 /i breit. Zellen tonnenformig oder

kugehg. Heterocysten 6—7 ^i breit, 6—9 pt lang. Sporen
6—7,5 fi breit, 9—15 fi lang. Scheide selten erkennbar.

Auf Lehm- und Marschboden (bis 30 cm tief).

18. Nostoc minutum Desmazieres.

Lager klein, kugelig. Faden 2,5—3 // breit, blaBblau-
grun.

Auf einer sandigen Wiese.
19. Nostoc muscorum Agardh.

Faden 3,^—4,5 // breit, oft ohne deutliche Scheide.
Am Teichrand, auf Waldboden, Wiesen, Ackern

(bis 25 cm tief).

* «
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20. Nostoc paludosum Kiitz.

Faden mit weiter, farbloser oder gelblicher Scheide.

Zellen zusammengedriickt-kugelig, 3—3,5 /ibreit. Hetero-

cysten oft am Ende der Faden, 3—4 ft breit. Sporen 4—5 pi

breit, 5—7 p. lang.

Am Elbstrand und an der Ostsee (bis 30 cm tief).

21. Nostoc p2inctifo7-me (Kiitz.) Harlot.

Kolonien meist kugelig, mit farbloser Gallerthiille.

Faden 3—4 // breit, Heterocysten 3—5 ii. Sporen farblos,

5—6 fx breit, 5—7,5 n lang.

Am Elbstrand, auf sandigen und lehmigen Wiesen,

auf Marschboden (bis 30 cm tief).

22. Nostoc sphaericum Vaucher.

Kolonien nur etwa 1 mm groB. Faden 3,5—4 /x breit.

Zellen kurztonnenformig. Heterocysten 4—5 fi breit.

Sporen 4,5 /£ breit, 7,5 p. lang.

Auf Marschwiesen.

23. Nostoc spec. I.

Fig. 1.

Lager flach ausgebreitet, gewohnlich kreisformig,

anfangs blaugriin, spater gelblichbraun werdend. Faden

locker verflochten, gerade oder gebogen, 2,5—3 /i breit.

Zellen meist tonnenformig, seltener kugelig. Heterocysten

kugelig, 3—4,5 pt im Durchmesser. Sporen meist kugelig,

blaugrun oder blaBbraunlich, 4,5—8 // breit, sich friih

ablosend.
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Eine Scheide ist an jungen Faden selten erkennbar,

an alteren, sporenbildenden dagegen meist sehr deutlich.

Sie folgt hier den Konturen der Zellen in einem Abstand
von 0,5—1 fi, ist auBen punktiert und braunlichgelb,

innen homogen und heller gefarbt. Bei beginnender Ab-
losung der Sporen bildet sich eine punktierte Querzone
zwischen den Zellen, so daB schlieBlich jede Spore von
einer besonderen Hiille umgeben ist. Die Hlille ver-

schwindet erst bei ausgewachsenen Sporen.

Am Elb- und Ostseestrand, auf Sand-, Lehm- und
Marschboden, besonders auf letzterem haufig (bis 50 cm
tief).

24. Nostoc spec. II.

Lager ausgebreitet, schleimig, blaBbraunlich. Faden
maBig dicht verflochten, meist ohne deutliche Scheide,

2—2,5 // breit.

Fig. 2.

Zellen tonnenformig. Heterocysten 3—4 ft breit,

kugelig. Sporen abgerundet zylindrisch, 4 fx breit, 6—7,5 p.

lang, farblos oder schwach braunlich, in Reihen.
Auf Lehmboden und auf einer Marschwiese.

25. Nostoc spec. Ill,

Lager punktformig, kugelig oder unregehnaBig ge-

staltet, schwarzgriin bis braunlichgriin, haufig mit be-
nachbartcn Lagern zusammenfHeBend. Faden anfangs
dicht verflochten, spater aufgelockert, 3—3,5 ,« breit,

sehen mit erkcnnbarer Scheide. Zellen tonnenformig.
Heterocysten 3—4,5 pt breit, kugelig. Sporen 4,5—6 fx

breit, 6—7,5 /* lang, oval, braunhch, oft querliegend.
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Diese Art steht N, entophytum Bornet et Flah. nahe.

Sic ist auBerordentlich haufig und auf Wald-, Sand-, Lehm-

und Marschboden zu finden (bis 35 cm tief).

Fig. 3.

b) Nodularia Martens.

26. Nodularia harveyana (Thwaites) Thuret.

Zellen 4—6 p. breit, 1,5—4 ft lang. Sporen kugelig,

6—7,5 fi im Durchmesser, braun.

Am Elb- und Ostseestrand (auch 20—25 cm tief).

c) Anabaena Bory.

27. Anabaena laxa (Rabenh.) A. Braun.

Faden 6—7 /( breit, oft parallel gelagert und auf diese

Weise Biindel bildend. Zellen 3—4,5//, Heterocysten

4—4,5 IX breit. Sporen 4,5—6 n breit, 10,5—18 /i lang.

Am Elbstrand, am Teichrand, auf lehmigen und

Marschwiesen (bis 25 cm tief).

28. Anabaena miiiutissima Lemm.
Faden gebogen und zu einem dunnen Lager ver-

flochten, blaugriin. Vegetative Zellen abgerundet-zylin-

drisch, 2 ft breit, 1,5—3 ju lang. Sporen 4,5—7// breit,

12—18 /I lang, gelblich.
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Obwohl diese Art in einigen Punkten, namentlich in

der Form der vegetativen Zellen, von der L e m m e r -

m a n n schen Beschreibung abweicht, glaube ich doch,

sie hierher stellen zu diirfen. Sie fand sich auf sandigem

Heideboden.

29. Anahaena oscillarioides Bory.

Faden 4,5 // breit. Sporen 8—10,5 // breit, 24—40 ji

lang.

Am Teichrand (bis 10 cm tief) und am Ostseestrand.

30. Anahaena torulosa (Carmich.) Lagerheim.

Faden meist 3—4 p., seltener bis 5 fx breit, bisweilen

mit farbloser, verquellender Scheide. Heterocysten meist
4—4,5 II, selten bis 6 // im Durchmesser. Sporen 7—10 p.

breit, 13,5—27 p lang, in der Mitte (wenn ausgewachsen)
leicht eingebuchtet.

Am Elbstrand, Teichrand, Ostseestrand und auf

Sand-, Lehm- und Marschboden uberall haufig (bis 50 cm
tief)

.

31. Anahaena variabilis Kiitz.

Faden auf Sandboden bis 4,5 ji, auf Lehm- und
Marschboden bis 6 p breit, gelegenthch mit 1—3 a dicker

Scheide.

Wie die vorige Art iiberall verbreitet (bis 30 cm tief).

d) Cylindrospermum Kiitz.

32. Cylindrospermum catenatum Ralfs.

Faden 3—4 fi breit. Sporen zu 2—4 hintereinander,
7—9 p breit, 13,5—18 p lang, braun.

Am Teichrand und auf Lehmboden (bis 25 cm tief).

33. Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kiitz.

Faden 3,5—4,5 p breit. Sporen 10,5—14 /i breit,

bis 34 // lang, mit glatter, schokoladebrauner AuBen-
schicht.

Auf Lehm- und Marschboden (bis 25 cm tief).

34. Cylindrospermum majns Kiitz.

Faden 3—4,5 tx, auf schlechtem Boden nicht liber

3,5 fx breit. Sporen 10,5—15 p. breit, 21— 37,5 «

lang. gleichfalls auf schlechtem Boden kleiner (meist

12 : 22,5 jx).

Auf Waldboden, am Teichrand, auf Wiesen undFeldern
jeder Art (bis 40 cm tief).
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35. CylindrospermuTn marchicum Lemm.

Faden 2,5—3 /i breit. Sporen zu 2—5 hintereinander,

5—7 fi breit, 10^16 /j. lang, farblos.

Am Teichrand und auf sandigem Kulturboden (bis

25 cm tief).

36. Cylindrospermum minutissimimi Collins.

Faden 2—3 fx breit. Sporen 6—9 ji breit, 13,5—24 p.

lang.

Auf Waldboden, am Teichrand und auf sandigem

Kulturboden (bis 35 cm tief).

37. Cylindrospermum muscicola Kiitz.

Faden 3—3,5 [i breit. Sporen 9— 12 {x breit, 15—24 p.

lang, mit verquellender, goldbrauner Membran.

Uberall haufig (bis 40 cm tief).

38. Cylindrospermum spec.

Lager blaugriin, schleimig. Faden

gerade oder etwas gebogen, kurz,

2—2,5 // breit, blaBblaugriin, an den

Querwanden deutlich eingeschniirt

.

Heterocysten kugelig-oval 2,5—3 /£

im Durchmesser. Sporen einzein,

abgerundet-zylindrisch, 3 ^i breit,

5—9 // lang, mit glatter, farbloser

Membran.

Diese Art steht C. minutissimum

nahe und ist vielleicht nur eine
m

Standortsform davon. Sie wurde

nur einmal im Sand an der Ostsee-

Fig. 4. kiiste (ca. 20 cm tief) gefunden.

IV. Microchaetaceae.

a) Aulosira Kirchner.

39. Aulosira laxa Kirchner.

Faden meist einzeln, 4—5 fi breit. Heterocysten

4,5—6 p. im Durchmesser. Sporen (nicht ausgewachsen)

6 ji breit, 12 p lang.

Auf gclegentlich iiberfluteten Marschwiesen (bis

15 cm tief).
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V. Scytonemaceae.
a) Scytonema Agardh.

40. Scytonema Hofmanni Agardh, var. calcicolum Hansg.
Lager braunlichgriin, diinn. Faden 4,5—6 p. breit,

mit farbloser Scheide, selten verzweigt. Zellen zylindrisch,

bisweilen etwas eingeschniirt, 3—7,5 fi lang. Querwande
oft undeutlich. Heterocysten einzeln oder zu zweien,

5—6 p. breit, 5—7,5 jx lang. Zellinneres blaugriin-

braunlich.

Am Teichrand und auf Lehmboden.

b) Tolypothrix Kiitz.

41. Tolypothrix tenuis Kiitz.

Lager polsterartig, dunkelblaugriin. Faden 5—7,5 n
breit, mit diinner, farbloser Scheide, mehr oder weniger oft

verzweigt. Zellen zylindrisch, bisweilen leicht eingeschniirt,

4,5—7,5 jx lang. Querwande oft undeutlich. Heterocysten
meist einzeln, selten zu 2—5 hintereinander.

Am Elbstrand und Teichrand, auf Marsch- und Lehm-
boden (bis 25 cm tief).

VI. Stigonemaceae.
a) Hapalosiphon Naeg.

42. Hapalosiphon arboreus West und West.
Lager ausgebreitet, schwarzlichgriin. Faden 7,5—10 fi

breit, Zweige etwas verschmalert. Zellen quadratisch
oder kiirzer als breit.

Am Teichrand. Da diese Art bisher nur auf Baumen
beobachtet wurde, mochte ich annehmen, daB sie hier zu-
fallig mit einem herabgefallenen Zweigstiick auf die Erde
gelangt ist.

VII. Rivulariaceae.
a) Calothrix Agardh.

43. Calothrix Braunii Bornet et Flah.
Faden an der Basis 5—9 p breit. Zellen kurzer als

breit. Heterocysten 4—6 p breit, kugelig oder halbkugelig.
Am Elbstrand (bis 15 cm tief).

44. Calothrix parietina (Naeg.) Thuret.
Faden an der Basis 7,5—10, 5/^ breit. Scheide braunlich.
Auf sandigem Heideboden und ciner Marschwiese.
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45. Calothrix spec

Fig.

Faden einzcln oder in Biischeln

zwischen anderen Cyanophyceen, an

Basis 4,5—7,5 /i breit, nach der

der

Spitze

zu allmahlich verschmalert, ziemlich kurz.

Scheide diinn, farblos. Zellen an der Basis

3,5—6 fi breit, 3—6 p. lang, nach der

Spitze zu meist langer als breit. Qncr-

wandc oft undeutlich. Zellinncres granu-

liert, blaBblangriin. Heterocysten meist

basal, kugelig oder halbkugelig, 3,5—6 ti

breit.

Diese Art steht C. efiphytica West

und West nahe; ob sie mit ihr identisch

ist, konnte ich in Ermangelung einer Ab-

bildung nicht entscheiden. Ich fand sie

am Elbstrand, auf Lehm- und auf Marsch-

boden (bis 25 cm tief).

Die vorliegcnden Untersuchungen wurden im Mai 1912 begonnen

und im Dezember 1913 abgeschlossen. Ein Platz im Trcibhause,

sowie einige Hilfsmittel wurden mir liebenswiirdigerweise im Bota-

nischen Garten zu Hamburg zur Verfligung gestellt. Ich spreche

dafiir Herrn Prof. Dr. Winkler meinen verbindHchsten Dank aus.

Hedwi^a Band L K 18
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Die Moosflora des Naturschutzgebietes

bei Sababurg/)

Von Forstmeister C. Grebe, Veckerhagen.

Die Moosflora besteht wesentlich nur aus Baum- und Rinden-
bewohnern, wahrend die Erdmoose sehr zuriicktreten, da ein gruner
Teppich von Grasern und Farnen das Rescrvat bedeckt und fiir die

Ausbreitung von Mooskolonien keinen Raum laBt; nur gewohnliche
Ubiquisten vermogen in den Grasfilz einzudringen.

Reicher ist die Baumflora; es fallen unter den waldbewohnenden
Laubmoosen besonders durch ihre Haufigkeit auf : Neckera co7nj>lanata,

Antitrichia curtipendula, Leucodon sciuroides, Homalothecium sericeum
und Hypmm ctipressiforme, welche die Wetterseite der alten Eichen in

breiten griinen Polstern iiberziehen. Dazwischen tritt noch die Torttda
ruralis in hochstengligen fruchtenden Rasen so haufig auf, *daB sie

fast als Charakterpflanze gelten kann. Das seltene Platygyrium repens
zieht sich an jiingere Eichen in feuchten Griinden zuriick, wahrend
die Ulota crispa an den rissigen, den leichten Sommerregen noch zu-

ganglichen Zweigen von Birken und Vogelbeeren hinaufsteigt. Plagio-
thecinm silvaticum und denticulatum sind am Grund alter Erlen zu
finden und ebenda Tetraphis pellucida, Dicranum montanum und
D. jlagellare, doch bevorzugen die drei letzten als Halbsaprophyten
schon mehr die ganz vermoderten Baumstumpfe und faules Holz.
Dkranum jlagellare, fruher im Reinhardswald verbreitet, ist mit dem
Verschwinden der alten Baume und Baumstiimpfe immer seltener
gewordon und zurzeit nur noch an wenigen Stellen und im Reservat
zu fmden. Ganz dasselbe gilt von Zygodon viridissimns , einem im
Verschwmden begriffenen Rindenmoos, das alte Buchen in groBeren
A\ aldgebieten bewohnt und sich noch an einer alten Buche nahe am
Sababurger Mauerpark erhalten hat.

') Die Sababurg und ihr nahegelegenes Naturschutzgebiet liegt im Reinhards-
wald an der Oberweser im RegierungsLezirk Cassel. Das Schutzgebiet ist etwa
70 ha groC. mit vereinzelten alten. fast lOOOjahrigen Eichen und jiingeremZwischen-
stand von Birken und Erlen bestanden. Es ist von Prof. W. B o c k in Heft 7
der ..Naturdenkmdler. Vortrage und Aufsatze" (Berlin. Gebruder Borntraeger 19U)
ausfiihrlich be^chrieben.
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Bei dieser Gelegenheit moge bemerkt werden, da6 leider auch

einige nordische Sumpfmoose, die sich zwar nicht im Reservat aber

in dessen Nahe befanden, schon vor der Kultur verschwunden sind.

Es sind dies die Paludella und Thuidium Blandovii, die nebst Bryum

cyclophylhim als Relikt der Eiszeit und der altgermanischen Sumpf-

walder zu deuten sind. Von Thuidium Blandovii entdeckte ich auf

einer Sunipfwiese liber der Sababurger Miihle gcrade noch vor ihrer

Trockenlcgung einen nach Siiden vorgeschobenen Stand, und heute

erinnert nichts mehr an scin cinstigcs Vorkommen. Polytrichum

strictum teilte dessen Stand und ist gleichfalls abgestorben. Das

gleiche Schicksal steht auch dem nordischen Prachtmoos, der Palu-

della squarrosa bevor. Friiher konnte ich sie mehrfach in der Um-
gebung von Beberbeck nachweisen, aber bald wird sie da ganz ver-

schwunden sein, wie der Biber, der dem Ort Beberbeck (Biberbach)

seincn Namen gcgeben hat. Auf den Eschstruhtwiesen ist schon nichts

mehr zu finden, und am Bebcrbecker Teich und an der GieBbach-

quelle haben sich nur noch sparhche Reste erhalten.

Das saprophytische Splnchnum amjmUaceum hat mit dem Auf-

horen der Waldweide seine Existenzbedingungen eingebiiBt ; es

wachst nur auf feuchtem verwesenden Kuhdiinger und ist seit seiner

Auffindung durch Dr. L. Pfeiffer (1844) im Reinhardswald und

in Hessen nicht mehr beobachtet. Dagegen diirfte das nordische

Bryum cydophyllum seinen urwiichsigen Stand am Rande des obersten

Sababurger Teiches noch fiir absehbare Zeit behaupten; es wurde

erst im Vorjahre von mir hier nachgewiesen.

Die nachste Umgebung des Waldreservates, dessen Grund und

Boden aus tertiaren, kalkfreien Tonen und tonigen Sanden und auch

von Buntsandstein gebildet wird, hat eine Reihe seltener und inter-

essanter Laubmoose als bemerkenswerte Flora aufzuweisen :
Brynm

ohconicum, nur von wenigen Standorten iiberhaupt bekannt, tauchte

als unsteter Gast einmal im Sababurger Ticrgarten auf, und an dessen

Mauerkronen neben anderen Kalkmoosen die Barhula revoluta. —
Die Wande torfigcr Abzugsgraben auf Waldwiesen werden nicht

selten geziert von der Dicranella cerviculata, Dicranella Schreheri var.

hula, Polytrichum gracile, Jungermannia inflata, samtlich Arten,

deren Vorkommen durchaus an Torf und Moorbodcn gebunden ist.

Ein Wiesenbach, der am Reservat vorbeiflieBt, die Holzappe,

beherbergt das seltene Hypuum giganteum und Sphagnum rujescens

neben Sphagnum acutifolium, suhsecundnm squarrosum, medium

confortum, ferner Hypnum exannulatum, die hellgriine Philonotis

caespitom neben der mecrgriincn Ph. fontana, rotliches Bryum palhns

und Br. pseudotriquetrum. Die flachen Ufer eines bachdurchflossenen

18*
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Fischteiches werden bewohnt von prachtvoller Webera hulbifera

Warnstorf, Bryum erythrocarpum var. silvaticum, Scapania uliginosa,

Odontoscliisma denudatum, die ,,Siebenborner*' von Bryum Duvalii

und Amhlystegium Juratzkanum, und die GieBbachquelle hat als

reiche und seltene Pflanzcngenossenschaft aufzuweisen Hypnum
pratense, H. polycarjyum var. tenue, H. vernicosum, H, straminenm,

H. nitens und cordifolium, Mnium affine var, integrifolium, Bryum
Duvalii und Paludella] sie alle iiberzogen in iippigen hohen Moos-

polstern den schwammigen Ouellsumpf, durchsetzt von vielen

Sphagnum-Arten, allerlei Riedgrasern, Comarum und Salix repens,

sind jetzt aber wohl samtlich dem Untergang an dieser Stelle ver-

fallen, nachdem die Trockenlegung dieser Sumpfwiese vor einigen

Jahren durch die Scparationskommission eingeleitet ist.

Mit dcm Bcsitzer des Quellsumpfes am GieBbach bei Beberbeck
(Gutsbesitzer „vomHof" zu Hombressen) habc ich dariiber verhandelt,

da6 er wenigstcns einen Teil desselbcn nebst seiner ^/^ m machtigen
Torfunterlage von der Entwasserung und Melioration ausschlieOen

moge. Er hat dies vorlaufig fiir seine Person zugesagt und weitere

Entwasserung eingesteUt, so daB Aussicht besteht, einen Teil des

Quellsumpfes noch fur eine Reihe von Jahren zu erhalten.

Die verderbhche Wirkung der Separationen auf die urspriinghche

Flora kann in derselben Gemeinde Hombressen noch durch ein

anderes Beispiel bclegt werden. In einem geschlangelten Wiesenbach
langs des Waldes iiber Forsthaus Kaisertcich fand ich 1902 die nord-

amerikanische Fontinalis Kindhergi Cardot, die in Europa nur an
wenigen Standorten bekannt ist ; sie bewohnt nur die tieferen Wasser-
tiimpel mit stagnierendem Wasser und fruchtet hier massenhaft,
meidet aber schnellflieBendes Wasser. Durch das kiirzliche Sepa-
rationsverfahren ist aber der Wiesenbach schnurstracks begradigt
worden, das Gefalle und Stromstrich vergroBert, die Tiimpel und
Wasserkolke beseitigt und hierdurch die Fo7ttinalis Kindhergi so

zuriickgedrangt, daB nur noch Reste verblieben sind, welche wahr-
scheinlich allmahlich ganz verschwinden und den Wiesenbach der
sonst hier herrschenden Wassermoorflora von Fontinalis antipyretica,
Brackyfhecium plumosum, rivulare, Scapania undulata usw. iiber-

lassen werden.
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Cratoneuron filicinum (L.) Roth

Von L. D i e t z o w , Grunhagen.

Uber die Gattungsziigehorigkcit des Hypniim. filicinum L. gehen

seit Aufteilung der Gcsamtgattung Hj/pnum die Ansichten der

Systematiker bis zur Stunde noch immer auseinander. Roth in

„Hed\vigia" 1899, L o e s k e in ,,Moosflora des Harzes", Warns-
t o r f in ,,Kryptogamenflorra der Mark" stellen das Moos zu Crato-

neuron. In ,,Studien zur vergleichendcn Morphologie und Systematik"

bringt L o e s k e das Moos dann wieder zu Hygroamhlystegium, und

dafiir entscheidet sich auch Brotherus in Engler und PrantI,

„Naturliche Pflanzenfamilien". W. Monkemeyer tritt in

„Hedwigia'' 1911 sehr entschieden dafiir- ein, daO das strittige Moos

zu Cratoneuron gestellt werde und begriindet dies in iiberzeugender

Weise.

Fiir die Zuweisung des Mooses zu Hygroamhlystegium sprcchen

der Chlorophyllreichtum, die Kiirze und Dickwandigkeit der Zellen,

die Starke der nicht selten auslaufcnden Rippe, die offensichtliche

Neigung des Blattes, sich trotz der dreieckig-herzformigen Grund-

gestalt eiformig zu strecken, der Zentralstrang und das fast ganzUche

Fehlen der Falten in den Bliittern. Auf Cratoneuron deuten die zahl-

rcichen, vielgestaltigen ParaphyUien und die Grundgcstalt des Blattes

bin. Monkemeyer weist dann noch auf den Aufbau im ganzen,

die weitgehende Anpassungsfahigkeit und den damit zusammcn-

hangenden Formenreichtum des Mooses bin. Es laBt sich nicht in

Abrede stellen, daD sich das Moos zwischen den anderen Arten der

Gattung Cratoneuron etwas fremd ausnimmt; aber nicht besser paBt

es zwischen die Arten von Hygroamhlystegium, und da es zur Dar-

stellung einer besonderen Gattung nicht selbstandig genug charakte-

risiert ist, so muB es einer der beiden gcnannten Gattungen zugewiesen

werden. Je mehr nun sein Formenkreis bekannt wird, desto mehr

offenbart sich seine nahcre Verwandtschaft mit Cratoneuron.

L i m p r i c h t (Rabenhorsts Kryptogamenflora) glaubte noch,

daB sich nur bei Cratoneuron decipiens Papillen fanden und daB

fahige Blatter bei Crat. filicinum nicht vorkamen; diese Annahme
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hat sich spater jedoch als irrig erwiesen, Monkemeyer weist

schon darauf hin, daD bei letzterem Moos nicht nur faltige Blatter,

sondcrn ausnahmsweise auch schwach papillose Blattzellen vor-

kommen, und ich bin in der Lage, diese Angabe auf Grund zahlreicher

Beobachtungen bestatigen zu konnen. Uberrascht wurde ich dabei

durch einen Rasen, der mir im Herbst 1913 zur Bestimmung zngeschickt

wurde. Derselbe ist am 12. Juni 1918 durch Eisenbahnsekretar

W. Freiberg, Allenstein, dem Staudamm der Miihle Kalborno

im Kreise Allenstein, OstpreuBen, entnommen und laBt deuthch er-

kennen, daB er auf Gestein in sonniger Lage gewachsen ist. Die

Blatter zeigen vom Grund bis zur Spitze auf der Lamina, auf der

Rippe und sogar auf den Blattfliigelzellen sehr deutlich warzige Er-

hohungen. Dieselben stchen teils auf der Zellmitte, teils in den ZcU-

ecken und lassen die Blattoberflache sehr deutlich rauh erscheinen.

Von den Papillen des Crat. decipiens unterscheiden sie sich aber da-

durch, daB ihnen die scharfe Spitze abgeht. Es reagiert also Crat.

jilicinum in ganz ahnliclier Weise wie die anderen Vertreter der

Gattung gegen intensive Belichtung durch Bildung von Verdickungen
auf den Zelhvanden, die nur den Zweck haben konnen, den ZcUinhaU
vor Zerstorung durch zu grelles Licht zu schutzen. Alio Formcn des

Crat, filicinum, die in der bezeichneten Weise— also durch Rauhheitcn,
Verdickungen oder Wucherungen auf der Zellhaut — abwcichen,
bilden cine natiirliche Gruppe, die ich als var. verrucosa bezeichne.

Celhdae joliorum plus minusve verrucosae, Als Extreme dieser Gruppe
stellen sich einerscits die Formen mit wenig deutlichen Unebenheiten
auf den Zellen des unteren Blattteils (fo. scabrida), anderseits die

Formen mit deutlichen papillanartigen Warzen auf der ganzen Blatt-

flache (fo. pseudopapiUosa) dar; dieselben sind durch die betreffenden
Bezeichnungen ausreichend beschrieben.

Im AnschluB hieran iasse ich nun noch cinige Bemerkungen
folgcn, die meine Auffassung von dem Umfang der Begriffe Varietat
und Form in der Moossystematik kennzeichnen. Es ist nach L i m p -

r 1 c h t s Zeit Sftte geworden. jede geringfiigig abweichende Form
einer Art als Varietat zu bezeichnen. Dadurch ist der Unterschied
zwischen Varietat und Form bisweilen ganzlich verwischt worden,
und was noch schhmmer ist, eine Ubersicht iiber Arten mit umfang-
reichem Formenkrcis vermag selbst der Bryolog von Each auf Grund
der gegcboncn Beschreibungen nicht zu erlangen. Gegen diese Ge-
pflogenheit setzt nun neuerdings energisch eine heilsame Reaktion
ein, als deren Vorkampfer die Herren Monkemeyer und
L o e s k e auftreten. Erstcrer gibt seiner Auffassung in mehreren
kritischen Arbeiten Ausdruck, die in der „Hedwigia" veroffcntlicht
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sind; letzterer spricht sich liber dicscn Gegenstand ausfuhrlich in den

oben erwahnten ,,Studien'*, wie auch in seincm nciiesten, ausgezeich-

neten Werk „Die Laubmoose Europas" aus. Unbedingt stimme ich

den Genannten darin zu, daB Abweichungen habitueller Natur nur der

Wert der ,,forma'* zuzusprechen ist und daB eine Varietal durch

anatomische Merkmale so deutlich gekennzeichnet sein muB, daB

sie mit Sicherheit bestimmt werden kann. Hiernach fallen die oben

beschriebenen Formen des Crat. filicinum in ilirer Gesamthcit unter

den Begriff Varietat, wahrcnd jede fiir sich eine Form darstellt, und

ich unterscheide somit als „formae" neben den Habitusformen noch

die als Unterbegriffe der Varietat aufzufassenden, weniger deutlichen

anatomischen Abweichungen.
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Kritische Revision von Carl Miillerschen

Laubmoosgattungen.

Von Max Fleischer.

I.

Gelegentlich meiner Studien iiber die entwicklungsgeschicht-
lichcn Bczichungen der Gattungen und Familien der Laubmoose,
insbesondcre der Hypnobryineen im Herbar des Konigl. bot. Museums
in Dahlcm, habe ich gleichzcitig Gelegenheit einen Teil der zahlreichen
Arten und Gattungen, wie sie in dem bedeutenden bryologischen
Herbar von Carl M ii 1 1 e r - Halle von ihm selbst zusammen-
gestellt worden sind, kritisch zu bearbeiten und die fast vollstandige
Sammlung von Arten in die jetzt giiltigen Gattungen einzuordnen,
Oder wo es notwendig und natiirlich begriindet ist, neue Gattungen
aufzustellen, sowie insbesondere eine moglichst natiirliche Begrenzung
derselben auf stammcsgeschichtlicher Grundlage durchzufiihren.
•Wie aus den nachfolgenden Listen zu ersehen sein wird, differieren
die von C. M ii II e r in seinem Herbar aufgestellten Gattungen
ganz erheblich von den jetzt fast allgcraein angenommenen Gattungs-
begrenzungen. Abgesehen davon, daB in den Jahren nach dem Tode
des Forschers seit 1900 erhebliche Fortschritte darin gemacht worden
sind, hat man doch den Eindruck, daB allcs, was in den letzten
30 Jahren vor seinem Tode und selbst friiher von Mitten,
S c h 1 m p e r usw. in der bryologischen Systematik weiter gebaut
worden ist, ziemlich unbcachtet an seinem doch so bedeutendem
Schaffen voriibergegangen ist, mit anderen Worten, es ist in syste-
matischcr Beziehung an ihm vorbei gearbeitet worden. Die Folge
davon ist, daB m dem iiberaus reichhaltigen Herbar, wo die Arten in
teilweise langst ungebrauchlichen, iiberartenreichen Gattungen oder
selbst offers in nicht einmal publizierten Gattungen eingereiht sind,
eine schnelle Orient ierung auch fiir den Kundigen fast ausgeschlossen
ist. Die Reihenfolge der Arten im Herbar C. M ii 1 1 e r bei formen-
reidien Gattungen ist weniger nach einem systematischen Prinzip
gemacht, als wie eine mehr oder weniger streng durchgefiihrte phyto-
geographische Aneinanderreihung.
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Diejenigen Arten, welche noch unbeschrieben sind, sind in den

naclifolgenden Listen mit ined: hinter dem Autornamen bezeichnet.

Die Abkiirzung i. E. P. bedeutet in E n g 1 c r und P r a n 1 1. Natiirl.

Pflanzenfam. Musci von V. F. B r o t h e r u s. Um die Listen nicht

iibermaBig zu belasten, sind die Literaturangabcn weggeLLssen; die-

selbcn sind mcist, insofern es sich nicht um unbcschricbenc Artcn oder

von mir selbst aufgestellte Kombinationen handelt, im Index bryol.

von E. G. Paris zu finden. Ebenso bleiben die ausfiihrlichen

Diagnosen der Gattungen usw. einer anderen Veroffentlichung vor-

behalten.

D a h 1 e m , Anfang April 1914,

Cryphaea C. Miill. in herb. Berol.

In dicscr Reihe sind die Arten an-

gefuhrt.wie sic sich unterdicsem Gattungs-

namcn im Herbar von C. M ii 1 1 e r

cingcordntt vorXanden.

C. evanescens C. Miill. incd., Brasilien.

Die Miillersche Originalpflanze ge-

hort sicher zu Cryphaea.

C. Kunerti C. MQll. ined., Brasilien.

Im Herbar befinden sich 2 Exem-
plare, vondcnendas eine aber teilweise

zu einer Cryphaea gehort.

C. leptopteris C. Miill. incd.

Die Originalpflanzen aus Bra-

silien gchoren sicher zu Cryphaea.

C. julacea (Hsch.) Bryol. eur., Brasilien.

C. ferruginea Lindb., Brasilien.

C. Blumenauiana Hpe., Brasilien.

C. monoclada Aongstr., Brasilien.

C. Henscheni C. Miill., Brasilien.

C. protactifolia C. Miill. ined., Brasilien.

C. exigua (C. Miill.) Jaeg., Siidafrika.

C. filivagaC. Miill. n. sp. incd., Abessinien.

C. Duseni C. Miill., Kamerun.
C. paucidentata C. Miill. ined.. Abessinien.

C. lasioides C. Miill. ined.. Abessinien.

C. Rutenbergii C. Mull., Madagaskar.
C. madagassa C. Mull., Madagaskar.

In nachfolgcndcr Reihe sind die

gleichen Arten unter den jctzt giiltigen

Gattungsnamen oder in die vom Ver-

fasser neu aufgestellten Kombinationen

eingetragen.

Cryphaea C. Miill. i. Ule Exsc. No. 736.

903.

Syn. : Acrocryphaea Broth, i. E.

P., p. 1214.

Acrocryphaea Kunerti (C. M.), Broth, i.

E. P.. p. 1214.

Cryphaea C. Miill. in Ule Exsc. No. 71.

Syn. ; Acrocryphaea Broth, i. E.

et P., p. 1214.

Acrocryphaea julacea (Hsch.) Schimp.

A. Gardner! (Mitt.) Jaeg.

A. Blumenauiana (Hpe.) Fleisch.

Cryphaea, Aongstr.

A. Henscheni (C. M.) Flsch.

Diese Art gehort ebenso wie A.

Blumenauiana alien natiirlictien

Merkmalen nach zur Gattung Acro-

crypfiaea.

Acrocryphaea Gardneri (Mitt.) Jaeg.

Cryphaea.

Cryphaea. C. Miill.

Acrocryphaea Duseni (C. M.) Flsch.

Cryphaea filivaga C. Miill. ined.

Cryphaea mit C. rhaconiitrioides C. Mull,

aus Argentinien verwandt.

Cryphaea C. Miill.

Acrocryphaea madagassa Broth.

Jaeg.
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C. protensa Br. et Schp., Abessinien.

C. furcinervis C. Miill., Argentinien.

C. scariosa C. Miill. ined., Deutsch-Ost-

Afrika.

Das im Herbar C. IMiill. befindliche

Original ist sicher A. Kilimandscharica

Broth.

C. squarrosula Hpe., Australien.

C. aurantiorum C. Mull., Argentinien.

C. ovalifolia (C. M.) Jaeg., Australien.

C. orbifolia Besch., Montevideo.

Dicse Art ist von G. aurantiorum

spezifisch nicht verschiedun!

C. Lorentziana C. Miill., Argentinien.

C. paraguensis Besch., Paraguay.

C. rhacomitrioides C. Mull.. Argentinien.

C. costaricensis (R. C.) C. Miill. herb.,

Costa-Rica.

C. intermedia C. Miill., Mexiko.

C. patens Homsch., Mexiko.

Unter diesem Namen liegcn ncben-
stehende zwei Arten im Herbar C. Miill.

C. Leiboldl C. Miill. herb., Mexiko.

C. Schiedeana C. Mull, herb., Mexiko.
C. decurrens C. Mull., Mexiko.

C. microcarpa Schimp. ined., Mexiko.
C. heterophylla Schp. ined., Mexiko.
C. pinnata Schp., Mexiko.

Von denen im Herbar C. Mull.
liegenden 4 Excmplarcn gchort nur
No. 4 zu C. pinnata.

C. Sartorii Schimp., Mexiko.

C. apiculata Schimp., Mexiko.
C. leptophylla Schimp., Mexiko.

r

C. attenuata Schimp., Mexiko.

C. sphaerocarpa (Hook.) Brid., Sikkim-
himalaya.

In E. P.. p. 739, als Sekt. Sphaero-
thecium Broth, (nom. jam abus.
Hampe) aufgefuhrt. doch schon die

eigenartige, bis jetzt nur bei den

Cryphaea Br. et Schimp.

Cryphaea C. Mull.

Antitrichia Kilimandscharica Broth.

PapiUaria scariosa Broth, in E. P.,

p. 742. Wahrscheinlicli hat hier dem
Autor irrtiimlich eine andere zu

PapiUaria gehorige Pflanze vor-

gelegen.

Cyptodon sqarrosulus (Hpe.) Par. et

Schimp.

Cryphidium aurantiorum (C. M.) Broth.

Cyptodon ovalifolius (C. M.) Flsch.

Cryphidium aurantiorum (C. M.) Broth.

Durch natiirlichen Habitus, sowie

die asymmetrischen Blatter auf die

Gattung Leptodon wcisend.

Cryphaea C. Mull.

Diese Art scheint mir nur habi-

tuell von G. patens Hsch. verschieden

zu sein.

Acrocryphaea Besch.

Cryphaea C. Mull.

Acrocryphaea julacea (Hsch.) Schp.

var. costaricensis Ren. et Card.

Cryphaea C. Mull.

Cryphaea pachycarpa Schimp.

Cryphaea patens Hsch.

Acrocryphaea mexicana Schimp.

Cryphaea Schiedeana (C. M.) Mitt.

Cryphaea decurrens (C. M.) Mitt.

Cryphaea nitidula Schimp.

Cryphaea patens Hornsch.

No. 4 Cryphaea pinnata Schimp.

No. 1, 2, 3 = Cryphaea filiformis

(Sw.) Brid. n. var. mexicana Fleisch.

Cryphaea Schimp. ist eine der G. patens

Hsch. nahe stehende Art.

Cryphaea Schp.

Cryphaea Schp. ist kaum von G. pinnata

verschieden.

Cryphaea Schimp. ist der G. decurrens

nahe stehend.

Sphaerotheciella sphaerocarpa

(Hook.) Fleisch. nov. gen.

Diese interessante, mitder Gattung

Pilotrichopsis verwandte Art weicht,
4

auCer habitue 11 von den Cry-

p/taeo-Arten (die im Himalaya nicht
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Dicnemonaceae beobachtete Sporen -

bildung, bcrechtigt zu eincr eigunen

Gattung.

C. concavifolia (Griff). Mitt., Nepal,

Assam, Sundainscln.

C, pilifera Mitt. i. herb., Anden.

C. fasciculosa Mitt., Quito.

C. latifolia JNIitt., Quito.

C. rubricaulis Mitt., Quito und Brasilien.

C. boliviana Schp., Bolivia.

C, tenuicaulis C. Miill., Bolivia.

C. brachycarpa C. Miill., Bolivia.

C. hygrophila C. Miill. , Bolivia.

C.ramosaWils., Bolivia, Quito, Brasilien.

C. funalis C. Miill., Porto-Rico.

C. filiformis (Sw.) Brid., Mexiko, Antillen,

Anden, Brasilien.

C. Coffeae C. Miill., Kuba.

C. Jamesoni Tayl., Quito.

C. tenella Mitt. i. herb. C. Miill., Pata-

gonien, Chile, Argentinien.

Die Sporogone und besonders die

Biattmerkmalc entfernen diese Art

weit von Grypliaea, obwohl sic durch

die Gruppe von Cryphaeella Flsch.

noch mit Cryphaea phyletisch ver-

wandt ist.

C, mollis Dus., Patagonien, Chile.

In E. P., p. 1214, als Sekt. Ill

Cryphaeopsia Broth, (nom. jam abus.

C. Mull.) aufgefuhrt.

Vegetativ ist diese Art auch dem
nur steril bekannten Orthostichopsis

Avellanadae (C. Miill.) Broth, i. E.

vertreten sind), auch besonders durch

die kugeligen Sporogone ab, welche

abnormal grofie, vielzellige
Sporen enthalten.

Acrocryphaea Bryol. jav.

Cryphaea Tayl. Das Exemplar von Weir

No. 183 scheint C. cuspidaia Hpe,

Diese Art ist der C. holi-

sehr nahe stehend.

C. pilifera Mitt, nahe

nr
O

ZU sem.

Cryphaea Mitt.

viana Schp.

Cryphaea, der

stehend.

Acrocryphaea (Mitt.) Jaeg.

Cryphaea Schp.

Cryphaea C. Miill. Wahrscheinlich von

C. pilifera Tayl. kaum verschieden.

Cryphaea C. Miill. Diese Art ist mit

Forstroemia prodncta (Hsch.) Par.

phyletisch so nahe verwandt, daC die

Forstroemia-Art fast nur alsAbartmit

emporgehobenem Sporogon aufgefaCt

werden konnte.

Cryphaea C. Miill.

Cryphaea Wils.

Cryphaea C. Miill.

Cryphaea Brid. Phyletisch bildet diese

Art eincn der tJbergange zur Gattun

Acrocryphaea.

Acrocryphaea Par.

Cryphaea Tayl. Diese Art ist mit C. hetero-

malla (Dill.) Mohr. verwandt.

Dendrocryphaea pulchella (Par.et Schimp.)

Fleisch.

Syn.: Cryphaea pulchella (Milt.)

Par. et Schp.

C. tenella Mitt.. M. austr. am. p. 414.

Diese bisher wegen der einge-

senkten Sporogone bei Cryphaea

eingeordnete Art gehort ihren natiir-

lichen Merkmaleu nach zu Dendro-

cryphaea, wo sie eine neue Scktion

Cryphaeothamnium Flsch. bildet.

Cryphaeophilum moUe (Dus.)

Fleisch. nov. gen.

Diese Gattung unterscheidet sich

schon habituell und besonders durch

die Blattmerkmale von alien Cry-

phaea-Xricn', sie wurde am natiir-

lichsten am Aufang der Meieorhccen
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P., p. 805, aus Argentinien nahe
vervvaiidt.

C. consimilis Mont., Chile, Patagonien.

C. nova-valesiae C. Miill. n. sp. ined.

Ostaustralien.

C. tenella C. Mull, herb., Ostaustralien.

C. brevidens C. MuU. n. sp. ined. . Ost-

australien.

C, tahitica Besch., Tahiti.

C. fasciculata Duby, Neucaledonien.

C. nervosa (H. f. etWils.) Schimp., Nord-
amerika.

C. pendula Lesq. et James, Nordamerika.

C. glomerata Schimp., Nordamerika.
C. chlorophyllosa C. Mull. n. sp. ined,

Neuseeland.

{Pilotrichelleae) eingereiht werden,

wo sie auch dem Sporogon nach der

Gattung Squamidium Broth, am
nachsten steht.

Cryphaea Mont. Dicse zierliche Art gc-

hort noch zu der neuen Sektion Cry-

phaeella Flsch.

Papillaria fillpendula {Hook. f. et Wils.)

Jaeg.

Cryphaea tenella Hornsch.
; gehort zur

Sektion Crypliaeella Flcisch.

Cryphaea tenella Hornsch.; gehort zur

Sektion Cryphaeella Flsch.

Cryphaea Besch. (Sektion. CrypliaeeUa

Flsch.). Jedenfalls nur Varietat von

C. tenella Hsch.

Cyptodon fasciculatus (Duby) Fleisch.

SjTi. : Cryphidium Broth, i. E. P.,

p. 743.

Cryphaea Schp., eine mit C. glomerata

verwandte Art.

Cryphaea L. et J., eine mit O. fUiformis

Brid. verwandte Art.

Cryphaea Schimp.

Cyptodon parvulus (Mitt.) Fluisch.

Syn. : Cryphaea parvula Mitt.

Diese Art, welche bei der Gattung

Cyptodon eine neue Sektion : Cryphae-

opsiella Flsch. bildet, steht dem
Cyptodon Le Rati (Par. et Broth.)

Flsch. am nachsten.

Cryphaea C. MuU. ist eine der G. con-

similis ahnliche Art und gehort zur

Sektion Cryphaeella Flsch.

Cryphaea H. f. W., gehort ebenfalls zur

Sektion Cryphaeella.

Dendrocryphaea Broth.

Cryphaea Lamyana (Mont.) Lindb.

Cryphaea heteromalla (Dill.) Mohr.

Syn.: G. arhorea (Huds.) Lindb.

i. E. P., p. 739.

B e m e r k u n g. Von den 72 im Herbar C. Miill. unter Cryphaea befindlichen
Arten gehoren 27Arten zu 8 anderen Gattungen. von denen eine Gattung Cyptodon
Far. et bdip. wxeder hergestellt ist, und 2 Gattungen: Sphaerotheciella und Cryphaeo-
phllum vom Verfasser neu aufgestellt sind.

Das Vcrbreitungszentrum der Gattung Cryphaea ist im tropischen und sub-
tropischen Amerika, besonders in der Andengebirgskette. Im Himalaya und iiberhauptm Asien fehlt 3ie ganzlich, denn die einzige Art (7. ephaerocarpa im Himalaya geliort
rncht m den natiirlichen Formenkreis von Cryphaea, sondern ist eine eigene Gattung

:

Sphaerotheciella, welche mit der Gattung Pilotrichcpsis aus Japan verwandt ist.

C. pusilla C. Mull, ined., Neuseeland.

C. acuminata Hook. f. et Wils., Neusee-
land.

C. tasmanica Mitt., Tasmanien.
C. Lamyi C. MuU., Sud- und Westeuropa.
C. heteromalla (Hedw.) Brid., Sud- und

Westeuropa.
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Als neue Sektion bei Cryphaea ist Cryphaeella Flsch. aufgestcUt, alle in dieser

Liste ohne Sektionsnamen angefuhrten CrypJiaea-Arten gehoren zur Sektion Eu-
Cryphaea Broth.

Dendropogon C. Miill. in herb.

D. rufescensSchimp.,Mcxiko, Guatamala,

St. Thomas.

D. viridissimus C. Miill. ined., Queens-

land.

D. Mulleri (Hpe.) C. Miill.. Ostanstralicn

D. dilatatus {Hook. f. Wils.) C. Miill., Neu-

seeland.

D. Cheesemani (Geheb.) C. Miill. ined

Neuseeland.

Dendropogonella rufescens (Schp.). Eliz.

Britt.

Cyptodon Mulleri (Hpe.) Par.

Syn. : Cryphidium Broth, i. E. P.,

p. 743.

Cyptodon Mulleri (Hpe.) Par.

Syn. : Cryphidium Broth. 1. c.

Cyptodon dilatatus (H f. W.) Par. et

Schp,

Syn. : Chryphidium Broth, i. E. P.,

p. 743.

Cyptodon dilatatus (H. f. W.) Par.

n. var. Cheesemani Flsch.

Weicht nur habituell unddurchge-

zahnte Blattspitzen von (7. dilatatus ah.

Cyptodon Schleinitzianus (C. Miill.) Flscli.

Dendrocryphaea Gorveyana (Mont.) Par.

n. var. Lechleri Flsch. weicht nur

durch etwas geziihnte Blattspitzen ab.

Dendrocryphaea Par.

Pilotrichopsis dentata (Mitt.) Besch.

Bemerkung. Die meisten Arten dieser Gattung gehoren zu der wiederher-

gestellten Gattung Cyptodon und alle zur Sektion Eu-Cyptodon Flsch., mit Ausnahmc
von Cyptodon parvidus (Mitt.) Flsch., welches zur Sektion Cryphaeopaiella Flsch. ge-

hort. In E. P., p. 743, sind von Brother iis alle Cyptodon-Arten mit Cryphidium

vercint; da aber Cryphidium mit seinen ausgesprochen asymmetrischen, abgerundeten

Blattern naturlicher an denAnfang derLep/o(/on?aceen, wosiesichstammesgeschichtlich

^nCryptoleptodon anschlicCt, als wie zu den Cryphaeaceen zu stellen ist, so folgt daraus

die Sonderstellung von Cyptodon als Gattung bei der letzteren Familie.

D. Schleinitzianus C. Miill., Fidschiinseln

D. Lechleri C. Miill., Chile.

D. Gorveyanus (Mont.) C. Miill., Chile.

D, dendatus Mitt., Japan.

Alsia Sullv. in herb. C. Miill

A. longipes Sullv., Kalifornien.

r

A. Sullivantii Lesq.. Kalifornien.

Bestia longipes (Sull.) Broth, i. E. P.,

p. 858.

Bestia longipes (Sull.) Broth. 1. c.

(Fortsetzung folgt.)
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Die mitteleuropaischen Verrucariaceen. II

Von Hermann Zschacke.

(Mit Tafel IX—XIII.)

2. Polyblastia (Mass.) Lonnroth, Flora 1858, G30.

S y n.: Verrucariae und Pyrenulae spez. Ach. — Verntcariae spez.

Fries, Schaer., Leight., Garov., Nyl. und anderer Autoren. — Poly-

hlastiae spez. Mass., Ric. 147. — Sphuero^nphalis spez. Korb., Syst.

334. — Thelotrematis spez. Hepp, Exs., Anzi, Cat. 105. — Eupoly-

blastiae spez. Jatta, Syll. 564.

Lager krustig, dem Stein auf- oder eingewachsen, mit Pleuro-

coccus-Gonidien ; Perithezien einfach, aufrecht, mit gipfelstiindiger

Pore, ohne Hymenialgonidien und mit schleimig zerflossenen Para-

physen; Sporen 1—8, mauerartig-vielzellig, wasserhell oder dunkel

gefarbt.

Das Lager tritt wie bei Slaurothele entweder als paraplekten-

chymatisches, auf dem Gestein durch eindringende Hyphen befestigtes

Gewebe oder als den Stein durchziehendes Myzel auf.

Bau der Friichte wie bei Staurotkele.
ft

Schlauche ± aufgeblasen- oder sackig-keulig.

Die GroBe der Sporen schwankt zwischen 9 und 130 /«; sie sind

bald dauernd wasserhell, bald ± dunkel werdend, rundlich bis lang-

lich-ellipsoidisch. Wie bei Slaurothele sind sie erst einzelhg, dann
2—4 zellig, endlich maucrartig-vielzellig. Die Zahl der Teilzellen im
Gesichtsfeld betriigt 4—80.

Pykniden sah ich nicht.

Die Polyhlatitien sind fast ausschheBHch Bewohner der Berg- und
Alpenliinder, wo sie auf Felsen, abgestorbenen Moosen und der bloBen
Erde zu finden sind. Im AIpen-Karpathenzuge sind fast alle mittel-

europaischen Arten vertreten.

1. a) Den Alpen eigcntiimlich zu sein scheinen:
P. ardesiaca, P. clandesthia}) P. dissidens, P. epigaea,

P. evanescens, P, jlavicans, P. gneissiaca, P. homospora,

^) Soil nach Jatta, Syll. 5f>8 auch auf Malta vorkommen.
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P. rivalis, P. Sprucei, P. Tarvesedis, P. turicensis, P. verru-

cosa, P. vallorcinensis

.

b) den Karpathen:

maculata

c) den bosnischen Hochgebirgen

:

P. bosniaca.

2. In den Alpen-Karpathen, nicht im mitteleuropaischen Berg-

lande, wohl aber wieder in Skandinavien, GroBbritannien und
Irland oder wenigstens in einem der beiden Lander treten auf:

P. fartilis, P. fuscoargillacea , P. helvetica, P. singularis,

P. suhpyrenophora, P, terrestris.

3. Eine Verbreitung wie die unter 2 genannten Arten, dazu

Standorte in den Sudeten haben:

P. Henscheliana, P. scotinospora, P. Sendtneri.

4. Die Alpen-Karpathen, das mitteleuropaische Bergland sowie

Nordeuropa bewohnen:

P. abscondita, P.albida, P. amota, P.deminuia, P . dermatodes

,

P. forana, P. intercedens-cupularis , P. plicata, P. theleodes

(bis jetzt nur von einem Standorte in SiiddcutschlanJ

bekannt).

5. Dem mitteldeutschen Berglande eigentumlich ist:

P. fugax.

6. Dem nordfranzosischen Tieflande eigen ist:

P. Vouauxii.

7. Nicht in Mitteleuropa nachgewiesen,

a) nur im Norden gefunden sind:

P. agraria, P. bombospora, P, bryopkUa, P. gelatinosa, P. go-

thica, P.nidulans, P. nigrita, P. psendomyces, P . snbocellata

;

b) In GroCbritannien und Irland heimisch sind:

P. inumbratdy P. subviridicuns

;

c) in den Pyrenaen:

P. interfugiens.

In der Einteilung der Gattung bin ich im wesentlichen Arnold,
Flora 1870, S. 9—21, gefolgt.

Von der Gruppe der eigentlichen Polyblastien, der Polyhlastidea

,

unterscheidet sich durch groBc, vielzellige Sporen und vom Thallus zt

iiberdeckte Perithezien Sporodictyon, durch die Form der Sporen

Coccospora und durch den Schleimhof derselben Halospora. Zu

Agonimia einerseits und Sphaeroinphale und Endocarpon andererseits

fiihrt Bispora hiniiber. Thelidioides verbindet Polyblastia mit Theli-

dium, Uber die Abgrenzung beider Gattungen voneinandcr wird in

emer spatcren Arbeit zu reden sein.
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Den Stoff zu meinen Untersuchungen lieferten mir die Samm-
lungen des Konigl. botan. Museums und Gartens zu Berlin, des Konigl
botan. Gartens zu Breslau, des Konigl. botan. Instituts zu Miinster

i. W., des Herbars B o i s s i e r zu Chamb^sy, des botan. Gartens
zu Christiania, des botan. Instituts der Universitat Helsingfors,

des R. Orto botanico zu Modena, des botan. Museums zu Upsala,

des k. k. Hofmuseums zu Wien. Weiteres Material erhielt ich

von den Herren Prof. Dr. Bachmann- Plauen, Dr. B o u 1 y
de Lesdain- Diinkirchen, A. de Crozals- Beziers, E. E i t-

n e r - Brcslau, F. Erichsen- Hamburg, Dr. L e 1 1 a u - Lorrach
und Geh. Medizinalrat Dr. R e h m - Neufriedenheim. Durch so

r

vielscitige liebenswiirdige Untcrstiitzung war es mir moglich, fast

alle europaischen Pohjhlastien untersuchen zu konnen. Herr Amts-
gerichtsrat Hermann hat, wie schon zur ersten Arbeit, die

Zeichnungen nach meinen Bleistiftskizzcn angefertigt. Allen

Herren, die mitgeholfen haben, daB diese Arbeit zustande kam,
spreche ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aus.

I. Coccospora Korb. Par. 342, 373 (1861).

Sporen verhaltnismaBig klein (zumeist untcr 15 /<), eiformig oder
fast kugelig, wenig geteilt.

Bestimmungsschliissel.
1. Sporen wasserhell.

a) Kruste diinn, eben, zuweilen etwas rissig, rotlich-grauweiO

Oder nur durch einen schwarzlich-grauen Fleck angedeutet

P. singularis.
b) Kruste dick, runzelig-faltig, grau-weiB . P. plicata,

2. Sporen braun.

^pestris

1. Polyblastia singularis (Kph.) Arn., Flora 53, 9 (1870).
S y n.

:
Verrucaria singularis Krempelhuber, Lich -Fl. Bayerns

291 (1861).

Exs.: Arnold 393 b (H. Br.).

ThaUus eine diinne, ebene, zuweilen etwas rissig gefelderte
blaBgraurotliche weinsteinartige Kruste bildend oder nur durch
schwarzlich-graue Flecken auf dem Gestein angedeutet; iiber den
dicht verwebten, nach oben etwas gebraunten, kornig eingestreuten
Hyphen der Gonidienschicht Hegt eine etwa 10 // dicke, aus wasser-
hellen abgestorbenen Hyphen bestehende Schicht, die auch, doch hier

bedeutend diinner, die Perithezien bedeckt; HypothaUus aus locker



Beiblatt zur „Hedwigia"
fur

Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen,

Band LV. September 1914. Nr. 2.

A. Referate und kritische Besprechungen.

May, W. GroBe Biologen. Bilder aus der Geschichte der Biologie.

Fiir reife Schiiler. (Prof. Dr. B. S c h m i d s natur\\dssensch.

Schiilerbibliothek Nr. 25) Kl. S^. IV und 201 pp. Mit 21 Bildnissen.

Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1914. Preis in Leinwand geb.

M. 3.—.

Der Verfasser hat als Haiiptzweck des vorliegenden Buches im Sinne gchabt,

den reifen Schulern hoherer Lehrauitalten den Weg zu weisen zum Studium der

Quellen wissenschaftlicher Forschung und will zugleich zum Studium der ausfiihr-

licheren Biographien und Briefsammlungen anregen, die cinen Einblick in die Arbeits-

weise der Bahnbrecher biologischer Forschung gewahren. Dabei hat er nicht ver-

gessen den Lebensbeschreibungen der acht groBenBiologen, denen dasBuch gewidmet

ist, je eine kurze Einlcitung vorauszuschicken, in der die Vorgeschichte des in Betracht

kommenden Zweiges der Wissenschaft skizziert ist, und zugleich am Schlusse jeder

Biographic eine Schilderung der Wirkungen der Tatigkeit jener Manner und des

Werdeganges ihres wissenschaftlichen Betatigungsgebietes von ihrcm Tode bis zur

Gegenwart hinzuzufiigen. Das Buch enthalt demnach nicht nur die Biographien der

betreffenden Biologen, sondern auch kurze Angaben iiber die w-issenschaftliche Arbeit

zahlrcicher anderer Forscher. So werden an die Namen der acht groCen Forscher Ari-

stoteles, Linne, Cuvier, Bacr, Johannes Miiller, Schleiden, Pasteur und Darwin Schilde-

rungen aus der Entwickelungsgeschichte der antiken Biologie, der biologischen

Systematik, der vergleichenden Anatomic, der Embryologie, der Physiologic, der

morphologischcn und physiologischen Botanik, der Bakteriologie und der Ab-

stammungslehre angekniipft. Ein sorgfaltig ausgewahltes Literaturverzeichnis und

ein Namensregister, in welchem auch die Zahlenangaben iiber die Lebenszeiten der

Forscher beigefugt sind, beschlieBen das niitzliche Buch. G. H.

Molisch, Hans. Das Treiben der Pflanzen mittelst Radiums. Mit-

teilungen aus dem Institute fiir Radiumforschung in Wien XVI.

(Anzeiger der Wiener KaiserL Akademie der Wissenschaften, math.-

naturw. Klasse. XLIX. 1912, Wien, p. 71—73.)

Die von Radiumpraparaten ausgehende Strahlung hat die Eigenschaft, die

Kuheperiode der Winterknospcn verschiedener Geholze in einer ge\\'issen Phase auf-

2uheben und die bestrahlten Knospen friihzeitig zum Austreiben zu bringen. Bestrahlt
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man Ende November oder im Dezember Endknospen der Zweige von Syringa vulgaris

1—2 Tage, so treibcn diese Knospen, im Warmhause am Lichte weiter kultivicrt,

nach einiger Zeit aus, wahrend unbestrahlte viel spater oder gar nicht austreiben.

Die Bestrahlung mu6 cine bestimmte Zeit andauem; dauert sic zu kiirze Zeit, so

zeigt sich kcin Effekt, dauert sic langer, so wirkt sic hemmend, schadigend, ja totend.

Die schadigende Wirkung zeigt sich auch, wenn man obige Versuche im Janiiar oder

noch spater macht, wo die Ruheperiode schon ausgcklungen ist. 1st letztere noch

sehr fest (September oder Oktober), so hat die Bestrahlung keinen Erfolg. Auf das

Treiben wirkt noch besser als die eingeschlossenen festen Praparate die Radium-

emanation, da der Angriff dieses Gases gleichmaBiger und allseitiger ist, wahrend
r

bei den festen Praparaten der Angriff ein ungleichmaCiger, mehr lokaler und auf ein

kleines Areal bcschrankt ist. Das VersuchsgefaB, in das die Zweige dem Gase aus-

gesetzt waren, enthielt 1,84^3,45 Hiilicurie Emanation. Die Treibversuche gelingen

mit Emanation am besten Ende November und Dezember; sonst gilt bezuglich der

Wirkung das Entsprechende, was iiber die Wirkung der festen Praparate oben gesagt

wurde. Aesculus, Liriodendron, Staphylea pinnata und einigermaBen Acer plata-

noides trieben mittelst der Emanation zur Zeit der Xachruhe sehr gut aus. Platanus,

Fagus silvatica, Tilia und Gingko triloba ergaben kein positives Resultat; die mittleren

zwei Pflanzen reagieren ja auch sehr schwer auf Warmbad und Atherverfahrcn.

Eine praktische Bedeutung kommt dem Treiben mittels Radiums vorlaufig noch

nicht zu, wegen der Kostspieligkeit desselben. Matouschek (Wien).

Molisch, Hans. (Jber den EinfluB der Radiumemanation auf die

hohere Pflanze. Mitteilungen aus dem Institute fiir Radium-
forschung XXVI. (Anzeiger d. Wiener Kaiserl. Akademie d.

Wissensch. 1912, Wien, p. 321—324 und Sitzbr. dieser Akademie
CXXI, p. 833—857, 3 Taf., 1 Fig.)

Die Radiumemanation iibt von einer gewissen Konzentration an auf wachsende
Pflanzen einen schadigenden EinfluB aus. Keimlinge (Samen oder sie selbst) bleiben

im Wachstume stark zuriick oder gehen gar zugrunde. Die Schadigung ist meist eine

dauemde; da eine physiolologische Nachwirkung eintritt, mrkt der Insult weiter.

Besonders gilt dies fiir den Vegetationspunkt (Endlaiospe) und die Vegetationsspitze
der Wurzel (z. B. bei Beta vulgaris, Cichorium, Helianthus annuus, Cucurbita Pepo.)

Die beeinnuBten Keimlinge losen ihre Nutation auch fruher aus, strecken also ihre

Spitze fruher gerade als die normalen, sie ergrunen langsamer und bilden weniger
Anthocyan. Sccale cereale und Avena sativa scheiden an ihrer Spitze eine weiOe
krystalhnische Masse aus. Manchmal fordert die Emanation (in geringen Mengen) die

Entwicklung der Keimlinge, z. B. von Matthiola incana, Cucurbita Pepo. Helianthus
annuus. Bei den zwei letztgenannten Arten ist dies der Fall, wenn die Emanation auf

den Samen (nicht auf den Keimling) wirkte. Man erblickt hier ein Analogon zu der

Forderung von Giften in Spurcn. — Es werden aber entwickelte Organe der Pflanzen
geschadigt und zwar:

1. Blatter werden glasig durchscheinend (Impatiens Sultani) oder miBfarbig
(Aucuba japonica, Fuchsia globosa) unter 1—3 tagigem Einflusse starker Emanation.
Die Schadigung kann auch erst spater auftreten, wenn die Pflanze aus dem Emanations-
raume herausgegeben wurde.

2. Caragana arborescens, Amorpha fructicosa, Robinia und andere Leguminosen
werfen in der Emanationsluft die Blatter viel fruher ab als in reiner Luft. Dies tritt

auch im Friihling und Sommer auf.
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3. Bei Sedum Sieboldii zeigte sich folgendes: Ganz junge Sprosse, die 3 Tage
lang starker Emanation ausgesetzt waren. cntwickeln keine dreigliedrigcn Blattquirle,
sondern dekussiert stehende Blattpaare. Sollte sich die Eigentumlichkcit vererben!
so hatte man es mit einer willkurlich erzcugten Mutation zu tun.

Die Emanation wirkt wie ein Gift chemisch auf die Zelle ein. Dies ersieht man
daraus, daG die Keimlinge trotz der Mengc von Reservestoffen nicht gchorig wciter-
wachsen. da durch den chemischcn Eingriff die Rcservcstoffe nicht mobUisicrt warden.
Viellcicht werden die Fermente lahmgelegt; doch fehlen diesbeziighche Untersuchungcn
noch. Wohl werden auch die Molekiile mechanisch durch das Bombardement der
a-Strahlung und der Strahlung der Zerfallsprodukte geschadigt und ihr Atomverband
gelockert. Die Emanationsmenge war bei den Versuchen zwar sehr groB, das Gewicht
betrug aber nur 0.0000063 mg. Kein andercs Gift vermag in so winzigen Dosen so
schadigend zu wirken wie die Radiumemanation. Matouschek (Wien).

Palladin, W. I. Pflanzenanatomie. Nach der fiinften russischen Auf-
lage iibersetzt und bearbcitet von Dr. S. T s c h u 1 o k. Gr. 8^
IV und 195 pp. Mit 174 Abbildungen im Text. Leipzig und Berlin
(B. G. Teubner) 1914. Preis geh. M. 4.40; in Leinwand geb. M. 5.—.

Die von dem Professor der Botanik an der Universitat Petersburg W. I. Pal-
ladin verfaBte Pflanzenanatomie hat in Dr. S. T s c h u 1 o k , Privatdozenten
an der Universitat Ziirich, einen sachverstandigen Ubersetzer gefundcn. Derselbe
wagte es, den vielen Leitfaden uber Pflanzenanatomie, welche in deutscher Sprache
vorhanden sind, einen weiteren beizufiigen, von der t)berzeugung ausgehend, daB das
m seiner Heimat gut bewahrte und sich durch Klarheit auszeichnende Lchrbuch
auch in Deutschland Anerkennung finden wiirde. Doch ist das vorliegende Buch
nicht in alien Teilen eine wortgetreue t)bersetzung. Der tJbersetzer und Herausgeber
sah sich veranlaBt, mit Zustimmung des Verfassers manches zu streichen, anderes
emzufiigen und auch die Reihenfolge der Behandlung bisweilen zu andem. So ist

denn ein Buch entstanden, das wohl auch in deutschen fachwissenschaftlichen Krcisen
emiges Intercsse erwecken durfte, Ist es doch immer interessant, selbst einen Stoff,

der in deutschen Lehrbiichern zur Genuge und in ausgezeichneter Weise Behandlung
erfahren hat, von Auslandcm dargestellt zu finden. Das Buch ist mit y-clen Ab-
bildungen. dcren Quellcn stets angegeben sind, ausgestattet und liest sich gut. Es
ist daher zu erwarten, daB der Wunsch des Herausgebers erfiillt wird und es Freunde
unter Studicrendcn und Lehrem findet. G. H.

Schafer, E. A. Das Leben, sein Wesen, sein Ursprung und seine Er-
haltung. Prasidialrede, gehalten zur Eroffnung der ,,British As-
sociation for the Advancement of Science" in Dundee, Sept. 1912.

Autorisierte (Jbersetzung von C. Fleischmann. Berlin,

Julius Springer, 1913, 8^, 68 pp. M. 2.40.

Uber die Entstehung des Lebens. (Umschau 1913, p. 813—833.)

Probleme des Lebens sind Probleme der Materie. Daher konnen und durfen
nach Ansicht des Verfassers die Lebenserscheinungen nur mit den gleichen Methoden
wie alle anderen Vorgange an der Materie erforscht werden. Die lebende Materie ver-
uankt ihren Urspriing einem allmahlichen Entwicklungsprozesse. Den Vitalismus
alt er fiir eine iiberwundene Arbeitshj'pothcse; die kosmischen Thoorien iiber den
Lrsprung des Lebens miissen als ganz unwahrschoinlich lungestellt werden. Lebende
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Substanz hat sich wohl inehrmals aus lebloser Substanz gebildet; es ist moglich, daB

sie noch heute vor sich geht, ohne daS wir es merken. Die urspriinglich undifferenzierte

lebende Substanz entwickelte sich zu einfach organisicrten Organismcn (niedrigste

Protisten). Weitere Erorterungen befassen sich mit der Regulierung der Funktionen

Tinserer Korperzellen durch chemische Agentien, die im Blute zirkulieren und mit den

Schutzeinrichtungen, welche der Zellverband zu seiner Verteidigung gegen Krank-

heiten, besonders gegen die durch parasitare Mikroorganismen erzeugten Reizungen

und Einwirkungen ausgebildet hat. Matouschek (Wien).

Schmid, B. undThesing, C. Biologen-Kalender. Erster Jahrgang 1914.

8**. IX und 513 p. Mit einem Bildnis von August Weis-
m a n n und 5 Abbildungen und 2 Karten. Leipzig und Berlin

(B. G. Teubner) 1914. Preis in Leinwand geb. M. 7.—

.

In diesem Jahre ist zum ersten Male ein Kalender fiir die Biologen erschienen.

Wenn wir jetzt noch auf das Erscheinen desselben aufmerksam machen^ so hat das

darin seine Berechtigung, daB die meisten in dam Buche enthaltenen Aufsatze, tlber-

sichten und Zusammenstellungen einen bleibenden Wert haben und nicht nur fiir

das laufende Jahr bestimmt sind. Geographen, Chemiker, Physiker besitzen schon

seit langerer Zeit ahnUche periodische Nachschlagebucher, die sich viele Freunde er-

worben haben. Bei dem stets wachsendcn Interesse, welches von unzahligen Forschem

der Biologic zugewendet wird, diirfte wohl auch das Erscheinen eines Biologen-

kalenders ein stark gefiihltes Bedurfnis erfiillcn. Eine Art Einleitung gibt Prof.

W. S c h 1 e i p durch eine Lebensskizze und Schilderung der Tatigkeit August
Weismanns mit einem Bilde dieses hervorragenden Forschers, der in diesem

Jahre seinen 80. Geburtstag feiert. Dann folgt ein Kalendarium und folgende Ab-

handlungen: „Phaenologisches" von E. I h n e
; ,,Bewegungen in der Vogelwelt im

Laufe des Jahres" von J. Gengler; ,,Der Vogelberingungsversuch auf der Vogel-

warte Rossitten" von J. Thienemann; „Das Problem der pflanzlichen Symbiosen

von V. Vouk; ..Die biologischen Schiilerubungen" von Bastian Schmid;
..Fortschritte aus dem Gebiete der botanischen Physiologic und Vererbungslehre"

von Johannes Buder; ,,Probleme der modemen Zoologie" von F. H e m p e 1
-

m a n n und „Aus der zoologischen Mikrotechnik" von Heinrich Poll.
Einen groBen Teil des Buches fullt das AdrcBbuch, das neben Personalnotizen Aus-

kunft ubcr die literarische Tatigkeit von mehreren tausend wissenschaftlich arbeitenden

lebenden Biologen gibt. An dieses schlleBt sich eine „Totenschau". Ferner folgen

eine Anzeige der staatlichen Stelle fiir Naturdenkmalspflege in PreuBen, ein Literatur-

bcricht, Verzeichnisse der in- und auslandischen Zeitschriften, der zoologischen In-

stitute der Universitaten, der landwirtschaftlichcn Hochschulen und der technischen

Hochschulcn, der botanischen Institute der Universitaten. landwirtschaftlichen und

technischen Hochschulen. der biologischen Stationen und Laboratorien, der zoo-

logischen Stationen und der zoologischen Garten der Welt. Den SchluB des Buches

bilden Angaben iiber Bezugsquellen fiir biologische Instrumente etc. G- H.

Schmid, B. Handbuch der naturgeschichtlichen Technik fur Lehrer

und Studierende der Naturwissenschaften. Unter IMitwirkung von

A. Berg (Berlin), W. Bock (Hannover), P. Clausen
(Berlin), P. Esser (Koln), H. Fischer (Berlin-Friedenau),

K. Fricke (Bremen), P. Kammerer (Wien), H. Poll
(Berlin), R. Rosemann (Miinster), B. Schorler (Dresden),

<i
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O. S t e c h e (Leipzig) , T, Urban (Plan) , E. W a g 1 e r

(Leipzig), B. Wandolleck (Dresden) herausgcgeben. Gr. 8**.

VIII und 555 pp. Mit 381 Abbildimgen im Text. Leipzig imd
Berlin (B. G. Teubner) 19U. Preis geh. M. 15.—.

Wenn es auf dem deutschen Biichermarkt bisher auch nicht an Anleituiigen

fiir einzclne Gebiete der naturgeschichtlichen Technik gefehlt hat, so war doch ein

die Technik der gesamten Naturgeschichte umfassendes fiir den Lehrer sowohl wie

fiir den Studiercndcn bcstimmtes Werk nicht vorhanden. Das Wcrk ist aus einem

vom Herausgeber besonders gefiihlten Bediirfnis entstanden. Die vielseitige Tatigkeit

desselben als Lehrer der Naturgeschichte stellte ihn oft vor allerlei Schwderigkeiten,

um alien Anforderungen gerecht zu werden, die an ihn als Lehrer, Konservator von

Sammlungen, Leiter von Exkursionen und Ubungen usf. herantraten. Derselbe

war sich jcdoch bewuBt, daC bei dem groCen Umfangc und der Vielseitigkeit der

naturgeschichtlichen Tatigkeit nicht ein einzelner Biologe alle Gebiete beherischen

konne, um anderen vollbefriedigende Anleitung zu geben. Er setzte sich daher zum
Zweck der Ausarbeitung der einzelnen Gebiete mit einer Anzahl von Spezialisten

in Verbindung, die einerseits mit dem Stoff volUg vertraut waren, anderseits seit

Jahren eigene Erfahrungen auf ihrem Spezialgebiet gesammelt hatten, um mit deren

Mitwirkung ein originelles Werk zu schaffen und unter dem in der Wissenschaft

Bekannten auch Neues zum Teil in keiner Literatur Niedergelegtes zu bringen.

Das Werk gliedert sich in einen Teil, in welchem von H. Poll die zoologisch-

mikroskopische Technik und von Hugo Fischer die botanisch-mikroskopische

Technik einschlieBlich der Anlage von Pilz- und Bakterienkulturen behandelt werden,

in einen tier- und pflanzenphysiologischen Teil, verfaOt von R. Rosemann und
P. Claussen, ferner in drei Abschnitte iibcr das Sammein von Tiercn (Verfasser:

E. Wagler, O. Steche und P. Kammerer) und in je einen zoologischen

und botanischen Abschnitt iiber das Konservieren (Verfasser: B. Schorle und

B. Wandolleck). Weitere Kapitel betreffeu die Vivarienkunde (F. U r b a n),

den Schulgarten (P. Esser), die optischen Instrumente (H. Fischer), die

Photographie und ihre Bedeutung fiir die Naturwissenschaft, die padagogische Technik

des Exkursionswesens (K. Fricke), die zeitgemaBcn Einrichtungen fiir den

naturgeschichtlichen Unterricht an hoheren Schulen {B. S ohm id), die Anlage

geologisch-mineralogischer Schulsammlungcn (A. Berg) und die Pflege der Natur-

denkmaler (W. Bock). Nur in den Abschnitten. welche speziell Schiilerexkursionen

und -iibungen behandein sind padagogische Belehrungen und Hinweise gegeben, im

iibrigen aber ist das Werk absichtlich von solchen frei geblieben. Die Hauptaufgabe

des Werkes soil ledighch darin bestehen, den Lehrer und Studierenden mit den

neuesten Methoden in den betreffenden Gebicten vertraut zu maclien, ihm zu zeigen.

was an Hilfsmitteln und Apparaten vorhanden ist und wie diese gehandhabt werden.

Dabei ist aber nicht nur an reich doticrte Schulen, sondem auch an unbemittelte

gedacht worden und infolgedessen auf empfehlenswerte Bezugsquellen hingewiesen

und auch Anleitung zur Selbstherstellung von Objekten und Lehrmitteln, bezugsweise

zum Herstellenlassen von solchen durch Handworker gegeben worden.

Der Referent ist der t^bcrzeugung, daC das Werk auch die vom Herausgeber und

seinen Mitarbeitern erstrebten Ziele erreichen und zur Fortbildung der Lehrer und

VervoUkommnung des naturwissenschaftlichen Unterrichts beitragen wird. G. H.

Thomas, Fr. A. W. Das Elisabeth Linne-Phanomen (sogenanntes

Blitzen der Bliiten) nnd seine Deutungen. Zur Anregung und Auf-
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klarung, zunachst fiir Botaniker und Blumenfreunde. 8**. 53 pp.

Mit einer kleinen Farbentafel. Jena (G. Fischer) 1914. Preis

brosch. M. 1.50.

Der Verfasser beabsichtigt mit der vorliegenden Schrift einerseits eine auch heute

noch der groBcn Mehrzahl der Blumenfreunde und der naturwissenschaftlich Ge-

bildeten unbekannte Erscheinung denselben nahezubringen, daC sie an ihr eine

freudige tJberraschung genieBen, andererseits aber auch zur Klarung iiber die Deutung

derselben beizutragen, indem er die bisherigen Erklarungen sichtet, berichtigt und ver-

vollstandigt. Im ersten Kapitel bringt er eine historische Darstellung, beschreibt

dann im zwciten seinen Versuch mit einem blauen Farbentafclchen, auf dem rote

Papierstiickchen aufgeklebt sind (wie auch ein solches der Abhandlung beigegeben ist)

und gibt Anweisung, wie mit diesem an Stelle der roten Blumen oder FUcgenpilze

das Phanomen des Aufblitzens oder BHnkens in der Dammerung beobachtet werden

kann. Dann folgen Kapitel uber weitere Versuche im Zimmer, welche Abanderungen

der Farbe der kleinen Objekte, der Farbe des Untcrgrundes und den Ersatz des

wandernden Blickes durch das wandemde Objekt betreffen, uber die Vorbedingung

und Erklarung des Elisabeth-Linne-Phanomens, iiber Versuche mit Blumen und
uber die Deutung der „blitzenden Bluten" bei Schleiermacher und Goethe
und schlieBlich ein Anhang, in welchem Erlauterungen und weitere Ausfiihrungen

gegeben werden, und ein Verzeichnis der in der bisherigen Literatur zitiertcn Schriften

und Urteile iiber das Phanomen.
Wir geben hier den § 25 des Kapitel IV, welches die Besprechung der Vor-

bedingung und die vom Verfasser gegebene Erklarung des Elisabeth-Linne-Phanomens
enthalt, wieder:

,,25a) Das urspriingliche Elisabeth-Linne-Phauomen ist nur wahrnehmbar,
wenn bei geeignetem Grade der Dammerung das Bild der roten Blume von den peri-

pherischen Teilen der Netzhaut auf die Netzhautgrute (Fovea) wandert.
b) Die im peripherischen Teile der Netzhaut vorherrschenden Stabchen sind

rotblind. Sobald das Bild von ihnen auf die (von Stabchen nicht durchsetzten)

Zapfen der Fovea wandert, wird das Rot schon darum etwas lebhafter als vorher

empfunden.

c) Der Eindruck dieses Bildes fallt zusammen mit dem P u r k i n j e schen

Nachbild derUmgebung. Ist dieses ein holies (wie bei dem Untergrund griiner Blatter),

so summiert sich die Empfindung seiner Helligkeit mit der Rotempfindung zu einem

Aufleuchten."

Die vorstehenden Angaben durften geniigen, urn auf die interessante Abhandlung
aufmerksam zu machen, die wir jedem Naturfreunde zur Lekture empfehlen.

G. H.

Weinsberg, Arthur v. Das EiweiBmolekiil als Unterlage der Lebens-
erscheinung. (44. Bericht d. Senckenberg. naturf, Gesellsch. in

Frankfurt a. M. 1913, Heft 2, p. 159—179.)

Folgendc Hauptsatze mogen herausgegriffen werden:

1. Wcder die ZcUe noch einer ihrer Bestandteile reprasentiercn die kleinste

Lebenseinheit, sondern alle Lebenserschcinungen sind Summen-Phanomene harmo-
nischer, aus Elementarquanten des Lebens zusammengesetzter Systeme. Die Trager

dieser kleinsten Lebenseinheiten sind die EiweiBmolekule.
2. Mit der Denaturicrung hangt die merkwurdige Erscheinung des Alterns

vieler GeriisteiweiBe (Bindegewebe z. B.) zusammen, die, ohne die chemische Zu-
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sammensetzung zu andern, im Laufe der Zeit immer barter werden. Das Altern

der Organismen ist uberhaupt nichts anderes als eine Folge der Tendenz des labilen

Zustandes, in den stabilen iiberzugehen, als eine langsame Denaturierung.

Matouschek (Wien).

Zahlbruckner, A. Schedae ad ,,Kryptogamas exsiccatas'* editae a

Museo Palatino Vindobonensi. Centuria XXI. (Annalen des k. k.

naturhistor. Hofmuseums Wien, 1913, Bd. XXVII, p. 253—280.)

Fungi (Decades 78—81) : Das Material stammt aus Europa, Nordamerika

und den Philippinischen Inscln {von da Phyllachora Pahudiae Syd. ad
r

folia viva Pahudiae rhomboideae Prain). Beziiglich der Nomenklatur ist

mit Riicksicht auf die Nomenklaturregeln des internationalen botan. KongreB Briissel

1910 zu merken:

Peziza ribesia Persoon muB hciBen : Sclcroderris Ribis v. Keifil.

nov. nomen ;Lycoperdon umbrinum Pers. muB heiOen ; Lycoperdon
constellatum Fries. 1829 ; Cereospora Impatientis Baumler

gehort zuC. campi-silii Spegg. 1880.

Von Geopyxis alpina v. Hohn. 1905 werden mehrere Fundorte aus

Steiermark von K e i 6 1 e r angegeben. — Sphaerospora confusa Sacc.

1889 hat Schlauche, die mit Jod keine Farbung geben; ein Deckel ist vorhandcii;

durch kugelige Sporen ist diese Art von der auflerlich ahnlichen Anthracobia
maurilabra Boud., die langliche Sporen hat, vcrschicdcn. — Untersuchungen

von KeiCler an Melanconium Pini Corda tun dar, daB die C o r d a sche

Varietat cirrhatum sich nur durch die schwarze Sporenranke auszeichnet, die

sich dann bildet, wenn die im Hervorbrechcn bcfindliclien Sporenlager auf starken

Widerstand an der Borke stoBen. Die schwarze Sporenranke wird da durch einen

diinnen Spalt emporgesandt. Die genannte Varietat ist als eine durch den Standort

bedingte Form anzusehen. — Im Wiener Wald schmarotzt Oedocephalum
glomerulosum Sacc. nicht direkt auf den Asten von Viscum album,
sondern auf den Perithecien von Sphaeropsis Visci Sacc. — Die Auf-

stellung der Var. gemmiparum Ferrar. 1909 (etwas dickere Konidien) von

Oidium quercinum Thuem. erscheint nach K e i B 1 e r iiberfliissig, der die

Pilze dieser Centurie revidierte. —
Algae (Decas 30): Bei Rhopalodia Novae-Zelandiae Hust.

wird darauf aufmerksam gemacht, daB die kraftigen Querrippen fehlen.

L i c h e n e s (Decades 50—52) : Die Synonymik der fast durchwcgs seltenen

Arten ist sehr gcnau verzeichnet. Urceolaria scruposa a var. a r e n a r i a

f- alba Rbh. wird Diploschistes scruposus var. a 1 b u s Steiner n.

var. genannt (areolae thaUi magis verrucosae, contortes et albiores, KHO distincte

lutescentes et solutionem luteam effundcntes). — Neu ist Parmelia Kern-
stock i Lynge et A. Zahlbruckner (lateinische Diagnose) ; sie gehort zur Sektion

Amphigymnia und ahnelt der Parmelia. caperata, aber es existieren

Rindendurchbrechungen des Lagers und eine Chlorkalkreaktion der Markschicht.

M u s c i (Decades 46—47) : 4 Lebermoose, das andere Laubmoosc, darunter die

KoUektion Fontinalis antipyretica L. f. typica robusta und

var. pseudo-Kin dbergii J. Cardot in Htt., F. gracilis, F. Kind-
b e r g 1 i R. et Card. f. robustior, F. hypnoides Hartm. (teste

J. Cardot). Bezuglich Buxbaumia indusiata Brid. bemerkt Gy-
o r f f y hinsichtlich der ungarischen Tatrastandorte ; Die Art kommt in durch-

leuchteten Fichtenwaldem vor, auch auf aufrechten morschen Baumstrunken ; am
Hidwigia Band LV, 6
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liebsten wachst sie auf umgeworfenen griin angehauchten Stammen. Mitunter ist

die Art von einem Pilze angegriffen. Das Ausstreuen der Sporen findet in der

ersten Halfte Juli statt. Matouschek (Wien).

Barthel, Ch. Die Einwirkung organischer Stoffe auf die Nitrifikation

und Denitrifikation im Ackerboden. (Zeitschr. f. Garungsphys.

IV, 1914, 11—48.)

Schwer losliche organische Stoffe im Boden hemmen die Nitrifikation. Leicht

losliche dagegen wirken hemmcnd, besonders die stickstoffhaltigen, aber die Nitri-

fikation kommt sofort in Gang, wenn diese Stoffe voUstandig zersetzt sind.

G. L i n d a u.

Fischer, Hugo. Zur Phylogenie der Atmung. (Naturwiss. Wochen-

schrift, 1913, XII. Jahrg. Nr. 22, p. 343—346).

Die Nitroso-, Wasserstoff- und die typischen Schwefelbakterien zeigen auf

Grund der Gleichungcn:

NH, + 3 O - HNOj + HjO,

2 H + O = HjO und

H^S + O = HjO + S (als 1. Phase der Atmung),

daB der eigentliche Energiegewinn in der Bildung von Wasser aus Sauer- und Wasser-

stoff besteht. AuBerdem sind sie beziiglich des Kohlenstoffes autotroph; sie gewinnen

ihn durch Reduktion von Kohlensaure. Diese 3 Gruppen von nicht Kohlenstoff

veratmenden Bakterien voUziehen die Assimilation mittels eigener selbstgewonnener

Energie (Atmungscnergie).wahrend die griinen Pflanzen und Blaualgen sich das Sonncn-

Ucht nutzbar gemacht haben. Der Besitz des Chlorophyllapparates stellt einen erst

albnahUch im Laufe der Erdgeschichte errungenen Fortschritt dar. Ammoniak,
Wasserstoff und Schwefelwasserstoff sind auch fruher immer vorhanden gewesen,

um bei der ersten Entstehung lebender Substanz als Energiequelle Dienste leisten

zu konnen. Daher werden die Urzellen (ersten Orgauismen) kaum den so kom-
plizicrteu Chlorophyllapparat besessen haben. Lebende Substanz entstand auch

nicht an einem Orte und zu e i n e r Zeit. Die erste lebende Substanz trat in groGen

ungegUederten Massen auf und grenzte sich erst spater in kleinere Zellen ab. Die

Kleinheit der Bakterien kann gut eine „Anpassungserscheimmg" sein. Erst die

Kohlenstoffatmung ermoglichte eine hohere Entwicklung der belebten Welt. Die

beiden Vorgange, Atmung und Kohlensaureassimilation. sind aufeinander angewiesen;
man braucht nur die Gleichung CgHi^Og + 6 O, - 6 CO, + 6 H,0 umzustellen,

um die Gleichung fur die Kohlensaureassimilation zu erhalten. Daher schlieCen sich

Kohlenstoffatmung und Kohlensaureassimilation ohne auGere Energiequelle gegen-

seitig aus. Gabe es Organismen, in welchen bcide verwirklicht waren, so ware das

Resultat = Null. Matouschek (Wien).

Koenigsfeld, Harry. Durchtritt von Krankheitserregern durch die

Haul. (Die Umschau 1913, p. 299—300).
Auch die auBere Haut bietet im unverletzten Zustande keine sicher schutzende

Dccke gegen das Eindringen gewisser Bakterien. Es sind folgende Falle bekannt
geworden

:

1. Gar re rich sich Eitererreger (Reinkultur) in die ganz unverlctzte Haut
seines Armes ein. Es entstanden am nachsten Tage Pusteln, Furunkel, spater ein

typischer Karbunkel.
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2. Von den Exkrementen pestkranker Ratten aus gelangen die Erreger durch

die FuBhaut der bloBfiiBig gehenden Eingeborenen in die Haut und rufen die

Buboncnpcst hcrvor.

3. Mit Tuberkelbazillen - eingeriebene Meerschweinchen bekamen zuletzt

Tuberkulose.

4. Beim Herumkriechen auf dem Boden infizieren sich die Kinder oft mit

Tuberkelbazillen, die durch die zarte Haut eintreten konnen. Es kommt zur

Skrophulose. Matouschek (Wien).

Kofler, L. Die Myxobakterien der Umgebung von Wien. (Anzeiger

der Akademie d. Wissensch. Wien 1913, math.-nat. Kl. Nr. XVII,

p. 293—294).

1. Wie verschafft man sich leicht Myxobakterien? Alter Mist von

Rehen, Hascn usw. wird in mit Filtricrpapicr ausgekleideten Petrischalen ausge-

breitet, mit soviel Wasser begossen als Papier und Mist aufsaugen, bei etwa 30" im

Thermostaten gestellt und nach je 1-—2 Tagcn begossen. Nach 8—14 Tagen ent-

wickeln sich vielc Myxobakterien, zumindest Myxococcen.

2. Dber die Verbreltung dieser Bakteriengruppe : Sie ist weitverbreitet;

Verfasser fand sie auch auf Mistproben, die aus folgenden Gebieten stammcn: Erz-

gebirge, Vorarlberg, Lesina, Malta.

3. In Wien fand Verfasser folgende schon bekannte Arten: Chondromyces
apiculatus Th., erect us (Schroet.), gracilis Th.; Polyangium
f u s c u m Schroet.

;
primigenium Quehi; Myxococcus rubescens

Th., virescens Th., coralloides Th., clavatus Quehl, digitatus
Quehl. Von einigen dieser Arten entwirft er eine modifizierte Diagnose.

4. Als n e u werden aufgcstellt : Myxococcus polycystus, cere-

briformis, exiguus; Polyangium stellatum, flavum; Chon-
dromyces lanuginosus. Matouschek (Wien).

Migula, W. Uber die Tatigkeit der Bakterien im Waldboden. (Forst-

wissensch. Zentralbl. 1913, 35. Jahrg., Heft 4, p. 161—169).

Da eine Untermischung der mineralischen Bestandtcile mit der Hauptmenge

der verwesenden organischen Stoffe, wie sie durch Laub- und Nadclstreu dargestellt

wird, nur in schr geringem Umfange (etwa durch Regenwiirmer) stattfindet, so

miissen bei der Zersetzung der Streudecke eine Menge Humussaurcn und andere

Sauren entstehen, die der Entwicklung der Bakterien entgegenwirken. Die ein-

gelciteten Zersetzungsprodukte kommen bald zum Stillstande. wenn die von den

Bakterien selbst produzierten Sauren nicht durch Bodensalze abgestumpft werden.

Kocht man einen Auszug aus Laub- oder Nadelstreu ab, so findet man bei der Unter-

suchung mit Phenolphthalein immer nur eine geringe Aziditat; setzt man zu 100 ccm

der Auskochung von Laub Va % Pepton und ebensoviel Zucker, so entwickeln sich

wohl Schimmelpilze. aber nur wenige oder keine Bakterien. Macht man die Flussig-

keit schwach alkalisch, so ist die Bakterienentwicklung eine enorme. Es tretcn in der

obersten Schicht des Waldbodens Pilze, die ja cine sehr viel groCere Sauremenge

vertragen, in Menge auf. Es ist aber unmoglich, zahlcnmaBig das Verhaltnis zwischen

Pilzen und Bakterien hinsichtlich ihrer Rolle bei der Zersetzung der Streudecke an-

zugeben
; da lassen sich die Pilzkolonien (in der Kultur) nicht mit Bakterienkolonien

vcrgleichen. Viele Pilzarten, die bei der genannten Zersetzung eine Rolle spielen, ge-

deihen uberdies nicht auf der iiblichen Nahrgelatine. Zcllulose zersetzendc Bakterien

kommen im Waldboden nicht zu voUer Entwicklung. Das Fehlen von obligat ther-

6*
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mophilen Bakterien hicr ist auffallend; es tritt cben in der oberstcn Schicht des Wald-

bodcns bei uns sclbst in der heiBen Jahreszeit keine groBe Erwarmung ein. Nur

einmal fand Verfasser eine Art, die bei gewohnlicher Zimmertemperatur nicht, wohl

aber bei 37° C. gut gedieh. Es handelt sich hier um eine in der Mitte zwischen den

gewohnlichen Faulnisbakterien und den thermophilen Bakterien stehende Art, die in

dem warmen Kalkboden im Sommer sich entwickeln konnte. Auch obligat anaerobe

Arten scheincn zu fehlen. Matouschek (Wien).

Miller, F. Uber den EinfluB des Kalkes auf Bodenbakterien. (Zeitschr.

f. Garungsphys. IV, 1914, 194—205.)

Die Arbeit bringt eine Bestatiguug dafiir, daB Atzkalk eine Anregung fur das

Eakterienwachstum ist. Gaben bis 1 % Atzkalk ergaben zuerst eine auffallende Ver-

minderung, dann aber, sobald die Hemmung verschwunden war, eine ungeheure

Vermelirung der Bakterien. Gleichzeitiger Zusatz von Dextrose ergab noch starkere

Vermehrung und fruhzeitigere tjberwindung der Hemmung. AUerdings scheint nicht bei

aUen Bodenbakterien die Begiinstigung zu erfolgen, so wirkte auf Bac. fluorescens

der Atzkalk nur hemmend. Die Beschaffenheit des Bodens spielt eine RoUe bei der

Beschleunigung des Wachstums, da z. B. die Nitrifikation fast ganz hcrabgesctzt wurde.

G. L i n d a u.

Namyslowsk!, B. Ober unbekannte Mikroorganismen aus dem Inneren

des Salzbergwerkes Wieliczka. (Bulletin intern, de I'acad. d.

sciences de Cracovie, Serie B, Nr. 3/4 B. 1913, p. 88—104.) 2 Taf.

Der auf der Oberflache des Wassers in den Salzwasseransammlungen schwim-

mende Belag besteht namentlich aus Bakterien, vercinzelten Exemplaren von Flagel-

lafen, Amoeben und nur einer Pilzart. Diese ..Salinenwelt" zeichnet sich durch

groBe Widerstandsfahigkeit gegen hohen osmotischen Druck (gegen 213 Atmo-
spharen) aus, entwickelt sich aber auch sehr gut in mit NaCl gesattigtem Leitungs-

wasser. Die Zugabe von Bouillon, Glykose, Pepton, Kohlehydraten und EiweiB-

korpem in geringer Menge (1%) zum Salzwasser fordert nur die Entwicklung einiger

Bakterien. Die allgemein bemerkte Verzogerung des Wachstums im Salzwasser

wird wohl durch die Armut an Nahrsubstanz bedingt. Die gefundcncn F 1 a g e 1
-

1 a t e n gehoren alle in die Reihe der Protomastigineae (neue Genera und
Arten). Haufig tritt die in gesattigter Kochsalzlosung leicht kultivierbare Amoeba
s a 1 i n a Hamb. 1905 auf. Die Bakterien unterscheiden sich von den bisher

bekannten Arten dadurch, daB sie in konzentrierter XaCl-Losung wachsen, wahrend
Kulturen auf festem Nahrsubstrat miBlingen. Als n e u gelten folgende Arten

(andere wurden uberhaupt nicht gefunden)

:

Bacterium vesiculosum (bildet wie die Schwefelbakterie B. Bo-
vista Mol. hohle Kugelkolonien. deren Wande eine Bakterienzoogloea ist),

B. halophilum (sehr klein), B. salinum (einen rosaroten Niederschlag in

der Kultur bildend), Spirosoma halophilum (oft S-gekrummt). —
O o s p o r a s a 1 i n a n. sp. hat Konidienketten, die nach der Reife aus kugehgen
3—6

fj.
breiten hyalinen Sporen zusammengesctzt sind; Epispor dick, hyalin, klein-

warzig. Die terminale Spore ist die alteste der Sporenkette. — Uber die Herkunft

dieser Organismen: Oberirdische Mikroorganismen konntcn durch Wasseradern ins

Innere der Erdrinde gelangen und paBten sich dem starken Salzgehalte im Berg-

worke an. Dasselbe gilt bezuglich mancher oberirdischen Salzwasserorganismen, z. B.

Amoeba salina. Oder die Arten sind im Laufe der 8 Jahrhunderte durch Tiere,
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den Menschen oder durchs Holz eingefiihrt worden und paCten sich allmahlich an den

starken Salzgehalt an. M a t o u s c h e k (Wien).

Peklo, J. Die pflanzlichen Bakteriosen. (Die Naturwissenschaften I,

1913, p. 480—484.)

Die Smith schen Untersuchungen iiber Bakteriosen wurden nachuntersucht,

bestatigt und erganzt. Z. B. traten an Chrysanthemum frutescens
und Riiben Tumoren auf, wenn sie mit Smith scher Bakterienkultur geimpft

wurden. Die naheren Beziehungen studiert aber der Verfasser noch.

Matouschek (Wien)

.

Prazmovski, A. Die Zellkerne der Bakterien. (Bullet, intern, de

Tacad. d. scienc. de Cracovie, Ser. B. Nr. 4 B, 1913, p. 105—151.)

1 Taf. und Text fig.

1. Verfasser untersuchte namentlich folgende Arten: Bacillus amylo-
b a c t e r A. M. et Bred., B. tumescens Zopf, Azotobacter chroo-
c o c c u m Beij., Bacterium fluorescens non liquefaciens Auto-

rum, B. Nitrobacter (Win.) Lehm. et Neum., Streptococcus
acidi lactici Grot. , Nitrosomonas europaea Win. Stets fand er

in ihnen Zellkerne, welche die gleiche wichtige RoUe spielen wie bei den hoheren Or-

ganismen. Sicherlich kommen auch in anderen Bakterien-Gattungen Zellkerne vor.

ja Verfasser glaubt, da6 kernlose lebcnde Organismen iiberhaupt nicht existieren,

seiche konnen auch nicht existenz- oder vermehrungsfahig sein.

2. In lebenden Bakterien erscheinen die Zellkerne als helle, von einem dichten

Plasmamantel gegen das Zellumen abgeschlossene Vakuolen, welche der Hauptraasse

nach aus einer hyalinen kornchenfreien und schwer farbbaren Kernsubstanz (Linin

Oder Hyoplasma) bestehen, nach auCen von einer diinnen Kernhaut abgegrcnzt sind

und in der Mitte ein Klumpchen stark lichtbrechcnder und mit Methylgri'm sich tief-

blau farbender Chromatinsubstanz fiihren. Die Zellkerne liegen stets an der Innen-

scite der Zellmembran; sie werden vom Cytoplasma emahrt, wachscn und vermchren

sich durch Teilungen. Wahrend des Wachstums tritt der Zellkern vom Pole zuruck,

wandert gegcn die Zellmitte, vergrofiert sich urns Doppelte und teilt sich in 2 Tochter-

kerne, die gegen die beiden Pole zurtickwandern und sich dort festlcgen; bei schnellem

Wachstum verbleiben die Tochterzellen aber in der Mitte und teilen sich spater wieder.

Der Zellkern crhalt eine tonncnformige Gestalt mit zwci Chromatinkornchcn an den

beiden Enden der Tonne.

3. In der vcgetativen Lcbensperiode geben die Zellkerne AnstoB zur Anlage der

Qucrwande; bei der fruktifikativen Vermehrung spielen sie eine groDe, doch je nach

der Gattung verschiedene RoUe, die genau spezifiziert wird. Da sie aus dem ZuUeibe

ausgestoBen werden konnen, bilden solche Zellkcime den Ausgangspunkt neuer

Generationen ; es entstehen kleine Individuen, die zu normalun Bakterien hcran-

wachsen. Sie vermehren sich dann durch Teilungen, um beim Wechsel der Lebens-

bedingungen die GroCe der Normalform zu erreichcn. Das AusstoCen der Zellkerne

ist bei den Bakterien wohl eine allgemein verbreitete Erscheinung, doch wurde ihre

Regeneration in die Normalform bishcr nur bei Azotobacter beobachtet.

Matouschek (Wien)

.

Reitz, Dr. Adolf. Apparate und Arbeitsmethoden der Bakteriologie.

Bd. 1 : Allgem. Vorschriften, Einrichtung der Arbeitsraume, Kultur-

verfahren, Farbeverfahren, Bestimmungstabellen. (Handbuch der
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mikroskopischen Technik Bd. VI.) Mit 77 Abbildungen, 95 S. 80.

1914. Geh. M. 2.25, geb. M. 3.—. Stuttgart, Geschaftsstelle des

]\Iikrokosinos (Franckhsche Verlagshandlung).

Das vorliegende Werk bringt einen in knapper Form gehaltenen Fiihrer, welcher

Anleitung geben soil zu den vcrschicdenen jetzt iiblichen Arbcitsmethoden der Bak-

teriologie. Da bei der so wichtigen RoUe, welche die Bakterien im Haushalte der Natur

spielen, nicht nur ziinftige Forscher, sondem auch Naturfreunde dem Studium der

Bakteriologie sich widmen, so diirfte besonders den letztercn eine Anleitung, wie die

vorliegende, die zu geringem Preise zu erwerben ist, willkonimen sein, zumal zurzeit

ein billiges derartiges Werk auf dem deutschen Biichcrmarkte gefehlt hat. Der Ver-

fasser hat es verstanden den Stoff in popularer Darstellung zu halten, so da6 der Laie

das Buch mit Nutzen wird gebrauchen konnen. Die neuesten Forschungen sind

iibcrall beriicksichtigt worden und der Leser wird mit alien Hilfsapparaten bekannt

gemacht. Zugleich werden iiberall bei letzteren die Bezugsquellen und Preise genannt.

pas Buch diirfte daher auch manchcm ziinftigcn Forscher als Nachschlagewerk zur

schncilcn Orientierung dienen konnen. G. H.

Rothert, Uber den EinfluB der Aussaatstarke auf das Resultat bei

Bakterienzahlungen mittels Piattenkulturen. (Zeitschr. f. Garungs-

phys. IV, 1914, 1—10.)

Bei Bakterienzahlungen mit der Plattenmethode tritt die merkwiirdige Erschei-

nung auf, daB desto mehr Kolonien sich entwickeln, je verdiinnter die Ausgangsprobe

ist, mit der geimpft wird. Diese Erscheinungen werden naher gepriift. Beim Arbeiten

mit INIischkulturen ergab sich, daB die Zahl der Kolonien nach 2 Tagen ctwa gleich

waren, daS aber dann am 10. Tage die schwach besaeten Flatten viel mehr Keime

zeigten als die stark besaeten. Die schneller wachsenden Arten hatten also die langsam

wachsendeu unterdriickt. Bei Reinkulturen traten derartige Unterschiede nicht

hervor, sondem die Zahl der Kolonien blieb nach weit langerer Zeit in beiden Fallen

etwa gleich. G. Lindau.

Schumacher, E. Die Ansteckungsfahigkeit des Typhuskranken und

Bazillentragers. (Die Umschau, 1913, 17. Jahrg., p. 357—358).

Es ist noch nicht erforscht, warum nur einzelne Personen (namentlich Frauen),

..Bazillentrager" werden; es scheincn gewisse Krankheiten des Darmes, der Galle,

der Leber, vielleicht auch die Kleidung und Lebensweise die disponierende Ursache

zu sein. Es kommt zu einer formlichcn Symbiose. In jcdcm Orte gibt es nach Verfasser

seiche ,,Tragcr", wo haufiger Typhus vorgekommen ist. DaB sie gefahrlich werden

konnen, wird an Beispielen gezeigt. Leider gibt es kein Mittcl, die Bakterien im

menschlichen Korper abzutoten, ohnc letztercn zu schadigen. Da gibt es nur Ver-

haltungsvorschriften und VorbeugungsmaBregeln, die ja bekannt sind.

Matouschek (Wien).

Strzeszewski, B. Zur Phototaxis des Chromatium Weissii. (Bull. int.

de Tacad. d. sciences de Cracovie, Ser. B. juillet 1913, p. 416—431,

1 Doppeltafel.)

Zwischen Chromatium minus Win. und C h r. Weissii Perty

(Thiobakterien) fand Verfasser alle moglichen Ubergange in bezug auf GroCe. Auf

plotzliche Schwankungen der Lichtintensitat reagiert letzteres manchmal negativ,

d. h. apophototaktisch. Dies geschieht bei sehr schwachem oder bei sehr starkem
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Lichte. Bei mittlerer Lichtintensitat (auf plotzliche Schwankungen der Lichtinten-

sitat) reagiert es immer positiv, d. h. prosphototaktisch ; cs gibt wohl zwei Optima

dieser Intensitat, von denen das eine schr niedrig, das andere sehr hoch liegt. Das
genannte Thiobakterium ist auch gegen die Lichtrichtung sehr empfindlich (entgegen-

gesetzte Mitteilungen in der Literatur, doch auf fehlerhafte Anordnung der Experimcnte

zuriickfiihrbar). Bei geniigend starkem Lichte reagiert Chromatium Weissii
bei einseitiger Belichtung immer positiv; ist es schwach, so kann es negativ reagicren.

Bei prosphototaktischen Erscheinungen hangt die Reaktionsgeschwindigkeit von der

angewendeten Lichtstarke ab. Die Tafcl zeigt ein durch das Bakterium unterm Etn-

fluB der ~\- Phototaxis gebildetes Kreuz, ein nach langerer Belichtung durch negative

Phototaxis gespaltenes Kreuz. Bei Sonnenlicht wandern die Bakterien in den Vorder-

teil der Kuvette, mit der der Verfasser experimentierte, infolge positiver Phototaxis

iiber. Bei starkem Lichte bilden die angesammelten Bakterien eine Figur, welche der

Gestalt der Spalte genau entspricht: strahlenformige Anlagerung unterm Einflusse

des durch die Spalte einfallenden Lichtes. Matouschek (Wien).

Strzeszewski, B. Beitrag zur Kenntnis der Schwefelflora in der Um-
gebung von Krakau. (Bull. int. de I'acad. des sciences de Cracovie,

1913. Ser. B. p. 309—334, 1 Doppeltafel.)

Die Quellen um Krakau wurden genau untersucht. Verfasser fand 14 Tliio-

bakterienarten, darunter sind neu: Chromatium gracile {durch die lang-

liche Gestalt von Chr. vinosum Win. und Chr. minutissimum Win.

verschieden) und Thiospirillum agile Kolkw. n. var. p o 1 o n i c a (mit

langsamerer Bewegung). Von Schizophyceen fand man 8 Arten, darunter

die neue Varletat sulphurea von Oscillatoria geminata Mcnegh.

20 Arten von Bacillarieen und 5 Arten von Chlorophyceen werden

notiert; desgleichen folgende Phanerogamen in den Abflussen der Schwefel-

quellen : Scirpus lacuster, Phragmites communis, Poa
annua L. forma t y p i c a und Lemna minor.

Die nach Photographien hergestellten Tafeln zeigen die neuen Formen und auch

Oscillatoria constricta Szafer und Anabaena oscillarioides
Bory var. tenuis Lemm. Eine tabcUarische Zusammenstellung der Arten macht uns

mit dem Auftreten der einzelnen Arten in den untersuchten Quellen zu Podg6rze
und Swoszowice bekannt. Der Vergleich mit der Schwefelflora der ost-

galizischen Schwefelquellen (Szafer) fiihrt zu folgender Gruppierung
der Flora in Schwefelquellen iiberhaupt

:

Erste Zone: Sehr viel H^S (1 g auf 10 kg Wasser) ; sehr haufig die beweg-

lichen Formen von Purpurbakterien und thiophile Cyanophycecn von gclbgriiner

Farbe. Es fehlen ganz Kieselalgen, Beggiatoaceen und Chlorophyceen.

Zweite Zone: Geringerer Gehalt an H^S (0,4 g auf 10 kg Wasser). Os-

cillarien und Purpurbakterien in Menge; gelbgrune Cyanophycecn verschwinden.

Beggiatoaceen nur auf der Wasseroberflache, Kieselalgen nur sparlich. Chlorophyceen

fehlen ganz.

Dritte Zone: Sehr wenig HgS. Thiophile Cyanophycecn und Purpur-

bakterien verschwinden allmahlich, es erscheinen nicht thiophile Cyanophycecn, in

Menge Kieselalgen, Chlorophyceen (namenthch Stigeoclonium) und Beg-
giatoaceen.

Es wird klargelegt, daB die Verteilung der Flora in Schwefelquellen von folgenden

Faktoren abhangt: Schwefelwasserstoffgehalt des Wassers. Licht, ob das Wasser

stehend oder flicBend ist, von der Tcmperatur im Laufe des Jahres. Purpurbakterien

entwickeln sich massenhaft im Spatherbste. in der Sommerszeit ist die Mikroflora am
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armsten. Im heiBen Sommer 1911 verschwand die Flora ganz, so da6 infolge des allein

zuriickgebliebenen Schwefels und des schwarzen Nicderschlages von Schwefeleisen

die Quellen ein sehr triibes Aussehen annahmen. Bei 22° C. gedieh die Vegetation gut.

Wahrend sich Oscillatoria constricta am Boden ansammelt, bildet stets die weniger

lichtempfindliche O. gemminata var. sulphurea eine diinne Schicht iiber diese, da sie

weniger lichtempfindlich ist. Beggiatoa meidet starker stromende Wasser, wahrend

sich in solchen Thiothrix gut entwickelt.

In Swoszowice (AbfluB der Hauptquelle) fand Verfasser Schwefelrasen

in Form von Fransen, die ein Gemcnge von kleinen stabchenformigen Bakterien vor-

stellen, die in eine schleimige reichUch mit schon rhombischen Schwefelkristallen in-

krustierte Gallerte eingebettet sind. Mitunter weisen sie noch klcine Bakterien auf.

Ohne Farbung ist die Gallerte unsichtbar; sie ist von der von M. Miyoshi von den

Yumotothermen beschriebenen und die ,, Schwefelrasen" bildenden verschieden.

Die „Fransen" zeigen starke oxidierende Eigcnschaften, aber der oxidicrcnde Korper

ist nach Verfasser keine Oxydase. Ob die RoUe des Oxydans nur dem nachgewiesenen

Eisen in der Gallerte zukommt, bleibt noch unentschicden.

Matouschek (Wien).

Vuillemin, P. Genera Schizomycetum. (Annal. mycol. XI, 1913,

512—527.)

Auf Grund nomenklatorischer Erwagungen und seiner ausgebreitetcn Studien

iiber die Bakterien gibt Verfasser eine kritische tJbcrsicht ubcr die nach seiner Meinung

anzunehmenden Gattungsnamen. Er ordnet die Gattungen mit einer neuen "Ubersicht

und gibt eine Bestimmungstabelle davon. G. L i n d a u.

Aichberger, R. v. Eine neue Fixierungs- und Konservierungsmethode
fiir Griinalgen und Diatomeen. (Die Kleinwelt, V. Jahrg. 1913,

Heft 7, p. 117—118.)
Die von West (Midlands Naturalist) angegebene Methode hat Verfasser er-

probt. Die Konscrvierungsfliissigkeit besteht aus 2%iger Losung von essigsaurcm

Kali, die durch wenig Cu-Azetat ein wenig blaugefarbt wird. Diese Substanz reduziert

die Plasmolyse auf ein Minimum. Das Diatomin der Diatomeen verschwindet, das

Chlorophyll crscheint. Wkd die Losung mit Glycerin oder Glycerin- Gelatine ver-

mengt, so tritt das leichte Eintrocknen des Dauerpraparates nicht ein.

Matouschek (Wien).

Greger, J. Die Algenflora der Komotau-Udwtzer Teichgruppe.
(Lotos LXII, 1914, p. 115—123.)

Der Verfasser hatte Gelegenheit die Algenflora der sogenannten Komotau-Ud-
witzer Teichgruppe in Bohmen zu untersuchen. Dieselbe umfaBt den Alaun- oder

Hiittensee bei Komotau sowie vier Teiche bei Udwitz, insgesamt einen Flachenraum
von ca. 40 ha. Das vom Verfasser in diesem Gebiete mit AusschluG des Alaunsees

gesammelte Material ergab 35 Schizophyceen, 6 Heterokonten, 66 Chlorophyceen,

58 Conjugaten, 43 Diatomaceen. Im Alaunsee war die Ausbeute sehr gering und

erstreckte sich hauptsachlich auf Diatomaceen, da der Alaungehalt des Wasser

(ca. 1%) der Entwicklung der Flora ein imuberwindUches Hindemis entgegensetzt.

Der Verfasser wies in demselben nach Protococcus infusionum, Microspora stagnorum

(Kg.) Lagerh., Mougcotia scalaris Hass. und 18 Diatomaceen. Fiir Bohmen neu

wurden gefunden in dem Gebiet 9 Schizophyceen, 13 Chlorophyceen, 23 Conjugaten

und 27 Diatomaceen. Das Ergebnis der Durchforschung des betreffenden Teich-

gebietes ist also ein recht gutes. G. H.
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Handmann, R. Die Diatomeenflora des Almseegebietes. Mit Ab-
bildungen. (Mitteilungen des mikrologischen Vereins Linz, 1913,

1. Heft, p. 4—30.)

— Navicula Ramingensis Handmann. Mit 1 Tafel. (Ibidem, p. 31

bis 32.)

Schiedler, F. V. Das Ibmer Moos. (Ibidem, p. 32—36. 2 Fig.)

Handmannia austriaca Per. Mit 1 Taf . und Fig. (Ibidem, p. 36—37.)

Der Almscc bei Griinau, von geringcr Tiefc, ist an scichtcren Stellen mit C h a r a
und Potamogeton am Grunde bewachsen. Ein eigentliches Limno- bez. Heloplankton

fehlt. 79 Arten von Diatomeen sind in dem Charabelege gcfundcn wordcn.

Amphora enoculeata M. Per. et Her. wird zu A. o c u I u s A. Sch. gcstellt,

ohne identisch zu sein. Fragilaria (Staurosira) Harrissonii (W. Sm.)

Grun. var. n. almcnsis Handm. steht dcr var. rhomboides nahe, abcr ist

wie var. genuina robust und in der Mitte stark aufgetrieben, an alien 4 Enden
breit abgerundet, ein jeder Teil jederseits mit beilaufigen Je 7 kraftigen Streifen, die

Langsachse der Scliale nicht so weit ausgezogen (in Oberostcrreich ziemlich verbreitet).

Handmannia austriaca M. Per. n. g. et n. sp. wird von M. P e r a g a 1 1 o

und Schiedler wie folgt charakterisiert : Ist eine C o c c o n e i s - Form,
30—33 p. X 11—12 n',

Epithcka mit 3 ^ breitem Rande, die Mitte von einem stark

aufgetriebenen Buckel (15—17 Streifen) durchzogen. Auch der Rand zeigt feine

Linien mit Perlcn. Die Untcrschalc zeigt Mittelstreifungcn, welchc \'on dcr schwach

sichtbaren Raphe aus alterieren. Ein 3 fi breiter Rand zeigt eine Reihe von 32 Perlen,

doch keine Streifung. Mit n. var. radiata. — Im Potamogetonbelage
viele Cocconeis- Individuen. In beiden Belegen ist auch Cymbella
Ehrenbergii" und Gomphonema in Menge vertreten. — Im G r u n d -

schlamme viel Cymbella Ehrenbergii und auch Navicula
Gendrei F. Her. et M. Per. n. var. P a n t o c s e k i i M. Per. (in der Mitte

zwischen N. Tuscula (E.) und N. amphibola Cleve stehend). — Die

Diatomeenflora des ZufluCbaches (Kellerbach) des Sees weist 61 Arten, die des

Moorgrundes 122 Arten auf. An alien den angegebenen Orten fand man im ganzen

191 Formen (Navicula 43% aller Arten).

Navicula Ramingensis Handm. n. sp. zeichnet sich durch die ge-

drungene, geperlte Streifung mit kopfartiger Anschwellung der Enden der Streifen

sowie durch die eigenartige Marmoricrung der Area aus.

Aus dem Ibmer Moos beschreibt Schiedler 65 Diatomeen, darunter Coc-
coneis n. sp. (vorlaufig nicht benannt, abgebildet; um das Doppelte die groCte

dcr Arten, C. placentula, iibertreffend). Matouschek (Wicn).

Hustedt, Fr. Bacillariales aus den Sudeten und einigen benachbarten

Gebieten des Odertales. (Archiv fiir Hydrobiologie und Plankton-

kunde. Bd. X, 1914, p. 1—128. Mit 2 Tafeln.)

Der Verfasser bringt in der vorliegenden Abhandlung die Bearbeitung von

Material, welches Bruno Schroder im schlesischen Gebirgslande besonders im

Gebiet des Eulengebirges und G. Hieronymus im Riesengebirge sammelte,

zu welchem auch noch einige an verschiedenen Orten der Ebene Schlesiens gesammelte

Proben hinzukamcn. Die Untersuchungen ergabcn die Anwesenheit von 436 Formen,

die 39 Gattungen und 259 Arten angehoren. Fast samUiche Arten, die bisher fiirSchle-

sien bekannt geworden sind. sind auch in der Listc des Verfassers enthalten, dagegen
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wurden 64 Arten als neu fur Schlesien nachgewiesen. Die Summe der bis jetzt fur

Schlesien bekannten rezenten Diatomeen betragt 294 Arten, d. i. 77,6 % aller fur

Deutschland bekannten SuBwasserarten. Von den fiir Schlesien neuen Arten sind

10 auch fiir Deutschland neu und zwar: Synedra minuscula Gr., Eunotia succica A. CI.,

E. lapponica Grun., Pinnularia karelica CI., Xavicula subtilissima CI., Stauroneis

Schroder! Hust., Cymbella incerta Grun., Nitzschia romana Grun., N. Frauenfeldi

Grun., N. lanceolata W. Sm. Fruher wurde vom Verfasser auch Xavicula placenta E.,

im Gebiet haufig, zuerst fiir Deutschland festgestellt. Neu benannt sind folgende

Arten, Varietaten und Formen: Fragilaria virescens, var. elliptica, Eunotia sudetica,

var. bidens, Eu. robusta var. tetraodon f. abrupta, Achnanthes lanceolata var. ventri-

cosa, Caloneis silicula var. tenuis, Neidium affine var. amphirhynchus f. undulata,

N. productum var. constricta, N. Iridis var. maxima (CI.), Pinnularia appendiculata

var. silesiaca, P. karelica var. stauroneiformis, P. borealis var. brevicostata, P. stauro-

ptera var. mesogongyla (E.), P. major var. hyalina, P. viridis var. interrupta, Xavi-

cula bacilliformis var. cruciata, Stauroneis Schroderi, Surirella apiculata var. con-

stricta. Als Reliktenformen betrachtet der Verfasser folgende Arten : Fragilaria undata

W. Sm., Eunotia robusta Ralfs (nur die mehrwelligen Varietaten), Eu. succica A. CI.,

Eu. lapponica Grun., Pinnularia Karelica CI., Xavicula subtilissima CI., N. scutelloides

W. Sm., Cymbella austriaca Grun. und C. incerta Grun. Von diesen fanden sich die

Fragillaria und die beiden Eunotia nur in den Moranengebieten der Koppenteiche,

die ubrigen Arten im nordlichen Schlesien bei Bunzlau oder GroB-Lessen, also direkt

im Breslau-Magdeburger Urstromtal der letzten Eiszeit.

Die vorstehenden Angaben sind Kapiteln entnommen, die der Verfasser nach

einer literarischen Einleitung bringt und „das Sammclgebict" und „Resultate" benannt

hat. An diese wird ein Kapitel iiber das Verhaltnis der Bacillariaceenflora Schlesiens

zur Flora von Deutschland, solche iiber die horizontale Verbreitung der aufgefundenen

Formen und iiber die vertikale Verteilung der Diatomaceen und schlieBlich ein Lite-

raturverzeichnis angeschlossen. Den groBten Teil der Abhandlung {von p. 26 an)

nimmt der ,,systematische Teil" ein, welcher auBer den Namen und Fundorten

mancherlei wertvoUe Einzelangaben enthalt. Einige der obengenannten neuen

Formen und einige andere seitenere Arten sind auf den beiden recht guten Tafeln

dargestellt. Die Abhandlung diirfte als ein sehr wertvoUer Beitrag zur Diatomeenflora

Deutschlands zu betrachten sein. G. H.

Kaiser, P. E. Beitrage zur Kenntnis der Algenflora von Traunstein

und dem Chiemgau. (Mitteil. der Bayer. Bot. Ges. z. Erforschung

der heim. Flora III. Bd. Nr. 7 (1914), p, 151—159.)

Die kleine Abhandlung bringt ein zweites Verzcichnis (das erste ist in den Be-

richten der Bayer. Bot. Ges. 1914, p. 145—155 gedruckt worden), welches 108 Arten

und Varietaten enthalt. darunter 2 Schizophyceen, 5 Flagellaten und Dinoflagellaten,

60 Diatomaceen, 22 Conjugaten (alles Desmidiaceen) und 19 Chlorophyceen. Neue

Arten sind nicht darunter. doch sind besonders bei den Diatomeen oft MaBangaben
zugefugt. Die bisher fur das Gebiet schon angegebenen Arten sind mit einem *. die

fiir Bayem neuen mit cinem t bezeichnet. Mit diescm Verzeichnisse diirfte vermutlich

die Anzahl der Arten, welche in dem betreffenden Gebiete vorkommen, noch lange

nicht erschopft sein. G. H.

Kasanowsky, V. und Smirnoff, S. Materiali k flore vodoroslej okrcst-

nostej Kiewa. I. Spirogyra. (Material zur Flora der Gewasser in

der Umgebung von Kiew. I. Spirogyra.) (Kiewsk. ov^cestov Ijuit-
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prirod. dnepr. biolog. stan. Nr. 4.) 1914. Kiew, p. 1—36). 1 Taf.,

3 Fig. Russisch.

N e u sind : Spirogyra ucrainica (zur Sect. Conjugatae ge-

horend), Sp. insignis (Hass.) Kiitz. n. var. longispora Smirn. (zur Sect.

S a 1 m a c i s) und die in der Ost. bot. Zeitschrift 63, 1913 beschriebene Art S. b o -

rysthenica mil var. echinospora (zur glciclien Section gehorend). Im
ganzen sind 25 Arten angefiihrt. Eine Tabelle gibt die Verbreitung von 41 S p i r o -

g y r a - Arten um Kiew, Moskau, Charkow etc. an.

Matouschek (Wien).

Lindau, G, Die Algen. Erste Abteilung. (Kryptogamenflora fiir

Anfanger, Bd. IV, 1. VIII und 219 pp. Mit 489 Figuren im Text.

Berlin (J. Springer) 1914. Preis brosch. M. 7.— , geb. M. 7.80.)

Die vorliegende erste Abteilung des vierten Bandes der Kryptogamenflora fiir

Anfangcr cnthalt die Cyanophyceen, Flagellaten, Dinoflagellaten und Bacillariales.

Damit ist nun auch der Anfang gemacht die Algenwelt den Liebhabern und

Studierenden in einer wohlfeilen Flora vorzufiihren. Wie die iibrigen Bande wird

auch dioser Teil besonders Besitzern von Herbarien niitzlich sein, um ihre durch

eigenes Sammeln, Tausch oder Kauf zusammengebrachten Schatze zu bestimmcn
und zu ordnen. Das behandelte Gebiet ist dasselbe wie friiher, doch hat der Ver-

fasser sich noch eine grolBere Beschrankung in der Auswahl der Arten auferiegen

miissen, weil sehr viele Arten bisher nur von einem einzigen Standort bekannt ge-

worden sind. Auf die Auffiihrung derartiger Seltenheiten muBte verzichtet werden

und dem Anfanger nur die gut bekannten und mehrmals beobachteten Formen vor-

gefiihrt werden. So sind im allgcmeinen die gut beschriebenen Arten Deutsch-

lands beriicksichtigt worden, aber von den Alpen und aus Bohmun konnte nicht

alles aufgenommen werden, besonders auch solche Formen und Varietaten nicht,

deren Hauptart auCerlialb des Gcbiets vorkommt. Die zu ganze Seiten cinnehmcn-

den Texttafeln zusammengestellten Figuren sind gut ausgefiihrt und zweckent-

sprechend ausgewahlt. Moge der vorliegenden ersten Abteilung der Algenflora

fiir Anfanger bald die zweite folgen. G. H.

t LutkemuUer, J. Die Gattung Cylindrocystis Menegh. Mit 1 Tafel.

(Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, 1913,

LXIII. 5/6. p. 212—230).

Eine Revision der zur Desmidiaccengattung Cylindrocystis Menegh.

gcrechneten Arten ist notwendig gewordcn. Es gibt kein einzelnes Merkmal, das der

Gattung ausschUeClich zukame. Die Struktur der Zellenmembran und ihr Verhalten

bei Zellteilung und Konjugation lasscn nur crkcnncn, ob eine Spczies zu den plako-

dcrmen oder saccodermen Desmidiaceen, im letzteren Falle auch, ob sie zu den Gonato-

zygeen oder Spirotacnieen gehort. Gehort die Art zu den letzteren, so muB man be-

denken. daB die Chlorophoren in der Gattung X e t r i u m Naeg. wohl denen von

Cylindrocystis ahnlich, aber viel starker und regelmaCiger entwickult sind,

auch fehlt den N e t r i u m - Arten eine Gallcrthiille, die bei Cylindrocystis
konstant vorkommt. Eine placoderme Species kann nie zu letztgenannter Gattung

gehoren; es kommen da nur P e n i u m und Cosmarium in Bctracht. Ver-

fasser zeigte in obigcr Zeitschrift (55. 1905), wie da die Entscheidung zu treffen ist.

I>as Schema fur die Untersuchung der P e n i u m - Arten wird nochmals abgedruckt.

Mit Sicherheit verbleiben bei der Gattung Cylindrocystis 14 Arten und zwar:



(sub P e ni u m),

C. Brebissonii Men.

,

C. c r a s s a De Bary,

C. cyanosperma Lagh.,

C. J e n n e r i (Ralfs) W. et West.

(sub P e ni u m),

C. polonica Eichl. et Gutw.

C. tatrica Rac.

(92)

C. acanthospora (Lagh.) Liitkem. Vielleicht bei naherer Untersuchung

noch:

C. americana W. et West.,

?C. depressa Turn.

,

? C. mi nuti ssima Turn.,

C. o b e s a W. et West.,

C. o V a 1 i s Turn.,

C. roseola Turn.,

C. 1 11 m i d a (Gay) Ktze.

Species excludendae et in genus Cosmarium Cda. (sensu Ralfs) trans-

ponendae :

Cosmarium cylindrocystiforme West. {— Cylindrocystis
pyramidata W. et West)

;

C. diplosporum (Lund.) Liitkem. (= ? Cyl. dipiospora Lund) mit den Var.

m a i u s (W. West) Lutkem. und minus (Cushm.) Liitkem.

;

C. floridarum Liitkem. (= Cyl. angulata W. et West.)

;

C. stenocarpum (Schmidle) Liitkem. {= Cyl. dipiospora Lund. var. steno-

carpa Schmidle);

C. subpyramidatum (W. et West) Lutkem. (-= Cyl. subpyramidata W. et

West.). Matouschek (Wien).

Petkoff, St. Les Characees de Bulgarie. (La nuova Notarisia, Ser.

XXV, 1914, p, 35—56).

Eine bis ins Detail gehende Arbeit, welche eine groBere Zahl von lateinisch ver-

faBten Diagnosen von* C h a r a - Formen cnthalt. N e u sind folgende Arten : C h a r a

gymnophyllaA. Br. f. n. polymorpha, f. n. Neiceffii, Ch. foe-
tida A. Br., f. n. thermalis, f. n. variabilis, f. n. thracica,
f. n. Euxinopontica, f. n. bulgarie a. M a t o u s c h e k (Wien).

Schroder, Br. Ober Planktonepibionten. (Biolog. Centralblatt XXXIV,

1914, p. 328—334.)

Untcr Planktonepibionten versteht der Verfasser die auf planktonischen Pflanzcn

Oder Tiercn sich ansiedelnden Organismen, welche mit diescn eine schwebende Lebens-

weise fiihren, also die Organismen, welche von anderen Seiten als passiv-pelagische

Oder auch als Ektoparasiten oder Epiplankton bezeichnet worden sind. Derselbe

bespncht die Planktonepibionten, welche von Famintzin. Bachmann,
Bolochonzeff, France, Wesenberg, Lemmermann und vom
Verfasser selbst friiher erwahnt worden sind, und geht dann auf einen Fall genauer

ein, bei welchem Synedra investiens W. Smith auf den Borsten und Haaren, weniger

an den Abdominalsegmenten von Diaixys pygmaea aufsaG. SchlieClich gibt derselbe

auf einer Tabelle eine Ubersicht iiber alle ihm bekannten Planktonepibionten mit

Angabe der beziiglichen Planktonten und der Autoren, welche uber dieselben publi-

ziert haben. Nach dieser sind einige 90 Arten zusammengekommen, die teils aus dem
Meere, teils aus dem SiiBwasser stammcn. Chytridiaceen, Flagellaten und Tnfusorien

bilden den artcnreichsten Teil der Planktonepibionten, Bacillariceen und Peridinaceen

sind nur in wenigen Arten gefunden worden. Untcr den Schwcbepflanzen werden

besonders Schizophyceen und Bacillariaccen, seltenerChlorophyceen oder Peridinaceen

und unter den planktonischen Tieren besonders Copepoden und Cladoceren von

Epibionten bewohnt. Ein Literaturverzeichnis beschlieBt die interessante kleine Mit-

teilung. G. H.

a
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Schmidt, A. Atlas der Diatomaceenkunde. Bisher 73 Hefte a 4 photo-
graphische Tafeln. Preis M. 438. Verlag O. R. Reisland, Leipzig,

1913. Hierzu ein Verzeichnis der in diesem Atlas, Tafel 1—240

(Serie I—V) abgebildeten und benannten Formen, herausgegeben

von Friedrich Fricke, Preis M. 10.—

.

Seit 1911 erschcint die Fortsetzung des Atlas der Diatomaceenkunde, nachdem
er unvollendet liegen zu bleiben drohte. In den friiheren Heften wurden vorwiegend

Centricae nnd von den Pennatae die Raphideen abgebildct. AuBer
kleinen Gattungen kam nun E u n o t i a an die Reihe, ferner Fragilaria,
Synedra, Nitzschia, Grammatophora, Denticula und Ver-

wandte, von den Planktontcn des Meeres Chaetoceras, Rhizosolenia etc.

An einem Textwerke zum Atlas wird auch gearbeitet, so daB uns das D e T o n i sche

Sylloge Bacillariearum ernenert und erganzt in einem andcren Gewande erscheinen

wird. Es ist zu begriiBcn, daB sich F r. H u s t e d t als audi der Verleger der Neu-
ausgabe der ersten 20 erschienenen Hefte und der hoffentlich rasch nachfolgenden

andercn Hefte so warm angenommen haben. Die Abbildungen sind ja tadellos.

Matouschek (Wien).

Svedelius, N. Uber die Zystokarpienbildung bei Delesseria sanguinea.

(Svensk Botan. Tidskrift 1914, III, p. 1—32. Mit Taf. 1—2 und
22 Textfiguren.)

Seinen friiheren Arbeiten vibcr Delesseria sanguinea (a. a. O. V. 1911, p. 260
und VI. 1912, p. 239) fiigt der Verfasser hier eine neue zu, in welcher er die Re-
sultate seiner Untersuchungen iibcr die Befruchtung und das Wiederauftrcten der

diplbiiden Chromosomenzahl auch in Gonioblast und Karposporen nachweist und
einen Bericht iiber den Bau und die Entwicklung des Karpogonastes sowie iiber die

Organisation des reifen Zygokarps gibt. Phillips (Ann. of Bot. XII. 1898) hat

zwar bereits diese Dinge untersucht, doch ist in seiner Abhandlung die Zytologie

unbeachtet geblieben, so daB der Verfasser es fiir zweckmaBig erachtete, cine voll-

standige Darstellung der Zygokarpienbildung auch von diesen Gesichtspunkten

aus zu geben. Seine Untersuchungen ergaben, 1. daB bei Delesseria sanguinea die Lage
des Karpogonastes und damit auch der Trichogyne schon durch die erste Teilung

bestimmt wird, die in dem Karpogonblatt auf die Anlegung der ersten Perizentral-

zellen folgt, 2. daB der Karpogonast bisweilen fast interkalar ausgebildet werden kann,

indem seine unvergleichlich groBte Zelle, die zweite, die z u e r s t angelegte ist, die

dann nach beiden Seiten hin sowohl die erste Zelle als auch die dritte und vierte aus-

bildet, 3. dafi diese Teilungen ziemlich rasch gcschehen, bisweilen fast gleichzeitig,

4. daB die Zellkeme des Karpogonastes durchgehends 20 Chromosomen haben, welche

am deutlichsten in der zweiten Zelle gezahlt werden, die den groBten Kern besitzt,

5. daB das Karpogon ursprunglich- nur einen p r i m a r e n Kern hat, der sich dann
in den definitiven Karpogonkern oder E i k e rn und den T r i c h o -

g y n k e rn teilt, welcher letztcre in die Trichogyne auswandert und sich auflost,

6. daB die Auxiliarzelle nach der Befruchtung von der Tragzelle ausgebildet wird,

aus der sich vor der Befruchtung auch ein Paar „sterile" Zellen entwickeln, die so-

gleich nach der Befruchtung rasch anwachsen, in einem friihen Stadium die Zysto-

karphohlung ausfiillen, um dann zu verschleimen und sich aufzulosen, 7. daB die Kerne
dieser Zellen haploid sind mit 20 Chromosomen und 8. daB wahrscheinlich die Auf-

gabe dieser sterilen Zellen die ist, fiir den jungen Goniblasten Platz zu schaffen und
ihn durch die Schleimbildung zu schiitzen.
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Ferner ergab sich noch folgendes aus den Untersuchungen

:

,,Der Gonimoblast hat in seinen Zellen Kerne mit 40 Chromosomen, welches also

auch die Chromosomenzahl der Karposporen ist. Diese Kerne sind also diploid."

,,Da dieselbe Chromosomenzahl vom Verfasser in den somatischen Kernen

der Tetrasporenpflanze nachgewiesen worden ist, so folgt hieraus aus zytologischen

Griinden, daB aus den Karposporen Tetrasporenindividuen hervorgehen miisscn."

„Die Auffassung, zu der der Verfasser betreffs des Generationswechsels bei Delesseria

sanguinea gelangt ist, und die mit der von Yamanouchi f iir Polysiphonia

aufgestellten Theorie zusammenfallt, hat also bei der voUstandigen Untersuchung des

ganzen Entwicklungsz^^klus von Delesseria eine wcitere Bestatigung erfahren."

G. H.

Yendo, K. On Haplosiphon filiformis Rupr. (Travaux du Musee bot.

de I'Acad. imperiale d. Scienc. de St. Petersbourg. X. Jahrg. 1913.

St. Petersburg, p. 114— 121.) — 2 Fig. Englisch.

Im Herbar der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften fand Verfasser

7 Funde der genanntcn
, ,Art". Die nahere Untersuchung ergab folgendes:

1. Zu Coilodesme Cystoseirae Setch. et Gard. gehort das Halo-

siphon filiformis Ruprecht von Lebashja.

2. Zu Scytosiphonlomentaria Endl. gehort das genannte H a 1 o -

siphon von Dshukdshandran, Cape Piratkow, Tschirkin Bay.

3. Zu Chorda ri a filiformis (Rupr.) Yendo gehort das Ruprcchtsche

Halosiphon vom Ochotskischen Meere,

4. Zu Ruprechtiella filiformis (Rupr.) Yendo gehort das Rup-

rechtsche Halosiphon, gesammelt am Cape Nichta und Cape Assattscha. Vom letzt-

genannten neuen Genus wird eine lateinische Diagnose entworfen.

Matouschek (Wien).

Woloszynska, J, O slodkowodnych gatunkach rodz. Ceratium

Schrank. (Uber die SiiBwasserarten der Gattung Ceratium Schrank.)

1 Doppeltafel, 4 Fig. im Text. „Kosmos", Lemberg, 1913, p. 1^62

bis 1280). Polnisch mit deutschem Resume.

SuBwasserarten der C e r a t i e n - Gruppe sind : Ceratium hirundi-
neUa O. F. M.. C. cornutum (Ehr.) Clap, et Lachm., C. curvirostre
Huitf.-Kaas, C. brachyceros v. Daday. Zwei prinzipiclle Merkmale fallen auf

:

die Stabilitat der GroBe des Neigungswinkels des Vorderhorns gegen die Querfurcne

und die gleiche Lange der Zellen der drei zuletzt genannten Arten (100—160 ju). I>i<^

Lange beiC. hirundineUa variiert zwischen 100—400 p.. — tJber die V a r i
-

a b i 1 i t a t bei C. cornutum: Sie beruht an der Zuriickbildung der beidcn

Hinterhorner
; sicher eine sehr alte Form. Von C. curvirostre weiB man nur, daB es auch

nur zwei Hinterhorner besitzt. Bei C. brachyceros scheint die Variabilitat auf

der Diminution und dem Ruckbilden der Homer, aber auch auf einer kleineren odcr

groBeren Krummung der Zelle gegen die Ventralseite langs der Langcnachse des

Korpers zu beruhen, was deutlich auf die Anpassung zum Schutze der Langsfurche und

der Langsgeissel hinweist. Das Apikalhorn ist immer gerade, die Antapikalhorner sind

gegen einander zugekehrt, selten parallel, nicht nach auswarts. Dies deutet auf ein sehr

hohes Alter hin. — Das leichte Anpassungsvermogen, die auBergewohnliche Plastik der

Form und Bildung der reichen Wasserbluten bei C. hirundineUa deuten auf

eine voile Entwicklung dieser Art hin. Autonomic bei dieser Art wies der Verfasser

auch nach. — Uber die geographische Verbreitung:
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1. C. hirundinella in alien Zoncn iiber die ganze Erdkugel, sehr lebens-

fahig, nach Bruno Schroeder auch im Brackwasser des adriatischen Meeres,

nach E. Lemmermann auch in Buchten der Ostsee vorkommend.

2. C. cornutum liebt die gemaCigte Zone ; in den Tropen bisher nicht nacli-

gewiesen.

3. C. brachyceros, rein tropisch, sonderbarerweise bisher nur im Victoria-

Nyansa-See gefunden.

4. C. curvirostre: nordliche Lander Europas, selten.

Die Abstammungsverhaltnissc klcidet Verfasser in folgendes .Schema

:

Urform

C cornutum

G, curvirostre
C. candelabrum

C. hrachyceroaX Meeres-Arten

C hirundinella

Es ergibt sich also folgende Gruppierung:

I. Vorderhorn schief zur Querfurche auslaufend.

A. Vorderhorn kurz, die Breite der Zellen bei 85 fx

Ceratium cornutum.
B. Vorderhorn lang, die Breite der Zelie bei 103 fi

C. curvirostre.
II. Vorderhorn gerade.

A. Die Abplattung der Zelle gering, immer nur zwei Hinterhomer vorhanden.

Cobrachyceros.
B. Die Abplattung der Zelle stark, 2—3 Hinterhorner vorhanden

C. hirundinella.
Der Verfasser halt die Entwicklung des drittcn Hintcrhornes bei Cer. hirundi-

nella als eine Anpassungsfahigkeit, um seine Schwimmflache zu vergroCern und ein

besseres Schwebevermogen zu erlangen. Die spater vierhomige Art wird besser ans

Planktonleben angepaBt sein. Matouschek (Wien).

Diedicke, H. Noch cinige Leptostromaceen, die Nectrioideen, Exi-

pulaceen und Melanconieen. (Annal. mycol. XI, 1913, 528—545.)

Der Verfasser setzt seine Untersuchungen kritischer Arten fort und klart eine

groBe Zahl zweifelhafter Formen auf Grund der Untersuchungen des Original-

materials auf. G. L i n d a u.

Baragiola W. I. und Godet, Ch. Die Vergarung des Traubenmostes

unter ParaffinoL (Zeitschr. f. Garungsphys. IV, 1914, 81—89.)
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Das Uberschichten der Garungsproben mit Paraffinol halt die Luft und fremde

Keime mit Sicherheit ab. Deshalb eignet sich diese Methodik nicht bloB fur Labora-

toriumsvcrsuche, sondern auch fiir die Praxis. G. L i n d a u.

Grafe, V. und Vouk, V. Das Verhalten einiger Saccharomyceten zu

Inulin. (Zeitschr. f. Garungsphys. IV, 1914, 327—333.)

Die Vergarung von Inulin erfolgt in reinen Zugaben nur in wenigen Fallen,

wahrend bei Anwesenheit von natiirUchen Pflanzenextraktcn, namentlich wenn

Laevulose zugegen ist, eine Verarbeitung in erheblichem MaBe stattfindet.

G. L i n d a u.

Hohnel, F. v. Beitrage zur MykologieVIII. (Zeitschr. f. Garungsphys.

IV, 1914, 207—223.)

Der Verfasser weist auf einige Versehen in der Bearbcitung der Sphaeropsideen

von Diedicke hin, die er in der Kryptogamenflora der Mark Brandenburg veroffcntlicht.

Abcr trotzdcm halt er diese Bearbeitung fur sehr niitzlich und wertvoU.

G. Lin d au.

Kloss, J. IJber den EinfluB von Chloroform und Senfol auf die

alkohoUsche Garung von Traubenmost. (Zeitschr. f. Garungsphys.

IV, 1914, 185—193.)

Um Traubenmost langere Zeit steril aufzubewahren, setzt man Chloroform

Oder Senfol zu. Es handelt sich darum, die richtigen Mengen dieser Stoffe zu ermitteln,

die sicher eine Entwicklung von Keimen aufhielten. Aus den Versuchen ergab sich,

daB Senfol starker wirkt als Chloroform und daB fiir einen Liter Most 10 Tropfen

Senfol genugen, wahrend 2 com Chloroform die Garung nicht hinderten.

G. Llndau.

Kossowicz, A. Nitritassimilation durch Schimmelpilze II. (Zeitschr.

f. Garungsphys. Ill, 1913, 321—326.)

Die meisten vom Verfasser daraufliin untersuchten Schimmelpilze zeigten, daB

sie Nitrit zu assimilicren vermogen. AUerdings dauert es bei einigen langere Zeit, ehe

sich Ammoniakbildung zeigt. Einige Arten zeigten auch nach langer Versuchsdauer

keine Spur von Ammoniak. G. L i n d a u.

Lvoff, S. Hefegarung und Wasserstoff. (Zeitschr. f. Garungsphys. III.

1913, 289—320.)

Gewisse ausgepreBte Pflanzensafte enthalten farblose Chromogene, die an der

Luft allmahhch schwarze Farbung annehmen. Gibt man Hefe hinzu und laBt unter

Wasserstoff garen, so wird die Farbung allmahlich unter der Wirkung der Hefe auf-

gehoben. Dasselbe ist auch mit Methylenblau der Fall, mit dem Verfasser expen-

meutierte. Als Resultat seiner Versuche glaubt Verfasser eine Theorie aufstellen zu

konnen, wonach durch enzymatische Wirkungen ein Molekiil CO^ abgespalten wird,

indem zugleich auch 2 Atome Wasserstoff abgespalten werden und zwar unter Ab-

wesenheit von Zucker aus dem garenden Medium. Aus welcheo Voraussetzungen CO,

entsteht, bleibt noch naher zu priifen. G. L i n d a u.

Maloch, F, Flora von Pilsen-Land. I. Tell. Systematik und

Geographic der Arten. — (Pilsen, Selbstverlag des Autors, 1913.

S. 316, 2 Landkarten. — Bohmisch.)
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In seiner verdienstvoUen Arbeit behandelt Verfasser die Flora der Umgebung
von der Stadt Pilsen (Siidwestbohmen), eine der botanisch interessantesten Gegenden
Bohmens. Nach allgemeiner Charakteristik der geographischcn, geologischen,

pflanzengeographischen und oekologischen Verhaltnisse geht er zum Grundteil des

I. Bandes seines Werkes, zur Aufzahlung der gefundenen Arten, uber. Bei jeder Art,

die lateinisch und bohmisch angcgcben ist, erwahnt er auch die Lokaiitaten und die

oekologische Beschaffenheit derselben, von den Synonymen nur die allerwichtigsten

und bekanntcsten. Den Kryptogamen widmet er im ganzen ca. 100 Seiten. Unter

den Arten erwalmt er u. a. zwei neue Spezies, Septosphaeria limosae
Bubak (Pleosporaceae, Sphaeriales) und Coniothecium bohemicum
Bubak (Dictyosporae, Hyphomycetes), die beide nur von Autors Fundorten bekannt

sind. Interessant ist der Befund der Sporen bei Septoria stemmatea (Fr.)

Berk, (zum ersten Mai), ferner das Feststellen der Lichenes, Cladonia al-

pestris, Parmelia encausta, der Hymenomycetinea Thele-
phora coralloides, und zahlreichen anderen Kryptogamenarten, die zum
ersten Mai f iir B 6 h m e n konstatiert worden sind. Das fleiBige Work des Verfassers,

das in seiner Vollendung sicher eine der breitest angelegten pflanzengeographischen

Monographien ist, wird sich sicher der verdienten Aufmerksamkeit seitens der

Floristen und Botaniker iibcrhaupt erfreuen konnen.

Jar. Stuchllk (Zurich).

Macku, J. Cesky houbar (Bohmische Pilze). — Promberger, Olomonc,

1913; p. 156, Abb. 182. (Bohmisch.)

Das neue Biichlein der bohmischen mycologischen Literatur enthalt in Form
w

eines Bestimmungsschliissels mit prazisen, kurzgefaCten abcr recht charakteristischen

Speziesdiagnosen die in Bohmen und Mahren wachsenden Basidiomycetes und Asco-

mycetes. Auf Grund sowohl alterer, Bohmen bctreffender Literatur, als auch neuester

mycologischer Arbeiten hat der Verfasser eine schr brauchbare und wissenschaftlich

auf der Hohe der Zeit stehende Pilzflora herausgegeben, die, namentlich durch sehr

zahlreiche farbige und gewohnliche Abbildungen auch feinster differenzialdiagnostischer

Nuancen nicht nur dem praktischen Sammler aus Laienkreisen sehr willkommen sein

wird, sondern auch dem fachmannischen Botaniker bei seinen wissenschaftlichen

Studien recht gute Dienste leisten kann; leider fehlen nur die geographischen Angaben

voUstandig und die oecologischen sind ganz allgemein gehalten. Sehr erwahnenswert

ist die einhcitliche Einteilung innerhalb der Gattung, die der Verfasser konsequent

fast bei alien Gattungen durchgefiihrt hat. Die Artennamen sind bohmisch, lateinisch

und deutsch angegeben. " Jar. Stuchllk (Ziirich).

Saccardo, P. A. Notae mycologicae. (Annal.mycol.XI, 1913,546—568.)

Verfasser beschreibt neue Arten und gibt zu bekannten diagnostische Bemer-

kungen. Die Pilze stammen aus Mexiko, Canada, Dakotah, von den Philippinen, aus

Mahren, Malta, Tripohs, Italien und Belgien. G. L i n d a u.

Theissen, F. Uber einige Microthyriaceen. (Annal. mycol. XI, 1913,

493—511.)

Verfasser gibt im Verfolg seiner Revision der Microthyriaceen Erganzungen zur

Beschreibung bekannter Arten und Beschreibungen neuer Arten mit Abbildungen.

Neu sind: Chaetothyrium Rickianum, Amazonia nov. gen. begriindet auf Meliola

asterinoides var. psychotriae P. Henn., Thallochaete nov. gen. mit,der Art Th. ingae,

Myxomyriangium nov. gen. begriindet auf Saccardinula Rickii. Gleichzeitig beschreibt

H&iwigia Band LV, '
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der Verfasser die Dothideaceengattung Hysterostoma mit der neucn Art H. myrtorum

und Lembosia modesta. G. Li n d a u.

Weese, J. Uber die Gattung Malmeomyces Starb. (Zeitschr. f.

Garungsphys. IV, 1914, 224—235.)

Malmeomyces und Ijuhya bezeichnet Starback als nahe verwandte Gattungen,

die aber nicht zu den Hypocreaceen zu stellen seien. Verfasser weist nun nach, daB

Malmeomyces mit Calonectria zusammenfallt, aber zu den Hypocreaceen gestellt

werden muB. Auch die Hcnningssche Gattung Puttemansia ist zu Calonectria zu

stellen. G. L i n d a u.

Studien iiber Nectriaceen II. (Zeitschr. f. Garungsphys. IV, 1914,

90—132.)
In dieser Mitteilung bespricht der Verfasser die weiteren Resultate seiner mono-

graphischen Bearbcitung der Gattung Nectria. Er bespricht die nachher angefuhrten

Arten und weist ihnen eine Anzahl von friiher als selbstandig beschriebenen Spezies zu.

Auf Einzelheiten kann hier nicht eingcgangen werden. Die abgehandelten Arten sind:

Nectria peziza, suffulta, haematites, cucurbitula var. meizospora, pityrodes, erinacea

und heterosperma. G. L i n d a u.

Elfving, F. Untersuchungen iiber die Flechtengonidien. (Acta Soc.

Scient. Fennicae torn. 44 n. 2. 1913). 8 Taf.

Die Tendenz der Arbeit geht dahin,die Flechtengonidien als Abkommlinge der

Pilzhyphen zu erweisen. Im 1. Kapitel der Arbeit gibt Verfasser einen umfassenden

objektiven tiberbhck uber die geschichtliche Entwickelung der Frage. Heute steht ja

die Beantwortung der lange Zeit als Strcitobject zwischen der wissenschaftlichen

Botanik und einigen Flechtenforschem der alten Schule erorterten Frage so, daC wohl

kaum jemand noch an dem Dualismus des Flcchtcnkorpers zweifelt.

Gcgen diese Tatsache fiihrt nun der Verfasser einige Beobachtungen ins Feld,

welche zeigen soUen, wie aus der Pilzhyphe die Algenzellen entstehen. Zu diesem

Zweck teilt er Beobachtungen von Cystococcus-Gonidien bei Parmclia furfuracea und

Physcia pulverulenta, an Trentepohlia bei Arthonia radiata, an Stigonema bei Ephebe

pubescens und an Nostoc bei Peltidea aphthosa, Nephroma arcticum and Peltigera

canina mit.

Er beobachtete bei jungen Hyphen von P. furfuracea, daB eine seitliche kleine

Ausstiilpung entsteht, die sich durch eine Wand abgrenzt. Die Ausstiilpung wachst

zur normalen GonidiengroBe heran, bleibt aber farblos. Die Ergrunung, was das wich-

tigste ware, wurde nicht beobachtet. Wenn man die Figurcn bctrachtet, so findet man
nichts, was gegcn die bishcrige Ansicht spricht. Nur hat der Verfasser sehr schone

genaue Zeichnungen iiber den Zusammenhang der Alge mit Pilzzweigen gegeben.

Er sagt nun zwar, daB er nicht beweisen kann, datJ bei dieser Art die Algen aus den

Hyphen hervorgehcn, aber gleich einige Zeilen weiter, nimmt er seine Voraussetzung

als erwiesen an und behandelt dann ahnliche Dinge bei Ph. pulverulenta. Hier sollen die

Gonidien innerhalb der Hyphen entstehen, aber die Figurcn beweisen nichts davon.

Dagegen hat er von der ersten Art sehr feine Bilder gegeben, die das Auseinander-

schieben der Gonidienhaufen zeigen, Bilder, wie sie bisher nicht existierten. Aber er

deutet sie wieder in seincm Sinne und will das Entstehen der Algenzellen an ge-

biischelten Hyphenzweigen erweisen.

Bei den iibrigen Arten wird es der Kritik noch viel schwcrer, zu sagen, was eigent-

lich der Verfasser gesehen hat und es laBt sich deshalb ohne genaue Prufung nicht

entscheiden, wie er zu seinen Bildem kommt. An der Unrichtigkeit der Deutung

zweifle ich keinen Augenblick.
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Den hier vorgetragenen Deutungen fehlt wohl durchaus die strenge Kritik der

Beobachtung, die nun einmal vorhanden sein muB, um an allgcmcin angonommonen
Wissenschaftssatzen zu riitteln. Deshalb werden die Beobachtungen kaum imstande

sein, unsere heutigen Anschauungen zu erschiittem. Es ware wirklich merkwiirdig,

wenn bei der Reinkultur der Flechtenpilzc niemals Gonidien aufgctroten sein sollten,

sobald sie die Fahigkeit hattcn, sich an den Hyphen von selbst zu bilden. Ferneristes

sehr verdachtig, dai3 gerade die Ergriinung nicht gesehen wordcn ist.

G. L i n d a u.
r

Bottini, A. S f a g n i dl t a 1 i a. (Estratto della „Webbia" di

U. Martelli, Vol. IV. Parte 2 a Aprile 1914. P. 387—397.)

Die Arbeit bildet einen ersten Nachtrag zu der unter gleichem Titel vom selben

Verfasser im Jahre vorher (Webbia, 1013, p. 107—141) veroffentlichtcn Aufzahlung

der italienischen Torfmoos-Standorte. In der Systematik und Nomenklatur ist der

Verfasser Roell gefolgt. Neu aufgestellt und kurz charakterlsiert werden Sph. brevi-

folium Roell v. densum Roell und Sph. mundatum Russ. v. laxum Roeli. In den ein-

leitenden Worten geht Bottini unter Bezugnahmc auf die Beobachtungen von Sendtner,

Milde und Paul auf die Kalkfeindlichkeit der Torfmoose ein, die er mit zwei weiteren

Beobachtungen belegt. L. Loeske (Berlin).

Cardot, J. Mousse s. (Deuxieme Expedition Antarctique Frangaise

(1908—1910) commande par le Dr, Jean Charcot. Ouvrage publie

sous les auspices du Ministere de Tlnstruction Publique. 1913.

Extrait. 30 p. in 40 et 5 planches.)

Die hier von Cardot behandelten Moose wurden von dem Botaniker der

Expedition, Gain, gesammelt. Unter den 34 Arten waren 7 sowie eine Varietat fur

die Wissenschaft neu. Sie werden hier bcschricben als: Andreaea Gainii, Ccratodon

minutifolius, Pottia Charcotii, Tortula heteroneura, Rhacomitrium substenocladum,

Bryum perangustidens, Philonotis Gourdonii, Brachythecium austroglarcosum v.

diffusum. Der Autor ist in alien Fallen Cardot. Die Beschreibungen der neuen Formen

sind lateinisch gegcben, auGerdem sind die neuen Arten nach Habitus und Einzelteilen

auf sehr sauber lithographierten Tafeln ausfuhrlich erlautert. Zwei der Tafeln zeigcn

vier antarktische Landschaftsbilder nach Photographien, die infolge ihrer tadellosen

Reproduktion sehr anschaulich wirken. Sie soUen gleichzoitig Stellen iippigen Moos-

oder Flechtenwuchses wiedergeben. In einem Anhang sind 26 Torf- und Laubmoose

aufgezahlt, die Gain auf zwei Abstechem in die magellanische Region (Punta

Arenas und Edwards Bai) gesammelt hat.

Von Halb- oder Ganz-Kosmopoliten begegnen uns in der Arbeit, die mit einer

bryogeographischen Einleituug verschen ist: Distichium capillaceum, Ceratodon

purpureus, Grimmia Doniana, Webera cruda, W. nutans, Bryum argentcum, Pogo-

natum alpinum, Polytrichum strictum, P. piUferum, Drepanocladus uncinatus

(Hedw.). L. Loeske (Berlin).

Dixon, H. N. Report on the mosses of the Abor Expedition. (Re-

cords of the Botanical Survey of India. Vol. VI. Nr. 3. Kalkutta

1914. S. 57—73 und 2 Tafeln.)

Report on the mosses collected by Mr. C. E. C. Fischer and others

from South India and Ceylon. (A. a. 0., S. 74—89 und 2 Tafeln.)

Beide Arbeiten schlieCen unmittelbar an einander an und sind auch als Sonder-

drucke ausgegeben werden. Die ,,Abor Hills", die zum Hymalaya gehoren, liegen

7*
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an der Nordgrenze von Assam. Von den von Burkill hier gesammclten Moosen werden

als neue Arten beschrieben: Symphyodon complanatus Dixon, S. scabrisetus Dixon,

Cyathophorum Burkillii Dixon, Leskea perstricta Dixon, Rhynchostegiella assamica

Cardot et Dixon. Die neuen Arten, sowie eine Anzahl der iibrigen (es sind im ganzen

42 Laiibmoosc aufgefiihrt) sind auf den Tafeln bildlich erlautert. Bemerkenswert ist

das Vorkommen von Claopodium crispulum, das bisher nur aus Japan und Formosa

bekannt war. Es spricht fiir pflanzengeographische Beziehungen, die Dixon noch

naher belegt.

Im folgenden Bericht werden als neue Arteu beschrieben :
Campylopus pseudo-

gracilis, Barbella Questei, SematophyUum cucullifolium, S. pilotrichelloides, samt-

lich mit Cardot und Dixon als gemeinsame Autoren, femer mehrere neue Varie-

taten, die auBer den vorigen ebenfalls bildlich dargestellt sind. Bei SematophyUum

cucuUifolium kommen auf der Blattoberflache oft kleinblattrige Zwergpflanzchen

(dwarf plants) vor, die aus einem kleinen Protonemahaufchen hervorgehen. Dixon
konnte bisher keinen Beweis dafiir erlangen, ob es sich hier urn sogenannte Zwerg-

mannchen handelt.

Die neuen Arten und Varietaten sind ausfuhrlich beschrieben. iiberdies fehlt

es nicht an vergleichend kritischen Bemerkungen, so daC D i x o n s Arbeit die Kennt-

nis der Bryophyten Ostasiens betrachtlich erweitert. L. L o e s k e (Berlin).

Evans, A. W. Hepaticae: Yale Peruvian Expedition of 1911. (Trans-

act, of the Connecticut Academy of Arts and Sciences XVIII, 1914,

p. 291—345. With 11 fig.)

Der Verfasser hat die auf der sogenannten ,, Yale Peruvian Expedition" von

Harry Ward Foote gesammelten Lebermoose in der vorliegenden Schrift

bcarbeitet. Derselbe konnte in diescr Sammlung 31 Arten nachweisen, die 14 Gattungen

angehoren. Diese Arten stammen von 7 verschiedenen peruvianischcn Lokalitaten.

Cuzco (1 Art), Huadquina (3), Lucma (5). OUontaytambo (2), San Miguel (16), Santa

Ana (9) und Urubamba (1). Cuzco liegt 11 oOO FuB, Urubamba Ollataytambo und

Lucma zwischen 7000 und 9500 FuB, San Miguel, Huadquiila und S. Ana 3000 bis 5000

Fu6 hoch. Die Sammlung stammt demnach aus sehr verschiedenen Regionen Perus.

Dieselbe enthalt 3 tallose Arten (1 Plagiochasma, 1 Marchantia und 1 Metzgeria),

9 Plagiochilae, 5 Frullaniae und 9 Lojeunieae. Die ubrlgen 5 Arten gehorcn den

Gattungen Lophocolea, Radula und Porella an. 6 Arten sind neu und zwar: Metzgeria

scyphigera, Plachiochila Binghamiae, PL Footei, PI. pauciraraea, PI. striolata una

Dicranolejeunea rotundata. Auf den guten Textfigurtafelchen sind diese neuen Arten

und auBerdem noch Plagiochila Guilleminiana Mont., Dicranolejeunia axillaris (Nees

et Mont.) Schiffn. ; FruUania gibbosa Nees, Fr. hians (Lehm. et Lindenb.) Mont, et Nees

und Fr. laxiflora Spruce dargestellt. Die neuen Arten sind sehr eingehend in eng-

lischcr Sprache beschrieben, bei den abgebildeten alteren Arten finden sich um-

fassende Bemerkungen zu den Originalbeschreibungen, bei den iibrigen werden die

Synonyme, die Fundorte und die bisher bekannte Verbreitung derselben angegeben.

Die Abhandlung stellt einen wertvoUen Beitrag zur Kenntnis der Lebermoosflora

Perus dar. G. H.

Fleischer, Max. Laubmoose. Separatabdruck aus „Nova Guinea.

Resultats de Texpedition scientifique Neerlandaise a la Nouvelle-

Gnince/' (Vol. XII, Livr. 2., E. J. Brill, Leiden, p. 109—128 in

Fol. mit 6 Tafeln.)

In diesem Hefte sind die von Dr. A. C. de Keck im Jahre 1911 und von Dr.

R. F. J a n o w s k y im folgenden Jahre in Neu-Guinea gesammelten Moose be-
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arbeitet. Als neue Arten werden beschrieben : Schlotheimia pilosa, Koningsbergeri,

Vesicularia Janowskyi, Ectropothecium rufulum, goliathense, Macrothamnhim

hylocomioides, Brotherobryum Dekockii, diese Art zugleich als Typus einer neueii

Gattung, und Sphagnum novo-guinense. Das letzte Moos hat Flei scher und

Warnstorf zu Autoren, die iibrigen Fleischer allem. Alle dicsc Artcn sind

auf 6 Tafeln nach Habitus und Einzelteilen in ausgezeichneter Weise abgebildet.

Auffallig ist nach Fleischer die starke Verbreitung von Schlotheimia-Arten im

Zentralgebirge Neu-Guineas, also von Formen einer Gruppe, die in den siidameri-

kanischen Anden ihr Zentrum hat, was Fleischer zu der Vermutung bringt,

daC zwischen diesen Erdgebietcn sich fruher eine groBe Landmasse befunden habe.

Vielleicht das in botanischer Hinsicht bemerkenswerteste Ergebnis der Arbeit

ist Fleischers Bcobachtung, daB bei Schlotheimia Koningsbergeri ,.die mann-

lichen Zwergpflanzen bereits in den alten Kapseln keimcn und sich darin zur Ge-

schlechtsreife entwickeln."

Bemerkenswert in systematischer Hinsicht sind folgende Neuerungen Flei-

schers, die er in der Einleitung jedoch nur erwahnt. Die Hypnodcndraceen

werden vor die Bartramiaceen eingeschaltct, weil sie sich als eine hohere Entwicklungs-

stufe der Rhizogoniaceen darstellen, wahrend sie mit den Hypnaceen gar keine engere

Verwandtschaft zeigen. Darin ist Fleischer meines Erachtens beizustimmen.

Als neue Familien werden aufgestellt: Hylocomiaceae, Amblystegiaceae, Rhytidia-

ceae, als neue Unterfamilie : Heterophylleae, als neue Gattungen: Clastobryella,

Clastobryophilum. Acanthocladiella, Microctenidium, Ectropotheciella, Stenotheci-

opsis. Leptocladiella, Hylocomiastrum, Loeskeobryum. Eine Anzahl erlauternder

und kritischer Bemerkungen erhohen den Wert dieser Pubhkation.

L. Loeske (Berlin).

Irmscher, E. Beitrage zur Laubmoosflora von Columbien (aus Dr.

O. Fuhrmann und Dr. Eug. Mayor, Voyage d'Exploration

scientifique en Colombie in den Memoires de la Societe neuchateloise

des Sciences naturelles. Vol. V. 1914, p. 994—1102, pi. XlX—XX).
DiebehandeltenBryophytensindvonDr. Eug. Mayor auf einer Forschungs-

reise durch Sudamerikanisch-Columbien gcsammclt worden. Der Verfasser bestimmte

mit Unterstiitzung von Brotherus die Laubmoose, Warnstorf die Torf-

moose und S t e p h a n i die Lebermoose. Es werden 19 Lebermoose, 2 Sphagnum,

darunter neu Sph. Lehmannii Warnst. var. aequiporosum Warnst. n. var. und 52 Laub-

moose aufgezahlt, unter welchen sich folgende neue Arten finden: Dicranella macro-

carpa Broth, et Irmsch., D. Mayorii Broth, et Irmsch., Trichostomum novo-granatense

Broth, et Irmsch.. Lepidontium Fuhrmannii Broth et Irmsch.. Tayloria Mayorii Broth.

et Irmsch., Bryum Mayorii Broth, et Irmsch., Bartramia dilatata Broth, et Irmsch.,

Breutelia sphagneticola Broth, et Irmsch. und Br. falcatula Broth, et Irmsch. Von

den aufgefuhrten. fruher schon bekannten Arten war Brachythecium stereopoma

(Sprue.) Jaeg. bisher nicht aus Columbien bekannt. G. H.

Timm, R. Mit Flechten von Kullen in Schweden vergesellschaftete

Moose, eine Erganzung zu der Flechtenarbeit von F. Erichsen.

(Sonderdruck aus den Verb. d. Naturw. Ver. in Hamburg, 1913,

p. 95—106. Mit 3 Abbildungen.)

Der Verfasser hat die Moose, die sich mit den von F. Erichsen bei Kullen

gesammelten Flechten vergesellschaftet fanden, bestimmt und veroffentlicht hier

das Ergebnis. Bemerkenswert sind besonders die Bemerkungen T i m m s zu Zygodon
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Stirtonii Schimp., das sich mit Brutkorpem vorfand. Diese Art ist, ebenso wic Schis-

tidium maritimum bildlich erlautert. Aufgezahlt werden im ganzen 50 Leber- und

Laubmoose. L. Loeske (Berlin).

Brause, G. Polypodiaceae. (Aus R. P i 1 g e r , Plantae Uleanae

novae vel minus cognitae in Notizblatt des Kgl. botan. Gartens

und Museums zu Berlin-Dahlem Nr. 54, Bd. VI, 1914, p. 109—111.)

Der Verfasser beschreibt folgende neue Fame, welche von E. U le auf seiner

letzten Reise gesammcit wurden: Dryopteris roraimensis (Guyana), Pterozonium

reniforme (Mart.) Fee var. Ulei (Venezuela) und Polypodium roraimcnse (Guyana).

G. H.

Nakai, T. Enumeratio Filicum in insula Quelpaert adhuc lectarum.

(Botan. Magazine Tokyo, XXVIII, 1914, p. 65—104.)

Der Verfasser zahlt 139 Pteridophytenarten von der Inscl Quelpaert auf. Neu

darunter sind: Trichomanes amabile Nakai, Tr. quelpaertense Nakai, Diplazium

Kodamai Nakai, Polypodium lineare Thunb. var. ramifrons Nakai und var. caudata

Nakai und Lycopodium integrifolium (Matsuda) Matsuda et Nakai (syn. L. serratum

var. integrifolium Matsuda). Beziiglich der Benennung der beiden Selaginellen hat

der Verfasser iibersehen, daB der Name S. caulescens (Wall.) Spring den Namcn S. in-

volvens (Sw.) Hieron. (non Spring) erhalten muB und S. involvens Spring non

(Sw.) Hieron. identisch ist mit S. tamariscina (P. B.) Spring (vgl. hierzu Hierony-

mus in Hedwigia L. p. 2). G. H.

Rosenstock, E. Filices novoguineenses Keysseranae III. (Fedde, Re-

pertorium XII, 1913, p. 524—530.)

Der Verfasser zahlt die Namen der in einer zwei Tagereisen westlich vom Sattel-

berge zusammengebrachten Sammlung des Missionars C. Keysser enthaltenen

Pteridophyten auf und beschreibt davon folgende neue Arten und Varietaten:

Cyathea albidosquamata, C. geluensis Ros. var. tomentosa, Hymenophyllum Treubn

Racib. var. novoguineensis, H. geluense Ros. var. apiciflora und var. minor, Davallia

viscidula Mett. var. novoguineensis, Microlcpia melanorhachis, Lindsaya (Odontoloma)

Foersteri, Blechnum Keysseri, Asplenium Keysseranum Ros. var. brevipes und var.

obtusifolia, Aspl. varians Hk. et Grev. var. squamuligera, Diplazium atropurpureum,

Dryopteris megaphylla C. Chr. var. abbre\iata. Dr. pentaphylla, Dr. canescens (Bl.)

var. incana, Polypodium clavifer Hk. var. diversifolia, Hymenolepis spicata Prcsl,

var. graminifolia und Lycopodium Phlegmaria L. var. brachystachya. Am Anfang

findet sich noch in einer Anmerkung die Notiz, dafi die in der Nova Guinea VIII.,

p. 726 vom Verfasser als Polypodium millefolium Bl. bestimmte Pflanze (v. Romer

Nr. 1222 u. Nr. 1304) von der Blumeschen Art durch hartere Textur verschieden und

von Alderwerelt van Rosenburgh brieflich an den Verfasser P. rigidi-

frons genannt worden ist, zu welcher neuen Art auch die von M e 1 1 e n i u s als

P. millefolium bczeichnete von Zollinger auf Java gesammelte Pflanze (Nr. 172)

gehort. Ebenso findet sich am SchluG die Bemerkung, daB die vom Verfasser als

Dryopteris genuflexa beschriebene Art identisch ist mit Dr. oyamensis Bak. aus

Japan und China. G. H.

Filices extremi orientis novae I. (Fedde, Repertorium XlH, 1913,

p. 120—127.) II. (I.e. p. 129—135).

Es werden hier folgende neue Arten, Varietaten und Formen von Farnen be-

schrieben; Glcichenia chinensis, Pteris semipinnata L. f. subaequilatera und f. inaequi-
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latera, Pt. dispar Kze. f. subaequilateitt^Wd f. inaequilatera, PlagiogjTia adnata (Bl.)

var. distans und var. angustata, Asplcnium subspathulatum, Aspl. saxicola, Aspl.

varians Hk. et Grev. var. Sakuraii (Japan), Aspl. longkaense, Athyrium monticola,

Ath. Clarkei Bedd. var. membranacea, Ath. iscanum (Japan), Ath. Mairci, Ath.

multifidum (Japan) mit var. latisecta (Japan), var. Sakurai (Japan) und var. soluta

(Japan), Diplazium japonicum var. latipes (Japan); Dipl. prolixum. Femer in der

zweiten Mitteilung: Diplazium orientale, D. maximum, Don var. brevisora, Polysti-

chum aculeatum Sw. var. setulosa, P. amabile (Bl.) var. chinensis, P. nipponicum

(Japan), P. (Cyrtomium) pachjrphyllum, Dryopteris japonica (Bak.) var. elongata.

Dr. mariformis, Dr. erythrosora (Eat.) var. Cavaleriei, Dr. submarginata. Dr. sub-

tripinnata (Mig.) var. Sakuraii (Japan), Dr. aristulata, Aspidium polysorum, Poly-

podium amoenum Watt. var. pilosa, P. longkyense, P. superficialc Bl. var. attenuata

P. Cavaleriei. Diejenigen neuen Formen, bei welchen das Vaterland nicht angegeben

ist, stammen aus China und sind mcist von P. C a v a 1 e r i e einigc auch von

P. M a i r e gesammelt worden. Die japanischen sind von Dr. Sakurai gesammclt

"worden. G. H.

Rosenstock, E. Filices sumatranae novae. (Fedde, Repertorium

XIII, 1914, p. 212—221.)

Enthalt die Beschreibungen neuer Pteridophytenfonnen, welche aus Sammlungen

von Dr. med. Johannes Winkler und W. Grashoff stammen. Ersterer

sammelte im westlichen Telle der Bataklander etwa 200 Arten, letzterer in Padang-

pandjang an der Westkiiste Sumatras etwa 60 Nummern. Die als neu beschricbenen

Arten, Varietaten und Formen sind folgende : Gleichenia linearis (Burm.) var. inaequalis

und var. tctraphylla, Alsophila apiculata, Trichomanes Foersteri, Davallia solida Sw.

forma tomentella, Lindsaya pectinata Bl. forma dimorpha und f. truncatiloba,

L. orbiculata Mett. var. sumatrana, Plagiogyria sumatrana, Asplenium scalare, Aspl.

Grashoffii, Diplazium Grashoffii, Phyllitis Grashoffii, Dryopteris aurco-viridis.

Dr. Batacorum mit var. Winkleri, Dr. divergens. Dr. poUta, P. Winkleri, P. persici-

folium, Desv. var. Mettenii, P pyroUfolium Goldm. var. sumatrana, P. Batacorum,

P. papilligcrum und P. angustato-decurrens. G- H.

Woynar, H. Steiermarks. (Mitteil.

d. naturw. Vereines fur Steiermark, Bd. 49, Jahrg. 1912, Graz. 1913,

p. 120—200).

Die Arbeit enthalt eine groCe Zahl von Kotizen, die Nomenklatur und Synonymik

betreffend, die rccht kritisch und gewissenhaft ausgearbeitet wurdcn. Auf diese hier

einzugehen ist gar nicht moglich. Damit hangen auch Erwciterungen und Andcrungeu

in der Diagnose einzelner Formen und Hybriden zusammen. Hierbei leitete den Verfasser

der Gedauke, auf die oft recht schwache Begriindung manchcr Namcn und Anderung

hinzuweisen, sowie auf wenig konsequentes Vorgehen. In Steiermark bemerkte Ver-

fasser auch folgende neue und scltene Bastarde : Asplenium adulterrimum
X trichomanes (genannt X A. trichomaniforme), A. cuneifolium
Xviride, Dryopteris cristataXspinulosa, Polystichum
Braunii x lobatum (= x P. Luerssenii Hahne 1904), P. acu-
leatum xBraunii (xP. Wirtgeni Hahne 1004). Diese werden eingehender

beschriebcn. Matouschek (Wien).

Geisenheyner, L. Noch einige neue oder seltenere Zoocecidien, be-

sonders aus der Mittelrheingegend. 3 Textfig. (Jahrblicher d.
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Nassauisch. Vereins f. Naturkunde, 66. Jahrg. Wiesbaden 1913,

p. 147—169.)
Als Helminthocecidien sind folgende beschrieben worden : auf A i r a

caespitosa L. (Stengelgalle, Erreger ?), auf C r e p i s biennis (Stengel an-

geschwoUen, verbogen, Alchen bemerkt), Hieracium auricula L. (kugelige

Stengelgalle), H. calodon Tausch (das gleiche), H. praecox und H. are-

na r i u m Sch. Bip. (seltsame Deformation), Jasione montana (Stengelver-

krummungen), Silene, nutans (Stengelverbildungen), Apera spica venti

(Verkiirzung und Verdrehung der Rispenaste). — Hemipterocecidien sind:

Auf Alliaria officinalis Andrz. (weicher Blattgnind. Zusammenrollung ;
er-

zeugtdurchsdasSaugenvon Aphrophora spumaria), Amygdalus nana
(Triebspitzengalle), Asperula cynanchica (Blattrand umgebogen; Erreger

eine Psyllide), Ballota vulgaris (Aphide als Erreger der Blattgallen),

Betula papyracea Ait. (Krauselung der Blatter), Calami nt ha acinos
CI. {das gleiche), Caragana arborescens Lam. (Triebspitzendeformation)

,

Cerastium arvense (Blattgalle) , Chaerophyllum bulbosum
(Krummung der Blattfiedem), Epilobium roseum Schreb. (Tricbspitze

deformiert, neu, Erreger vielleicht Aphis e p i*l o b i i Kalt.), Galeopsis an-

gustifo lia Ehrh. (BlattroUung) , Galium silvestre Poll, und G. B o c -

conei All. (haufenartige Zusammenballung der Inflorescenz), Hippophae
rhamnoides (Blattgalle), Oenothera biennis (verbildete Blatter, Er-

reger Aphrophora spumaria), Picea pungens Eng. (Erreger

Adelges strobilobius Kalt. imd A. abietis L.), Polygonum
convolvulus (Biattrandgalle) , Potentilla verna (Blattstielverdickung),

P. tormentiUa Schrk. (die gleiche Coccidengalle), Prunus triloba
(Biattrandgalle), Ribes sanguineum (starke Vergallung durch Aphis
grossulariae Kalt.), Saponaria officinalis (Blatter bilden fast

eine
. Rosette, Erreger Aprophora spumaria), Scandix pecten

Veneris (bogenartige Kriimmung der unreifen Friichte), Spiraea filipen-
d u 1 a L. (Bluten und unreife Friichte verkiirzt und verkriJmmt), StaphyUa
t r i f o 1 i a t a (Biattrandgalle), Stephanandra TanakaeFr. et Sav. (Blatt-

galle) .

Phytoptocecidien: auf Celtis Tournefortii Eam. (knorpelige

Blattrandeinrolhmg), Viburnum Lantana (weiBe Erineum-Flecken), T a -

nacetum corymbosum (tiefe und unregelmaBige Zerteilung der Triebe),

Silene otites (Blattvergriinung und Durchwachsung) , Spiraea ulmaria
(im Habitus einem vom Winde zerrissenen Exemplare ahniich), Leontodon
autumnalis (Vergriinung des Kopfchens, oft auch Kopfchcn 2. Grades auf Stielen),

Clinopodium vulgare (diclitwoUige Behaarung), Campanula ro-

tund i f o 1 i a (starke BlattroUung), Carpinus caroliniana "Walt.

(Erineum unten und oben auf dem Blatte).

Dipterocecidien: auf Barbaraea stricta und intermedia
(neueWirte fur die Gallmiicke Dasyneura sisymbrii Schrk.), Betula papyracea
(Fruchtgallen von Oligotrophus betulae W.), Campanula rapun-
cuius (Endblute in Galle verwandelt, Erreger Perrisia rapunculi J- J-

Kieffer), Crepis biennis (an Kladomanie grenzende Verzweigung und KoroUen

rohrenformig, Achaenen durch eine Miicke auch vergallt), Galium verum
(Stengelgalle, im jugendlichen Stadium eine grune Spitze zeigend), Knautia
a r v e n s i s Coult. (Triebspitzendeformation), Peucedanum cervaria
Cass. (Fiederteile deformiert, Spindel verkurzt), Peuc. alsaticum (neuer Wirt

fur Lasioptera carophila F. Low.}.
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Coleopterocecidien: auf Althaea hirsuta (riibenartig ver-

dickte Wurzel), Crcpis setosa Hall. (Verkiirzung der Internodien), Geum
u r b a n u m (Stengelgalle).

Die meisten der Gallen sind neu, sie werden gcnau beschrieben.

Matouschek (Wien)

.

Miiller, H, C. und Molz, E. Versuche zur Bekampfung des Roggen-

stengelbrandes (Urocystis occulta). (Deutsche Landwirtsch. Presse

1914, Nr. 13.)

Aus den Versuchen geht hervor, daC sich der Pilz leicht durch die bekannten

Beizmittel (Kupfervitriol und Formaldehyd), sowie durch die Heifiwassermcthode

bekampfen laBt. G. L i n d a u.

Versuche zur Bekampfung der durch Pleospora trichostoma

hervorgerufenen Streifenkrankheit der Gerste. (Deutsche Land-

wirtschaftl. Presse 1914, Nr. 17.)

Die Infektion mit dem Pilze erfolgt bcreits bei den Keimlingen. Es hat sich am
besten bewahrt das Beizen mit einer i/gproz. KupfervitrioUosung, auch einc Behand-

lung mit heiBem Wasser oder die Kombination beider Methodcn hat guten Erfolg

gegeben. Dagegen hat die Formaldehydbehandlung unbefriedigende Ergebnisse

gehabt. G. Lind au.

Uber den Steinbrand des Weizens. (Fiihlings landw, Zeit. 1914,

Heft 6.)

Mitteilung der Versuche zur Bekampfung des Steinbrandes bei Winterweizen

und des Stein- und Flugbrandes bei Sommcrweizen. Ein moglichst spates Aussaen

tragt schon viel zur Verhiitung des Befalles bei. G. L i n d a u.

Molz, E, tJber den Zuckerriibenbau auf der Azoreninsel S. Miguel.

(Deutsche Landwirtsch. Presse 1914, Nr. 21, 23.)

Verfasser bereiste zum Studium der Krankheiten der Zuckerriiben diese Insel

und teilt seine Beobachtungen iiber die schadigenden Pilze und Tiere mit. Daran

werden Bcmerkungen uber die Bekampfung gekniipft, die auch fiir unscr Klima

Bedeutung haben. G. L i n d a u.

Schander, R, Durch welche Mittel treten war der Blattrollkrankheit

und ahnlichen Kartoffelkrankheiten entgegen? (Fiihlings landw.

Zeit. 1914, Heft 7.)

Verfasser behandelt aus der Gruppc der Blattrollkrankheiten nur dicjenige,

die er auf eine Konstitutionserkrankung, also nicht auf Parasiten zuruckfiihrt. Zur

Vermeidung derartiger Kranklieiten empfiehlt er die moglichst sorgfiiltige Hcran-

ziichtung geeigneter Sorten durch den Ziichter und die sorgfaltige Auswahl des Saat-

gutes von seiten des Kartoffelbauers. Er zeigt im einzelnen, wie er sich die Me-

lioration einer Sorte denkt und bespricht die Mittel, die zum Erfolg fuhren.

G. L i n d a u.

Einfiihrung von Musterbeispielen zur Bekampfung von Pflanzen-

krankheiten in den Provinzen Posen und WestpreuBen. (Mitteil.

der Deutsch. Landw.-Ges. 1914.)

Verfasser bespricht hier, wie er sich das Zusammenarbeiten der Pflanzcnschutz-

stellen mit den praktischen Landwirten denkt und macht eine Reihe bemerkenswerter

Vorschlage dazu. G. L i n d a u.
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B. Neue Literatur.
Zusammengestellt von C. Schuster,

I. Allgenieines und Vermischtes.

Anonymus. Emilio Levier. (Acta Horti Bot. Univ. imp. Jurjev. XIV [1914],

p. 324—328, 1 Portr.)

Aranzadi, T. de, Don Jose Arechavaleta y Balpardo (27 Septiembre

de 1838—16 de Junio de 1912). (Bol. de la R. Soc. Esp. Hist. Nat. XIII [1913],

p. 528—545.)

Behrens, J. Alfred Fischer. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXI [1913] 1914,

p. (111)-(117).)

Brandt, R. t)ber einen neuen an jedes Mikroskop anzubringenden elektrischen Heiz-

apparat. (Zeitschr. Wiss. Microsc. XXX [1914], p. 479.)

, G. Cenno sopra Francesco Ginanni. (Atti 1st. Bot. Univ. Pavia XIII

[1914], p. Ill—VII.)

Casares, Ant. Edouard Borne t. (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Tomo XIII

[1913], p. 490—493.)

Cavers, F. Chondriosomes (Mitochondria) and their Significance. (New Phytologist

XIII [1913], p. 170—180.)

Cosiantin, J, Philippe van Tieghem 1839—1914. (Ann. Sci. nat. Bot. IX.
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Wagner. Das Vorkommen von Alchen in einem Hopfengarten in Pornbach. (Prakt.

Blatter f. Pflanzenb. u. Pflanzcnschutz XII [1914], p. 66—68, 1 Abb.)

Wahl, C. V. und Miiller, K. In Baden im Jahre 1913 beobachtete Pflanzenkrankheiten.

(Bericht der Hauptstelle fiir Pflanzenschutz in Baden a. d. GroBherzogl. land-

\virtschaftl. Versuchsanst. Augustenberg [1913] 1914, 70 pp., 5 Textfig.)

Walsh, S. B. TowTi dust and disease.
(
Joum. of State med. XXI [1913], p. 745—755.)

Walton, R. C. The relation of temperature to the expulsion of ascospores of Endothia

parasitica. (Rep. 5th. Ann meeting Amer. Phytopath. Soc. Abstr. in Phyto-

pathology IV. [1914], p. 52.)

Warren, Ernest. The Prickly Pear Pest. (Agricult. Journ. Union South Africa VII

[1914], p. 387—391, 2 Fig.)

Watts, F. Work connected with insect and fungus pests and their control. (Imp.

Departm. Agr. West. Indies Rpt. Bot. Stat. Montserrat [1911—12], p. 16—17.)

Wehmer, C. Holzansteckungsversuche mit Hausschwamm (Merulius lacrymans).

(Jahresber. Ver. angew. Bot. XI [1913], p. 106—116, 5 Fig.)

— Versuche uber die Bedingungen der Holzanstecknng und -zersetzung durch Me-

rulius (Hausschwammstudien IV). (Mykol. Centraibl. Bd. Ill [1914], p. 321—332,

1 Fig.)

— Versuche iiber die Bedingungen der Holzansteckung und -zersetzung durch Me-

ruHus (Hausschwammstudien V). (Mykolog. Centraibl. IV [1914], p. 287—299.

Taf. I, II.)

— Weitere Keimversuche mit Meruliussporen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXII
[1914], p. 254—256, Taf. IV.)

— Versuche uber die hemmende Wirkung von Giften auf Mikroorganismen. 4. Wir-

kung von Fluorverbindungen auf Hausschwamm, Schimmelbildung, Faulnis und

Gaxung. (Chem. Ztg. XXXVIII [1914], p. 114—115. 122—123.)
Zur Resistenz des Eichcnholzes gegen Hausschwammwirkung infolge des Gerb-

stoffgehaltes. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXXII [1914], p. 206—217. 2 Textabb.)

Die „Kritischen Bemerkungen" des Herrn R. Falck. (Mycolog. Centraibl. IV

[1914], p. 161—165.)

Weir, James, R. Two new Wood-destroying Fungi. (Journ. Agric. Research, Wa-
shington II [1914], p. 163—165, PI. IX, X.)

Welb, T. C. Tomato diseases. (Journ. Agric. New Zealand VII [1913], p. 46—52,
2 Figs.)

Wells, B. W, Some unreported Cecidia from Connecticut. (Ohio Xat. XIV [1914],

p. 289—298, 2 PI.)

Welten, H. Kranke PHanzen. (Prometheus XXV [1914], p. 538—542.)
Whetzel, H, H. Cooperation in the control of fruit diseases in New York. (XII Ann.

Report Comm. Agric. State of Maine, W. [1913], p. 3—15.)
White, C. P. The Pathology of Growth: Tumour. (London 1913. XII and 235 pp-)

WUcox, E. M., Link, G. K, K. and Pool, V. W. A. A dry rot of the Irish potato tuber.

(Bull. Agric. Stat. Lincoln [1913], 96 pp., 31 PI., 16 Fig.)

Winkelman, H. Die Bedeutung der Dissipator-(Gitter-)Schornsteine fiir die Vege-

tation. (Die Naturwissenschaften II [1914], p. 225—229, 2 Abb.)
Winkelmann. Etwas iiber Verringerung der Rauchschaden mittels Dissipatorschorn-

steinen. (Geisenheimer Mitt, iiber Obst- und Gartenbau [1914], p. 24—29, 2 Abb.)

Wislicenius, H. und Neger, F. W. Experimentelle Untersuchungen iiber die Wirkung

.
der Abgassauren auf die Pflanze. (Mitteil. Kgl. Sachs. Forstl. Vers. Stat. Tha-

randt I [1914], p. 85—233. 29 Abb., 4 farb. Taf.)
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Wolf, F. A. Fruit rots of Egg plant. (Rep. 5th Ann. meeting Amer. Phytopath. Soc.

in Phytopathology IV [1914], p. 38.)

Wolf, F. A. and Massey, A. B, Citrus canker. (Alabama Agr. Exp. Exp. Stat. Circ.

XXVII [1914], p. 97—101, 6 Figs.)

Wolff, Max, Fortschritte der "Pflanzenpathologie im Jahre 1913- (Mikrokosmos VII

[1913/14], p. 269—272.)

Zweigelt, Fritz, Zur Maikaferbekampfung 1914. (Allg. Weinzeitg. XXXI [1914],

p. 75—77.)

C. Sammlungen.
Die mit einem * bezeichneten Sammlungen konnen aiifier von dem Herausgeber auch durch den

Verlag von Th. Osw. Weigel in Leipzig bczogen werden.

Collins, F. S„ Holden, J., Setchell, W. A. Phycotheca Boreali-Americana Fasc. 39

[1914] in Halbleinwandmappe M. 22.50.

*Hieronymus, G. und Pax, F, Herbarium Cecidologicum. Sammlung von Zoocccidien.

Fortgesetzt von R. Dittrich und F. Pax. Lfg. 22. Xr. 576—600. Bres-

iau 1914. M. 5.—.

*Krieger, H. W. Fungi Saxonici Fasc. 46 (Xr. 2251—2300) 1914. In Halbleinwand-

mappe M. 12.—

.

*Kutak, W. Flechtensammlung aus Bohmen. Fasc. 5 (Nr. 201—250) 1914, M. 23.—

.

*Maire, R, Mycotheca Boreali-Africana Fasc. 5, 6, 7, Xr. 101—175 je M. 8—.
*Mikutovicz, J. Bryotheca baltica. Sammlung ostbaltischer Moose. Ausgabe A. Halb-

centurie 11—14 und kostenlose Nachtriige zu den Halbccnturien 1^10 (1914)

je M. 20.—.

Ausgabe B. Halbcenturie 1^14 und kostenlose Xachtrage zu den Halbccnturien

1—10 (1908—1914) M. 224.—.

*Rehm, H. Ascomycetes, specimina exs. Fasc. 54 (1914) u. Fasc. 55 je M. 21.—.

*Schiffner, V. Hepaticae Europaeae exsiccatae Scr. 11—13 (Nr. 501—650) 1914. In

Halbleinwandmappen M. 78.—

.

*Sydow, P. Fungi exotici exsiccati Fasc. 5 und 6 [1914], Nr. 201—300 je M. 32.—.

*Weymouth, W, A, Musci Tasmaniae exsiccati Halbcent, 3 1914. M. 26.—.

Zahlbruckner, A. Lichenes exsiccati rariores Nr. 166—187. — Vindobonac 1914.

D. Personalnotizen.

Gestorben:
Leopold Dippel, friiherer Direktor und Erschaffer des durch seine

hervorragende Geholzsammlung bekannten botanischen Gartens in

Darmstadt, am 4. Marz dieses Jahres im Alter von fast 87 Jahren.

William, Rugler Gerard, am 26. Februar 1914 in New York City.

Reynold Green, Professor fur Pflanzenphysiologie an der University
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of Liverpool am 3. Juni 1914. — Prof. Ora Willis Knight am
11. November 1913 zu Portland, Maine, im Alter von 39 Jahren.

Dr. Laguesse, Direktor des Botanischen Gartens zii Dijon im Alter

von 65 Jahren. — N, W, Netzel am 8. Februar 1914 in Stockholm.

— J. E. Olivier, Direktor der Revue scientifique du Bourbonnais et

du Centre de la France im Alter von 70 Jahren. — G. E. Ringius am
25. Januar 1914 zu Stockholm. — Philippe van Tieghem am 28. April

1914 im Alter von 75 Jahren zu Paris.

E r n a n n t:

Herr BcBuf zum Chef des Botanischen Dienstes bei der General-

direktion fiir Landwirtschaft, Handel und Kolonisation in Tunis.

Miss Dr. Jean Broadhurst zum Assistent Professor fiir Biologic am
Teachers College. — Herr Guillochon zum Assistenten am Botanischen

Dienste bei der Generaldircktion fiir Landwirtschaft, Handel und

Kolonisation in Tunis. — Prof. Dr. I. Gyorffy zum ordentl. Professor

der allgemeinen Botanik an der Universitat Kolozsvdr (Klausenburg)

in Siebenbiirgen. — Dr. Franz Hollendonner zum Adjunkten an

der botan. Lehrkanzel des Kgl. Joseph-Polytechnikums in Budapest;

er habilitierte sich gleichzeitig als Privatdozent fiir Anatomie der

technisch verw. Holzer, — Herr Houard, Maitre de conferences an der

Faculte des Sciences in Caen zum Professeur adjoint fiir Botanik an

derselben Faculte. — G. W. Kelt, wissenschaftlicher Assistent beim

Bureau of Plant Industry - Washington, zum Dozenten fiir Pflanzen-

pathologie an der Wisconsin-University. — Dr. K. Lauterbach auf

Stabelwitz bei Deutsch Lissa, bekannt durch seine Forschungen in

der Flora von Deutsch Neuguinea, zum Professor. — Prof. Dr. Hans

Lohmann, wissenschaftlicher Assistent am naturhistorischen Museum
in Hamburg zum Direktor desselben, an Stelle des in den Ruhestand

tretenden Professors Karl K r a e p e 1 i n. — Dr. J. Simon, As-

sistent am Botanischen Institut der Technischen Hochschule zu

Dresden zum Titularprofessor.

B e r uf en:

Prof. Dr. Erwin Baur- Berlin als Karl- Schurz-Professor an die

Universitat Wisconsin (Madison U. S. A.) fiir den Winter 1914/15.

Den Ruf hat Prof. Baur angenommen. — Prof. Dr. Max Nord-

hausen, Privatdozent der Botanik an der Universitat Kiel an die

Universitat Marburg als auBerordenthcher Professor der Botanik als
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Nachfolger fiir Prof. L. D i e 1 s. ^ Prof. Dr. Schwangart - Neustadt

a./Haardt als ordentlicher Professor der Zoologie an die Kgl. Forst-

akademie in Tharandt.

H abi li t i er t:

Dr. Himmelbaur an der Universitat Wien fiir Botanik. — Dr.

Rudolf Karoly am Joseph-Polytechnikum fiir landwirtschaftliche

Pflanzen und ihre Produkte.
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Die mitteleuropaischen Verrucariaceen. II. 289

netzig verwebten, hin und her gebogenen, etwas knotigen Hyphen
bcstchend.

r

Perithezien klein, 0,1—0,2 mm im Durchmesser, halbeingesenkt

;

Involucrellum abgeplattct-halbkugelig, schwarz, das kugelformige

blasse oder leicht gebraunte Excipulum auf Vs oder mehr seiner Hohe
deckend; Periphysen kraftig, etwa 18 /i lang. Schlauche mehr oder

weniger aufgeblasen-keulig, etwa 70 X 30 /«. Sporen zu 8, wasserhell,

beiderseits stumpf, fast kugelig, mit 4—6, oft kreuzformig gestellten

Teilzellen, 9—12 (—14—18) x 6 —9 /i.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Dolomit und Kalk.

Tiroler Alpen— Arnold (H. Br.); Algauer Alpen : Obermadelialpe

Rehm (Original — H. M.); Schweiz: Uri — Gisler (H. Br.).

Skandinavien (Th. M. Fries, Polybl. Scand. 25).

2. Polymastia plicata (Mass.) Korb., Par. 342 (1863).

Syn.: Verrucaria plicata Mass., Lotos 80 (1856).

Exs.: Anzi, Ven. 141 (Mo.), Arn. 773 (Br., B.), Hepp 690 (Br.).

Thallus eine bis 0,4 mm dicke, aus farblosen, dicht verflochtenen

Hyphen gebildete kornige, runzelig-faltige, schmutzig-weiBe, bis-

weilen braunschwarz umsaumte Kruste bildend; die Hyphen der

Gonidienschicht vorwicgcnd senkrecht, die der Markschicht wage-

recht gerichtet, die des endolithischen Hypothallus sehr locker

netzig-verzweigt.

Perithezien sehr zahlreich, klein, halb eingesenkt, fast halbkugelig

hervortretend; Excipuhim fast kugelig, blaB oder braunlich, etwa

0,2—0,25 mm im Durchmesser; Involucrellum schwarz, dem Exci-

pulum urn die Miindung herum bis Vz oder Vs seiner Hohe angedriickt.

Schlauche kurz, fast keulig, etwa 55 x 26 /i.

Sporen zu 8, ellipsoidisch oder eiformig, beiderseits stumpf, mit

4—6 Teilzellen, wasserhell bis endlich gelblich, 10

—

12x6—8 /t.

Jod farbt Hymenialmasse nach voriibergehender Blauung blaB

weinrot.

Auf Dolomit und Kalk.

Frankischer Jura — Arnold; norditalische Alpen — Baglietto —
Carestia.

II. Halospora.

Mit wenig geteilten, von einem Schleimhof umgebenen, braunen

Sporen.

3- Polyblastia deminuta Arn., Flora 1861, 264.

Exs.: Arn. 200 (B., Br.).

Htd-uiigia Band L V, 19
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Thallus endolithisch, Hyphen in der Gonidienschicht dichter

verwebt, fast rosenkranzartig geteilt, die obersten kaum gebraunt,

nach unten lockerer, mehr oder weniger knotig, auf dem Gestein un-

regelmaBige grauweiBe oder blaBlilafarbene Flecke bildend.

Perithezien sehr klein, eingesenkt, nur mit dem kaum durch-

bohrten Scheitel hervorragend ; Excipulum schwarz, kugelig-eiformig,

etwa ISO ft im Durchmesser, um die Miindung herum mit dem deckel-

formigen, gleichfarbigen Involucrellum vollig verwachsen.

Periphysen kurz, kraftig. Schlauche fast kugelig-bauchig, etwa

70—85x35—45 /i; Sporen zu 8, cUipsoidisch, bald graubraun, mit

kraftigcm Epispor und wasscrhellem Schleimhof, in der Lange 4(—

5

und 6) teilig, in der Breite 2—3teilig, so daB die ganze Spore

aus 6—9 fast wiirfeligen Teilzellcn besteht, 20—30x9—16//.
Jod farbt Hymenialgelatine schwach weinrot.

Auf Dolomit und Kalkstein.

Julische Alpen — Glowacki (Br.); Tiroler Alpen — Arnold

(B., Br.); bayerische Alpen — Arnold (M.); Frankenjura — Arnold

(B., Br.); Westfalen — Lahm (H. M.),

III. Thelidioides.
Sporen zu 8, wasserhell, in der Teilung an Thelidium crinnernd,

quer 4—Steilig; die mittleren Abteilungen oder auch jede derselben

der Lange nach abermals geteilt, so daB 6—15Teilzellen in derDurch-
sicht zu sehen sind.

Bestimmungsschliissel.
A. Perithezien heraustretend.

I. Thallus weiBhch, dicklich, runzelig-warzig ; Friichte halb-

kugelig-hervortretend.

a) Involucrellum deutlich von Excipulum geschieden

P. verrucosa.

b) Involucrellum mit dem Excipulum vollig verwachsen

P. ardesiaca.

II. Thallus nicht weiBlich.

a) Thallus, graubraun marmoriert, diinn, hier und da rissig

gefeldert; Perithezien am Scheitel nicht eingedriickt

P. Sprucei.

b) Thallus lehmfarbig, zusammenhangend, diinn; Peri-

thezien kegelig-halbkugelig, mit nabelformigem Scheitel

P. rivalis,

B. Perithezien eingesenkt.

I. Perithezien mit dem schwarzen Scheitel + vortretend;

Thallus grau oder grauHchweiB.
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a) Perithezien ziemlich groB, 0,4—0,7 mm
P. dermatodes.

b) P. klein, 0,2—0,3 mm; Olzellen im Hypothallus

P. leptospora.

II. Perithezium vollig eingesenkt, mir mit einer Pore sichtbar

werdend.

a) Thallus schmutzig-braunlich, innen griin

P. septdta.

b) Thallus ganzlich endolithisch; Perithezien auBerlich nur

durch einen olivgriinen Fleck angedeutet

P. maculata.

Gesamtart Polyblastia verrucosa (4 und 5).

4. Polyblastia verrucosa (Ach.) Lonmoth, Flora 41, 631 (1858).

Syn.: Pyrenula verrucosa Ach., Lich. univ. 314 (1810); Poly-

Uastia HegetscMveihri MiilL, Princip. 79 (1862); Thelotrema Heget-

schweileri Naegeli Hepp 446.

Exs.: Arn. 689 a, b, c (H. Br., Br.); Hepp 446 (H. Br.);

Zwackh. 731 (H. M.).

Thallus eine dickliche, runzelig-warzige, weiBliche, mehr oder

weniger gut entwickelte Kruste bildend, die aus senkrechten, dicht

verwebtenweiBen Hyphen besteht und senkrecht angeordnete Gruppen
von Gonidien einschlieBt; Hypothallus endoHthisch, aus dicht ver-

webten, vorwiegend wagerechten, diinnen, glatten, straffen Hyphen
bestehend.

Perithezien groB, bis 0,6 mm breit, halb eingesenkt, halbkugelig-

kegelig vortretend, mit eingedriicktem Scheitel, oder von thallinischen

weiBbereiften Warzen bis auf den Scheitel umgeben; Excipulum

kraftig, schwarz, kugelig, etwa 0,45 mm im Durchmesser, um die

Pore herum mit dickem schwarzen Involucrellum, das in schmalen

Streifen am Excipulum herablauft, unten in die Chlamys iibergeht

Oder das Excipulum ganzhch umgibt.

Periphysen zart, schlaff ; Schlauche aufgeblasen-keulig. 120 X 50 /i,

auch an den seitlichen Wanden des Peritheziums ; Sporen zu 8,

schmal ellipsoidisch oder ellipsoidisch-eiformig, in der Jugend einfach

Oder zweiteihg, reif 4—7 (— 8)-teilig, ein oder das andere Each 1 bis

2mal langs geteilt, mit 7—12 (— 15) Teilzellen, wasserhell bis gelb-

braunlich, 30—68 x 15—22 //.

Jod farbt Hymenialmasse nach mehr oder weniger starker Blau-

^ng weinrot oder dauernd blau.

Auf Urkalk im Hochgebirge.

19*
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Ungarn: Csobita bei Brestova im Kom. Arva — Lojka (H. M.);

Steierische Alpen — Wagner (H. Br.) ; Salzburger Alpen: PaB Klamm

bei Lend — Metzler (H. M.); Hohe Tauern: Heiligcnblut — Metzlcr

(H. M.) ; Tiroler Alpen — Arnold, Blaser — Stein (H. Br.) ; Schweizer

Alpen: Taminaschlucht — Winter (H. Br.); Viamala — Hepp (H.M.),

Lettau; Gemnii — Metzler (H. M.).

5. Polyblastia ardesiaca (Bgl. u. Crst.) Zsch.

Syn.: Thdidiiim ardesiacum Bgl. u. Crst., Com. soc. crit. it.

2, 84 (1880), Jatta, Syll. 544 (1900).

Thallus dicklich, weiB, weinsteinartig-mehlig, ausgebreitet, fast

warzig gewellt.

Perithezien fast kugelig, bis 0,6 mm breit, dem Thallus zuerst

eingesenkt, spater halbkugelig-kegelig vortretend, mit eingedriicktem

Oder genabeltem, zuletzt durchbohrtcm Scheitel ; Involucrcllum

mit dem schwarzen Excipulum verbunden, kaum unterschieden,

dasselbe bis zur Halfte seiner Hohe deckend.

Periphysen zart, etwas schlaff, etwa 30// lang; Paraphysen

fadlich zerflossen; Schlauche keulig oder bauchig-keulig, etwa

115x50 /(, auch den Seiten des Excipulums entspringend ;
Sporen

zu 8, triib-strohfarben, ellipsoidisch, 4—6 teilig, eine oder mehrere

Zellen mit einer Langswand, 38—49x16—18 /i.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Schiefergestein.

Schweiz: St. Gotthardt — Baglietto und Carestia (H, Mo.).
4

Gesamtart Polyblastia Spruce! (6 und 7).

6. Polyblastia Sprucei (Anzi) Arn., Flora 1870, 10.

Syn,; Sagedia Sprucei Anzi, Lang. 286.

Exs.: Anzi 286 (H. M.).

Thallus eine graubraun marmorierte, diinne, ausgebreitete, hier

und da rissig-gefelderte, paraplektenchymatische Kruste bildend

;

Rindenschicht etwa 18 ft dick, wasserhell, mit oberwarts gebriiunten

Hyphen; Gonidien zerstreut, hier und da geknauelt.

Perithezien ± 0,5mm breit, eingesenkt; das konvex hervor-

tretende, zuletzt durchbohrte Involucrellum umgibt das fast kugelige,

braune Excipulum um die Pore herum.

Schlauche keulig, sehr verganglich; Sporen wasserhell, langlich-

ellipsoidisch (4—)5—7 teilig; eine oder mehrere der iibereinander

liegenden Abschnitte durch eine Langswand noch einmal geteilt,

6—10 18—24
Hymenial

Auf Kalk.
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Rhatische Alpen: an schattigen und feuchtcn Felsen im Val

Pisella und Fraele — Anzi (H. M.).

7. Polyblastia rivalis (Arn.). Zsch.

Syn. : Thelidium rivale Arnold, Tirol 6, 1114 (1871).

Exs.: Arn. 442 (H. B.-B.), 442b (Br.).

Thallus schmutzig-gelblich oder blaBgrau, diinn, ausgcbrcitet

;

Rindenschicht nicht unterschieden ; Gonidienschicht 130 /i stark,

geknauelte Gonidien, Hyphen wasserhell, 4—4,5 n dick, scnkrecht

gestellt, verzweigt, ein maGig dichtes Geflecht bildend; 7 n breite,

senkrecht gerichtete Olhyphen durchziehen Gonidienschicht und

Hypothallus; Hyphen des unteren Hypothallus zarter, 2—3 ^ breit,

mit kugeligen Olzellen, ± 10 // im Durchmesser, zuweilen zu Knaueln

zusammengcballt.

Perithezicn ziemHch groB, eingesenkt, konvex oder abgestutzt-

kegelig hervortretend mit nabelig-eingedriicktem Scheitel, innerhalb

dessen der Scheitel des Excipulums zuweilen eine kleine zentrale

PapiUe bildet. Excipulum kraftig, schwarz, niedergedriickt-kugelig-

urnenformig, etwa 0,45 mm breit und 0,40 mm hoch; Involucrellum

kraftig, schwarz, dem Excipulum um die Mundung herum anliegend,

sonst weit abstehend, nicht in den Thallus eindringend, 0,5—0,6 mm
im Durchmesser.

Schlauche keulig, Sporen zu 8, wasserhell, ellipsoidisch, das cine

Ende zumeist zugespitzt, das andere abgerundet stumpf, 3—6 teilig,

eine oder die andere Teilzelle langsgeteiU, 48—60—76 x 18—20—30 /i.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Kalk- und Glimmerschiefer.

Tirol: im Seitenbache unterhalb der Waldrast — Arnold (Br.),

Rieber (H. L.), Trinser Wasserfall — Stein (Br.).

B e m. ; Sagedia Sprucei var. crassiseda Anzi, Lang. 493 ist mit

P- rivalis nicht identisch, sondern gehort zu Thelidium papulare Fr.

Gesamtart Polyblastia dermatodes (8 und 9).

8. Polyblastia dermatodes Mass. Geneac. lich. 24 (1854).

Syn.: Verrucaria Hegetschweikri var. dermatodes Garov., Ten-

tamen 4, 148 (1868).

Exs.: Arn. 238 (H. B., Br.).

Thallus unbegrenzt, schmutziggrauweiB, meist wenig iiber die

Oberflache hervortretend, Rinde, Gonidien- und Markschicht aus

netzig verzweigten, dicht verwebten, nach oben zu undeuthch senk-

recht gerichteten Hyphen gebildet, die oberwarts undcutlich rosen-

kranzartig septiert und mit abgestorbenen ( ?) Gonidien bcstreut smd.

Thallusgonidien 7—9 /x breit, Kniiuel oder Gruppcn bildend, die teil-



294 Hermann Zschacke.

weise senkrecht gerichtet sind. Hypothallus aus ziemlich dicht ver-

webten, schwacheren, glatten Hyphen gcbildet.

Perithezien eingesenkt, nur mit dem Scheitel etwas hervorsehend,

fast kugel- oder urnenformig, 0,45—70 mm breit und 0,65—75 mm
hoch. Excipulum schwarz oder schwarzbraun, kraftig, um die

Miindung herum mit dem Involucrellum eng verbunden; Chlamys

gut entwickelt.

Periphysen schlank, 2 jx stark. Paraphysen schleimig zerflossen.

Schlauche keulenformig, groB, etwa 135x52 fx. Sporen zu 8, wasser-

hell, eiformig-ellipsoidisch, 4-, nicht selten 5—7 fach querteilig, die

Facher mehrfach durch Langswande noch einmal geteilt, so daB

10—12 Teilzellen vorhanden sind, 38—GOx 12—25 j«.

Jod farbt Hymenialmasse blau oder nach vorubergehender

Blauung rot.

Auf Kalkstcin und Dolomit.

Nordostkarpathen — Zschacke; Tirol— Arnold; Wclschnofen

Kautsch (H. E.); Schweiz: BriinigpaB — Lettau, Sudeten— Eitner;

Frankenjura— Arnold; unteres Saalegebiet, Ost- und Siidharzrand

Zschacke; Westfalen — Lahm.

9. Polyblastia leptospora Zschacke 1913.

Thallus eine griinlichweiBe, ausgebrcitete, fast mehlige Kruste

bildend; Hyphen in der etwa 70 fx dicken Rindenschicht, die ober-

warts mit (abgestorbenen) Gonidien bestreut ist, dicht verwebt;

darunter Gonidienknauel in etwa 180 /i breiter Zone; Hyphen des

Hypothallus weitmaschig-netzig verwebt, starkwandig, wie knotig,

vielfach zu ellipsoidischen oder kugelformigen, bis 10 // breiten 01-

zellen erweitert; auch Knaucl von Olzellen sind vorhanden.

Perithezien zahlreich, eingesenkt nur mit dem Scheitel hervor-

tretend, spater nach dem Ausfalien Gruben hinterlassend ;
Excipulum

schwarzbraun, fast urnenformig, 0,23—0,3 mm breit und 0,3—0,36 mm
hoch.

Schlauche lang-keulig, 110—130 X 30—40 ju; Sporen zu 8, wasser-

hell, langlich oder langlich-elhpsoidisch, quer (4—)5—6—8 teihg,

haufig zwei der mittleren Abtcilungen durch eine Langswand geteilt,

so daB die Spore in 8 Teilzellen zerfallt, 42—56 x 11—18 n.

Jod farbt Hymenialmasse blau > rot.

Auf Kalk.

Siebenbiirgen : Ostkarpathen am Koronjis — Zsch.

10. Polyblastia sepulta Mass., Lotos 1856, 81.

S y n. : Thelotrema sepulta Hepp 950.

Exs.: Am. 179 (B., Br.), 179 b (Br.) Hepp 950 (M.); Krypt.

exs. Wien 578 (B.).
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Thallus sehr dunn, rundlich-fleckenartig und zuletzt zusammcn-

flieBend, schmutzig-braunlich bis hell ockerfarbig, oft sehr undeuthch,

innen grunlichweiB ; Rinde bis 70 // stark, aus fast roscnkranzartig

gegliederten, senkrecht verlaufenden Hyphen gcbildet, mit ab-

gestorbenen Gonidien bestreut; Gewebe der Gonidienschicht und der

Hypothallus ebenso wie das der Rinde viel lockerer als bei dermatodes;

Gonidienzerstreute, zumTeilkettenformiganeinandergereihte, 20—35 ;*

im Durchmcsscr haltende Knauel bildend.

Perithezien zerstreut, vollig eingesenkt, auOcn kaum sichtbar,

0,25—0,40 // im Durchmesser, Excipulum braunschwarz, zuerst

kugelig, bis 0,2 mm unter der Oberfliiche liegend, dann halbkugelig-

kegelig, mit einer Pore nach auBen durchbrcchend.

Schlauche keulenformig, etwa 100x35 p.. Sporen zu 8, langUch-

eiformig oder ellipsoidisch, wasserhell, zuletzt braunlich, quer 4—6-

teilig, 1 Oder 2 Facher mit einer oder zwei Langswandcn, 31—40—44 x

14—18—20 }x.

Jod farbt die Hymenialmasse nach leichter Blauung rot.

Auf Kalk und Dolomit.

Galizien: Bialapolska — Lojka (H. L.); Ungarn: Petroszeny —
Zsch.; Riesengebirge : unter der Bergschmiede — Eitner; Bayern —
Arnold (B., Br., M.); Hohcnzollern — Rieber (L.); Schweiz:

Genf — Miiller (M.); Tirol; Norditalien; Frankreich: Sarthe — Mon-

guillon (1).

Bern.: PolyUastia circularis Th. Fr. u. Blomberg stelle ich der

vielzelligen Sporen wegen zu P. abscondita,

11. Polyblastia maculata Zschacke, Mag. bot. lap. 11, 301 (1912).

Thallus fast ganzlich endolithisch, sehr diinn, kaum aus dcm

Gestein heraustretend, graugriin mit zahlreichen dunkleren runden

Flecken; obere Hyphen dicht verwebt und etwas gcbriiunt, ge-

knauelte Gonidien einschlicBend.

Perithezien ganzlich eingesenkt, auBen nur durch nadelstichfeine

Poren und dunkle Flecken angedeutet; Excipulum braun oder braun-

schwarz, fast kugelig, 0,4—0,6 mm im Durchmesser, nur urn die Pore

etwas verdickt und mit dem schmalen schwarzen InvolucrcUum ganz-

lich verwachsen.

Sporen langlich oder verlangert-ellipsoidisch, mcist beidendig

stumpf, wasserhell, in aufgeblasen-keuligen Schlauchen, zuerst vier-

teilig, dann 6—8 teilig, die Teilzellen meist durch eine, seltener zwei

Langswande noch einmal geteilt, (50—) 52—68 X 14—18 (—21) //.

Jod farbt Hymenialgelatine erst blau, dann rotbraun.

In s.i-hr hartem dichten Kalkstein.



296 Hermann Zschacke.

Siebenbiirgen : Rodnaer Alpen unter dem Gipfel des Koronjis. —
Zschacke.

Habituell der Polyhlastia dandestina Arn. ahnlich, aber durch die

Sporen verschieden.

IV. Polyblastidea.

Thallus epilithisch oder endolithisch. Perithezien eingesenkt oder

± hervortretend, vom Thallus nicht bedeckt, seltener von demselben

umwallt ; Sporen zu 8, wasserhell oder schwarzlich, bis 45 // lang.

Bestimmungsschliissel.

A. Sporen wasserhell.

I. Perithezien vollig eingesenkt.

' a) Thallus weiB oder weiBgrau.

1. Sporen nicht iiber 35 /z . . . , P. alhida.

2. Sporen bis 45 // und mehr . . P. obsoleta.

b) Thallus braunlich P, ahscondiia.

IL Perithezien halb eingesenkt oder aufsitzend.

a) Moos- odor Erdbewohner.

1. Thallus bildet eine zusammenhangende Kruste.

a') Kruste knorpelig;

1'. Kruste weiB oder grauvveiB.

a) Sporen 15—30 /z lang P. Sendtneri.

^) Sporen 25—46 /« lang P. bryophila.

2". Kruste hirschbraun, auf nacktem Humus-

boden, Perithezien sehr klein

P. epigaea.

b') Kruste fast gelatinos, schwarz

P. gelatinosa.

2. Thallus kleinkornig, gelbgriin, fast fehlend

b) Steinbewohner.

P. fugax.

1. Perithezien frei, nicht vom Thallus umwallt

a') Sporen klein, wenigteilig.

P. jorana.

b') Sporen groBer, vielteilig,

1'. Thallus lehmfarbig.

a) Thallus zusammenhangend, Perithezien

zu 2/3 eingesenkt, Sporen bis 8 mal der

Lange nach geteilt, 25—40x16—22/*
P. flavicans.
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/9) Thallus rissig-gefeldert, Perithezien halb

eingesenkt, Sporen 4—6 mal der Lange

nach geteilt, 22—29 x 15—18 /^

P. juscoargillacea.

2'. Thallus andersfarbig.

a) Thallus weiB, unterbrochen zusammen-

hangend, gebuckelt verunebnet, Peri-

thezien 0,3—0,5 mm breit, kaum punkt-

formig eingedriickt P. gneissiaca.

P) Thallus grau, braun oder ruBfarben, zu-

sammenhangend oder rissig-gefeldert,

Perithezien 0,2—0,8 mm breit, haufig ge-

nabelt -P- intercedens

.

* Thallus zusammenhangend, diinn,

paraplektenchymatisch, glatt, Peri-

thezien fast aufsitzend, auf Silikat-

gestein .... P. vallorcinensis

.

Thallus zusammenhangend, weinstcin-

artig oder fast fehlend, geglattet, Peri-

thezien fast aufsitzend, auf Kalkgestein

P. cwpularis.

** Thallus feinrissig, Perithezien halb ein-

gesenkt, klein, mit eingedriicktem

Scheitel .... P. ahstrahenda.

Thallus dicklich, runzelig, Perithezien

halb eingesenkt, groB, mit nabelig ver-

tieftem Scheitel P. fallescens.

2. Perithezien vom Thallus umwallt P. hosniaca.

B, Sporen schwarzlich.

I. Perithezien eingesenkt P- nidulans.

II. Perithezien halb eingesenkt oder aufsitzend

a) Perithezien 0,4—1 mm breit.

1. Sporen quer 4 teilig, 20—30 /x lang

P. svbinurnbrata.

2. Sporen quer bis 8 teilig, unregelmaBig zerfallend,

26—40 li lang P- scoHnospora.

b) Perithezien klein, 0,1—0,2 mm breit

1. Sporen quer 6—8 teilig, 18—28 // lang

P. gofhica,

2. Sporen quer 4 (—6) teilig, 12—17 /t lang

P. pseudo^nyces.
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A. Hyalosporae.

I. Immersae.

Gesamtart Polyblastia albida (12 und 13).

12. Polyblastia albida Arn., Flora 41, 551 (1858).

Exs.: Arn. 28, 28 b (B., Br.); Lojka, Lich. hung. 148 (M., W.),

198 (W.)-

Kruste ausgebreitet, weiBlich, oft verunreinigt, dicklich, wein-

steinartig-mehlig, glatt oder runzelig oder ziemlich diinn bis fast

fehlend; Thallus aus netzig verwcbten Hyphen bestehend, die nach

oben zu fast rosenkranzartig geghedert sind ; im Hypothallus sparhch

Kugelzellcn von 5—7 fx Durchmesser; Gonidicn geknauelt.

Perithezien sehr zahlreich, vollig eingescnkt, anfanglich nur

punktformig hervorsehend, nach dem Zusammenbrechen des Gestems

den abgeflachten Scheitel cntbloBcnd, nach dem Ausfallen Gruben

hintcrlasscnd; Excipulum fast kugelig, braunschwarz, 0,2—0,5 /i im

Durchmesser, um die Miindung etwas verdickt.

Schlauchc fast keulig, 90—100x38—45 /z; Sporen zu 8, wasser-

hell, im Alter knitterfaltig, wie grubig zerfressen, elhpsoidisch, beider-

seits abgerundet, oder fast kugehg, 4—8 mal der Lange und 2—3 (—4)

mal der Breite nach geteilt, 21—30x12—18//.

Jod fiirbt Hymenialmasse rot.

Auf Kalk und Dolomit.

Siebcnbiirgcn: Petrozscny Bolibarlani — Lojka (M., W.),

Livezeni — Zschacke; Ungarn: Radovic Skaly (H. L.), Gipfel des

Chocs im Komitat Arva (W.) — Lojka; Krain: Veldes— Steiner (W.)

;

Tirol— Arnold (H.Ba.), Monte Roen— Pfaff (!) ;
Frankischer Jura—

Arnold; Schwabischer Jura — Rieber (H. L.); Schlesien — Eitner;

Harz: Riibeland — Hampe? (Br.); Westfalen — Lahm (M.).

var. alpina (Metzler),

Syn.: Polyblastia alpina Metzler im Brief vom 12. Dezcmber

18G4 an Lahm, Exs. Nr. 258 (M.).

Thallus ausgebreitet, sehr diinn, geglattet, grauweiB; Rinden-

schicht kaum unterschiedcn, Gonidienschicht 70—80 jw dick, Gonidien

geknauelt; Hyphen in Gonidien- und Markschicht 3,5 ,«
stark, ^MC

knotig, zum Teil kornig-bestreut ; Hyphen des Hypothallus etwa 2 ^

dick, ± straff; Olzellen nicht bcobachtet.

Perithezien zahlreich, halb eingescnkt, apfclformig, 0,2 0,3 m

breit.

Schlauche fast keulig, 90x38 ;«; Sporen ellipsoidisch, beidendig

stumpf, zuletzt gelblich, 24—30x12

—

14//.

Jod fiirbt Hymenialmasse rot.
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Schweiz: Rosenlauigletscher im Berner Oberland an Kalkfelsen

bei etwa 1400 m — Metzler.

B e m. : Am besten entwickelt ist der Thallus bei den Arnoldschen

Exsikkaten, dem Rieberschen und Steinerschen Funde und den west-

falischenProben. DieFlechten gleichen der Polyblastia plicata odor auch

der Biatora chondrodes. Die Hyphen dringen mindestens 20 mm tief

in das Gestein ein; nach dem Abatzen desselben dureh Salzsiiure

bleibt ein dichtes Gefilze, bedeckt von einer graucn Haut, iibrig.

Diese, bis 0,15 mm stark, besteht aus einer ungleich entwickelten,

etwa 35 pt dicken wasserhellen Rindenschicht und der darunter-

liegenden Gonidienschicht. Die wasserhellen Hyphen sind groBtcn-

teils senkrecht gestcllt, gegliedert und sehr dicht netzig-verzweigt. Die

eingcschlossenen Gonidienknauel bilden eine unterbrochene, oft senk-

recht zerkliiftcte, bis 0,2 mm dicke Schicht. Die Markschicht geht

in den Hypothallus iiber. Dieser besteht aus 3—4 ja starken, ge-

gliederten, netzig-verzweigten, hin- und hergebogenen Hyphen. Oft

finden sich ellipsoidische bis kugelige, bis 7 // imDurchmesser haltende,

oft rosenkranzartig aneinander gereihte Olzellen. Nach unten wird

das Hyphennetz immer lockerer. Das Gestein ist dichter Kalk.

Lojka 148 hingegen dringt nicht tief ins Gestein ein. Nach dem

Abatzen bleibt nur eine Haut iibrig, auf deren Unterseite der Hypo-

thallus in Fetzen herabhiingt. Die Perithezien, von der Chlamys um-

gcben, treten auf der Unterseite als kleine weiBe Perlcn hervor. Die

Rindenschicht, etwa 35 p. stark, besteht aus lockerem Gcwebe. Die

Gonidienknauel, deuthch voncinander getrcnnt, oft kettenformig

aneinander gereiht, dringen vereinzelt 150 p tief ein. Der Hypothallus

ist schwach entwickelt und "besteht aus 2—3,5 // starken Hyphen.

Olzellen wie bei Arnold 28. Das Gestein ist kristaUinischer Kalk.

Lojka 198 zeigt kaum einen epilithischen Thallus. Das Gestein

ist ein stark sandiger Kalk, so daB durch Abatzen kein brauchbares

Schnittmaterial gewonnen wird.

13. Polyblastia obsoleta Arn., Flora 53, 17 (1870).

Exs.: Arn. 370, 1475 (B. Br.).

Thallus graue, ineinander flieBende Flccke bildend, meist in das

Gestein eingefressen ; Rinde etwa 50 /^ dick, groBtenteils aus senk-

rechten, verwebten, gegliederten Hyphen bestehend; Gonidien fast

kugelig, 7—10 /a im Durchmesser, zerstreut Hegende kugelige Kniiuel

bildend, in 140—160 /i starker Schicht; Hyphen des Hypothallus 3 ji

breit, weitnetzig verzweigt, ab und an durch ellipsoidische Zellen auf

7 PL verbreitert, zuweilen fein bestaubt, wie auch der ganze Thallus ab

und an von feinem Staube durchsetzt ist.

i



300 Hermann Zschacke.

Perithezien dicht gedrangt, kugelig, eingcscnkt, nur punktformig

mit dem Scheitel hervorschend, dann der ganze Scheitel sichtbar

werdend, der bei alten Friichten zusammcnbriclit, wodurch die ganze

Pflanze den Eindruck des Verdorbenseins macht; Excipulum braun-

schwarz, 250—300 /i im Durchmesser, um die Miindung verstarkt;

Chlamys wohl entwickelt.

Schlauchc keulig, etwa 120x45 /x; Sporen zu 8, wasserhell bis

strohgclblich, ellipsoidisch, beiderseits breit abgerundet, zuletzt in der

Lange 6—8 teilig, in der Breite 2—4 teilig, 30—45 X 15—24 /i.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Habituell meist der Siaurothele caesia saprophila Arn. ahnlich.

Auf Kalk.

Ostkarpathen : Koronjis— Zschacke; Frankischer Jura— Arnold;

Thiiringcn: Plane — Lettau; Westfalen — Lahm; Rhon — Zschacke.

Polyhlastia ohsoleta unterscheidet sich von P. alhida nur durch

das oben gekcnnzeichnete AuBcre und durch die groCercn Sporen,

stimmt aber im Bau des Thallus und der Friichte vollig mit alhida

iiberein.

Hier diirfte Polyhlastia amota Arn., Flora 52, 264 (1869) an-

zuschlieBen sein. Da die Originale mir z. Zt. nicht zuganglich sind,

so vermag ich keine Beschreibung zu geben.

14. Polyblastia abscondita Arn., Flora 42, 141 (1863).

Exs.: Arn. 239 (H. B.).

Thallus sehr diinn, zusammenflieBende, braunliche Flecke

bildend; Rinde etwa 40 /x stark, dicht mit schwarzhch-braunlichen

Gonidien bestreut, aus dicht verwebten, fast rosenkranzartig geglie-

derten Hyphen bestehend; Gonidien geknauelt; Hypothallus ziemlich

dicht, aus zarten, ± stralfcn, glatten Hyphen bestehend. Perithezien

eingescnkt, nur mit der 0,1 mm brcitcn Pore sichtbar werdend, Exci-

pulum schwarzbraim, 0,2—0,3 mm breit, halbkugelig-kegelig.

Schlauche sackig- bis aufgeblascn-kculig, etwa 120x50—70 /t;

Sporen wasserhell, zuletzt gelblich, 6—8 im Schlauche, ellipsoidisch.

beidendig abgerundet stumpf , 4—8 mal der Lange und bis 4 mal der

Breite nach geteilt, 30—45x (16—)18—22 /^.

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf Dolomit und Kalkstein meist mit Thelidium absconditim zu-

sammcn.

Frankischer Jura — Arnold.

a) circularis (Th. Fr. u. Blomb.).

PolyhlafiUa circularis Th. Fr. u. Blomb., Bot. Notis. 1866, 15.

Thallus dunn, braunhchgraue, fast krcisformige Flecke bildend;

Hyphen des Hypothallus dickwandig, scpticrt, sehr locker netzig-vcr-



Die mitteleuropaischcn Verriicariaceen. II. 301

webt, in der Rinde dichter, fast rosenkranzartig gegliedcrt, die obersten

etwas gebraunt; geknauelte Gonidien.

Perithezien cingesenkt, zuletzt mit dem Schcitel hervorschend

;

Excipulum ± 0,2 mm im Durchmesser, fast kugelig, schwarzbraun;

Involucrellum kaum unterschieden.

Schlauche sackig-keulig ; Sporcn zu 8, wasserhell, meist beidendig

abgerundet stumpf, zuweilen an einem Ende zugespitzt abgerundet,

4—8(— 11) teilig in der Lange, 2—4 teilig in der Breite, bis 29 Teil-

zellen, 34—45(—52) x 18—21 fx.

Jod farbt die Hymenialmasse rot.

Auf Urkalk.

Schweden: Arboga in Westmanland — Blomberg (H. M.).

b) rodnensis.

Thallus diinn, braunlichgraue Flecke bildend; die mit fremden

Algen bestreute Rinde besteht aus dicht verwebten, gegliederten

Hyphen; die Hyphen des Hypothallus sind dicht staubig bestreut.

Perithezien vollig eingesenkt, nur mit der Pore sichtbar werdend,

spater mit dem Scheitel durchbrechend, ± kugehg; Excipulum

schwarzbraun, 0,3—0,36 mm im Durchmesser, ± kugelformig bis

kugel-kegelformig, um die Miindung etwas verstarkt, von Involu-

crellum nicht zu unterschciden.

Schlauche sackartig-keulenformig; Sporen breit-ellipsoidisch,

haufig fast kugelformig, beidendig stumpf, wasserhell, 4—8 teilig.

mauerformig zerfallend; Teilzellen fast kugelig, 30—'45x 18—23 //,

auch 28x35 /t.

Jod farbt Hymenialmasse nach schwacher Blauung weinrot.

Auf kristallinischem Kalk.

Ostkarpathen: unter dem Gipfel des Koronjis.

Bern.: Forma circularis ist durch etwas kleinere Perithezien

und reicher zerteilte Sporen gekennzeichnet, rodnensis durch groBc

Perithezien, vielfach fast kugelige Sporen und bestaubte Hyphen.

II. Emersae.

a) Moosbewohner, Muscicolae.

15. Polyblastia Sendtneri Kph., Flora 1855, 67.

Syn.: Sphaerompkale Sendtneri Korb., Syst. 337 (1855) —
Verrucaria Sendtneri NyL, Pyrenoc. 33 (1858).

E X s. : Anzi, Lang. 220 (M.) ; Arnold 130 (H. B.), 130 b (H. Br.)

;

Hepp 447 (H. Br.).

Thallus eine etwas knorpelige, bis 0,5 mm dicke, fast zusammen-

hangende, graue, weiBlich- oder blaBrotlichgraue Kruste bildend,

Paraplektenchymatisch, mit kriiftigem, schwarzem Hypothallus, von
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einer bis 50 fx starken wasserhellen, amorplien Schicht abgestorbener

Hyphen iiberdeckt; Gonidien zerstreut.

Perithezien bis 0,3 mm breit, zuerst eingesenkt, spater wenig

hervortretend, am Scheitel eingedriickt, schwarz oder blaulichschwarz,

dann von der amorphen Schicht iiberdeckt; Excipulum farblos bis

braunschwarz, mehr weniger kugelig, bis zur Halfte oder mehr vom

schwarzen Involucrellum iiberdeckt.

Periphysen verlangert, ziemhch kraftig; Schlauche aufgeblasen

keulig oder zyUndrisch; Sporen zu 8, eUipsoidisch, wasserhell, mit

wenigen (8^16) unregelmaBig angeordneten Teilzellen, 15—30 X

9—14 fi.

Jod farbt Hymenialmassc rot, bisweilen blau.

Nach Th. M. Fries, Polybl. Scand. 19 sind folgende Formen

unterschieden

:

Fimhriata Norm., Spec. loc. nat. 369 (129) der schuppen-

formige Thallus ist am zuriickgeschlagenen Rande dicht

bewimpert.

cretacea Th. Fr., a. a. O. Kruste sehrweiB, mehlig werdend.

gregraria Norm., a. a. O. Perithezien sehr dicht, haufenformig

zusammengedrangt

.

Im Hochgebirge Moose iiberziehend.

Karpathen: Gipfel der Babia Gura 1700 m — Stein (H. Br.),

Tirol: Waldrast — Arnold (B., Br.), Matreier Serlosgrube — Arn.

(H. M.), Pasterze — Laurer (H. M.); Schweiz: St. Moritz — Laurer

(H. B.), Pilatus — Hepp, Mouveran — Miiller (H. Br.); Rhatische

Alpen: Bormio — Anzi (M.). (Schottland, Norwegen, Schweden,

Finnland, nordliches RuBland).

Polyblastia bryophila Lonnr., Flora 1858, 631.

Syn.: Verrucaria bryophila Nyl., Scand. 292 (1861).

Thallus eine mehr weniger dicke, warzig-runzelige, milch- oder

grauweiBe, mehr weniger zusammenhangende Kruste bildend; Ge-

webe paraplektenchymatisch, bis 0,5 mm dick; iiber dem sehr kraftigen

schwarzen Hypothallus einc bis 150 ,« starke, aus weiBen, dicht kornig

eingestreuten Hyphen bestehende Schicht, welche die zerstreuten

oder geknauelten Gonidien einschlicBt.

Perithezien etwa 0,3 mm im Durchmesser, leicht genabelt, je nacn

der Dicke des Thallus mehr weniger eingcsenkt; Excipulum mehr

weniger kugehg, zart, schwarzlich; Involucrellum halbkugelig, schwarz.

Periphysen zart ; Schlauche sackig-keulig ; Sporen zu 8, wasserhell,

zuletzt gelblich, eUipsoidisch oder kugelig-ellipsoidisch, mit zahl-

reichen Teilzellcn, 25—46x14—28//.

Jod farbt Hymenialmasse nach leichter Blauung weinrot.
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tJber abgestorbenen Moosen oder auf humoser Erde in der Nahe

der Meereskiiste Skandinaviens (Th. M. Fries, Polybl. Scand. 18).

Finnmarken: Mestersand (H. Br.), Nasseby (H. M.) — Th. M.

Fries.

16. Polyblastia epigaea Mass. sulla Lee. Hook. Schaer. 8.; Krempelh.,

Lich. Bay. 245; Korb., Par. 344.

Thallus weinstcinartig-knorpclig, warzig-schorfig, schmutzig-

braun oder hirschbraun, unregelmaBig ausgebrcitet und dem Substrat

folgend, paraplektenchymatisch, von einer 7—20 ii starken Schicht

wasserheller, abgestorbener Hyphen bedeckt, darunter eine ebenso

Starke Schicht gebraunter Hyphen, Gonidienschicht ± 140 /^ stark,

Gonidien zerstreut, ziemUch klein, ± 5 ;« im Durchmesser, rundlich-

polygonal; Hypothallus schwarz, locker.

Perithezien eingesenkt, nur mit dem durchbohrten schwarzen

Scheitel hervorsehend, sehr klein, etwa 0,1mm im Durchmesser;

Excipulum blaB, Involucrellum schwarzlich, dem Excipulum bis zur

Halfte anliegend.

Sporen ellipsoidisch oder ellipsoidisch-eiformig, beidendig ab-

gestumpft, anfangUch -wasserhell, spater triibgelbhch, 8—14 mal der

Lange nach und 4 mal der Breite nach geteilt, mit kubischen (nament-

lich in der Mitte) oder unregelmaBigen Teilzellen, 26—37x10—15 //.

Jod farbt Hymenialgelatine schwachblau.

Auf nacktem Humusboden.

Algauer Alpen: obere Seealpe — Rehm (H. M.).

Der Beschreibung liegt ein Probchen zugrunde, das. ich der

Liebenswiirdigkeit des Herrn Geh. Medizinalrat Dr. Rehm ver-

danke.

Polyblastia gelatinosa Th. Fr., Polybl. Scand. 17 (1877).

Thallus dunn oder maOig stark, schwarz, fast gelatinos, aus

kleinen Kugeln zusammengesetzt, paraplektenchymatisch, mit zer-

streuten Gonidien, Hyphen der Rindc geschwarzt.

Perithezien halb eingesenkt, mit leicht eingedriicktem Scheitel,

0,2 mm breit, zuweilen gehauft und zusammcnflieBend; Excipulum fast

kugelig, vollig blaB oder zuweilen auBen dunkler, mit dem schwarzen

halbkugeligen Involucrellum verwachsen.

Schlauche sackig-keulig, etwa 105x35.«; Sporen zu 8, elHpso-

idisch Oder langlich, beidendig stumpf, wasserhell, der Lange nach

6—8 mal, der Breite nach 2—3 mal geteilt, 28—38 x 12—18 /i.

Jod farbt Hymenialgelatine nach fliichtiger schwachblauer

Farbung rot.

Uber abgestorbenen Moosen,

Finnmarken — J. M. Norman (H. Christiania).
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Bern.: Th. M. Fries gibt grdBerePerithezien—0,3—0,4 mm,

und auch etwas groBere Sporen an — 30—45x12—21 [i. Poly-

hlasiia nigraia (Nyl.) weicht nach Wainio, Adj. 2, 168 durch

groBere Sporen — 36—60x22—30 /i — und schwarzes Excipulum

ab; Exemplare habe ich nicht gesehen.

17. Polyblastia fugax Rehm, Arn. Fl. 1868, 523.

Thallus diinn, kleinkornig, gelbgriin, oft auch fast fehlend.

Perithezien eingesenkt, halbkugelig mit dem Scheitel hervor-

ragend; Excipulum fast kugelig, bis 0,2 mm breit, innen wasserhell,

auBen braunlich, um die Miindung herum bis zur halben Hohe hinab

vom schwarzbraunlichen Involucrellum verstarkt.

Schlauche schlank-keulig, 120 x 35 fx.

Sporen zu 8, langlich-ellipsoidisch, beiderseits etwas zugespitzt,

gelblich, der Lange nach 10—14, in der Brcite 3—4 mal geteilt,

35—38x13—17 p..

Jod farbt Hymenialgclatine nach schwacher Blauung schwachrot.

Auf Schilfsandstein in Waldgraben bci Sugenheim in Mittel-

franken — Rehm; „findet sich regelmaBig an Orten, wo auch Throm-

hium epigaeum wachst" Arn. a. a. O.

Hier ist Polyblastia evanescens Arn., Verb. zool. bot. Ges. Wien 21,

1123 (1871) anzuschlieBen. Die Originale sind mir zurzeit nicht zu-

ganglich. Was M ii 1 1 e r - Aargau in H. B.-B. als P. evanescens be-

zeichnet hat, ist eine Microglaena.

Auch Polymastia interfugiens NyL, Flora 1885, 43 steht der

P. fugax nahe. Leider laBt das Original im Herbarium Helsingfors

keine Untersuchung mehr zu. Nach Nylanders beigefiigten

Zeichnungen sind die Sporen spindelformig, 10—12 mal der Lange

und 2—3 mal der Breite nach geteilt, 36—45 // lang und 12—14 fx
breit.

b) Steinbewohner, Saxicolae.

18. Polyblastia forana (Anzi) Korb., Par. 342 (1865).

S y n. : Thelotrema forana Anzi, Cat. 105 (1860) ; Verrucaria forana

NyL, Paris 122 (1896).

E X s. : Anzi, Lang. 364 (zusammen mit Verrucaria caesiopstla

Anzi) — H. B.-B.

Thallus endolithisch, sehr diinn, graue Flecke auf dem Gestein

bildend, geknauelte Gonidien einschlieBend.

Perithezicn sehr klein, 0,15—0,2 mm breit, zahlreich, halb ein-

gesenkt, halbkugelig mit genabehem, durchbohrtem Scheitel hervor-

tretend; Excipulum fast kugelig, braunlich bis braunschwarz, vom

kraftigen, schwarzen Involucrellum bis zurHalfte bedeckt ;
Periphysen

ziemlich zart, verlangert; Paraphysen nur angedeutet.
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Schlauche bauchig-keulig, etwa 65^70x25—30 ii\ Sporen ellip-

soiclisch, wasserliell > gelblich, anfanglich bis 4 teilig, dann unregel-

maBig mauerformig zerfallend, mit 6—8—12 TeilzcUen, 21—27 x

10—14 li.

Jod farbt Hymenialmasse weinrot.

Habituell der Verrucaria rupestris ahnlich.

Schweiz : Graubiinden-Bernina Alpen, auf Dolomit des Camsciano

iiber Poschiavo — Anzi (H. B.-B.).

Polyblastia intermedia Th. Fr., Polybl. Scand. 24 (1877), unter-

scheidet sich durch etwas groBere — 0,2—0,3 breite — Perithezien

und etwas kleinere Schlauche und Sporen — 14

—

21x7—10 ft —

,

stimmt im Bau der Perithezien und in dor Zerteilung der Sporen mit

P.forana iiberein, so daO ich der von N y 1 a n d e r a. a. 0., S. 122, ge-

auBertcn Ansicht, beides seien dieselben Pflanzen, zustimme.

Ebenfalls zu P. forana (Anzi) ist zu rechnen P. forana Kernstock,

Verb. zool. bot. Ges. Wien 42, 336 (1892), aus Tirol: Jenesien, auf Sand-

stein am Wege nach Flaas (H. W.). Der Thallus ist ockerfarbig, innen

weiB; Schlauche sackig- bis aufgcblasen-keulig, 65—70 X 21—28 /i;

Sporen mit 6—8 Teilzellen, 14—20x7,5—11 ix. Die Jodfarbung ist

wechseind: bei jungen Friichten rot, bei iilteren meist blau > rot.

Zu forana (Anzi) rechne ich auch P. intermedia Lettau, Lich. von

Thiiringen, Hedwigia 52, 83, vom Sandstein am Westabhange der

Wachsenburg. Sie ist auBerlich betrachtet eine fo. suhecrustacea der

Polyblastia KernstocUi. Die Perithezien sind groBer, 0,200—0,380 p.

breit, stimmen sonst mit dem Typus iiberein. Sporen mit (6—) 8

(—12) Teilzellen, 17—21,5x9—11,5 fi.

Jod farbt nach sehr leichter blaugriinlichcr Farbung schncll

weinrot.

19. Polyblastia flavicans Miiller-Arg., Flora 57, 539 (1874).

Thallus ausgebreitet, sehr diinn, weinsteinartig, zusammen-

hangend, gleichmaBig mit dem Stein verschmolzen, durch Eisenoxyd

lehmfarbig, paraplektenchymatisch.

Perithezien 0,3—0,4 mm im Durchmesser, zu 2/3 etwa eingesenkt,

mit dem glanzlosen, schwarzen, ± grubig eingedriickten Scheitel

vortretend; Excipulum kugclig, auBen schwarzbraun, innen wasserliell,

paraplektenchymatisch; Involucrellum schwarz, klein, dem Excipulum

deckelformig aufliegcnd, an der Spitze breit durchbohrt.

Schlauche breit-ellipsoidisch oder fast eiformig, diinnhautig;

Sporen zu 8, wasserhell, ellipsoidisch oder eiformig, beidendig stumpf,

bis 8 und mchrmal der Lange nach, 2—4 mal der Breite nach getedt,

25—40

Hedwigia Band L K 20
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Jod farbt Schlauchboden schwach blau, Hymenialgelatine rot.

Auf Silikatgestein.

Schweiz: Wallis, im Bagnestal bei Torembe. — Miiller (H. B.-B.).

20. Polyblastia fuscoargillacea Anzi, Comm, soc. critt it. I, 26 (1864).

Exs.: Anzi, Langob. 368 (H. M.) als Verrucaria fuscoargillacea.

Thallus eine lehm-ockerfarbene, feinrissig-gefelderte oder staubige,

ausgebreitete, etwa 0,1mm dicke, paraplektenchymatische Kruste

bildend; Rinde ± 25 /i dick, wasserhell, nur die oberste Schicht ist

leicht gebraunt; Gonidien zerstreut, kugelig oder polyedrisch, 4—7 //

im Durchmesser.

'Perithezien zahlreich und gehauft, zuweilen zusammcnflieBend,

halbeingesenkt, halbkugelig hervortretend, 0,3—0,45 mm breit, zu-

weilen nabelig cingedriickt und durchbohrt ; Excipulum kugelig, blaB,

zuweilen auBen schwiirzlich; InvolucrcUum sehr kraftig, schwarz,

dem Excipulum urn die Pore bis etwa zur Halfte der Hohe anliegend.

Schlauche sackig- oder aufgeblasen-keulig, 80^100x35—50 /<;

Sporen farblos bis hellgelb, rundlich-ellipsoidisch, 4—6 mal der Liinge,

bis 4 mal der Breite nach geteilt, 22—29 X 15—18 ;l

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf Kalk.

Rhatische Alpen: Val Pilsella — Anzi (H. M.); Bernina

Metzler (H. M.) als Polyblastia diffracta Hepp.

Habituell der P. cupularis ahnlich, aber dutch kleinere und

anders geteilte Sporen von ihr unterschieden.

Gesamtart Polyblastia intercedens (21—23).

21. Polyblastia intercedens (Nyl.).

Syn.: Verrucaria intercedens Nyl., Pyrenoc. 33 (1858); TJielo-

trema mtirale Hepp 445.

Exs.: Arn. 146 (M.), 5G6 (Br.); Hepp 445a (Br.); Unio it. cr.

18G7 (G3) (B., Br., M.).

Thallus dicklich bis fast fehlend, fast weinsteinartig bis staubig,

zusammcnhangend oder rissig-gefeldert, geglattet oder runzelig, ruB-

farben, hirschbraun oder grauweiBlich.

Perithezien 0,2—0,8 im Durchmesser, zuweilen mehrere zu-

sammcnflieBend, der Kruste oder dem Gestein bis zur Halfte ein-

gesenkt, halbkugelig oder abgestutzt-kugelig hervortretend, zuletzt

am Scheitel meist nabelig eingedriickt und zuweilen mit mittlerer

Papille; Excipulum blaB bis schwarzhch, kugelig mit erweiterter

Miindung; Involucrellum sehr kraftig, schwarz, das Excipulum bis

zur Halfte und daruber hinaus deckend, unten zuweilen ab-

stehend.



Die mitteleuropaischen Verrucariacecn. II. 307

Periphysen zart, lang; Schlauche sackig- oder aufgeblasen-keulig

;

Sporen zu S, cllipsoidisch, fast kugclig oder langlich-ellipsoidisch,

bcidcndig stiimpf, wasserhell, im Alter gelblich oder rotlich, 22—44 x
14—22 li.

Jod farbt Hymenialgelatine, zuweilcn nach leichter Blaming, rot.

Siidkarpathen im Bulleatal an der Eisquclle 1800 m — Zsch.;

Salzburger Alpen: aiif Granit bei Gastein — Metzler (M.); Tiroler

Alpen: auf Phyllit der RoBkogelgrube— Arnold (Br.) ; Algauer Alpen:

auf Gaultsandstein der Gottcsackcrwande — Rchm (M.); Schwcizer

Alpen: auf Silikatschiefer bei Lauterbrunn — Metzler (M.), auf Sand-

stein bei Zurich — Hepp (Br.).

Bern.: Der westfalische Standort in Lahm S. 132 gehort nach

dem Belage im H. M. zu Staurothele.

P. abstrahenda Arn., Tirol 10, 100 (1873), nach dem Autor

identisch mit P. hyperhorea Th. Fr., Arct, 266.

Exs.: Arn. 642, 995, 1247.

Thallus weifigrau, fcinrissig, diinn bis fast fehlend; Perithezien

klein, 0,2—0,3 mm breit, zahlreich, herdenartig gehauft, einige zu-

sammenflieDend, abgestutzt kegelig, mit eingedriicktem bis nabelig

vertieftem Scheitel.

Schlauche 80 x 40—50 /i, sackig- oder aufgeblasen-keulig; Sporen

vielfach fast kugelig, 22—28x14—17/1.
Tiroler Alpen: Auf Kalkglimmerschiefer der Waldrast (M., Br.),

auf Augitporphyrbreccie bei Predazzo (Br.), auf Sandstein bei Pane-

veggio (Br.) — Arnold.

Bern.: P. abstrahenda ist vielleicht nur als Kiimmerform der

folgenden aufzufassen.

P. pallescens Anzi, Symbola 26 in Comm. soc. critt. it. 2 (1864).

S y n. : Verrucaria hymenea f . pallescems Anzi, Lang. 243 B.

(M.). Thelotrema rmiralis fo. alpina Hepp 445 B.

Exs.: Arn. 1068 (Br.); Hepp 445 B (Br.); Zwackh. 925 (M.).

Thallus dickhch, ± runzelig, rissig-gefcldert, grau-braunlich.

Perithezien 0,4—0,7 mm im Durchmcsser, den Felderchen halb

eingesenkt, zahlreich, gedrangt zusammenflieBend, Scheitel nabeHg

eingedriickt und meist bereift.

Schlauche sackig- bis aufgeblasen-keulig, 105—130x45—60 ;«;

Sporen 28—40 x 14—22 /^ cllipsoidisch oder eiformig-ellipsoidisch.

Jod farbt Hymenialmasse rot, zuweilcn nach leichter Bliiuung.

Karpathcn: Galizien — Boberski (Br.); Koronjis unterhalb des

Gipfels auf kristallinischem Kalk an cinem Bache — Zsch.; Babia

Gura auf Sandstein am Wasserfall eines Baches — Stein (Br.);

20*
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Tiroler Alpen: Paneveggio auf Porphyrblocken langs eines Baches —
Arnold (Br., M.) ; italienische Alpen: an schattigen Granitfelsen der Alp

von Bodrio — Anzi (M.); Schweizer Alpen: Zurich auf Sandstein —
Hepp (Br.).

Bern.: Arn. 566 (Br.) weicht von der eben beschriebenen Form

durch fast geglatteten braunen, angefeuchtet olivenbraunen, zu-

sammenhangenden Thallus mit fast aufsitzenden Perithezien ab;

habituell ahnlich ist die Flechte vom Rettenstein (Br.) Tirol 10, 100.

P. cupularis Mass. Ric. 148 (1852).

Exs.: Arn. 425, 1188 (B., Br.).

Thallus braunlichgrau, grauweifilich oder weiBlich, weinstcin-

artig, diinn bis fast fehlend; Rindenschicht ± entwickelt bis 70 /t

stark, aus wasserhellen, zum Teil senkrecht gerichteten, etwa 3,5 /(

starken, kurzgliedrigen Hyphen gebildet, dicht mit frcmden Gonidien

bestreut ; Gonidienschicht etwa 100 ft stark, die Gonidienknaucl

bilden meist eine ununterbrochene Schicht ; Hypothallus meist wenig

gut entwickelt, aus hin- und hergcbogenen, zum Teil knotig-gegliederten

4 ji starken Hyphen gebildet.

Perithezien zahlrcich, reihenartig oder haufenartig zusammen-

gedrangt, schwarz, zuweilen etwas glanzend, 0,45—0,7 mm im

Durchmesser, fast sitzend, ± halbkugelig oder abgestutzt kegelig her-

vortretend, auf dem Scheitel zuweilen mit zentraler Papille und peri-

pherem Ringe oder leicht eingedriickt und durchbohrt; Excipulum

braun bis braunschw^arz oder nur oben dunkel und unten heller oder

iiberhaupt blaB, kugelig mit erweiterter Miindung; Involucrellum

dick, schwarz, um die Pore herum und bis zur Halfte oder mehr dem

Excipulum angedriickt oder unten weit abstehend.

Periphysen kraftig ; Paraphysen fadenformig-zerflossen ; Schlauche

keulig-aufgcblasen, etwa 120x60//; Sporen wasserhell, zuletzt etwas

gelblich, ellipsoidisch oder eiformig-ellipsoidisch, 7—8 mal der Lange

und 2—4 mal der Breite nach geteilt, 28—38x17—24 jx.

Jod farbt Hymenialgelatine nach schwacher Blaufarbung rot.

Auf Kalk und Dolomit im Hochgebirge.

Ostkarpathen : Gipfel des Koronjis — Zsch.; Siidkarpathen

:

Krepaturaschlucht am Konigstein — Zsch.; Salzburger Alpen: Rad-

stiidter Tauern — Metzler (M.); Tiroler Alpen: Waldrast, Paneveggio

(B., Br.), Schlern. (B. M.); Algauer Alpen: Obermadelijoch, obere See-

alpe — Rehm (M.); Schweizer Alpen: Engelberg in Unterwalden (M.)!

Schw^eizer Jura: PaCwang — Lettau.

Bern.: Die Standorte aus Westfalen (Lahm S. 132) gehoren zu

Staurotliele dispersa.
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Forma microcarpa Arn., Tirol 16, 400 (1876), Lojka, Lich. univ.

100 (H. W.), die ich auch im Herbarium Bachmann sah, ist

mcines Erachtens nur eine Kiimmerform; Sporen in zahlreiche Teil-

zellen zerfallend, 28—31 (—35) X 19—21 /i.

P. ventosa Arn. Exs, 369 (B., M. linke Probe—die reclite gehort

zu Verrucaria tristis), von der Arnold in Tirol 30, 389 (1897) sagt:

,yaP. cuptdari Arn. vix diversa'', ist meines Erachtens von P . cwpidaris

nicht zu trennen. Thallus sehr diinn, grauweiBlich, unbegrcnzt,

mehlig, um die Perithezien herum zuweilen etwas rissig, so daB diese

wie berandet erscheinen; Thallusaufbau wie bei cupularis; Perithezien

niedergedriickt halbkugelig, oft etwas eingedriickt und durchbohrt,

bis 0,6 mm breit; Excipulum und Involucrellum wie bei cvp., Sporen

(28—)30—36x16—18 //.

Jod farbt rot.

Auf Kalk und Dolomit des Schlerns,

Auch PolyUastia deplanata Arn., Tirol 23, 128 (1887) vermag ich

nicht als eine von cupularis verschicdene Art anzusehen, wie es

Dalla Torre und v. Sarnthein in Flechten von Tirol,

546 tun.

Nach Exs. Arn. 954 (B. u. Br.) ist der Thallus weiBlich, sehr diinn,

kaum vom Gestein zu unterscheiden. Der endohthische Thallus be-

steht aus klumpigen, stark kornig-eingestreuten, zusammenhangenden

Hyphenmassen. Dieser eigenartige Aufbau ist in der feinkugeligen

Struktur des Substrates begriindet. — Ubrigens konnte ich bei den

meisten von mir untersuchtcn Citpularis-Vrohen einen eingestreuten

Thallus feststellen. — Die Perithezien sind halbkugelig, etwas ab-

geplattet, bis 0,5 mm breit, Schlauche aufgeblasen-keuhg ; Sporen

(30) 38—42x18—21 /^.

Jod farbt rot.

Nach Arnold a. a. O. messen die Sporen 36—42—45 x 15—18 /a

sollen also schlanker sein, als ich gefunden habe. Hierin und im an

Verrucaria rupestris Schrad. erinnernden AuBcren sieht Arnold das

vom Typ Abweichende; ubrigens sagt er selbst von seiner ncuen Art

»P. cup. fere nimis affinis".

Meine Crej)atura^ech.ie — in Magyar botan. lap. 10, 367 unter

P' intercedens mitgeteilt — hat einen von den anderen vollig ab-

weichenden Thallusaufbau: der Hypothallus und zum groBen Teil

auch die Gonidienschicht besteht aus etwa 7 {i starken dickwandigen,

verzweigten, aus kugeligen oder ellipsoidischcn Ghedern zusammen-

gesetzten Olhyphen. Diese Form der P. cuptdaris mag den Namen
Forma Crepaturae fiihrcn.
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Gleichfalls am Konigstein bei Kronstadt gesammelt ist Verrucaria

acrocordiaeformis Anzi, Lojka 287 an Nylander; sie weicht von meiner

Flechte durch blaulichen Thallus und nabelformig eingedriickte

Perithezien, sowie im Aufbau des Thallus ab, stimmt aber sonst mit

Polyhlastia cuptilaris iiberein.

Die hyaline Rinde ist nur 7

—

10 jj. stark; die Gonidienschicht,

70—UO /i machtig, hat fast senkrecht angeordnete Gonidienknauel.

Der gut entwickelte Hypothallus besteht aus 3,5—4 /i dicken, meist

knotig-geglicderten Hyphen, die vielfach auf 5 /j. erweiterte ellipso-

idische Zellen aufweisen.

liber den systematischen Wert der Unterarten von P. intercedens

gehen die Ansichten sehr auseinander. Verrucaria acrocordiaefonnis

Anzi, Cat. 105 wird wohl fast allgemein mit intercedens vereinigt; nur

Stitzenberger, Lich. helvet., fiihrt sie als besondere Art auf.

Krempelhuber, Lich.-Fl. Bay. 244, sowie K 5 r b e r , Par. 343

bezweifcln die Selbstandigkeit der cwpularis] Stitzenberger
a. a. 0. fiihrt sie als Form von palhscens an. Bei Arnold in den

lichenol. Ausfliigcn in Tirol 30, 389 (1897) und Jatta im Sylloge

(1900) sind iyitercedens bez. hyjierhorea, pallescens und cupularis gleich-

wertige Arten. Meinc Untersuchungen habcn mich zur Ansicht T h.

M. Fries, die er in den Po/?/?>Z. scancZ. vertritt, gebracht. Ich halte

hyperhorea, pallescens, cuptdaris fiirUnterarten der intercedens. Hyper-

horea-ahstrahenda ist gekennzeichnet durch kleine Perithezien und

feinrissigcn Thallus, pallescens durch groBc halbeingesenkte, nabelig

eingedriickte Perithezien und dicklichen, ± runzeUgen Thallus,

cuptdaris durch groBe, fast aufsitzende Perithezien und geglatteten

Thallus. Sie ist ausschlicBlich kalkbewohnend, wahrend die beiden

ersten vorwiegend auf Kieselgcstein zu finden sind.

Gleichfalls in den Formenkreis der Polyhlastia intercedens gehoren

die beiden folgenden Arten:

22. Polyhlastia gneissiaca Miill.-Arg., Flora 57, 538 (1874).

Thallus unterbrochen ausgebreitet, weinsteinartig-mehlig, weiB,

diinn, hier und da etwas warzig verunebnet.

Perithezien 0,3—0,5 mm, zu Vs der Hohe dem Thallus eingesenkt,

halbkugelig hervortretend, zuweilen mit leicht eingedrucktem Scheitel;

Excipulum kriiftig, kugelig, schwarzbraun , 0,2—0,3 mm im Durch-

messcr; Involucrellum dem Excipulum bis zu V3 seiner Hohe locker

anliegend, kriiftig, schwarz.

Schlauche stumpf, langlich-eiformig, 100x40 /i; Sporen zu 8,

wasserhell, zulctzt blaBbriiunhch, ellipsoidisch-eiformig, beidendig

abgestumpft, bis 8 mal der Lange und 4 mal der Breite nach unregel-

maBig geteilt, 24—32 x 14—18 /i.
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Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf GneiB.

Schweiz: Wallis, im Bagnestal bei Torembe — Miiller (H. B.-B.).

Habituell der Polyhlastia verrucosa und P. scotinospora ahnlich,

aber durch die kleinen Perithezien und die Sporen unterschieden.

Durch den Thallus und die verhaltnismaBig kleinen, zuletzt

braungefarbten Sporen von den bekannten Formen der Polyhlastia

intercedens zu trennen. Bei Schnitten fallt das Perithezium leicht

aus, so daB das Involucrellum, wie M ii 11 e r a. a. 0. bemerkt,

als Schildchen im Thallus zuriickbleibt.

23. Polyblastia vallorcinensis De Crozals, Revue savoisienne 1910,

3. fasc, Sonderdruck S. 10.

Thallus aschgrau oder braun, angefcuchtet dunkelgriin werdend,

zuweilcn von schwarzen Linicn durchzogen, sehr diinn, glatt, zu-

sammenhangend, oder etwas dicker und ganz kleine Felderchen

bildend, paraplektenchymatisch, Gonidien zerstreut, kugelig, 6—7 /x

im Durchmesser.

Perithezien mattschwarz, fast kugelig-aufsitzend, nur bis V* iiii**^!"

Hohe dem Thallus eingesenkt, zuletzt ± nabelig-eingedriickt, 0,3 bis

0,6 mm im Durchmesser; Excipulum kugehg, schwarzbraun ; Involu-

crellum kraftig, schwarz, das Excipulum meist bis zur Basis deckend.

Periphysen zart; Schlauche sackig-keulig ; Sporen 8, eUipsoidisch,

wasscrhell, braun werdend, unregelmaBig mauerformig zerfallend,

25—35(—44) X 16—18 (—22) pi.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Granit.

Westalpen: An fast senkrechten, feuchten Felswanden am rechten

Ufer der Eau-Noire bei Vallorcien (Haute Savoie) — De Crozals.

Durch die diinne glatte Kruste, die fast aufsitzcnden Perithezien,

die braunvverdenden Sporen von P, intercedens, der sie im iibrigen

sehr nahe steht, geschieden.

24. Polyblastia bosniaca A. Zahlbr., Ann. k. k. naturhist. Hofmuscum

4, 358 (1889).

Thallus dicklich, weiB, ins Blauliche spielend, geglattet, zu-

sammenhangend, etwas runzclig, von einer ±deutlichen schwarzlichen

Linie umgcben.

Perithezien flach kugehg, aufsitzcnden, bis 1 mm breiten

thaUinischen Warzen eingesenkt, mit dem abgeplatteten Scheitel

sichtbar werdend; Excipulum kraftig, schwarz, fast kugclig, an der

Miindung verdickt, 0,6 mm breit, 0,7 mm hoch, urn die abgeplattete

Miindung herum ist das Thallusgewebe (Involucrcllum) ± stark kohlig.
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Periphysen zart; Schliiuche keulig, 120x55 //, schr verganglich;

Sporen zu 8, eiformig, wasscrhell > gelblich, 32—37x 17—19 j«,

der Langc nach 8, der Breite nach 2—3 teilig.

Jod farbt Hymcnialmasse nach leichter fliichtiger Blauung rot

bis rotbraun.

An Dolomitfelsen.

Bosnien: Treskavica — Beck (H. W.).

P. Lojkana Zsch.

Thallus schmutzig-weiB, grau, ohne Grenzlinien, sonst wie bei

bosniaca.

Perithezien anfanglich dem Thallus voUig eingesenkt, zum Teil in

1 mm breiten flachen Warzen, spater mit dem abgeflachten Scheitel

hervorragend, dicht gedrangt, haufig zusammenflicBcnd ; Exci-

pulum fast kugelig, sehr kraftig, schwarz, 0,6 mm breit, 0,7 mm hoch,

um die Pore herum verdickt, mit dor dmxhbohrten Miindung hervor-

trctcnd, vom vcrkohlten Thallus (Involucrcllum) wallartig umgeben.

Schlauche keulig, etwa 120x50 /x; Sporen ellipsoidisch-eiformig,

39—49x20—24 /i.

Jod farbt Hymenialmasse nach schwacher, fliichtiger Blau-

farbung rot.

Auf Dolomit.

Ungarn: Kom. Maramaros, Feherpatak auf dem Pop Ivan

Lojka (H. W.).

Bem.: Lojka hat seine Flechte Nr. 3878 zu Verrucaria

aci'ocordiaeformis Anzi gezogen. In der Tat macht die Probe da, wo

der Thallus verhaltnismaCig diinn ist, wo die Perithezien halbkugelig

aufsitzen, den Eindruck von PolyUastia cuptdaris] wo hingcgen der

Thallus kraftig entwickelt ist, erschcint die Flechte als eine lippige

Form von bosniaca. Dazu kommt der iibereinstimmende Bau der

Perithezien. Bei bciden entspricBcn die Schlauche nicht nur dem

Grunde, sondern auch den Seitenwanden der Frucht. In dieser Be-

ziehung sind die Perithezien von P. bosniaca, P. Lojkana und P. scotinO'

spom gleich gebaut. Die beiden ersten Formen scheinen wie die

Ictztcre auf fcuchtem schattigen Standorte zu wachsen.

B. Melanosporae.

Polyblastia nidulans (Stenh.) Korb., Par, 340 (1863).

S y n.: Verrucaria nidulans Stenh., Vet. Ak. Forh. 1857, 121.

Exs.: Arn. 1474 (H. B., Br.).

Thallus endolithisch, aus kraftigen hin- und hergebogenen Hyphen

bestehend, die in den oberen Schichten dichter verwebt und fast
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roscnkranzartig geteilt sind, die obersten gebraunt, auf dcm Steine

handgroBe rotbraunliche Flecke bildcnd. Gonidien geknauelt.

Perithezien klein, zuerst vollig eingesenkt und nur mit der Spitze

hervorragend, dann mit erweiterter Miindung frei und endlich nach
dem Ausfalien halbkugelige Gruben hinterlassend ; Excipulum scliwarz-

braiin, kugelig-eiformig, 0,25—0,36 mm im Durchmesser, um die

Miindung herum mit dem kleinen glcichfarbigen Involucrcllum vollig

verwachsen. Periphysen zart, ziemlich lang.

Schlauche aufgeblasen-keulig, Sporen zu 8, eiformig, ellipsoidisch

Oder fast kugelig, zuerst 2-, dann 4 teilig, endlich mauerformig-zer-
fallend, zuletzt dunkelbraun bis schwarz, 21—31x15—24 /l

Hymenialmasse durch Jod rot, zuweilen leicht blau gefarbt.

Auf Kalkfelsen.

Gotland (B., Br.) Oland.

Polyblastia subinumbrata (Nyl.).

Syn.
: Verrucaria subinumbrata Nyl., Flora 1878, 246.

Thallus grau, unebcn, diinn bis fehlend.

Perithezien halb eingesenkt oder demGestein aufsitzcnd, bis0,5mm
breit, schwarz, matt; Excipulum kugelig, schwarz, 0,3 mm breit, vom
flach-halbkugeligen, kraftigen, schwarzen, unten abstehenden Involu-

crcllum iiberdeckt; Periphysen zart. Schlauche keulig-sackig, etwa

80x28—30 /i; Sporen eiformig, breit-ellipsoidisch bis fast kugelig,

quer 4 teilig, durch Langswande mauerformig, bald dunkelbraun bis

schwarzlich, 20—28(—30) x (11—)15—18(—20) //.

Jod farbt den Schlauchboden schwach blau, die Hymcnial-

masse rot.

Auf granitischcm Gcstein.

Westirland: Kylemore — Larbalestier (H. H.).

L e i g h t o n , Lich. of Gr. Brit. 3. Aufl. 492 gibt farblose Sporen

an. Die Sporen gleichen in Form denen von Polyblastia nidulans, in

Zerteilung denen von Polyblastia fuscoargillacea \ habitucll gleicht die

rlechte der Polyblastia scotinospora.

25. Polyblastia scotinospora (Nyl.) Hellb., Vet. Ak. Forh. 1865, 478.

Syn.: Verrucaria scotinospora Nyl., Scand. 270 (1861).

E X s. : R a b e n h o r s t 962 (H. Br.), Unio itin. Hellbom 1867,

Nr. 64 (H. B., Br.).

Thallus diinn, ungleichmaBig warzig, weiBhch oder fast fehlend.

Perithezien 0,6—1 mm, fast kugelig, aufsitzend oder halb

eingesenkt, zuweilen mit deutlich eingedrucktem Scheitel; Excipulum

fast kugelig, schwarz. Involucrcllum sehr dick, schwarz, dem Ex-

cipulum um die Pore herum bis zur halben Hohe oder mehr dicht an-

liegend.
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Periphysen zahlreich, zart, verlangert. Paraphysen durch die

Hymenialgelatinc durchzichende Fadcn angcdeutet. Schlauche

sackig- oder aufgeblasen-keiilig, dem Grunde imd dcr Seitenwand

des Peritheziums entspringend. Sporen ellipsoidisch oder langlich,

beiderseits stumpf oder ein wenig zugespitzt, braun oder braunschwarz,

unregelmaBig zerfallend, 26—40x 13—21(—24) /«.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Forma monstrum Korb., Lich. sel. Germ. 411 (1870) als Art.

Kruste fast fehlend.

Auf feuchtem, schattigem Silikatgestein der Hochgebirge.

Tirol — Arnold, Carestia (H.Br.); Riesengebirge — Korber,

Stein (H. Br.), Wales, Irland, Schottland, Norvvegen, Schweden (Her-

jedalen, Lapponia Lulensis — Hellbom H. M.), Halbinsel Kola.

In Mitteleuropa wurden noch nicht aufgefunden: Polyblastia

gothica Th.M. Fries, Bot. Not. 18G5, 112, Polybl. Sc. 26; Leight., Lich.

Gr. Brit. 3, Aufl., 490, und die mit ilir verwandte P. pseudomyces

Norm., Vet. Ak. Forh. 1870, 805; Th. M. Fr., Polybl. Sc. 26. Ich sah

die Originale aus dem Herbarium Upsala. Die bcidcn Arten unter-

scheiden sich von den oben beschriebenen schwarzsporigen durch

kleine Perithezien und kleine, schmale wenigzellige Sporen. Gothica

wachst auf abgcstorbenen Moosen und humoser Erde, pseudomyces

auf den verschiedcnsten Substraten: Erde, Gestein, morschem Holze.

V. Sporodictyon Mass, Flora 1852, 322.

Sichtbarer Thallus meist gut entwickelt, anfanglich die Peri-

thezicn vollig bedeckend, spater den Scheitel derselben ± frei lassend;

Involucrellum meist kraftig entwickelt; Sporen zu 8, groB, iiber 45 /i

lang, in vielc (— 80) Tcilzellen zerfallend, zuletzt braunlich oder

schwarz.

Bestimmungsschliissel.
A. Thallus sichtbar; Perithezien thallinischen Warzcn eingesenkt,

zuletzt ± frei.

I. Sporen bald dunkel werdend.

a) Thallus dunkel, dunn, fast glatt; Perithezien bis zur

Miindung vom Thallus bedeckt; Wasserpflanzen

b) Thallus heller.

P, Henscheliana

1. Thallus dick, rissig, warzig gefeldert, weiBlich oder

fast fehlend; Sporen zuletzt schwarz, bis 84 {i lang

P. theleodes.
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2. Thallus diinn, rissig, klein, kornig-gefeldert, braun-

lichgrau; Sporen zuletzt braun, bis GG /( lang

P. suh'pyreno'phora.

11. Sporen langer wasserhell bleibend, ± braunlich werdend.

a) Sporen liber 30 /i breit.

1. Involucrellum groB, das blasse Excipulum bis zum
Grunde deckend P. fartilis.

2. Involucrellum klein, nur den Scheitel des kohligen

Excipulums deckend .... P. turicensis,

b) Sporen unter 30 /jl breit.

1. Perithezien von thallinischen Warzen umschlossen.

a) Thallus diinn, + zusammenhangend, braunlich

;

Gestcinsflcchte .... P. Tarvesedis.

p) Thallus it dick, k5rnig-warzig oder warzig-

rissig, grau; Erdflechte . P. terrestris.

2. Perithezien dem Thallus eingesenkt

P. suhocellata.

B. Thallus unsichtbar, giinzlich endolithisch ; Perithezien vollig ein-

gesenkt, auDcrlich nur durch einen grauen Fleck angedeutet

P. clandestina.

26. Polyblastia Henscheliana (Kbr.) Lonnroth, Flora 1858, 631.

Syn. : Sphaerofnphale Henscheliana Korber, Syst. 336 (1855);

Sporodictyon Henschelianmn Korb., Par. 332 (1863); Verrucaria sub-

umbrina Nyl., Vet. Akad. Forh. 1860, 296; Verrucaria Henscheliana

Leight., Lich. Brit. 489 (1879).

Exs.: Arn. 1508 (H. B.).

Thallus dunn, ausgebreitet, zusammenhangend oder etwas rissig,

fast glatt, graubraun oder schwarzbraun, feucht schwarzgriin, para-

plektenchymatisch, mit gebraunter Rindenschicht.

Perithezien 0,6—0,8 mm breiten, fast halbkugcligen thalHnischen

Warzen eingesenkt, nur mit der Miindung hervorsehend. Excipulum

fast kugclig, mit schmaler, verzogener Miindung, blaB-hellbraun,

gegen die Miindung dunkler, hier mit dem Involucrellum vollig

verschmolzen, das bis zu seinem Grunde dem Excipulum anliegt und

hier entweder nach innen oder nach auBen umbiegt.

Periphysen zart, verlangert, bis 55 n lang. Schlauche sackig-

keulig. Sporen zu 8, eiformig oder langlich, beiderseits stumpf, zu-

letzt schwarzbraun, mit zahlreichen Zellen, 42^60x21—35 /f.

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Im Hochgebirge an liberflutetem Urgestein.
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Tirol — Arnold (H. B., H. M.); Riesengcbirge — Stein (H. Br.).

(Skandinavicn, Schottland).

Bern.: 1. PolyUastia rohuMa Am. Tirol 13, 251 (1874). mil Sporen
bis zu 90x38 /i, ist nach Arn. 25 (388) kaum von P. Hen-
sckeliana verschieden; an Exemplaren vom Kraxentrag

(H. M.) maD ich 52—66x25—31 //.

2. Sphaeromphale cruenta Korb., Syst. 336, in Herb. Br. von
Stein gesammelt, ist P. Henscheliana mit einer Schicht

fremder Algen bedeckt.

3. Verrucaria suhumhrina NyL, Scand. 296— Finnland: Kiih-

mois — Norlin (H. H.) stimmt im wesentlichen mit Poly-

hlasiia Henscheliana iiberein. Sic unterscheidet sich von
den von niir untersuchten Tiroler und schlesischen Flechten

durch den rauhen, fast kleiigen Thallus, etwas groBere

Sporen (52—72x25—32 ji)^ sowie durch ein schwarzes

Excipulum, konntc also, wenn sich letzteres als durch-

greifender Unterschied herausstellen sollte, als besondere

Form von Henscheliana aufgefiihrt werden.

Leight., Brit. Lich. 3. Aufl., S. 485 gibt fiir suhumhrina ein

.,Perithezium dimidiate", fiir Henscheliana (S. 489) ein ,,Perithezium
entire'' an. Das ist nicht richtig, sondern das Pcritliezium beider ist

,,dimidiate'\ d. h. das Excipulum ist von einem deutUch geson-
dertem Involucrellum bedeckt.

Gesamtart Polyblastia theleodes (27, 28).

27. Polyblastia theleodes (Smf.) Th. Fr., Spitsb. 48 (1867).

Syn.: Verrucaria theleodes Smf., Suppl. 140 (1826). — Sporo-
dictyoii Schaererianum M2iss., Flora 1852, 327.— Verrucaria verrucosa-

areolaia NyL, Pyrenoc. 34 (1858). — Sporodictyon theleodes Th. Fr.,

Arct. 264 (1860).

Exs.: Arn. 1572 (B.); Korber321 (Br.);Krypt.exs.Wien579(B.);
Schweiz. Krypt. 476 (Br.).

Kruste gewohnlich dick, warzig-gefeldert oder fast schorfig bis

fast fehlend, paraplektenchymatisch, weiBlich, oft rothch angehaucht;
Rindcnschicht 30—40 ;«, farblos und amorph, Gonidien zerstreut
durch das Gewebe.

Perithezien bis 0,8—1 mm breit, thallinischen Warzen eingesenkt,
mit dem haufig abgestutzten und nabelig vertieften Scheitel ± frei

werdend, zuletzt dem Thallus aufsitzend und nur mit der Basis ein-

gesenkt. rauh; Excipulum kugelig, blaC. nur um die Mundung herum
schwarz, hier mit dem sehr kraftigen Involucrellum, das nach unten
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± absteht, vollig verwachsen. Zuweilcn ist am sonst farblosen Ex-
cipulum die auBerste Schicht schwarzlich gefarbt.

Periphysen sehr lang, zart, geschlangelt ; Schlauche bauchig-
oder sackig-keulig; Sporen ellipsoidisch bis fast langlich, beidendig
abgestumpft, in fast wiirfelige, ziemlich groBe Teilzellen zerfallend,

anfangs wasserhell, bald schwarzlich, 63—84x35^45 /<; Paraphysen
durch feine, die Hymenialgelatine durchziehende Faden angedeutet.

Jod farbt die Hymenialgelatine rot.

fo. imtndata Nyl. bei Crombie, Lich. brit. 110.

Thallus fast fehlcnd; Perithczien fast kugelig aufsitzend, rauh,

am Grunde mit Spuren des Thallus.

An feuchten Kalk-, Dolomit- und Sandstcinfelsen.

Tirol: Blaser — Stein (Br.); Schweiz: Mont Saleve — Bernet,

Miiller (Br.) ; Wiirttemberg bei Heidenheim — Rieber (B.). (Labrador,

Irland, Wales, Schottland, Skandinavien).

28. Polyblastia subpyrenophora (Leight.) Th. M. Fries, Polybl. Scand.

16 (1877).

Syn. : Verrucaria subpyrenophora Leight., Brit. Lich. Aufl. 2,

454 (1871).

Thallus eine diinne, braunlichgraue, plektcnchymatische, klein-

kornig rissig-gefelderte Kruste bildend; Rinde aus zuweilen gebraunten

Hyphen bestehend; Gonidien im Thallus zerstreut.

Perithezien zuletzt nur am Grunde mit Thallus bekleidet,

^.6—0,8 mm breit, aufsitzend, kegelig-halbkugclig, mit etwas cin-

gedriicktem Scheitel, zentraler Papille oder feiner Pore; Excipulum
kugelig, unten blaB, oben braun, an der Pore mit dem schwarzen

glockenformigen, unten abstehenden Involucrellum verbunden,

zwischen beiden ein heller Streifen plektenchymatischen Gewebes.

Periphysen zart, ziemlich lang; Sporen zu 8, anfanglich wasserhell,

zuletzt dunkelbraun, ellipsoidisch, ellipsoidisch-langlich oder fast

kugelig, meist in wiirfelformige Teilzellen zerfallend, 48—66 x 28—39 /i.

Paraphysen durch zahlreiche Faden in der Gelatinemasse ange-

deutet.

Schweiz: Rigi — Hegetschweiler (nach Stitzenb. Lich. helv.

1223).

Bern.: Der Beschreibung liegt ein im Herb. Boissier befindliches

Originalprobchen von Cwen Cywion (Wales) zugrundc.

29. Polyblastia fartilis (Nyl.).
r

Syn.: Verrucaria fartilis Nyl., Flora 1881, 7; Hue, Add. 1764.

Thallus schmutzig-grauweiB, diinn, runzclig, ausgebreitet.
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Perithezien bis 1,1 mm breiten thallinischen Warzen eingesenkt,

nur die Pore oder spater den Scheitel ± entbloBend; Excipulum

blaB oder die AuBenschicht schwarzlich, nach oben zu schwarzbraun

bis schwarz, hier mit dem kraftigen schwarzen Involucrellum ver-

schmolzen, von demselben in ganzer Hohe bedeckt.

Periphysen sehr zart, ziemlich lang, straff oder etwas geschlangelt

;

Schlauche sackig, bis 210x85 /«; Sporen ellipsoidisch, beidendig ab-

gerundet, der Lange nach bis 16 mal, der Breite nach 6 mal geteilt,

± unregelmaBig mauerartig zerfallend, bald triib graugelb gefiirbt,

46—63—75—92 x 27—35—42—50 /i.

Paraphysen wie bei den Verwandten durch zahlreiche Faden in

der Hymenialmasse angedeutet.

Jod farbt nach zarter blaugriiner Farbung die Hymenialmasse rot.

Auf fenchten kalkhaltigen Sandsteinen.

Schweiz: Zug — Hegetschweiler (H. H.); Pyrenaen: Cauterets in

einem Bache — Lamy 1880 — Original (H. H.).

Bern.: Beide Proben aus Nylanders Sammlung weichen auBer-

lich ab. Die Pyrenaenpflanze laBt nur die Pore der Perithezien sehen

und hat groBere (63—92x35—50//) Sporen; die Perithezien der

Schweizer Flcchten sind nur am Grunde vom Thallus iiberkleidet, die

Sporen sind kleiner — 46—63 x 27—35 fx.

— Letiavii Zsch. 1914.

Thallus diinn, ausgcbreitet, mehlig, weiBlich, angefeuchtet grau-

griin.

Perithezien groB,aufsitzend, zuerst vom Thallus vollig iiberkleidet,

dann mit dem schwarzen Scheitel frei; Bau wie bei fartilis.

Schlauche sackig, 175x75//; Sporen sehr lange wasserhell, zu-

letzt trubgraugelbhch, 12—16 mal der Lange, 5—7 mal der Breite

nach geteilt, ellipsoidisch, beidendig abgestumpft, zuweilen auch fast

kugelig (50—) 57—73 (—80x 29—37(—40 //).

Jod farbt Hymenialmasse rot.

An schattigen Kalksteinwanden.

Vorarlberg: in der Biirser Schlucht bei Bludenz 700 m — Lettau

(H. L.).

P. subviridicans (Nyl.).

Syn.: Vermcaria subviridicans Nyl., Flora 1877, 5G0; Hue,

Add. 1762.

Thallus im frischen Zustande griinhch, trocken grauweiBlich,

diinn, runzelig, zusammenhangend; Perithezien 0,6—0,8 mm breit,

niedergedriickt halbkugehg, thalhnischen Warzen eingebettet, aus
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denen der schwarze Scheitel hervorsieht; Sporen triib graugelb,

ellipsoidisch^anglich, 46—70x24—30 p..

Irland; auf Steinen der Gebirgsbache von Kylemore — Larba-

lestier (H. H.).

30. Polyblastia turicensis (Winter).

S y n. : Sporodictyon turicense Winter in Arn. 698 (1876) ; Winter,

Hedwigia 16, 53—59 mit Tafel (1877).

Exs.: Arn. 698 (Br.).

Thallus kleinwarzig-kornig, dann staubig-mehlig, schwach rissig,

grau oder schmutzig-weiB, angefeuchtet graugriin, paraplekten-

chymatisch.

Perithezien ziemlich groB, anfanglich vom Thallus voUig iiber-

kleidet, spater mit dem flach gewplbten schwarzen Scheitel frei und
nur am Grunde vom Thallus bedeckt; Excipulum kugelig 0,4—0,5 mm
im Durchmesser, anfanglich blaB und nur an der Miindung schwarz,

allmahlich wird das ganze Excipulum an der AuBenscite schwarz;

Involucrellum deckt nur den Scheitel dcs Excipulums bis zur Halfte

seiner Hohe in Form einer flachen Glocke von bis 0,6 mm Durch-

messer.

Periphysen schlank, verzweigt; Schlauche bauchig, etvva 180 x
75

—

80//; Sporen ellipsoidisch oder eiformig-elHpsoidisch, der Lange
nach 16, der Breite nach 7 mal geteilt, zuletzt briiunlich, 60—70x
30—38

ft.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

An nassen kalkhaltigen Sandsteinfelsen.

Schweiz: KiiBnachter Tobel bei Zurich — Winter (B., Br.).

Gesamtart Polyblastia Tarvesedis (31, 32, u. f).

31. Polyblastia Tarvesedis (Anzi).

Syn.: Thelotrema Tarvesedis Anzi, Cat. lich. 105 (1860).

Exs.: Anzi, Lang. 237 (H. M.).

Thallus graubraunlich, ausgebreitet, weinsteinartig, diinn, zu-

sammenhangend oder sehr feinrissig, paraplektenchymatisch, mit

zerstreuten Gonidien.

Perithezien einzeln oder zusammenflieBend, halbkugelig auf-

sitzend, bis 0,8 mm brcit, vom Thallus iibcrzogcn, daher etwas rauh,

nur mit dem schwarzen, zuletzt etwas eingcdriickten und durchbohrten

Scheitel hervorsehend ; Excipulum ± kugehg, blaB, auBen zuweilen

etwas schwarzlich, gegen die Miindung schwarz, hier mit dem Involu-

crellum verbunden ; Involucrellum sehr kraftig, schwarz, halbkugehg,

am Scheitel durchbohrt, dem Excipulum bis zur Mitte anliegend,

'mten abstehend und schwacher werdend.
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Periphysen etwa 35 /« lang und 1 [i breit; Schliiuche bauchig-

keulig, etwa 140—150x58—60 fx] Sporen ellipsoidisch, zuweilen

etwas gekriimmt, bohnenformig, an einem Ende etwas zugespitzt,

wasserhell, braunlich werdend, anfanglich 4 teilig, zuletzt der Lange

nach 10—16, der Breite 3—5 mal geteilt, 52—67x21—28 /^i Para-

physen durch Faden angedeutet.

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf feuchtem Gliinmerschiefer.

Schweizcr Alpen: Spliigen — Anzi (H. M.).

Anzi, Cat. 105 und Jatta, Syll. 571 geben die SporengroBe mit

28x15—16 /( zu klein an.

Uber die systematische Stellung von P. Tarvesedis herrscht

groBe Unsicherheit. K o r b e r , Par. 352, halt die Flechte fiir nicht

wesentlich verschieden von Thelidiufn ruhellum, da er in dem von

Anzi erhaltenen Probestiick nur 4 zellige, etwas gelbliche Sporen

sah; auch Stitzenberger, Lich. Helv. Nr. 1208, sieht in ihr

ein Thelidnim. Arnold kommt der Wahrheit niiher, er stellt

Tarvesedis zu Polyhlastia, (Flora 1870, 10) in die Vcrwandtschaft von

Polyhlastia Hegetschweileri. Dicse Ansicht griindet sich auf die

Sporenform, die er an seinem Exemplar sah und Flora 1870, Tafel 1,

Fig. 22 darstellt. Die Sporen sind farblos, 4—8 teilig, einzelne Teil-

zellen sind durch eine Querwand noch einmal geteiit, so daB 7—9 Teil-

zellen sichtbar sind; die Lange der Sporen betriigt 36—50 /jl, die Breite

16—19 //. Anzi a. a. O. gibt selbst 6—20 Teilzellen an, aber bedeutend

kleincre Sporen. Entwcder hat Anzi unter 237 zwei verschiedene

Flechten ausgegeben, oder die genannten Forscher haben Stiicke,

die nur jugendliche Friichte aufweisen, von Anzi erhalten.

32. Polyhlastia terrestris Th. Fr., Arctoi 265 (1860).

Exs.: Anzi, Langob. 236 als Thelotrema verrucosa'areolatam

(H. M.).

Phallus mehr weniger dick, kornig-warzig oder warzig-rissig,

aschgrau oder graugriin, paraplektenchymatisch, mit zerstreuten

Gonidien.

Perithezien 0,6—0,8 mm breiten Warzen der Kruste vollig ein-

gesenkt, nur den Scheitel entbloBend, im Alter mehr weniger frei;

Excipulum schwarz oder schwarzlich, fast kugelformig, vom kraftigen

Involucrellum bis zur Basis bedeckt.

Periphysen ziemlich lang, zart; Paraphysen durch zahlreiche

Faden in der Hymenialgelatine angedeutet; Schlauche sackig- oder
___JT 1_"t__ -1 1 r*» * jr-^ _ ^ ^ -It* 'J^-H-i^-fch

keulenformig disch,
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der Lange und 4—5 mal der Breite nach geteilt, 44—75(—80)x
18_28(—30) II,

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Erde und steinigem Boden des Hochgebirges.

(Skandinavien — Th. M. Fries, Polybl Scand. 15; Herjedalen
St. Midtaklappen — Hellbom [H. M.].)

Tirol: Brenner — Arnold; Rhatische Alpen — Anzi (H. M.).

Bern.: Var. macrospora Arnold, Tirol 13, 264 ist von dam
Typus nicht verschieden; die SporengroCe 60—80x27—30// fallt

in die Variationsweite der Art.

Polyblastia subocellata Th. M. Fries, Polybl. Sc. 16 (1877).

Thallus eine diinne, schmutzig-weiBe, schorfige, paraplekten-

chymatische Kruste bildend; Gonidien ± 7 /x im Durchmesser, zer-

streut.

Perithezien 0,5—0,6 mm breit eingesenkt, bis auf den Scheitel

vom Thallus bedeckt, nicEt selten vom weiBen Thallus kreisformig

umgeben; abgeflacht-kugelig; Excipulum innen wasserhell, auBen
von einer dicken kohligen Schicht, die sich vom schwarzen Hypo-
thallus wenig abhebt, umgeben; nach oben in ein flaches, wenig

dichtes Involucrellum iibergehend.

Periphysen zahlreich, zart, 35—40 /* lang; Schlauche bauchig-

keuHg; Sporen ellipsoidisch oder langUch, wasserhell > triib-gelblich

Oder braunlich, 46—63 X 19—30 /i.

Jod farbt Hymenialgelatine rot, bisweilen mit vorhergehender

leichter Blauung.

tJber Moos.

Norwegen: Dovre, Kongsvold — Th. M. Fries (H. Upsala).

Bern.: Habituell von den beiden vorigen abweichend, doch ini

Bau der Sporen mit ihnen iibereinstimmend.

Durch die Sporenform vollig abweichend von ihncn ist die nicht

geniigend bekannte P. homhospora Th. Fr. u. Almqu., Bot. Not. 1867,

108, Th. M. Fr., Polybl. Sc. 16. Ich sah das auBerst diirftige Original-

exemplar aus dem Herb. Upsala.

33. Polyblastia clandestina (Arn.).

Syn.: Sporodidyon dandestinum Arn. in Verh. zool. bot. Ges.

Wien 21, 1135 (1871).

Exs.: Am. 521 (H. B.. Br.), 864 (H.Br.).

Thallus ganzhch endoHthisch, sehr locker, aus zarten, diinnwan-

^igen, meist straffen Hyphen bestehend; die oberen Hyphen kriiftiger,

dickwandiger, dichter verwebt und kurz, doch nicht rosenkranz-

fftdivigia Band L V, 2J
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artig- septiert, fast kettenformig aneinander gereihte Gonidicn-

knauel einschlicBend.

Perithezien ganz eingesenkt, auBen nur durch einen, oft nur

beim Anfeuchten erscheinenden, von der Pore nadelstichfein durch-

bphrten grauen Fleck gekennzeichnet ; Excipulum 0,3—0,6 mm im

Durchmesser, fast kugelig oder halbkugel-kegelformig, braunlich bis

braunschwarz, um die Pore herum maBig verdickt. Sporen meist

langlich-ellipsoidisch, beidendig stumpf, wasserhell, mauerformig-

vielzellig, etwa lOmal der Lange und 4—5 mal der Breite nach ge-

teilt, 40^67x24

—

30//; Periphysen sehr zart, verlangert.

Jod farbt Hymenialmasse dauernd blau oder nachfolgend

schwachrot.
'

Auf Kalk und Dolomit.

Tiroler Alpen — Arnold.

VI. Bispora.
w

Mit zwei (seltener einer) Sporen im Schlauch.

Bestimmungsschliissel.
I. Sporen mittelgroB;

1. Thallus mit dem Substrat vollig verschmolzen

P, agraria.

2. Thallus kornig-scliorfig P, Vouauxi.

II. Sporen sehr groB, bald braun bis schwarz P. helvetica,

Polyblastia agraria Th. M. Fr., Vet. Ak. Forh. 1864, 275, Polybl

Sc. 15.

Thallus sehr diinn, zusammenhangend, graugriinlich, mit dem

Erdboden vollig verschmolzen.

Perithezien fast kugelig, halb eingesenkt, etwa 0,1 mm breit,

schwarz. Schlauche keulig oder aufgeblasen-keulig, bald aufgelost;

Sporen zu 2, langlich, beidendig abgerundet, der Lange nach bis

16, der Breite nach bis 6 mal geteilt, sehr lange wasserhell bleibend,

dann braun, 40—66x 15—24 fi.

Jod farbt Hymenialgelatine violett, Sporen braun.
Auf nackter Erde.

Schweden: bei Upsala und Stockholm — S. O. Lindberg (H.

Upsala). Stein, Fl. Schl., Sydow u. Lindau geben die Flechte auch fiir

die Alpen an; ich habe in der Literatur keinen Fundort angegeben

gefunden.

34. Polyblastia Vouauxi B. d. Lesd., Rech. sur les lich. des envir. de

Dunkerque 259.

- Thallus eine sehr diinne, kornig-schorfige, griinlichgraue oder

griinlichschwarze Kruste bildend, paraplektenchymatisch ;
Zellen
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eckig, 7—9 p. breit, diinnhautig; Gonidien geknauelt, freudig-griin,

kugelig, 6—11 ji im Durchmesser.

Perithezien braun oder braunschwarz, sehr klein, meist kaum
0,1 mm (0,075—0,150 mm) breit, kugelig, glanzend, mit sehr feiner

Pore, den Kornern eingemischt; Excipulum auBen braun, innen blaB.

Schlauche aufgeblasen-keulig, etwa 70x 24 /<; Sporen zu 2,

wasserhell, 35

—

46x13—18 fx, langlich, beidendig abgerundet, in der

Lange 8—12 mal, in der Breite bis 4 mal geteilt, mit wiirfeligen Teil-

zellen.

Jod farbt Hymenialgelatine schwach blau, Sporen gelb.

Uber abgestorbenen Moosen, Lederstiickchen, Knochen.

Frankreich (Nord) : in den Diinen bei Diinkirchen — Bouly
de Lesdain.

35. Polyblastia helvetica Th, Fr., Bot. Not. 1865, 112; Lich.

Spitsb. 48 (1867).

Syn.: Verrucaria gelatinosa Nyl., Pyrenoc. 21.

Nach Arnold, Tirol 11, 502 (Sonderdr. 18) auf Kalkboden der

Sherlosgrube. Ich sah ein von Rostrup auf den Faror gesammeltes

Exemplar aus dem Herbarium Upsala. Die Flechte wachst liber

Moos; ich land nur wenige Perithezien. Excipulum kugelig, kraftig,

schwarz 0,25 mm im Durchmesser. Schlauche sackig, meist mit 2,

seltener 1 Spore; Sporen langlich, beidendig stumpf, gelbbraunlich,

vielteilig, im Alter schwarz, undurchsichtig, 78—125x28—38 ft.

Jod farbt Hymenialmasse blau > .miBfarben.

Erklarung der Zeichnungen.

1. Polyblastia singularis Arn. 393 b: a Perithezium. b Schlauch, c 3 Sporen.

2. P. plicata Arn. 773: a Perithezium, b Schlauch, c 6 Sporen.

3. P. discrepans Arn. 392 c: a Pflanzchen, b Schlauch, c 4 Sporen.

4. P. deminuta Arn. 200: a Perithezium, b 3 Sporen.

5. P. verrucosa Hepp 456: a Perithezium, b 6 Sporen vom Exemplar Lettaus.

*> P. maculata Orig. : 5 Sporen.

7. P. leptospora Orig. : 4 Sporen.

8- P. forafia: a Perithezium, b 2 Sporen von intermedia Orig., c 4 Sporen von

Anzi. 364.

9- P- alhida: a Perithezium von Ljk. 45, b von alpina Mctzler, c 4 Sporen von

Arn. Orig.

AO. p, ohsoleta Arn. 1475: 4 Sporen.

11- P. ahscondita Arn. 239.: 5 Sporen.

!* P- circularia Orig. : 5 Sporen.
I'J- P, rodnensis Orig. : 3 Sporen.

1-i- P. flavicans Orig. : a Perithezium, b, c Sporen.

15- P. fuscoargiUacea Metzlcr-Bernina : a Perithezium, b. c, d Sporen.

21*
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16. P. ventosa Arn. 369; a Perithezium, b 2 Sporen.

17. P. cupularis Am. 425: a Perithezium, b Spore.

18. P. interceedem Hepp. 445 a: a) Pejithezinm, b) von 445 b, c) 2 Sporen von 445 a

nach Behandlung mit KOH.
19. P. vallorcinensis Orig. : a Perithezium, b Sporen.

20. P. gelatinosa Norman: a Schlauch, b 3 Sporen.

21. jP. Sendtneri Am. 130 b: a Perithezium, b 2 Sporen.

22. P. hryophila Fries: a Perithezium, b 2 Sporen.

23. P. fugax Orig.: a Perithezium, b UmriB der Sporen.

24. P. bosniaca Orig. : a Perithezium. b 2 Sporen.

25. P. Lojkana Orig. ; a eingesenkte, b sitzende Frucht.

26. P. suhimimhrata Orig. : 4 Sporen.

27. P. nididans Am. 1474: a Perithezium, b 3 Sporen.

28. P. 8cotino8pora Rbh. 962: a Perithezium, b 2 Sporen.

29. P. theleodes Arn. 15172: a Perithezium, b Sporen.

30. P. subpyrenophora Orig. ; a Perithezium, b Spore.

31. P. Lettavii Orig. : a Perithezium, b Spore.

32. P. fartilis Orig. : Schlauch.

33. P, turicensis Orig. : 2 Perithezien.

34. P. Tarvesedis Orig. : a Perithezium, b, c, d Sporen.

35. P. terrestris Anzi: a Perithezium (mu6 am Grunde schwacher gezeichnet sein),

b Spore.

36. P. Henscheliarut Strieker: a Perithezium, b 3 Sporen.

37. P. clandestina Am. 521: a Perithezium, b Spore.

38. P. Vouauxi Orig. : Spore.

39. P. Sprucei Anzi Lang. 286: 3 Sporen.

40. P. ardeaiaca Orig. : 2 Sporen.

41. P. Hvalis Arn. 442 b: 4 Sporen.

42. P. pseudomyces Norman: 3 Sporen.

43. P. gothica Orig.: 2 Sporen.
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Beitrage zur Kenntnis der Gattung Pteris.

II. Uber Pteris quadriaurita Retz
malesische

Verwandtschaft
dieser Art,

Von G. Hieronymus.

In der folgenden Mitteilung gebe ich die Beschreibungen einiger

bereits friiher aufgestellter, aber ungeniigend beschriebener und
* *

einiger neuer Pterisa.rten aus der Gruppe und Verwandtschaft von
Pt. quadriaurita Retz^). Zu dieser stelle ich alle diejenigen Arten der

Sektion Eupteris, welche sich durch gefiederte Blattsprciten mit
mehr oder weniger tief fiederig geteilten Seitenfiedern auszeichnen,

von denen das unterste Paar oder auch die untersten Paare aurikulat

sind, d. h. an oder liber der unteren, bisweilen auch oberen Basis
i

erne oder auch zwei bis drei, sehr selten mehr, den Seitenfiedern mehr
oder weniger ahnlich ausgebildete, aber stets kleinere ohrchenartige

Fiedem oder Auriculae tragen. 1st nur eine solche Auricula vorhanden,
so erscheinen die basalen Fiedern fast gabelig geteih. Stets ist bei

alien zur Gruppe gehorenden Arten eine den obersten Fiedern ahnliche,

aber meist groBere Endfieder vorhanden. Die Nervatur ist durchaus

die von Eupteris, d. h. Nervenanastomosen kommen nicht oder

^) Bereits C. L. BlUME (Enum. pi. Javae 1828), C. B. PRESL (Reliq. Haenk.

1830), J. G. AGARDH (Revisio Gen. Ptehdis 1839), H. Fli. Ll.\K (Fil. Spec. Hort.

Bot. Berol. 1841) und andere haben eine Anzahl hierher gehorende Arten beschrieben,

doch manche davon nicht geniigend charakterisiert und festgelegt, so daC es nicht

mogUch ist, nach den Beschreibungen die Arten wieder zu erkennen. Es ist daher

notwendig, wenigstens eincn Teil dieser Arten mit Zuhilfenahme der Originalexemplare

von neuen zu untersuchen und zu beschreiben oder doch wenigstens die alten Be-

schreibungen dersclben zu erganzen.

W. J. HOOKEK hat wohl aus diesem Grunde, weil die aufgestellten Arten aus

den Beschreibungen nicht oder nur schwer wiederzuerkennen waren (Spec. FiL II

1858), unter dcm Namen Pteris quadriaurita alle diese Arten zu einer Sammelspezies

vereinigt, welche angeblich in den ganzen Tropen der Welt heimisch, aber ganz auCer-

ordenUich polymorph sein sollte. Noch weiter in bezug auf Artenvereinigung ist

Ch. Luerssen (Filices Gracffeanac in Mitt, aus d. Gesamtg. d. Bot. von SCHENK
^nd Luersse:^ I. p. 123 [1871]) gegangen, der nicht nur alle zur Gruppe der Pt,
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doch nur als abnorme Erscheinung vor. Die

Seitennerven der Fiederlappen sind meist gegabelt, nur die obersten

zwei bis vier, selten mehr, Paare an der Spitze dieser sind anscheinend

stets einfach. Die hinteren Zweige der untcrsten Seitennerven der

Fiederlappen enden stets oberhalb der Bucht an den Seiten der Fieder-

lappen, nur'sehr selten genau in der Bucht selbst.

Die Arten dieser Gruppe bieten nun aber manchejrlei Unterschiede.
>-

So unterscheiden sie sich durch die bei ganz erwachsenen Exemplaren

erreichbare Hochstzahl vbii Seitenfiedern, durch die vorhandene

Anzahl der Auricula tragenden untersten Paare der Seitenfiedern,

durch die Anzahl der Auriculae an diesen und den Ort des Ansatzes
^ —

dieser, ferner durch Lange und Breite der Seitenlappen, deren gleich-

maBige oder ungleichmaBige Ausbildung und die mehr oder weniger

tiefe, spitzere oder stumpfere Einbuchtung zwischen diesen. Die vor-

handene Anzahl der Seitenfiedern bedingt auch Verschiedenhciten

im UmriB der Blattspreiten. Stiele und Spindeln sind vierkantig,

mehr oder weniger dorsiventral oder von den Seiten zusammen-

gedriickt, bisweilen dunkel gefarbt, wenigstens auf der Unterseite.

So gleichartig dieNervatur auf den erstenBlick zu sein scheint, so sind

doch auch bei dieser noch Unterschiede vorhanden. Die erreichbare

hochste Anzahl der Seitennerven der Fiederlappen ist oft verschieden.

Die Gabelung der Seitennerven befindet sich entweder ganz an der

Basis oder mehr in der Mitte oder iiber dieser. Die untersten Seiten-

nerven der Fiederlappen sind nicht selten wiederholt gabelig geteilt,

entweder nur einer der Gabelzweige erster Ordnung oder auch beide

wicder gegabelt. Oft ist dies nur bei den untersten Fiederlappen der

Seitenfiedern der Fall, seltener sind auch in der Mitte der Fiederlappen

Seitennerven mit gegabelten Asten vorhanden. Haufig ist der Seiten-

quadrianrita Retz gehorenden Formcn, sondern auch die zu der Gruppe der Ft. biau-

rita L. und die der zwischen diesen beiden stehenden Gruppe der Ft. nemoralis Willd.

unter dem Xamen Ft. biaurita in cine Art zusamnienschweiBte. Es ist das um so auf-

fallender, als Lt'EKSSEX spater bei der Bearbeitung der Pteridophyten in RABP:X-

HORST's KryptogamenUora 2. Aufl. Bd. Ill (1889) einen durchaus annehmbaren,

engeren Spczicsbegriff sich erworben hat, ja in bezug auf Varietaten und Formen-

unterschcidung manchmal zu weit gegangen ist.

C. CHRISTKNSEX folgt in seinem Index filicum insofern LUEKSSEX, als er unter

dem Namen Ft, hiaurita L. die Ft. quadriatirita Retz als Subspezies einordnet, Ft.

nemoralis Willd. alsVarietat zu PtMaurita L. und eine Anzahl andcrer [Ft. Swartziana

Ag., Ft. deltea Ag., Ft. Blumeana Ag.. Ft. pyrophylla Bl., Ft. fehsma J-
Sm., Ft-

suhindivisa Clarke. Ft. argyraea Moore, Ft. asperula J. Sm., Ft. redncta Bak.. Ft. suh-

quinata Wall.) als Varietaten odor Formcn zu Ft. quadrianrita stellt. bei sonstnoch im

Index crwahntcn hierher gehorenden Arten aber nur auf Ft. hiaurita verweist, ohne

Angabe, ob sic als Formen resp. Varietaten zu Ft. hiaurita selbst oder zur Subspezies

Ft. quadrianrita gehoren. Eine Anzahl andcrer von LUERSSEX als Synonymc von
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nerv an der unteren Basis der Fiederlappen scheinbar von dem An-

satzpunkte des Mittelnervs der Fiederlappen losgetrennt und ent-

springt anscheinend direkt aus der Mittelrippe der Seitenfieder.

Es ist dies darauf zuriickzufiihren, da6 die Basis des Fiederlappen-

mittelnervs herablauft und als mit der Mittelrippe genetisch ver-

wachsen betrachtet werden mu6. Etwas ahnliches ist selten zugleich

mit den Seitennerven der Fiederlappen der Fall, so daB dann die

Gabelzweige dieser direkt aus der Mittelrippe der Fiedcrn zu cnt-

springen scheinen. (Beispiel Pt. PeroUeti Hier.) Den als normal zu

betracbtenden Zustand, daB auch.die unteren basalen Seitennerven

aus dem Mittelnerven der Fiederlappen oder doch wenigstens aus der

Achsel zwischen Fiederlappenmittclnerv und Fiedermittelrippe ent-

springen, findet sich z. B. bei Pt. kiu^chiuensis Hieron. und der ame-

rikanischen Pt. repandula Link. Gute Unterscheidungsmerkmale

ergeben sich auch bisweilen noch aus der Beschaffenheit der die jungen

Entwicklungszustande der Blatter dicht bedeckenden, meist aber

bald abfallenden Spreuschuppen, aus dem Vorhandensein oder Fehlen

und aus der Beschaffenheit der Paraphysen zwischen den Sporangien

und aus den von der Sporenexine hervorragenden Verzierungen.

AuBer den von mir angegebenen, Unterschiede bildenden Merkmalen

sind auch noch andere,' weniger in die Augen fallende vorhanden, auf

die ich jedoch hier'nicht eingehen will.

Da es mir bisher noch nicht moglich gewesen ist, a 1 1 e b i s h e r

beschriebenen, zur Gruppe der Pt. quadriaurita gehorenden

Arten genau festzustellen, so muB ich mich in der vorliegenden Mit-

teilung auf diejenigen beschranken, von denen mir Originalexemplare

vorliegen und beziiglich der Aufstellung neuer Arten auf die-

jenigen, welche besonders auffallcnde Merkmale darbicten. DaB
^ 4

Pt. Uaurita betrachteter Xamen hat CHRISTENSEX allerdings nach dem Vorgange

anderer Autoren ausgesondert und fiir besondere Arten rcserviert.

DaB die Auffassungen HOOKER's und LUERSSEX's verfehlt sind, will ich hier nur

kurz erortern. Mit demselben Rechte, mit dem HOOKER und LUERSSEN die Arten der

Gruppe zu eincr Sammelart zusammenschweiCen, konnte man z. B. die zahheichen

europaischen Ruhua- oder Hieraciuma.rten in eine oder einige wenige Sammelarten

eingUedem. Die Gruppe der Pteris qiiadriauriUx ist in almlicher Weise wie dicse

polymorph. Wenn man diese Gruppe als polymorphe A r t auffassen vAW. so muB man

auf die so wichtige Feststellung von Endemismen fiir die einzelnen Gebiete verzichten.

Jede dieser nahe verwandten Arten hat, so weit es sich zur Zeit beurteilen laflt, ihren

bestimmten geographischen Verbreitungsbezirk. Man konnte nun geographisch

beschrankte und getrennte V a r i e t a t e n unterscheiden. Damit wird jedoch der

Begriff der Varietat verwirrt und es ist sichcr zweckmaBiger, urn die Endemismen

festzustellen, die zu unterscheidenden Formen als nahe verwandte Arten zu betrachtcn,

clie selbstvcrstandlich aus einer gemeinsamen Stammform ursprungUch hervor-

gegangen sind oder doch sein konncn.
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dabei die Beschreibungen der Arten nicht immer vollstandig ausfallen

konnen, ist begreiflich. Um vollstandige Beschreibungen herstellen

zu konnen, miiCte man stets auBer Herbarmaterial auch lebende

Pflanzen untersuchen konnen, Letzteres ist nur bei sehr wenigen

Arten, welche in den Gewachshausern kultiviert warden, der Fall.

Das Herbarmaterial aber ist oft sehr mangelhaft. Besonders fehlen

an demselben oft die Wurzelstocke. Ich beschreibe daher in der fol-

genden Mitteilung nur eine Anzahl von Arten, von denen entweder

verhaltnismaBig gutes Material mir vorliegt oder die doch besonders

charakteristische ]\Ierkmale bieten, und zwar vorerst nur eine Anzahl
r

von Arten aus dem tropischen kontinentalen Asien, aus Malesien, von

den Philippinen, Papuasien und Polynesien.

In weiteren Mitteilungen hoffe ich spater auf die iibrigen aus diesen

Gebieten, sowie auf die der Gruppe angehorenden afrikanischen und

amerikanischen Arten eingehen zu konnen.

1. Pteris quadriaurita Retzius, Observ. Bot. fasc. VI, p. 38 (1791);

J. G. Agardh, Recensio Gen. Pteridis p. 24 (1839). — Syn. Pt.

quadrialata (lapsu calami) Willd. Spec. Plant. V, 1, p. 385 (1810),

Spreng. Syst. Veget IV, p, 75 (1827) ; PL hiaurita var. Swartz, Syn.Fil.

p. 89 (1806); Pt, ludens WaUich, Cat. n. 88 (1828); PL caliarata Bory

in Belanger Voy. p. 42 (1833) teste Agardh 1. c; PL Otaria Beddome,
Ferns of S. India t. 41 et 219 (1863—1865); Pt, quadriaurita var.

ludens (Wall.) Bedd. Handb. of the Ferns of Brit. India p. Ill (1883).

Rhizoma breviter ascendens, usque c. 1 cm crassum. FoHa usque

ad 6 vel interdum 7 dm longa. Petioh quam laminae longiores, tetra-

goni vel compresso-tetragoni, infra fere plani, supra sulcati (sulco an-

gustissimo), lateribus planis vel statu sicco manifeste canahculati, vix

ultra 3 mm basi et 2 mm sub lamina crassi, ima basi distantia 2—3 cm
saepe castanei vel rufi, ceteris partibus statu sicco ochroleuci sub-

nitentes, juventute ubique squamulosi (squamulis alteris minoribus

ovatis vel lanceolatis, c. 1—2 mm longis, V4—V2 rn^ ^^P^^
^^^^"

latis, flaccidis, parte mediana ferrugineis, ad marginem versus ferru-

gineo-pallescentibus, marginibus ipsis longe cihatis [ciliis articulatis],

apice in pilum articulatum desinentibus; squamulis aheris majoribus

elongato-deltoideis, usque ad 3 mm longis, c. ^U ^^ supra basin latis,

parte mediana infima ferrugineis, cetera parte crassiuscula nigro-

castanea rigidiusculis, margine ferrugineo-pallescentibus, ceteris notis

squamuhs minoribus simihbus; squamuHs intermediis baud rare

intermixtis), senectute squamuhs delapsis residuis basilaribus squa-

mularum majorum passim muricati. Raches petiolis similes, parcius
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muricatae. Laminae ambitu subcordato-ovatae vel in plantis juve-

nilibus cordato-rotundatae, pinnatae cum pinna impari quam pinnae
laterales supremae majore. Laminae maximae quae exstant c. 3 dm
longae, 2 dm supra basin latae. Pinnae in plantis juvenilibus stcrili-

busque 1—5-jugae, in plantis satis evolutis fertilibusque

6

—

ll-jugae, sesseles vel (inferiores) breviter petiolulatae, op-

positae vel (superiores interdum) alternae (paribus infimis 3—5V2cm,
paribus supremis vel pinnis ejusdem lateris c. 1—2 cm inter se dis-

tantibus), ambitu lineari-lanceolatae, profunde pinnatipartitae (ala

inter lacinias c. ^2—^4 ^^ lata), basi angustatae, ad
apicem versus in caudam parte inferiore integram apice crenato-
serrulatam vel ubique crenato-serrulatam vel
subdenticulatam c. 1^2—^ cm longam c. 3—5 mm basi

latam acuminatae. Pinnae paris infimi saepe etiam
infimo proximi rarius quoque tertii vel quarti
parium infimorum auriculatae, paris infimi
insuper rare biauriculatae (auriculis pinnis
similibus vel in pari tertio seu quarto, si ad-
sunt, interdum ad laciniam elongatam inte-
gram vel i r r e g u 1 a r i t e r praesertim latere pos-
tico lobulatam reductis; ea pinnarum paris infimi dis-

tantia c. 5—12 mm a basi pinnarum inserta, altera, si adest, c. 1 cm
ab eadem inserta; auriculis primariis raro ima basi postica auricula

secundaria abortiva ornatis). Pinnae maximae foliorum maximorum
c. P/2 dm longae, vix ultra 3 cm sub medio latae. Laciniae subglauco-

virides; pleraeque e basi dilatata subfalcato-oblongae vel subfalcato-

lineari-oblongae, ad apicem versus crenato- serru-
latae vel crenato-denticulatae, apice mucronulatae

vel interdum excisae ;
paucae saepe abbreviatae,

ovato-deltoideae vel creniformes subsemi-
circulares; longiores et breviores saepe inter-
^ixtae; parte basilari pinnarum praesertim
latere antico saepe breves, subabortivae vel
interdum omnino deficientes (costa pinnae
inde solum alata). Laciniae in pinnis maximis
foliorum maximorum c. 18—22 -

j u g a e. Laciniae maxi-

niae vix ultra IV2 cm longae, 5 mm basi et 4 mm supra medium latae.

Costae pinnarum infra teretes, statu sicco stramineo-virentes, glabrae,

subnitentes, supra prominentes, sulcatae, statu sicco subvirenti-

nielleae, locis insertionum nervorum medianorum
laciniarum spinulis tenuibus subuliformibus
vix ultra V2 "im longis semper basique supra pnlvino
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spinalis abortivis formato ornatae. Nervi mediani laciniarum majorum

fere semper decurrentes, infra statu sicco vircnti- strami-
m

neae teretes subnitentes, supra parum prominentes mesoph^'llo sub-

concolores raanifeste sed tenuiter sulcatae locis insertionum nervulorum

lateralium inermes vel interdum spinalis subiili-
formibus tenuibus usque ad 1 mm longis ornatae. Ner-
vuli laterales in laciniis maximis usque c.

15 -
3 u g i , in laciniis majoribus plerique supra basin, pauci ima basi

*

furcati, 2—3 apicales utriusque lateris semper simplices. N e r v u -

lus infimus posticus fere semper quasi a basi
nervi mediani remotus e costanasci videtur.
Rami nervulorum lateralium medii laciniarum majorum inter-
dum furcati. Laciniae abortivae semicirculares vel creniformes

nervo mediano omnino carentes, nervulis 2—

3

furcatis vel saepius dichotomis (ramis quoque

furcatis) e costa pinnarum nascentibus praeditae.

Sori partem maximam marginis (apice serrulato et partibus basilaribus

brevibus laciniarum exceptis) utroque latere occupantes, vix ^/^ mm
lati. Indusia chartacca, umbrina vel umbrino-avellanea,

opaca, margine Integra, vix ^/g mm lata. Sporangia compresso-obo-

voidea, c. 0,2 mm longa, 0,15 mm lata, longe stipitata (stipite usque

ad 0,03 mm longo), paraphysibus crebris articulatis apice non cellula

incrassata tcrminatis intermixta. Sporae tetraedrico-globosae usque

ad 0,035 mm crassae, fulvae, ubique etiam inter cristas commissurales

crassiusculas gibbis verruci- vel breviter rugiformibus dense ornatae.

Hab. Ceylonae locis accurate non indicatis (Thwaites Nr. 1351,

3060; Selinek in expeditione Novarae Nr. 31 ; Hutchison No. 31/22

pro parte); propc Kandy, alt. s. m. 600 m (A. Meebold B. No. 4724,

m. Martio 1905).

.
Axders Jahan Retzius beschreibt die Art, deren Name von

Hooker auf eine groBe Anzahl von Formen iibertragen und fiir seine

„Sammelart'' beniitzt wiirde, am angcgebenen Orte folgendermaBen

:

„86. Pteris quadriaurita froudibus pinnatis, pinnis pinnatifidis apice d e n -

tatis; infimis quatuor paribus bifidis.
E Ceylona misit b. KOMG.
Stipes subtetragonus, levis.

Frons pinnata, pinnis ad nervum fere pinnatifidis, laciniis obtusis apice
den tatis; terminali lanceplata, acuminata, longa. serrata imprimis
versus apice m.

Infima duo pinnarum paria bifida vel duplicata, ce-

t e r u m similia.

Obs. A Pieride hiaurita L. distinctissima magnitudine, serraturis et

numero pinnarum bifidaru m".
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Diese Beschreibung ist von JAC. G. Agardh (a. a. 0.) folgender-

maBen vervoUstandigt worden:

„30. Ft. quadriaurita Retz. frondis pinnatae pinnis utrinque numerosis bre-

vissime petiolatis subpinnatisectis, basi superiore inaequa-
liter lobatis, inferioribus pluribus bipartitis, superi-
oribus saepe brevius auriculatis, laciniis sublanceolatis
s e r r a t i s , venis basalibus supra sinum marginem attingentibus.

PL quadriaurita Retz. Obs. 6 p. 38!! Willd. sp. PI. p. 385! Spr. Syst. Vcg. p. 75
(lapsu calami ubique ,,quadrialata").

Pt. nemoralis Wall. Cat. 106. 10 (specimen a Trainaicou) I

Pt. hiaurita var. Sw. Syn. p. 98!

Pt. calcarata Bory iii BeL Voy. p. 42!!

Hab. in Ceylona et India Orientalis (v. sp. in Hb. RETZii, BORYi, HOOKEEi etc.).
b

r

Frons quam in proximis minor, vix ultra bipedalis. Stipes S^sulcatus fere tetra-

gonus, stramineus laevissimus. Pinnarum paria 6—8. Pinnae plerumque
basi superiore integro vel inaequaliter pinnato-lobato;
inferiore pinnarum superior um in laciniam aliquantu-
lum majorem auriculaeformem, inferiorum in auric u lam
veram pinnis aequalem abeunte. Laciniae plus minus invicem dis-

cretae, lanceolatae et serratae. Venae semper supra sinus ad marginem exeuntes.

Speciem, Ceylonae praecipue incolam, unde plurima quoque vidi specimina,

bene distinctam crediderim; a proximis inordinata divisione fron-
dis, auriculorum numero, laciniarum forma et serratura
praecipue distinguenda. A. RETZio primum descripta, sed nomine Pt. quadrialata

lapsu calami insignita, nam in ejus Herbario velut ctiam in Synopsi SWARTZii, cui

jam antea earn communicasse videtur Pt. quadriaurita audit. Eadem denique a BORYo
novo nomine salutata."

L

Zu Agardh's Beschreibung mogen vorerst ein paar Berichti-

gungen gemacht sein: 1. daB Retz die Art am angegebenen Orte

nicht als Pteris quadrialata, sondern als Pteris quadriaurita bezeichnet

hat; der Schreib- oder Druckfehler findet sich erst bei Willdexow
und dann, von diesem entlehnt, bei Sprexgel; 2. daB ira Wallich'-

schen Katalog unter No. 106, 10 im ersten Nachtrag auf Seite 62

steht ; „10. hiaurita Herb. Madr. e Travancore, Courtallum

et Rajacotta'' und nicht ,,nemoralis e Trainaicou". Agardh
hat hier also zwei Schreibfehler gemacht. Da ich kein von Walltch als

Pt. hiaurita noch als Pt. nemoralis bestimmtes Exemplar bisher ge-

sehen habe, so habe ich oben dies Zitat nicht gegeben, obgleich es nicht

unwahrscheinlich ist, daB die typische Pt, quadriaurita im Staate

Travancore in den Nilaghiri-Bergen bei den angegebenen Orten ncben

der unten als var. Wightii beschriebenen vorkommt. Im iibrigen ist

die Beschreibung Agardh's, die ja auf Kenntnisnahme auch der von

KoxiG gesammelten Originalexemplare im RETZ'schcn Hcrbar bc-

griindct ist, als ziemlich genau zu bezeichnen und paBt nur auf die

betreffende in Cej-lon und vielleicht auch im sudlichen Vorderindien
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heimische Pflanze, die ich oben eingehend beschriebcn habe. Auf die

besonderen Merkmale dieser Art ist oben sowohl in meiner Beschrei-

bung wie auch in den Beschreibungen von Retz und Agardh durch

gesperrten Druck aufmerksam gemacht wordcn. Hier moge noch

folgendes bemerkt warden: An den Blattern von jungen Pflanzen

sind, wie dies ja stets bei Famen mit Fiederblattern der Fall ist, nur

wenige (1—5) Paare von Blattfiedern, an den Blattern vollig ent-

wickelter Pflanzen sind aber mehr, nicht selten bis 9 oder 10 und sogar

11 Paare vorhanden. Die Fiedern sind meist vollig gegenstandig oder

fast gegenstandig, nur bei groBeren Blattern alternieren die obersten

bisweilen deutlich unter der Endfieder, die stets groBer als diese ist.

Bei der typischen Form sind die Seitenfiedern entweder bis an die

Basis tief fiederteilig oder fiederlappig oder aber am unteren Teil auf

eine Entfernung von 1 bis 2 cm beiderseits oder auch nur an der

oberen (vorderen) Seite ganzrandig oder auch lappig oder nur wellig

geflugelt (Fliigel jederseits etwa 3—4 mm breit). Die Fiederlappen

sind stets in ihrem unteren und mittleren Teil ganzrandig, gegen die

Spitze aber fast immer deutlich kerbig-gesagt oder kerbig-gezahnt.

Dasselbe ist auch der Fall bei den mehr oder weniger langen schwanz-

artigen Endlappen der Fiedern. Bisweilen finden sich einzelne

sehr verkurzte Fiederlappen zwischen normalen im mittleren und auch

oberen Teil der Fiedern. Wahrend auf dem Mittelnerven der Fiedern

stets unterhalb der Insertionsstellen der Fiederlappenmittelnerven
bis 1 mm lange, pfriemliche. strohgelbhche, borstenartige Stacheln

vorhanden sind, fehlen solche bei manchen Exemplaren an den In-

sertionsstellen der Seitennerven der Fiederlappen ganz, bei anderen

smd sie nur selten, bei noch anderen Exemplaren aber zahlreich, wenn
auch nicht an der Basis von jedem Seitennerven vorhanden. Die

Seitennerven der Fiederlappen ragen nur wenig aus dem Mesophyll
hervor und sind meist an der Basis oder liber der Basis gegabelt, nur

die obersten 2—3 Paare sind stets einfach. Der hintere unterste Seiten-

nerv der Fiederlappen entspringt fast stets scheinbar aus der Mittel-

rippe der Fiedern und steht schembar mehr oder weniger von der

Basis des Mittelnerven der Fiederlappen entfernt. Die Seitennerven
der unteren einfach gefliigelten ganzrandigen oder mehr oder weniger

gelappten Telle der Fiedern mancher Pflanzen sind oft doppelt gegabelt.

Die Mittelnerven der Fiederlappen sowie die Mittelrippen der Fiedern
sind unterseits deutlich verschiedenfarbig vom Blattmesophyll, meist

griinlich oder etwas braunlich-strohgelblich und ragen hier deutlich

hervor. Z^\ischen den Sporangien sind stets Paraphysen vorhanden.
Die Sori sind schmal, kaum uber 1/2 mm breit, von den kaum Va ^^
breiten, graubraunlichen Indusien zum Teil bedeckt.
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Die als Pi. Otaria von Beddome in den Ferns of Southern India

abgebildeten Pflanzen konnen nur als Mutations-Form en
und nicht als einer abgeschlossenen Varietat angchorige Formen be-

trachtet werden, da sich zwischen der typischen Hauptform und der-

artigen Ludens-Formen mit verhaltnismaBig langen, einfachen, ganz-

randigen oder am Rande nur lappig-gekerbten unteren Fiederteilen

und mit bisweilen ganzrandigen oder doch nur einfach geteilten Ohr-

chen der unteren Fiederpaare alle moglichen Ubergange, vielleicht

sogar an denselben Stocken finden.

Hutchison hat (unter No. 31/22) mit typischen und derartigen

Ludens- oder 0/arm-Formen zusammen auch Pflanzen von Pteris

muUiaurita Agardh (syn. Pt. tristis Kuntze msc.) ausgegeben und als

^simplest form'' von Pt. quadriaurita auf dem Zettel bezeichnet.

Doch ist es meines Erachtens nicht wahrscheinlich, daB Pt. muUi-

aurita wirklich in den Formenkreis von Pt. quadriaurita als einfachste

Form hineingehort. Beide Arten wachsen vermutlich nicht selten

nebeneinander und es diirfte wahrscheinlicher sein, daB zwischen

denselben Bastarde vorkommen. Ob man aber Formen, wie sie

Beddome in den Ferns of S. India tab. 219 abgebildet hat, schon

als solche Bastardformen und Formen, wie er sie am angegebenen Orte

auf tab. 41 abgebildet hat, als etwaige Riickschlagsformen oder auch

als sekundare Bastarde zwischen dem primarcn multifidax quadri-

aurita und Pt. quadriaurita aufzufassen hat, ist eine Frage, die sich

mit Sicherheit nur auf experimentellem Wege beantworten laBt. Das

anscheinend haufige Vorkommen von solchen Ludens-Formen spricht

nicht fur die Deutung derselben als Hybriden. Wohl aber mochte

ich ein Exemplar des Berlin-Dahlcmer Museums, das aus dem Kew-

Gardens-Herbar stammt, von einem nicht angegebenen Sammler in

Ceylon gesammelt wordenund unter Nr. 405 als „Pt. quadriaurita,

abnormal form" ausgegeben ist, eher als Bastardform von Pt, quadri-

aurita und Pt. muUiaurita ansprechen. Dasselbe ist der auf Tafel 219

von Beddome's S. India Ferns allerdings ahnlich, imterscheidet

sich jedoch durch ganzrandige, nicht kerbig-gelappte, breitere

(bis 1 cm breite) untere einfache Teile der Fiedern, welche

an der Rachis nur mit kurzem Stielchen ansitzen oder fast

sitzend sind. Auch sind die Fiederlappen der oberen Halften

der Fiedern breiter, an der Spitze deutUch kerbig-gezahnt, ebenso

wie auch die schwanzartigen Verlangerungen der Fiedern an

den sterilen Enden, doch tragen nur die Fiedern des untersten

Paares ohrenartige Fiedern zweiter Ordnung. Ein von Hutchison

auch unter Nr. 31/22 ausgegebcnes kleineres Blatt mit spitzeren

Fiederlappen und einfachen oder nur mit cinem Lappen versehenen
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Ohren an den Fiedem des untersten Paares ist mir ebenfalls als

hybride Bildung verdachtig.

SchlieBlich sei noch bemerkt, da6 die echte Fteris quadriaurita

nach aus dem Herbar Mettenius stammenden Exemplaren im Kgl.

Garten zu Kew bei London im Jahre 1868 kultiviert worden ist,

daB aber nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, die in anderen

botanischen Garten und im Handel unter dem Namen ,yPt. quadri-

aurita* vorkommenden Pflanzen stets anderen Arten angehoren.

Var. Wightii Hieron. n. var. differt a forma typica laciniis sinubus

latioribus latitudine eas saepe aequantibus basi obtusis vel obtusius-

culis separatis, saepe apice subintegris vel integris, ramo postico

nervuli lateralis infimi postici laciniarum interdum furcato.

Hab. in India Oriental! locis non indicatis verisimiliter

civitatis Travancore (Wight No. 88, forma laciniis pinnarum obtusis

manifeste crenato-denticulatis)
;
(Wight No. 87 pro parte et No. 97

specimen etiam distributum ab Herbario Horti Regii Kewensis sub

No. 31/32); prope Courtallum in civitate Travancore (Wight No. 98),

specimina plura adsunt quorum unum a cL Mettenio nomine Pt.

repandulae Link instructum est; in montibus Nilagiri (Perrottet
No. 1476, fragmentum solum (pinna) adest); formae omnes pinnis

integris vel subintegris obtusiusculis praeditae.

Die Varietat scheint von der Hauptform auBer durch mehr von-

einander entfernte, oft ganzrandige, etwas mehr an der Basis herab-

laufende (daher der hintere untcrste Seitennerv bisweilen gegabelten

hinteren Ast zeigt) und durch meist breitere, oft an der Basis stumpf-

liche Buchten getrennte Fiederlappen, durch bisweilen langere und

breitere Fiedern (an den Exemplaren bis 2^/^ dm lang und bis 31/2 cm
breit), durch eine relativ groBere Anzahl von Fiederlappen (an den

groBten Fiedern bis iiber 30) und dadurch abzuweichen, daB haufig

die Fiedem samtlich bis zur Basis ficdrig geteilt sind, wenn auch die

Fiederlappen an GroBe gegen die Basis zu abnehmen und die untersten

keilformig in das Fiederstielchen verlaufen, Meist weisen nur die

Fiedern des obersteii oder der beiden obersten Fiederpaare und die

Endfieder kurze, 1- bis 24appige, selten ganzrandige Basalstucke auf.

In bezug auf das Vorkommen von. borstenartigen Stacheln ver-

bal t sich die Varietat wie die Hauptforrn.
2. Pteris armata Presl, Rel. Haenk. I. 56 (1825), non Zollinger

et Moritzi in Nat. Gen. Arch. Neerl. Ind. I (1844) p. 398); syn. Pt^

quadriaurita Christ apud Warburg in Monsunia I (1900), p- 69 pro

parte, non Retz.

Rhizomata non vidi. Folia usque ad 3 dm longa. PetioH laminas

longitudine superantcs, statu sicco basi compresso-quadranguli,
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supra trisulcati (sulco medio angusto, lateralibus canaliculiformibus),

infra subplani, ad laminam versus sicut raches quadranguli et supra

unisulcati lateribusque subcanaliculati, ubique mellei vel angulis

solum mellei et ceteris partibus castanei vel fulvi, in speciminibus

usque ad 2 dm longi, infra laminam vix 1 mm, ad basin versus usque

ad P/^mm crassi. Laminae ambitu late cordato-rotundatae vel

cordatae, tripartitae vel pinnatae cum pinna termi-

nali impari pinnis lateralibus simili vix vel parum majore; lamina

maxima quae adest c.'ll cm longa, I5V2 cni supra basin lata. Pin-

nae later ales 2—3 -
j u g a e , oppositae, ambitu oblique ob-

longae, profunde pinnatipartitae (ala inter lacinias utroque latere vix

mm lata), apice caudatae (caudis linearibus, acutiusculis, margine

undulatisvel basi praesertim latere postico pinnato-lobulatis, c. 1—3 cm

longis, et 4 mm basi latis). Pinnae paris infimi latere postico uni-

auriculatae (auricula 2—3 mm a loco insertionis pinnarum posita,

pinnis simili, sed breviore), breviter petiolulatae (petiolulo latere

antico lacinia basilari decurrente anguste alato, vix 1 mm longo), in

speciminibus 5—8 cm longae; pinnae cetera sessiles. Laciniae pin-

narum glauco-virentes, glabrae, lineares vel oblongae, rectae, interdum

abortivae semicirculares, apice obtusae, obsolete mucronulatae,

longitudine valde variantes; saepe longiores et breviores et passim

abortivae intermixtae; interdum posticae longiores quam anticae;

omnes margine leviter incrassato discolore

(subavellaneo) undulatae, sinubus angustis acutis sensim

'2

cmparum ampliatis separatae; maximae in speciminibus 2—2V2
longae, 4—6 mtn basi saepe paulo decurrente latae. Laciniae

in pinnis infimis maximis c. 12—13-jugae. Costae

pinnarum basi supra pulvino spinulis subabortivis formato ornatae,

supra ubique canaliculatae, infra teretes, glaberrimae, sordide virentes

vel interdum infra basi castaneae seu fulvae, supra sub loco inser-

tionis nervorum medianorum laciniarum semper spinulosae (spinulis

1— 1Vamm longis subuliformibus viridibus). Nervi mediani laciniarum

parum decurrentes, utrinque prominuli, teretes, infra

virenti-straminei, supra mesophyllo concolores ad locum insertionis

nervulorum lateralium saepe spinulosae (spinulis us cos-

tarum pinnarum tenuioribus et brevioribus vix ultra 1 mm longis,

basi saepe cum parte Sim plici infer lore nervu-

lorum connatis, indeque quasi e basi vel e bi-

furcatione nervulorum nas c,e n t i b u s). Nervuli

lateralcs laciniarum utroque latere mesophyllo concolores et parum

prominuli, luce penetrante opaci, in laciniis maximis

usque ad 16 -
j ug i ,

plerique supra basin (raro ipsa basi) fur-
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cati (ramis apice incrassatis, hydathoda terminatis) ; raro u n u s

alterque in laciniis maximis praesertim ramo uno vel ambobus
furcatis dichotomus; supremi 2—4 utriusque lateris simplices.

Sori praesertim partem superiorem, sed non apicem summum occu-

pantes (partibus inferioribus utriusque marginis interdum usque ad

medium laciniarum iis carentibus), vix ^/g mm lati. Indusia membra-
nacea, statu sicco avellanea, vix ^/gmm lata, margine integra. Sporan-

gia compresso-obovoidea, c. 0,25 mm longa, 0,18 mm lata, breviter

stipitata, paraphysibus breviter articulatis apice non glanduloso-

incrassatis intermixta. Sporae trigonotetraedricae, c. 0,03 mm
crassae, fulvae, latere verticali inter cristas commissurales crassius-

culas rectas laeves, latere altero gibbis rugiformibus parum flexuosis

humilibus ornatae.

Hab. in insulis Philippinis: ad portum Sorzogon (Haenke); in

insula Luzon prov, Isabella prope Malunu (Warburg n. 11612).

Die Art zeichnet sich vor alien verw^andten durch die kurzen,

wahrscheinlich stets nur mit wcnigen Fiederpaaren versehenen Blatt-

spreiten und besonders dadurch aus, daB die bei anderen Arten auf

dem Mittelnerven der Blattlappen unterhalb der Insertionsstellen

der Seitennerven stehenden Spinulae fast stets mit dem unteren

ungeteilten Seitennervenstiick genetisch an der Basis verwachsen
sind, bisweilen so weit, daB sie scheinbar in der Seiten-
nerven gabelung stehen. Dieselbe hat in der typischen Pt.

quadriaurita Retz. aus Ceylon, mit der sie Christ verwechselt hat,

ihre nachste Verwandte. Junge Individuen dieser sehen den mir vor-

liegenden Exemplaren der Pteris armata Preal reflit ahnlich und
zeigen, allerdings nur sehr selten, auch genetische Verwachsungen der

Costalspinulae der Fiederlappen. Von dieser ist Pteris armata Presl

aber, abgesehen vom Vateriande und weniger in die Augen fallende

Unterschiede durch die nie sagig-gezahnten, sondern
am etwas verdickten Rande iiberall welligen
Fiederlappen undebensolchen schwanzartigen
Endverlangerungen der Fiedern zu unterscheiden.
Ob librigens bei alteren Pflanzen von Pteris armata Presl nicht doch
hoher ent\\'ickelte Blatter mit mehr als 3 Fiederpaaren vorkommen
und die von Presl und von mir hier genauer beschriebene Pflanze

demnach nur eine Jugendform darstellen wiirde, ist zweifelhaft.

Da das Originalexemplar im Herbar der Deutschen Universitat in

Prag jedoch Fruktifikation zeigt, so erscheint es fast wahrscheinlich,
daB die Pflanze mit derartigen, nur mit 3 Fiederpaaren versehenen
Blattem ihren AbschluB im EntMickelungsgang erreicht und, daB

also mit mehr Fiederpaaren versehene Blatter nicht vorkommen.
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3. Pteris flava Goldmann, Nov. Acta Acad. Caes. Leop. Carol.

XIX, suppl. I, 1843 p. 457; syn. Pt, sulcata Meyen in J. Sm. Bot.

Mag. LXXII Compendium 1846 p. 24; Kunze, Linnaea XXIII, 1850,

p. 290; Mettenius, Filices Horti Lips. 1856 p. 57; Pt, spinescens J. Sm.

in Hooker, Journ. of Botany HI, 1841, p. 405 n. 118 pro parte ex

numero 79 collectionis Cumingianae citato, n o n PresI, Rel. Haenk. I

p. 56 (1827); Pt. Smithii Mettenius mscr. in schedula,

Rhizomata breviter ascendentia, in speciminibus c. 5—6 mm
crassa. Folia usque ad I m longa. Petioli tetragono-compressi, supra

trisulcati (sulco medio angusto, sulcis lateralibus canaliculiformibus),

infra plani, juventute ubique passim squamulosi, denique asperuli

(reliquiis basilaribus squamarum passim ornati), basi densius squamu-

losi (squamulis angustissime lineari-deltoideis, vix usque 3 mm longis,

Va nirn basi latis, linea mediana rigido-coriaceis nigro-castaneis, mar-

gine utroque usque ad 0,15 mm lato membranaceis flavescenti-pellu-

cidis longe et subdense ciliads, ciliis articulatis flaccidis flexuosis

usque ad V2 ^^ longis), ubique statu sicco ochroleuci vel ferrugineo-

ochracei vel clare olivacei, juventute puberuli, mox glabrati, basi

usque 4 mm vel parum ultra crassi. Raches petiolis similes sed tenui-

ores et vix vel raro squamulosae (squamulis minimis). Laminae am-

bitu ovatae vel ovato-oblongae, longitudine petiolos aequantes

(maximae quae presto sunt c. V2 ^^ni longae, 30—35 cm supra basin

latae), pinnatae cum pinna terminali impari quam pinnae laterales

supremae majore et latiore. Pinnae laterales oppositae vel sub-

oppositae, in speciminibus 4—13 - j u g a e; paris infimi latere

postico 1—2 - auiiculatae (auriculis pinnis similibus sed minoribus,

infima c. V2—^ cm a basi pinnae, altera 2—3 cm a pinna infima

posita); pinnae omnes profunde pinnatipartitae (ala inter lacinias

c. 1—2 mm utrinque lata), ambitu e basi lata lineares, a medio ad

apicem versus sensim angustatae (laciniis sensim decrescentibus)

,

acutae, in caudam vix ultra 5 cm longam saepe breviorem 5 mm basi

latam parte inferiore utriusque marginis saepe fertilem parte supe-

riore sterilem desinentes; paria infima pinnarum c. 3—8 cm, paria

suprema c. 1—2 cm inter se distantia. Pinnae laterales maximae in

foliis maximis c. 3 dm longae, 31/2—4 (rarius —5) cm latae. Laciniae

fertiles sinu obtuso pro conditione lato (c. 1—2V2nim) separatae, e

basi dilatata falcato-lineari-oblongae, ad apicem pinnarum versus

sensim decrescentes, sub cauda lobato-dentiformes, ad apicem ob-

tusum versus acuminatae. Laciniae laminarum sterilium sinu an-

gustissimo separatae, marginibus sese attingentes, quam fertiles

breviores latiorcsque, magis obtusae. Laciniae fertiles maximae

c. 2—21/2 cm longae, 6—7 mm basi et 4V2 nim medio latae; laciniae

fledwi^a Band L K 22
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steriles maximae vix ultra IV4 cm longae, c. 5 mm basi latae, medio

aequilatae vel parum angustiores. Laciniae in pinnis basi-

laribus maxim is foliorum maximorum ferti-

Hum 36—40-jugae; Costae pinnarum supra canaliculatae,

basi canaliculi pulvino spinulis abortivis paucis formato ornatae,

sub loco insertionis nervorum medianorum laciniarum spinulis

parvis vix V2nim longis ornatae, juventute infra

puberulae, mox glabratae, teretes, statu sicco submelleae. Nervi

mediani laciniarum utroque latere prominuli, supra obsolete canali-

culati,. infra teretes, basi in costam pinnarum parum decur-

rentes. Nervuli laterales plerique supra basin furcati, raro ipsa

basi; 2—4 apicales utriusque lateris simplices. Nervuli i n f 1 m 1

postici quasi parum a basi nervi mediani re-

moti e costa pinnae nasci videntur, praesertim

in foliis majoribus ; ramus posticus eorum saepe

furcatus vel interdum rami ambo furcati, m-
terdum etiam rami nervuli lateralis iniimi

antici vel rami alicujus nervulorum ceterorum
partis inferioris laciniarum furcati. Rami vel

ramuli omnes i n c u r v i; nervulorum lateralium infimorum infimi

paulo supra sinum raro sinu ipso marginem adeuntes

interdum apice confluentes. Nervuli laterales in laciniis

m a X i m i s c. 20—22 -
j u g i. Sori maximam partem margmis

utriusque occupantes ima basi utraque et apice exceptis; c. 74 ^^
crassi. Indusia V2 ^^^ l^-ta, membranacea, avellanea, margine subin-

tegra. Sporangia compresso-obovoidea, c. 0,2 mm longa, 0,1 mm lata,

stipitata (stipitibus longitudine sporangia superantibus vel aequi-

longis), paraphysibus articulatis apice non glanduloso-incrassatis m-

termixta. Sporae globoso-tetraedricae, c. 0,05 mm crassae, castaneae,

latere verticali sublaeves, latere rotundato gibbis rugiformibus

flexuosis parum ramosis (subliteri-formibus) et gibbis verruciformibus

intermixtis ornatae.

Hab. in insula Luzon prope ^^lanila (Meyen specimen authenticum

in Herbario Reg. Berolinensi-Dahlemensi asservatum; GaudichauI>,

specimen 1841 ab eo ad cl. Kunth missum; Merrill n. 642 ^•

Januario 1903); prope Valsa in provincia Manila (RodberTUS d.

25 m. Januarii anni?); locis accuratius non indicatis (Cuming n. ' >

specimina nomine ,,Pt. spinescens Presl" a cl. J.
Smith determinata;

JAGOR n. 915 anno 1861 specimen nomine „P^. Smithii Mett." ab

ipso Mettenio signatum); prope Buguey in provincia Cagayan

(Warburg n. 12202, specimen nomine PL Kleiniana Presl. a cl.

Christ determinatum)
; prope Bauang in provincia Union (EL^
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n. 5619—m. Februario 1914, specimen nomine „P^. quadrlaurita

Retz." determinatum).

Die Art ist friiher unter dem Namen Pt. sulcata Meyen^) in den

Gewachshausern der botanischen Garten von Kew, Berlin und Leipzig

kiiltiviert worden und, von diesen auch weiter verbreitet, noch zur

Zeit hier und da in botanischen Garten vorhanden. Es erscheint fast,

daB sie auf Luzon beschrankt ist, doch finden sich auf anderen

Philippineninseln derselben sehr nahe stehende Formen, die vielleicht

nicht spezifisch zu trennen sind. Ich will hier auf diese nicht weiter

eingehen, da von denselben nur einzelne Blattexemplare vorliegen,

die zur Charakterisierung nicht ausreichend sind. Sehr nahe verwandt

sind auch in Ostindien vorkommende Formen, von denen einer wohl

der Name Pt. subquinata Wall, (n o n Hope) zuzusprechen ist, was

ich aber zurzcit nicht festst.ellen kann, da mir kein Originalexcmplar

von dieser vorliegt.

4. Pteris glaucovirens Goldmann, Nova Acta Acad. Caes. Leo-

pold.-Carolin. XIX, suppl. I, p. 457 (1843); syn. PL spinescens J. Sm.

in Hook. Joum. of Bot.III (1841), p. 405, n. 118 pro parte ex numero 79

collectionis Cumingianae citato, non Presi; Pt, Presliana J. Sm.

1. c. n. 116 pro parte ex numero collectionis Cumingianae 69 citato pro

parte, non Agardh.

Rhizomata non vidi. Foha usque ad 1 m vel ultra longa. Petioh

statu sicco compresso-tetragoni, supra trisulcati (sulco medio angusto,

lateralibus canaliculiformibus), infra subconvexi vel subplani, ubique

griseo-straminei vel griseo-avellanei, opaci, juventute puberuli et

infra verisimiliter passim squamulosi, sed mox denudati et (residuis

basilaribus squamarum delapsarum persistentibus) passim muri-

cati, sub lamina c. 272—^ mm crassi. Raches petiolis similes, sed

tenuiores, squamuHs ovatis ferrugineis non hyalino-marginatis usque

ad 2 mm longis V2 mm basi latis ornatae. Laminae ambitu cordato-

ovatae vel cordato-oblongo-ovatae, pinnatae cum pinna terminali

impari lateralibus simih sed quam eae paris supremi majore. Pin-

nae laterales in specimine S—14-jugae, oppositae vel sub-

1) Die Abbildimgcn. welche E. J. LOWE in den British and Exotic Ferns IV

(1872), pi. V und p. 9 unter dem Namen Pt. sulcata gegeben hat, sind nicht korrekt.

Das Blatthabitusbild Tafel V ist ungefahr auf halbe Gr6i3e reduziert und die Darstel-

lung einer mittleren Fieder in natiirlicher Grofie auf Seite 9 gibt weder die Xervatur

uoch auch die Stellung der Sori am Blattlappenrande richtig wieder. Da LOWE zu-

gleich im Text angibt, daB die Art in Jamaica und Brasihen heimisch sei, so mochte

man fast annehmen, daC die betreffenden Abbildungen LOWES gar nicht die wahre

Pt. sulcata Meyen, welche nach dem aus dem Herbar AL. BRAUN's stammendcn, jetzt

im Berlin-Dahlcmer Herbar aufbewahrtcn Originalcxemplar identisch ist rait Pt,

flava Goldmann, darstelle, sondem eine andere Art.

22*
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oppositae, rarius manifcste alternae (paribus subremotis, infimis

c. 6—9 cm, supremis iVa—^ ^^ i^^^^ ^^ distantibus), profunde

pinnatipartitae (ala inter lacinias c. 1 mm lata sinu gibba minuta

vel spinula abortiva ornata), ambitu a basi rotundata lineari-lan-

ceolatae, sensim angustatae, in caudam lineari-deltoideam acutam

c. 2—6 cm longam 4—5 mm basi latam desinentes.

Pinnae paris infimi latere postico 1—3 -auricultae

(auriculis pinnis similibus sed minoribus; basilar! c. IV2—2V2 cm a

basi pinnarum inserta, altera, si praesto est, 2V2—3V2 cm a pinna

basilari inserta, tertia 2V2—3 cm a pinna secunda). Laciniae membra-

naceae, juventute utroque latere puberulae, mox glabratae, supra

obscurius infra pallide glauco-virides; plerique e basi dilatata falcato-

oblongae, apice obtusiusculae vel acutiusculae, obsolete mucronu-

latae, a medio circiter pinnarum sensiiji decrescentes, ad apicem

pinnarum versus falcato-ovatae vel lobiformes et creniformes; saepe

paulo breviores et paulo longiores in eadem pinna irregulariter inter-

mixtae; laciniae basilares quam laciniae proximae minores (rarissime

anormaliter majores). Laciniae in pinnis maximis c.

40—42 -
j u g a e; maximae in pinnis maximis normalitcr c. 2—2V2 cni

longae, 7 mm basi et 6 mm medio latae. Costae pinnarum supra

canaliculatae sordide stramineae vel ochrolcucae sub loco inser-

tionis nervorum medianorum laciniarum spinulosae (spinulis '^j^

vix 1 mm longis costis concoloribus), infra juventute puberulae

teretes sordide ochroleucae. Nervi median! laciniarum supra anguste

canaliculati, basi costis, ad apicem versus mesophyllo concolores, glabri

infra teretes straminei et juventute puberuli denique glabrati. N e r -

vuli laterales laciniarum plerique supra basin ranus

ipsa basi furcati, 3—4 utriusque lateris apicales simplices.

Rami nervulorum furcatorum normaliter
semper simplices etiam in nervulis basilar 1-

bus utriusque lateris. Nervuli ramique eorum supra mani-

feste prominentes, infra parum prominuli. Nervuli
in laciniis maximis normaliter 20

—

22-jugi. Son

vix ultra 1/2 mtn lati, c. ^U—^U marginis utriusque occupantes, parti-

bus utriusque lateris apicalibus usque ad 5 mm longis et

basilaribus 1—2 mm longis iis carentibus. In-

dusia c. V3 mm lata, griseo-avellanea, margine Integra. Sporangia

comprcsso-obovoidea, c. 0,25—0,28mm longa, 0,15mm lata, bre-

viter stipitata (stipitibus quam sporangia brevioribus)

,

paraphysibus articulatis apice non glanduloso-incrassatis intermixta.

Sporae c. 0,04 mm crassae, globoso-tetraedricae, fulvae, ubique etiam

inter costas commissurales tenues gibbis verruci- vel rugiformibus
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moniliformibusque saepe flexuosis et interdum ramosis (subliteri-

formibus) omatae.

Hab. in insula Luzon prope ^Manila (Meyen, specimina authen-

tica in Herbario Regio Berolinensi-Dahlemensi asservata); loco

accuratius non indicate ejusdem insulae (Cuming n. 69, specimen

nomine ,,Pt. PresUana Ag/' determinatum et n. 79, specimen nomine

,,Pt. spinescens Presl." determinatum).

Die Art steht der Pt. fluva Goldmann nahe. Sie unterscheidet sich

durch die mehr meergriine Farbe des Laubes, durch stets nur einfach

gabelig geteilte Seitennerven auch der unteren Teile der Fiederlappen,

durch schmalere Sori, die jederseits einen groBeren Randteil an der

Spitze der Fiederlappen freilassen usw.

5. Pteris Kiuschiuensis Hieron. nov. spec.

Rhizomata non vidi. Folia verisimiliter usque ad 1 m longa.

Petioli laminas longitudine superantes, statu sicco tetragono-com-

pressi, supra trisulcati, infra plani, parte basilari usque c. 1 dm longi-

tudinis ferruginei, cetera parte straminei vel ochroleuci, passim

muricati (residuis squamularum delapsarum persistentibus), subniten-

tes, in specimine (folio majore) basi c. 31/2 mm et sub lamina 2 mm
crassi. Raches petiolis similes, sed tcnuiores. Laminae ambitu cordato-

ovatae, in speciminibus 2^^—^ dm longae, 2V2—3 dm supra basin

latae, pinnatae cum pinna terminali imparl quam pinnae supremae

majore. Pinnae in speciminibus 5—6 -
j u g a e ,

oppositae vel

suboppositae (paribus infimis c. 4—41/2 cm, paribus supremis 1—3 cm

inter se distantibus), profunda pinnatipartitae (ala inter lacinias vix

ultra V2 mm utroque latere lata ad sinum inter lacinias gibba valde

abortiva omata vel ea carente), e basi non vel parum angustata

lineares, ad apicem versus acuminatae, in caudam ^j^—l^j^cm

longam'basi vix ultra 2V2 mm latam subintegram vel lobato-crenatam

desinentes; pinnae plerique sessiles; eae paris infimi brcviter petiolu-

latae (petiolulis c. 2—3 mm longis), latere postico distantia c. 2—8 mm
a loco insertionis uniauriculatae (auriculis pinnis similibus quam

pinnae minoribus vel interdum eas magnitudine fere aequantibus).

Pinnae maximae infimae in speciminibus 12V2—16 cm longae, vix

3 cm medio latae. Laciniae valde membranaceae, juventute puberulae,

mox glabratae ;
pleraeque e basi dilatata subfalcato-oblongae, ad apicem

obtusum vix mucronulatum versus parum acuminatae, scnsim decres-

centes, ad apicem pinnae versus deltoideo- lobiformes. Laciniae maxi-

fnae normaliter 2 cm longae (raro usque 3 cm), basi 5, medio c. 4V2 mm
latae. Laciniae in pinnis maximis c. 33—34-jugae.

Gestae pinnarum supra sulcatae melleae glabratae ad loca mser-

tionis nervorum medianorum laciniarum spinulosae (spinuhs mellcis
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c. 1—IV2 mm longis vix ^Umm basi latis), infra teretes stramineae.

Nervi mediani laciniarum utroque latere prominuli, melleovirentes,

mesophylloparumdiscoloresvel eosubconcolores, nonvelvixde-
currentes, non spinulosi. Nervuli lateral es in

laciniis maximis plerumque non ultra 15-jugi

(rarissime — 20-jugi); plerique medio vel infra me-

dium, nunquam basi furcati; pauci apicales 2—4 (m

laciniis supremis interdum — 5) utriusque lateris simplices. Ner-

vuli basilares postici raro parum quasi a basi

remoti esse videntur, plerique manifeste e

basi nervi mediani vel ex angulo inter nervum
medianum laciniarum et costam nascentes,

r a m i s r a r i s s i m e f u r c a t i s. Sori c. 1/2 mm lati, marginem

utrumque summo apice et ima basi exceptis occupantes. Indusia valde

membranacea. griseo-avellanea, c. V2 mm lata, margine intcgra.

Sporangia obovoidea, c. 0,22—0,24 mm longa, 0,12 mm lata, breviter

stipitata (stipite sporangium longitudine aequante vel eo bre\aore),

paraphysibus brevibus vix stipites sporangiorum longitudine aequan-

tibus articulatis apice non glanduloso-incrassatis intermixta. Sporae

trigono-tetraedricae, c. 0,05 mm crassae, fulvae, inter cristas com-

missurales crassiusculas laeves, latere altero gibbis crassiusculis rugi-

formibus subrectis vel parum flexuosis vix ramosis et verruciformibus

ornatae.

Hab. in insulae japonicae Kiuschiu (Saikaido) provincia Osumi

in monte Takukumayama (Tashiro n. 21 [61] — m. Octobri 1880).

Die Originale dieser neuen charakteristischen Art stammen aus

dem Herbar A. Englers und wurden von Luerssen als ,,Pt- biau-

rita L. var. quadriaurita forma asperula (Sm.) Lssn." bestimmt. Die-

selbe zeichnet sich vor den mcisten der Verwandtcn der Gruppe durch

die nicht oder doch nur sehr wenig herablau-

f e n d e n M i 1 1 e 1 n e r v e n der Fiederlappen aus, w o d u.r c n

die untersten hinteren Seitennerven fast

stets deutlich aus dem Mitteln erven selbst

oder doch aus der Achsel zwischen Mittelner

der Fiederlappen und Fiederncosta en

springe n. Auch sind die Aste der Seitennerven nur sehr sei e

gabeUg geteilt.
^

6. Pteris argyraea Moore in Gardners Chronicle 1859, p- « >

Illustration horticole 1860 t. 241; L'horticulteur fr. 1861 pi 5; Low©,

New and Rare Ferns 1865 pi. 10, p. 21; Curtis, Botan, Mag. tab. 5183.

Rhizoma erectum brevissimum. Folia usque ad 1^/3 m vel pan

ultra longa. PetioU laminam longitudine subaequantes vei
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longiores, subtetragoni vel compresso-tetragoni, supra sulcati (sulco

canaliculiformi), infra convex!, lateribus plani vel statu sicco canali-

culati, juventute ubique parce puberuli et dense squamulosi (squa-

mulis usque ad 5 mm longis, V2— Vi ^^ basi latis, deltoideo-linearibus

acutissimis, in pilum desinentibus, linea mediana ferrugineis, ad

marginem versus hyalino-albidis, margine ipso longe ciliatis [ciliis

articulatis tenuibus flexuosis hyalinis usque c. ^/^t^^ longis]), mox

denudati squamulisque delapsis residuis earum basilaribus passim

muricati, statu vivo subolivaceo-virides, statu sicco sordide ochro-

leuci, parte basilari vel senectute interdum tota longitudine prae-

sertim latere dorsali subatroviolacei vel subcastanei, basi usque ad

5 mm et sub lamina usque ad 31/2 mm crassi. Raches petiolis similes,

sed tenuiores. Laminae ambitu cordato-ovatae, usque ad 7 dm

longae et 5 dm supra basi latae, pinnatae cum pinna terminali quam

pinnae laterales supremae majore. Pinnae 3—8 -
j u g a e ,

lis

paris infimi breviter petiolulatis exceptis sessiles, ad locum insertionis

supra pulvino gibbarum vel spinularum abortivarum ornatae, oppositae

vel superiores interdum alternae, ambitu oblongo-lineares, ad apicem

versus sensim acuminatae, basi plus minusve angustatae vel aequi-

latae, pinnatipartitae ala inter pinnas c. P/a—3 mm utroque latere

lata, ad apicem versus semper caudatae (caudis c. 3—7 cm longis,

4—8 mm basi latis, acutissimis, margine subintegris vel undulatis)

;

pinnae laterales infimae et interdum etiam pinnae infimis proximae

distantia c. 1—iVgCm a basi latere postico raro etiam latere antico

uniauriculatae; auriculis pinnis simHibus sed minoribus, interdum

ima basi latere postico auriculam secundi ordinis gerentibus. Pinnae

maximae foliorum maximorum c. 31/2 dm longae, Q^l^cm infra me-

dium latae. Laciniae aut ubique subglauco-virides aut parte basilari

c. 4—10 mm longa latere superiore albido-pallescentes, cetera parte

et latere inferiore toto laete subglauco-virides, margine parum vel non

incrassatae, integrae, e basi lata falcato-oblongae vel supremae falcato-

ovatae vel deltoideo-ovatae, ad apicem obtusum muticum versus plus

minusve angustatae, sinubus angustis acutis ad apicem versus am-

pliatis separatae et ad fundum sinus gibba parva vel spinula abortiva

communi margine ornatae. Laciniae pinnarum maximarum

foliorum maximorum c. 32 -
j u g a e ,

maximae c. 31/2 cm longae,

10 mm basi et 7—10 mm supra basin latae. Costae pmnarum mfra

teretes statu vivo laete virides statu sicco stramineo-\arentes

juventute puberulae mox glabratae, supra statu vivo laete virides

statu sicco stramineo-virentes sulcatae locis insertioms nervorum

medianorum laciniarum spi nulls brevibus crassius-

culis vix ultra V2 mm longis interdum abortivis vel
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omnino deficientibus ornatae. Nervi mediani utroque

latere prominentes, saepe perspicue decurrentes, raro

non decurrentes, infra teretes, supra manifeste sulcati, passim
locis insertiomim nervulorum lateralium spinulis subuli-
f o r m i b u s usque ad 1 mm longis ornatae. Nervuli

laterales infimi, interdum etiam supremi paulo supra basin,

ceteri plerique ipsa basi furcati; 2—6 apicales utriusque lateris

semper simplices ; nervulus infimus posticus nervo

mediano laciniarum decurrente saepe quasi a basi remotus
e costa pinnarum nasci videtur, interdum
parte simplice ejus cum nervo mediano laci-

niarum decurrente rami ejus quasi e costa
pinnarum nasci videntur. Rami nervulorum e t i n -

fimorum et ceterorum medio vel supra medium passim
furcati; rami vel ramuli nervulorum infimorum ad fundum sinus

vel paulo supra fundum sinus margmem attingentes ; rami nervu-
lorum infimorum anticorum saepe ad apicem
versus conniventes indeque apice conjuncti
areolam fusiformem amplectentes. Nervuli
laterales in laciniis maximis c. 18

—

22-jugi.

Sori marginem fere totum laciniarum foliorum maximorum apice et

basi exceptis occupantes, c. ^/^ mm lati. Indusia subavellanea, vix

V2 i^Tn lata, margine integra. Sporangia compresso-obovoidea,

c. 0,25 mm longa, 0,18 mm lata, stipite aequilongo vel parum longiore

praedita, paraphysibus articulatis apice cellula non incrassata ter-

minatis intermixta. Sporae tetraedrico-globosae, fulvae, c. 0,05 mm
crassae, latere rotundato gibbis verruci- vel breviter rugiformibus

humilibus ornatae.

Hab. in India Orientali central!? (Veitch et

fil.); in Java prope Tjampea (Hallier; forma viridis); ad

sepulcra prope Sindanglaija in parte occidentali insulae (M. Fleischer

n. 92— IT. m. Decembris 1909, forma discolor); in horto Bogorensi

culta (W, HiLLEBRAND, forma discolor).

Nach der Angabe T. Moore's ist die Art von der Gartnerfirma

Veitch und Sohn aus Zentralindien importiert worden. Es ist aber

zweifelhaft, obdiese Art in Indien vorkommt, da von anderen Sammlern

bisher dieselbe dort anscheinend nicht wieder gesammelt worden ist.

Moglich ist es, daB auch die Exemplare, welche Veitch und Sohn

einfiihrten, aus Java stammen. Die obige Beschreibung ist im wesent-

lichen nach im Berlin-Dahlemer botanischen Museum befindlichen

Blattexemplaren und nach im Beriin-Dahlemer Garten kultivierten

Exemplaren von mir gegeben worden. Die mir aus Java vorliegenden
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Exemplare gehoren meines Erachtens sicher zur selben Art. Es sind

alles jiingere Pflanzen oder Blattexemplare, welche solchen angehort

haben. Dieselben unterscheiden sich von den in den Gewachshausern

kultivierten Exemplaren dadnrch, dafi die Aste der gabelig
geteilten Seitennerven der Fiederlappen nur hochst
saltan selbst gabalig geteilt sind und daB sich
auch die Schlingenbildung der Asta der unter-
sten vorderen Seitennerven nur ganz selten
f i n d e t. Die von Hallier gesammelten Blattexemplare sind iiber-

all griin, die von Fleischer und Hillebrand gesammelten da-

gegen zeigen samtlich den breiten, weiBen Mittelstreifen der Ficdern.

Es ist nicht umvahrschcinlich, daB die von Fleischer auf dem

Kirchhof von Sindanglaija gesammelten Exemplare dort urspriing-

lich angepflanzt worden sind.

Die Art zeichnet sich vor alien iibrigen derselben Gruppe an-

gehorenden Arten durch die verhaltnismiiBig weniger tief einge-

schnittenen Fiedern und durch die ziemlich breiten, sehr stumpfen,

meist eng aneinander stehenden Fiederlappen aus.

7. Pteris Fauriei^) Hieron. n. sp.; sjm. Pt. quadriaurita Christ

ap. Warburg, Monsunia I (1900), p. 69 pro parte; Bull Boiss. IV, 2

(1904), p. 612, n. 26, n o n Retz.

Rhizoma superficialis, brevis, ascendens, c. 1 cm crassum, dense

squamulosum (squamis e basi subcordata vix usque 1 mm lata sub-

falcato-deltoideo-linearibus, usque ad 9 mm longis, ad apicem versus

sensim angustatis acutissimis, parte mediana ferrugineis, margine

angusto pellucido-lutescentibus denticulato-laceratis). Folia in

speciminibus usque ad 8V2 dm longa. Petioh laminas longitudine

superantes, usque ad 41/2 dm longi, c. 5 mm basi crassi, compressi,

supra trisulcati stramineo-virentes nitcntes, infra teretes stramineo-

virantes val badii, juventute ubique, statu evoluto parte infenore

c. lV2dm longa parce squamosi (squamis iis rhizomatis similibus).

Raches petiolis similes. Laminae ambitu late deltoideo-ovatae, usque

ad 31/2 dm supra basin latae, 21/2—31/2 dm longae, pinnatae. Pinnae

superiores sessiles, inferiores subpetiolulatae (petiolulis alatis), omnes

oppositae paribus supremis c. l^j^—^cm, infimis c. 3—5 cm inter se

distantibus, in speciminibus 3—8-jugae cum pinna

imparl terminali lateralibus simiH sad quam laterales supremae saepe

latiore et paulo longiore, profunde pinnati-partitae (ala costae utroque

latere vix usque ^4 mm lata), ambitu e basi utraque subcuneata

M Benannt nach dem bekannten Erforscher der Flora Japans und Formosas

Abbe URBAIN FAURIE.
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(antica rachi parallela) oblongae vel lineari-oblongae, a medio ad

apicem versus sensim acuminatae, apice ipso pinnatifido-lobulatae

vel Cauda tae (caudis 1

—

2^/^ cm longis, 3

—

i mm medio latis, basi

pinnatifido-lobulatis, prorsus margine undulatis), ad apicem versus

subrepente decrescentes; pinnae infimae latere postico partis in-

ferioris 1—2-auriculatae (auriculis pinnis similibus sed minoribus);

auricula inferior mtcrdum basi postica iterum auriculata (auriculis

secundariis pinnato-lobulatis c. 3—4 cm longis, 1—l^/g cm medio

latis); pinnae maximae basilares 18—20cm longae, 4—572cm infra

medium latae. Laciniae obscure glauco-virides, e basi utraque

dilatata falcato-lineares vel falcato-oblongo-Iineares vel supremae

falcato-oblongae ovataeque, obtusae, integrae vel subundulatae

(margine subincrassato stramineo-virente), juventute infra obsolete

et sparse sericeo-puberulae et glandulosae, in pinnis sterilibus sinu

angusto vix ultra 1 mm medio lato, in pinnis fertilibus sinu latiore

repente supra basin ampliato medio c. 2—3 mm lato separatae, ad

fundum sinus gibba stramineo-virente communi marginali omatae;

laciniae maximae in pinnis maximis c. 4 cm longae, usque ad 8 mm
basi et 5 mm (fertiles) — 6 mm (steriles) medio latae. Laciniae
in pinnis maximis c, 26—32 -

j u g a e. Costae pinnarum

nitentes, stramineo-virentes, infra teretes, supra canaliculatae sub

locis insertionis nervorum medianorum laciniarum spinula subulata

c. 1—P/2 mni longa ornatae. Nervi mediani laciniarum basi d e -

currentes, supra obsolete canaliculati, subtus teretes promi-

ncntes, parte superiore laciniarum saepe undulati, obsolete puberuli.

Nervuli laterales utroque latere parum prominuli, mesophyllo sub-

concolores, pleriquc Vg—IV2 nim supra basin vel infra medium

furcati (ramis simplicibus, vel ramo postico
nervulorum laciniarum basilarium anticarum
furcato, rarius ramis ambobus furcatis), supremi utriusque

lateris3—4 et interdum nervulus anticus basil aris

laciniarum simplices; nervuli basilares postici
e costa pinnarum nasci videntur, a nervo medi-
ano laciniarum quasi remoti. Nervuli late-
rales in laciniis maximis c. 18—20 -jug i. Son mar-

ginem partibus ejus infimis et saepe etiam supremis exclusis occu-

pantes, c. V2—^4 mm lati. Indusia grisea vel avellanea, c. V2 ^^
lata, margine subintegra vel undulata. Sporangia pauciseriata, com-

presso-obovata, c. 0,25 mm longa, 0,15 mm lata, breviter stipitata,

paraphysibus numerosis articulatis longis cellulam apicalem non

incrassatam gerentibus intermixtis. Sporae subtrigono-tetraedricac,

fulvae, glabrae, c. 0,05 mm crassae.
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Hab. in insula F o r m p s a prope Tamsui (Morse coll. in

collectione Henry No. 1427, specimen a cl. Baker nomine Pt.

quadrianritae Retz determinatum) ; in planitie Kapsulan in parte

insulae inter septentriones et orientem solis spectante (O. War-

burg n. 9492, m. Januario 1888); prope Kelung (O. Warburg

n. 9514 m. Januarii 1888), in capite australi insulae (Warburg O^

n. 10911 m. Februario 1888); in silvis Marujama (U. Faurie n. 628, '
^

d. 2 m. Maji 1903) ;in China australi prope Amoy in monte

„Pagodenberg ' (Dr. Gerlach n! 85 in coll. O. Warburg sine

numero) in J a p o n i a , in humo lutulento luci templi Jakachifono-

miya, Itsubu insulae Oshima (L. Boehmer No. 49 A, d. 13. m.

Augusti 1904; sub nomine „P^. longifinnula forma inaequalis (== Pt.

inaequalis Baker)" specimen editum est.); in insula Hadjidjo

(Warburg sine numero) ; in insula Oshima (U. Faurie n. 4594 m.

Julio 1900).

Var. minor Hieron. n. var.; syn. Pt. GreviUeana Christ in Bull.

Boiss. IV. 2 (1904) p. 612 n. 25, n on Wall. Differt a forma typica

statura multo minore, foliis vix 4 dm longis, laminis minoribus vix

IVadm longis latisque, pinnis 2—4 -
j u g i s (maximis c.

10—11 cm longis vix 2^/^ cm latis) paribus infimis earum c. iVa—2 cm

inter se distantibus, laciniis vix ultra iVa^m longis,

5 mm basi et 4—41/2 nim medio latis, in pinnis maximis
c. 20—25 -jugis, nervulis in laciniis maximis
c. 11 13 -jugis, ramis nervulorum vix ultra V2 ^^ ^^^^^ ^^

distantibus.

Hab. in rupibus littoris Kelung (U. Faurie n. 685, d. 30. m.

Maji 1909).

Var. rigida Hieron. n. var. ; syn. Pt. quadriaurita Christ in sche-

dula et apudWarburg Monsunia I (1900). p. 69 pro parte, n o n Retz. -

Differt a forma typica pinnis rigidioribus clare glauco-

viridibus, nervis medianis et nervulis lateralibus laci-

niarum utroque latere magis prominentibus.

Pinnae in foUo unico quod adest 5-jugae; infimae maximae leVgCm

longae, usque 3 cm medio latae; laciniae in pinnis maximis

26—28-jugae; nervi mediani et nervuli laterales laciniarum utroque

latere lutescentes; nervuU in laciniis maximis 16—18-jugi; nervu-

lorum rami vix ultra V2 "^^n inter se distantes.

Hab. in China australi loco accuratius non indicate

verisimiHter prope Amoy in „Pagodenberg" (Dr. Gerlach? in col-

lectione O. Warburgi sine numero).

Die Art und die beiden aufgestellten Varietaten sind gut charak-

terisiert durch die mehr oder weniger verkurzten breit dreieckig-
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eiformigen Blattspreiten und dadurch, daB nur der hintcre Seitennerv

des basalen Paares des vorderen Fiederlappens des untersten Fieder-

lappenpaares der Fiedern des unteren Spreitenteils haufig gegabelte

Zweige aufweist.

Die Varietal minor, die auf den ersten Blick habituell sehr ab-

weichend erscheint und in der Tat einige Ahnlichkeit mit Pt. Gre-

villeana Wall, hat, fiir die sie Christ hielt, ist vielleicht nur eine auf

trockenem Standort gewachsene Form,

Die siidchinesische Varietal rigida, die sich durch helle griine

Laubfarbung, starrere Fiederlappen und besonders auf beiden Seiten

viel scharfer hervortretendeMittel- und Seitennerven der Fiederlappen

auszeichnet, muB weiter in bezug auf die Konstanz dieser Merkmale

beobachtet werden.

8. Pteris aspericaulis Wallich, Cat. n. 107 (1828—1829); syn Pt

pectinata Don, Prodr. p. 15 (1825) ex J. G. Agardh, Rec. Gen. Pteridis

p. 22, fide spec. auth. in Herbario Hamilt., quod Societati Linnean.

Lend, pertinet, n o n Cav. nee Desv.

Rhizoma non vidi. Folia fortasse usque ad 1 m longa. Petioli

verisimiliter laminam longitudine aequantes, sub lamina 2—272"^"^

crassi, tetragono-compressi, supra unicanaliculati, infra

subconvexi vel subplani, statu sicco sordide incarnati, sub-
vinosi vel subpurpurascentes, subdense et minute

scabriusculi (an juventute glanduloso-puberuli ?) et passim muricati (re-

siduis squamularum sparsarum delapsarum persistentibus). Raches

petiolis similes, sed tenuiores. Laminae ambitu lanceolato-oblongae,

usque ad 5V2 dm longae, 2^/^ dm infra medium latae, pinnatae cum

pinna terminali imparl quam pinnae laterales supremae majore. Pin-

nae sessiles vel infimae brevissime petiolulatae, in speciminibus quae

praesto sunt 13—15-jugae, profunde pinnatipartitae (ala inter

lacinias vix ultra Vamm lata ad sinum gibba minuta vel spinula

abortiva ornata), oppositae vel suboppositae, raro manifeste alternae,

ambitu lanceolato-lineares, a medio ad apicem versus sensim acu-

minatae, in caudam 1—2 cm longam, 2V2~3 mm basi latam margine

undulatam parte basilari saepe lobulatam desinentes; paria infima

pinnarum c. 4—5 cm, paria suprema (vel pinnae alternae ejusdem

lateris) c. 1—IVgcm inter se distantia; pinnae paris infimi interdum

etiam infimo proximi latere postico uniauriculatae (auriculis

pinnis similibus sed minoribus distantia c. 2—4 mm a basi pinnarum

positis). Pinnae maximae infra medium laminae positae, usque c,

20 cm longae, 2V2—S^/g cm latae. Laciniae pleraeque e basi dilatata

oblongae et rectae vel subfalcato-oblongae, obtusiusculae, saepe

manifeste mucronulatae, margine utroque incrassato saepe sub-
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purpurascentes, superiore undulatae vel manifeste crenulatae, basi-

lar! integrae, sinu acutiusculo mox dilatato separatae, ad apicem

pinnarum versus sensim decrescentes ; supremae subfalcato-dcltoideo-

ovatae vel deltoideo-dentiformes; basilares pleraeque non minores;

infimae posticae interdum paulo majores quam ceterae. L a c i n i a e

in pinnis maximis c. 35—40 -
j u g a e. Costae supra

canaliculatae, mesophyllo concolores vel 1 e v i t e r purpuras-

centes, sub loco insertionum nervorum medianorum laciniarum

spinulosae (spinulis usque c. 1 mm longis, basi compressis et usque

ad VaW^rn latis, viridibus vel leviter purpurascentibus), infra teretes,

ochroleuco-virentes, saepe purpurascentes, utroque latere juventute

glanduloso-puberulae, mox glandulis delapsis minutissime asperulae.

Nervi mediani laciniarum mesophyllo subconcolores, supra manifeste

canaliculati sub loco insertionis nervulorum lateralium passim

spinulosi (spinulis tenuibus subulatis viridibus vix ultra Va ^^ longis),

parum vel non decurrentes. Nervuli laterales laciniarum

plerique supra basin vel infra medium, raro basi ipsa fur-

cat i, 2—3'supremi utriusque lateris simplices; rami nervulorum

furcatorum normaliter simplices, sed ramus pos-

ticus nervulorum infimorum posticorum la-

ciniarum infimarum pinnarum interdum fur-

catus, raro etiam ramus anticus. Rami nervulorum

infimorum supra sinum marginem attingentes. Nervuli infimi postici

aut manifeste e nervi mediani basi vel ex an-

gulo inter nervum medianum laciniarum et

costam pinnarum nascentes aut (in speciminibus

alteris) quasi a basi nervi mediani (decurrente) p a

-

rum remoti. Nervuli in laciniis maximis c.

12—15 -
j u g i vel (in var. seu forma Falconerlarut) 18—20 -

]
u g i.

Sori partem mediam solam marginis utriusque

lateris laciniarum occupantes (partibus superioribus

et basilaribus iis carentibus), vix 1mm crassi. Indusia fulva, vix Vsmm

lata, margine integra. Sporangia compresso-obovoidea, c. 0,3 mm

longa 2 mm medio lata, breviter stipitata (stipitibus sporangia

longitudine non aequantibus brevioribus), paraphysibus brevibus

articulatis apice non glanduloso-incrassatis intermixta. Sporae

globoso-tetraedricae, c. 0,04-0,05 mm crassae, castaneae, ubique

gibbis rugiformibus flexuosis ramosisque (litcriformibus) crassius-

culis ornatae. \ • *

Hab in -Nepalia (Wallich n. 107 vel sine numero)
;

in parte

Indiae inter septentriones et occasum solis spectante (Falconer, ex

plantis ab Hcrbario regio Horti Kewensis editae n. 402).
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Ein mir vorliegendes WALLiCH'sches Blattexemplar, welches

ohne Nummer in der HoOKER'-undTHOMSON'schen Sammlung unter

dem Namen Pt. aspericaulis ausgegeben worden ist, unterscheidet

sich auffallend von einem zweiten WALLiCH'schen Exemplar, das

falschlich mit der No. 109 versehen als Litobrochia unibrosa Wall.

bezeichnet ist und angeblich aus Kumaon stammen soil, und von den

von Falconer in Nordwestindien gesammelten Exemplaren. Das

erstere hat nur 13 Paare von Fiedem, deren langste etwa 16 cm lang,

und kaum 2 ^/^ cm breit sind, am oberen Rande meist deutlich ge-

kerbte Fiederlappen und nicht herablaufende Mittelnerven dcrselben,

also deutlich aus dem Mittelnerven dieser entspringende hintere basi-

lare Seitenncr\^en zeigen. Seine langsten Blattlappen haben c. 12—15

Seitennervenpaare. Die anderen Exemplare zeigen bis 15 Paare von

Fiedern, deren langste bis 20 cm lang und bis 3^2 cm breit sind, deren

Fiederlappen am Rande nur wellig und nicht gekerbt sind, fast stets

etM^as herablaufende Mittelnerven und daher von der Basis dieser

scheinbar etwas entfemt stehende, scheinbar aus der Costa der Fiedern

entspringende vordere unterste Seitennerven, Die langsten Fieder-

lappen besitzen etwa 18—20 Paare von Seitennerven. Obgleich mir

keine Ubergange von einer dieser beiden Formen zur anderen vor-

liegen, so kann ich sie doch nicht mit Sicherheit als fixierte Formen

betrachten. J. G. Agardh hat bei der Anfertigung seiner Beschrei-

bung anscheinend nur die erste vor Augen gehabt, da er einerseits

in der Revisio Gen. Pteridis p. 22 sagt: ,,laciniis sub-
crenulatis'', andererseits : „Venae basales ex axilla
c o s t u 1 a e (mit ,,costula" bezeichnet er den Mittelnerv der Fieder-

lappen) egredientes". Erstere Form, von der AgardH
iibrigens anscheinend iippigere, groBeie Blatter sah, da er die Pinnae

als 3—S-poUicares et sesquiunciam latae" bezeichnet, durfte also

den Typus darstellen, die zweite vielleicht eine Varietat (var. Falco-

neriana Hieron.), die jedoch weiter beobachtet werden muB.
Die Art ist sonst gut von den friiher von mir genannten und be-

schriebenen zu unterscheiden durch die verhaltnismaBig groBe Anzahl

der Fiedern und die rotlich angelaufenen Stiele, Fiederrippen und

verdickten Rander der Fiederlappen. Die rotliche Farbung dieser

Telle findet sich jedoch auch bei den folgenden nahe verwandten

Arten.

9. Pteris roseo-lilacina Hieron. n. sp.

Rhizoma superficialis, breviter ascendens, in specimine c. 1 cm

crassum, dense squamosum (squamis e basi subcordata elongato-

deltoideis, sensim angustatis, acutissimis, usque ad 4 mm longis, vix

V2 m basi latis, rufo-castaneis, margine lutescenti-pellucido angusto
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irregulariter lacerato-denticulatis). Folia in specimine unico usque

ad 3 dm longa. Petioli laminis breviores, in specimine usque ad 13 cm

longi, c. 2 mm basi crassi et hie squamosi (squamis iis rhizomatis

similibus), compresso-subtetragoni, infra teretes straminei, supra

trisulcati roseo-lilacini, vel ubique roseo-lilacini, subnitentes. Raches

petiolis similes, ubique roseo-lilacinae. Laminae ambitu ovatae (in

specimine 17—19 cm longae, 10—11 cm supra basin latae), pinnatae

cum pinna terminali imparl pinnis lateralibus simili sed quam pinnae

supremae majore multoque latiore. Pinnae laterales semper op-

positae, in specimine 6- et lO-jugae (paribus earum supremis

l—li/^cm, infimis 11/2—21/2 cm inter se distantibus) , sessiles vel

brevissime petiolulatae (petiolulis supra canaliculatis, infra teretibus,

ubique roseo-lilacinis, vix ultra 1 mm longis, ^/^ mm basi crassis),

ambitu e basi utraque subtruncata ovato-obiongae (maximis c. 6 cm

longis, ISmmsupra basin latis), profunde pinnatipartitae (ala utriusque

lateris costarum vix ultra V2 mm lata), ad apiccm versus sensim

acuminatae, pinnato-lobulatae et prorsus sacpe breviter caudatae

(caudis vix ultra 5 mm longis, 2 mm basi latis, integris vel undulatis,

obtusiusculis). Pinnae infimae ima basi auriculatae (auri-

culis c. 2—3 mm supra basin pinnarum latere postico adnatis, pinnis

similibus sed minoribus, in specimine usque ad 31/2 cm longis, c. 1 cm

supra basin latis). Laciniae e basi dilatata subfalcato-vel subrecto-

oblongae vel ovatae, obtusae, obsolete mucronulatae, subintegrae vel

margine obsolete undulatae, membranaceae, subglauco-virentes, sub-

lilacino-marginatae ; laciniae maximae vix ultra 1cm longae, 4 mm
basi et 31/2 mm medio latae. Laciniae in pinnis maximis
c. 16 18 -

j u g a e. Costae pinnarum supra sulcatae, roseo-lilacinae

vel virentes mesophyllo concolores, sub locis insertionis nervorum

latcralium spinulis usque ad P/a mm longis saepe roseo-

1 i 1 a c i n i s subulatis ornatae. infra teretes, semper roseo-lila-

cinae, juventute minute puberulae. Nervi median! laci-

niaru'm parte inferiore utroque latere roseo-lila-

ci n i , superiore mesophyllo concolores, infra manifeste, supra parum

prominuli et supra sub locis insertionis nervulorum lateralium saepe

s p i n u 1 o s i (spinulis iis costarum pinnarum similibus sed minoribus

et minus intense rosco-lilacinis). Nervuli laterales supra juventute

minute puberuli, utrinque mesophyllo concolores; plerique

supra basin vel infra medium furcati (ramis

rarissime iterum furcatis), 1-2 .supremi utnusque

lateris simplices; nervuU laterales partis supcrioiis laciniarum saepe

in bifurcatione vel sub bifurcatione spinula

virente vel parum rosco-lilacina minore
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o r n a t a e , sed mde nervi mediani spinalis carentes. N e r v u 1 i

laterales in laciniis 10— 1 1 -
j u g i. Sori in specimine

desiderantur.

Hab. in C h i n a e provincia Yunnan prope rivulum Papien

baud procul a loco Talan alt. s. m. 2500 ped. (A. Hexry n. 13 222).

Obgleicb das Material, welches mir von dieser Art vorliegt, sehr

sparlich und aucb steril ist, so ist die Art docb so cbarakteristisch

durch die rotlich-lila gefarbten Blattstiele, Spindcln und Fieder-

rippen, durch die verhaltnismaBig nahe stehenden Fiedern, die ganz-

randigen, ziemlich kurzen, diinnhautigen Fiederlappen und das Vor-

kommen von feinen Stacheln nicht nur auf den Mittelrippen der

Fiedern und den Mittelnerven der Fiederlappen, sondern auch in der

Seitennervengabelung oder unterhalb dieser am unteren ungeteilten

Teil der Seitennerven^), so daB ich keinen Anstand nehme, die Art

aufzustellen.

Von der sicher nahe verwandten Pt. aspericanlis Wall., mit der

sie die rotHche Farbung der Stiele usw., die verhaltnismaBig nahe

stehenden Fiedern und die diinnhautigen Fiederlappen gemeinsam

hat, unterscheidet sie sich durch kiirzere, im UmriB eirunde

Spreiten, diegeringereAnzahl derFiederpaare,
durch fast ganzrandige Fiederlappen und das nicht seltene

Vorkommen von Stacheln auf oder unterhalb
der Gabelung der Seitennerven an der Fiederlappen-

oberseite.

10. Pteris tricolor Linden; Gardners Chronicle 1860 p. 217;

Pt. aspericanlis var. tricolor Moore ap. Lowe, New. Ferns p. 19, tab. 9;

L'horticulteur fr. 1861. tab, 5.; Curtis, Bot. Mag. tab. 5183 fig. 4.

Rhizoma breve erectum, Vj^ cm altum et IV2 cm crassum. Folia

usque ad V2 m longa. PetioH laminam longitudine subaequantes vel

ea longiores, tetragoni, infra subplano-convexi, supra suicati (sulco

angustissimo), lateribus plani vel levitef canaliculati, basi crebrius,

parte superiore passim squamulosi (squamulis c. 2V2—3V2 ^"^ longis,

VaHim basi latis, deltoideo-linearibus, acutis, castaneis; infimis

angustissime fulvo-marginatis) et squamulis denique delapsis residuis

earum passim muricati, ubique dense scabriusculi, statu sicco ubique

testacei vel latericii vel badii, basi usque ad 3 mm, sub lamina 1 mm
crassi. Raches petiohs similes sed tenuiores. Laminae ambitu sub-

cordato-rotundatae vel late cordato-ovatae, c. usque ad 2V2 ^m longae,

*) Morphologisch gehoren aber diese Stacheln zu den Mittelnerven der Ficder-

' lappen, sie sind nur genetisch an die ungeteilten unteren Teile der Seitennerven an-

gevvachsen.
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2—2V2 dm supra basin latae, tripartitae cum pinna terminal!

majore et latiore et ciim pinnis lateralibus distantia c. 2—7 mm
basi uniauriculatis (auriculis interdum pinnas subaequantibus

vel saepe minoribus, ceteris notis pinnis similibus) c. 1—lV2cm a

pinna terminali distantibus subsessilibus vel subpctiolulatis (petio-

lulis latere postico usque ad auriculam costa nuda praeditio, latere

antico lacinia infima decurrente alatis), v e 1 2—3 -pinnatae cum
pinna terminali (paribus pinnarum c. 2—2^/2 cm inter se distantibus,

infimis auriculatis). Pinnae ambitu lanceolato-oblongae vellanceolato-

ovatae, profunde pinnatipartitae (ala inter lacinias vix ultra ^/g mm
utroque latere lata, ad sinum gibbavel spinula valde abortiva interdum

deficiente ornata), ad apicem versus a medio vel jam a puncto sub

medio site sensim acuminatae, in caudam c. 1—6cm longam c. 3—5mm
basi latam acutam margine incrassato pallescente vel saepe

statu sicco lilacino integram vel undulatam dcsinentes. Pinnae

terminales maximae c. 272 dm longae, 5—7 cm infra medium latae;

pinnae laterales maximae c. 1 Y2 dm longae, 3

—

4 cm sub medio
latae. Laciniae chartaceae, supra obscurius, infra pallide subglauco-

virentes, margine incrassato pallescente vel saepe lilacino vel vinoso

praeditae, obtusiusculae, apice manifcste mucronulatae (mucrone ad

apicem nervi mediani laciniarum versus vel inter nervulos supremos

posito), utroque latere juventute minutissime puberulae, mox omnino

glabratae; pleraeque e basi dilatata falcato-oblongac vel falcato-

lineares, ad apicem pmnarum versus decrescentes deltoideo-denti-

formes. Laciniae maximae c. 4 cm longae, 7 mm basi et 6 mm medio

latae. Laciniae in pinnis terminalibus foliorum
m a j o r u m 30—35 -jugae, in pinnis lateralibus
e o r u m 20—25 -jugae. Costae pinnarum supra sulcatae 1 i 1 a -

cinae vel vinosae vel viridi-purpurascentes
sub locis insertionum nervorum mcdianorum laciniarum u b i q u e

spin ulosae (spinulis crassiusculis, costae appresssis, c. Va—V2"^"^

raro 1 mm longis), infra teretes ochroleucae vel leviter lila-

cinae subnitidae glabratae. Nervi mediani manifeste de-

currentes, mesophyllo subconcolores vel leviter nia-
cin i, supra canaliculati sub locis insertionum ncrvulorum lateralium

spinulosae (spinulis tenuibus, subuliformibus, lilacinis vel

vinosis, raro ad basin simplicem nervulorum adnatis quasi e bifur-

catione eorum nascentibus, usque ad 1 mm longis, interdum brevi-

oribus vel omnino abortivis), infra ochroleuci, rarius leviter lilacini.

Nervuli plerique ima basi furcati; infimi an-
tic i (raro simplices) interdum etiam alii superiorum
paulo supra basin furcati; nervuli suprcmi 2—4, raro-6

fledwigia Band L V. 23
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utriusque lateris semper simplices ; nervuli laterales in-

fimi postici semper quasi a basi nervorum
medianorum remoti ex costa pinnarum nasci
V i d e n t u r. In foliis sterilibus saepe nervnli laterales laciniarum

basi decurrentes indeque rami eorum quasi e nervo mediano nasci

videntur, interdum etiam bases nervulorum infimorum posticorum

cum nervo mediano laciniarum decurrentes indeque rami
bifurcationis quasi e costa ipsa pinnarum
nasci videntur. Raro rami nervulorum aliquorum medii

laciniarum foliorum sterilium furcati. Nervuli in laciniis
18

—

20-jugi. Sori partem superiorem marginis vel fere totum

marginem apice summo et basi ima utrinque exceptis occupantes,

c. ^/g—^3 mm lati. Indusia c. ^/g mm lata, margine Integra,

statu sicco subavellanea. Sporangia compresso-obovoidea, usque

ad 0,3 mm longa et 0,18 mm crassa, breviter stipitata (stipitibus

sporangia longitudine non aequantibus). Sporae tetraedrico-

globosae, c. 0,05 mm crassae, fulvae, inter cristas' commissurales

sublaeves, latere altero gibbis rugiformibus flexuosisque (litcri-

formibus) crassiusculis omatae.

Hab. in Malacca (Linden), in Sikkim (Dr. terdon), in Yu-
nan (D. J. Anderson) locis accuratius non indicatis.

Die Alt wird seit etwa dem Jahre 1857 in den Botanischen

Garten als Gewachshauspflanze kultiviert und ist von Linden aus

Malacca eingefiihrt worden. Linden gab derselben den Namen
^tricolor", well die Fiederlappen bei vielen Exemplaren insofern

dreifarbig sind, als deren obere Halfte grun, deren untere Halfte

weiBlich entiarbt und die Blattstiele, Spindeln, Fiederrippen, Mittel-

nerven der Lappen, Stacheln und Blattrander stets mehr oder weniger,

besonders an der Oberseite, ziemlich auffallend rotlich oder lila gefarbt

sind. Doch kommen auch in der Kultur nicht selten Exemplare vor,

deren Fiederlappen auch in der unteren Halfte griin sind, ja es schei-

nen sogar am selben Stock Blatter mit griinen und solche mit an der

unteren Halfte weiBlichen Fiederlappen vorzukommen. Das in Sikkim

von Terdon gesammelte Exemplar zeigt an der Basis weiBlich ent-

farbte Fiederlappen, nicht aber das ANDERSON'sche Exemplar aus

Yunnan.

Als Varietat der wahren Pt, aspericaulis Wall, kann die

Art nicht betrachtet werden, da sie zu viel Unterschiede von dieser

bietet, deren auffallendste in der geringen Anzahl von Seitenfieder-

paaren und in meist groBeren und harteren Fiederlappen, an

welchen die Sori weiter nach der Basis und nach der Spitze hinauf-

reichen, bestehen.
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11. Pteris pacifica Hieron. n. sp.; syn. Pt. nemoralis PresI,

Reliquiae Haenk. I p. 56 (1627) n o n Willd.

Rhizoma superficialis, breviter ascendens, 1—172^"! crassum,

usque c. 1 cm altum, folia plura (in speciminibus 10— 12) gerens,

squamulosum (squamulis subrigidis, deltoideo-elongatis, vix ultra

3 mm longis, ^4^^ basi latis, juxta lineam medianam nigricantibus,

margine subintegro bruneis). Folia usque vix ultra 1 m longa, saepe

minora 6—8 dm longa. Petioli laminam longitudine saepe superantes,

usque 5—6 dm longi, basi usque ad 3mm crassi, compressi, supra statu

sicco trisulcati (sulco medio angusto, lateralibus subcanaliculiformibus)

juventute straminei, mox rufescentes vel atro-purpurascentes vel

vinosi, minute et sparse asperuli. Raches subteretes, supra unicanali-

culatae vel obsolete trisulcatae, ceteris notis petiolis similes. Laminae
foliorum speciminum juvenilium ambitu subdeltoideo-ovatae vel

ovatae, plantarum adultarum ovatae, oblongo-ovatae vel ovato-

oblongae, usque ad 4 dm longae, usque ad 3 dm supra basin latae,

pinnatae cum pinna terminali imparl pinnis lateralibus simili sed

quam pinnae supremae latiore. Pinnae in laminis plantarum

juvenilium paucijugae (1—4-jugae), magis adultarum 5—9-

vel interdum usque ad 11-jugae, oppositae vel

(superiores) alternae paribus supremis c. 2—2^/3 cm, infimis 4^/2—6 cm
distantibus; omnes profunde pinnatipartitae (ala inter lacinias

vix ^2— ^/4 nim utrinque lata), ambitu oblongo-lineares, a medio

sensim acuminatae, apice saepissime caudatae (caudis margine un-

dulatis et basi saepe pinnato-lobulatis, c. 1—4 cm, raro 6 cm longis,

acutis), interdum usque ad apicem acutum pinnato-lobulatae et

prorsus lobato-serratae; plerique petiolulatae (petio-

lulis 2—15 mm longis, vix ^/4mm crassis, in foliis plantarum adul-

tarum atropurpurascentibus, latere antico lacinia basi-

lar! longe decurrente alatis, ala ad basin petioli versus sensim angus-

tata)
;
pinnae supremae 1—3 utriusque lateris rhachios subsessiles vel

breviter petiolulatae (petiolulis utrinque alatis), interdum breviter in

rachim decurrentes. Pinnae paris infimi supra basin latere postico

auriculatae (auriculis pinnis similibus minoribus c. 1—2 cm a basi

positis)
; pinnae infimae maximae in speciminibus caudis inclusis vix

ultra 18 cm longae, 2—4 cm medio latae. Laciniae in pinnis
m a x i m i s 25—30 -

j u g a e , e basi vix vel paurm dilatata falcato-

lineari-oblongae, obtusiusculae, glabrae, membranaceae vel sub-

chartaceae, sinubus acutis in pinnis sterilibus parum et sensim in

pinnis fertilibus repente paulo ampliatis separatae, opacae vel sub-

nitentes, ad sinum gibbis minutis vel spinulis abortivis communibus

ornatae; laciniae maximae pinnarum maximarum in speciminibus

23*
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11/2—2 cm longae, 4—6 mm basi latae; sterilcs medio vix vcl parum

angustatae, fertiles angustiores c, 3—4 mm medio latae. Costae

pinnarum subglabrae, vix asperulae, infra teretes et in plantis adultis

parte inferiore atropurpurascentes vel v i n o -

s a e
,

parte siiperiore stramineae, supra canaliculatae sordide

virentes, sub loco insertionum nervorum medianorum laciniarum

spinulosae (spinulis e basi compresso-deltoidea subulatis vix ultra

1 mm longis vix ^j^mm basi latis). Nervi mediani laciniarum supra

plani mesophyllo concolores interdum sub locis insertionum nervu-

lorum s p i n u 1 a s subuliformes quam eae costarum pinnarum

minores gerentes, infra teretes prominentes straminei vel lutes-

centi-straminei. N e r v u 1 i in laciniis maximis c. 16—18 -
j u g i

,

utroque latere vix vel parum prominuli, mesophyllo concolores,

virides, luce penetrante saepe subpellucido-ochroleuci, i n f i m i

postici saepe quasi a basi nervi mediani (de-

currentis) remoti e costa pinnarum nasci viden-
tur; infimi antici 1—2 supra basin, ceteri ple-

rique ima basi semel furcati; ramis in parte decurrente

laciniarum infimarum anticarum vel ala petiolulorum saepe furcatis,

raro in partibus ceteris laciniarum; nervuli supremi utriusque lateris

3- raro 4 simplices. Sori utriusque marginis partem mediam plus

minusve longam occupantes partibus basilaribus et apicalibus mar-

ginis semper iis carentibus, vix V2 ^nm lati. Indusia membranacea,

statu sicco isabellino-aveUanea. vel mellea, vix ultra Vs ^"^ ^^^^'

margine subintegra vel passim lacerata. Sporangia compresso-obo-

voidea, c. 0,25 mm longa, 0,15 mm lata, stipitata (stipitibus quam

sporangia longioribus vel ea longitudine aequantibus), paraphysibus

longis breviter articulatis apice non glanduloso-incrassatis inter-

mixta. Sporae trigono-tetraedricae, c. 0,04 mm crassae, fulvae,

laeves.

Hab. in insulis Samoa; in insula Upolu ad ripam rivuli Vai

Singango (C. Weber n. 29, d. 4. m. Martii 1882) ; in paludibus

litoralibtis (Reinecke n. 14 m. Septembri 1893); in insula Savaii

prope Matauta, locis praesertim subaridis regionis maritimae

(F. Vaupel d. 16. m. Aprilis 1905) ; in insula Tutuila in fruticetis baud

raro (Reinecke n. 14 a, m. Novembri 1894). — In insulis F i d s c h i

locis accuratius non indicatis (Thorey n. 112 et 130, specimina

anno 1863 missa); prope Naloka in declivibus saxosis humidis mon-

tium (Kleinschmidt n. 36, m. Decembri 1877); in montis Manivatu

regione superiore (Kleixschmidt n. 122, forma minor rigida: folium

c. 6 dm longum, lamina 2 dm longa, 1 dm lata, pinnis non ultra 8 cm

longis et IV2 cm latis, laciniis maximis vix 1 cm longis, 3V2
^"^
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basi et 3 mm medio latis) ; locis accuratius non indicatis (B. Seemann

n. 804 anno 1860); in insula parva sinus maritimi, Suva ad litora

australia insulae Viti Levii (Graeffe n. 472), in insula Vanua

Balavu (Graeffe n. 1004; in insulis Salomonis loco accuratius non

indicate (W. J.
Hooker d. 1. m. Martii 1859 cum Mettenio

communicavit) ; in insula parva Lahur ad litora scptentrionalia

insulae Nova-Mecklenburg prope Namatanai (Peckel

n. 41, anno 1908); in insulis Hermit (Dr. KRAEMER n. 11; in

Nova Guinea, Kaiser Wilhelms-Land in monte Sattelberg

(Warburg, Martio v. Aprili 1889); prope Constantinshafen ad

litora (Erik Nyman n. 6, 21 m. Decembris 1898) prope Simbang

(Erik Nyman n. 748 m. Augusto 1899); in montibus Torricelli,

alt. s. m. 600 m (R. Schlechter n. 14524 mense Aprili 1902); in

insula Celebes in monte Borokau, alt. s. m. 3500 ped. (C. Hose

n. 31/22 anno 1895); in insula S u m b a w a nomine vernaculo

„faku djara (rachibus nigris)" (Warburg m. Novembri 1888); in

insula Luzon Philippinensium (Cuming n. 69 pro parte et verisimi-

liter specimina juvenilia a cl. Haenke collecta a cl. PRESL nomine

Pteridis nemoralis Willd. determinatae)

.

Die Art ist anscheinend weit verbreitet und zwar von den Philip-

pinen liber Celebes und von den kleinen Sundainseln (Sumbawa) uber

Neu-Guinea und den Bismarckarchipel die Salomonsinseln nach den

Fidschi- und Samoa-Inseln. Dieselbe ist meist mit dem Namen

PL quadriauiita Retz bezeichnet worden. Es ist dies die Art, von der

W. J. HOOKER unter „Pt. quadriaurita" in seinen Spec. fil. II p. 181

sagt: ^Abundant in Feejee, Salomons group, and adjacent islands

(Macgillivray and Milne, in Deham's Voyage of the Herald);

but all the numerous specimens are dark, rather bright green, the

stipites and main rachises black, and very glossy; it is probably in-

cluded in the „Pt. nemoralis Willd." of Brackenridge's Fihces of

the United States Exploring Expedition. Dr. Harvey's specimens,

which he gathered in the Feejee Island, arc similar, but with the

stipes and main rachises castaneous."

Die Art steht der PL Blumeana Ag. naher als der wahren PL

quadriaurita Retz. Exemplare derselben sind von :\Iettexius in

seinem Herbar auch als „P^. Blumeana Ag." bestimmt worden. Sie

unterscheidet sich gut von derselben durch geringere BlattgroBe, durch

die wenigstcns an alteren Exemplaren fast schwarz oder

schwarzpurpurn bis weinrot gefarbtcn Blattstiele

und Spindeln, durch die nur in der unteren Halfte

ebensodunkel g e f a r b t e n M i 1 1 e I n e r v e n derFiedcrn,

durch an der Basis keilformige, vicl schmiilere und kurzere,
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abcr tiefer fiedrig geteilte F i e d e r n , von dencn wenigstens meist

die unteren langer gestielt sind, durch k ii r z e r e und schmalere,
meist schrager nach vorn geneigte Fiederlappen, nur sel-

'ten doppelt gegabelte Seitennerven derselben usw.

Von Pt. asperula J. Sm., mit der sie wegen der bisweilen auf den

Mittelnerven der Fiederlappen vorkommenden Stacheln verwechselt

warden konnte, unterscheidet sich die neue Art durch langer
gestielte, mehr nach vorn gerichtete, im allgemeinen kiirzere

und schmalere, an der Basis keilforxnige Fiedern, mehr

nach vorn gerichtete kiirzere, aber breitere Fiederlappen,
durch die meist fast s c h w a r z gefarbten Blattstiele und

S p i n d e 1 n alterer Pflanzen, durch das Vorhandensein von zahl-

reichen Paraphysen zwischen den Sporangien usw.

12. Pteris Cumingii^) Hieron. n. sp.; syn. PL PresUana J. Sm.

in Hooker, Joum. of Bot. Ill 1841 p. 405 n. 116 ex collectionis Cu-

mingianae n. 69 citato, pro parte! — Fee, Genera Filicuin (5*"^ Mem.)

1850—1852 p. 126 pro parte ex n. 69 citato! non J. G. Agardh,

Rev. Gen. Pter. p. 83 in indice.

Rhizoma non vidi. Folia Verisimiliter usque ad 1 m longa. Pe-

tiolus tetragono-compressus, supra trisulcatus (sulco medio angusto,

sulcis lateralibus canahcuhformibus) statu sicco oHvaceus, infra sub-

planus pruinoso-ater, sub lamina 2V2—^ i^^ crassus.

Rachis tetragona, tenuior, supra unisulcata, ceteris notis petiolo

simiHs. Lamina ambitu ovata, in specimine c. 1/2 ^ longa, 3 dm supra

basin lata, pinnata cum pinna imparl terminaU pinnis lateralibus

supremis majore. Pinnae laterales in specimine 7 -
j u g a e

,

oppositae vel (inferiores in specimine) suboppositae
;
paria suprema

pinnarum c. 3 cm, paria pinnarum infima 6V2—9 cm inter se dis-

tantia; pinnae paris infimi auriculatae (auriculis latere postico

pinnarum distantia 1—3 cm a basi petioMi positis quam pinnae

multo minoribus, sed simiUbus), interdum etiam pinnae paris infimo

proximi auriculatae; pinnae parium plerorumque (exceptis supremis

1—2) manifeste petiolulatae. PetioluU in pinnis infimis 1—11/2*^"^

longi, usque ad 1 mm crassi, supra olivacei canaliculati (canaliculo

clauso ochraceo-marginato basi pulvino parvo spinuHs parvis sub-

sparsis formato ornato), infra teretes pruinoso-atri. Pinnae omnes
ambitu oblongo-lineares. basi non angustatae, ad apicem

versus sensim acuminatae, apice caudatae (caudis c. 3—5V2 cm longis,

3—4 mm basi latis margine undulatis), profunde pinnatipartitae

(alis inter lacinias vix V2 nim utroque latere latis). Pinnae maximae

^) Benannt nach dem bekannten Forschungsrcisenden HUGH CCMING.
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in speciminibus c. 2^/2 dm longae, 4—6 cm latae. Laciniae pinnarum
glauco-virides, rigidae, chartaceae, longitudine variabiles, breviores

lobuliformes oblongae et longiores subfalcato-oblongo-lineares inter-

mixtae, basi parum dilatatae ad apicem versus sensim acuminatae,

apice ipso obtusiusculae obsolete mucronulatae, sinubus obtusiusculis

vel acutiusculis ad apicem versus ampliatis separatae. Laciniae
in pinnis maximis usque ad 4:0-jugae; maximae
c. 2^2—^Va ^^ longae, 6 mm basi et c. 5 mm medio latae. Costae

pinnarum supra canaliculatae mesophyllo concolores sub loco in-

sertionis nervorum medianorum laciniarum spinulis crassiusculis

vix ultra 1 mm longis semper ornatae, infra valde prominentes teretes

parte inferiore usque ad ^3 vel ^4 longitudinis pruinoso-
a t r a e parte superiore statu sicco submelleae. Nervi mcdiani

laciniarum supra mesophyllo subconcolores manifeste canaliculati

sub loco insertionis nervulorum lateralium rare spinulis
p a r V i s vix usque ad ^j^ mm longis ornati plerumque
m u t i c i , infra prominentes teretes statu sicco mellei. Nervuli

laterales utroque latere prominuli, basi vel supra basin (praesertim

inferiores) furcati (ramis posticis nervulorum infimorum anticoi*um

rarissime furcatis) ; supremi 3—4 utriusque lateris simplices. Ner-
vuli laterales in laciniis maximis c. 25—30 -

j u g i.

Sori fere marginem totum summo apice et ima basi utroque exceptis,

interdum etiam summum apicem occupantes, vix ultra ^/^ mm lati.

Indusia avellanea, c. V2 ^^ lata, margine integra vel obsolete den-

ticulata. Sporangia compresso-ovoidea, c. 0,35 mm longa, 0,2 mm
lata, stipitata (stipitibus sporangia longitudine aequantibus), para-

physibus apice non glanduloso-incrassatis articulatis paucis inter-

mixta. Sporae fulvae vel fulvo-ferrugincae, 0,05—0,06 mm crassae;

rotundato-tetraedricae, latere verticali inter cristas commissurales

sublaeves, latere rotundato gibbis rugiformibus flexuosis ramosisque

(literiformibus) tenuibus ornatae.

Hab. in insula Luzon (CUMiNG n. 69 pro parte).

Die Art ist der Pt. pacifica Hieron. ahnlich, besonders durch die

auch bei dieser Art meist dunklen Sticle und Spindeln. Doch sind die

Fiederrippen bis gegen die Spitze bin ebenfalls

unterhalb schwarz gefarbt. Die Art ist auch kraftiger, die

F i e d e r n sind vJel b r e i t e r und die Fiederlappen
langer, starrer und oft solche von verschiedener
L a n g e an den Fiedern g e m i s c h t. Die untersten Fiederlappen

laufen nur sehr kurz in den Fiederstiel herab. Die Seitenncrven
sind an den groBten Fiederlappen viel zahlreicher und die

Stacheln an der Basis derselbcn und auf der Mittelrippc der Fiedern
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sind klirzer. Gabelungen der Seitennervenaste kommen nur sehr

selten vor.

Von dem mir aus dem Herbar der Deutschen Universitat Prag

vorliegenden Originalexemplaren von Pt, Presliana unterscheidet

sich die Art auBer durch die unterhalb schwarzen Stiele,

S p i n d e 1 n und Fiedermittelrippen durch die an der

Basis nicht verschmalerten Fiedern, die Zu-

sammensetznng dersclben aus ungleichlangen bisweilen eine

g r C e r e Lange erreichenden L a p p e n und durch die nicht

oder doch nur wenig herablaufenden^Mittelnerven
der Fiederlappen und folghch dadurch, daB die untersten hinteren

Seitennerven meist deutlich im Winkel zwischen Mittelnerv der

Fiederlappen und Fiederlappenrippe stehen.

13. Pteris Blumeana J. G. Agardh, Revisio Generis Pteridis

(1839) p. 22 ; syn. Pt, normalis Blume, Enum. plant. Javae fasc. 2 (1830)

,

p. 211 et var. B. (fide speciminis in herbario Musei Paris.) nee
Don; Pt. ruhricaulis J, Sm. mscr. in schedula.

Rhizomata non vidi. Folia fortasse usque ad 1 m longa. Petioh

laminam verisimiliter longitudine superantes, subtetragono-compressi,

supra sulcati (sulco angusto), lateribus statu sicco canaliculati, infra

subplani, statu sicco isabellini, badii, fulvoferrugnei seu rufescentes,

minutissime asperuli, infra laminam 2—3 mm crassi. Raches

petiolis tenuiores, juventute utroque latere sparse et minute

puberulae, supra canaUculatae, ad insertiones costarum pinnarum

pulvino spinulis crebris flexuosis formato ornatae, infra subplanae,

ceteris notis petiolis similes. Laminae in speciminibus c. 4 dm longae,

c. 3 dm supra basin latae, ambitu oblongo-ovatae, pinnatae cum
pinna terminali quam pinnae laterales supremae majore. Pinnae
in speciminibus 5—6 -

j u g a e (pinnarum pares supremi c. 3 cm,

infimi c. G^/^—8 cm inter se distantes), oppositae vel suboppositae,

raro manifeste alternae, ambitu oblongo-lineares, ad apicem versus

sensim acuminatae, basi parum angustatae; superiores sessiles; mediae

breviter petiolulatae, eae paris basilaris manifestius petiolulatae

(parte superiore lateris antici petiolulorum alata lacinia basilari de-

currente, latere postico c. 10—12 mm usque ad insertionem auriculae

denudato) ; omnes profunde pinnatipartitae (ala inter pinnas

74—72"^"^ vix ultra utroque latere lata), ad apicem versus pinnati-

fidolobulatae vel caudatae (caudis c. 1V2—^72 cm longis, c. 4 mm basi

latis, acutiusculis, margine paulo incrassato subconcolore undulatis)

;

pinnae infimae uni-auriculatae (auricula distancia c. 1 cm longa a

loco insertionis pinnae posita, pinnis breviore). Laciniae in specimine

authentico parte basilari c. 4—5 cm longa pallescentes, cetera parte
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obscure virides, in spcciminibus ceteris ubique obscure virides, mar-
gine incrassatac, e basi dilatata lineares vel (superiores) lineari-ob-

longae et oblongae vel (supreniae) lobiformes, ovatae seu semicircu-

lares,
. ad apicem obtusum muticum vel subemargi-

natum versus non vel p a r u m angustatae, sub-
re c t a e vel leviter falcatae, sinubus obtusis latius-
culis ad apicem versus non ampliatis sed inter-
dum angustatis c. 2—3 mm latis separatae et ad fundum
sinus gibba parva vel spinula abortiva communi margine ornatae.

Laciniae in pinnis maximis c. 30—35 -
j u g a e

;

maximae c, 3 cm longac, 6V2
—

'^ ^^i basi et 4—5 mm supra basin

usque fere ad apicem latae. Costac pinnarum infra tcretes nitentes

stramineo-virentes juventute passim pubcrulae mox glabratae, supra

stramineae sulcatae locis insertionis nervorum medianorum lacini-

arum spinulis crassiusculis (c. ^/^ mm basi crassis in specimine au-

thentico usque ad 1 mm in spcciminibus ceteris usque ad 2 mm longis)

ornatae. Nervi mediani utrinque prominentes, saepe paulo

decurrentes, mesophyllo concolores vel pallidiores, locis insertionum

nervulorum lateralium spinulis subuliformibus quam ii costarum

tenuioribus usque ad 1 vel l^/g mm longis saepe ornatae. Ner-
vuli laterales infimi paulo supra basin, ce-
teri plerique ipsa basi furcati; 1—3 apicales utriusque

lateris semper simplices ; nervulus infimus posticus
nervo mediano laciniarum decurrente saepe quasi parum
a basi remotus indeque e costa pinnarum nasci
videtur. Nervuli laterales in laciniis maximis
20

—

21-jugi. Rami nervulorum bifurcatorum
rarissime (abnormiter solum) ramosi. Sori in specimine

authentico BLUMEano abortivi sporangiis paraphysibusque non

evolutis, in speciminibus ceteris ^/g mm crassi. Indusia substraminea,

subavellanea vel umbrina, vix V2 ^"^ ^^^^> margine Integra. Spo-

rangia compresso-obovata, c, 0,2 mm longa, 0,1 mm lata, stipitata

(stipitibus sporangia longitudine superantibus), paraphysibus paucis

intermixta. Sporae rotundato-tetraedricae, c. 0,035 mm crassae,

castaneae, latere verticali inter cristas commissurales subtenuesque

laeves, latere altero rotundato gibbis tenuioribus rugi-
formibus flexuosis ramosisque (vel literiformi-
bus) ornatae.

Hab. in sylvis altioribus montium Javanicorum vel in sylvis

insulae Celebes (Elume anno 1836, specimen in Herb. Mus. Paris

asservatum) ; in India Orientali prope Cliittagong regione tropica alt.

s. m. 1000 ped. (Hooker fil. et T. TuoMSOX n. 145 et sine numero)

;
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in ditione Sikkim prope Darjilling (Griffith), in horto Calcuttensi

species culta (Griffith); in Leyte insula Phillippinensi (Jagor n.

1023 anno 1861).

Var. mindanaoensis Hieron. n. var. ; syn. Pt. quadriaunta Christ

apud Warburg Monsunia I, p. 69 (1900) pro parte, non Retz.

Differt a forma typica laciniis pinnarum angustioribus ad apicem

versus acuminatis (maximis c. 3 cm longis, c. 5 mm basi et S^/g— 4 mm
medio latis, nervulis inter se magis approximatis,
saepe etiam mediis et superioribus supra basin
furcatis, ramis magis approximatis angulo
acutiore separatis, sporis latere rotundato g i b b i s

rugiformibus brevibus (non literiformibus)
vel verruciformibus crassiusculis ornatis. — Laciniae ut in specimme

typico in Herb. Mus. Paris, asservato discolores, parte basilar: a

basi usque 3—4 mm supra basin pallescentes ;
petiolus et rachis

ubique isabellinus, costae infra ferrugineae.

J. G. Agardh, der die Art ziemlich mangelhaft beschrieb,

zitiert als Synonyme auBer Pt. normalis Blume noch Pt. hamidosa

Wall.mscr. und als fraglich auch Pt. scabra Gaudichaud (non Bory),

ob mit Berechtigung, kann ich nicht entscheiden, da mir die be-

treffenden Originalexemplare nicht vorliegen.

Der Fundort des im Pariser Herbar befindlichen Original-

exemplars ist einigermaBen zweifelhaft, entweder Java oder Celebes.

Auf dem von Blume's Hand geschriebenen Zettel, auf welchem er

das Exemplar als Pt. normalis bezeichnet hat, ist Java als Vater-

land, resp. Fundort von ihm notiert. Nun unterscheidet Blume von

seiner Pt. normalis a. a. 0. eine „Var. B. pinnis medio albido-maculatis'

,

bei der er zusetzt: „Crescit in sylvis insulae Celebes''. Da nun das

Pariser Originalexemplar zu dieser Var. B. gehort und in der IVIitte

heller gefarbte resp. entfarbte Fiedern zeigt, so ist es nicht unwahr-

scheinhch, daB eine Verwechslung der Zettel stattgefunden hat und

daB das Exemplar nicht aus Java, sondern aus Celebes stammt.

14. Pteris asperula J. Sm. in W. J. Hooker Journ. of Bot. lH

p. 405 (1841) nomen solum; syn. Pt. qitadriaurita var. setigera Hook.

Spec. fn. H (1858), p. 181, tab. CXXXV A., non Beddome, Ferns of

British India t. 202.

Rhizomata breviter repentia, usque ad 5 mm crassa, dense squa-

mosa (squamis dekoideo-linearibus, undulato-flexuosis, acutissimis,

fulvis; maximis c. 7—8 mm longis, vix V2 "^^ basi latis). Folia usque

c. 1 m longa. PetioH compresso-quadranguh, supra et lateribus statu

sicco sulcati, asperuli, isabellini vel ferrugineo-
c a s t a n e i , basi squamosi (squamis iis rhizomatum similibus)

,
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F

petioli foliorum maximorum speciminum 4—4^/2 dm longi, c. 3 mm
basi, 2 mm sub lamina crassi. Laminae ambitu ovato-oblongae,

pinnatae cum pinna terminali impari pinnis lateralibus simili, sed

lateralibus superioribus saepe' latiore. Pinnae laterales in

speciminibus 7—16 -
j u g a e , oppositae vel suboppositae vel

superiores altemae (pinnis alternis supremis ejusdem lateris

c. 1—11/2 cm inter se distantibus, paribus infeiioribus usque ad 5 cm

inter se distantibus), petiolulatae (petiolulis usque ad 5 mm longis

c. 1 mm basi crassis asperulis infra teretibus supra canaliculatis),

profundissime fere usque ad costam pinnatipartitae (alis costae

inter lacinias vix Vg mm latis), ambitu e basi truncata lata sub-

deltoideo-lineares, a medio sensim angustatae, apice lobulatae vel

caudatae (caudis basi lobulatis prorsus margine undulatis acutis).

Pinnae infimae (interdum etiam pinnae inferiores passim) 1—2-auri-

culatae (auriculis pinnis similibus minoribus vix ultra 10 cm longis

lV2cm latis); maximae 17—18 cm longae, 3 cm latae. Laciniae e

basi dilatata subfalcato-oblongo-lineares, obtusiusculae, kpice mani-

feste mucronulatae, sinu acuto mox ampliato et 1—IV2 ^"^

medio lato separatae, membranaceae, obscure glauco-\nrides, sub-

nitendes, utrinque minutissime puberulae; in pinnis maximis
speciminum c. 45—50 -

j u g a e; laciniae maximae 17—18 mm
longae, 5 mm basi, 2V2 mm medio latae. Costae pinnarum virenti-

stramineae vel subolivaceae, infra asperulae teretes, supra puberulae

canaliculatae et sub loco insertionis nervorum medianorum laciniarum

semper spinulosae (spinulis e basi compresso-deltoidea subulatis acu-

tissimis vix ultra 1 mm longis), Nervi mediani laciniarum et nervuli

mesophyllo earum concolores; nervi mediani infra teretes

prominentes, supra obsolete canaliculati, saepe sub loco

insertionis nervulorum spinulis iis costarum simi-

libus o r n a t i. Nervuli utroque latere parum prominuli, p I e r i
-

que basi vel supra basin semel furcati (ramis

semper simplicibus), pauci (2—4 utriusque lateris) apicalcs

simplices. Nervuli in laciniis maximis usque ad

20 -
j u g i. Sori saepe fere totum margincm occupantes (partibus

basilaribus et apicalibus brevibus exceptis), interdum autem in foliis

minoribus solum partem superiorem (apice excepto) occupantes.

Indusia membranacea, subpcllucido-avellanea vel fulva, margine

pallescente integra, vix V2 ^nm lata. Sporangia pauca subuniseriata

(an semper?), compresso-obovoidea, c. 0,3 mm longa, 0,23 mm lata,

brevissime stipitata, paraphysibus non intermixta. Sporae sub-

trigono-tetraedricae, fulvo-castaneae, latere verticali inter cristas

commissurales tenues gibbis brevitcr rugi- vel verruciformibus et
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latere subrotundato gibbis rugiformibus subflexuosis ramosis (literi-

formibus) crassiusculis ornatae, c. 0,04 mm crassae.

Folia sterilia desiderantur.

Hab. in Luzon insula pilippinensi locis acurratius non indicatis

(CUMIXG No. 253 et 413, specimina typica); prope Carranglang in

provincia Nueva Ecija (E. D. Merrill n. 274, d. 26. m. Maji 1902,

specimen sub nomine Pt. longipes Poir. editum, spinulas raras in

nervis medianis laciniarum gcrens) ; prope Montalban in provincia

Rizal (E. B. COPELAXD n. 2117, m. Decembri 1908, specimen sub

nomine Pt. quadriaurita Retz editum).

Die Art ist nie beschrieben, sondern nur von HOOKER abgebildet

worden.

Eine ihr sehr nahestehende scheint nach der Beschreibung Pt.

caesia Copeland Phil. Journ. v. I suppl. 2 (1906) p. 156 zu sein, ja

vielleicht nur eine kleine Form derselben.

Die nachst verwandte Art ist sonst wohl zweifellos Pt. Khasiana

(Clarke) Hieron. (syn. Pt. quadriaurita var. Khasiana Clarke, Review

of the Ferns of Northern India in Transact, of the Linnean Society

2d ser. Bot. v. I (1880) p. 466 tab. 53), die sich durch hoheren Wuchs,

groBere Blatter, im allgemeinen viel breitere Fiedern, von
denen meist mehrere Paare des unteren Teils

der Spreite an der Basis g e o h r t sind, die untersten (2— 5)

Paare sogar meist an der Basis auf beiden Seiten Seiten-

fiedern tragen, femer durch 1 a n g e r e und breitere Fieder-
1 a p p e n , durch nicht seiten wiederholt gabelig
geteilte Seitennerven der Fiederlappen usw. auszeichnet.

Ubrigens kommt es vor, daB auch bei Pt. asperula in der Mitte

der Spreite stehende Fiedern an der Basis an Stelle des untersten

hinteren Fiederlappens Ohrchenfiedern entwickeln, was ein von

CUMLXG gesammehes, unter Nr. 413 ausgegebenes Blatt zeigt, bei

welchem eine der Fiedern des drittuntersten Fiederpaares ein der-

artiges etwa 3 cm langes Ohr besitzt. Auch scheint es vorzukommen,

daB sich an den untersten Fiedern auch an der vorderen Basis

Ohrchenfiedern finden, wie die von HOOKER gegebene Abbildung

zeigt, die wohl sicher auf diese Art sich bezieht.

Eine beiden genannten Arten nahe verwandte ist wohl auch die

von Beddome in den Ferns of British India tab. CCII dargestellte,

die am Rande deutlich gesagte Fiederlappen hat und dadurch der

wahren Pt. quadriaurita Retz naher steht.

15. Pteris Vaupelii^) Hieron. n. sp.

*) Benannt nach Dr. FRIEDEICH VAUPEL, der die nciie Art satnmelte
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Rhizomata non vidi. Folia usque ad IV2 "^ ^^^ parum ultra

•longa. Petioli subnitcntes, straminei, parte basilar! c. 1—iVa*^"^

longo badio-fulvi et hie squamosi (squamis linearibus acutis usque

c. lV2cm longis c. V2— 1 mm basi latis undulato-flexuosis margine

intcgris umbrinis vel subfulvis), supra canaliculati vel statu sicco

saepe subtrisulcati, in speciminibus 8—8^/2 dm longi, 7—8 mm basi,

infra laminam 3—31/2 mm crassi. Raches supra 3-sulcatae (sulco

medio angusto, sulcis lateralibus canaliculiformibus latioribus)

,

straminae. Laminae pinnatae, cum pinna terminali impari pinnis

lateralibus simili sed quam supremi earum parum latiore, ambitu

oblongo-deltoideae, in speciminibus Q^j^—l dm supra basin latae.

Pinnae laterales subsessiles vel brevissime petiolulatae

(petiolulis supra canaliculatis pulvinulo dense spinuloso ornatis),

in speciminibus 12—14 -
j u g a e (paribus supremis c. 1—2cm,

infimis 6—7 cm inter se distantibus), oppositae vel superiores

interdum suboppositae, a medio ad apicem laminae versus decres-

centes, ambitu e basi subtruncata parum vel vix angustata oblongo-

lineares, ad apicem versus sensim angustatae, profunde pinnati-parti-

tae (ala utriusque lateris costae inter lacinias vix ultra V2 ^^
lata), apice pinnatifidodobulatae vel caudatae (caudis c. V2—^ ^"^

longis basi lobulatis prorsus undulatis acutis)
;
pinnae basilares parte

inferiore 2—4 -auriculatae (auriculis pinnis similibus sed

minoribus; maximis basilaribus usque 172^^^^ longis, 31/2—^ cm

medio latis)
;
pinnae basilares maximae c. 2V2 dm longae, 6 cm medio

latae. Laciniae submembranaceae, subglauco-virentes, supra sub-

nitentes, e basi dilatata falcato-lineares, obtusae, ad apicem pinnarum

versus sensim decrescentes, integrae, marginatae (margine angus-

tissimo stramineo-virente), ad sinum spinula communi vix ultra

V2 mm longa lataque vel nudo stramineo ornatae, sinu acuto se-

paratae, medio vix ultra IV2 mm inter se distantes, in pinnis

maximis 30—40 -
j u g a e ; laciniae maximae in pinnis maximis

c. 31/ 33/^ cm longae, 7 mm basi et 6 mm medio latae. Costae

pinnarum lutescenti-stramineae vel stramineae, nitcntes, supra ca-

naliculatae sub loco insertionis nervorum mcdianorum laciniarum

spinula basi compressa prorsus subulata deltoideo-elongata acu-

tissima usque ad 2V2 mm longa V2 ^^^ ^asi lata ornatae. Nervi

mediani laciniarum lutescenti-straminei vel straminei, infra teretes,

supra canaliculati, sub loco insertionis ncrvulorum laterahum

laciniarum saepe spinulosi (spinulis iis costarum similibus

sed tenuioribus et brevioribus vix ultra lV2rnm longis). Nervuli

laterales laciniarum utroque latere prominuli, straminei, inferiores

altemi vel subopposi (nervulus infimus posticus juxta
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nervum median iiin laciniarum e costa pinnae
saepissime nasci videtur); nervuli plerique
ima basi vel supra basin (praesertim basilares) f u r c a t i,

pauci apicales (2—3) simplices, ramis nervulorum fur-

catorum rarissime medio \^el ad apicem versus f u r c a t i

(in laciniis basilaribus pinnarum), c. ^/g— vix 1 mm inter se distantes;

nervuli laterales laciniarum maximarum
pinnarum maximarum c. 16—20 -

j u g i. Sori marginem

partibus basilaribus utrisque c. 1—4mmlongis et apicalibus c. 1—3mm
longis ejusdem liberis exceptis occupantes, vix ultra ^/4mm lati.

Indusia membranacea, lutescenti-albida, vix ^/g mm lata, margine

integra. Sporangia compresso-ovata, c. 0,4 mm longa, 0,23 mm lata,

breviter stipitata (stipite articulato cellulis paucis formato), para-

physibus paucis brevibus articulatis cellula glanduliformi incrassata

terminatis intermixta. Sporae trigono-teraedricae, ferrugineo-fulvae,

c. 0,05 mm crassae, inter cristas commissurales laeves, latere rotun-

dato gibbis verruci- vel breviter rugiformibus sparse ornatae.

Hab. in Savaii insula Samoana prope Mataana alt. s. m. 1600 m
(F. Vaupel n. 458, d. 4. m. Novembris 1905).

Von Pt. Blumeana Ag. unterscheidet sich die neue Art durch die

im trockenen Zustande gelblichen oder strohgelben, star-
keren Stengel, Spindeln und Fiedermittel-
n e r V e n , durch bedeutend groBere Blatter, zahl-
r e i c h e r e etwas breitere F i e d e r n , etwas langere und

breitere Fiederlappen, durch das konstante V o r -

handensein von Stacheln auf der Oberseite der

Mittelnerven der Fiederlappen, durch fast stets
nur einfach gegabelte unterste Seitennerven
der Fiederlappen (nur beim untersten Fiederlappenpaare sind sie

selten wiederholt gabelig geteilt), durch die bei den Herbar-

pflanzen auf beiden Seiten hervortretenden, heller gefarbtcn Seiten-

nerven usw.

Von der amerikanischen Pt. mpandnla Link, der die Art fast noch

naher steht, unterscheidet sie sich durch im allgemeinen g r o 6 e r e

Blatter, kiirzer gestielte, fast sitzende, oben etwas glanzende, t i e f e r

fiederig geteilte Fiedern, durch meist mehrere
fiederahnliche Ohren der Fiedem des untersten Paares, durch das

Vorhandcnsein von meist z a h 1 r e i c h e n Stacheln auf der

Oberseite der :\Iittelnerven der Fiederlappen, durch beiderseits mehr

vorstehende strohgclblich oder gelbhch gefarbte Mittel- und Seiten-

nerven derselben, durch vom Mittelnerven der Fieder-
lappen sehr haufig scheinbar etwas entfernt aus
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der Mittelrippe hervorzutreten scheinende
hintere Seitennerven des untersten Paares iisw.

16. Pteris oshimensis Hieron. n. sp.; syn. Pt. asperula Christ in

Bull, de I'Herb. Boiss. II 1 (1901), p. 1016, n. 13, non J. Smith.

Rhizomata desiderantur. Folia 7—8 dm loiiga. Petioli longi-

tudine laminas superantes, virenti-straminei, sed parte basilar!

c. 4—7 cm longa badii et hie subdense squamosi (squamis e basi

cordata ovata deltoideo-elongatis acutis linea mcdiana fulvo-badia

plus minusve lata et marginibus ochroleucis vel isabellinis irregula-

riter lacerato-denticulatis plus minusve latis praeditis; squamis

maximis c. ^j^ mm basi latis usque ad 6 mm longis), nitentes (nee

asperuli), compressi, supra trisulcati, infra teretes, c. S^/g—4^2 dm
in speciminibus longi et 4 mm basi crassi. Raches petiolis similes.

Laminae oblongae, c. 1—1^2 d^n latae, 3 dm longae, pinnatae cum
pinna terminali imparl pinnis lateralibus simili quam pinnae laterales

supremae vix vel paulo latiore. Pinnae laterales oppositae vel sub-

oppositae vel intcrdum alternae (paribus supreniis vel pinnis supremis

ejusdem lateris c. IV2—^ *^rn, infimis c. i—6 cm inter se distantibus) ;

pinnae supremae sessiles, ceterae petiolulatae (petiolulis c. 2—5 mm
longis, vix 1 mm crassis, stramineis, nitentibus, supra canaliculatis,

infra teretibus) ; pinnae omnes profunde pinnatipartitae (ala utriusque

lateris costae vix ^/g mm lata), e basi truncato-cuneata subdeltoideo-

vel oblongo-lineares, ad apicem versus sensim acuminatae, apice ipso

pinnatifido-lobulatae vel caudatae (caudis integris vel margine un-

dulatis apice mucronulatis vix ultra 1 cm longis et 2 mm basi latis)

;

pinnae infimae interdum parte inferiore auriculatae (auriciilis pinnis

similibus sed minoribus) ;
pinnae in speciminibus

10

—

11-jugae; maximae in speciminibus c. 10— 11 cm longae,

21/2 cm medio latae. Laciniae e basi dilatata subfalcato-lineari-

oblongae vel subrecto-oblongae ovataeque, obtusae, glauco-virentes,

membranaceae, supra minute et sparse puberulae, infra glabrae,

c, 12—25 -
j u g a e , sinubus obtusiusculis ad apicem versus dilatatis

c. 1—2 mm medio latis scparatae; laciniae maximae basi c. 4 mm,
medio c. 2^2—3mm latae, l^j^cm longae. Costae pinnarum stra-

mineae, supra mesoph3'llo concolores canaliculatae sub locis inser-

tionis nervulorum laciniarum spinulis subulatis parvis vix V2 ^^
longis interdum abortivis ornatae, infra stramineae \^el ochraceae

teretes subnitentes glabrae. Nervi median! laciniarum supra meso-

phyllo concolores obsolete canaliculati vix prominuli non spinulosi,

infra ochroleuci teretes prominentes. Nervuli laterales plerique

supra basin vel infra medium furcati, supremi 3—5 utriusque lateris

simplices; inferiores postici fere semper (nervo
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mediano laciniarum decurrente) e costa pinnarum nasci
videntur a nervo mediano quasi remoti, ramis nervulorum
infimorum raro furcatis; nervuli in laciniis
m a X i m i s c. 14— 16 -

j u g i. Sori marginem partibus apicalibus

et basilaribus ejus semper exceptis occupantes, vix ultra V2 ^^^ '^^^*

Indusia membranacea, subpellucido-isabellina vel subpellucido-ochro-

leuca, usque ad 1/2 mm lata, margine Integra. Sporangia pauci-(l—3-)

seriata, comprcsso-obovoidea, c, 0,2 mm longa 0,15 mm lata, breviter

stipitata, paraphysibus articulatis paucis intermixta. Sporae sub-

trigono-tetraedricae, c. 0,035 mm crassae, fulvae, laeves.

Hab. in insula japonica shim a (U. Faurie n. 4613, m.

Julio 1900).

Christ bestimmte die Pflanze als Pt. aspernia J. Sm., der sie

verwandt ist, von welcher sie sich aber durch die glatten, glanzenden,

nur an der Basis dunkelbraun, sonst aber strohgelblich ge-

farbten Blattstiele, durch schmalere, kiirzere, an der

Basis haufig etwas verschmalerte Blattfiedern, durch die

geringere Anzahl der Fiederlappen und deren

geringere GroBe, durch die kleineren, oft verkiimmerten Stacheln

auf den Fiederrippen und das Fehlen von solchen auf
den Mittelnerven der Fiederlappen unterscheidet.

17. Pteris spinescens Presl, Reliqu. Haenkeanae I. p. 56 (1827).

Rhizomata non vidi. FoUa usque ad 1 m longa. Petioh laminam

longitudine superantes (petiolo in specimine a cl. Volkens coUecto

c. 6 dm longo), basi usque ad 41/2 mm crassi, compressi, stato sicco

supra trisulcati (sulco medio angusto, lateralibus subcanaliculiformi-

bus), ochracei vel mellei, subnitentes vel opaci, basi c. 5 cm longa

castanei, squamosi (squamis usque ad 15 mm longis supra basin

c. V^mm latis, linearibus, acutis, ferrugineis) , senectute (squamarum
delapsarum basibus) parce asperuli. Raches supra par infimum
pinnarum c. 2 mm crassae, ceteris notis petiolis similes. Laminae
ambitu cordato-ovatae, usque ad 41/2 dm longae, 21/2—^ dm supra

basm latae, pinnatae cum pinna terminal! imparl pinnis lateralibus

simili sed quam pinnae supremae latiore. Pinnae laterales
9

—

12-jugae; inferiores oppositae vel suboppositae, superiores

altemae; omnes profunde pinnatipartiae (ala inter lacinias vix V2 ^^^

utrinque lata), ambitu lineares, ad apicem versus sensim acuminatae,

apice saepe caudatae (caudis elongato-deltoideis, acutis, usque ad

2 V2 cm longis, 2 V2 mm basi latis, margine undulatis) vel rarius usque ad

apicem acutum pinnato-lobulatae et prorsus lobato- serratae; plerique

sessiles vel (inferiores) brevissime petioluiatae (petiolis vix ultra 1 mm
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longis, 1 mm crassis. Pinnae paris infimi maximae, parte inferiore

lateris postici 2—3 -auriculatae (auriculis pinnis similibus,

sed brevioribus, infima c. 1—P/gCm, infimae proxima 2^/2—5 cm,

tertia quae in pinna unica adest 7 cm a loco insertionis pinnarum

posita) c. 15—24 cm in speciminibus longae, 2^/2—3 cm medio latae.

Laciniae in pinnis maximis 32—34 -
j u g a e , e basi

parum dilatata falcato-lineares vel falcato-oblongae (supremae

deltoideae), ad apiccm obtusum versus sensim angustatae, inte-

gerrimae, glabrae, membranaceae, opacae, sinubus acutis vel obtusius-

culis sensim ampliatis separatae, medio 1—3 mm inter se distantes,

ad sinum gibba minuta vel spinula abortiva communi ornatae;

laciniae maximae pinnarum maximarum 1 72—^ cm in speciminibus

longae, 4—5 mm basi latae. Costae pinnarum basi supra pulvino

spinulis abortivis formato ornatae, supra canaliculatae, infra teretes,

ochroleucae, glaberrimae, sub loco insertionis nervorum medianorum

laciniarum supra spinulosae (spinulis in speciminibus typicis Haenke-
anis vix usque ad \/^ mm longis, brevibus, in specimine a cl. Volkens
collecto c. 2 mm longis) . Nervi mediani laciniarum plus minusve
manifeste in costam pinnarum decurrentes, utrinque promi-

nuli, sordide virescentes, supra in speciminibus typicis sub locis in-

sertionum nervulorum s p i n u 1 a s subuliformes majores quam

eae costarum, in speciminibus typicis usque ad 1 mm longas raro,

in specimine a cL Volkexs collecto c. IV2 ^^ longas gerentes.
N e r V u 1 i mesophyllo subconcolores luce penetrante subpellucidi

vel opaci, in laciniis maximis 15-jugi, utroque latere

parum prominuli ; infimi postici saepe quasi a basi
nervi mediani parum remoti (nervo mediano decur-

rente), basi furcati vel (ramis quoque furcatis) d i c h o -

tomi; infimi antici saepe supra basin semel

furcati, raro ramis quoque furcatis d i c h o t o m i ; inferiores

et superiores plerique supra basin semel fur-

cati, rarissime ramis quoque furcatis d i c h t o m i;

nervuli 1—3 apicales utriusque lateris semper simplices. Sori

utrinque fere margincm totum (ima basi et summo apice exclusis)

occupantes, vix ultra V2 ^^ ^^^^- I^dusia membranacea, statu

sicco umbrino-avellanea, vix V4 ^^ ^^^^' niargine subintegra

vel subdentato-lacerata. Sporangia compresso-obovoidea, c. 0,2 mm
longa, 0,15 mm lata, stipitata (stipitibus sporangia longitudine

aequantibus), paraphysibus breviter articulatis apice non glandu-

loso-incrassatis intermixta. Sporae trigono-tetraedricae, c. 0,04 mm
crassae, fulvae, gibbis verruciformibus humilibus irregularibus

ornatae.

Hed'vii^in r^aud L V'.
24



370 ^- Hieronymus.

Hab. in insulis Marianis loco accuratius non indicate (Haexke)
;

in insula Carolina Yap, distr. Lamer (G. Volkens n. 156, — 12. m.

Decembris 1899).

Die vorstehende Diagnose ist nacli den beiden im Herbar der

deutschen Universitat Prag vorhandenen Originalen aus dem Herbar

Haenke mit Zuhilfenahme des von Volkens auf der Karolinen-

insel Yap gcsammelten Exemplars entworfen worden. Beide re-

prasenticren etwas verschiedene Formen, Die ersteren zeigen 9 und

10 Fiederpaare, von denen die untersten je zwei Auriculae tragen und

14—16 cm lang sind. Die bei der Insertionsstelle der Fiederlappen-

mittelnerven auf der Costa befiridlichen Spinulae sind s e h r

k 1 e i n , kaum liber ^/^ mm lang und die der Mittelnerven
sehr selten, auch verhaltnismaBig kurz, nicht iiber 1 mm lang.

Das VOLKEN'sche Exemplar dagegen zeigt bis c. 24 cm lange, mit

2 und 3 Auriculae versehene unterste Fiedern und fast stets vorhandene

1 ^/a—2 mm lange Spinulae auf der Costa und h a u -

fig vorhandene, etwas kleinere solche auf
dem Mittelnerven.

Presl hat bei der Herstellung seiner Beschreibung in den

„Reliquiae Haenkeanae" I p. 54 jedoch sicherlich noch andere Exem-

plare, als die beiden im Herbar der Deutschen Universitat zu Prag

aufbewahrten s t e r i 1 e n Exemplare beniitzt, da er einerseits

a. a. O. sagt: ,,habitus et magnitudo Pt. hiaitritae, differt tamen

pinnis infimis latere inferiore bipinnatifidis, pinnulis

duabus t r i b u s", andererseits: „rachi secundaria et costis supra ad

axillas costarum venarumque spinis flavescentibus pungentibus

semilineam longis spinosa'* und dann : ,,spinae versus basin

rarescunt" und : „Sori continui fusci", aus welchen Zitaten hervor-

geht, daB er auch noch mit 3 Auriculen an den unteren Fiedern und
mit langeren Costal- und Fiede.rlappenmittelnerv- Spinulae versehene

und auch fruktifizierende Exemplare gesehen hat.

18. Pteris luzonensis Hieron. n. sp.; syn. Pteris quadriaurita

var. setigera Christ in Warburg Monsunia I 1900 p. 69 (non Hooker,

Spec. fil. II p. 181, t. CXXXV A.).

Rhizoma non vidi. FoUa elm vel ultra alta. Petiolus (adest

solum partis supremae fragmentum) subcylindraceus, dorso etlateribus

convcxus, supra s. ventre canaliculatus, infra basin laminae in speci-

mine c. 3 mm crassus, tubercuhs minutis crebris asper, statu sicco

ochraceo-umbrinus. Rachis petiolo similis. Lamina c. ^/g m longa,

2 dm medio lata, ambitu ovato-oblonga, pinnata (an cum pinna

impari terminah pinnis lateralibus simili, in specimine deficiente ?).
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Pinnae laterales in specimine utroque latere 14,

oppositae vel suboppositae (paribus supremis c. 2 cm, infimis c. 4 cm
inter se distantibus), breviter petiolulatae (petiolulis vix ultra 2 mm
longis usque IV2 ^^ crassis), profunde fere usque ad costam pinnati-

partitae (ala utroque latere vix ^/g mm lata), apice longius vel brevius

caudatae (caudis c. 1—3V2cm longis parte inferiore pinnato-lobatis,

parte superiore undulatis, acutis), ambitu e basi utraque truncata

oblongo-lineares, ad apicem versus sensim angustatae, ad apicem

laminae versus repente valde decrescentes; pinnae infimae maximae
fere 3 dm longae, 3 cm basi et 4 cm medio latae, parte inferiore

biauriculatae (auriculis pinnis similibus sed minoribus, in specimine

usque ad 1^2 dm longis, 2 cm medio latis). L a c i n i a e pinnarum

subaequales, in pinnis maximis infimis c. 65—70 -

jugae, in pinnis minimis supremis c. 12—15, e basi

dilatata subfalcato-oblongo-lineares, ad apicem versus sensim an-

gustatae, apice obtusae, non mucronulatae, sinu acuto sensim parum

ampliato separatae, c. 1—2 mm medio inter se distantes, obscure

glauco-virides, chartaceae, supra glabrae, infra juventute sparse et

minute s^riceae, ad apicem pinnarum caudatarum versus sensim

decrescentes; laciniae rnaximae pinnarum infimorum c. 2^2 cm longae,

basi 4^2 mm, medio 4 mm latae. Costae pinnarum supra canalicu-

latae, viridi-ochroleucae, sub locis insertionum nervorum medianorum

laciniarum spinulis compressis deltoideo-elongatis viridi-ochroleucis

c. usque 1 mm longis omatae. Nervi mediani laciniarum, viridi-

ochroleuci, supra leviter canaliculati, ad basin ncrvulorum lateralium

saepe spinulis subulatis tenuibus usque ad iV^nim longis omatae.

Nerv^uli laterales laciniarum in laciniis maximis c. 25,

utroque latere vix prominuli, plerique supra basin vel

infra medium furcati, ramis semper simplici-
bus c. V3—V2rnm inter se distantibus; nervuli supremi c. 2—

5

simplices. Sori marginem partibus basilaribus c. 1—2 mm longis et

apicalibus summis vix ultra V2 ^^ longis ejus exceptis occupantes, in

specimine sporangia pauca gerentes. Indusia c. V2 i^im lata, viridi-

ochracea vel submcUea, membranacea, c. V2 ^^ lata, margine un-

dulata subintegra. Sporangia compresso-ovalia, c. 0,3 mm longa,

0,2 mm lata, breviter stipitata, stipite articulate. Sporae trigono-

tetraedricae, fulvae, laeves, c. 0,03—0,04 mm crassae. Folium

sterile desideratur,

Hab. prope Pina blanca in provincia Cagajan insulae Luzon

(Warburg n. 12 215).

Leider ist von der neuen Art nur ein fertiles und kcin steriles

Blatt vorhanden.
24»
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Die Art ist am nachsten verwandt mit Pt. asperula J. Sm.
Sie unterscheidet sich jedoch durch im trockenen Zustande oben nur

mit e i n er Rinne versehene, robustere und viel rauhere
Stengel und Spindeln, durch die groBere Anzahl
etwas breiterer und langerer Fiedern, durch

hartere, etwas starre, mehr einander gcnaherte, langere und
breitere Fiederlappen, durch etwas zahlreichere Seiten-
n e r V e n der letzteren und etwa doppelt so breite Indu-
s i e n. Sie teilt mit Pt. aspertda das Vorkommen von pfriemlichen

Stacheln auf der Oberseite der Mittelrippe der Fiederlappen. Habituell

schheBt sie sich mehr an die waiter unten beschriebene Pt.HosseiUieTon.

an, unterscheidet sich aber von dieser durch griinlich-braune Stengel

und Spindeln, durch zahlreichere naher zusammen
stehende Fiederpaare, groBere Anzahl von
Fiederlappen, durch das Vorkommen von pfriem-

lichen Stacheln an der Oberseite der Mittelnerven der Fieder-

lappen, die braunlichen am Rande nicht mit Wimpern ver-

sehenen Indusien, die verschiedene Haarbekleidung usw.

19. Pteris Hossei^) Hieron. n. sp. syn. PL quadriaurita var.

Blumeana Brause ap. Hosseus in Bot. Ergeb. Exped. n. Siam in Bei-

heften z. Botan. Centralbl. XXVIII 2. Abt. p. 366, non PL Blu-
meana Ag.

Rhizoma jion vidi. Folia c. 1—1 V2 ni (ex schedula) alta.

Petiolus (adest solum partis supremae fragmentum) ferrugineus,

supra canahculatus, infra teres, in specimine ad basin laminae
c. 2V2nim crassus, glanduloso-pubescens et tuberculis sparsis parce
asperiusculus. Rachis petiole similis. Lamina c. 4 dm longa, 21/2 dm
medio lata, ambitu ovato-oblonga, pinnata, cum pinna terminali
impart simili. Pinnae laterales in specimine 7 -

j u g a e

oppositae vel suboppositae (paribus supremis c. 2 cm, infimis c. 6 cm
distantibus), breviter petiolulatae (petiolulo c. 1—2V2 nam longo
vix 1 mm crasso), glauco-virides, subchartaceae, profunda fere usque
ad costam pinnatipartitae (ala utroque latere vix Vamm lata), apice
longius vel brevius caudatae (caudis usque ad 4 cm longis, IV2 ^m
latis basi saepe undulato-lobulatis), ambitu e basi utraque subtrun-
cata oblongo-lineares, sensim ad apicem versus angustatae, saepe
resupinatae, ad apicem laminae versus parum decrescentes ; infimae
maximae c. 2 dm longae, vix ultra 3 cm latae, in specimine ceteris

similes exauriculatae simplicesque (an semper? vel interdum fur-

catae vel basi auriculatae ?). Laciniae saepe inaequales

») Benannt nach Dr. C. CUfiT HosSEUS, welcher die Art sammelte.
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(longiores et breviores intcrmixtae), 30—50 -
j u g a e , e basi parum

dilatata subfalcato-oblongo-lineares, obtusiusculae, minute mucro-

nulatae, sinu obtuso separatac, c. l^/g—2 mm medio inter se distantes,

supra glabrae, infra glanduloso-puberulae, ad apicem pinnarum

versus sensim decrescentes ; maximae vix 2 cm longae, basi c. 3 mm,
medio 21/2

—

2^1^mm latae. Costae pinnarum glanduloso-puberulae,

infra teretes, supra canaliculatae sub loco insertionis nervi mediani

laciniarum spinulis compresso-elongato-deltoideis vix ultra 1 mm
longis ferrugineis ornatae. Nervi mediani laciniarum et nervuli late-

rales earum utroque latere parum perspicui, vix prominuli; nervuli

numerosi, in laciniis maximis c. 25-jugi, plerique
basi vel supra basin furcati ramis subrcctis
ubique simplicibus vix ^/g mm inter se distantibus ; suprcmi

magis approximati 2—3 utriusque lateris simplices. Sori ima basi et

summo apice liberis exceptis marginem occupantes, usque ad 1 mm
lati. I n d u s i a vix ^/^ mm lata, membranacea, nivea mar-
gine lacerato-ciliata. Sporangia compresso-obovata,

c. 0,3 mm longa, 0,2 mm lata, longe stipitata stipite articulate, para-

physibus non intermixta. Sporae trigono-tetraedricae, c. 0,05 mm
crassae, laeves, membrana crassiuscula hyalina vel fulvescenti-

pellucida praeditae, massa protoplasmatica fulvescente repletac.

Hab. in Siam in declivibus septentrionalibus montis Doi-Sutap,

in silvis primaevis baud procul a dejectu aquae, alt. s. m. 1100 m
(C. C. HOSSEUS n. 310; d. 1. m. Januarii 1905).

Ein steriles Blatt ist nicht vorhanden. Die Art steht anscheincnd

der Pt. parviloha Christ im Bull. Acad. Geogr. Botan. Le Mans 1907

p. 149 (syn. Pt. quadriaurita var. parviloha Christ im Bull, scient. de

la France et de la Belgique t. XXVIII 1898, p. 264) sehr nahe,

welche Christ charakterisiert als ,,Souscsp^ce bien definie de Pt.

quadriaurita Retz, different par le t i s s u t e n d r e" ect., was auf

die vorliegende Art nicht paBt, Auch erwahnt Christ nicht d r ii -

sig-flaumige Bekleidung der Stengel, Spin-

deln, Fiederrippen und der Unterseite der

Fiederlappen. Ferner sind nach der Abbildung (Bull, scient.

Le Mans 1. c. pi. XII fig. 3) die Fiedern von Pt. parviloha n u r e t w a

halb so breit, die schwanzartigen Verlange-

r u n g e n d e r s e 1 b e n bis an die Spitze am Rande g e z a h n t

,

die Fiederlappen weniger tief geteilt und die

Seitennerven derselben nicht gabelig geteilt und

wenigerzahlreich. Danach muB also die vorhegende Pflanze,

wenn die von Christ in Worten und Zeichnung gegebenen Mork-

male zutreffen, als von Pt. pftrviloha verschiedcn betrachtet werdcn.
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Stengel und Spindeln scheinen bei beiden Arten ahnlich beschaffen

zu sein, da Christ von seiner Art sagt: ,,les parties axiales faibles,

couleur rousatre, verruqueuses". Pt. parviloha soli nach Christ von

Tonquin iiber China nach den Philippinen verbreitet sein.

Ferner ist noch als naher verwandte Art die auf Java heimische

Pt. trachyphylla Kunze in Vergleich zu ziehen, deren Stengel,
Spindeln und Fiedermittelrippen etwas dunkler,

mehr rotlich-braun gefarbt, sonst aber ahnlich beschaffen

sind, deren Fiederlappen weniger zahlreich und

etwas breiter sind und meist w e i t e r von einander a b -

s t e h e n , bei welcher auBerdem die Seitennerven der Fiederlappen

beiderseits deutlich hervortreten und die gelblich -weiBen
Schleier am Rande nicht gewimpert sind.

20. Pteris Perrotteti^) Hieron. n. sp.

Rhizoma non vidi. Folia glauco- viridia, c. ^/g m vel ultra longa.

Petioli straminei, supra bisculcati, infra semiteretes, sublaeves vel

parce asperuU, nitentes. Laminae ovato-deltoideae vel ovatae,

3—31/2 dm longae, c. 272 dm supra basin latae, pinnatae. Raches

petiohs similes. Pinnae in speciminibus u t r i n q u e 7—

8

laterales cum terminali imparl; pinna terminalis et pinnae

laterales profunde pinnatipartitae (ala vix ultra 1 mm utrinque lata),

apice lobato-serratae vel caudatae (caudis usque ad 4 cm longis

margine integris vel undulato-repandis). Pinnae infimae et interdum

pinnae infimis proximae basi latere postico vel utroque latere auri-

culatae vel bipinnatae, pinnulis vel auriculis singulis vel latere postico

interdum binis raro basi auriculatis (auricuhs secundi ordinis minus

profunde pinnatifidis [ala usque ad 2 mm utroque latere lata], apice

longe vel breviter caudatis sive in laciniam simplicem terminalem
prolongatis)

. Laciniae in speciminibus fertilibus quae adsunt

sinubus obtusiusculis separatae, 3—4mm supra basin inter se distantes,

e basi dilatata falcato-lineares, integrae, plus minusve subincrassato-

marginatae, in pinnis maximis c. 25-jugae; maximae
,c. 5cm longae, basi 8mm, medio c. 5mm latae. Costae pinnarum
stramineae, utroque latere valde prominentes, superficie superiore

sulcatae infra locum insertionis nervorum laciniarum spinuhs

c. V2

—

^U ^^ longis viridi-stramineis ornatae, superficie inferiore ju-

ventute parce puberulae. Nervi mediani et nervuli laterales laciniarum

utroque latere prominuH, glabri. Nervuli numerosi, in la-
ciniis maximis usque c. 25 -jug i. plerique ima

1) Berxannt nach dem schweizerischen Forschungsreisenden SAMUEL
PBKROTTET.



Beitrage zur Kenntnis der Gattung Pteris. 375

basi furcati; rami haud raro jam basi separati
e nervo mediano nasci videntur; simplices vel
medio vel ad apicem versus furcati, usque c. 1 mm
inter se distantes. Xervuli supremi c. 2—5 simplices. Sori margincm

ima basi et summo apice exceptis occupantes. Indusia mem-
branacea, ochracea, V4 ^"^ ^^^^^ margine intcgra. Sporangia

c. 0,25 mm longa, 0,15 mm lata compresso-ovata longe stipitata

stipite articulato, paraphysibus non intermixta (?). Sporae ferru-

gineo-fulvae, laeves, tetraedrico-trigonae, 0,04—0,045 mm crassae.

Hab. in montibus Nilgerri (Nilagiri) Indiae (Perrotet n. 1476,

specimen a cl. Mettenio in herbario suo nomine Pt. repandulae
140

Link determinatum; Hooker fil. et Thomson n. — pro parte,

specimen nomine Pt. pyrojyhyUae Blume a cl. Hooker determinatum

Praeterea fortasse ad banc spcciem pertinent fragmcnta spcciminis

ex schedula prope Manilam insulae Luzon a cl. Andersson coUecta.

Var. brevilaciniata Hieron. n. var. differt a forma typica laciniis

pinnarum brevioribus vix ultra 2^2 cm longis, nervulis magis appro-

ximatis V2

—

^U^^ inter se distantibus. Pinnae in specimine

utroque latere 10; laciniae in pinnis maximis
c. 35- j ugae.

Hab. cum forma typica in montibus Nilgerri (Nilagiri) Indiae

(Hooker fil. et Thomson n. -r- pro parte, specimen ex herbario

Hookeri a cl. Hooker fil. nomine Pt. quadriauritae Retz deter-

minatum) .

Die Art unterscheidet sich von alien anderen verwandten, bisher

bekannten Arten durch die dicht an der Basis gabelig in

zwei nach entgegengesetzten Seiten ausgebogene Zweige geteilte

Seitennerven, bei welchen jedoch nicht seiten der

basale Teil scheinbar fehlt, dann die Gabel-

zweige aus dem Mittelnerven direkt zu ent-

s p r i n g e n und mehr oder weniger dicht isoliert

neben einander zu stehen scheinen. Bei der Varietat,

bei der die Seitennerven der Fiederlappen naher aneinander stehen,

ist letzteres allerdings nicht so haufig wie bei der Hauptform. Doch

finden sich auch hier den Gabelzweigen entsprechende, nach ent-

gegengesetzten Seiten ausgebogene, dann aber meist ziemlich dicht

neben einander befindliche Seitennerven, welche direkt auf dem

Mittelnerven zu stehen scheinen. Auch die hin und wieder vorkom-

mende sekundare Gabelung der primaren Gabelzweige der Seiten-

nerven ist fiir die Art charakteristisch.
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Zur Nomenklatur einiger Farngattungen

I. Gymnopteris.

Von H. W o y n a r.

Underwood nahm an, daB diese Gattung monotypisch

auf Acrostichum rufum L. aufgestellt sei^). Dabei iibersah er jedoch,

daB Bernhardi damals die F o r s t e r schen Fame vor sich

liegen hatte, welche ihm von Sprengel zur Verfiigung gestellt

wurden^). Daraus geht deutlich hervor, daB das einzige Beispiel von

Bernhardis Gattung Gymnopteris:
^
^Acrostichmm rufum L." ^)

die Osmunda discolor Forster war, welche Sprengel irrig fiir

A, rufum L. erklarte ^). Dieser Irrtum wurde schon von Schkuhr^)
richtig gestellt, worauf noch im gleichen Jahre Weber^) mit

der zugefiigten Bemerkung hinwies, daB 0. discolor Forst. zu Onoclea

oder Blechnum gehore. S w a r t z hat sich ebenfalls durch Spren-
gel und Bernhardi irrefiihren lassen '^) . Wohl auf den Ein-

wand von S c h k u h r hin berichtigt aber dann S w a r t z ^) seinen

oder besser gesagt Sprengels und Bernhardis Irrtum.

Bernhardi besprach ») die Stelle, an welcher Sprengel die

0. discolor Forst. fiir A. rufum L. erklarte und fand dies damals noch

nicht fiir unrichtig, da er dagegen keinerlei Kinwand macht und
letztere Art auch hier noch an erster Stelle als Gymnopteris nennt^°).

1) Mem. Torrey b. Ci. VI. 261, 279 — OXF. 6. ed. 50 — Bull. Torrey b. CI.

XXIX. 624.

2) Schrad. Jour. 1800 II 121 — ib. 1801. 2 Xota: Wo er Asplen. hulUferum Forst.

als A. ramosum Sprengel anfuhrt, wie er mit den anderen Irrtumern Schrad. N. J. I'*.

45 berichtigt. — Acta Erf. Asplen. 17.

3) Schrad. Jour. 1799 I 297-

^) Schrad. Jour. 1799 II 266 (nicht Syst. 4. 31. 1827: Christensen, Index 17)

— of. Anlcit. III. 85; Hemionitis riifa.

^) Krj^t. Gew. 7-

«) Bot. Briefe 27-

7) Schrad. Jour. 1800 II 16 ~ ib. 1801. 275.

8) Synopsis 111. 211.

») Acta Erf. Asplen. 17.

1") ib. 13.



Zur Xomenklatur einiger Famgattungen. 377

^

Spater ^) gibt Bernhardi an, daB er bei G, discolor mehr der

S c h k u h r schen Untersuchung als seiner eigenen gefolgt sei. Da
er somit diese beiden Stellen, d. i. Irrtum und Richtigstellung, er-

wahnt, dazu ausdriicklich seine Untersuchung der F o r s t e r schen

0, discolor (1799 A. rufum genannt!), so ist sein und Sprengels
Irrtum zweifellos in die darauf folgend'^) anerkannten Unrichtig-

keiten eingeschlossen. Bernhardi sagt ja hier ausdriickUch,

daB er sich bei den F o r s t e r schen Farnen auf die von Sprengel
angefiihrten Namen verlassen habe und ersetzt auch hier^) be-

richtigend A. rufum durch 0. discolor. Das wirkliche A. rufum L. hat

demnach Bernhardi 1799 noch gar nicht gekannt und darauf

keine Gattung aufstellen konnen.

S c h k u h r , welcher ebenfalls von Sprengel die For-
ster schen Fame erhieU^), scheint iibersehen zu habcn, daB

diese auch Bernhardi vor sich hatte, da Schkuhr Gym-

nopteris rufa^) zu dem wahren A. rufum L. stellt. Bernhardi
diirfte dies wohl entgangen sein oder er hat es nicht der speziellen

Berichtigung wert gehahen, die librigens S w a r t z 1. c. gleichzeitig ( ?)

brachte.

Wohl auf S c h k u h r s und W e b e r s Erorterung hin be-

haupten "W. M/'^) Onoclea discolor sei nur durch falsche Beobach-

tung hierhergezogen worden. Bernhardi erklarte ja selbst^):

seine Gattung Gyjnnopteris entspreche der Vereinigung von Hemio-

nitis und Grammitis S\v. Wenn man nun diese angebhch falsche

nach Bernhardis Ausspruch mehr Schkuhr zuzu-

schreibende — Beobachtung und die Verwechselung Sprengels

und Bernhardis auBer Betracht laBt, so kann die gebriiuch-

liche Anwendung der Gattung Gymnofteris auf Acrostichum querci-

folium Retz. et aff., vae sie in den Natiirl Pflanzenfamilicn bei-

behalten wurde, nicht so unrichtig genannt werden wie Under-

wood 11. cc. meinte. Jedenfalls weniger einwandfrei ist es, wenn man

bei erorterter Sachlage Acrostichum rufum L. als Typus der Gattung

erklart, dies wiirde schlecht zu Underwoods eigenem Zitat

passen: „the letter that kills but the spirit that maketh ahve/'
w

1) Schrad. N. Jour. I^. 22.

2) 1. c. 45.

3) 1. c. 20.

<) Krypt. Gew. III.

6) 1. c. 204 schon die "Kombination"!

•) S w a r t z , Synopsis 431.

») Schrad. N. Jour. I^. 21.
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Uber die vegetative Vermehrung des

Pterygynandrum filiforme (Timm) Hedw
Von C. Warnstorf, Berlin- Schoneberg.

(Mit 1 Textfigur.)

In der Kryptogamenflora der Mark Brandenburg Bd. II (Laub-

moose) p. 672 bringe ich bereits im Jahre 1905 iiber die ungeschlecht-

liche Vermehrung der genannten Art folgende Notizen

:

1. ,,Vegetative Vermehrung selten durch kleine, 1—2 mm lange,

kleinbeblatterte, am Grunde leicht abbrechende Brutastchen,
die sehr zahlreich und biischelig gehauft an der Spitze der Stammchen

2. Ordnung oder auch vereinzelt an den Asten stehen;" und 2. weiter

unten heiBt es: ,,In den vom Verfasser untersuchten Rasen dieser Art

bemerkte derselbe wiederholt losgeloste kleine, 2- bis 4-zellige, zur

Reife braune, langhchovale oder fast bimformige Brutkorper
mit hyaUner Basalzelle, von denen jedoch nicht festzustellen war,

ob sie wirkHch zu Pterygynandrum gehoren oder nur als angeflogen

zu betrachten sind/*

Die von mir als Brutastchen gedeuteten, stets zu Biischeln

vereinigten, sehr kurzen, oft nur 0,3—0,5 mm langen, mit winzigen

Blattchen dicht besetzten Sprosse, die bald in der Nahe der Spitzen,

bald in der Mittc der Achsen hervorbrechen, scheinen iiberaus selten

vorzukommen, da ich sie bis jetzt nur an einer einzigen Probe unter

den vielen Exemplaren meines Herbars beobachten konnte, die von

den Gebriidem Krause im Juli 1880 bei Bodo in Norwegen ge-

sammelt woirde. Ob diese Kurztriebe beim Abfallen wirklich zu

einem Pflanzchen auswachsen, konnte ich an dem mir zu Gebote

stehenden geringen Material leider nicht nachweisen. Dennoch ist

Vermehrun
anzuzweifeln.

Ist also die ungeschlechtliche Fortpflanzung des Pterygynandrum

durch Brutastchen vorlaufig noch immer etwas problematisch, so

konnte ich dagegen neuerdings bei dieser Spezies mit voUer Sicherheit
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das Vorkommen von Brutkorpern nachweisen, und zwar

zunachst an einer kleinen, mir von Herrn Prof. Dr. W i n k e 1
-

m a n n.- Stettin eingehandigten Probe, die er an einer alten Wetter-

fichte des Glatzer Schneeberges im Juli 1909 dort gesammelt hatte.

Bei dieser waren die Brutkorper zu Tausenden in voller Reife vor-

handen, so daB man nach Ablosen der Blatter von vorher aufgeweichten

Sprossen unzahlige davon schon unter der Lupe auf dem Objekt-

trager bemerken konnte. Dieselben entstehen immer an der Spitze

von kurzen, astigen Tragern. die zu Biischeln gehauft in den Blatt-

achseln vorkommen und stengelbiirtig sind. Sie erscheinen

b

a) Reife Bratkorper auf ihren Tragern; h) Brutkorper noch in der Bildung

begriffen; c) abgefallene reife Brutkorper.

langlich-oval bis kurz keulen- oder beinahe birnformig, fast stets durch

puerwande 3-zellig (seltener vereinzelt 2- oder 4-zellig), zur Reife

braun mit hyaliner Basalzelle und losen sich iiberaus leicht von ihren

Tragern s c h i z o 1 y t ab, indem sich die verbindende Scheidewand

z^vischen Trager und Brutkorper spaltet. Ihre GroBe betragt im

Mittel 33—60 /. in der Lange und 16—20 p. in der Dicke. Keimstadien

konnte ich an ihnen nicht beobachten.

Brutkorper tragende Exemplare Hegen in meiner Sammlung von

folgenden Standorten:

1. Mecklenburg: Camin leg. Pastor C 1 o d i u s.

Schneegrube

1903 leg. Prager.

3. Salzburg: Auf einem Bretterdache in Mauterndorf im
*

Lungau, 1130m, am 2. August 1899 leg. Breidler.
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4. Tirol: Niedcrdorf, an Nadelbaumen, 1200m, im August

1899 leg. K a 1 k h f f

.

5. Graubiinden: Ober-Engadin, auf dem alten Bretter-

dache einer jMiihle oberhalb Madalein bei Ponte am 7. August

1874: leg. Schliephacke.
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