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In ha It.
*

Zjisammcngestellt von C. Schuster.

Anmerkungr, Fiir die Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sei folgendes bemerkt; Die Namcn
der Kryptogamen sind in II voUstandig auff^efiihrt, indessen bei den bekannten Arten nur der
(rattungsname, wahrend bei den neuen Arten der voUe Name und Autor steht, Neue
Gattungen sind gesperri gedruckt. In III, JV und V, welche sich auf das Beiblatt beziehcn, sind
die Klammern der Seitenzahlen der Kii ze wegen fortgelassen- Ein hinter der Seitcnzahl in II
wei±>t auf eine Abbildung (Textfigur oder Tafel; bin.

I. Originalarbeiten.

Bubik, Fr. Mykologische Beitrage VI. p. 38—46 und KabAt, J. E. Mit Tfl. I

und 1 Textfig.

Fleischer, Max, Neue Laubnioosc aus Hollandisch Siid-Neu-Guinea. p. 279—286.
Gyorffy, Istv^n. Bryologische Seltenheiten. III. p. 287—293. Mit Tfl. VHI.
Herzog, Th. Beitrage zur Laubmoosflora von Ceylon, p. 115—145.— ParallelismuR und Konvergcnz in den Stammreihen der Laubmoose. p. 86—96,

97—99.
Hieronymus, G. S(!iagincllarum species novae vel non satis cognitae. ITT, Selagi-

nellarum species Herbarii clarissimi Odvardi Bcccarii, nunc Instituti Regii
Studiorum superiorum Florcntiani. p. 1—37-

Jaczewski, A. von. Bemerkungen zu der Mitteilung von P. Magnus iiber Bresa-
doha caucasica N". Schestunoff in der Hedwigia Bd. L. p. 100—104. Mit
1 Textfig. p. 253—254.

Kaiser, Paul E, Algologische Notizen II. 1. Enteromorpha percursa (Ag.) J. Ag.;
2. Homoeocladia germanica Richt. ; 3. Fragilaria (Raphoneis) amphiceros
(Ehbg.) Schutt. p. 329—332.

KeiQler, Karl von. Zwei neue Flechtenparasiten aus Steiermark. Mit 2 Abbild. im
Text. p. 294—298.

Loeske, Leopold. Kritische Bemerkungen iiber Lesquereuxia S.O. Lindb. p.311—328.— Zur Moosflora von Fusscn und Hohenschwangau. p. 210—248.

Magnus, P. Bemerkung zu E. J. S c h w a r t z: Parasitic Diseases of the Juncaceae.
p. 249—252.

Bresadolia caucasica N. Schestunoff in litt., eine dritte Bresadoliaart. Mit Tfl. II,

p. 100— 104.

Zwei neue Pilzarten aus Tirol. Mit Tfl. VIT. p. 185—188.
^ ,

^ber eigenartige Kapselformen von Bryum argenteum. p. 47—48,
49—50.

Die Moose von Bornholm. Mit 1 Abbild. im Text. p. 333—349.
Untersuchungen iiber Cratoneura und Hygramblystegia. p. 263—278, Mit

3 Abbild. im Text.

Prager, E. Nachtriige zur Kenntnis der Moosflora des Riesengebirges und der Pro-
vinzen Brandenburg und OstpreuGcn. p. 255—260-

Roll, t^ber dtn Blattsaum von Fissidens Arnoldi Ruthe. p. 261—262.
Both, Gg. Neuere und noch weniger bekannte europaischc Laubmoose. Mit Tfl. Ill

und 1 Textfig., p. 105—114. Mit Til. IV und V. p. 103—180.— Neuere und noch weniger bekannte europaische Laubmoose, iiber welche in

meinen Biichem aus den Jahrcn 1004 und 1905 noch keine Zeichnungen
vorhanden sind. Mit Tfl. IX. p. 209—310.

Schiffner, Victor. Untersuchungen iiber Amphigastrial-Anthcridien und iiber den
Bau der Androcien der Ptilidioidcen. p. 140—162.

Servit, Mir. Zur Flechtenflora Bohmens und Mahrens. p. 51—85.
Spindler, M. Hygrohypnum ochraceum (Turn.) Wils., insbesondere var. obtusifoUum

und Hygrohypnum simplicinerve (Lindb.). Mit Tfl. VI. p. 181—184.
Torka, V. Lebermoose aus dem Nordosten der Provinz Posen. p. 204—209.

Warnstorf, C. Verzeichnis der von M. Fleischer 1908 wahrend der Monate
April und Mai in Siidfrankreich und Spanien beobachteten Laub-, Leber-
und Torfmoose. Mit 1 Textfig. p. 189—203.



IV Pflanzennamen des Textes.

IL Pflanzennamen des Textes.

Acanthocladium pinnatuni Flsch. 284.

Acarospora 69, 70.

Acrocladium 248, 348.

Acrocryphaea 132.

Acroporium 144.

Aerobryidium 134, 120.

Alectoria 79, 80.

Alicularia 348.

Aloina 189, 190.

Amblystegiella 213, 239, 244.

Amblystcgium 201, 244, 245, 267. 344.

Amphidinm 338.

Anacolia 197-

Anastrepta 213, 219. 243.

Anema 70.

Aneura 207, 212, 213, 348.

Anoectangium 127.

Anomobryum 120. 130. 233.

Anomodon 237, 343.— viliculosus (L.) Hook, et Tayl. f. lati-

folia Fl. 199.

Authclia 158, 160. 161.

Anthoceros 209, 348.

Antitrichia 198, 237, 342.

Apalodictyon 169.

Aplozia 204, 207-

Areodictj^on 169.

Arthonia 60.

Arthopyrenia 58.

Arthrocormns 124, 117.

Ascochyta 40.— quadriguttuiata KabAt et Bubak 40.
•— rusticana Kabat ct Bubak 41.

Aulacomitrium 128.

Anlacomnium 212, 235, 341.

Bacidia 64, 65.

Barbella 120. 134, 135.

Barbilophozia 217-
Barbula 190, 191. 212, 228. 229, 337. 349.
Bartramia 120. 131. 197, 226, 235. 342.
Biatorella 69.

Blasia 207, 215, 348.

Blastema 80, 81.

Blepharostoma 150, 161. 162, 208, 220.
Blindia 336, 349.

Botrychitim 207.
Brachymenium 120, 129, 130.

Brachythecium 145, 199. 200, 240, 244,

343.

Braunfelsia 119, 121.

Bresadolia 100. 101. 102, 103, 104, 253.— caucasica 100, 101.

Brcutelia 131.— Romeri Flsch. 281.

Bryum 47. 49*. 117, 120, 130, 165, 167.

169. 170, 171, 172. 173, 175, 176, 177,

195. 333, 340, 341, 349.— guadaramense Wamst. 197*.

nevadetise Warast. 196.

propinqunm Wamst. 195.

Buellia 83, 84.

Buxbaumia 236.

Calicium 59.

Callicostella 117, 139.

Calliergon 113. 114, 247, 259, 260, 347.

349.
— var. compactiim Milde f. fhigellacea

Rtb. et V. B. 113.

— sarmentosnin (Wahlbsr.) Kindb. var.

siibpinnatum Warnst. 259.

Calliergonella 248.

Caloplaca 81, 82.

Calymperes 117, 126.

Calypogcia 212, 222, 348.

Campylium 245. 309.

Campylodontium 117, 138.

Campylopodium 120, 121.

Campylopus 120, 122. 189, 211, 226. 336.
— Herzogii Broth. 122.

Camptothecium 199. 212. 240, 343.

Caperonia 250.

Catharinaea 202, 23G.

Catillaria 63, 61.

Catoscopium 235.

Cephalozia 208, 212.

Ccphalcziella 219, 349.

Ceratodon 190, 227, 336, 349.

Cercospora 185. 186.— Foeniciili P. Magn. 186.

Cercosporella 186.

Cetraria 79.

Chaenotheca 59.

Chaetocolea 155, 161.

Chaetodiscula Bubak et Kabat 44.— hvsteriformis Bubak et Kabat 44*,

ChaetomitricUa 144.

Chaetomithum 139.
— Romeri Flsch. 283.
Chandonanthus 151, 152, 161.

ChUoscyphus 209, 222, 348.
Chrysocladium 118, 134.

Chrysohypnum 201, 245, 309.
Chrysypnum 345.

Cinclidotus 193. 231, 301, 338.
Cirriphvllum 201. 240, 243.
Cladonia 66, 67
Cladosporium 287.

Clasmatodon 137.

Clastobryum cevlonense Broth. 137.
Climacium 238,' 343.
Collema 70, 71.

Coniocybe 59.

Coniosporium Onobrychidis 186.
Coscinodon cribrosus Sw, var. brevipila

Fl. et Warnst. 193.

Cratoneuron 201, 213, 245, 263. 269.
filicinum (T-.) f. litoralis Monkem. 346.
f. pseudocurvicaulis Monkem. 346.
irrigatum var. pachyneuron Rth. et
BUimr. 304.



Pfianzennamen dcs Textes. V

Crossidium 192-

Ctenidium 120, 140, 141, 201, 247, :W.
— obscurirete Broth. 140.

Cynodontium 225, 335.

Hambergi (Araell et Jens.) Roth 299.

Daedalea 254.

Daltonia 138.

Dermatocarpon 57, 58.

Dermatodon 230.

Dialytrichia 193.

Diaphanodon 120, 135.

Dichodontium 335.

Dicranella 121, 189, 224, 335.

Dicranodontium 123. 212, 226.

Dicranoloma 119, 122.

Dicranoweisia 335.

Dicranum 189, 212, 224, 225, 300, 336.

Didymodon 190, 212, 302, 303, 337.

Dilaena 207.

Diphyscium 236.

Diplophyllum 202.

Diploschistes 60, 61.

Distichophyllum 105, 138, 139.

Distichum 212. 228, 330.

Ditrichum 120. 121, 207, 228. 336.

Dolichotheca 244.

Brepanocladus 100. 107. 108, 109, 110,

112. 240, 255, 256, 257, 305, 306. 307.

308. 345.
— aduncus {L ) Warnst. var. dendroides

Warnst. 257-
— aduncus var. olongatus Rth. et v. B.

306.— aduncus var. litoraUs Monkem. 345
•— capillifoUus var. cavifolius 256.

— — var dichelvmoides Rth. et

V. B. 307.
— capillifolius var. latifolius Rth. et v. B.

306.— capillifolius var subfastigiatusWarnst

256— capillifolius var tenellus Warnst. f.

pauciramosa Warnst. 256.

— capilUfolius var. tenellus Warnst f.

pinnata Warnst. 256.

— exannulatus (Gunib.) Warnst. var.

longicuspis Warnst. f. subfalcata

Warnst. 259.
— fluitans var. alpinus (Schpr.) W.

f. fastigiata Prager 258.

— fluitans var. luxurians Warnst. 257-

— — var. rigescens Warnst. 257.

.— — var. rigidulus Warnst. 257-

— Knf.-ifii (Schpr.) Warnst. var. fluc-

tuans Warnst. f. robusta Warnst. 256.

Kneifii var. tenuis Warnst. 256.

polycarpon var. natans Rth.*305.

pseudofluitans (Sanio) Warnst. var.

graciUs Warnst. 255.

pseudofluitans var. dasycladus

Warnst. 255.

Drcpanocladus pseudornfescens (Warnst.)

Warnst. var. luxurians Warnst. 258.

— purpurascens v.arboreus Warnst. 259.

— purpurascens var. falcatus Warnst.

f. versicolor Warnst. 258.

— purpurascens var. subfalcatus f. virc-

scens Warnst. 258.

— Sendtncri var. Wilsoni (Schpr.) f. fluc-

tuans Warnst. 257.

Dryptodon 231, 338.

Ectropothccium 141, 142.

Encalypta 195, 212. 231. 232, 339.

Entoromorpha 329!

Kntodon 138, 212, 238.

Entorrhiza 219.

Entosthodon 190, 192, 195.

Eriopus 120, 139.

Ervthrodontium 117, 138.

Erythrophyllum 230.

Eucladium 189, 224. 335.

Eucladodium 171.

Eurhynchium 200. 212, 213. 238, 240, 344.

Exodictyon 117, 124.
*

Fabronia 138.

Fegatella 200. 214. 348.

Fissidcns US, 124, 190, 201, 261, 262, 336,

— speluncae Broth. 124.

Floribundaria 134.

EontinaUs 198. 342, 349.

Forsstroemia 120, 132.

Fossombronia 207, 348.

Fragilaria 329.

Frullania 203, 209, 222, 348.

Funaria 120. 129. 191, 195, 232. 339.

— subplanitolia Broth. 129.

Garckea 117, 121.

Gcheebia 213, 229.

Georgia 212, 232, 339.

Glocosporium intumescens 45*.

Glyphomitriiim 194.

Glyptothecium 132.

Grimmia 120, 127. 193, 198, 338.

Gyalecta 61.

Gymncstomiim 189, 223.

(iyrophora 68.

Haematomma 77-

Haematostoma 166.

Haplozia 213.

Harpanthus 211, 219.

Hedwigia 198, 342. 349.

Hcdwigidium 120, 132.

Hemisynapsiuna 166.

Herberta 148*. 161.

Herpetineuron 140.

Herpocladium 157.

Heterocladium 343.

Himantocladium 117. 136.



VI Pflanzennamen des Textes.

Homalia 343.

Homaliodendron 118, 136.

Horaalothecinm 199, 200, 239, 343.

Homoeocladia 329.

Homomallium 240, 345.

Hookeria 139.

Hookeriopsis 119, 139.

Hygroamblystegium 240, 273, 274. 345.

— filicinum (L.) var. orthophylluin Fl. et

Wamst. 201.

Hygrohypnum 181. 247.

Hygrypnam 347-

Hylocomium 201, 212, 248, 348.

Hymenostomum 126,. 335.

Hymenostylium 212, 223.

Hvophila 117. 127, 194.

Hypnum 109. 212, 241, 248. 309.

Hypopterygium 139.

Icmadophila 76.

Isopterygium 119, 141, 201. 211, 213. 243.

Isotachis 157, 161.

Isothecium 137. 199, 213. 238, 343.

Jamesoniella 216.

Jonaspis 61.

Jungermannia 204, 208, 348.

Kantia 209.

Lecania 76.

Lecanora 73, 74, 75, 76.

Lecidea 62, 63.

Lejeunea 203, 348.

Lepicolea 163*. 154, 155, 161.

Lcpidolaena 157, 158, 161.

Lepidopilum 139.

Lepklozia 209. 214, 348.

Leptobryum 233. 339.

Leptodon 199.

Leptogium 71.

Leptoscyphus 212, 214.

Leptothyrium 43, 44.— pinophilum Bubak et KabAt 43.

Lescuraea 238, 312, 313.

— decipiens (I-impr.) Loeske 312.

Leskea 237.

Leskcella 237.

Lesquereuxia 311.

Letharia 79.

Leucobryum 117, 123. 190. 212, 227. 336.

Leucodon 198, 237. 342.

Leucoloma 117, 121.

— Herzogii Broth. 117, 121.

Leucophanes 123.

Lichenophoma Haematommatis v. KeiB-

ler 296.

Lopadium 65
Lophocolea 208. 221, 348. 349.

Lophozia 211, 214, 216, 217, 348.

Lunularia 202.

Lycopodiuni 2.

Madotheca 203, 209, 222, 348.

Macrohymeninm 120, 145.

Macromitrium 119, 120, 128.

— megalocladon Flsch. 282.

Macrothamnium 141.

Marchantia 206. 214, 348.

Marsupella 215.

Mastigobryum 333, 348.

Mastigophora 155. 156*, 161.

Meesia 211. 213, 233, 235.

Meiothecium 142.

Meteoriopsis 118.

Meteorium 118, 133, 134.

Metzgeria 202, 207, 215, 348.

Microphialc 61.

Microthelia 58.

Mielichhofera 195.

Mniobrynm 233, 341.

Mnium 131, 197, 213. 235. 341

Morckia 215.

Molendoa 213, 223.

Myurella 237. 343.

Myurium 132.

Navicnlaria 169.

Neckcra 136, 213. 237. 342
Neckeropsis 136.

Nephroma 72.

Odontoschisma 212, 213, 220.

Oncophorus 224, 299.

Opegrapha 60.

Oreoweisia 189, 335.

Orthodontium 129.

Orthorhynchium 136.

Orthothecium 239.

Orthotriclium 194, 195. 232, 304, 339.

349.
— Sturmii Hornsch. var. macropora Fl.

et Warnst. 194.— — var. nudum Fl. et Warnst. 194.

Oxyrrhynchium 145, 200, 201, 241.

Pachyphiale 61.

Papillaria 118, 120, 133.

Parmelia 77, 78, 79.

Parmeliella 71-

Parmeliopsis 77-

Pcccania 70.

Pellia 207. 215, 348.

Peltigera 72.

Pertusaria 72, 73.

Philonotis 117, 131, 178, 179, 198, 212,
236, 246. 342.

— marchica (Willd.) Brid. f. brevicaulis

197.

Phoma physciicola v. KeiGler 294.
Phyllosticta neomexicana Kabat et Bu-

bak 38.

— Rhododendri flavi Bubak et KabAt 38.— ribiseda Bubak et Kabat 39.



Pflanzennamen des Textes. VII

Phyllosticta Spiraeae salicifoliae Kabat
et Bubak 39.

Physcia 85.

Physcomitrium 339.

Pilopogon 120, 123.
—- Lorentzii Flsch. 280.

Pinnatella submucronata Broth. 117, 136.

Placynthium 71.

Plagiobryum 234.

Plagiochila 208. 212, 215, 348.

Plagiopus 235.

Plagiothecium 141, 201, 243, 344.

Platygyrium 238.

Platyhypnum n. gen. Loeske 242.

Pleuridium 335.

Plcurochaete 191.

Pleiiropus 145.

Pleuroschisma 211, 212, 222.

Pogonatum 117, 131, 132, 236, 342.

Pohlia 164, 2U, 233, 339*, 340.

Polyporus 253.

Polystigma 141.

Polvtrichum 202, 211, 235. 236, 333.

Porina 58.

Pottia 190, 337.

Preissia 207, 214, 348.

Pseudo-Acrocladium 248.

Pseudocaliiergon 246.

Pseudoleskea 237, 317.— patens (Lindb.) Limpr. var'. integri-

folia Fl. et Warnst. 199.

Pscudotriquetra 176.

Psoroma 71-

Pterobryopsis 118, 120, 133.

Pterogonium 198. 199.

Pterygophyllum 199.

Pterygynandrum 238.

Ptilidium 152, 161, 209, 348.

Ptilinm 247.

Ptychodiiim 240. 322.

Ptychostomum 165.

Pylaisia 238, 343.

Radula 209. 222, 348.

Ramalina 80.

Ramularia Viscariae Kabat et Bubak 46.

Reboulia 348.

Rliabdospora tanaceticola Bubak et

Kabat 42.

Rhacomitrium 127. 194, 231, 338.

— javanicum Dz. et Mikb. var. moile

Broth. 127.

Rhacopilum 140.

— nova-guinense Flsch. 285.

Rhaphidostegium 142.

— scabriusculum Broth. 117. 142.

Rhegmatodon 145.

Rhizocarpon 65, 66.

Rhizogonium 131.

Rhodobryum 234.

Rhynchoiitegiella 201, 239, 241, 244.

Rhynchostegium 201, 241, 344.

Rhytidiadelphus 201. 248.

Rhytidium 248.

Riccia 202, 205.

Ricciella 204. 205.
— Hubneriana Lindenb. Nees var. na-

tans Torka 205.

Ricciocarpus 204.

Rinodina 84, 85.

Sarcoscvphus 348.

Scapania 204. 208, 213, 216. 318, 349.

Schinzia 249. 250. 251.

Schistidium 193. 231, 338.

Schlotheimia 120. 128.

— gigantea Flsch. 282.

Scleropodium 199, 200. 240, 343.

Scorpidium 236, 246, 348.

Scorpiurium 200.

Selasinella 1, 2. 3, 4. 5, 6, 8, 9, 11, 16,

20, 21. 22. 23, 24, 27. 36.

— Cesatii Hieron. 6- ,

— fulvicaulis Hieron. 29.

^- Eurcillifolia Hieron. 31.

— involvens var. d'Albertisii Hieron. 4.

— longaristata Hieron. 16.

— padangensis 34.

— permutata Hieron. 24.

— sambasensis Hieron. 9.

— sarawakensis Hieron. 13.

— singalancnsis Hieron. 18.

SeUgeria 213, 227.

Sematophyllum 117, 119. 143, 144.

falcatulum Broth. 144.

— Broth, var. subfalcatulum

Broth. 145.

filicuspes Broth. 144.

gracilescens Broth. 144.

Sendtnera 150.

Septoria 41, 42.— Polygonati Kabat et Bubak 41.

Solmsiella 118, 132.

Solorina 71.

Sorosphaera Junci Schwartz 249.

Sphagnoecetis 348.

Sphagnum 203. 223. 235, 236, 333, 335.

Sphaerophorus 60.

Sphenolobus 212, 219.

Splachnum 164.

Stagnospora 42.

Staurothele 57.

Stereocaulon 68.

Stereodon 137. 141. 201, 246, 247, 347.

— cupressiformis (L.) Brid. var. incur-

vatiformis Fl. et Warnst. 202.

Streblotrichum 229.

Symphyodou 138.

Symphysodontella 117, 133.

Synalissa 70.

Syntrichia 231.

Syrrhopodon 117, 119, 120. 125.

— affinis Broth. 125.

— Herzogii Broth. 117, 125.

Tayloria 120. 129. 232.

Taxithehum 141, 142.



VIII Ptianzennamen des Textes.

Taxithelium planissimum Broth. 117, 141.

Tetraplodon 163, 232.

Thamnolia 80.

Thamnium 120, 137. 199. 344.

Thelidium 57.

Thelotrema 60.

Thuidium 118, 119, 140. 109, 237. 343.

Thyrea 70.

Timmia 178, 236.

Timmiella 191.

Toninia 05.

Tortella 191, 230, 237.

Tortula 127. 190, 192. 193, 194, 231, 337.

— aestiva (Brid.) P. B. var. brachy-

rhyncha Warnst. 192.

Trachyloma 132.

Trachypodopsis 119, 120, 136.

Trachypus 119, 135.

tenenimus Broth. 135.

, flagelHferus Broth. 136.

Trematodon 117, 121.

Trichocolea 150, 158, 159, 161, 222, 348.

— Levieri Schffn. 159.

Tricholoma 254.

var.

101.

Trichomanis 348.

Trichophora 175.

Trichosteieum 117, 118, 143.

— ramulinum (Thw. M.) Broth.

pendulum Broth. 143.

Trichostomum 120. 126, 127, 190,

230. 236.

Tritomaria 218.

Ulota 193. 232, 338.

Umbilicaria 68.

Usnea 80.

Verrucaria 56, 57.

Vesicularia 142.

Webera 131. 233.

Weisia 126, 190, 223, 335.

Xanthoria 83.

Xylographa 60.

Zygodon 119, 127. 128, 191 194. 213.

232, 338.

III. Autorennamen des Repertoriums.

A. B. R. 162.

Abel, R. 164.

Abshagen, G. 32.

Acqua, C. 82.

Adams, A. 40, 125, 168.

Adams, J. and Pethybridge 127.

Adcock. G. H. 136.

Ade, A. 35.

Aerdschot, P. van 68.

Akesson, E. 80.

Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. K.

W. van 42, 115, 116.

AUanic, E. 127.

Allen, E. J. 168.

E. J. and Nelson, E. W. 120, 125.

W. B. 122.

W. J. 181-

D'Almeida, J, V. et De Souza da Ca-

mara, M. 11, 35.

Alten, H. von 168.

Ambroz, A. 30.

Anonymiis 30, 32, 35. 42, 44. 68. 81, 82.

120. 127, 136, 162, 164. 170, 181.

Anderson, H. A, 32.

Andrews, A. Le Roy 79.

Appel, O. 44. 82.

— u. WoUenweber. H. W. 170-

Appleman, C. O. 163.

Arcangeli, G. 82, 181.

Archer, J. 176.

Armitage, Eloonora 132.

Amaoudoff. N. 79.

Arnaud, G. 127, 136, 164, 170.

Amott, S. 170.

Arthaud, Gabriel 70.

Artigala, J. 181.

Ascherson, P. 28.

Astruc, H. 163, 170.

Atkinson. G. E. 35, 44. 7^.

B. 181.

Babak, Edward 68.
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Selaginellarum

species novae vel non satis cognitae.

III. Selaginellarum species Herbarii clarissimi Odoardi
BECCARii, nunc Instituti Regii Studiorum superiorum

Florentiani
4

quas exposuit G. Hieronymus.

Die im Herbar des bekannten botanischen Reisenden und
friiheren Direktors des botanischen Gartens und botanischen Museums
des R. Istituto di Studi superiori di Firenze bewahrten Selaginellen,

welche jetzt dem Florentiner Herbar des genannten Instituts an-

gehoren, sind schon friiher untersucht, bestimmt und bearbeitet

worden. Im Jahre 1876 veroffentlichte Vincenzo Cesati eine

Abhandlung: ,,Felci specie nei gruppi affini raccolte a Borneo dal

Signor Odoardo Beccari" im Vol. VII der Atti della R. Accademia
delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli (No. 8, p. 1—42, tab.

I—III). In dieser finden sich am Schlusse (p. 35 u. f.), auch die von
Beccari in Nord-Bomeo gesammelten Selaginellen bearbeitet.

Unter anderm werden hier auch vom Verfasser zwei neue Arten,

Selaginella rugulosa Ces. und S. hellula Ces., beschrieben. Eine zweite

Arbeit vom selben Verfasser erschien 1877: „Prospetto delle Felci

raccolte dal Signor 0. Beccari nella Polinesia durante il suo secondo

viaggio di Explorazione in quei mari" in dem Rendiconto della

Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Fascicolo 2**, Febbrajo

1877. Hier werden auf S. 6 die von Beccari im ostlichen Teile

von Neu-Guinea gesammelten Selaginellen aufgezahlt und auf

S. 9 als neu die Arten S. velutina Ces.^ S. muricata Ces. und S.

minutifolia Ces. beschrieben. Im Jahre 1880 im Journal of Botany
N. S., vol. IX (vol. XVIII of the entire work), p. 209—217 veroffent-

lichte J. G. Baker eine kurze Mitteilung: ,,0n a collection of ferns

made by Dr. Beccari in Western Sumatra." In dieser werden

die von Beccari auf dem Berge Singalan (Singalang) und bei Ayer
I\Iancior an der Siidostseite von Sumatra gesammelten Selaginellen-

arten genannt, darunter auch S. Beccariana Bak. als neue Art be-

schrieben. Im Jahre 1885 im Journal of Botany, vol. XXIII, p. 154

Hediuigia Band L, 1
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wird S, Beccariaria von Baker abermals beschrieben, ebenso noch

auf S. 156 eine zweite BECCARische Art: S. phanotricha Bak.,

welche Beschreibungen auch in das „Handbook of the Fern-Allies'*

(1887) iibergegangen sind. In seinem Werke Malesia, vol. Ill (1886

bis 1890), gibt auf S. 29 Beccari selbst eine neue Aufzahlung

der von ihm in Nord-Borneo gesammelten Selaginellen nach den

von Baker ,,revidierten'' Bestimmungen, ferner ebenso auf S. 54

bis 55 eine Aufzahlung der von ihm in West-Neu-Guinea gesammelten

Selaginellen, wobei auch die von L. M. d'Albertis am Fly-River

im siidhchen Neu-Guinea gefundenen, welche von Beccari bereits

in L. M. d'Albertis New Guinea, vol. II, p. 400 aufgezahlt wurden,

wieder erwahnt werden.

Nach alien diesen Publikationen hatte man annehmen sollen,

daB iiber die im Herbar Beccaris befindlichen Selaginellen kaum

noch etwas zu berichten sei. Die nachfolgende PubUkation diirfte

jedoch diese Annahme widerlegen. Hervorgerufen wurde diese Ver-

offentlichung dadurch, daB Herr Dr. Beccari die Freundlichkeit

hatte, mir die in seiner Sammlung behndlichen Selaginellen auf

einige Zeit zum Zwecke der wissenschaftlichen Untersuchung leih-

weise zu liberlassen, wofiir ich ihm hier Dank abstatte. Zugleich

statte ich hier Herrn Professor Dr. Henri Lecomte, Direktor

der botanischen Abteilung des Museum d'Histoire Naturelle in Paris,

Dank ab, der die Freundhchkeit hatte, mir zum Vergleich Fragmente

der Originalexemplare von Selaginella intermedia (Bl.) Spring, S.

trinervia Spring und S. Blumei Spring zuzusenden.

1. Selaginella involvens (Swartz) Hieron., non Spring; syn.

Lycopodium involvens Swartz, syn. fil. (1806) p. 182, n. 50 ex speci-

mine authentico in herbario SwARTZii nunc Holmiensi asservato;

L. caulescens Wall. Cat. n. 137; Hook, et Grev. Enum. fil, n. 99;

S. caulescens (Wall.) Spring, Monogr. II, p. 158, n. 100 pro parte;

Baker in Joum. of Bet. XVIII (1880), p. 217; L. circinale Thunberg,

Flora Japonica (1784), p. 341 ex schedula cL SwARTZii in herbario

suo, n o n L. Syst. Nat. Tom. II, p. 794 nee Supplement. Syst.

p. 448.

Die Exemplare wurden von BECCARI bei Ayer mancior (Ajer

mantjoer) in der Provinz Padang in West-Sumatra in einer Hohe

von 360 m ii. M. im August 1878 gesammelt (n. 574; Erbario del R.

Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12890, 12890A et 12890 B).

Beccaris Pflanzen stimmen durchaus mit den als L. involvens

Swartz im Herbarium Swartz liegenden, vermuthch von Thun-
berg ihm gesendeten Fragmenten iiberein. SPRING hat sicherlich

diese Originalfragmente nicht gesehen, da er sie unter seiner S. in-
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volvens, die von S. tamariseina (Pal. Beauv.) Spring nicht spezifisch

zu trennen ist, nicht anfuhrt. Auch hatte er erkennen miissen, da6

diese Fragmente mit L. caulescens Wall. = S. cauhscens (Wall.)

Spring (zum Teil, namlich mit AusschluB der von ihm zu dieser Art

gezogenen, von Cuming gesammelten, unter Nr. 1D98 ausgegcbenen

Exemplare, die bereits von Warburg als S. microstaya Warb.

Monsunia I [1900], p. 116 abgctrennt worden sind) vollig tiborcin-

stimmen. Thunberg verstand sicherlich unter L. circinale dieselbe

Pflanze, was aus der Bcifiigung dieses Namens nebst dem Zitat

„Thunb. fl. pp. — 34r* von Swartz' Hand auf dem Zettel der

Originalfragmente hervorgeht. Eine andere Frage ist jedoch, ob

diese Pflanze in Japan, wie von Thunberg angegeben worden ist,

vorkommt, d. h. ob die Originalfragmente von L. involvens Sw.

wirklich aus Japan stammen, wie auch auf dem Zettel derselben

von Swartz angegeben ist. Ich mochte das bezweifeln, da ich bisher

aus Japan keine weiteren Exemplare gesehen habe und die zahl-

reichen im Kgl. Herbar zu Dahlem bei Berlin liegendcn Exernplare

aus Japan, welche meist als S. caulescens (Wall.) Spring bestimmt

worden sind, zu der ahnhchen, aber durch gute Kennzeichen zu

unterscheidenden S. japonica MacNab gehoren. Die Originalfrag-

mente diirften wohl also nicht aus Japan stammen, sondern

von irgend einer Sundainsel.

Die Frage ferner, ob auch L. circinale L. Syst. Nat. Tom. II,

p. 794 und Suppl. Syst. p. 448 mit L. involvens Sw. identisch ist,

ist jedoch sicherhch zu verneinen. Swartz hat das bereits erkannt

und daher die THUNBERGsche Pflanze in L. involvens umgetauft.

Zugleich fiihrt er auf S. 182 unter Nr. 48 L. circinale L. Suppl.

448 besonders auf und zieht L. Bryopteris L. Spec. pi. als Synonym

dazu. Nach den von LiNN^, Syst. ed. XIII (1774), p. 794 gegebenen

Abbildungszitaten diirfte nun aber L. circinale L. Syst. Veg. ed. XIII

(1774) p. 794 sowohl wie L. bryopteris L. Spec, plant, ed. I, 2 (1753).

p. 1103 identisch sein mit L. imhricatum Forsk. = S. itnhricata

(Forsk.) Spring, da auf den Abbildungen bei Dillenius, Hist.

Muse. t. 66, f. 11, Moris Hist. 3, p. 628, f. 15, t. 7, f. 51 und Plukexet

Aim. t. 100 f. 3 durchaus ein wedelartiges SproBsystem von S. im~

hricaia (Forsk.) Spring wiedergegeben zu sein scheint, dagegen

L. circinale L. Suppl. (1781), p. 448, wo als Vaterland Brasilien an-

gegeben ist, auf S. convoluta (Am.) Spring sich beziehen, welche

Pflanze nach Baker (Handb. of the Fern-All. p. 88) auch imter

dem Namen L. circinale im Herbar Linn^s liegen soil Ich werde

auf die nicht unschwierige Nomenklaturfrage noch anderwarts

zuriickkommen miissen.

1*
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Var. vel forma bellula (Cesati) Hieron.; syn. S. hellula Cesati

in Atti della R. Accademia delle Scienze Fis. e Mat. di Napoli VII,

No. 8 (1876), p. 36; 8. caulescens Spring var. Baker ap. Beccari,

Malesia p. 29.

1st vielleicht nur eine iippige Form, die sich durch im allgemeinen

etwas breitere dorsiventrale Verzweigungen, also verhaltnismaBig

groBere Seitenblatter und, wenn vollig entwickelt, anscheinend

langere und sicher etwas dickere (bis 2^2 ^"^ lange und bis 2 mm
dicke) Bliiten und entsprechend groBere Sporophylle auszeichnet.

Andere Unterschiede kann ich nicht finden.

Diese Form wurde von Beccari auf dem Hiigel von Piningiao

bei Kutcing in Saravak auf Borneo am 9. Oktober 1865 (Erbario

del R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12887 und n. 12887 A)

und von F. W. Burbidge an nicht angegebenem Orte 1877—1878

in Nord-Borneo gesammelt (Erbario del R. Istituto di Studi sup.

di Firenze n. 12 888 und 12 888 A). Dieselbe Form ist auch bereits

im Jahre 1862 unter dem Namen >S'. caulescens (Wall.) Spring, wie

ein aus dem Herbar von Max Kuhn stammendes^Exemplar beweist,

im Garten von Kew bei London kultiviert worden.

Var. d'Albertisii Hieron. nov. var, syn. S. caulescens Baker ap.

Beccari Malesia III, p. 55 pro parte.

Differt a forma typica foliis lateralibus angustioribus, minus

acuminatis, obtusiusculis, minus falcatis, basi superiore rotundatis et

minus productis, basi inferiore truncatis productis, margine superiore

fere ubique (summo apice excepto) et margine inferiore interdum

sparse piloso-denticulatis; foliis intermediis subcordatis vel sub-

truncatis, basi exteriore auricula minore (quam in forma typica)

omatis, ad apicem versus minus acuminatis, sporophyllis subacutis

minus acuminatis.

Die in Beccaris Herbar befindlichen Exemplare wurden von

D'Albertis am Fly-River 1876 in Britisch-Guinea gesammelt und

stammen aus dem Museum von Melbourne.

Die Form steht der typischen 8. involvens (Sw.) Hier. n o n

Spring sehr nahe und diirfte vielleicht durch Ubergange mit dieser

verbunden sein. Ich wage infolgedessen nicht, sie als eigene Art

aufzustellen.

2. Selaginella angustiramea F. von Miiller et Baker in Journ.

of Bot. XXVI (1888), p. 26; syn. S. caulescens Baker in Beccari

Malesia III, p. 55 pro parte, non (Wall.) Spring; 8. minutifolia

Cesati in Felci Becc. Polin. in Rendiconto d. R. Accad. d. Scienze

Fis. e Mat. di Napoh, Fasc. 2**, Febbr. 1877, p. 6 et 9. non Spring.



Selaginellarum species novae vel non satis cognitae. 5

Beccari sammelte die Exemplare auf dem Berge Arfak bei

Putat auf der Halbinsel Berou von Neu-Guinea im Oktober 1872
(Erbario del R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12891).

Obgleich ich nicht das von W. Sayer gesammelte Original-

exemplar gesehen habe, sondern nur ein aus Kew erhaltenes Fragment
eines von Burke in Britisch-Neu-Guinea gesammelten, in Kew
als S. angustiramea bestimmten Exemplars, so bezweifle ich doch
nicht, daB den BECCARischen Exemplaren dieser Name zukommt.
Von S. involvens (Sw.) Hieron. non Spring ist sie leicht zu unter-

scheiden durch die geringere Breite der dorsiventralen Sprosse, die

kurzen, herz-eiformigen, nur wenig sichelformig eingebogenen,

stumpflichen Seitenb^atter, die kleineren, weniger lang zugespitzten

Mittelblatter, die diinneren Bliiten mit kiirzeren, weniger lang

zugespitzten Sporophyllen und noch durch andere Kennzeichen

;

doch gehort diese Art in der Tat unter die naheren Verwandten von
*S^. involvens (Sw.) Hieron. und auch besonders von S, japonica Mac
Nab, von der sie sich durch schmalere dorsiventrale Zweige, aber

reichere Verzweigung, durch kleinere, weniger ungleichseitige und
stumpfere Seitenblatter, durch kleinere, weniger zugcspitzte Mittel-

blatter und andere Kennzeichen unterscheidet.

3. Selaginella pennula (Desv.) Spring Monogr. II in Mem. Acad.

R. de Belgique XXIV (1848), p. 160 pro parte; syn. S. caulescens

Baker ap. Beccari, Malesia p. 55 pro parte, non (Wall.) Spring;

S. debilis? Cesati Felci Becc. Polin. in Rend. d. R. Accad. delle

Scienze Fis. e Mat., Ease. 2^, Febbr. 1877, p. 6, non (Bory) Spring.

Das einzige von Beccari bei Ramoi auf Neu-Guinea im Mai
1872 gesammelte Exemplar (Erbario d. R. Istituto di Studi superiori

di Firenze n. 12 892) stimmt vollstandig mit den auf den Phihppinen-
inseln von Cuming gesammelten und unter Nr. 2000 ausgegebenen
Exemplaren iiberein, die Spring fiir dieselbe Art halt wie die bei

Manila von Gaudichaud gesammelte, zuerst unter dem Namen
L. pennula Desv. Prodr. fil. in Ann. Soc. Linn. Paris VI (1827), p.

187, n. 104 beschriebene Pflanze. Da ich keinen Grund habe, die

Identitat von Gaudighauds Pflanze mit den CuMiNGschen zu

bezweifeln, so gebe ich auch fiir Beccaris Pflanze die Bestimmung
als S. pennula (Desv.) Spring. Doch scheinen mir von Springs

S. penyiula die von ihm aus Ostindien angefiihrten, von Perrottet
auf dem Nelligherygebirge gesammelten Exemplare auszuscheiden

zu sein und diirften einer anderen Art zugehoren, da mir echte S.

pennula (Desv.) aus Ostindien noch nicht bekannt gewordcn ist.

Warbi'RG glaubt in der Monsun'a I, p. 115, das L. cupressinum

Willd. ==^ S. cupressina (Willd.) Spring p. p. (die CUMiNGschen auf
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den Philippinen gesammelten, unter Nr. 2016 ausgegebenen Exem-

plare sind von Warburg Monsunia I, p. 114, n. 42 als S. hirticaulis

Warburg abgetrennt worden) identifizieren zu konnen, memes

Erachtens nach mit Unrecht, da das WiLLDENOWsche Original-

exemplar nicht nur durch abweichenden Habitus, sondern auch

durch andere Form der Seitenblatter sich auszeichnet, indem die

untere Basis der Seitenblatter bei S. penmda (Desv.) Spring p. p.

mehr vorgezogen ist als bei S. cupressina, die hier der Haarwimpern

ganz entbehrt, wahrend S. pennula solehe stets zeigt, auch die Haar-

wimpern am Oberrande der Seitenblatter bei S. cupressina etwas

kiirzer, die Seitenblatter, besonders der Hauptaste, bei dcrselben

etwas breiter und noch andere feinere Unterschiede vorhanden sind,

auf die ich hier nicht eingehen will. Uber die von Warburg zu seiner

S. cupressina gezogenen Exemplare werde ich mich an anderer Stelle

aussprechen.

4. Selaginella frondosa Warburg, Monsunia I, p. 117, n. 75;

Hieron. in Engl. Pflanzenfamilien I, 4, p. 681, n. 108; S. jlahellata

Baker in Journ. of Bot. XVIIl, 1880. p. 217; non (L.) Hieron.

Spring pro parte.

Wurde von Beccari bei Ayer mancior (Ajer mantjoer) in der

Provinz Padang in West-Sumatra in einer Hohe von 360 m ii. M.

gefunden. Die einen Exemplare (Erbario d. R. Istituto di Studi

superior! di Firenze n. 12889) wurden von Baker mit der falschen

Bestimmung „S. caulescens Spring", die anderen (unter Beccaris

eigener Nr. 579 und Erb. d. R. 1st. di Studi sup. di Firenze n. 12899)

mit der ebenfalls falschen Bestimmung „S. jlahellata Spring" versehen.

Die Exemplare stimmen genau mit den Originalexemplaren

iiberein.

Die Art wurde iibrigens schon von Alexander BRAUN im

Kgl. Berliner Herbar unterschieden und mit dem Namen 8, suma-

trana bezeichnet, aber erst von Warburg, der ihr den neuen Namen

S. frondosa gab, beschrieben. Dieselbe ist bisher nur in Sumatra

und auf den Nikobareninseln gefunden worden.

5. Selaginella Cesatii Hieron. nov. spec; syn. S. caudata Cesati

in Atti della R. Accademia delle Scienze Fis. e Mat. di Napoh VII,

n. 8 (1876), p. 36 (quoad specimen borneense); Beccari, Malesia III

(1886), p. 29; non (Desv.) Spring.

Heterophyllum e sectione Pleiomacrosporangiafarum, serie Mono-

steUcariim, turma S. involventis ex affinitate S. Novae Guineae

Hieron. ; caulibus V4—V2 "^ ^^^is, parte inferiore simpUci vel interdum

furcata, parte superiore pinnatim ramoso, ambitu ovato vel del-

toidco-ovato; ramis primariis inferioribus pinnatim ramulosis, supe-
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rioribus furcatis, siipremis paucis simplicibus; ramulis inferioribus

ramorum primariorum inferiorum furcatis, superioribus simplicibus;

foliis lateralibus partis inferioris simplicis vel interdum furcatae

valde inaequilateris, e basi inferiore truncato-rotundata parum

pallescente minutissime piloso-denticulata et e basi superiore rotun-

dato-cuneata oblique falcato-ovatis, apice acutiusculis, semifacic late
'

producta superiore late pallescente, margine superiore (summo apice

excepto) crebre piloso-denticulatis (pilis rigidis suberectis, basalibus

majoribus vix ultra 0,07 mm longis), margine inferiore (basi excepta)

intcgris, pseudonervis parum perspicuis ornatis; foliis lateralibus

maximis ejusdem partis c. 4V2 rn^n longis, 2V2 nim supra basin

latis; foliis lateralibus partis superioris iis caulis ipsius similibus sed

angustioribus ; ramorum primariorum et ramulorum multo angusti-

oribus, parum inaequilateris, late sessilibus, e basi supeiiorc cuneata

et inferiore rotundato-truncata lanceolato-oblongis, apice acutius-

culis vel obtusiusculis margine superiore a basi usque fere ad V2

longitudinis laminae late pallescentibvis vittaque cellularum sclero-

ticarum seriebus c. 3—6 formata ornatis, pseudonervis cellulis

scleroticis formatis juxta nervum medianum percurrentibus mani-

feste ornatis, ceterum foliis lateralibus partis inferioris caulis simi-

libus; foliis lateralibus ramulorum ultimorum florigerum vix ultra

3 mm longis et vix ultra 1 mm latis; foliis axillaribus aequilateris,

lanceolatis, acutiusculis, utraque semifacie usque c. ^j^ longitudinis

laminae pallescentibus, margine ubique piloso-denticulatis, ceteris

notis foliis lateralibus vulgaribus similibus ; foliis axillaribus

inter ramulos ultimos positis vix 2 mm longis, ^/^ mm supfa

medium latis; foliis intermcdiis ipsius caulis e basi exteriore

auricula lata rotundata viridi ornata et interiore subcordata
r

obovatis, apice in mucronem subaristiformem acuminatis, lamina

minute stomatibus hyalino-punctulatis; maximis ejusdem partis

(mucrone c. V2 "^"^ longo excluso) c. 3 mm Icngis, 2 mm supra medium

latis; foliis intermediis ramorum ramulorumque minoribus, pro con-

ditione angustioribus, margine ubique integris et ad apicem versus

vitta cellulis scleroticis formata angusta ornatis, pro conditione

longius aristatis (arista c. 1/3 longitudinis laminae aequante) ; foliis

intermediis ramulcrum ultimorum maximis vix 2 mm longis, c.

3/4 mm supra medium latis; floribus V2—IV2 ^^n longis, c. IV4 "^"^

crassis ; sporophyllis subhomomorphis, ovato-cymbiformibus, in

aristam brcvem acuminatis, margine basi rotundata excepta breviter

piloso-denticulatis et parte superiore marginis utrinque vitta angusta

cellulis scleroticis formata ornatis, lamina ad apicem versus stoma-

tibus hyalino-punctulatis, carinatis (carina vix 0,05 mm altu, subin-
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tegra, obsolete piloso-denticulata) ; dorsalibus ventralibus vix paulo

majoribus; maximis c. IV4 mm longis, Va ^^ supra basin latis;

microsporangiis in axillis sporophyllorum plurimorum superiorum

positis, macrosporangiis in axillis sporophyllorum paucorum basa-

lium ventralium positis; microsporis c. 0,02 mm crassis, coacervatis

aurantiacis, singulis lutescenti-hyalinis, latere rotundato gibbis

capituliformibus breviter stipitatis sparse ornatis; macrosporis vel

quaternis in macrosporangiis indeque vix ultra 0,2 mm crassis,

pallide luteis, latere verticali costis commissuralibus perspicuis

omatis, latere rotundato gibbis rugiformibus sparsis ornatis, vel

interdum singulis in macrosporangiis indeque usque ad 0,35 mm
crassis, statu sicco luteis, humido sordide aurantiacis, latere ver-

ticali costis commissuralibus omnino carentibus umbilicatis, latere

rotundato gibbis rugiformibus flexuosis dense ornatis.
r

Die beiden im BECCARischen Herbar befindlichen Individuen

wurden von ihm bei Kutcing in Sarawak auf Borneo im Juli 1865

gesammelt (Erbario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze

n. 12877).

Die Art ist, wie ich oben schon angab, nahe verwandt mit meiner

S. Novae Guineae und habituell derselben auch sehr ahnlich, unter-

scheidet sich durch im allgemeinen schmalcre dorsiventrale Zweige,

durch die Form der Seitenbliitter, welche bei S. Novae Guineae

nicht mit vorspringender Ecke an der unteren Basis versehen sind,

also nicht mit abgestutzter, sondern mit abgerundeter Basis ansitzen,

am Oberrande nur wenige Haarzahne zeigen und an der Basis der

oberen Halbseite nur blaBgriin, aber nicht fast hyalin wie bei S.

Cesatii, sind, durch die mit weniger deuthchem sklerotischen Rande
und kleinen Haarzahnchen versehenen Mittelblatter der Zweige,

durch diinnere- Bliiten und also kiirzere Sporophylle und andere

Kennzeichen von S. Novae Guineae Hieron.

;S^. caudata (Desv.) Spring ist unserer Art gar nicht verwandt,

ist vermutlich identisch mit S, plana (Desv.) Hieron. und gehort

in die Reihe der Pleiostelicae unter die Gruppe der 8. Wallichii

(Hook, et Grev.) Spring p. p.

Auffallend ist bei S. Cesatii Hieron. das Vorkommen von Makro-
sporangien mit nur einer ausgebildeten Makrospore neben normalen,
in denen vier, jedoch kleinere, aber normal mit Scheitelleisten ver-

sehene Makrosporen vorhanden sind.

6. Selaginella similis Kuhn in Forschungsreise S. M. S. Gazelle
IV, Bot. (1889), p. 17; syn. S. caudata F. von Mueller, Pap. PI. IV,

p. 75; Beccari in d'Albertis New Guinea II, p. 400; non (Desv.)
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Spring; S, latijolia Baker ap. Beccari, Malesia III, p. 55, non
(Hook, et Grev.) Spring.

Die Exemplare stimmen genau mit den von Naumann gc-

sammelten Originalexemplaren iiberein. Wenn auch habituell die

Art der >S^. latifolia (Hook, et Grev.) Spring sehr ahnlich ist, so ist

dieselbe doch leicht zu unterscheiden durch schmalere, mit Schein-

nerven versehene, an der oberen Basis mit deutlichem hyalinen,

gewlmperten Ohrchen verzierte und von dieser bis zur Hiilfte ungefahr

blaI3 verfarbte und mit liingeren Wimpern besetzte, an der unteren

Basis abgerundete (nicht keilformige) Seitenbliitter, durch mit

breiterem bewimperten, auBeren Ohrchen und etwas langerer

Grannenspitze versehene Mittelbliitter, durch weniger lange und
weniger dicke Bliiten und noch durch andere Kennzeichen. S. similis

Kuhn ist bisher nur auf Neu-Guinea gefunden worden, S. latifolia

(Hook, et Grev.) Spring nur auf Ceylon. Andere Angaben sind

unrichtig.

Die im Herbar Beccaris befindhchen Exemplare wurden von
d'Albertis am Fly-River in Britisch Neu-Guinea im Jahre 1876

gesammelt (Erbario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze

n. 12896) und stammen aus dem Melbourner Herbar.

7. Selaginella sambasensis Hieron. spec, nov.; syn. S. Blumei

Cesati in Atti d. R. Accademia delle Scienze Fis. e Mat. VII, No. 8,

p. 35, non Spring.

Heterophyllum e sectione Pleiomacrosporangiatarum, e serie

Monostelicarum , e turma S. magnificae Warburg et ex affinitate

8. similis Kuhn; caulibus e basi breviter repente ascendentibus,

basi furcatis vel repetito furcatis, parte superiore pinnatim ramuloso;

piano ramorum primariorum foliis lateralibus inclusis usque ad

9 mm lato; rhizophoris compressis, sulcato-striatis, apice repetito

furcatis, c. 3—7 cm longis, usque ad IV4 mm latis, sordide lutescenti-

vel griseostramineis; foliis lateralibus inaequilateris (semifacie su-

periore supra basin producta latiore quam semifacies inferior ad

apicem versus angustata angustiore quam semifacies inferior), e

basi superiore rotundata et inferiore truncato-rotundata oblique

falcato-oblongis, breviter acuminatis, obtusiusculis vel acutiusculis,

ima basi superiore pallidoviridi-maculatis partibus omnibus ceteris

subobscure viridibus, margine superiore ubique breviter piloso-

denticulatis (pilis simplicibus, erectis, subrigidis, vix ultra 0,05

longis), ad apicem versus utroque margine obsolete papilloso-serru-

latis, latere aligulari sub epidermide nervo falso cellulis scleroticis

formato in utraque semifacie omatis, nervo mediano ad apicem

versus clavato-incrassato praeditis; foliis lateralibus maximis c.
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41/2 nim longis, IV2 i^^ supra basin latis; foliis axillaribus aequi-

lateris, e basi utraque rotundata lanceolatis, acutiusculis, margine

utroque breviter piloso-denticulatis, ceterum foliis lateralibus vul-

garibus similibus; foliis axillaribus maximis c. 2V2 mm longis, IV4 mm
supra basin latis; foliis intermediis subobscure viridibus, inaequi-

lateris (semifacie exteriore auriculata [auricula truncato-rotundata

viridi] semiobovata. semifacie interiore e basi rotundato-cuneata

semiovata), in aristam Vs — fere V2 lo^gitudinis laminae aequantem

breviter acuminatis, margine exteriore subsparse, margine interiore

crebrius breviter piloso-denticulatis (pilis rigidis, erectis, vix 0,04 mm
longis; arista sparse et brevius piloso-denticulata vel subintegra),

dorso ad apicem versus nervo mediano clavato-incrassato prominente

subcarinatis; foliis intermediis maximis arista inclusa c. 2^4 mm
longis, c. 1 mm medio latis; floribus apice ramulorum ultimorum

solitariis vel saepe binis et ternis, c. V2—1 ^^ longis, c. IV2 mm
crassis; sporophyllis subhomomorphis, aequilateris, subtetrastichis,

deltoideo-cymbiformibus, acutis, mucronatis, margine ubique crebre

piloso-denticulatis (pilis c. 0,03—0,04 mm longis, erectis, rigidis),

utraque semifacie fere a medio usque ad marginem vitta cellulis

scleroticis formata ornatis, dorso carinatis (carina Integra, c. 0,06 mm
alta) ; sporophyllis dorsalibus semifacie ad lumen inclinata viridibus

altera pallide viridibus; ventralibus paulo majoribus utraque semi-

facie pallide viridibus, paulo majoribus; maximis c. IV4 mm longis,
,

^4 mm supra basin latis; maerosporang iis in axillis sporophyllorum

omnium positis; microsporangiis deficientibus; macrosporis maturis

singulis vel saepe binis (non quatemis) in macrosporangiis, usque

ad 0,35 mm crassis. statu sicco eburneis, humido aurantiaco-albidis

(oleo aurantiaco repletis), latere rotundato cristis literiformibus

ramosis saepe reticulatim conjunctis et latere vertical! umbilicatis

et coronula ornatis, cristis commissuralibus omnino carentibus.

Ein Exemplar dieser Art ist von Beccari im Juli 1865 bei

Sarawak (Erbario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze n.

12885) gesammelt worden. AuBerdem finden sich im Herbar des

Kgl. Botanischen Museums zu Dahlem bei Berlin Exemplare, welche

von Eduard von Martens im Marz 1863 bei Bengkajang gesammelt

wurden, und ein Exemplar, das ich durch Professor Dr. E. ROSEN-

STOCK in Gotha erhielt und das in einer Hohe von 150 m li. M. bei

Sambas in neuerer Zeit von Dr. BOSGHA gesammelt wurde. Samt-

liche Fundorte liegen nicht allzuweit voneinander entfernt im Nord-

westen von Borneo.

Die nachst verwandte Art ist zweifellos S. similis Kuhn, die auf

Neu-Guinea heimisch ist. Diese unterscheidet sich von der neuen
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Art anscheinend durch reichere Verzweigung der SproBsysteme,

durch langere und starkere Wiirzeltrager, durch die Beschaffenheit

der Seitenblatter, welche spitzer sind, an der oberen Basis deutlicher

blasser, fast weiB und also fast chlorophyllos sind und am oberen

Rande langere Wimpern aufweisen, ferner durch breitere, am Ohrchen

der auBeren Basis mit einigen langen Wimpern versehene Mittel-

blatter, durch die am Ende der Zweige anscheinend stets einzeln

stehenden Bliiten und noch durch andere Kennzeichen. Von alien

iibrigen in die Gruppe gehorigen, bisher bekannt gewordenen Arten

unterscheidet sich S. sambasensis durch das Vorhandensein von

Scheinnerven unter der Epidermis der Aligularseite.

Mit S, atroviridis ist sie weniger verwandt und ihr auch weniger

ahnlich, da diese ganz auf dem Boden kriechende und nicht aus

kurzer kriechender Basis aufsteigende oder aufrechte SproBsysteme

wie die neue Art besitzt.

Mit S. Blurnei Spring, die nach dem aus Paris durch die Giite

des Herrn Professor Dr. Henry Lecomte erhaltenen Fragment des

Originalexemplars zweifellos in die Gruppe der >S'. suherosa gehort,

hat sie gar nichts zu tun, ebensowenig wie S. atroviridis und ver-

wandte Arten (siehe die Anmerkung weiter unten_S. 15).

8. Selaginella rugulosa Cesati in Atti della R. Accademia delle

Scienze Fis. e Mat. di NapoH VII, n. 8 (1876), p. 35; syn. S. monospora

Baker ap. Beccari, Malesia p. 29, -non Spring.

- Da die Art von Cesati mangelhaft beschrieben worden ist,

gebe ich im nachfolgenden eine vollstandige Diagnose:

Heterophyllum e sectione Pleiofnacrosporangiatarum, e serie

Monostelicaritm et turma 8. radicatae (Hook, et Grev.) Spring ?,

caulibus parte inferiore interdum dichotome ramosis, parte superiore

pinnatim ramosis, ramis pinnatim ramulosis; piano caulium ramo-

rumque crassiorum foliis laterahbus inclusis vix ultra 5^/2 mm
lato; rhizophoris subteretibus, compresso-filiformibus, c. 2V2

—

^^U ^-"^

longis, c. V4—V3 "^^ crassis, virescenti-stramineis ; foliis laterahbus

valde inaequilateris semifaciei anticae parte basaU valde producta,

e basi inferiore cuneata et superiore rotundata oblique subfalcato-

oblongis, obtusiuscuhs vel acutiuscuhs, subobscure viridibus basi

superiore vitta angusta cellulis scleroticis formata subhyalina mar-

ginata excepta, margine superiore a basi usque ad V3 ^^1 V2 longi-

tudinis laminae ciliatis (ciliis rigidiusculis, usque ad 0,2 mm longis),

ad apicem versus utroque margine breviter piloso-denticulatis.

margine inferiore semifaciei inferioris integris vel subintegris; dorso

nervo mediano incrassato prominente subcarinatis; foliis laterahbus

maximis c. 2V2 ^nm longis, vix IV4 mm supra basin latis; foliis axiha-
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ribus aequilateris, lanceolatis, acutiusculis, margine a basi utraque

usque fere ad V2 longitudinis folii ciliatis et vitta cellulis scleroticis

formata angusta omatis, ceterum foliis lateralibus vulgaribus simi-

libus; foliis intermediis aequilateris, ovatis vel oblongo-ovatis, basi

exteriore lobato-auriculatis (auricula viridi, rotundata, sparse piloso-

denticulata), margine utroque ad apicem versus sparse piloso-denticu-

latis, aristato-cuspidatis (aristis c. Vs—V2 longitudinis, laminae

aequantibus, ad apicem versus parce piloso-denticulatis dorso nervo

mediano prominente subcarinatis ; foliis intermediis maximis (aristis

inclusis) c, 2 mm longis, ^4 ^"^ infra medium latis; floribus (in

speciminibus subraris) c. 3—5 mm longis, 2 mm latis; sporophyllis

subhomomorphis aequilateris subtetrastichis, deltoideo-cymbiformi-

bus, in aristam brevem acuminatis, margine ubique piloso-denti-

culatis (pilis rigidis, basalibus usque ad 0,1 mm longis, ad apicem

versus sensim decrescentibus) ; sporophyllis ventralibus subpallido-

viridibus; maximis c. IV2 ^^ longis, ^4 '^^ supra basin latis; dorsa-

libus vix paulo obscurius viridibus, paulo minoribus et angustioribus

;

microsporangiis omnino deficientibus; macrosporangiis in axillis sporo-

phyllorum omnium ; macrosporis statu humido et sicco subaurantiaco-

albidis (oleo, quod sporae membrana continetur, aurantiaco saepe

valde pellucente). vertice minute albido-reticulato-ruguloso, costis

commissuralibus omnino deficientibus coronula lacerato-denticulata

cinctis, latere rotundato gibbis albidis rugiformibus interdum reti-

culatim anastomosantibus parum prominentibus ornatis; macrosporis

maximis c. 0,35 mm crassis.

Die Exemplare wurden von Beccari bei Banting in der Provinz

Batafig-Lupar in Sarawak auf Borneo im November 1865 gesammelt

(Erbario d. R. Istituto di Studi superior! di Firenze n. 12894).

Die Art ist durchaus nicht identisch mit 8. monospora Spring,

fiir welche sie von Baker gehalten wurde, ja sie gehort nicht einmal

in deren Verwandtschaft, wenn sie auch auBerlich etwas Ahnlichkeit

hat. Sie ist leicht von dieser Art zu unterscheiden durch die fast

tetrastischen Bliiten, deren dorsale und ventrale Sporophylle fast

gleichartig sind, doch mit dem Unterschiede, daB die dorsalen etwas

kleiner sind als die ventralen, ferner durch die deutlich gekielten,

am unteren Telle des oberen Randes mit ^^'impern versehenen Seiten-

blatter, die breiteren Mittelblatter usw. Ihre Stellung in die Gruppe

und Verwandtschaft der S. radicata (Hook, et Grev.) Spring ist

einigermaBen zweifelhaft, da sie nicht die als Vermehrungsorgane

dienenden peitschentriebartigen dorsiventral ausgebildeten Ver-

langerungen der Hauptachsen besitzt und auch die Mikrosporen-

beschaffenheit unbekannt ist. Die Sprosse scheinen wie bei dieser
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Art bogig niederzuliegen und nur an dea den Boden beriihrenden

Stellen zu wurzeln, die dorsalen Sporophylle sind etwas kleiner und

griiner als die ventralen, ebenso wie bei dieser Art. Baker hatte

die S. rugulosa Cesati, wenn er sie genau untersucht hatte, daher

in sein Subgenus Homostachys stellen mlissen, neben S. ciliaris

(Retz.) Spring aus Ceylon und der aus dem Himalaya stammenden

S. pallidissima Spring.

Eigentiimlich ist, daB die nicht sehr zahlreich an den Exemplaren

sich findenden Bliiten stets nur Makrosporangien tragen, also ganz

weiblich sind. Ob nun auch mannliche und vielleicht auch zwitterige

Exemplare vorkommen, istzweifelhaft, ebenso wie bei der anscheinend

mit ihr zusammen am selben Standort vorkommenden *S'. Graboivskii

Warb., deren von Beccari gesammelte Exemplare nach der Zettel-

angabe mit den Exemplaren von S. rugulosa gemischt lagen. Viel-

leicht ist bei beiden Arten infolge von kiimatischen oder physi-

kahschen Standortseigentiimlichkeiten die Erzeugung von Mikro-

sporangien verloren gegangen, und die Makrosporenprothallien er-

zeugen parthenogenetisch oder apogamisch die Embryonen. Etwas

Ahnliches diirfte vermutlich auch noch bei anderen Selaginellen

der Fall sein, so auch bei der in Kanada und einem Teile der Ver-

einigten Staaten von Nord-Amerika vorkommenden echten S, ru~

pestris (L. pro parte) Underwood und der tropisch-siidamerikanischen

8. hrasiliensis (Raddi) Al. Br., bei denen ich auBerst selten ausgebildete

Mikrosporangien gefunden habe; ferner bei der weiter unten be-

schriebenen S. longaristata Hieron., bei 8. sambasensis Hieron., bei

8, intermedia (Blume) Spring und noch anderen Arten.

9. Selaginella Grabowskyi Warburg, Monsunia I, p. 122, n. 109 a;

Hieron. in Engler u. Prantl, Pflanzenfamilien I, 4, p. 692; 8. atro-

viridis Bak. in Beccari, Malesia p. 29 pro parte, non (Wall.) Spring;

8. sp. indet. Cesati in Atti della R. Accademia delle Scicnze Fis. e

Mat. di Napol VII, n. 8 (1876), p. 36.

Die Exemplare stimmen genau mit den Originalexemplaren

iiberein und tragen in den Bliiten nur Makrosporangien mit stets nur

I bis 2 ausgebildeten Makrosporen, aber durchaus keine Mikro-

sporangien.

Wurde von Beccari bei Banting in der Provinz Batang-Lupar

in Sarawak auf Borneo im November 1865 gesammelt (Erbario d.

R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12884).

10. Selaginella sarawakensis Hieron. spec, nov.; syn. >S'. inter-

medial Cesati in Atti della R. Accademia delle Scienze Fis. e Mat.

di Napoli VII, n. 8 (1876), p. 35, non (Blume) Spring; 8. atro-

viridis Baker in Beccari, Malesia p. 29, non (Wall.) Spring.
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Heterophyllum e sectione Pleiomacrosporangiatarum e serie

Monostelicarum e turma S. atrovir dis (Wall.) Spring; caulibus

iibique dichotome ramosis i. e. repetito vel pluries furcatis, nee

parte superiore pinnatim ramulosis; piano caulium ramorumque

primarioriim foliis lateralibus inclusis usque ad 1 cm lato; rhizo-

phoris compressis, filiformibus, apice repetito furcatis (vel dichotome

ramosis), in specimine usque ad 7 cm longis, vix ultra ^/a mm latis,

stramineis; foliis lateralibus inaequilateris, semifacie superiore supra

basin producta latiore quam semifacies inferior, ad apicem versus

angustata angustiore quam semifacies inferior e basi superiore

rotundata et inferiore truncato-rotundata oblique falcato-oblongis,

breviter acuminatis, obtusiusculis vel acutiusculis, a basi superiore

ubique subvirescenti - albida ultra medium laminae vitta sensim

angustata virescenti-albida et basi inferiore macula virescenti-albida

omatis, margine superiore a basi usque ultra medium ciliatis (cilns

simplicibus, subrigidis, subpatentibus, usque ad 0,15 mm longis)

et margine inferiore ad basin virescenti-hyalinam brevius ciliatis

(ciliis vix ultra 0,07 mm longis). ad apicem versus utroque margine

obsolete papilloso-serrulatis ; nervo mediano ad apicem versus clavato-

incrassato praeditis; foliis lateralibus maximis c. 5V2 ^i^n longis.

2 mm supra basin latis; foliis axillaribus aequilateris, e basi utraque

subcordato-rotundata lanceolatis, acutiusculis, basi utraque usque

ad medium subvirescenti-albidis et ciliatis (ciliis usque ad 0,15 mm
longis), ceterum foliis lateralibus vulgaribus similibus; foliis axillaribus

maximis vix ultra 2V2 mm longis, IV3 mm supra basin latis; foliis

intermediis laete viridibus, sparse stomatibus hyalino-punctulatis,

inaequilateris, e basi exteriore auricula brevi subobtuso-rotundata

latiuscula omata et e basi inferiore subtruncata oblique subfalcato-

ovatis in aristam c. Va longitudinis laminae aequantem breviter

acuminatis, margine ubique crebre (arista sparse et brevius excepta)

piloso-denticulatis (pilis vix ultra 0,06 mm longis, subrigidis, sub-

patentibus), planis, non carinatis. nervo mediano ad apicem versus

vix incrassato praeditis; foliis intermediis maximis c. 3 mm longis

(aristis usque ad 1 mm longis inclusis), IV2 i^"^ medio latis; floribus

apice ramulorum ultimorum singulis vel interdum binis, c. 5—12 mm
longis 1^4 nim crassis; sporophyllis subhomomorphis, aequilateris,

subtetrastichis, deltoideo-cymbiformibus, in aristulam brevem acumi-

natis, basi excepta ubique margine breviter et crebre piloso-denti-

culatis (pilis simplicibus, crassiusculis, v'lx ultra 0,05 mm longis),

dorso manifeste carinatis (carina integra, vix ultra 0,04 mm alta)

;

sporophyllis ventralibus subpallido-viridibus, maximis c. IV2 ^^
latis 1 mm supra basin latis; sporophyllis dorsalibus paulo minoribus
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et angustioribussemifacie in lumen inclinata obscurius viridi prae-

ditis; macrosporangiis in axillis sporophyllorum ventralium omnium

et interdum sporophyllorum dorsalium nonnullorum positis, micro-

sporangiis in axillis sporophyllorum dorsahum ceterorum positis;

macrosporis usque c. 0,35 mm crassis, niveis, cristis tenuibus flexu-

osis saepe ramulosis Utteriformibus interdum reticulatim conjunctis

latere rotundato ornatis, costis commissuralibus omnino deficientibus

coronula lacerato-denticulata latere verticali cinctis, semper solum

binis in macrosporangiis (nunquam quaternis) ;
microsporis usque

ad 0,025 mm crassis, pallide lutescentibus, latere rotundato gibbis

capituliformibus sparse ornatis.

. Das Exemplar wurde von Beccari bei Banting in der Provinz

Batang-Lupar in Sarawak auf Borneo im November 1865 gesammelt

(Erbario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12886).

Die Art unterscheidet sich von S. intermedia (Blume) Spring

nach dem Fragment des javanischen, von Blume gesammeiten

Originalexemplars im Pariser Museum, welches ich dem Leiter der

botanischen Abteilung, Herrn Professor Dr. Henri Lecomte,

verdanke, durch die mehr zusammengedriickten und auch breiteren

dorsiventralen Zweige, durch langere, etwas breitere, etwas spitzere,

an der oberen Basis mehr entfarbte und am Rande dort mit mehr

abstehenden langeren Wimpern versehene Seitenblatter, durch die

flachen, an der auBeren Basis mit einem breiteren, aber auch kiirzeren

Ohrchcn versehenen und am Rande mit langeren, mehr abstehenden

Wimpern besetzten Mittelblatter. Die von Spring auch als S,

intermedia bestimmte, von JUNGHUHN in Bergwaldern der Insel

Sumatra gesammelte Pflanze habe ich bisher noch nicht gesehen.

Es ist also fraglich, ob die neue Art dieselben oder andere Unterschiede

von dieser zeigt, oder ob sie vielleicht mit derselben identisch ist.

Auch S. intermedia (Bl.) Spring, soweit die urspriingliche Blume-

sche Pflanze in Betracht kommt, gehort in der Tat, wie auch Spring

behauptet hat, in die Verwandtschaft der ^S'. atroviridis (Wall.) Spring,

zu welcher Baker jedoch den Namen mit ebensolchem Unrecht

wie auch S. trinervia Spring und S, Blumei als Synonym zieht i).

1) S. trinervia Spring ist nach dem aus Paris erhaltcnen Fragment des

von GauDICHAUD bei Singapore gesammeiten Originalexemplars identisch mit S.

argentea (Wall.) Spring. S. Blumei Spring gehort dagegen nach einem aus Paris

erhaltenen Fragment des einzigen von BLUME in Java gesammeiten Original-

exemplars in die Gruppe der S. syberosa Spring, muB in die Nahe der .S'. tenui-

foHa Spring gestellt werden und besitzt ganz verschicdene dorsale und ventrale

Sporophvlle. Beide gehoren demnach gar nicht in die Verwandtschaft der S. atro-

viridis (Wall.) Spring. BaKER hat anscheinend die Originalexemplare beider Arten

nicht gesehen und ganz wiUkiirlich die Namen S. trinervia Spring und S. Bhrmei
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Auch bei'iS. atroviridis ist bereits eine gerlnge Dimorphic der Sporo-

phylle vorhanden, indem die ventralen ein wenig groBer und bliisser

griin als die dorsalen sind. Ausgepragter ist diese Dimorphie schon

bei S. intermedia und S. sarawahensis Hieron. Bei diesen sind die

dorsalen Sporophylle deutlich kleiner als die ventralen, und die dem
einfallenden Lichte zugekehrte Halbseite derselben ist viel griiner,

also ihre Zellen chlorophyllreicher als die der anderen Halbseite und
der beiden Halften der ventralen Sporophylle. Auch hier mufi fest-

gestellt werden, daB Baker, wenn er genau untersucht hatte, sowohl

S. intermedia wie die hier als S. sarawahensis bezeichnete hatte in

sein Subgenus Homostachys stellen miissen.

Auch die oben genauer beschriebene 8. rugulosa Cesati ist viel-

leicht verwandt mit den genannten zur Gruppe der S. atroviridis

gestellten Arten, Doch ist sie keine so robuste Form und zeichnet

sich durch weniger breite Sprosse und kiirzere und dilnnere Wurzel-

trager aus, abgesehen von anderen die Form der Blatter, deren

Bewimperung und die GroBe der Sporophylle und anderes betreffenden

Unterschieden.

11. Selaginella longaristata Hieron. spec. nov.

Heterophyllum e sectione Pleiomacrosporangiatarum , e serie

Monostelicarum , e turma 8. atroviridis (Wall.) Spring; caulibus

decumbentibus repentibus parte inferiore saepe pluries furcatis

(dichotomis), parte superiore subbipinnatim ramulosis; piano caulium

ramorumque primariorum foliis lateralibus inclusis usque ad 1 cm
latis; rhizophoris compresso-teretibus, filiformibus, usque c. 7 cm
longis, ^/g mm crassis, sordide stramineis, apice saepe repetito fur-

catis; foliis lateralibus inaequilateris (semifacie superiore supra basin

producta latiore quam semifacies inferior, ad apicem versus angustata

angustiore quam semifacies inferior), e basi superiore rotundata et

basi inferiore subauriculato-truncata obhque falcato-oblongis, acu-

tiusculis, basi superiore late pallescentibus, ceteris partibus sublaete

viridibus, margine utroque imae baseos longe ciliatis (ciliis flexuosis,

laxis, basi superiore saepe usque ad 0,25 mm, interdum usque ad

0,45 mm longis, basi inferiore semper paucis interdum omnino defi-

cientibus), ad ap'cem versus utrinque breviter papilloso-serrulatis,

margine inferiore inter basin cihatam et apicem piloso-serrulatum

integris, margine superiore a basi crebre ciliata usque ad apicem

breviter papilloso-serrulatum pilis sensim decrescentibus brevius

ciliatis indeque sparse piloso-denticulatis, nervo mediano ad apicem

*

spring als Synonyme zu S. atroviridis (Wall.) Spring gezogen, ohne die Pflanzen

zu kennen, nur auf Springs falsche Angaben hin, daB beide Arten mit S. atro-

viridis verwandt seien und auch ohne dessen Beschreibungen zu priifen.
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versus vix incrassato praeditis, nervis falsis omnino carentibus, scd

sub epidermide lateris aligularis cellulas scleroticas ubique dispersas

gerentibus; foliis lateralibus maximis usque ad 4V2 nim longis,
1 V2 "^""^

supra basin ]atis; foliis axillaribus aequilateris, e basi utraque rotun-

data longe ciliata lanceolatis, acutis, margine utroque a basi longe

ciliata pilis decrescentibus brevius ciliatis indeque sparse piloso-

denticulatis et ad apicem versus papilloso-serrulatis, ceterum foliis

lateralibus vulgaribus similibus; foliis axillaribus maximis c. 3 mm
longis, IV4 rnm supra basin latis; foliis intermediis subobscure viri-

dibus inaequilateris (semifacie exteriore auriculata [auricula rotun-

data viridi] semiobovata, semifacie interiore e basi rotundato-cuneata

semiovata), in aristam 2/3 laminae longitudinis vel paulo ultra aequan-

tem laxam subflexuosam tenuem (vix 0,08 mm basi latam) margine

sparse papilloso-scrrulatam breviter acuminatis, margine utroque

subsparse ciliatis (ciliis basalibus maximis usque 0,17 mm longis

flexuosis, a basi Jaminae decrescentibus et sensim rigidioribus, infra

aristam vix ultra 0, 04mm longis) , dorso ad apicem versus nervo mediano

prominente subincrassato subcarinatis ; foliis intermediis maximis

arista c. 1 mm vel parum ultra longa inclusa c. 3 mm longis, c. 1 mm
medio latis, ; floribus apice' ramulorum ultimorum singulis vel inter-

dum binis, c. 4—6 mm longis, 2 mm crassis, ; sporophyllis subhdmo-

morphis, aequilateris, subtetrastichis, deltoideo-cymbiformibus, acu-

tissimis, margine ubique crebre piloso-denticulatis vel basi ciliatis

(ciliis usque ad 0,08 mm longis rigidis), utraque semifacie basi ex-

cepta vitta angusta marginali cellulis scleroticis formata ornatis,

dorso carinatis (carina integra usque ad 0,04 mm alta) ; sporophyllis

ventralibus vix majoribus et vix pallescentibus ; sporophyllis maximis

c. 1^/4 mm longis, ^j^ mm supra basin latis; macrosporangiis in axillis

sporophyllorum dorsalium et ventralium positis, microsporangiis

verisimihter omnino deficientibus; macrosporis maturis singulis vel

saepe binis (non quaternis) in macrosporangiis, usque ad 0,4 mm
crassis, statu sicco niveis, statu humido eburneis, latere rotundato

gibbis rugiformibus flexuosis interdum reticulatim conjunctis, latere

verticali umbilicatis coronnula ornatis cristis commissurahbus omnino

carentibus.

Die im Herbar Beccaris befindlichen Exemplare sind auf

der zwischen Borneo und Sumatra liegenden Insel Billiton von

RiEDEL im Oktober 1876 gesammelt worden (Erbario d. R. Istituto

di Studi superiori n. 12882, 12882 A, 12883). AuCerdem liegen

mir noch folgende, im Herbar des Kgl. Botanischen Museums zu

Dahlem bei Berhn befindliche Exemplare vor: von Eduard vox

Martens am 15. Marz 1863 bei Singkawang an der Nordwestkiiste

Hedtvigia Band L. 2
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Borneos, von R. Schlechter im August 1901 bci Long Sele auf

Borneo (n. 13 462), von Grabowsky am 25. Oktober 1881 bei

Patong im Distrikt Dusson Timor (Tiong) auf Borneo und von

H. N. Ridley im Jahre 1903 bei einem vermutlich auf der Halb-

insel Malakka in der Nahe von Singapore gelegenen Orte, der, wenn

ich die Handschrift des Zettels richtig lese, ,,Bukit Puuah (?)" heiBt,

gesammelt.

Die VON MARTENSschen Exemplare hat Alexander Braun
in seinem Herbar mit dem Manuskriptnamen S. intermedia var.

longearista bezeichnet. Die Art ist auch sicher mit S. intermedia

(Blume) Spring sehr nahe verwandt, unterscheidet sich jedoch

geniigend durch langere, verhaltnismaBig schmalere, an der Basis

mit viel langeren Wimpern versehene Seitenblatter, durch viel langer

begrannte und an den Randern mit langeren Wimperhaaren besetzte

Mittelblatter. Nach dem Fragment des von Blume gesammelten

OriginalexempJares aus Java verhalt sich ^S', intermedia ebenso wie

S, longaristata in Bezug auf das alleinige Vorhandensein von meist

zweisporigen Makrosporangien und das Fehlen der Mikrosporangien,

was mit den Angaben von Spring in Monogr. II, p. 129 ,,An-

theridia bracteas quidquam excedentia subcordata b i 1 o b a.

Oophoridia . . .
." nicht iibereinstimmt. Spring hat anscheinend

die Makrosporangien (von ihm Oophoridien genannt) fiir Mikro-

sporangien (von ihm Antheridien genannt) gehalten; darauf deutet

der Ausdruck ,,biloba" hin, der auf die von nur zwei (bisweilen

allerdings auch nur einer) Makrosporen erfiilJten Makrosporangien

ganz gut paBt. Fiir S. longearistata und S, intermedia gilt in Bezug

auf das alleinige Vorkonimen von Makrosporangien dasselbe, was ich

oben bei S. rugulosa Cesati gesagt habe.

Auch die vorher beschriebene S. sarawakensis Hieron. ist nahe

verwandt mit S. longaristata. Dieselbe unterscheidet sich von letzterer

durch weniger reiche Verzweigung, durch viel kiirzer an der Basis

bewimperte, groBere Seitenblatter und durch viel kiirzer begrannte

Mittelblatter, abgesehen von weniger in die Augen fallenden Unter-

schieden.

12. Selaginella singalanensis Hieron. n. sp. syn. S. radicaia

Bak. in Journ. of Bot. XVIII (1880), p. 217, non (Hook, et Grev.)

Spring.

Heterophyllum e sectione Pleiomacrosforangiatarum, serie Mono-

stelicarum et turma S, hisulcatae Spring caulibus repentibus basi dicho-

tome ramosis; ramis ramulisque pinnatifide ramulosis; piano caulium

ramorumque primariorum foliis lateralibus inclusis usque ad 7 mm
latis; rhizophoris c. IV2

—

^^U ^^ longis, stramineis, angulato-sulcatis,
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vix ultra 7^ mm crassis; foliis lateralibTis valde inaequilateris, semi-

facie superiore valde prodiicta oblique et late subcordato-ovatis vel

(ramulorum superiorum) oblique ovatis, mucronulatis, acutiusculis

vel obtusiusculis, subobscure viridibus, basi superiore pallidioribus,

basi cordata et margine superiore usque fere 1/2 longitudinis ciliatis

(ciliis maximis in foliis maximis caulium ramorumque primariorum

usque ad 0,15 mm rarius 0,17 mm longis, rigidiusculis), partibus

ceteris marginis breviter piloso-denticulatis; foliis lateralibus maxi-

mis c. 3^/2 mm longis, 2 mm supra basin latis; foliis axillaribus aequi-

lateris, cordato-deltoideis, utraque basi pallidioribus et productis,

margine inferiore utroque usque ad ^j^ longitudinis ciliatis, ceteris

partibus marginis piloso-denticulatis, praeterea foliis lateralibus

ceteris similibus; foliis intermediis inaequilateris, oblique et late

ovatis, cuspidato-aristatis (aristis c. Vs longitudinis laminae aequan-

tibus), basi utraque ciliatis (ciliis usque ad 0,15 mm longis), ad

apiccm versus ciliis sensim decrescentibus piloso-denticulatis, aristis

subintegris vel rarius piloso-denticulatis; foliis intermediis maximis

aristis inclusis c. 2V2 nirn longis, IV2 ^ii^i supra basin latis; floribus

c. 4 mm longis, 2V2 ^'t^ latis; sporophyllis dorsalibus obscure viri-

dibus, valde inaequilateris (semifacie ad lumen inclinata latiore),

ovato-cymbiformibus, acutis, utraque basi lobulato-auriculatis (auri-

culis subconnatis integris), margine ubique piloso-dentatis (pilis usque

ad 0,08 mm longis, rigidis), dorso manifeste carinatis (carina c.

0,1 mm alta, Integra vel ad apicem versus pauci-piloso-dentata)

;

sporophyllis ventralibus aequilateris, pallide viridibus, ovato-cym-

biformibus, acuminatis, basi utraque auriculatis (auriculis subconna-

tis, integris), basi integra exccpte ubique piloso-denticulatis (pilis

maximis iisque ad 0,08 mm longis), carinatis (carina obscure viridi,

vix ultra 0,08 mm alta); sporophyllis dorsalibus maximis c. 2 mm
longis, 1 mm supra basin latis; sporophyllis ventralibus maximis

c. 1^/2 mm longis, vix 1 mm supra basin latis; microsporangiis in

axillis sporophyllorum dorsalium et ventralium superiorum, macro-

sporangiis in axillis sporophyllorum ventralium inferiorum sitis;

niicrosporis usque ad 0,05 mm crassis, acervatim concubantibus

sordide aurantiacis, solitariis lutcscentibus, latere rotundato gibbis

coniformibus numerosis dense ornatis; macrosporis usque ad 0,45 mm
crassis, statu sicco sordide lutesccnti-albidis. statu humido pallide

lutescentibus, latere rotundato gibbis irrcgulariter verruciformibus

facile deciduis dense ornatis, denique fere laevibus, opacis.

Die Art ist von Baker auf dem Hauptzettel als ,,SeIaginella

near radicata Spring" bezeichnet und lag mit den mit ,,S. radicata**

bezeichneten Exemplaren von S. Beccariana Bak. in demselben,
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mit S. plumosa Bak. und S. radicata Spring iiberschriebenen Bogen.

Auf besonderem Zettel hat Baker folgende Notiz zugefiigt: ,,Both

of these I should call under S. plumosa Bak. syn. Selag. p. 19 which

includes radicata and several other of Springs species. Baker

12/85*', welche Notiz sich auf die beiden Bogen 12902 und 12902 A

des Erbario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze beziehen diirfte.

Im Journ. of Bot. XVIII (1880), p. 217 sind diese Exemplare wohl

mit unter Nr. 485 8, radicata Spring von Baker aufgefiihrt.

Die Exemplare wurden von O. Beccari auf dem Berge Singalan

(in mehr oder weniger 1700 m Hohe ii. M.), auf dem Hochlande

Padang in West-Sumatra im Juni-Juh 1878 gesammelt.

13. Selaginella Beccariana Baker in Journ. of Bot. 1880, p. 217;

1885. p. 154; Handbook of the Fern-Allies (1887), p. 106, n. 272.

In Beccaris Herbar findet sich ein Bogenexemplar dieser Art

als S. Beccariana, zwei andere solche als 8. radicata Spring von

Bakers Hand bezeichnet. In seiner Monographic fiihrt Baker

den Namen 8, radicata (Hook, et Grev.) Spring als Synonym seiner

8. plumosa (L.) Baker an. Infolgedessen liegen im BECCARischen

Herbar diese Exemplare in einem mit der Aufschrift 8. plumosa Bak.

und 8. radicata Spring versehenen Umschlagbogen.

Die Art wird von Baker in sein Subgenus IV. Heterostachys

Group 1. Bisulcutae gestellt und gehort auch zu der Gruppe der

8. histdcata Spring. In Bezug auf die GroBe nahert sie sich der Grupp

der 8. Belangeri (Bory) Spring, da ihre dorsiventralen Sprosse kaum

liber eine Breite von 6 mm (einschlieChch der Seitenblatter) er-

reichen. Die Alikrosporen sind orangefarben und zeigen an der ab-

gerundeten Seite zahlreiche kopfchenformige, kurz gestielte Hocker

und sind bis etwa 0,03 mm dick. Die Makrosporen sind in feuchtem

Zustande rein fleischfarben, trocken schwach rothch-weiB, c. 0,3 mm
dick, nicht glanzend und wie mehlig bestaubt, aber sonst glatt an

der AuBenseite.

Die nachst verwandte Art diirfte in der Tat 8. Burbidgei Baker

sein, in deren Niihe sie Baker auch stellt. 8. Beccariana Baker unter-

scheidet sich von 8. Burbidgei Baker aber gut durch die viel schma-

leren, am oberen Rande nur mit kaum 0,02 mm langen winzigen

Haarzahnen (und nicht mit bis 0,18 mm langen, zeibrechhchen

Wimpern an der unteren Halfte des Oberrandes wie 8. Burbidgei)

besetzten Seitenblatter, durch schmalere, deutlich gekielte, sehr

ungleichseitige Mittelblatter und die am Rande nur mit sehr kurzen

Haarzahnen versehenen Sporophylle, von denen die ventralen drei-

eckig-kahnformig und fast doppelt so breit sind wie die betreffenden

Organe von 8. Burbidgei Bak. AuBer diesen Unterschieden diirften
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sich auch wolil noch solche in Bezug auf die Beschaffenheit der

Mikro- und Makrosporen finden, die mir jedoch von S. Burhidgei

noch nicht bekannt sind.

Die Art wurde von Beccari auf dera Berge Singalan in einer

Hohe von mehr oder weniger 1700 m auf dem Hochlande Padang

in West-Sumatra im Juni und Juli 1878 gesammelt (die mit dem
Namen S. Beccariana versehenen Exemplare fiihren keine Spezial-

nummer des BECCARischen Herbars und sind in das Erbaric d.

R. Istituto di Studi superiori di Firenze unter n. 12001 inseriert,

die beiden anderen Exemplare, die Baker mit dem Namen ,,8.

radicata Spring" falschlich bezeichnete, tragen die Nr. 185 des

BECCARischen Herbars und sind in dem genannten Florenzer Herbar

unter Nr. 12903 und 12904 inseriert).

14. Selaginella phanotricha Baker in Journ. of Bot. 1885, p. 156;

Handbook of the Fern-Allies (1887), p. 109, n. 280; syn. S. ciliaris

Cesati in Atti della R. Accademia delle Scienze Fis. e Mat. di Napoli

VII, No, 8 (1876), p. 36, non (Retz.) Spring.

Die Art gehort in die Gruppe der 8. Belangeri (Bory) Spring

syn. 8. proniflora Baker, in deren Nahe sie bereits von Baker gestellt

worden ist. Ihre nachste Verwandte ist S.exasperata Warburg, von

der sie sich durch schmalere, an der unteren Halfte des oberen Randes

mit noch iangeren Wimpern versehene Seitenblatter und durch am
Rande beiderseits mit Iangeren Wimpern, aber mit einer kiirzeren,

kaum ein Drittel der Blattflachenlange erreichender Grannenspitze

versehene Mittelblatter unterscheidet.

Wurde bei Banting in der Provinz Batafig-Lupar in Sarawak

auf Borneo im November 1865 von O, Beccari gesammelt (Erbario

d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12874).

15. Selaginella Belangeri (Bory Spring, Monogr. II, 242,

n. 180; Beccari, Malesia p. 55; syn. 8. proniflora Baker in Journ.

of Bot. 1885, p. 156, Handbook of the Fern-Allies, p. 108, n. 279

p. p. (?), non L. 2)70 illflorum Lam. Enc. Ill, p. 652; 8. aristata

Cesati in Rendiconto della R. Accademia delle Scienze Fis. e Mat.

Ease. 2, Febbrajo 1877, p. 6, non Spring

Wurde von Beccari auf der Halbinsel Lepo-Lepo bei Kandari

in Celebes im Juli 1874 gesammelt (Erbario d. R. Istituto di Studi

superiori di Firenze n. 12897).

Baker hat an Stelle des Namens 8. Belangeri (Bory) Spring

den Namen ^S*. proniflora gesetzt, in der Meinung, daB das L. proni-

florum Lam. Enc. Ill, p. 652 identisch sei mit 8. Belangeri. Wie

so oft, hat Baker aber geirrt. Das L. proniflorum Lam., das zu

Selaginella gestellt, den Namen 8, proniflora (Lam.) Hieron. non
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Baker erhalten muB, gehort gar nicht in dieselbe Gruppe, sondern
in die der S. suberosa Spring,' da die Pflanze aus aufsteigender oder
kurzliegender wurzelnder Basis aufrecht ist und nicht ganz danieder-
liegt und nicht iiberall Wurzeln treibt. S. proniflora (Lam.) Hieron.
zeichnet sich durch fast bkitrote, an der abgerundeten Seite vollig

glatte Mikrosporen aus, wahrend S. Belangeri (Bory) Spring in

Masse zusammen mennigrot erscheinende und mit Hockern an der
AuBenseite versehene Mikrosporen besitzt. Die Makrosporen bolder
sind schwefelgelb, aber die der echten S. proniflora sind glatt und die

von S. Belangeri iiberall runzelig. S. proniflora (Lam.) Hieron. ist

am nachsten verwandt mit der auf den Philippinen vorkommenden
S. polyhlepilaris Warburg und muB neben diese Art gestellt werden.
An anderer Stelle werde ich auf .S'. proniflora (Lam.) Hieron. zuruck-
kommen. Hier sei nur noch bemerkt, daB sich im WiLLDENOWschen
Herbar unter Nr. 19430 zwei kleine Individuen der Originalpflanze

befinden, die ich untersuchen konnte.

16. Selaginella Pouzolziana (Gaud.) Spring, Monogr. II, p. 142,

n. 85; syn. S. canaliculata Baker in Journ. of Bot. 1885. p. 21, n. 204
et Handbook of the Fern-Alhes, p. 91, n. 221 pro parte.

Die von Beccari bei Ayer mancior (Ajer mantjoer) in der Provinz
Padang in West-Sumatra in Hohe von 360 m ii. M. im August 1878
gesammelten, von Baker mit der Bestimmung ,,8, canalicitlata

Baker" versehenen Exemplare stimmen mit dem im Kgl. Berliner

Bqtan. Museum befindlichen, von Gaudichaud auf der Molukken-
insel Pisang (Amboina) gesammelten Originalexemplar in Bezug
auf die Form der Blatter, Sporophylle usw. durchaus iiberein, doch
sind es samtlich jiingere Individuen, deren Seitenzweige erster Ord-
nung einfach fiederig verzweigt sind und einfache, hochstens gabehg
geteilte, nicht aber wieder fiederig verzweigte Seitenzweige zweiter
Ordnung tragen.

Die Art ist von S. plana (Desv.) Hieron., mit der sie Baker
zusammenwarf, schon habituell durch den schlaffen Wuchs der auf
der Erde lang liegenden, aber durch langere Wurzcltrager gestutzten
und nur mit den oberen noch unbewurzelten Endteilcn sich auf-

richtenden Sprosse zu unterscheiden. AuBerdem sind noch andere
auffallende Unterschiede vorhanden. Die Seitenblatter sind weniger
spitz, an der unteren Basis nicht in einen griinen Lappen schrag
nach unten gezogen, an der oberen Basis nicht mit einem hyahnen
Ohrchen versehen und am unteren Telle des Oberrandes nicht wie
bei S. plana mit einem aus sklerotischen Zellen gebildeten, verhaltnis-

maBig breiten Randbande versehen. Die :\Iittelblatter, sonst bei

beiden Arten sehr ahnlich, besitzen bei S. Pouzolziana ein etwas
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kurzeres Ohrchen an der auBeren Basis. Die Sporophylle zeigen

nur ein ganz schmales, nicht verhaltnismaBig breites, aus sklero-

tischen Zellen bestehendes Randband. Ich erwahne diese Unter-

schiede (vgl. hierzu auch Spring, Monogr. II, p. 143 und Warburg,

Monsunia I, p. 121), obgleich ^S'. Pouzolziana gar nicht niiher mit

S. plana verwandt ist, weil beide zu den Arten gehoren, welche

Baker unter dem Namen ,,8. canaliculata' ' zusammenschweiBte.

Vie] naher ist S. Pouzolziana mit 8, flaccida (Bory) Spring, 8. inae-

qualifolia (Hook, et Grev.) Spring und 8. hypopterygia AL Br. ver-

wandt. Auf die Unterschiede von diesen habe ich bereits in Englers

und Prantls PflanzenfamiHen I, 4, p. 701 aufmerksam gemacht.

17. Selaginella velutina Cesati in Rendiconto della R. Accademia

dalle Scienze Fis. e Mat. di Napoli Fasc. 2**, Febbrajo 1877, p. 9;

syn. >S'. Wallichii Baker ap. Beccari, Malesia III (1886), p. 54 [non
(Hook, et Grev.) Hieron., Spring pro parte]; 8. motiensis Hieron.

in Engler und Prantl, Pflanzenfamilien I, 4, p. 702; *S'. aspericaulis

Al. Braun mscr. in Herb, regio Berolinensi.

Beccari sammelte die Art im Mai 1872 bei Ramoi auf Neu-Guinea

(Erbario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12876);

Eduard von Martens auf Moti, einer kleinen Insel der Ternate-

gruppe der Molukken, am 24. August 1862 (Exemplar im Herbar

des Kgl. Botanischen Museums in Dahlem bei Berlin).

Die Art gehort zwar in die Gruppe der 8. Wallichii (Hook, et

Grev.) Hieron., Spring pro parte, unterscheidet sich aber recht gut

von derselben durch den in der Jugend mit eigentiimlichen Haar-

gebilden (Protuberanzen) besetzten, spater durch die erhalten-

bleibenden Basen derselben rauhen Hauptstengel, durch breitere

(bis 6 cm breite) Verzweigungssystemc an diesem, breitere (bis

7mm breite) dorsiventrale Zweige, dimkelgriinere Laubfarbung, groBere,

spitzere und mehr sichelartig eingebogene, am unteren Rande nicht

mit hyalinen Punkten versehene, am oberen Rande mit breiterem

sklerotischen Rande gezierte Seitenblatter, durch verhaltnismaBig

liingere, schmalere, nach oben zu nach und nach noch mehr ver-

schmalerte (nicht zugespitzte), in eine stumpfe Spitze endende, feiner

hyalin punktierte, mit breiterem sklerotischen Randbande gezierte

und mit etwas langeren Ohrchen an der auBeren Basis versehene

Mittelblatter, durch dickere und langere Bliiten mit groBeren, grii-

neren, am Rande aber breit hyalinen, in eine stumpfe Weichspitze

zugespitzten Sporophyllen und noch durch andere Kennzcichen.

Naher verwandt als mit 8. Wallichii (Hook, et Grev.) Hieron.,

Spring p. p. ist 8. velutina Cesati mit 8. gracilis Moore (syn. 8. d'Ur-

villei Al. Br. var. aspericaulis Kuhn, Forschungsreise der Gazelle
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IV, 18; S. hypacantha Al. Br. mscr. in Herbario Regio Berolinensi

et S. aspericaulis (Kuhn) Kuhn 1. c, non Al. Braun mscr.), mit

welcher sie die Rauheit des Hauptstengels teilt und der sie in Bezng

auf die Form der Seiten- und Mittelblatter ahnlich ist. Sie unter-

scheidet sich jedoch von derselben durch anscheinend stets ungeteilte,

breitere und langere dorsiventrale Zweige zweiter Ordnung und durch

von diesen gebildete breitere Verzweigungssysteme, durch dunklere,

frischgrline (nicht graugriine) Laubfarbung und besonders durch

rudimentare, nur durch etwas starkeren sklerotischen Rand mar-

kierte Ohrchen der oberen Seitenblattbasis (bei S. gracilis Moore

sind dagegen deutUch abgesetzte, nach der Spitze des Zweiges zu

gerichtete, weiBliche, stachelformige [daher Al. BrauNs Manuskript-

name ,,S. hypacantha"^ Ohrchen an der oberen Seitenblattbasis vor-

handen) und durch nach innen gekrummte Ohrchen an der auBeren

Mittelblattbasis.

18. Selaginella megalura Hieron. in Engler und Prantl, Pflanzen-

familien I, 4, p. 702, n. 358; syn. 8. Wallichii var. macritra et var.

typica Warburg.

Das im Herbarium Beccari befindliche, von Sir W. Norris
bei Singapore gesammelte Exemplar (Erbario d. R. Istituto di Studi

superiori di Firenze n. 12875) stimmt in alien Beziehungen mit den

von O. Warburg als S. Wallichii var. macrura und als var. typica

bezeichneten Exemplaren iiberein. Die Unterschiede, welche 8. mega-

lura Hieron. von der wahren typischen 8. Wallichii (Hook.

et Grev.) Spring pro parte (= 8. elegans Wall, [non (Desv.) Spring]

= L. Wallichii Hook, et Grev.) zeigt, habe ich in Engler und Prantl,

Pflanzenfamilien I, 4, p. 702 bereits auseinandergesetzt. Die Kom-
bination 8. macroura war fiir diese Art nicht verwendbar, weil es

eine 8. macroura Liebmann gibt, die Baker allerdings (Handbook
of the Fern-Allies p. 123 unter Nr. 334) zu 8. stenophylla Al. Braun
zieht.

19. Selaginella permutata Hieron. nov. spec.; syn. 8. Lobhii

Baker in Journ. of Bot. 1880, p. 217, n. 578; Journ. of Bot. 1885,

p. 20, n. 200 et Handbook of the Fern-Allies, p. 90, n. 217 pro
parte ; non Hort. (Moore) ap. Baker in Gardners Chron. 1862

II, p. 783 et 950.

Heterophyllum e sectione PleioTnacrosporangiatarum e serie

Pleiostelicarum, e turma 8. Wallichii (Hook, et Grev.) Hieron.,

Spring pro parte; juxta 8. laxifrontem (Warb.) Hieron. inserenda;

caulibus tristelicis e basi decumbente radicante rhizophoros com-
pressos substriato - sulcatos stramineos apice saepe furcatos c.

5—7 cm longos usque e. 1 mm crassos gerente ascendentibus, a basi
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compressis, usque ad 3 mm crassis, supra bisuJcatis, subtus sub-

planis, stramincis, laevibus, glabris, ubique heterophyllis, dense

foliosis, interdum parte inferiore furcatis, ceterum pinnatim ramosis;

ramis primariis pinnatim ramulosis, ambitu (ramulis inclusis) lan-

ceolato-linearibus, 10—15 cm longis, P/a

—

^^U ^^ parte media

latis, interdum apice caudatis; ramulis ramorum primariorum mi-

norum interdum omnibus simplicibus; ramorum majorum ramulis

infimis et supremis simplicibus ; mediis furcatis vel interdum repetito

furcatis; mediis maximis usque ad 2^2 cm longis; piano (foliis latera-

libus inclusis) usque c. 6 mm lato; foliis lateralibus caulis e basi

utrinque cordata suboblique obJongis, obtusis, subinaequilateris,

semifacie superiore palJescente paulo latiore, semifacie Inferiore

laetius virjdi juxta marginem stomatibus minutis subtiliter hyalino-

punctulatis, margine ubique vitta cellulis scleroticis formata ornatis

(vitta marginis superioris latiore usque ad 0,05 mm lata, vitta mar-

ginis inferioris angustiore vix ultra 0.03 mm lata), nervo mediano

basi tenuissimo ad apicem versus elongato-claviformi valde in-

crassato c. 0,55 mm infra apicem folii evanescente ornatis, in meso-

phyllo juxta nervum medianum cellulas scleroticas sparsas vix

ultra 0,2 mm longas vix 0,03 mm crassas gerentibus; foliis lateralibus

caulis maximis c. 6 mm longis, vix ultra 2 mm latis; foliis axillaribus

omnino aequilateris, obovato-oblongis, ceterum foliis lateralibus vul-

garibus similibus; foliis intermediis caulis e basi utraque cordato-

auriculata ovato-deltoideis, acutis, auriculis exceptis vitta cellulis

scleroticis formata c. usque ad 0,03 mm lata margine utroque ornatis,

lamina ubique stomatibus crebris hyalino-punctulatis, nervum
medianum basi tenuissimum ad apicem versus elongato-clavato-

incrassatum c. 0,6 mm infra apicem folii evanescentem et mesophyllo

utrinque juxta nervum medianum cellulas scleroticas sparsas iis

foliorumlateralium similes gerentibus; foliis intermediis caulis maximis

c. 4 mm longis, P/^ mm supra basin latis; foliis lateralibus ramorum
primariorum et ramulorum magis inaequilateris semifacie superiore

ad marginem versus pallescente latiore, e basi superiore rotundata

et interiore subcordata falcato-oblongis, acutiusculis, margine su-

periore vitta cellulis scleroticis formata vix 0,025 mm lata, margine

inferiore vitta angustiore vix 0,02 mm lata ornatis, ceterum foliis

lateralibus caulis similibus; maximis ramorum ramulorumque c.

5 mm longis, P/4 n^i" supra basin latis; foliis axillaribus ramorum

ramulorumque e basi subcordata ellipticis, vitta cellulis scleroticis

formata angusta vix 0,015 mm lata utrinque ornatis, ceterum foliis

axillaribus caulis similibus, at iis multo minoribus; ramulorum c.

2 mm longis, 1 mm latis; foliis intermediis ramorum ramulorumque
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foliis intermediis caulis multo minoribus, e basi oblique cordata

(basi exteriore longius auriculata) oblongo-falcatis, in mucronem longe

acuminatis, margine utroque vitta cellulis scleroticis formata vix

0,02 mm lata ornatis, lamina ubique stomatibus hyalino-punctulatis,

supra basin mesophyllo cellulas scleroticas sparsas paucas gerentibus;

foliis intermediis ramulorum maximis c. 2^2 nirn longis, ^j^ mm supra

basin latis; floribus 4—10 mm longis, vix ultra 1 mm crassis, apice

ramulorum singulis vel interdum binis ; sporophyllis subhomomorphis,

subdeltoideo-cymbiformibus, acuminatis, dorso carinatis (carina c.

0,03 mm alta viridi integra), margine vitta cellulis scleroticis formata

c. 0,03 mm lata basi excepta ornatis; sporophyllis dorsalibus paulo

angustioribus. semifacie in lumen inclinata paulo obscurius virescente

et stomatibus paucis hyalino-punctulatis; sporophyllis maximis c.

1 mm longis, 2/3 mm supra basin latis; microsporangiis in axillis

sporophyllorum plurimorum dorsalium et ventralium sitis, macro-

sporangiis in axillis sporophyllorum ventralium paucorum sitis;

microsporis c. 0,02 mm crassis, lutescenti-hyalinis, latere rotundato

gibbis irregulariter verruci- vel rugiformibus ornatis; macrosporas

in speciminibus jam delapsas non vidi.

Die Art wurde von Beccari bei Ayer mancior (Ajer mantjoer)

in der Provinz Padang in West-Sumatra in einer Hohe von 360 m
ii. M. im August 1878 gesammelt (Nr. 578; Erbario d. R. Istituto

di Studi superior! di Firenze n. 12900).

Es ist mir unbegreiflich, wie Baker diese Pflanze als S. Lohbii

Moore bestimmen konnte, nachdem er selbst (in Gardners Chron.

1867,11, p. 783 et 950) die Diagnose zu letzterer geliefert hatte. Die

beiden Arten sind schon auf den ersten Blick gut zu unterscheiden.

Die neue Art fallt durch den dicht beblatterten Hauptstengel, der

kahl und nicht wie bei S. Lohbii Moore behaart ist, sogleich auf. Die

dorsiventralen Zweige sind bei S. permutata kiirzer und viel schmaler;

ihre Seitenblatter kleiner, an der ' unteren Basis nicht nach auBen

vorgezogen, am Rande mit deutlicherem Bande versehen, am unteren

dabei deutlicher hyaHn punktiert. Die Mittelblatter besitzen nicht

wie bei S. Lohbii eine herablaufende auBere Basis, also kein vollig

angewachsenes auBeres Ohrchen, die Blxiten sind kiirzer und diinner,

die vSporophylle weniger groB und breit usw. Anatomisch unter-

scheiden sich die beiden Arten auch noch dadurch, daB S. Lohbii

Moore mehr Stelen im Hauptstengel aufweist.

Naher verwandt als mit 8. Lohbii Moore ist S. permutata mit

S. velutina Cesati und sieht dieser habituell einigermaBen ahnlich,

zumal auch bei dieser der Hauptstengel ziemlich dicht beblattert

ist, aber wie bei 8. Lohbii Moore behaart. Auch hier sind pragnante
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Unterschiede in der Form der Seiten- und Mittelbliittcr und der

Sporophylle vorhanden, und die Seitenzweige zweiter Ordnung sind

bei S. velutina anscheinend nie gabelig geteilt. Am niichsten scheint

8. laxifrons (Warburg) Hieron. unserer neuen Art.zu stehen. Doch
ist bei dieser der Hauptstcngel weniger dicht beblattert. Thre Seiten-

blatter sind verhaltnismaBig breiter und besitzen nur an der untcren

Halftc des oberen Randes ein an der Basis verhaltnismaBig breiteres

sklerotisches Band. Die Mittelbiatter derselben sind verhaltnismaBig

viel breiter und kiirzer. Die Seitenzweige zweiter Ordnung sind

seltener gabelig geteilt, und an der Basis der Seitenzweige erster

Ordnung befindet sich ein deutliches Gelenk, wahrend ein soJches

bei 8. permutata nicht ausgebildet ist.

20. Selaginella plana (Desv.) Hieron. in Engler und Prantl,

Pflanzenfamilien I, 4, p. 703, n. 363; 8. canaliculata Bak. in Journ.

of Bot. 1885, p. 21 et Handbook of the Fern-Allies p. 91, n. 221,

pro parte.
In Beccaris Herbar befinden sich von dieser Art zwei Bogen.

Das eine Exemplar wurde von ihm selbst bei Ayer mancior (Ajer

mantjoer) in der Provinz Padang in West-Sumatra in einer Hohe
von 360 m ii. M. im August 1878 gesammelt. Dasselbe wurde von

Baker mit dem Namen ,,S. caudata Spring ?" bestimmt (Erbario

d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12879). Das andere

im BECCARischen Herbar befindhche Exemplar wurde von Teys-

MANN bei Saeniba Kareta auf der Insel Timor gesammelt und von

Baker als 8, canaliculata bestimmt (Communic. ex Herb. Hort.

Bot. Bogor. n. 10681).

Beide Exemplare weichen von dem im Berliner Herbar befindlichen

Fragment eines Originalexemplars von Lycopodium planumT>ts\\ durch

etwas kiirzer zugespitzte Mittelbiatter ab, eine geringe Abanderung,

die wohl nur auf einen weniger feuchten Standort zuriickzufiihren ist.

Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daB dieser Art, wie Spring

zuerst angab, der Name L. canaliculatum L. Spec. Plant. Ed. I,

vol. II, p. 1105 angehort, doch ist dies durchaus nicht mit Sicherheit

festzustellen. Dieser Name wurde von Linn6 auf Grund der Ab-

bildungen bei DiLLENius, Hist. Muse. p. 469, tab. 65, fig. 6 und

Plukenet, Amalth. app. tab. 453, fig. 8 veroffentlicht. Beide

Abbildungen konnten zu der hier als 8. plana bezeichheten Pflanze

passen, aber schlieBlich ebensogut auch zu anderen mehr oder weniger

verwandten Arten. Sicheres ware nur festzustellen, wenn sich die

von Dtllenius und Plukenet dargestellten Exemplare noch

anffinden lieBen, was kaum der Fall sein durfte. Swartz zitiert

in der Synopsis fil. p. 184 zwar auch ,,Dill. muse. t. 63, f. 6", durfte
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aber zwei verschiedene Pflanzen unter dem Namen verstanden haben,

da er auch noch als Vaterland die Insel Bourbon nennt. Spring

zitiert jedoch ,,L. canaliculahim Sw. Syn. fil. p. 184 iind Willd. Spec.

PI. V, p. 43 (non Linn.)" als Synonym zu S, Wallichii (Hook, et

Grev.) Spring, und zwar auf eine von Swartz stammende, von

ihm mit dem Namen ,,L. canaliculatum ? ?" bezeichnete, im Herbar

WiLLDENOWs unter Nr. 19399 liegende, aus Amboina stammende,

von Klein gesendete Pflanze bin, die Alexander Braun als

,,S. Wallichii Spring", O. Warburg als S. Gaudichaudiana Spring"

bestimmte, die aber sicher nicht zu letzterer, sondern zu S. Wallichii

(Hook, et Grev.) Spring gehort. Von anderen Autoren ist S. Will-

denowii (Desv.) Baker = L. laevigatum Willd., non Lam., wie

Spring angibt (Men. 11, p. 138), fiir L. canaliculatum L. gehalten

worden, was nach den Abbildungen bei Dillenius und Plukenet
immerhin nicht ganz zu verwerfen ware. L. canaliculatum L. ist

also eine sehr zweifelhafte Pflanze, und der Name muB als unsicher

meines Erachtens nach voUig ausgemerzt werden.

Spring nennt die vorliegende Pflanze S. caudata (Desv.).

Wenn ich nun auch der Ansicht bin, daB er mit Recht ihr diesen

Namen zuerteilt, so ziehe ich doch den Namen S. playm (Desv.) Hieron.

vor, da mir ein Fragment des Originalexemplars von L. planum
Desv. zum Vergleich vorliegt, Originalexemplare von L. caudatum

Desv. aber anscheinend liberhaupt nicht vorhanden sind, sondern

die Art auf Rumphius, Herbarium Amboinense lib. VI (X), p. 87,

t. 39, f. 2 aufgestellt zu sein scheint, ferner PoiRET in Lamarck,

Encycl. method, bot. Suppl. t. Ill (1813), p. 558 L. caudatum Desv.

unter den ,,Especes moins connues ou incertaines" anfiihrt und schlieB-

lich, weil der Name L. caudatum sich auf eine nur zufallige Form
mit langgeschwanzten Seitenzweigen erster Ordnung bezieht. SPRING
zieht zu seiner S. caudata Monogr. p. 139 ohne weiteres den Namen
L. Durvillaei Bory (in Duperry Voy. I [1828], p. 245, tab. 25), das

insofern eine Sammelspezies ist, als die auf Neu-Irland und die auf

Amboina gesammelten Pflanzen verschieden sind. Der Name L, Dur-

villaei Bory muB der ersteren verbleiben, auf die sich die Beschreibung

und Abbildung bei Bory bezieht. Dieses echte L, Durvillaei Bory
= S. Durvillaei (Bory p. p.) Al. Braun ap. Kuhn in Verb. d. k. k.

zool.-bot. Gesellsch. 1869, p. 585 = 8. caudata var. Durvillaei Spring

Monogr, II, p. 141 unterscheidet sich von S, plana auBer durch

andere Kennzeichen schon durch das Vorhandensein von f ii n f

Stelen im Hauptstengel, wahrend die Amboinapflanze nach einer

Bemerkung Alexander Brauns im Kgl. Berliner Herbar wohl zu
S. caudata resp. S. plana gehoren dilrfte. Spring hatte also Mon. II,
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p. 139 ,,L, Durvillaei Bury pro parte" als Synonym zitieren

miissen, in dem Fall, daC die Amboinapflanze wirklich identisch

mit S. caudata resp. plana ist. Bakers ,,S. canaliculata" in Journ.

of. Bot. 1885, p. 21 und Handbook of the Fern-Allies p. 91, n. 221

ist natiirlich demnach eine ganz unsinnige Sammelspezies, zu dor

er anBer S. caiidata Spring, 8. Durvillaei Al. Br., L. planum nnd
caudatum Desv. auch noch S. Pouzolziana Spring, S. mitricata Cesati,

S. conferta Moore, S. sinensis Hort. (non Desv. ?) und L. nemorum
Desv. (dieses nach Spring) als Synonyme zieht, von denen die

letzteren drei mir unbekannt sind, L. nemorum Desv. aber wegen

der Angabe der Fundorte: Ostindien, Java, Port Praslin (auf Neu-

Irland!) mir ebenfalls eine wenigstens aus zwei Arten, vielleicht

auch aus 8, plana (Desv.) Hieron. und *S'. Durvillaei (Bory p. p.)

Al. Braun gemischte Sammelart zu sein scheint.

21. Selaginella fulvlcaulis Hieron. n. sp.; syn. 8. monospora

Baker in Journ. of Bot. XVIII (1880), p. 217, non Spring.

Heterophyllum e sectione Pleiomacrosporangiatarum , e serie

Pleiostelicarum , e turma 8. Wallichii (Hook, et Grev.) Hieron., Spring

pro parte, juxta *S^. planam (Desv.) Hieron. inserenda; caule tristelico,

verisimiliter e basi breviter decumbente et radicante ascendente vel

erecto, compresso, supra canaliculato, subtus subangulato-striato, in

specimine usque ad 3V2 ^^^ crasso, statu sicco fulvo, glabro, hetero-

phyllo (a basi?), subdense folioso, parte superiore pinnatim ramosa (an

etiam parte inferiore ?) ; ramis primariis, cauli similibus, pinnatim

ramulosis, ambitu (ramulis inclusis) lanceolatis vel lanceolato-

linearibus, 1—2 dm longis, 3—6 cm parte media latis, subflaccidis,

sublaxis (internodiis inter ramos primarios 2—3 cm longis) ; ramulis

inferioribus et mediis pinnatim ramulosis (ramulis secundariis utrin-

que 1—3 semper simplicibus) , superioribus furcatis vel supremis

simplicibus; ramulis primariis mediis maximis usque ad 5 cm longis;

piano (foliis lateralibus inclusis) ramorum usque ad 7 mm lato,

ramulorum c. 4—5 mm lato; foliis lateralibus caulis inaequilateris

semifacie superiore multo latiore, e basi inferiore rotundata et basi

superiore cuneata semiobovatis, breviter acuminatis vel acutiusculis,

margine utroque vitta angusta vix 0,025 mm lata cellulis scleroticis

formata ornatis, nervi mediani parte inferiore tenui, parte superiore

subclavato-incrassata infra apicem evanescente praeditis; foliis latera-

libus caulis maximis c. 5 mm longis, 2 mm latis; foliis axillaribus ad

basim ramorum primariorum sessilibus aequilateris, obovatis, ob-

tusiuscuHs, c. 4 mm longis, 2V2 mm supra medium latis, ceterum

foliis lateralibus vulgaribus caulis similibus; foliis intermediis e basi

inferiore rotundato-cuneata et e basi exteriore decurrente oblique
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adnata subfalcato-ovatis, breviter in mucronem acuminatis, margine

utroque vitta angusta vix 0,025 mm lata ornat s, nervi median!
^

parte superiore valde clavato-incrassata infra apicem evanescente

praeditis, lamina ubique stomatibus subtiliter hyalino-punctulatis;

foliis lateralibus ramorum ramulorumque subfalcatis, ceterum lis

caulis similibus, sed pro conditione angustioribus et minoribus;

maximis ramulorum c. 3V2 nim longis, IV4 n'liii infra medium latis;

foliis interm.ediis ramorum et ramulorum lis caulis multo minoribus,

magis falcatis et in mucronem pro conditione longiorem subaristi-

formem acuminatis, nervi mediani parte superiore paulo vel vix

incrassata praeditis, ceterum iis caulis similibus; maximis ramulorum

c. 2 mm longis, ^/^ mm medio latis; floribus c. 5—8 mm longis, 3V2
bis 4 mm medio crassis, apice ramulorum ultimorum solitariis;

sporophyllis subhomomorphis, ovato-cymbiformibus, in mucronem
acuminatis, margine utroque vitta cellulis scleroticis formata angusta

c. 0,02 mm lata basi excepta ornatis, dorso manifeste carinatis

(carina Integra, c. 0,05 mm alta); sporophyllis ventralibus paulo

majoribus, utraque semifacie pallescentibus ; dorsalibus minoribus

semifacie ad lumen inclinata virescente, altera pallescentibus, utraque

subtiliter stomatibus hyalino-punctulatis, ceterum ventralibus simi-

libus; sporophyllis ventralibus maximis c. 2^2 ^^i longis, 1^/3 mm
infra medium latis; microsporangiis in axillis sporophyllorum dorsa-

lium, macrosporangiis in axillis sporophyllorum ventralium sitis;

microsporis c. 0,03 mm crassis, singulis lutescenti-albidis, acervatim

conglutinatis fusco- vel ochraceo-lutescentibus, latere rotundato

gibbis capituliformibus sessilibus ornatis; macrosporis usque ad

c. 0,4 mm crassis, statu humido sordide lutescentibus, statu sicco

sordide albidis, gibbis irregularibus verruci- vel subrugiformibus

ubique etiam inter costas commissurales ornatis.

S.fidvicaulis wurde von Beccari auf demBerge Singalan in einer

Hohe von mehr oder weniger 1700 m auf dem Hochland von Padang
in West-Sumatra im Juni oder Juh 1878 gesamm.elt (Herb. Beccari

Nr. 450; Erbario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12895).

Die neue Art ist mit S. monospora Spring nicht niiher verwandt.

S. monospora Spring gehort zwar auch in die Sektion der Pleio-

macrosporangiatae, aber zu den Monostelicae und hier in die Gruppe

der -6^. hrachystachya (Hook, et Grev.) Spring. Es ist mir auch hier

vollig ratselhaft, wie Baker diese Art fiir Springs S. movospora

halten konnte. AuBer durch das Vorhandensein von drei Stelen

in dem oben gefurchten, nicht stielrunden Hauptstengel unter-

scheidet sie sich von S. monospora Spring auch durch den auf-

rechten Wuchs. Das vorhandene Exemplar ist nicht ganz voUstandig.
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Es fehlt ihm der untere unverzweigte Hauptstengelteil und die

wurzelnde, vermutlich etwas darniederliegende Basis desselben.

Nach Analogic anderer verwandter Arten zii schlieBen, diirfte das

vorhandene Exemplar wohl aber 5 bis 6 dm hoch gewesen sein.

S. monospora Spring und die Verwandten derselben liegen mehr
dem Boden an, auf 5—10 cm hohe Wurzeltrager gestiitzt, mid die

jiingeren, noch keine Wurzeltrager erzeugenden Tcile der SproD-

systeme erheben sich nur verhaltnismaBig wenig vom Boden. Die

Gestalt der Seiten- und Mittelblatter ist zwar einigermaCcn ahnlich,

aber 8. fulvicaulis Hieron. besitzt am Rande derselben keine Haar-

zahnchen. Von der Angabe wciterer Unterschiede, die noch zahl-

reich vorhanden sind, sehe ich hier ab.

Die nachst verwandte Art scheint mir, wie ich schon in der

Diagnose angab, >iS'. plana (Desv.) Hieron. zu sein, deren Seiten-

blatter sonst ahnlich, aber an der unteren Basis in der Richtung

halb nach unten und halb nach auGen in einen abgerundeten griineu

Lappen vorgezogen sind und an der oberen Basis ein schrag nach

oben vorgezogenes, aber meist umgeschlagenes, hyalines Ohrchen

aufweisen, was beides bei S. fulvicaulis Hieron. fehlt. Die Mittel-

blatter von S. plana (Desv.) Hieron. besitzen an der auBeren Basis

ein ziemlich groBes, griines, lappenformiges Ohrchen, wahrend bei

8. fulvicaulis, wie oben angegeben, die auBere Basis der Mittelblatter

am Stengel herablauft und ein eigentliches Ohrchen fehlt. Habituell

hat die neue Art etwas Ahnlichkeit mit 8. inaequalifolia (Hook.

et Grev.) Spring, die aber weniger aufrecht wachst, an der unteren

Basis mehr abgestutzte, spitzere Seitenblatter, aber sehr ahnJiche

Mittelblatter und viel diinnere, langere Bliiten mit viel kleineren

Sporophyllen besitzt.

22. Selaginella furcillifolia Hieron. spec. nov. syn. ^S*. innequali-

folia Cesati in Atti della R. Accademia delle Scienze Fis. e Mat. di

Napoli Vn, n, 8 (187G), p. 36; Beccari, Malesia HI, p. 29; non
(Hook, et Grev.) Spring, Monogr. II, p. 148.

Heterophyllum e sectione Pleiomacrosporangtata7'um, e serie

Pleiostelicarmn, e turma 8, Wallichii (Hook, et Grev.) Hieron.,

Spring pro parte; juxta S. gastrophyllam Warburg inserenda; caule

3-stelico, e basi ascendente erecto, utroque latere sulcato, supra

subtusque subangulato-convexo, in specimine usque ad 5 mm crasso,
r

glabro, subolivaceo, denique fulvescenti-ochraceo vel subferrugineo,

e basi heterophyllo, subsparse folioso, parte inferiore rhizophoros

saepe furcatos vel dichotomos (repetito furcatos) usque ad 1 dm
longos compresses statu sicco irregulariter sxilcato-striatos et stolones

gerente, parte superiore pinnatim ramoso (ambitu systemae totius
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ramificationis obovato vel ovato) ; ramis primariis cauli similibus e

basi pinnatim ramiilosis (ambitu [ramulis inclusis] ovato vel lance-

olato-ovato, usque ad 2 dm longo, usque ad 1 dm lato); ramulis

(vel ramis secundariis) inferioribus et mediis pinnatim ramulosis

superioribus repetito vel semel furcatis, supremis simplicibus; ramulis

temariis simplicibus vel raro furcatis; piano caulis foliis lateralibus

inclusis usque ad 13 mm lato; piano ramulorum ultimorum foliis

lateralibus inclusis usque ad 5 mm lato; foliis lateralibus caulis e

basi cordata utraque auriculata oblique ovato-oblongis, obtusius-

culis vel acutiusculis, inaequilateris, semifacie superiore basi producta

altero tanto latiore; margine ubique vitta c. 0,02—0,04 mm lata

cellulis scleroticis formata ornatis, nervum medianum a medio in-

crassatum paulo infra apicem evanescente et mesophyllo juxta

nervum medianum cellulas scleroticas sparsas crebras c. 0,04 mm
latas usque ad 0,25 mm longas gerentibus; foliis lateralibus caulis

maximis c. 7 mm longis, S^/g mm supra basin latis; foliis axillaribus

caulis cordato-rotundatis obtusis vel breviter acuminatis aequi-

lateris ceterum foliis lateralibus vulgaribus similibus; foliis inter-

mediis caulis subaequilateris e basi oblique cordata (exteriore auricula

majore ornata) subfalcato-ovato-lanceolatis, acutis, margine utroque

vitta cellulis scleroticis formata 0,02—0,04 mm lata ornatis, nervo

mediano ubique crassiusculo ad apicem versus parum incrassato et

mesophyllo praesertim parte inferiore cellulas scleroticas sparsas

gerentibus; foliis intermediis caulis maximis c. 572 i^^ longis, 2^/^

mm supra basin latis; foliis lateralibus ramorum ramulorumque e

basi superiore cuneata auriculata (auricula rotundata subhyalina

revoluta) pallescente et inferiore in lobulum viridem rotundatum

producta oblique subfalcato-oblongis acutiusculis, nervo mediano ad

apicem versus clavato-incrassato et vitta marginali cellulis scleroticis

formata vix ultra 0,02 mm lata basi excepta ornatis, juxta basin

nervi mediani mesophyllo cellulas scleroticas paucas parum perspi-

cuas gerentibus vel iis carentibus; foliis lateralibus ramulorum
ultimorum maximis c. 4V2 nim longis, IV2 nim latis; foliis axillaribus

iis caulis similibus sed minoribus et saepe obovato-rotundatis; minimis

inter ramulos ultimos vix IV2 rnm longis, IV4 mm latis; foliis inter-

mediis ramorum ramulorumque e basi exteriore decurrente (auricula

adnata) et superiore cuneata falcato-ovatis, acuminatis, subaequi-

lateris, margine utroque basi excepta vitta cellulis scleroticis formata

usque c. 0,02 mm lata ornatis, utraque semifacie stomatibus sparsis

hyalino-punctulatis, ceterum iis caulis similibus; foliis intermediis

maximis ramulorum ultimorum c. 2 mm longis, ^/^ mm,supra basin

latis; floribus V2—^V2 cm longis, P/g—2 mm crassis, apice ramulorum
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ultimorum singulis; sporophyllis subhomomorphis, aequilateris, ovato-

cymbiformibus, breviter acuminatis, margine utroque vitta cellulis

scleroticis formata usque ad 0,06 mm crassa basi et summo apice

excepto omatis; parte superiore dorsi manifeste carinatis (carina

virescente c. 0,04 mm alta Integra); ventralibus parum majoribus

et pallidioribus; maximis c. IV2 mm longis, 1 mm supra basin latis;

microsporangiis in axillis sporophyllorum dorsalium omnium et

ventralium superiorum, macrosporangiis in axillis sporophyllorum

ventralium inferiorum sitis; microsporis plerisque jam delapsis c.

0,025 mm crassis, singulatim lutescenti-hyalinis, ubique gibbis

capituliformibus breviter stipitatis ornatis; macrosporis c. 0.35 mm
crassis, statu humido fulvis, statu sicco albidis, gibbis verruciformibus

latere rotundato ornatis.

Das von Beccari im November gesammelte Exemplar stammt

von Banting in der Provinz Batang-Lupar in Sarawak auf Borneo

(Erbario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12880). AuBer-

dem gehoren hierher von Grabowsky im Juni 1881 im Mindai-

Pramassau-alai-Gebirge und im November bei Tameanglaijang-Putai

auf Borneo gesammelte Exemplare. Die GRABOWSKYschen Exem-

plare unterscheiden sich von den BECCARischen durch mehr ockerigen

Oder auch olivgriinen Hauptstengel und durch kiirzere und dunnere

Bliiten, die kaum iiber V2 ^^ ^^^S ^^^ ^^^^ i^ng sind, vielleicht also

sich noch weiter entwickelt batten. In der Form und sonstigen

Beschaffenheit der Blatter ist sonst kein Unterschied vorhanden,

so da6 ich keinen Anstand nehme, die betreffenden Exemplare

hierher zu ziehen. Ebenso diirfte ein steriles Exemplar, welches

Dr. Hagen bei Deh-Serdang in Nord-Sumatra 1881 gesammelt hat,

hierher gehoren.

Die neue Art steht der auf den Philippineninseln einheimischen

S. gastrophylla Warburg sehr nahe. Dieselbe unterscheidet sich

durch im allgemeinen groBere Seitenblatter, die an den letzten

Zweigen auch spitzer sind, durch spitzere, schmalere, mit etwas

breiterem sklerotischen Randband versehene Mittelb] after, durch

kleinere, weniger lang zugespitzte Sporophylle und also dunnere

Bliiten. Das Laub der neuen Art ist mehr frischgriin, das der S.

gastrophylla graugrun. Der Stengel ist bei letzterer etwas glanzend

und strohgelb, bei S. furcillijolia jung matt oUvengriin, spater

braungelb. Die Zweige zweiter Ordnung stehen bei S, furcillifolia

mehr ab und die drifter Ordnung sind langer und nicht selten

gabelig geteilt, so daB der Umring der ganzen Seitenverzweigungs-

systeme eiformig oder doch eiformig-lanzetthch, der bei S. gastro-

phylla mehr linear-lanzetthch ist. Ferner ist ein wichtiger Unter-

Htdwigia Band Z.
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schied beider Arten noch darin begriindet, daB die neue Art an der

Basis der Seitenzweige erster Ordnung anscheinend nie Gelenkbildung

zeigt, was bei S. gastrophylla der Fall ist.

Beide Arten zeigen groBe auffallende Axillarblatter sowohl am

Hauptstengel als an den Seitenzweigsystemen.

23. Selaginella padangensis Hieron. nov. sp.; syn. S. inaequali-

jolia Baker in Journ. of Botany 1880, p. 217, n. 569.

Heterophyllum e sectione Pleiomacrosporangiatarum, e serie

Phiostelicarum , e turma S. Wallichii (Hook, et Grev.) Hieron. Spring,

pro parte; juxta S. Durvillaei (Bory) Al. Br. inserenda; caule 5—7-

stelico, e basi ascendente erecto, subcompresso, supra convexo,

lateribus sulcato, subtus subplano-convexo, in speciminibus usque

ad 6 mm crasso, puberulo, denique subglabro laevique vel minu-

tissime tuberculato aspero, stramineo, parte inferiore rhizophoros

saepe furcatos (in.specimine usque ad 6 cm longos) compresses statu

sicco irregulariter sulcato-striato gerente, parte inferiore simplici

sparse folioso, parte, superiore pariter sparse folioso pinnatim ramoso

et interdum juxta ramos vulgares ramos innovationis gerente (ambitu

totius systemae ramificationis obovato vel ovato); ramis primi-

ordinis basi saepe manifeste articulatis, e basi pinnatim ramosis,

ceterum cauli similibus; ramis secundi ordinis inferioribus decom-

posito-subbipinnatim ramulosis, superioribus repetito dichotomis vel

' semel furcatis, supremis simplicibus; ramulis inferioribus ramorum

secundi ordinis inferiorum interdum pinnatim ramulosis vel repetito

dichotomis; ramulis superioribus ramorum secundi ordinis furcatis

vel supremis simplicibus; piano ramulorum ultimorum foliis late-

ralibus inclusis usque ad 6 mm lato; piano ramorum primi ordinis

usque ad 9 mm lato; foliis lateralibus caulis inaequilateris (semi-

facie superiore altero tanto latiore) e basi oblique cordata (auriculis

utrisque virescentibus, superiore revoluto) subfalcato-oblongo-ovatis,

acutiusculis, margine inferiore vitta angustissima cellularum sclero-

ticarum serie unica formata et margine superiore vitta latiore c.

0,03 mm lata ceUulis prosenchymaticis vix scleroticis membranis

tenuibus praeditis formata et nervo mediano basi tenui supra basin

usque ad apicem sensim incrassato paulo infra apicem folii evane-

scente ornatis; foliis lateralibus caulis maximis c. 2^2 i^ii^ longis,

iVa mm latis; foliis axillaribus in furca caulis ramorumque primari-

orum sitis cordato-rotundatis, usque c. 31/2 mm longis et S^/g mm
medio latis, margine vix vitta distincta ornatis, ceterum foliis late-

ralibus vulgaribus similibus; foliis intermediis caulis e basi intcriore

rotundata et exteriore auriculata subfalcato-oblongo-ovatis, obtusius-

culis, ceteris notis foliis lateralibus vulgaribus caulis similibus; maxi-
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mis c. 3 mm longis, IV4 mm supra basin latis; foliis latcralibus

ramorum ramulorumque onnium pro conditione majoribus e basi

superiore auriculata (auricula hyalina revoluta) rotundata pallescente

et inferiore cordata (auricula vel lobulo rotundato virescente) oblique

falcato-oblongis, acutiusculis vel obtusiusculis, utroque margine

basi excepta vitta angustissima vix 0,015 mm lata cellularum sub-

scleroticarum seriebus 1—2 formata et nervo mediano tenuiore ad

apicem versus parum incrassato ornatis; foliis lateralibus maximis

ramorum primi ordinis c. 5 mm longis, IV2 ^^ supra basin latis;

maximis ramulorum ultimorum c. 3 mm longis, 1 mm latis ad apicem

versus infra florem valde decrescentibus ; foliis axillaribus ramorum

ramulorumque aequilateris, e basi utraque auriculata (auriculis

hyalinis) elliptico-oblongis, obtusis, margine utroque pallescentibus,

vix ultra 2 mm longis, 7^ mm latis; foliis intcrmediis ramorum

ramulorumque e basi exteriore decurrente (vel auricula adnata) et

interiore subtruncato-rotundata falcato-ovatis, aequilateris, in mu-

cronem obtusum breviter acuminatis, lamina ubique stomatibus

subtiliter hyalino-punctulatis, margine utroque ima basi et summo

apice excepto vitta cellulis scleroticis formata angusta vix usque

0,02 mm crassa et nervo mediano ad apicem versus parum incrassato

ornatis; maximis ramorum primi ordinis auricula decurrente inclusa

c. 2V2 mm longis, vix 1 mm medio latis; floribus 5—16 mm longis,

c. IV2 mm crassis, apice ramulorum ultimorum solitariis; sporo-

phyllis homomorphis, deltoideo-cymbiformibus, in mucronem bre-

vissimum breviter acutis, pallide viridibus, dorso carinatis (carina

integra c. 0,05 mm alta) ; sporophyllis maximis c. IV3 mm longis,

1 mm supra basin latis; macrosporangiis in axillis sporophyllorum

inferiorum, microsporangiis in axillis sporophyllorum superiorum

sitis; microsporis c. 0,035 mm crassis, singulis lutescenti-hyalinis,

acervatim conglutinatis lutescentibus, latere rotundato gibbis sub-

coniformibus, latere verticali inter cristas commissurales modo cri-

starum gallorum pectinatas gibbis rugiformibus ornatis; macrosporis

c. 0,4 mm crassis, latere rotundato gibbis irregulariter verrucifor-

mibus majoribus et latere verticali inter costas commissurales gibbis

irregulariter verruciformibus minoribus dense ornatis, statu sicco

lutescenti-albidis, statu humido lutescentibus.

Die Exemplare wurden von Beccari bei Ayer mancior (Ajer

mantjoer) in der Provinz Padang in West-Sumatra in Hohe von

360 m u. M. im August 1878 gesammelt (Herb. Beccari n. 560; Er-

bario d. R. Istituto di Studi superiori di Firenze n. 12881 ct 12881 A).

Die Art ist mit S. inaequalifolia (Hook, et Grev.) Spring durchaus

nicht naher verwandt, schon durch die groBcre Anzahl dcr Stelen
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im Hauptstengel und durch den aufrechten hoheren Wuchs leicht

zu unterscheiden, abgesehen von vielen anderen Unterschieden.

Dagegen gehort sie in die Nahe von S, Durvillaei (Bory) Al. Braun,

von der sie sich durch weniger fain verzweigte SeitensproBsysteme,

durch breitere letzte Verzweigungen derselben und dickere Bliiten

auf den ersten Blick unterscheiden laOt. AuBerdem finden sich
4

subtilere Unterschiede. So ist der aus sklerotischen Zellen bestehende

Streifen am Oberrande der Seitenblatter weniger breit, ebenso wie

auch solche an den Randern der Mittelblatter. Letztere sind an

der auBeren Basis herablaufend, besitzen also kein ausgepragtes

Ohrchen wie die von S. Durvillaei (Bory) AL Braun. Mittelblatter

und Sporophylle sind weniger spitz. Wir wollen hier nicht alle Unter-

schiede, die es noch weiter gibt, anfiihren. Jedenfalls sind beide

Arten gut unterschieden und konnen nicht als Formen einer ver-

einigt werden.

24. Selaginella muricata Cesati in Rendiconto della R. Accademia

delle Scienze Fis. e Mat. di 'Napoli, Fasc. 2**, Febbr. 1877, p. 9; syn.

S. canaliculata Baker in Beccari, Malesia III (1886), p. 54 et S. cau-

data Baker, L c. p. 55; S. flabellata F. v. Mueller, Pap. PI. IV, p. 75;

Beccari in d'Albertis N. G. vol. II, p. 400; non (L.) Spring.

Wurde von Beccari auf dem Berge Arfak bei Putat auf der

Halbinsel Berou von Neu-Guinea im Oktober 1872 (Erbario d. R.

Tstituto di Studi superiori di Firenze n. 12898) und von D'Albertis

am Fly-River in Britisch-Neu-Guinea 1876 (Erbario d. R. Istituto

di Studi superiori di Firenze n. 12878; das Exemplar stammt aus

dem Museum von Melbourne) gesammelt.

Die Art gehort zu den ausgesprochenen Spreizklimmern in

die nachste Verwandtschaft von S, Willdenowii (Desv.) Bak. Die-

selbe unterscheidet sich von dieser durch das Vorhandensein von

fiinf Stelen im Hauptstengel (die diinneren Innovationssprosse

besitzen aber auch nur drei Stelen), durch die Rauheit des mehr

oder weniger mit kleinen Weichstacheln besetzten Hauptstengels

(daher der Name der Art !) , durch spitzere, mehr ungleich-

seitige Seitenblatter, durch breitere, an der auBercn Basis nicht

herablaufende, sondern mit deutlichem abgerundeten, griinen

Ohrchen versehene und deuthcher durch Spaltoffnungen hyalin

punktierte Mittelblatter, durch spitze (nicht ganz kurz zugespitzte)

dreieckig-kahnformige (nicht breit eiformig-kahnformige), frischer

griine und deutlich hyalin punktierte Sporophylle und langere Bliiten;

von 8. Helferi Warburg durch den fiinfsteligen rauhen Haupt-

stengel, die spitzeren, ungleichseitigen, nicht mit sklerotischem

Rande versehenen, an der unteren Basis nicht nachunten vorgezogenen
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Seitenblatter, die nicht mit sklerotischem Rande versehenen, an der

auBeren Basis deutlich geohrten, deutlich hyalin punkticrtcn Mittcl-

blatter, die kleineren, mehr dreieckig-kahnformigen, ebenfalls nicht

mit sklerotischem Rande versehenen Sporophylle, viel diinnere

Bliiten usw. ; von S. Engleri Hieron., mit der sie die Rauheit des

Hauptstengels teilt, durch dessen Fiinfstehgkeit, durch die iingleich-

seitigen, weniger spitzen Seitenblatter, die mit breiterem, nicht

herablaufenden Ohr versehenen, weniger breit ansitzenden Mittel-

blatter und durch die spitzhchen, aber nicht zugespitzten, meist

etwas kleineren Sporophylle usw. Leicht verwechselt werden konnte

>S'. muricata Cesati mit der vielleicht auch spreizklimmenden S. d'Ur-

villaei (Bory) Al. Br. wegen der rauhen, mehrsteligen Haupt-

stengel. Sie unterscheidet sich durch die weniger spitzen, nicht mit

schmalem sklerotischen Oberrand ausgestalteten, mit weniger vor-

gezogener tmterer Basis versehenen Seitenblatter, durch die breiteren,

nicht mit sklerotischem Rande versehenen Mittelblatter, die langeren

Bliiten usw.

Das Exemplar vom Fly-River, welches Baker fiir S. caudata

(Desv.) Spring, F. vON Muellek fiir S. jlahellata (L.) Spring ausgab,

zeigt weniger rauhen Hauptstengel als das CESATische Original

vom Arfak-Gebirge und mehr graugriine Blattfarbe, wahrend dieses

ziemlich dunkelgriin ist. Das erstere ist steril. In dem Fall, daB sich

zwischen dieser graugriinen und der dunkelgriinen Form bei weiterem

neuen Material Unterschiede in der Beschaffenheit der Bliiten und

deren Sporophylle herausstellen sollten, so muB vielleicht erstere als

Art oder doch Varietat abgetrennt werden. Vorerst kann ich die-

selbe nur als Form betrachten.
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Mykologische Beitrage.

Von Professor Dr. Fr. Bubak (Tabor, Bohmen) und Direktor J. E. Kabat
(Turnau, Bohmen).

i

(Mit Tafel I und 1 Textfigur.)

YV)

1. Phyllosticta neomexicana Kabat et Bubak n. sp. ad int.

Flecken beiderseits sichtbar, mehr oder weniger dicht liber die

Blattflache zerstreut, meist klein, 1—2 mm breit, gewohnlich eckig,

seltener rundlich, oberseits lederfarbig, zuletzt grau eintrocknend,

etwas erhaben, von einem breiten, gelben Hof umsaumt, manchmal
zusammenflieBend.

Fruchtgehause unterseits, ziemlich dicht stehend, oft gedrangt

und dann kleine, eckige, zwischen den Nerven sitzende schwarze

Gruppen bildend, kuglig, von sehr verschiedener GroBe, 60—160 pt

im Durchmesser, schwarz, von der Epidermis bedeckt, mit kurzem,

konischem Scheitel durchbrechend, spater mit sehr weitem, rundem
Porus geoffnet ; Gewebe unten hellbraun, fast undeutlich, nach oben

dunkler, am Scheitel fast schwarz, parenchymatisch, kleinzelhg, fest.

Sporen massenhaft, kurz stabchenformig, 3.5—4,5 ft lang,

1,5—2 // breit, beiderseits abgerundet. Sporentrager kurz papillen-

formig, hyalin.

Bohmen; an absterbenden Blattern von Rohinia neomexi-

carta A. Gr. in Baumschulen bei Turnau, am 9. Oktober 1908, leg.

Kabat.
Die vorliegende Art konnte vielleicht mit Phyllosticta Pseudacaciae

Pass, identisch sein. Leider kann man dies auf Grund der unvoll-

standigen Diagnose des genannten Pilzes nicht entscheiden.

2. Phyllosticta Rhododendri flavi Bubak et Kabat n. sp,

Flecken oberseits, auch unten sichtbar, bis 2 cm groB, fast

kreisformig oder verschiedenartig rundlich, anfangs hellrotbraun,

1) Sichc diese Zeitschrift 1904 p. 416—421, 1905 p. 350—358, 1907 p. 288—298,
1908 p. 354—364.
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spater dunkelpurpurbraun, endlich zuweilen verblasscnd, manch-
mal konzentrisch gezont, ohne Umrandung oder heller bis dunkler

umsaumt.
I

Fruchtgehause oberseits, liber die Flecke zerstreut, kuglig,

im Palisadenparenchym sitzend, 120—150 p. im Durchmesser, von
der Epidermis bedeckt, dieselbe spater unregelmaBig aufreiBend,

von sehr hellbraunem, parenchymatischem Gewebe.

Sporen kurzellipsoidisch oder eiformig, gerade, seltener etwas

gebogen, 6—9,5 ji lang, 3—3,5 fi breit, beiderseits abgerundet,

hyalin.

Sporentrager zylindrisch, nach oben diinner, 8—12 p. lang,

hyalin.

Bohmen: an lebenden Blattem von Rhododendron flavum

G. Dun. in Kulturen in Turnau, am 26. August 1908, leg. Kabat.
Von alien beschriebenen Rhododendron - Phyllosticten ver-

schieden.
F

3. Phyllosticta ribiseda Bubak et Kabat n. sp.

Flecke oberseits, auch unten sichtbar, rundlich oder rundlich-

buchtig, mehr oder weniger deutlich gezont, bis 1 cm breit, rot-

braunlich bis schmutzigbraun, zuletzt schmutziggrau eintrocknend,

oft blasenformig aufgetrieben oder etwas eingesunken, mit oder

ohne Umrandung, meist zu groBeren Flachen zusammenflieBend.

Fruchtgehause oberseits, mehr oder weniger zerstreut, im Meso-

phyll eingewachsen von der Epidermis dauernd bedeckt, dieselbe

zu kleinen Pusteln auftreibend und faltig zusammenziehend, kuglig

abgeflacht, 100—190 n im Durchmesser, mit sehr weitem, rundem
Porus, von weitzelligem, diinnwandigem, hellockerfarbigem, fast

undeutlichem Gewebe.

Sporen massenhaft, kurz zylindrisch bis ellipsoidisch, 6— 13 /i

lang, 2,5—4,5 jj. breit, einzellig, gerade, selten etwas gebogen, beider-

seits abgerundet, hyalin.

Sporentrager breit papillenformig.

Bohmen: an absterbenden Blattern von Ribes ruhrum L.

in Baumschulen in Turnau, am 12. Oktober 1908, leg. Kabat.

4. Phyllosticta Spiraeae salicifoliae Kabat et Bubak n. sp.

Flecken oberseits, beiderseits sichtbar, rundlich bis langlich,

lederbraun oder dunkelbraun, mit schmaler, purpurbrauner, oft

undeutlicher oder ganz fehlender Umrandung, zu groBeren Flachen

ZusammenflieBend.

Fruchtgehause oberseits, im Mesophyll eingesenkt, mehr oder

weniger zerstreut, seltener etwas herdenweise oder zu mehreren
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gedrangt, linsenformig, 70— 120 // im Durchmesser, von der Epi-

dermis bedeckt, mit kleinem, rundem Porus durchbrechend, hell-

braun bis braun, durchsichtig und dann blaB, von weitzelligem,

diinnwandigem, sehr blassem, parenchymatischem Gewebe.

Sporen massenhaft, ellipsoidisch, eiformig oder kurz zylindrisch,

4—8 fx ]ang, 2,5—3,5 // breit, beiderseits abgerundet, einzellig, hyalin,

sehr selten zweizellig.

Sporentrager papillenformig, hyalin.

B o h m e n : auf lebenden Blattern von Spiraea salicifolia L.

in Anlagen in Turnau, am 29. August 1907, leg. Kabat.

5. Ascochyta Mercurialis Bres. forma autumnalis Bubak at

Kabat.

Der vorliegende Pilz stimmt mit der Grundform in Form und

GroBe der Fruchtgehause wie auch der Sporen vollkommen xiberein.

Nur die Fleckenbildung ist eine andere: keine eigentliche Flecken-

bildung; die Blatter verfarben sich von der Spitze und den Riindern

ausgehend lederfarbig l^is hellbraun, und bald ist die ganze Blatt-

flache angegriffen; endlich trocknet sie aschgrau ein.

Boh men: auf Blattern von Mercurialis perennis L. im
Pfarrwalde bei Turnau, am 17. September 1908, leg. K a b ^ t.

6. Ascochyta quadriguttulata Kabat et Bubak n. sp.

Flecken beiderseits, langgestreckt, unregelmaBig, zusammen-
flieBend und das Blatt etwa von der Mitte oder zuweilen schon von

der Basis bis zur Spitze bedeckend, lederfarbig oder braun, oft

mit dunkelbrauner Umrandung, endlich schmutziggrau eintrocknend.

Fruchtgehause beiderseits oder nur einerseits zerstreut, im
Mesophyll eingewachsen, von der Epidermis dauemd bedeckt und
dieselbe, besonders im feuchten Zustande, etwas auftreibend, linsen-

formig, ockerfarbig oder braun, 120—180 jj. im Durchmesser, mit

weiter, runder oder unregelmaBiger Offnung, von sehr diinnem,

groBzelligem, etwas undeutlichem, hellem Gewebe.

Sporen massenhaft, zylindrisch, 12—26 pt lang, 4,5—6 p. breit,

beiderseits abgerundet oder manchmal einerseits oder beiderseits

schwach verjiingt, mit einer Querwand in der Mitte oder nahe der-

selben, manchmal bei derselben eingeschniirt, oft eine Zelle dicker

als die andere und jede mit zwei Oltropfen.

Sporentrager zylindrisch, bis 12 // lang.

B o h m e n : auf Blattern von Sparganium ramosum Huds.

unterhalb GroB Rohozec bei Turnau, am 31. August 1904, leg.

Kabit
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Dieser neue Pilz ist an dem zahlreich vorliegenden Materiaie

konstant zweizellig und hat mit Staganospora Sparganii (Fuck.)

Sacc. gar nichts zu tun.

7. Ascochyta rusticana Kabat et Bubak n. sp.

Flecken beiderseits, verschieden groB, rundlich bis elliptisch,

seltener langlich, V2—^ ^^ breit, ockerfarbig oder braunlich, von

der Mitte aus verblassend und zerreiBend, oft dunkler umrandet,

meist zusammenflieBend und groBere Blattpartien oder das ganze

Blatt bedeckend.

Fruchtgehause zahlreich iiber die Flecke zerstreut, seltener

gruppiert oder gedrangt, hnsenformig, 150—270 p. im Durchmesser,

hellbraun, von der Epidermis dauernd bedeckt, mit dickem Porus

durchbrechend, diinnwandig, von weitzeJligem, hellgelbbraunem,

parenchymatischem Gewebe.

Sporen massenhaft, zyUndrisch, 16—18 /x lang, 3,5—4,5 p.

breit, gerade, selten etwas gebogen, beiderseits abgerundet, anfangs

einzelhg, mit kornigem Inhalt, bald in der Mitte septiert, daselbst

nicht eingeschniirt, hyalin, mit mehreren Oltropfen.

Sporentrager kurz papillenformig.

Boh men: auf lebenden Blattern von Armoracia rusticana

Fl. Wett. in Turnau, am 1. Oktober 1908, leg. Kabat.
Ein sehr schoner Pilz, welcher von Ascochyta (?) Armoraciae

Fuckel ganz verschieden ist.

8. Septoria brunneola (Fr.) Niessl.

Zu den unvollstandigen Diagnosen dieses PUzes fiigen wir bei:

Fruchtgehause kuglig abgeflacht, groB, 130—220 // im Durch-

messer, stark das Blattgewebe emporwolbend.

Sporen fadenformig, gerade oder verschiedenartig gekriimmt,

beiderseits allmahlich verjiingt und stark zugespitzt.

B o h m e n : GroB - Skal auf Blattern von Convallaria majulis,

am 11. November 1904 und 13. April 1905, leg. Kabat.

9. Septoria Polygonati Kabat et Bubak n. sp.

Flecken beiderseits sichtbar, kreisformig bis elliptisch, hochstens

8 mm breit (seltener bis 1,5 cm), lederfarbig, spater schmutziggrau

eintrocknend, mit breiter, dunkelpurpurbrauner Umrandung, oft

zu zwei zusammenflieBend, zahlreich auf den Blattern entwickelt.

Fruchtgehause oberseits, seltener auch unterseits, punkt-

formig, mehr oder weniger zerstreut, manchmal dichtgedrangt,

kuglig zusammengedriickt, dunkelbraun, in der Durchsicht ocker-

farbig, 100—150 }i im Durchmesser, von der Epidermis dauernd

bedeckt, dieselbe mit kurzem, zylindrischem Porus durchbrechend.
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von hellbraunem, weitzelligem, parenchymatischem, wenig deut-

lichem Gewebe.

Sporen massenhaft, sichelformig, seltener gerade, 25—38 //

lang, 2—2,5 jx breit, beiderseits verjiingt, hyalin. Sporentrager

kurz.

B o h m e n : auf lebenden Blattern von Folygonatum mnlti'

floTum All. in Kulturen in Turnau, am 25. September 1907, leg.

Kabat.
Die Fleckenbildiing bei dem neuen Pilze ist dieselbe wie bei

Phyllostida cruenta (Fr.), Am nachsten ist er der Septoria carpo-

phila Sacc. et Roum. verwandt.

10. Septoria Tanaceti Niessl.

Von dieser Pilzart fehlen iiberall nahere Angaben iiber die

Fruchtgehause und Sporen. Kabat sammelte diese Spezies am
10. Juli 1909 bei Turnau. Hier lassen wir einige Details iiber dieselbe

folgcn

:

Fruchtgehause im Palisadenparenchym, eiformig, hoher als

breit, ca. 100 // hoch, 80—90 /x breit, diinnwandig, von dunkel-

braunem, wenig deutlichem Gewebe.

Sporen bis 90 jx lang, 2 p. breit, mit 3—5 Querwanden.

11. Rhabdospora tanaceticola Bubak et Kabat n. sp.

Fruchtgehause mehr oder weniger zerstreut, manchmal auch

dichtstehend oder gedrangt, oft reihenformig geordnet, 100—150 /z

breit, stark linsenformig abgeflacht, scliwarz, von der Epidermis

bedeckt, dieselbe mit kurzem, papillenformigem, schwarzem, oft

exzentrischem Porus durchbrechend, von derbem, schwarzbraunem,

parenchymatischem Gewebe.

Sporen massenhaft, fadenformig, 20—42 ft lang, 2,5—3 ti breit,

gebogen oder gekriimmt, seltener gerade, beiderseits verjiingt, an

den Enden abgerundet, anfangs einzeUig, endhch mit 3 Querwanden,

hyalin oder schwach olivengriin.

B o h m e n : auf trockenen Stengeln von Tanacetum vulgare

in Gesellschaft von Leptosphaeria dolioloides (Auersw.) und Ca-

marosporium Kriegerii Bres. bei Bfczina nachst Miinchengratz,

am 21. Juni 1909, leg. Kabat.
Die vorliegende neue Art ist von Rhabdospora Tanaceti Oud.

hauptsachlich durch viel kleinere Sporen verschieden.

12. Staganospora Typhoidearum (Desm.) Sacc.

Kabdt sammelte am 21. Juni 1909 im Teiche „Zabokor"
bei Miinchengratz auf Stengeln von Typha angustifolia den oben-
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genannten Pilz. Da eine ausfiihrliche Diagnose dieser Pilzart in der

Literatur noch fehlt, so entwerfen wir bier dieselbe:

Fruchtgehause mehr oder weniger zerstreut oder herdenweise,

zuweilen dicht aneinander gedrangt, von der Epidermis bedeckt,

dieselbe der Lange nach spaltend, matt, kohlig, von parenchyma-

tischem, scbwarzbraunem Gewebe.

Sporen massenhaft, zylindriscb, die langsten 30—38 fx lang,

bis 8 jw'dick, gerade oder gebogen, beiderseits abgerundet oder ge-

bogen, mit 1—3, selten 4 Querwiinden, bei denselben mehr oder

weniger oder gar nicht eingeschniirt, mit 3—4 groBen Oltropfen.

Sporentrager 5—10 fi lang, 3—4 fi breit, nach oben verjiingt.

Die Offnungsweise der Fruchtgehause konnte nicht festgestellt

werden.
r

13. Leptothyrium acerigenum Kab^t et Bubak.

Flecken beiderseits, ofters aber oberseits, hochstens 1 cm breit,

unregclmaBig-rundlich oder buchtig, ledergelb, spater grau.

Fruchtgehause beiderseits, zerstreut, im Umrisse kreisformig,

von schildformiger Form, schwarz, faltig, matt, im feuchten Zustande

gewolbt, stark glanzend, 0,3—0,5 mm im Durchmesser, ohne Off-

nung, von sehr dichtzelligem, undeutlich strahlenformigem, paren-

chymatischem Gewebe.

Sporen sehr klein, stabchenformig, 3—4 fx lang, 1 fx breit,

gerade, hyalin, ohne Oltropfen.

Sporentrager strauchartig veriistelt, fadenformig, gegen die

Spitze verjiingt, 15—20 ^i lang, 2—2,5 // breit, hyalin.

B o h m e n : auf faulendcn vorjahrigen Blattern von Acer

platanoides im Vazovectale bei Turnau, am 11. Mai 1907, leg.

Kabat.
Unsere neue Spezies ist vor allem Acer Leptothyrium haupt-

sachlich durch die winzigen Sporen verschieden.

14. Leptothyrium pinophilum Bubak et Kabat n. sp,

Flecken fehlend. Fruchtgehause beiderseits, zerstreut oder

gruppiert, manchmal zusammenflieBend, rundlich im Umrisse,

150—250 li breit, schildformig, schwarz; Gewebe aus radial und

konzentrisch stehenden, dunkelkastanienbraunen Zellen, in der

Mitte mit unregelmaBiger Offnung und daselbst dunkler.

Sporen zahlreich, bakterienformig, 2 fx lang, 0,75—1 // breit,

hyalin, an den Enden mit je einem kleinen Oltropfen.

Sporentrager aus dichtzelliger, wabenartiger, schwach hell-

braunlicher Basalschicht entstehend, lang flaschenformig. bis 20 p,

lang, schwach braunlich.
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Boh men: auf lebenden Nadein von Abies pectinata bei

Bad Wartenberg nachst Turnau, im April 1904, leg. Kabat.
Die vorliegende neue Art ist besonders durch ihre sehr schone

radiale wie auch konzentrische Struktur und die winzigen Sporen
sehr charakteristisch.

15. Leptothyrium Tremulae Kabat et Bubak.
Flecke blaB lederbraun, beiderseits sichtbar, klein, unregel-

maBig. Fruchtgehause meistens oberseits, seltener unterseits,

manchmal auf den Nerven oder Blattstielen, zerstreut oder herden-
weise, selten zwei bis mehrere zusammenflieBend, rundlich im Um-
risse, 0,2—0,5 mm breit, schwarz, matt, ohne Miindung, von kom-
paktem, dichtzelligem, undeutlich strahligem, dunkelbraunem Gewebe.

Sporen sehr klein, stabchenformig, 2,5—3,5 /i lang, 1—1,5 pt

breit, hyalin.

Sporentrager dichtbiindelformig, 12—20 /x lang, 2^-2,5 /n breit,

hyalin.

Boh men: auf faulenden Blattern von Populus Tremula
bei Zahohce nachst Turnau, am 6. Mai 1907, leg. Kabat.

16. Chaetodiscula Bub^k et Kabat n. g. Excipulacearum,
Phaeosporarum .

Fruchtgehause hysterienformig, eingewachsen, spater hervor-

brechend, endlich rundlich oder langlich-schiisselformig, am Rande
gewimpert, schwarz, von kohliger Konsistenz, an der freien Partie
aus olivenbraunen, dickwandigen Zellen gebildet. Sporen einzellig,

spindelformig, olivgriin; Sporentrager stabchenformig, einfach.

Chaetodiscula hysteriformis Bubak et Kabat n sp (Taf I

Fig. 1-8).

Fruchtgehause fast regelmaBig verteilt, mehr oder weniger
dichtstehend, zuerst eingewachsen, dann hervorbrechend, oft mit
Epidermisresten teilweise bedeckt, anfangs geschlossen, spater mit
einer langsverlaufenden Rinne, V3—V4 mm lang, schwarz, kohlig,
seltener schwach glanzend, ofters matt, von kohliger Konsistenz,
endlich rundlich- oder langlich-schiisselformig, am Rande zart ge-
wimpert, Borsten mehr oder weniger gebogen, bis 60 /i lang, 4 jx

breit, olivbraun, septiert gegen die Spitze verjiingt, daselbst heller.

Sporen kurz spindelformig, olivgriin, 19—23 jn lang, 4—8,5 m
breit, einzellig, mit 1—2 groBen und mehreren kleineren oder mit
mehreren gleichgroBen Oltropfen.

Sporentrager zylindrisch, bis 28 /i lang, gerade oder an den
Seiten der Fruchtgehause gebogen und auch langer, schwach ohv-
griin.
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B o h m e n : an abgestorbenen Blattern von Typka latifolia

im Teiche ,,Zabokor" nachst Miinchengratz, am 19. Juni 1909, leg.

Kabat.
Wie aus der Beschreibung und den beigegebenen Abbildungen

ersichtlich, ist die vorliegende neue Gattung sehr interessant.

Die Pyknidenwand ist nur an dem spater ganz oberflachlich

liegenden Teil entwickelt; sie besteht aus dunkelolivgriinem, sehr

undeutlich zelligem Gewebe. Oft ist auch die an den Seiten anhaftende

Epidermis von den Hyphen olivgriin verfarbt.

Das Mesophyll ist stark von den Hyphen durchdrungen ; die-

selben sind zwischen den Zellen braunhch, in den Zellen schwach

hellbraun. Unterhalb der Epidermis bilden die Hyphen ein pseudo-

parenchymatisches, dickes Gewebe, aus welchem oben die Sporen-

trager entstehen.

17. Gloeosporium intumescens Bubak et Kabat n. sp.

Sporenlager unterseits an den Hauptnerven, seltener an den

Nebennerven, subepidermal, un-

regelmafiigaufreiBend, 100—130^
breit, meist dicht nebeneinander

Oder zusammenflieBend, die Ner-

ven mehr oder weniger schwielen-

artig auftreibend, anfangs blaB,

dann braun, von undeutlichem

Gewebe, die Sporen in dicken,

schmutzigweiBen bis hellbraun-

lichen, kurzen Saulchen ent-

leerend.

Sporen spindelformig oder

langlich, oft einerseits mehr ver-

jungt

13-
oder fast keilformig,

-21
ft lang, 5,5—7,5 p. breit,

gerade oder etwas gebogen,

hyalin.

Sporentrager an der Basis

strauchartig

Oder

verbunden, gerade

verschiedenartig gebogen,

zylindrisch oder unregelmaBig

verdickt, hyalin, von sehr ver-

schiedener Lange, kiirzer oder

langer aJs iie Sporen.

B o h m e n : auf lebenden

Blattern von Quercus Cerris L.

Blatt von Qaerais Cerris; auf der Unterseite

der federkielarfig verdickte Hauptnerv mit den

Fruchttagem. Vi-
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beim Forsthatise ,,Bukovina'' nachst Gro6-Skal, von Juni bis

Herbst, leg. Kabat.
Die von dem Pilze befallenen Blatter verfarben sich, vom

Mittelnerven ausgehend, bald braunlich oder lederfarbig, schrumpfen

Oder rollen verschiedenartig gekriimmt zusammen, bleiben jedoch

bis zum herbstlichen Blattfall am Baume hangen.

Am Standorte befinden sich drei etwa 30—40 jahrige Baume,
die jedes Jahr (5 jahrige Beobachtung) stark vom Pilze befallen

werden, so da6 fast kein einziges Blatt von der Infektion verschont

bleibt.

18. Ramularia Viscariae Kabat et Bubak n. sp.

Flecken beiderseits sichtbar, verschiedenartig rundhch, hell-

bis dunkelockerfarbig, manchmal konzentrisch gezont, mit schmutzig-

brauner, oft undeutlicher oder ganz fehlender Umrandung, manchmal
zusammenflieBend, das Blatt verschieden kriimmend und abtotend.

Rasen meist unterseits, durch die Spaltoffnungen dicht hervor-

brechend, anfangs schneeweiB, endlich schmutziggelb. Konidien-

trager dicht biindelformig, schlaff hin- und hergebogen, seltener

gerade, zylindrisch, gegen den Scheitel verjiingt, einfach oder mit
1—3 Querwanden, mit sehr entfernten Narben, bis 150 a lang,

4—6 /J. breit, hyalin.

Sporen zylindrisch, beiderseits abgerundet oder einerseits rund-

lich abgestutzt, 2C—35, offers bis 55 /x lang, 5—8 pt breit, gerade,

seltener etwas gebogen, anfangs einzellig, spater mit 1—3 Quer-

wanden, bei denselben nicht eingeschniirt, hyalin.

B o h m e n: an lebenden und absterbenden Bliittern von
Viscaria vulgaris Rohl. beim Forsthause ,,Bukovina" nachst Gro6-

Skal, am 2. Juni 1908, leg. Kabat.
Fine sehr schone Art, welche von alien von Sileneen beschrie-

benen Arten ganz verschieden ist. Die befallenen Blatter sterben

bald ab.

Erklarung der Tafel L
ig. 1. Stiick eines Typha-Blattes mit Chaetodiscula hystcriformis (Vi).

2, 3. Stark vergrofierte Pykniden (Reichert Oc. 2, Obj. 3).

4. Schnitt durch eine Pyknide (Reichert Oc. 2, Obj. 8a). .

5. Randborsten von einer vollig geoffneten Pyknide (Reichert Oc. 4, Obj. 8 a)

6. 7. Konidien, stark vergroBert (Reichert Oc. 5. Obj. 8a),

8. Keimende Konidien (do.).
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Uber eigenartige Kapselformen von

Bryum argenteum.

Von W. Monkemeyer-Leipzig.

(Mit 2 Textfiguren.)

In der Gautzscher Tongrube bei Leipzig sammelte ich im Oktober

1909 einige Moossacke vol! von Bryum argenteum, Schon bei fliich-

tigem Betrachten der fruchtenden Rasen an der Fundstelle war die

merkwiirdige Verschiedenheit der Kapseln auffallig. Die Rasen

wurden an zwei verschiedenen Stellen gesammelt, und zwar auf einem

Schuttplatz und in lehmigen, vom Wasser zeitweRig iiberspiilten

Ausstichen. An beiden Platzen zeigten sich ziemlich haufig anormale

Kapseln; die groBte Verschiedenheit war in den auf dem Schuttplatze

gewachsenen Rasen zu beobachten.

Bryum argenteum andert in der Kapselform im allgemeinen

wenig ab. Betrachtet man jedoch die in Fig. 1 abgebildeten Kapsel-

formen, so mochte man kaum glauben, da6 sie alle derselben Art

angehoren. Die mit 1 bezeichnete Kapsel zeigt die normale Form

mit der gekriimmten Seta. Ganz vereinzelt zeigten sich auch solche

mit volhg aufrechter Seta (2). Eine Untersuchung derselben zeigte

im oberen Setenteile starke einseitige Verletzungen, welche wie

Stiche Oder FraBstellen aussahen. Diese einseitigen Verletzungen

hatten jedenfalls zur Folge, daB die anschlieBcnden Zellen in dem

Bestreben, die verletzten Zellen zu regenerieren, die Kriimmung

der Seta verhinderten. Auch bei Setenkriimmungen, wie sie z. B.

die unter 12 abgcbildete Kapsel zeigt, konnte ich einseitige Ver-

letzungen feststellen. Icli glaube deshalb, daB gewisse ahnliche

Drehungserscheinungen bei Moosseten dieselben Ursachen haben

.

Die verschiedenen Kapselformen, von der normalen langlich-eifor-

migen (1) bis zu den langhalsigen (3, 4, 5, 6, 7) und den in der Kapsel-

mitte stark eingeschniirten (13), sind jedenfalls pathologische Er-

scheinungen. Alle zeigten eine mehr oder minder starke Verletzung

der Kapselhaut. Diese Formen traten in dicht gewachsenen Rasen

auf, die Seten derselben waren sehr kurz, die Kapseln im Moosrasen

eingebettet. Bei normal entwickelten, iiber dem Rasen herausragen-

den Seten waren die zugehorigen Kapseln normal ausgebildet. Die

Verletzungen sind jedenfalls durch kleine Tierchen, welche in Moos-
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rasen ja sehr haufig sind, hervorgerufen. Bei den zeitweilig unter

Wasser gewachsenen Mooskapseln fand sich nicht selten ein ganz

abgeflachter Deckel (9, 10).

In Fig. 2 habe ich unter 1—6 eine Anzahl von Zwillingskapseln

dargestellt. Bei Kapsel 1 haben sich durch starkere Verletzung

zwei dicht nebeneinander stehende Deckel ausgebildet; diese sind

bei Kapsel 2 schon weiter voneinander entfemt. 3, 4, 5 und 6 zeigen

S

Fig. 1.

Zwillingskapseln in der verschiedensten Ausbildung. Solche sind

bereits mehrfach beobachtet worden. In W. Th. G u m b e 1 s ,,Der

Vorkeim*' (1854) finden wir bereits Zwillingskapseln von Bryvm

argenteum, Mnium serratum, Splachnum vasculosum und von Brachy-

thecium plumosum abgebildet. Auch in diesen Fallen handelt es sich

um Verletzung der Scheitelzelle in jungem Entwicklungsstadium, in

meinen Fallen veranlaBt durch TierfraB. Da6 durch Frosteijawirkung

ZwiUingsfriichte entstehen konnten, halte ich fiir wenig wahrscheinlich.

Erfrorene Kapseln sind nach meinen Beobachtungen unvollstandig



Beiblatt zup „Hedwigia"
fiir

Referate und kritische Besprechung-en,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen*

Band L. April i9io. Nn L

A. Referate und kritische Besprechungen,

International Catalogue of Scientific Literature. M. Botany. V. VI.

London 1908.

Das bekannte Internationale Werk, dessen in dieser Zeitschrift schon

mehrfach gedacht wurde, hat eine weitere Forderung erfahren, indem die beiden

Bande, welche etwa den Zeitraum 1905 bis 1906 umfassen, erschienen sind.
m m

Uber die Einteilung des Werkes braucht Ref. nichts weiter zu berichten, da

in fruhcren Besprechungen davon bereits die Rede war.

Die Zusammenstellung der botanischen Literatur hat sich aus kleinen An-

fangen entwickelt, die anfanglich diinneren Bande sind zu stattlichen Banden

von uber 1200 Seiten herangevvachsen. Die Vollstandigkeit, lalSt denn auch

nichts zu wiinschen iibrig, ebcnso ist die bibliographische Verarbeitung der

Titcl eine immer eingehcndere geworden. Die gesamtc botanische Literatur

umfafit im behandelten Zeitraum 6918 und 6852 Titel, wovon beinahe die Halfte

auf die Kryptogamen und Ptianzenkrankheiten entfalien.

Vergleicht man damit alle ubrigen Literaturzusammenstellungen und be-

sonders Justs Jahrcsbericht , so wird die Cberlcgenheit des Catalogue ohne

weiteres sichtbar. Man nimmt dafur gern in den Kauf, dafi mehrere Jahre ver-

gehen, ehe ein Zeitraum abgeschlossen ist. Da nicht blofi die Titel, sondern

auch der Inhalt der Arbeitcn mit peinlicher Genauigkeit ausgezogen wird, so

werden viele Arbeiten in mehreren Kapiteln zitiert, wenn ihr Inhalt ein viel-

facher ist. So wiirden wir eine Arbeit, die sich mit der Entwicklungsgeschichte

und Physiologie eines parasitischen Pilzes beschaftigt, nicht bloft bei dcm Kapitel

Fungi, sondern auch bei Pflanzenkrankheitcn, Physiologie usw. angefiihrt finden.

Urn auch von dem Inhalte selbst cine Vorsteliung zu geben, werden in den

speziellen Kapiteln zu den einzelnen Kryptogamenabteilungen die Pflanzennamcn

in alphabetischer Ordnung aufgefiihrt mit Angabe der Arbeiten, die sich darauf

beziehen. Dafi dabei gleichzeitig neue Gattungen und Arten genannt werden,

ist fiir den Systematiker auficrordentlich erwiinscht.

Weiteres zur Empfehlung des Werkes anfuhren zu wollen, erscheint iiber-

fliissig, moge jeder, der sich mit der Literatur eingehender beschaftigen muC,

selbst priifen. Er wird dann bald zu dem Resultat kommen, dafi ihm das Werk
unentbehrlich wird, weil es nichts anderes gibt, das ihm an Genauigkeit und

Vollstandigkeit auch nur einigermafien gleichkommt. Deshalb muge sich die

Aufmerksamkeit der Fachgenossen immer mehr diesem Werke zuwenden, das

von seiten der Regierungcn in so freigebiger Weise unterstiitzt wird.

G. Lindau.

Hedwi^ia Band L, 1
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Baumann, A. Geschichte der Humussauren, I. Teil der „Unter-

suchungen iiber die Humussauren". (Mitteilungen der Kgl. bayri-

schen Moorkulturanstalt, 1909. 3. Heft, p. 52—123.)
Eine fiir jeden Botaniker und jeden Praktiker hochst wichtige Arbeit,

auf deren Fortsetzungen wir gespannt sein mussen. Die Hauptresultate sind

folgende

:

1. An Hand der Literatur zeigt der Verfasser, dafi die sog. natiirlichen
Humussauren sehr wechselnd sind und dafi es keine bestimmte chemische
Verbindung gibt, die man als Humussaure bezeichnen konnte.

2. Die kunstlichen Humussauren, bei der Einwirkung von Sauren und
Alkalien auf Kohlehydrate und Eiweifikorper entstanden, sind auch Gemenge
und unter sich sehr verschieden. Die Obereinstimmung zwischen diesen

Humussauren liegt darin, daC beide KoUoide sind. Aus den KoUoidreaktionen
kann aber keine chemische Verwandtschaft zwischen kunstlichen und natiir-

lichen Humussauren abgeleitet werden, da sogar unorganische Verbindungen
im Kolloidzustande die gleichen Erscheinungen zeigcn.

3. Es liegt aber auch ein bindender Nachweis, dafi es freie Humussauren
im Hochmooro gibt, gar nicht vor. Gegen die Saurenatur der sog. Humussauren
sprechen :

a) Die Eigentiimlichkeit, dali diese Sauren keine wirklichen Salze bilden,

Denn die „Humate" sind keine konstant zusammengesetztcn Korper.

Jede Darstellung fiihrt zu einer anderen chemischen Konstitution.

Nicht ein einziges humussaures Salz konnte in krystallinischem Zu-
stande dargestellt werden. Die „Salze" sind eben kolloidale Absorp-
tionserschcinungen.

b) Derartige Absorptionsbedingungen bilden aber auch die sog. Humus-
sauren mit Sauren.

c) Als ein stark saurer Hochmoortorf in bezug auf sein Leitungsvermogen
fur den elektrischcn Strom gepruft wurde, ergab sich keine Leitfahig-

keit, ein Zeichen, dafi sich im rohen Hochmoore keine ,,freien Humus-
sauren" und auch keine anderen freien organischen Sauren vorkommen.

Matouschek (Wien).

Eyferlh, B. Einfachste Lebensformen des Tier- und Pflanzenreiches

(Naturgeschichte der mikroskopischen SiiCwasserbewohner). 4. ver-

besserte und erweiterte Aufl. Bearbeitet von W. Schoenichen,

22 Lieferungen a 1 Mark. 16 Tafeln, 2 Portrats. Gezeichnet von
A. Kalberlah. Braunschweig (Goeritz) 1909.

Ein ganz neues Gewand hat das bekannte Werk angezogen. Die Grun-
algen und Flagellaten sind ganz umgearbeitet. Sehr brauchbare Schlussel zur

Bestimmung der Familien, Gattungen und Arten, wobei einc gliickliche Auswahl
bezuglich der letzteren vorliegt. Behandelt werden die Schizophj^tae,
Euphyceae und Fungi, anderseits die Protozoa und Rotatoria. Leider
sind die Abbildungen auf den Tafeln nicht farbig und klein. Fiir den Anfanger
ist das Werk bestens zu empfehlen, ebenso fiir die immer mehr iiblichen bio-

logischen Ubungen an Mittelschulen. Matouschek (Wien).

France, R. H. Das Reaktionsvermogen der Pflanze („Scientia*' Revista

di Scienza VI anno III 1909 No. XII. 4. Bologna [N. Zanichelli]

8«. lip.)

Der Verfasser erortert hicr nochmals seine Pflanzenpsychologie. Von einer

Anzahl ausgewahlter Beispiele ausgehend sucht er nachzuweisen, daft die Kette
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zwischen Reiz und Effekt bei den Pflanzen ebenso gegliedert ist wie bei dem
Menschen und dafi das Reaktionsvermogen der Pflanze bestimmt ist durch
Wahlvermogen, Spontaneitat und eine Reizverwertung, die durch Erfahrungen
mitbestimmt ist AUerdings bestehen Unterschiede. Eine naive Vermenschlichung
der Pflanze ist ebenso irrig wie die Auffassung, daC sie eine seelenlose Maschine
ist. Von Bewufitsein ist bei der Pflanze nicht zu reden. Das Problem der
Schaflfung einer experimentellen Psychophysik der Pflanze auf dem Boden des
Naturerkennens und der naturwissenschaftlichen Methodik ist unabhangig von der
Bewufitseinsfrage. Der Verfasser tritt in dem Schriftchen verschiedenen Ein-
wurfen, welche gegGn seine Arbeitshypothese von anderen Forschern gemacht
worden sind, entgegen und verteidigt dieselbe. G. H.

Haberlandt, G. Physiologische Pflanzenanatomie, Vierte, neube-

arbeitete und vermehrte Auflage. Gr, 8^ XVIII und 650 p. Mit

291 Abbildungen im Text. Leipzig (W. Engelmann). Preis ge-

heftet M. 19.—
;
gebunden M. 22.

Die erste Auflage dieses von alien vvissenschaftlichen Botanikern hoch-
geschatzten und viel beniitzten Werkes erschien im Jaiire 1884, zwolf Jahre
spater 1896 die zweite. 1904 die dritte und noch vor Ende 1909 die vierte Auf-
lage. Es sind also 25 Jahre seit Erschcinen der ersten Auflage verflossen.

Wohl kein anderes in diesem Zeitraum eines Vierteljahrhunderts publiziertes

Wcrk hat der Scientia amabilis so viel neue Jtinger zugefuhrt wie dieses und
hat in gleicher Weise Anregung zu neuen Forschungen und Beobachtungen
gegeben. Trotzdem der Zeitraum seit dem Erscheinen der dritten Auflage ein

kurzer ist, so weist doch die neue zahlreiche Anderungen und Zusatze auf, die

durch den Fortschritt der botanischen Wissenschaft auf diesem Gebiete und
besonders aber auch durch die eigenen Forschungen des Vcrfassers bedingt

wurden. So wurde am Schlusse des Abschnittes iiber das mechanische System
ein Kapitcl iiber „Einrichtungen fur besondere mechanische Leistungen" unter-

gebracht. Im Abschnitte iiber das Speichersystem werden in der neuen Auf-

lage auch die „Speichergewebe fiir Atmungsstoffe" sowie die „Spcichergewebe
fiir okologische Zwecke" besprochen. Eine fast vollstandige Umarbeitung und
entsprechende Erweiterung hat der Abschnitt iiber die Sinnesorgane erfahren.

Trotz dieser Vermehrung des Stoffes ist der Umfang des Buches nur um un-

gefahr 2 Bogen gewachsen, da an verschiedenen Stellen gekiirzt und gestrichen

wurde. Auch die Anzahl der Abbildungen ist von 264 auf 291 gestiegen.

So diirfte denn die neue Auflage auch weiter der botanischen Wissen-

schaft in dieser Forschungsrichtung, die nach der Bedeutung des Beobachteten

fiir das Leben und seine AuCcrungen fragt, neue Jiinger zufuhren, fur den

Studierenden eine (Juelle von Belehrung, fiir den Lehrer ein Fiihrer bei der

Stofl'auswahi seiner Vortrage sein und zu neuen Forschungen zum weiteren

Ausbau des betreffenden Gebietes anregen.

Wir bemerken schliefilich noch, dafi diese neue Auflage dem Senior der

Forscher auf dem Gebiete der physiologischen Pflanzenanatomie S. Schwen-
dener im Jahre der Vollendung seines achtzigsten Lebensjahres gewidmet ist.

G. H.

Die Sinnesorgane der Pflanzen. (Sonderabdruck aus der vierten

Auflage der Physiologischen Pflanzenanatomie. Leipzig (W. Engel-

mann) 1909, p. 520—573. Mit 33 Abbildungen im Text.) Preis

geheftet M. 2.—.

Dem Verfasser gegeniiber ist wiederholt der Wunsch geaufiert worden,

er mochte die schon recht zahlreichen Einzeluntersuchungen, die er und andere
1*
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iiber die Sinnesorgane der Pflanzen veroffentlicht haben, zu ciner abgerundeten

Gesamtdarstellung vcrarbeiten. Um nun diescm Wunsch entgcgenzukommen,

hat sich der Verfasser im Einverstandnisse mit dem Verlcger entschlossen, den

Abschnitt uber die Sinnesorgane aus der soeben erschiencnen vierten Auflage

seiner „Physiologischen Pflanzenanatomie" als Sonderabdruck herauszugeben,

zumal er fiir eine ausfiihrlichere Gesamtdarstellung die Zeit noch nicht fur ge-

kommen halt. Dieser Sonderabdruck diirfte besonders alien denjenigen, welche

vor 5 Jahren die dritte Auflage der „Physiologischen Pflanzenanatomie'* er-

worben haben, aber nicht in der Lage sind, audi nun die neue Ausgabe sich

anzuschaffcn, im hochsten Grade willkommen sein , da dieser die Sinnesorgane

behandelnde Abschnitt in der neuen Auflage eine voilstandige Umarbeitung

und entsprechende Erweiterung erfahren hat (siehe oben). Um auf den reichen

Inhalt aufmerksam zu machen, geben wir im folgenden die Kapiteluberschriften

nach der dem Separatabdruck vorausgeschickten Ubersicht wieder: I. AUge-

meines; II. Die Sinnesorgane fiir mechanische Reize (die Fiihltiipfel; die Fiihl-

papiiien; die Fiihlhaare und Fiihlborsten); III. Die Sinnesorgane fiir den Schwer-

kraftreiz (Allgemeines; die Statolithenorgane der Wurzeln; die Statolithenorgane

der Stengel und Blatter; experimentcllc Bcobachtnngen iiber den Zusammen-

hang von Statolithenstarkc und Geoperzeption); IV. Sinnesorgane fiir Lichtreize

(die Lichtperzeption parallelotroper Organe; die Lichtsinnesorgane der Laub-

blatter; der Augenfleck). G. H.

Lampert, K, Die Welt der Organismen in Entwicklung und Zu-

sammenhang dargestellt. (Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung
wissenschaftlich-gemeinverstandlicher Darstellungen. 236. Bandchen.

Kl. 80. IV und 137 Seiten. Mit 52 Figuren im Text.) Leipzig

(B. G. Teubner) 1909.

Wie manche andere der bekannten Sammlung wissenschaftlich-gemein-

verstandUcher Darstellun^ien verdankt auch die vorlicgende kleine Schrift ihre

Entstehung einem Zyklus von Vortragen, und zwar diesc einem Zyklus von

Vortragen, welche der Verfasser auf Einladung des Wiirttembergischen Goethe-

bundes vor mehreren Jahren gehalten hat. Derselbe will in objektiver Dar-

stellung ein Bild geben von der Schar der Organismen in ihrcr Entwicklung,

ihrem Zusammenhang, ihren mannigfachen Wcchselbeziehungen und ihrer

geographischen Verbreitung; er beabsichtigt in allgemeinverstandlicher Dar-

stellung Einblicke zu geben in die FiiUe der uns umgebenden belebten Natur.

Um den Inhalt genauer zu charakterisieren, geben wir im folgenden die Kapitel-

iiberschriften, die auf vier Vortragsabende verteilt sind, wieder:

I. Der Aufbau der Organismen; II. Zusammenhang der Organismen

(Entwicklung mit Metamorphose, Entwicklung mit Generationswechsel, Ab-

stammungslehren, Bewcise fiir die Abstammungslehrc, entwicklungsgeschichtliche

Beweise fiir die Abstatnmungslehre, rudimentare Organe); III. Lebensgeschichte

der Organismen (Biologische Richtung, Stockbildung, Tierstaaten, Kampf urns

Dasein, Brutpflege, Trutzfarben, Schutzformen, Schutzfarben, Mimikry im engeren

Sinn , Schutzeinrichtungen bei Pflanzen , Parasitismus , Gallbildungen , Raum-
parasiten, Symbiose, Einfliissc der Umgebung); IV. Verbreitung der Organismen

(Vertcilung der Organismen , Pflanzengeographie , Tiergeographie , Tiergeo-

graphische Regionen, Wechsel der Flora und Fauna, Ausdehnung des Ver-

breitungsgebietes, Verbreitung der Pflanzen, Einflufi des Menschen auf die Ver-

breitung, Verbreitung durch Verschleppung, Veranderungen durch die Kultur).

Wir konnen die Lektiire des fiir jeden naturwissenschaftlich Gebildeten

verstandlich gcschricbenen Biichlcins angelegentlich empfehlen. G. H.
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Laus, H. Der Grofie Kessel im Hochgesenke. Ein Beitrag zur

Kenntnis der pflanzengeographischen Verhaltnisse der Ostsudeten.

(Beihefte zum Botan. Centralblatt XXVI, 2. Abt. 1909, p. 103—131.)

Eine der merkvvurdigsten Stellen im Gebirgszuge des mahrischcn Gesenkes

ist der sogenannte „Grofte Kessel" oder „Hohe Fall" am Abhang der Hohen

Heide resp. des Petersteins nach der Jannowitzer Seite. Eine Aufzahlung der

im Monat Juli hier beobachteten Phanerogamcnflora hat bcreits Fr. Wimmer
(im Erganzungsbande seiner „FIora von Schlesien preufiischen und oster-

reichischen Anteils", Breslau [Hirts Verlag] 1845, p. 25—27) gegeben, Diese

Vorarbeit ervvahnc ich hier, weil der Verfasscr der vorliegendcn Abhandlung

dieselbe nicht zu kennen scheint, da er sie weder im Text noch am Schlufi im

Literaturverzeichnis erwahnt. Eine Arbeit jedoch, welche ein Gesamtbild der

Vegetation dieser vielgenannten, von den Botanikcrn scit mehr als 100 Jahren

besuchten Fundgrube seltener Pflanzenarten gibt, ist wohl noch nicht ver-

offentiicht worden. Es ist daher anzuerkennen, dafi sich der Verfasser diese

Aufgabe gcstellt hat. Dersclbe schildert die im Kessel und seiner nachsten

Umgebung zu unterscheidenden Formationen : 1. den obercn sudetischen

Fichtenwald in den untersten Lagen und an den Abhangen der Seitenzuge;

2. die Formation der Kriippelholzer mit Picea, Sorbus aucuparia u. a. bis etwa

1300 m; 3. die Formation der ostsudetischen Bergheide in ihren verschiedencn

Fazies. Wir machen hier auf diese Arbeit besonders aufmerksam, weil der

Verfasser sich nicht darauf beschrankt, die Phanerogamenflora zusammenzustellcn,

sondern auch die Pteridophyten-, Moos- und Flcchtenvegetation des Grofien

Kessels mit in seine Schilderung einschliefit. G. H.

Morgan, Th. H. Experimentelle Zoologie unter verantwortlicher Mit-

redaktion von Dr. Ludw. Rhumbler, ubersetzt von Helene

Rhumbler. Vom Verfasser autorisierte und von ihm mit Zu-

satzen und Verbesserungen versehene Deutsche Ausgabe. 8^ X
und 570 Seiten. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1909. Preis:

in Leinwand geb. M. 12.— .

Das Buch fiillt nach dem Titel einigcrmafkn aus dem Rahmen unserer

„Hedwigia" heraus. Es hat im wesentlichcn zoologischcn Tnhalt. Da jedoch

der Verfasser nicht seiten auch Vergleiche aus der experimentellen Botanik

hcrbeizicht, so moge doch hier auf das Werk aufmerksam gemacht vverden,

um so mehr, als auch die zoologischen Angaben ein und dem andercn Leser

der „Hed\vigia" vielleicht von Nutzen sein konnen; besonders diirften Lehrer der

Biologie an hoheren Schulcn darin mancherlei Lehrstoff finden. Der sehr

niedrigc Preis des Werkes erieichtert auch Wenigerbemittelten die Anschaffung.

Der Verfasser, wclcher als Professor an der Columbia-Universitat in New-

york wirkt und bereits durch zahlreichc Abhandlungcn, deren Themata in das

Gebiet der experimentelien Zoologie fallen, sich einen guten Namen erwarb, hat

sicherlich in dem vorliegendcn Werk ein sehr brauchbares Buch geschaffen.

Das rege Interesse, das sich in den letzten 15 Jahren fiir alle Zweige der

Biologie, im besonderen aber fiir den im Titel bezeichneten Zwcig derselben

gezeigt hat, veranlafite den Verfasser, die gewonnenen Ergcbnisse der zahl-

reichen Arbeiten zusammenzustellen, nachdem er das Thema bereits in Vor-

iesungcn behandelt hatte. Er hat dabei die typischsten und lehrreichsten Falle

zur Vorfuhrung ausgewahlt und gibt so einen abgerundeten Obcrblick und fast

vollstandigen Bericht iiber den behandelten Stoff in der Absicht, zu ncucn

Forschuntren anzure^en. Da die Biologie aller Lebewescn eine auf einheitlicher
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Grundlage beruhende Wissenschaft ist, so durfte das wertvolle Werk des Ver-
fassers auch bei experimentellen botanischen Versuchen vergleichsweisc heran-

gezogen werden konnen, um sogar bisweilen die Richtung anzugeben, nach
welcher hin die Forschungen auszudehnen sind. Die Ursachen der Form-
veranderungen und die Feststellung der Bedingungen, unter denen Form-
veranderungen vorgehen, lieferten das Hauptthema fur die vorliegende Arbeit;

die experimentelle Embryologie und das experimentelle Studium der Regeneration,

sowic auch das fesselnde Studium der psychischen Seite der L^benserscheinungen
warden nicht mit in Betracht gezogen. Auf diese Nebengebiete genauer ein-

zugehen, hatte den Verfasser zu weit gefiihrt. Auch sind uber diese bereits

andere zusammenfassende Publikationen vorhanden.
Die recht gute Ubersetzung der engUschen Originalausgabe und die vor-

zugliche Ausstattung diirften daS Morgansche Werk auch bald in Deutschland
heimisch marhen und ihm viele Freunde erwerben. G. II.

Pilger, R> Verzeichnis der auf der Expedition gesammelten Pflanzen

(in Th. Koch-Griinberg, 2 Jahre unter den Indianern. Bd. II.

Berlin 1910. p. 360-373).
Da die Kenntnis der Hylaea, des Stromgebietes des Amazonas und Ori-

noko, noch heutc recht iiickenhaft ist trotz der Sammlungen von Spruce,
Martius, Schomburgk, Huber und Ule, so ist jeder Beitrag, auch nur ein

kieiner, durch den diesclbe bereichert wird, willkommen. Das vorliegende
Verzeichnis enthalt aufier Phanerogamen auch 4 Lichenen (bearbeitet von
G. Lindau), unter welchen sich keine neuen Arten befinden, und Pterido-
phyten (bearbeitet von G. Hieronymus und G. Brause), unter denen auch
Selaginelia Kochii Hieron., eine neue Art aus der Gruppe der S. jungerman-
nioides (Gaud.) Spring, beschrieben wird. Im ganzen werden 15 Pteridophyten
aufgeziihlt. q H.

Reishauer, H. Die Alpen. (Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung
wissenschaftlich-gemeinverstandlicher Darstellungen. 276. Bandchen.
Kl. 80. IV und 140 Seiten. Mit 26 Bildern und Figuren im Text
und 2 Alpenkarten. Leipzig (B. G. Teubner) 1909.

Den Bryologen und Lichenologen , wie auch alien iibrigen Botanikern,
welche ofters die Alpen besuchen und auf ihren Exkursionen sich nicht nur
dem Sammeln allein widmen, sondern auch pflanzengeographische Beobachtungen
anstellen, durfte das vorliegende Werkchcn von grofiem Nutzen sein. In leicht

verstandlicher und fliefiender Sprache gibt der Verfasser ein Bild von der
Alpenlandschaft in den nordUchen Kalkalpen, in den Zcntralalpen, in der Gletscher-
welt und in den sudlichen Kalkalpen und Doiomiten, behandelt dann die Ent-
stehung und Modellierung der Alpen, indem er den Bau und Aufbau derselben,
die zerstdrenden Krafte und ihre Wirkungen, die Eiszeit und ihre Spuren und
das Relief und Gliederung der Alpen in der Gegenwart schildert und geht dann
auf das Leben in den Alpen ein, indem er klimatische Verhaltnisse, die Pflanzen-
und Tierwelt, den Menschen in den Alpen und seine Siedlungen, die Boden-
nutzung und Bodenschatze und den Verkehr in vergangener und gegenwartiger
Zeit behandelt. q h.

Rosen, Felix. Anleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt. Wissen-
schaft u. Bildung Nr. 42, 1909. Leipzig (Quelle & Meyer). 155 Seiten.

Geb. 1,25 M.
Der leitende Gesichtspunkt ist die Biologic. Insbesondere beriicksich-

tigt der Verfasser die Kryptogamen, Die Feststellungcn der Zweckmafiigkeiten
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in der Natur und die Anpassungen an die Lebensbcdingungen gebcn da lohnende
Aufgaben in FuUe. Die Kapitel fiihren folgende Aufschriften: Pflanzen mit freier

Ortsbewegung (das Plankton), die Koloniebildung (Dinobryon, Diatomeen, andere
Algen, Schleimpiize, Pandorina, Volvox, Griinalgen, Blaualgen), die Verankerung
am Boden (Grunalgen, Characeen, Rot- und Braunalgen), die Eroberung des

Festiandes (Pilze, Flechten), die Moose und Fame, die Physiologie der hoheren
Landpflanzen, Bliite, Friichte und Samen, die biologische Gliederung der Bluten-

pflanzen im Pflanzenvereine. Der Verfasser berucksichtigte stets die wichtigsten

Typen und konnte so in einem so kleinen Rahmen alles Wichtige verzeichnen.

Matouschek (Wicn).

Charpentier, P. G. Les microbes. Avec 1 planche. Paris, librairie

Vribert et Nouy, 1909. 10 frcs.

Ein Prachtwerk aus der Hand des Chefs des Laboratoriums am Institute

Pasteur. Die gesamten Forschungcn des Institutes Avurden verwertet, die

Kollegen des Verfassers haben mitgeholfen.

23 Kapitel hat der Band. Er beschaftigt sich mit der Entstehung der

bakteriologischen Wissenschaft iiberhaupt, mit der Garung, mit den Mikroben

der Luft, des Wassers und der Erde, mit Fermenten, mit den Mikroben in der

Industrie und in der Landwirtschaft, mit Reinigung der Abwasser, mit patho-

genen Formen (sehr eingehend, oft mit geschichtlichen Reminiszenzen), mit dem
gelben Fieber, I\Ialaria und mit den Krankheiten der Seidenraupe. — Das

genetische Moment in den Darstellungen spielt einc groCc Roile, und dadurch

unterscheidet es sich wesentlich von ahnlichen Werken. Natiirlich werden die

Segnungen der Pasteurschen Arbeiten und seines Institutes in den Vorder-

grund geriickt. Matouschek (Wien).

Elenkin, A. A. Neue, seltene oder interessante Arten und Formen

der Algen, in Mittel- Rutland 1908—1909 gesammelt. (Bull, du

Jard. Imp. Botan. de St. Petersbourg IX p. 121—154. Russisch

mit deutscher Inhaltsangabe und 3 Textfiguren.)

Die Abhandlung ist nur die erste Abteilung einer weiter fortzufuhrenden

Arbeit iiber neue russische Algen. Der Verfasser gibt hier die Beschreibungen

einer neuen Art Anabasna Scheremetievi und einiger Varietaten und Formen,

wie Aphanizomenon flos aquas var. Klebahnii (neue Van) und Anabacna flos

aquae var. gracilis f. major (nova forma). Derselbe gibt auch die kritischc Be-

schreibung der Anabasna Hassallii var. cyrtospora und der An. spiroides. Er

meint, dafi diese letzte Art der neuen Art An. Scheremetievi, besonders der

Var. incurvata sehr nahe steht. Nach Auffassung des Verfassers sind An.

Scheremetievi, An. Bergii, An. planctonica, An. caspica, An. spiroides, An.

macrospora, An. sphasrica und wahrscheinlich An. Werneri phylogenetisch ver-

bunden und bilden eine naturliche Gruppe, welche der Verfasser als Subsectio

unter dem Namen An. Scheremetievi bezeichnet. Die lateinischen Diagnosen

der neuen Art und Formen befinden sich nur im russischen Text. G. H.

Gutwiriski, R. Flora Algarum montium Tatrensium. (Bulletin inter-

national de Tacademie des sciences de Cracovie. Classe d. sc.

mathem. et nat. 1909, p. 415—560.) Cum 2 tab.

Die grundlegende Arbeit umfafit folgende Abschnitte: A. De situ et natura

montium Tatrensium, B. Qui viri docti quosque libros de algis mon. Tatr. adhuc

scripserint atque quae loca ipse algas Icgens pervestigaverim, C. Quxstio de

flora algarum montium Tatrensium summatim proponitur, D. Algic pra^ceptis

artis ordinantur.
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Gefunden wurden;

Ordo

Florideae . . ,

Genera

3

Species

5

Species et

varietates

5

Fucoideas . , 2 2 3

Chlorophyceat; ,

Conjugatai . .

Bacillariacese

31

21

40

56

203

274

64

260

398

Myxophyccas
Flagellata; . ,

30

2

79

6

89

8

Summa 129 625 827

Neu sind: Trentepohlia malleiformis (in cortice Picese); Penium
exiguum West var. attenuatum (ad ripas in locu Czarny); Disphinctium
cruciferum (De Bary) Hansg. var. tatricum, D. Cucurbita (Breb.) Reinsch.

van inflatum, D. Thwaitesii (R.) De Toni, var. incrassatum Wille n. f.

tatrica, D. Rehmanni, D. anceps (Lund.) Hansg. n. f. tatrensis, D. sinu-
osum (Lund.) Hansg. n. f. basiornata; Cosmarium conicuni var. brevius,
C. pscudospeciosum f. n. latior, C. obUquum Nordst. n. f. tatrica, C.

didymochondrumN. n.f. tatrica, C. transiens Gay n. f. maior, C. denti-
ferum Corda n. f. maior, C. cyclicum Lund. var. maculatum Schm. n. f.

tatrica, C. subspeciosum Nordst. f. n. tatrica, C. ordinatum (Borg.)

var. montanum, C, staurastri forme, Hornavanense, pseudo-
costatum, sublobulatum, tiroliense (= C. nasutum N. var. euastri-
forme Schmidle), subcrenatum H. n. f. bifaria, Davidsonii R. et B. var.

simplicius, c ostatum N. var. tatrense, Nathorstii B. n. f. tatrica; Eu-
astrum erosum Lund. var. notabile W. W. n. f. intermedia, binale
(Turp.) var. papilHferum; Staurastrum subbrebissonii Schm. var.

hexagonum, teliferum Ralfs var. tatricum, Csorbae n. sp., varians Rac.
n. f. truncata, muricatum Breb. n. f. tatrica, amoenum Hilse n. var.

intermedium, basichondroides n, sp., Borgeanum Schm. var. tatri-
cum; Cymbella Tatrensis, Brebissoniana, imitans.

Die neuen Arten und Formen sind durchwegs abgebildet.

Kritische Bemerkungen fmdet man besonders bei Binuclearia tatrana,
Cosmarium obliquum Nordst.-, C. Logiense Biss., C. subspeciosum.
Sonst findet man bei vielcn Arten erganzende Diagnoscn.

Einige nicht gerade haufig auftrctende Arten fand Verfasser nur an ge-

wissen Lokalitaten, so z. B.: *

In der regie campestris (700—1122 m) : Cosmarium granatum,
holmiense, dovrense, reni forme; Pleurostauron Smith ii; Ach-
nanthes exigua, gibberula; Syncdra Ulna, amphice phala; Fragi-
laria capucina; Cystopleura gibba, Zebra; Nostoc commune;
Oscillatoriasancta.

In regione silvarum (1122—1561 m): Oocystis solitaria, Hyalo-
theca dissiUens; Cosmarium pseudoamoenum; Arthrodesmus
Incus; Staurastrum dejectum, saxonicum; Navicula hemiptera,
zellensis, minutissima; Cymbella Csesati i; Pseudoeu n otia pachy-
cephala; Chroococcus turgidus.

In regione subalpina (1561—1789 m): Cosmarium microsphinc-
tum, homalodermum; Euastrum crassicole; Staurastrum pyg-
m^um, varians; Navicula molaris, firma, obliquest riata; Gom-
phonema longiceps, micropus; Eunotia Camelius; Cyclotella
stelligera; Lyngbya a;rugineo-ccerulea; Oscillatoria simplicis-
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sima; Coel osphaerium Kiitzingianum; Gleocapsa purpurea. — In

Gebirgsbachen beobachtete Verfasser Chant ransia, Lemanea, Hydrurus,
Prasiola fluviatilis.

Es folgt ein genaues Verzeichnis derjenigen Artcn. die nur in Seen oder
Teichcn vorkommen. Matouschek (Wien).

Hustedt, Fr. Beitrage zur Algenflora von Bremen III. Bacillariaceen

aus der Ochtum. (Abh. d. Nat. Ver. Bremen XX [1909], p. 91 bis

120. Mit Taf. I und 5 Textfiguren.)

Der Verfasser sammelte seit 1907 zu verschiedenen Zeiten und an ver-

schiedenen Stellen Schlamm- und Planktonprobcn aus der Ochtum, einem Nebcn-
flufi der Wescr, um die in derselben lebenden Diatomcen festzustellen. Er be-

obachtete insgesamt 197 Formen, die sich auf 33 Gattungen und 148 Arten ver-

teiien, und zwar von Coscinodisceen 11 Formen, Biddulphiccn 1 Form, Tabel-

larieen 3, Meridioneen 4, Fragillarieen 41, Achnatheen 6, Cocconeidcen 3, Navi-

culeen 91, Nitzschieen 19 und Surirelleen 19 Formen. Von den am meisten

reprasentierten Naviculeen waren 61 Formen Naviculinse, 12 Gomphoneminre,
18 CymbelHnae. Die einzige Biddulphiee ist Attheya Zachariasi J. Brun. Die
am haufigsten vorkommenden Arten sind; Melosira varians, M. italica, Meridion

circulare, Fragillaria construens, Synedra acus, Achnanthes lanceolata, Cocconeis
placentula, Gyrosigma acuminatum, G. attenuatum und G. scalproides, Navicula

cincta, N. dicephala, N, nobiUs, N. viridis, N. viridula, N. radiosa, Cymbella
ventricosa, Gomphonema angustatum var. productum, Amphora ovalis, Nitzschia

palea, N. Clausi, Surirella ovalis var. Halophile Formen sind; Melosira nummu-
loides, Synedra affinis, Navicula crucicula, N.,intcgra, N. protracta, Nitzschia

navicularis, N. Lorentziana var. subtilis. Sonstige bemerkenswerte Funde sind:

Melosira laevis, Attheya Zachariasi, Achnanthidium inflatum, Navicula bacillum

var. Gregoryana, N. borealis , N. pseudo-bacillum, N. pygmaca, N. Reinhardti,

Amphipleura pellucida, Surirella Caproni und Var. calcarata. Dem nach Schutt

(in Engler u. Prantl, Pflanzenfam. I lb) angeordneten systematischen Verzeichnis

der Arten schickt der Verfasser ein Verzeichnis der beniitzten Literatur voraus,

demselben folgt ein Vergleich mit der Bacillariaceenflora des fruher vom Ver-

fasser in bezug auf Diatomeen untersuchten Torf kanals, auf den wir hier nicht

eingehen wollen. Bei einigen der im Verzeichnis crwahnten Arten finden sich

die friiheren Beschreibungen ergiinzcnde systematische Bemerkungen. Neu be-

schriebene Formen sind: Eunotia major var. curta, Eu. formica var. elongata,

Caloneis silicula var. tumida und Surirella splendida var. punctata. Neu fiir die

Bremer Flora sind 73 Formen. G. H.

Kolkwitz, R. Die Farbe der Seen und Meere. (Sonderabdruck aus

der Deutschen Vierteljahrsschrift fiir offentliche Gesundheitspflcgc.

42. Bd. 2. Heft.) Braunschweig (Druck von Fr. Vieweg u. Sohn)

1910. 13 S. 8^. Mit einer farbigen Tafel.

In der vorliegendcn kleinen Abhandlung bchandelt der Verfasser zwei der

Faktoren, welche die Farbung der Seen, Fliisse und sonstigen Oberflachen-

gewasser bedingen, namlich die Eigenfarbe im weiteren Sinne des Wortes und

die Vegetationsfarbe, sowcit diesc durch niedere, meist planktonische Organismen

hervorgebracht wird. Unter Eigenfarbe im weiteren Sinne des Wortes versteht

dabei der Verfasser nicht nur die Farbe des chemisch reinen Wassers, sondern

auch die durch natiirliche geloste oder pseudogeloste StolTc veranderte Farbe

seiner Gewasser. In dem ersten Teil, die Eigenfarben des Wassers bctitelt, bc-

handelt er 1. die Farbe des chemisch reinen Wassers, 2. die Farbe des Eises,

3. die Farbe des Genfer Sees, 4. die Farbe gruner Seen, 5. die Farbe gelber
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Seen, 6. die Farbe brauner Seen, 7. die Beziehungen zwischen Seen und
Fliissen, 8. die Lichttiefe der Seen und Meere, 9. die Farbe der Ostsee, 10. die

Farbe des Grundwassers und 11. die Farbe der Wasser des Yellowstone -Parks.
Tm zweiten Teil schildert er die Vegetationsfarben des Wassers, indem er all-

gemeine Angaben macht iiber gefarbte Planktonten, dann auf die roten, geiben,

braunen, grunen, blauen, weiGlichen, grauen und schwarzen Planktonfarben,
auf die stumpf-grauen Oberflachenhaute, die glasige Verschleimung, auf irisie-

rende Haute und auf das Leuchten des Wassers eingeht. Im dritten Teil gibt

der Verfasser schliefilich eine systematische Obersicht iiber die gefarbten Plank-
tonten und am SchluG ein Literaturverzeichnis. G. H.

Richter, Oswald. Zur Physiologic der Diatomeen. III. Mitteilung.

Uber die Notwendigkeit des Natriums fiir braune Meeresdiatomeen.
(Sitzungsber. d. kais. Akademie der Wissenschaften in Wien 1909,

11. Kl., Bd. CXVIII. Abt. I. 1. Okt. 1909. p. 8.) Mit 2 Tab. und
2 Taf.

An Nitzschia putrida Benecke (einer Mecresdiatomee) wies Verfasser
fruhcr nach, dafi Na fiir sie ein notwendiges Nahrelement ist. In vorliegender
Mitteilung zeigt er, dafi auch fur braune Meeresdiatomeen des Nitzschia- und
Navicula-Typus das gleiche gilt. Zum Nachweise bediente er sich eines

Mineralsalzagars, zu dem Salze von Na, Mg und K in I^/q und 20/o zugesetzt
wurden. Es ist wohl sicher, dafi die Membran der Meeresdiatomeen eineNaSi-
Verbindung ist. Matouschck (Wien).

Stockmayer, S. Algae (in Dr. H. Freih. von Handel-Mazzetti,
Botanische Reise in das pontische Randgebirge in den Annalen
d. K. K. Naturh, Hofmuseums Wien 1909, p. 55—100),

Der Verfasser untersuchte 20 von Handel-Mazzetti mitgebrachte Proben,
die samtlich aus dem Distrikte Trapezunt stammen. Bei der Zusammenstcllung
der Untersuchungsresultate legte derselbe Wert darauf, 1. genaue Mitteilung
uber die betreffende Algengesellschaft zu machen, und zwar fuhrt er meist nur
einmal diese bei der an Masse pradominierenden oder bei der aus irgend welchen
Grunden interessanten Spezies an und verweist auf diese Nummer bei den Be-
gleitpflanzen

; 2. genau die Fundorte in bezug auf die topographische Bezeichnung,
Hohc, den Charakter der Lokalitat und geologische Grundlage und das Ein-
sammlungsdatum anzugeben. In der systematischenAufzahlung sind die marinen
und die Sufiwasseralgen, sowie die brackischen und aus dem Sufiwasser an-
geschwemmten Formen besonders durch abgekiirzte Bezeichnung kenntlich ge-

macht. Vor der Aufziihlung gibt der Verfasser noch historische Einleitungen
iiber die Erforschung der Algenfloren des Schwarzen Meeres und Kleinasiens,
nennt die hauptsachlichste Literatur iiber dieselben und macht Angaben uber
Klima, Topographic und geologische Beschaffenheit des betreffenden klein-

asiatischen Gebietes. Die Aufzahlung enthalt an Arten: von Schizophyceen 21

(2 marine, 19 Siiftwasser), Bacillarieen 92 (44 marine, 43 Siifiwasser, 5 brackische
resp. aus dem SuGwasser eingeschleppte), Conjugaten 3 (aus Sufiwasser), Chloro-
phyceen 6 (4 marin, 2 Sufiwasser), Phaeophyceen 3 (marin), Rhodophyceen 7

(marin), zusammen 132 Algenarten (6o marine, 67 aus Sufiwasser, 5 aus Brack-
wasser resp. vom Sufiwasser eingeschleppte). Darunter fuhrt der Verfasser fiir

Kleinasien 61 neue Sufiwasserarten und 8 fiir das Schwarze Meer neue Arten
auf, aufierdem 16 fur Kleinasien neue Varietaten und Formen, und 7 solche fiir

das Schwarze Meer an. Bei einigcn Arten finden sich geographische Be-
merkungen, bei viclcn Erganzungen zu den alteren Beschreibungen. Besonders
mufi auf Bemerkungen und eine Tabelle uber die Varietaten von Syncdra affinis
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Kiitz. aufmerksam gemacht werden. Ganz neu ist unter den aufgezahlten Algcn
nur eine Form: Navicula E[ Kab O. Mull, forma rostrata Stockm. Die Ab-
handlung durfte als ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis der Meeresalgenflora
des Schwarzen Meeres und besonders der Suftwasseralgenflora Kleinasiens zu

bezeichnen sein. G. H.

D'AlmeJda, J. V. et De Souza da Camara, M, Contributiones ad
Mycofloram Lusitanise. Centurla III, IV et V. (Bol. da Sociedade

Broteriana XXIV [1908—1909], p. 150—213.)

Im Jahre 1903 publiziertcn die Verfasser unter dem Titel ..Contribution a

la Mycoflore du Portugal" eine Abhandlung, in welcher kaum 2 Centurien von
Pilzen aufgezahit wurden, unter denen sich 9 ganz neue und 113 fur Portugal

neue Arten bcfanden. Zur selben Zeit wurden von denselben in der „Revista

Agronomica" nach und nach etwa 200 weitere Arten aufgezahit. In der neuen
Abhandlung werden nun diese und noch einige weitere Centurien von Pilzen zu-

sammengefaftt. Von diesen sind 48 ganz neu, wie die Verfasser annehmcn, und
154 neu fiir die portugiesische Flora. Untcrstiitzt wurden die Verfasser bei ihren

Sammlungen besonders durch den Inspektor des botanischen Gartens in Coimbra
Ad. Fr. Moller. Wir unterlassen hier die nur fiir Portugal neuen Arten auf-

zuzahlen. Dagegen mogcn die ganz neuen Arten hier namentlich aufgefiihrt

werden, auch wenn sie bereits friiher schon in der „Revista Agronomica" oder

anderwarts beschrieben worden sind. Es sind dies folgende: Puccinia sonchina

Syd., Caioma Androsxmi, Guignardia (Lasstadia) Photiniae, G. (Laestadia)

Phytolaccae, Physalospora Pittospori, Coutinia Agaves, Metasphasria Magnoliae

(Aim, et S. Cam.) Sacc. , et D. Sacc. , Leptosphasria Cocoes, L. Molleriana,

Auerswaldia quercina S. Cam., Montagnella Berberidis, Calonectria Pithecoctenii,

Ophiopeltis Oleae, Schizothyrium macrosporum, Phyllosticta Bromelias, Ph. Cheri-

moliae, Ph. Corynocarpi, Ph. Trochodendri, Phoma Milii, Ph. Molten, Ph. poiy-

specadiospora, Ph. rhabdosporica, Macrophoma Fici, M. Henriqucsiana, M. hypo-

mutilospora, M. Livistoniae, M. Ranunculi, M. Senecionis, Sclerotiopsis Phormii,

Phenodomus Eucalypti, Pyrenochasta robiniana, Spha^ropsis Phcenicis, Diplodina

Asclepiadis, Microdiplodia punctifolia (Aim. et S. Cam.) Sacc. et D. Sacc,

Stagnospora Photinia;, Hendersonulina Erythrin^, Camarosporium Atriphcis,

Septoria macrospora, Rhabdospora Phcenicis, Excipulina Lauri, Coryneum
Eucalypti, Pestalozzia Dianell^e, P. Elaeagni, P. pycnoides , P. Torrendia, Fusa-

rium dimorphum, Macrosporium Dianthi, M. Hederse, samtlich, wo keine anderen

genannt sind, mit D'Almeida und Dc Souza da Camara als Autoren. Da unter

den genannten neuen Arten nicht wenige sind , welche von Moller auf

Pflanzen des botanischen Gartens in Coimbra gesammclt wurden und wohl mit

den Nahrpfianzen eingeschleppt worden sind, so durfte die Abhandlung auch

bei der Bestimmung exotischer Pilzarten beriicksichtigt werden miissen, Anderer-

seits sind auch viclleicht einige unter diesen neuen Arten, welche bereits aus

anderen Landern unter anderem Namen beschrieben worden sind, da wohl

kaum die ganzc neuere Literatur den Verfassern zur Verfiigung gestanden

haben durfte. G. H.

Bambeke, Ch. van. Sur un oeuf monstrueux de Mutinus caninus

(Huds.) Fr. (Ann. myc. VII 1909, p. 418-425.) 3 tab.

Die MiBbildungen sind bei den Phallaceen nicht haufig, um so bemerkens-

wcrter scheint der vom Verfasser bcobachtete Fall. Das monstrose Ei des

Mutinus unterschied sich auCcrlich nicht von normalen Exemplaren. Erst die

mikroskopische Untersuchung liefi erkennen, dafi eine Verwachsung von 5 Eicrn

stattgcfunden hatte. Nur cines hatte seine Entwicklung gefordert, wahrcnd die
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iibrigen 4 rudimentar geblicben waren. Die Abbildungen zeigen die naheren
Einzelheiten. G. Lindaii.

Bubak, F. Eine neue Tilletia-Art. (Zeitschr. f. d. landwirtsch.

Versuchsw. in Osterr. 1909, p. 545—549.) fig.

Aus Serbien erhielt Vcrfasser eine Tilictia von Hordeum vulgare, die mit
T. secalis eine gewisse Verwandtschaft zeigt. Indessen verstauben bei letzterer

Art die Sporen sehr leicht, wahrend bei der nenen Tilletia die brandigcn Korner
sich nicht offnen. Die Verstaubung der Sporen miifite also erst nach dem Ab-
ernten geschehen. Vielleicht werden nur die Keimpflanzen infiziert wie bei

T. tritici, wahrend T. secalis wohl nur Bliiteninfektion besitzt. Verfasser
nennt die Art T. Pancicii und verspricht, die Resultate seiner Infcktionsversuche
mitzuteilen. G. Lindau.

— Fungi ap. v. Handel-Mazzetti, Botanisclie Reise in das pontische

Randgebirge. (Ann. Wiener Hofmus. XXIII 1909, p. 101—108.) tab.

Trotz der geringen Ausbeute an Piizen, welche auf der Reise znsammen-
gebracht wurden, ist die Zahl der neuen Arten sehr grofi. Sic zeigt deutlich,

daft das Gebiet mykologisch noch ganz unbekannt war und daft von dort her
noch viele Neuheiten ervvartet werden I;6nncn.

Fiir Asterina anomala wird die neue Gattung Chastasterina aufgestellt.

Asterina pontica auf Daphne pontica, MycosphEerella arenariicola und grandispora
auf Arenaria rotundifolia resp. Narthecium Balansae. Phyllosticta trapezuntica
auf Philiyrea Vilmoriniana, Ascochyta dipsaci auf Dipsacus pilosus , Septoria
trapezuntica auf Oryzopsis miliacea, Hendersonia dianthigena auf Dianthus
iiburnicum, Discosia Blumencronii auf Rhododendron ponticum, Hormiscium
Handelii auf Pinus pithyusse, Cladosporium cornigenum auf Cornus australis,

Cercospora Handelii auf Rhododendron ponticum und Coniothecium rhododendri
auf Rh. caucasicum. G. Lindau.

Keifiler, Karl von. Einige bemerkenswerte Flechtenparasiten aus dem
Pinzgau in Salzburg. (Osterr. botan. Zeitschrift 60. Jahrg. 1910,
Wien, Nr. 2, p. 55-61.)

Sechs Flechtenparasiten konntc Verfasser nachweisen. Naher studierte er
folgende:

1. Sirothecium lichenicolum Keissl. auf den Apothecien von
Lecanora chlarona Ach., 750 m. Synonym dazu ist Torula lichenicola
Linds.

2. Dendrophoma podetiicola Keissk auf Thalluslappen von Cladonia
pyx id a ta (1250 m) mit einem anderen Parasiten, der auf dem Stiel des Podetiums
auftritt, aber nicht naher untersucht werden konnte. Synonym zum crstgenannten
ist Lichenosticta podetiicola Zopf.

3. Didymella sp. auf dem Thallus von Placodium fulgens Nyl.,

1100 m.

Die Arbeit enthalt eine Mcnge kritischer Notizcn. BezugUch der Nomen-
klatur wird aufterdcm ervviihnt:

Torula verrucosa Vouaux ist in die Gattung Sirothecium, Didy-
mella coarctatae Bouly in das Genus Pharcidia einzurcihcn.

Matouschek (Wien).

Knoll, Fritz. Untersuchungen liber Langenwachstum und Geotropismus
der Fruchtkorperstiele von Coprinus striacus. (Sitzungsberichte der
Kais. Akad. der Wissensch. in Wien, math.-nat.Klasse, Bd.68, Abt. I,

1909, p. 575-634.)
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I

In der Osterr. hot. Zeitschrift 1909 Nr. 4 beschricb der Verfasser die oben

eru'ahnte neue Art. Beim Studium des Langenwachstums und des Geotropismus

derselben gelangte er zu folgenden Schliissen:

1. Langenwachstum der Fruchtkorperstiele. Es erfolgt durch

Streckung der Hyphenglieder ohne Einschaltung neuer Querwande. Der Turgor-

druck der wachsenden Region betragt 2,1—2,8 Atmospharen. Infolge der sehr

grofien Dehnbarkeit der Hyphenlangswande wird durch dicsen osmotischcn

Druck eine Membrandehnun" hervorgebracht, welche in der Zone des starksten

Langcnwachstums bis zu 66«/o betragen kann. An unversehrten Fruchtkorper-

stielen werden die inneren Rindenhyphen in ihrem Langcnwachstum zuriick-

gehalten. Die aufieren Rindenhyphen hangen in der Schnelligkeit ihres Langen-

wachstums von den inneren Rindenhyphen ab.

2. Bezughch des Geotropismus der Stiele: Zuerst sind die Frucht-

korperstiele ageotropisch. Im Stadium der Sporenreifc kommt das vertikale

Ende aller Fruchtkorperstiele und damit die Hutachse vertikal zu stehen. Die

Perzeption des Schwerkraftrcizes erfolgt in der Wachstumszone desselben. Dort

findet auch die geotropische Reaktion statt. Diese sowie die Perzeption er-

streckt sich auf die ganze Lange der Wachstumszone. Die Reaktionszeit ist

dcsto kurzer, jc weiter die Entwicklung des Fruchtkorpers fortschreitet. Die

geotropische Krummung macht sich in der Zone des starksten Langenwachstums

zuerst bemerkbar. Der Veriauf der Krummungen ist der gleiche wie bei den

negativen geotropischen Stengeln mit langer interkalarer Wachstumszone.

Matouschek (Wien).

Maire, R. Une espece europeenne peu connue du genre Podoscypha

Pat. (BresadoUna Brinkm., Craterella Karst. nee Pers.). (Ann. myc.

VII 1909, p. 426—431.) fig.

Thelephora undulata Fr. ist eine in Europa zwar weit verbreitete
,
aber

selten gefundene Art. Sie ist neuerdings von Hadot in den Vogesen gefunden

worden und gab dcm Verfasser Gelegenheit zu einer neuen Untersuchung. Der

Pilz gehort zu der Gattung Podoscypha Pat., die von Brinkmann spater als

BresadoUna bezeichnet wurde. Verfasser gibt eine ausfuhrUche Beschreibung

der Art, so dalS sie jetzt in Verbindung mit den Abbildungen uiedererkannt

werden kann. Lindau.

Migula, W. Kryptogamenflora. (Dir. Dr. Thomas Flora von

Deutschland, Osterreich und der Schweiz V—VII. Band.) Lief.

80—90. Gera (Friedrich von Zezschwitz) 1909—1910. Subskriptions-

preis der Lieferung M. 1.

Der Pilzteil der Migulaschen Kryptogamenflora ist durch das Erscheinen

der vodiegenden 11 Lieferungen wieder. rustig weiter gefordert worden. Da

das Interesse fiir die Pilze, besonders fiir die Krankheitserreger unter denselben,

sich von Jahr zu Jahr steigert und immer mehr jungere Krafte sich in den

Dienst der Mykologie und Phytopathologie stellen, so war das Erscheinen eines

verhaltnismafiig biMigen, die Pilze Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz

zusammenfasscnden W^erkes sehr erwunscht. Der bekannte Verlag lafit

nun in der Voraussicht, dafi gerade der Pilzteil des Werkes be-

sonders gesucht werden wird, diesen in starkerer Auflage als die

iibrigen Bande drucken und gibt, vielen Wunschen c ntspr echend,

denselben ausnahmsweise einzeln ab, d. h. also ohne dafi der

betreffende Abonnent sich verpflichten mufi, auch die iibrigen

Bande zu beziehen. Damit diirfte denn in der Tat vielen gedient sein.
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Die neu erschienenen Hcfte erithalten ein Paar Schlufiseiten der Phyco-

mycetes und einen Teil des Textes der III. Abteilung Basidiomycetes, und

zwar die 1. Unterabteilung Hemibasidii mit den Familien der Ustilaginaceen

und Tilletiaceen; ferner von der 2. Unterabteilung der Eubasidii die Reihe der

Protobasidiomyces mit der Klasse der Auriculariineae beginnend, einen Teil der

Ordnung der Uredinales, und zwar den grofiten Teil der Familie der Pucciniaceen.

Zum Zvveck der Auffindung der Arten hat der Verfasser bei den groCen Gattungen

analytische Schliissel ausgearbeitet, in welchen er besonders als Merlcmal das

Vorkommen auf der Nahrpffenze mit heranzieht. Es entspricht das auch voll-

kommen dem Zweck, vorausgesetzt, dafi der Schiller der Mykologic, wie es ja

wohl stets der Fall ist, ehe er sich diesem Gebiete zuwendete, sich gute Kennt-

nisse in der Phanerogamenflora wenigstens seines Heimatlandes erworben hat.

Die Diagnosen sind nicht iibermafiig lang gehalten, aber voUkommen geeignet,

auf die richtige Art zu fiihren, Bei der Ausarbeitung dieser durfte der Verfasser

auf mancherlei Irrtiimer, Druckfehler usw. gestofien sein, welche sich in man-

chen Werkcn finden, besonders diirften nicht selten die Mafiangaben der Sporen

einer Nachprufung vom Verfasser unterworfen und, wenn falsch, korrigiert

worden sein.

Von den den neuen Lieferungen beigegebenen 55 Tafein sind 26 in Bunt-

druck, die ubrigen in einfachem Schwarzdruck ausgefiihrt. Von ersteren be-

zieht sich eine Tafel auf Polyporaceen, 25 auf Agaricaceen. Auf den schwarzen

Tafein sind grofitenteils Sporen der Pucciniaceen dargestellt, nur eine davon

enthalt noch Darstellungen aus der Entwicklungsgeschichte der Entomophthora-

ceen und eine zweite Keimungszustande von Brandpilzsporen. Die etwas ein-

tonigen Tafein der Pucciniaceensporen waren nicht zu entbehren, da hier durch

die Abbildung eine eingehendere Beschreibung ersetzt werden mufite und durch

dieselbe die Sicherheit der Bestimmung begrundet wird. G. H.

Rehm, H. Die Clypeosphseriacese der deutschen Flora. (Ann. myc. VII

1909, p. 406—412.) — Die Microthyriacese der deutschen Flora

(I. c. p. 413—417).
Der Altmeister der Ascomycetenforschung setzt in diesen beiden Aufsatzen

seine Beschreibung der deutschen Pyrenomyceten fort. Zu den Clypeosphseriacese

gehoren Trabutia (mit 1 Art), Anthostomclla (16), Hypospila (5), darunter die ncue

Art H. bavarica, Clypeosphaeria (1), Linospora (6). Die Microthyriaceae umfassen

die Gattungen Asterula (3), Myiocopron (8), Trichothyrium (1), Asterella (3), Micro-

thyrium (10), Asterina (1), Seynesia (1), Micropeltis (1), G. Lindau.

Bitter, G. Ammoniak und Nitrate als Stickstoffquelle fiir Schimmel-

pilze. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXVII 1909, p. 582—588.)

Der Verfasser kommt am Schlufi zu folgender Zusammenfassung der ge-

wonnenen Resultate:

1. Das Ammoniak wird aus seinen INIineralsalzen von den Schimmelpilzen

desto besser aufgenommen, je schwiicher (also ungiftiger) die freiwerdende

Saure ist.

2. Die Entwicklung der Schimmelpilzc auf Nahrlosungen mit anorganischen

Ammonsalzen als N- Quelle steht in direktem Verhaltnis zu ihrer Widerstands-

fahigkeit gegenuber freien Sauren.

3. In bezug auf die Menge der dabei entbundenen Mineralsauren lassen

sich die Pilze in zwei Gruppen teilen: die deckenbildenden Pilze (Aspergillus

niger, Rhizopus nigricans) entbinden bedeutend mehr Saure, als fiir die Keimung

ihrer Sporen zulassig ist, die untergetaucht wachsenden (verschiedene Mucora-

ceen) eher weniger als dieser Grenzkonzentration entspricht.
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4. Die als „Nitratpilze" bezeichneten Aspergillus glaucus, Mucor racemosus
und Cladosporium herbarum entwickeln sich auf Kosten des Ammonstickstoffs
mindestens ebensogut, zum Teil sogar entschieden besser als auf Kosten des
NitratstickstofTs.

5. Die drei obengenannten Pilze besitzen dennoch eine stark ausgesprochene
Fahigkeit zur Nitratassimilation; schwacher ist dieselbe bei Aspergillus niger,

Botrytis cinerea und Pcnicillium-Arten, welche schon auf Ammonsulfat grOBcre
Ernten als auf Nitraten liefern, ausgebildet; eine dritte Gruppe endlich (Rhizopus
nigricans , Mucor Mucedo , Thamnidium elegans) verhalt sich den Nitraten

gegenuber ganz ablehnend. G. H.

SchafTnit, E. Biologische Beobachtungen iiber die Keimfahigkeit und
Keimung der Uredo- und Aecidiensporen der Getreideroste. (Ann.

myc. VII 1909, p. 509—523.) fig.

Uber die Keimung der Uredo- und Aecidiensporen der Rostpiize sind be-

reits viele Untersuchungen angestellt worden, weil man dadurch die Frage der

schnellen Ausbreitung des Rostes losen zu konnen glaubte. Da die Keimung
nur sehr ungleichmafSig erfolgte, so versuchte man die Bedingungen fcstzustellen^

unter denen eine moglichst reichliche Auskeimung vor sich geht. Abcr auch
diese Untersuchungen zcigten bald, dafi die Ursachen von den einzelnen Be-

obachtern in verschiedenen B^aktoren gesucht wurden. Kalte, mechanischer
Reiz und andcres sollten besondcrs giinstig auf die Auskeimung wirken.

Aus den Versuchen des Verfassers geht nun hervor, dafi das ausschlag-

gebende Moment der Reifezustand der Sporen ist. Als aufieres Kennzeichen fur die

vollige Ausreifung der Sporen hat die dunklere Farbe zu gelten , wahrend die

noch nicht voUig reifen Sporen heller gelb sind. Wenn solche dunkelgclbe

Sporen zu den Versuchen genommen wurden, so erhielt man immer gleichmai^ig

80—100o/(, keimender Sporen. Merkvvurdig ist nun, dafi dieses Reifestadium nur

im Zusammenhang mit dem Mycel erreicht werden kann. Sobald die Spore

erst einmal abgefallen ist, findet ein Nachreifen nicht mehr statt. Ausschlag-

gebend fiir die Reifung ist die Temperatur. Bei hoherer Sommertemperatur
wird ein schnelleres und vollkonimeneres Ausreifen stattfinden als bei kiihler

Witterun^.

Zum SchluG kommt er darauf, dafi er in den Lagern der Uredo und Aeci-

dien Diplosislarven gefunden hat. Er schliefit daraus , dafi diese Diptcren im-

stande sind, die Sporen zu iibertragen. Nahere Mitteilungen stellt Verfasser in

Aussicht. G. Lindau.

Spegazzini
, C. Mycetes argentinenses IV. (Annales del Museo

Nacional de Buenos Aires XIX 1909, p. 257—458.) fig.

In diesem neuen umfangreichen Beitrag zur Pilzfiora Argentinlcns behandelt

Verfasser 712 Pilze, die meist aus der Umgebung von Buenos Aires stammen.

Unter diesen ist eine grofie Zahl von neuen Arten, die Verfasser ausfiihrlich

beschreibt und zum Teil abbildet. Es ist nicht moglich. alle diese neuen Arten

aufzufiihren. Ich will deshalb nur die neuen Gattungen nennen. Micromastia

(Perisporiac.), Paracapnodium (Perisporiac), Phseophomatospora (Spha^riac),

Pseudodiaporthe (Sphasriac), Oraniella (Spha;riac.), Venturiella (Sph^riac),

Leucothyrium (Sphseriac), Pleomelogramma (Sphaeriac), Copranophilus (Hypo-

creac), Calyptronectria (Hypocreac), Dothideovalsa (Dothidcac), Coscinopeltis

(Microthyriac). G. Lindau.

Stevens, F. L and Hall, J. G. Variation of fungi due to environment.

(Bot. Gaz. XLVIII 1909, p. 1—30.) fig.
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SobaJd ein Pilz in Kultur geno:rmen wird, tritt sofort seine Variabilitat in

die Erscheinung, die sich als besonders von der Umgebung abhangig darstellt.

Einige dieser Eintiusse auf die Ausbildung des* Pilzes haben Verfasser genauer
untersucht und sind dabei zu interessanten Resultaten gekommen.

1. Dichte der Aussaat der Sporen aufiert sich sehr verschieden bei
den untersuchten Arten. So bringt Septoria lycopersici bei dunner Aussaat
normale Pykniden, bei dichter dagegcn nur Konidienbuschel am Mycel hervor.
Vielfach vvcchselt die Farbung, das aufiere Aussehen der Kolonien u. a.

2. Die Zonenbildung des Mycels ist nur eine Funktion der verschiedenen
Dichtigkeit der Mycelzweige, nicht aber von Licht, Nahrung usvv. Bei Asco-
chyta chrysanthemi kommen die Zonen dadurch zustande, dafi immer eine reich
verzweigte Zone des Mycels mit einer unverzweigten abwechselt.

3. Die chemischeZusammensetzung des Nahrbodens ist von grofier
Bedeutung, weil sie in erster Linie Anlafi zu morphologischen wie biologischen
Variationen gibt. Da jeder einzelne Piiz ein verschiedenes Bild darbietet, so
gehe ich auf diesen Abschnitt nicht naher ein.

4. Das Licht beeinflufit das Langenvvachstum' nicht oder wenig, dagegen
scheint es die Pyknidenbildung zu unterdriicken.

In einem weiteren Kapitel sprechen dann die Verfasser von unbekannten
Ursachen, welche die Pyknidenbildungen becinflussen. Besonders wichtig ist

die Variabilitat der Sporen, welche fur die Bestimmung einer Art das vorlaufig
sicherste Mittel abgeben. Die Arbeit bietet keinen rechten Abschlufi, sondern
will nur fiir die angefuhrten Punkte einiges Material bringen. G. Lindau.

Zellner, Julius. Zur Chemie der hoheren Pilze IV. Mitteilung: Uber
Maltosen und glykosidspaltende Fermente. (Sitzungsber. d. Kais.
Akademie d. Wiss., math.-naturw. Klasse, CXVIII. Bd., 7, Heft,

Jahrg. 1909, Abt. lib, p. 439-446.)
1, Verfasser untcrsuchte zuerst Poly porus fomentarius und igniarius

Es fand kraftige Hydrolyse der Maltose statt. Bei Arten der Gattungen Ar-
millaria, Hypboloma, Dsedalea, Trametes fand Verfasser auch stets, dafi

die Pilzpraparate, die zum Teil schon recht geraume Zeit gelegen hatten, stets
Maltose aufwiesen. Die Arten waren Holzbewohner.

2, Verfasser fand in Trametes suaveolens undPolyporus igniarius
ein Ferment, das Salicin spaltet. Da Sigmund nachgewiesen hatte, dafi in

Weiden und Pappeln ein Ferment enthalten sei, das wohl Salicin, aber nicht
andere Glykoside spaltet und daher als ein vom Emulsin verschiedenes Enzym
zu betrachten ist, so w^ar fur Verfasser die Frage naheliegend, zu ermittcln,
ob das von ihm beobachtcte salicinspaltende Ferment der oben genannteri zwei
auf Weiden so haufigen Pilze nicht etwa der Salikase der Weidenbaume oder
aber dem Emulsin in seiner Wirkung analog ist. Es ergab sich bei Trametes
suaveolens wohl eine selektive "Wirkungsweise des Enzyms, da Salicin am
leichtesten abgebaut wird, jedoch werden auch die anderen Glykoside ± leicht
gespalten. Das Analoge ergab das Studium des Poiy porus 'pinicola; das
Enzym wirkte sehr leicht auf Koniferin ein, doch wurden die anderen Glykoside
(z. B. Askulin) auch hydrolytisch gespalten. Die glykosidspaltenden Fermente
des Tr. suaveolens und des Pol. pinicola sind in ihrer Wirkungsweise dem
Emulsin analog, da alle diese Fermente nicht auf Phloridzin einwirken. Die
Identitat dieser Enzyme halt Verfasser aber fiir unwahrscheinlich. Bei Pol.
igniarius und bei dem von Bourguelot untersuchten Polyporus sulfureus
ist das Vorhandensein eines emulsinartigen Fermentes aus biochemischen
Griinden begreiflich, da ein solcher vaganter Pilz in die Lage kommt, aus den
verschiedenen W^irtpflanzen auch verschiedene Glykoside aufzunehmen. Es ist
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auch sichergestellt worden, dafi das glykosidspaltende Enzym der weiden-

bewohnenden Pilze von demjenigen der Weidenbaume selbst verschieden ist.

Matouschek (Wien).

Zikes, Heinrich. Uber eine den Luftstickstoff assimilierende Hefe.

Torula Wiesneri. (Anzeiger d. Kais. Akademie der Wiss. in Wien
1909, Nr. 10, p. 125—126.)

Auf Lorbecrblattern fand Verfasser die genannte neue Art. In reincr

Glukoselosung bindet sie pro Gramm aufgenommenen Zuckers etwa 2,3—2,4 mg
Stickstoff der Luft. Sehr bedeutend steigt die N-Bindung dann, wenn die

Hefe auf der Obcrflache von fast N-freiem Glukoseagar geziichtet wird; sie

erreicht mit ihren 3,1% der Hefetrockensubstanz fast den N-Gehalt normal

ernahrter Prefihefe am Schlusse einer Garung (= 3,9 o/o N). — Torula
Wiesneri bildet in der Kultur keine Asci. Matouschek (Wien).

Zahlbruckner, A. Lichenes in Ergebnisse der botanischen Expedition

der K. Ak. d.Wiss. nach Siidbrasilien 1901. (Denkschr. d. math.-nat.

KI. d. K. Ak. d.Wiss. Wien LXXXIII 1909, p. 89- 211.) 5 tab.

Wer in dieser umfangreichen und mit prachtigen buntenTafeln geschmuckten

Arbeit nur eine Aufzahlung der Ausbeute der siidbrasilianischen Expedition

vermutete, der findet sich angenchm enttauscht, wenn er den Inhalt nahcr

studiert Dafi natiirlich die gesammelten Flechten die Hauptsaohe bei der

Bearbeitung bleiben, versteht sich von selbst, aber was Verfasser sonst noch

hinzugetan hat, das hebt die Arbeit weit iiber den Rahmen einer floristischen

Aufzahlung hinaus.

Bei der Bestimmung der Flechten handelte es sich in erster Linie urn eine

Vergleichung mit den Originalexemplaren von Krempelhuber und Miiller-Ar-

goviensis. Krempelhubers Originale, die in Miinchen niedergelegt sind, hat

Verfasser an Ort und Stelle studieren konnen, das Mullersche Herbar virurde

ihm durch Herj-n Barbey zugangig gemacht. Die Nachuntersuchung dieser

Originale hat vieles Neue zum Vorschein gebracht, das nicht eng zum Thema
gehort. Besonders wertvoll ist die Bearbeitung der Graphideen Krempelhubers,

die dadurch erst eine richtige Beleuchtung erfahren. Fiir spatere Forschcr

werden diese Kapitel ein wertvolles Material bieten. Zahlreich finden sich

iiberall solche kritischen Bemerkungen eingestreut, ein naheres Eingehen darauf

ist nicht moglich.

Dancben ist dann Verfasser bestrebt, auf Grund der gewonnenen Resultate

unsere Kenntnisse der einzelnen Gattungen zu vertiefen, indcm er manche Be-

obachtung systematischer oder morphologischer Art einflicht. Von besonderem

Wert sind abcr zwei Kapitel, die sich mit den Arten von Parmelia und Usnea

beschaftigen. Beide Gattungen bieten systematisch grofie Schwierigkeiten, und

namentlich Usnea befindet sich in einem Wirrwar, so dafi die Ubersicht immer

mehr verloren gcht, wenn nicht eingegriffen wird. Deshalb verdient es grofie

Anerkennung, wenn Verfasser eine Anordnung der brasilianischen Arten von

Parmelia in Form eines Schliissels gibt. Dadurch wird es endlich mogUch, eine

Parmelia richtig unterzubringen. Bei der Zerstreutheit der Literatur war es

bisher nur dem Fachmanne moglich, sich einigermaficn zurecht zu finden. Durch

Zahlbruckners Arbeit wird jetzt endlich eine solide Basis fur die Abgrenzung

der Sektionen und Arten geschaffen.

Noch dankenswerter sind aber seine Ausfiihrungen bei Usnea. Nachdem

Steiner schon fruher versucht hattc, Sektionen zu bilden, nimmt Verfasser diesen

Versuch wieder auf und baut die Steinerschen Angaben wciter aus. Er unter-

scheidet nach dem Bau des Markes 4 Reihen:

Hedwiz'ta Band L. ^
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1. Leptinae. Markstrang ^/4 bis 1/5 der Thallusdicke erreichend,

2. Mesin^. Markstrang ca. ^/g der Thallusdicke erreichend,

3. Pachynse. Markstrang ^/j und mehr der Thallusdicke erreichend,

4. Excavatse. Markstrang bald von innen aus ^ rChrig werdcnd.

Diese Einteilung mag auf den ersten Blick etwas unklar erscheinen, weil

die Merkmale nicht scharf ausgepragt sind. Wer aber sich haufiger mit Usnea-

arten beschiiftigt hat, der weifi, dafi die Dicke des Markstranges sehr konstant

ist. Jedenfalls laftt sich mit Hilfe dieses Merkmals einigermafien Ordnung

schaffen, so dafi spatere Beobachter darauf weiter bauen konnen. In Form
einer Tabelle hat Verfasser die brasilianischen Arten genauer umschrieben, so

dafi sie jetzt leichter erkennbar werden. Die Hauptschwierigkeit bei dieser

Gattung besteht in der Feststellung, ob man eine wirkliche Art oder nur eine

Form vor sich hat. Hier steht der Forschung noch ein weites Feld offen.

Die Eearbeitung umfafit 297 Arten, unter denen fast 70 a]s neue Arten

und Varietaten beschrieben werden. Als neue Gattung der Heppiaceen wird

Neoheppia aufgestellt. Lindau.

Herzog, Th. Beitrage zur Laubmoosflora von Bolivien. (Beihefte zum
Botan. Centralblatt XXVI, 2. Abt. 1909, p. 45—102. Mit Taf. I—III

u. 16 Abbild. im Text.)

ijber bolivianische Laubmoose war bis jetzt sehr wenig bckannt.

C. INIuller Hal. bearbeitete in seinem „Prodromus Bryologia: Bolivianae Firenze

1897" die Funde von d'Orbigny, Rusby, Mandon und Germain und zahlt

zwar schon 216 Arten auf, zu welchen noch 116 zum Teil unsicherc Arten aus

Mandons Sammlung kommen, die aber von W. P, Schimper nur „nomina
nuda" erhielten, und ferner 5 von E. G. Br it ton neu beschriebene Spezies.

R. S. Williams wies dann fiir das Gebiet drei neue Gattungcn und zahlreiche

neue Arten nach , aber dennoch war zu erwarten , dal5 die Laubmoose in

manchen Teilen Boliviens noch eine bedeutendere RoUe spielen wiirden. Das
ist nun auch durch die Reise des Verfassers festgestellt worden. Derselbe er-

forschte nicht nur die friiher allein von den genannten Sammlern besuchten

Gebirgslander der Cordillere, sondern auch den Osten des Landes, die Ebenen
und Mittelgebirge der Provinzen Chiquitos und Velasco, die, bisher bryologisch

voUig unbekannt, nicht besonders reich an Arten, durch die floristische Ver-

wandtschaft mit der Hylsea einerseits und dem siidbrasilianischen Bergland

andererseits ausgezeichnet sind.

Der erste Teil der Abhandlung enthalt die Diagnosen von drei neuen

Gattungcn (Polymerodon, Simplicidens und \VolIn3'"a) mit je einer Art und ferner

noch 70 Arten friiher bekannter Gattungcn. Es wurde uns hier zu weit fiihren,

diese zahlreichen neuen Formen mit Namen aufzuzahlen,

Im zweiten Teil gibt der Verfasser einen tjberblick iiber die Laubmoos-
flora des bereisten Gebietes. Derselbe sammelte insgesamt 322 Arten. Er stellt

die Namen der in den Ebenen von Chiquitos, in den Waldebenen des Rio Blanco,

urn Santiago de Chiquitos, im Gebiet des Cerro Amboro, im Tal des Rio Paracti

bei Incacorral gesammelten Moose zusammen, macht Bemerkungen iiber die

bereisten Gebiete und wirft einen Blick auf die regionale Verteilung der Elemente

in den Cordillerengegenden und kommt zu dem Schlufi, dafi die sudamerika-

nischen Cordilleren, insbesondere ihre Hochregion mit zu den an merkwiirdigen

endemischen Typen reichsten Gebieten der Erdc gehoren, und gibt zur Ver-

anschaulichuntr der Verbreitung der endemischen und besonders bezcichnenden

Gattungen, jedoch unter Ausschlufi von Siidclnle und Patagoniens, eine Tabelle

derselben.
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Auf den 3 guten Tafeln sind die Vertreter der 3 neuen Gattungcn und

in den Textfiguren Habitusbilder oder analytische Figuren besonders charakte-

ristischer neuer Arten wiedergegeben.

Die Abhandlung muft als ein sehr wertvoUer Beitrag zur Kenntnis der

siidamerikanischen ^loosflora bczeichnet werden. G. H.

Massalongo, C. Le specie italiane dei generi Acolea Dmrt. e Marsu-

pella Dmrt. Monografia. (Atti d. R. Istituto Veneto di scienze,

lettere ed arti 1909—1910. LXIX. Parte Ila, p. 109—150.) Venezia

(C. Ferrari) 1909.

Die Gattungen Gymnomitrium Cda., fur die der Verfasser den jungeren

Namen Acolea Dmrt. vorzieht, und Marsupella Dmrt. sind bekanntlich rein

kiinstliche auf das Fehlen des Perianthiums (bei Gymnomitrium) und das Vor-

handensein eines solchen (bei Marsupella) begrundet. Beziiglich der vegetativen

Organe kehren in beiden Gattungen zwei analoge Formengruppen wieder. Es

ware daher vielleicht zweckmafSig, beide Gattungen zu vereinigen, also auf das

Vorhandensein oder Fehlen des Perianthiums keinen generischen Wert zu legen,

Oder doch beide Gattungen in anderer Weise zu begrenzen, wie das Brotherus

in Engler und Prantls Pflanzenfam. I 3, p. 78 vorgeschlagen hat. Der Verfasser

der vorliegenden Abhandlung tritt jedoch fiir die Beibehaltung beider Genera

ein und hat uber die italienischen Arten derselben genaue Untersuchungen an-

gestellt. Er gibt eingehende Gattungscharakteristik, synoptische Schliissel zur

Bestimmung der einzelnen Arten, genaue Synonymik derselben, eingehende Be-

schreibungen und die ihm bisher bekannt gewordenen Fundorte. Von Acolea

zilhlt er 6 und von MasupcUa 11 Arten auf, zu welchen letzteren vielleicht noch

drei weitere Arten in Zukunft hinzukommen werden, deren Vorkommen in

Italien aber bisher noch nicht nachgewiesen worden ist. G. H.

SchifTner, V. Lebermoose aus Ungarn und Siebenbiirgen (Magyarorszagi

majmohok). (Mag. Bot. Lapok. Ung. Bot. Blatter 1909, p. 24—33.)

Die in deutscher und ungarischer Sprache gedruckte Abhandlung cnthalt

die Ergebnisse der Untersuchung einer kleinen Sammlung von Lebermoosen,

welche der Verfasser von Dr. Gyorffy zur Bearbeitung erhielt. Es werden

42 Lebermoose aufgezahlt, die meist von Fundorten herstammen, die bisher

bryologisch nicht bekannt waren. Einige wenige Arten sind darunter, deren

Vorkommen in den betreffenden neu und auch sonst von allgemeinem Interesse

ist und die hier namhaft gemacht sein mogen: NcesieWa carnica (Mass.) Schiffn.,

Bucegia romanica Radian, Pellia Fabbroniana Raddi mit einer neuen Var, pelve-

tioides Schiffn. und Lophozia quadriloba (Lindb.) Evans. G. H.

Schreiber, Hans. Die Moore Vorarlbergs und des Furstentums

Liechtenstein in naturwissenschaftlicher und technischer Beziehung.

1 Karte, 20 Tafeln, 88 Textfig. Staab 1910. Verlag des Deutsch-

Osterr. Moorvereines in Staab, Bohmen. VIII und 177 p. Quart.

Vor uns lie^t der 1. Band der im Auftrag und mit Unterstutzung des

k. k. Ackerbauministeriums gemachten Mooraufnahmen. Als Basis dienten die

vom Verein ausgefuhrten Erhebungen. Im technischen Teile sind die vom

Herausgeber an andercn Orten (namentlich in der Osterreichischcn Moorzeit-

schriftj'^veroffentlichtcn eigenen Abhandlungen des Verfassers herangczogen,

im naturwissenschaftlichen Tei! ist die seit drei Jahren in den Berichten

der Moorkulturstation Sebastiansberg vom Herausgeber veroffentlichte Moor-

und Torfeintciiung zugrunde gelegt und durch das Tatsachenmateria! der Er-

hebungen begrundet. — Die in der Literatur verzeichneten Vorarbeiten smd
2*
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recht geringe, so dafi zuerst iiberhaupt eine Moorkarte der genannten zwei
Gebiete entworfen werden mufite. Sehr interessant sind die prachtvollen grofien

Aufnahmen der Moore, die in jeder Beziehung uncrreicht dastehen und die es

verdienen, fiir Unterrichtszwecke an Schulen jeder Art, auch der Hochschulen,
vergrofiert zu werden, um im Buchhandel zu erscheinen. Nennen wir die Titel

dieser nach Photographien hergestellten Tafeln: Moorbildung auf der Aim am
Silbertaier Winterjochel (2000 m), Moos am Zainisjoche (1850 m), Moos am
Gaisbiihel bei I.ech (1750 m), Moos Burstegg bei Lech (1700 m), Alpino-Erio-

phoretum-Ried bei Thiiringen, 600 m [reizend], Scirpetum-Moos bei Krumbach
(725 m), Callunetum-Moos (ebenda, 720 m), Typhetum-Ried nach Entfernung des
Moostorfes bei Doren (650 m), Sibirico-Iridetum-Ried bei Tisis, 440 m [wohl einzig

in dieser Art], Molinetum-Ried mit Esche bei Koblach [A40 m), Ackerried
(Kiirbis, Bohne, ebenda), Brenntorfgewinnung in Vorarlberg, Torftrocknung im
Koblacher Ried (440 m), Schilftorf im Schilfried, ebenda, Schollenstander im
Ried bei Haselstauden in der Rheinebene, Torfstich im Schnifiser Ried (600 m).

Dazu kommen Profilaufnahmen von 12 Mooren, ausgefuhrt durch W. von Esch-
wege und L. Blerhinger und solche, die von der k. k. Rheinbauleitung aus-

gefiihrt wurden. — Im naturwisscnschaftlichen Teil interessieren uns die

Tabellen, welche sich mit den einzelnen Mooren, fast 109 an der Zahl, deren
Gesamtausdehnung in lia gemessen 2946,8 betragt, befassen. DieMoose dieser

Moore bearbeitete der Referent. Es sind mehrere Arten und Abarten neu fur Vorarl-

berg. Material von Professor J. Blumrich (Bregenz) konnte mit benutzt werden.
Die Gefaftpfianzen der Moore sind vom Herausgeber selbst bearbeitet und das

Verzeichnis ist ein wichtiger Baustein zur Verbreitung dieser Pflanzen in den
beiden Kronlandern. Viele interessante Notizen sind dabei eingeflochten. Leit-

pfianzen werden besondcrs genannt. Sehr ausfuhrUch werden behandelt: Die
Entstehung der Moore und die Einteilung nach der Bildungsstatte, und zwar
Mulden-, TaU, Talstufen-, Hang-, Kammoore, Folgende Torfgattungen werden
erliiutert: Leber-, Sumpf-, Rasen-, Weiftmoos-, Blaumoos-, Reiser-, Waldtorf.
Besondere Sorgfalt widmete Verfasser der scharfen Definition der Moorarten;
Moser, Rieder, Brucher, Riedmoser, anmooriger Boden. Dieser Teil ist fiir

Moorstudien sehr wichtig, da er von dem Praktiker herstammt. Nach einer

Schilderung des Tierlebens im Moor und dem Nachweise, dafi der Mensch in

den Moorgegenden in der Bronzezeit gelebt hat, geht der Verfasser zu dem
technischen Teil iiber. Zum Schlusse der Arbeit werden in 63 Bildern typischc

Leitpfianzen der Moore der obengenannten Gebiete in Schwarzdruck ab-
gebildet. — Wir empfehlen die Arbeit dem genauesten Studium. Sic ist eine

eigenartige Arbeit, wie solche bisher noch nicht veroffenthcht wurden, und wir

konnen sehr neugierig sein auf den zweiten Band: die Moore von Salzburg,
der in 2 bis 3 Jahren erscheinen diirfte. In diesem Kronlandc werden, wie die

bisherigen Untersuchungen ergaben, noch mehr neue und vollig unbekannte
Gesichtspunkte erschlossen werden, welche jedenfalls auch den Geographen
und Geologen interessieren mussen

.

Matouschek (Wien).

BrUChmann, H. Ober Selaginella Preissiana Spring. (Flora C [1910],

p. 288-295.)

Der Verfasser stellt in dieser kleinen Abhandlung fest, dafi auch diese

kleine eigenartige Form den durch seine Selaginellen-Studien ermittelten Gesetz-
mafiigkeiten in der Anordnung und dem Aufbau der Organe, also dem Ver-
zweigungsschema der Selaginellen im wesentlichen entspricht. Er konnte bei

seinen Untersuchungen aufier Herbarmaterial auch Alkoholmaterial, welches
K. Goebel in Westaustralien gesammelt hatte, benutzen. Man findet in der
kleinen Abhandlung wichtige Angaben uber das Prothallium, den Autbau dor
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Keimpflanze und der alteren Pflanze, das Scheitelwachstum der Sprosse, die

Verzvveigungen derselben, den Bau derselben und die Anatomie und Morphologie
der Blatter, Wurzeltrager und Wurzeln. Der Verfasser schliefit mit folgenden

Schlufibetrachtungen: „S. Preissiana ist eine recht charakteristische xerophile

Pflanzenform, welche mit deutlichcn Schutzmitteln gegen unnotigen Wasserverlust
versehen ist. Dieis lassen die Umbildung des zweiten Gabelastes zu einem im
Boden wachsendcn Rhizome, die gedrangte Stellung der kurzen, eiligst zu Ahren
auswachsenden Sprosse mit schmallanzettliche'n ganzrandigen Blattern erkennen.
Auch das Wachstum der Organe des Pflanzchens ohne Scheitelzelle, das stark

kutikularisierte Hautsystem an den aufrechten Sprossen, dem Rhizom und den
Wurzeltriigern sind Merkmale dafur. Endlich diirfte die rhizoidlose Pilzwurzel

dies andeuten, welche, wo sie auftritt, nach Stahl Zeugnis fur einen in ihrem
Haushalte sparsamen Wasserverbrauch ablegt. Bemerken will ich schliefSlich

noch, daft sich Starke nur in den Schliefizellen der Spaltoffnungen vorfindet,

wahrend S. spinulosa mit ebenfalls rhizoidloser Pilzwurzel nach Stahl keine

Spur von Starke erkennen lafit" G. H.

Christ, H. Primitiae Florae Costaricensis Pteridophyta. (Bull, de la

Societe Bot. de Geneve, 2"^- ser. I [1909] Nr. 5, p. 216-236.)

Der Verfasser erhielt von C. Werckle und durch Goldschmidt (Geisa)

und Rosenstock (Gotha) von C. B r a d e gesammelte Pteridophyten aus

Costarica und zahlt dieselben in der vorliegendcn Abhandlung auf. Unter

denselben befinden sich viele neue, und zwar: Hymenophyllum tablaziense,

Trichomanes Bradei, Polypodium (Xiphopteris) limula, P. sublongipes, P. also-

philicolum, P. anetioides, P. subareolatum, P. nephrolepioides. P. (?) Brunei

C. "Werckle, Elaphoglossum dcmissum, E. conspersum, E. palmense, E. cordi-

gerum, E. costaricense, Dryopteris (Lastrea decrescens) ilUcita, Dr. (Lastrea

decrescens) Bradei, Pteris navarrensis, Odontosoria gymnogrammoides Christ, O.

guatemalensis, Costaricia n. gen. mit der Art C. Werckleana, Adiantum

palmense, Ad. caryotideum, Oleandra Bradei, Alsophila ochroleuca, Cyathea

reticulata C. Werckle, Hemitelia (Cnemidaria) mutica, Danaea carillensis D.

pterorachis, D. sp, (ohne Namen), Lycopodium tortile, L. Pittieri und L. lini-

folium L. var. subaristata, liberall, wo kein anderer angegeben ist, mit dem
Autor Christ. Zu alteren Arten werden meist die friiheren Beschreibungen

erganzende Bemerkungen gemacht. S. 222 erwahnt der Verfasser auch Elapho-

glossum Hnguaeforme Hieron. in Engl. Jahrb. v. 34 (1904) p. 542. Dicser Name
ist von mir durch den Namen E. glossophyllum Hieron. Hedwigia v. 44 (1905)

p. 180 ersetzt worden , weii es bereits ein E. linguiforme (Cav.) Moore Ind. (1857)

p. 11 syn, Acrostichum Cav. Anal, Hist. Nat. I (1799) p. 103, Descr. (1802) p. 238,

gab. Auch in Christensens Index ist der Name E. linguiforme Hieron.

bereits durch E. glossophyllum Hieron. ersetzt. Christ beschreibt ferner ein

Elaphoglossum cordigerum und zitiert zu diesem als Synonym E. lineare (Fie.)

Moore var. Klotzschii (Moritz) Hieron. in Engl. Jahrb. v. 34 p. 552, zu dem ich

an dieserStelie auch den Mori tz schen Manuskriptnamen Acrostichum Klotzschii

als Synonym hinzugefiigt habe. Wenn also Christ die von mir als Varietat

betrachtete Form als Art au^stellen wolite, so hatte derselbe ihr den Namen
Elaphoglossum Klotzschii (Moritz) geben miissen, da der Name Acrostichum

Klotzschii Moritz dadurch, dafi ich denselben am angegebenen Orte erwahne,'

rite publiziert ist. Ferner mochte ich mir noch eine Bemerkung gestatten, die

sich auf die neue Gattung Costaricia bezieht. Dieselbe ist auf vollig sterile

Exemplare hin aufgestellt und ihre Stellung im System ist daher auch eine ganz

zweifeihafte, Es schcint mir sehr gewagt, auf so mangelhaftes Material

hin neue Arten, geschweige gar eine neue Gattung aufzustellcn. Das solltc
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besser vermieden werden, um die ohnehin schwer belastete Pteridophytenlitcratur

nicht noch mehr zu verwirren. G. H.

Christ, H. Filices novas chinenses. (Not. Syst. I 1909, p. 33—58.)
Der Verfasser erhielt durch Professor Lecomte eine Sammlung chinesischer

Pteridophyten, die hauptsachlich vom Missionar F. Ducloux bei Yunnansen
gesammelt worden sind. Letzterer sendete seinerseits eine weitere Sammlung,
die von seinen Kollegen und Schylern in der Provinz Yunnan gemacht worden
warcn. Es sind hauptsachlich diese Sammlungen, welche der Verfasser in der

vorUegenden Schrift bearbeitet hat. In derselben werden 50 Arten aufgefiihrt,

darunter eine verhaltnismaCig grofie Anzahl neuer Arten und Varietaten, und
zwar /folgende: Polypodium trifidum Don var. catadroma, P. (Goniophlebium)
Meyi, P. (Goniophlebium) Duclouxii, Polystichum yunnanense, P. longipaleatum,

P. Henryi, Cyrtomium falcatum PresI var.mutica, Dryopteris (Nephrodium) sinica,

Dr. Eberhardtii Christ var. glabrata, Dr. (Nephr.) repentula Clarke mscr. Dr. graci-

lescens Bl. var. chinensis und var. Duclouxii, Dr. subramosa, Dr. (sect. Filixmas)
basisora, Woodsia indusiosa, Dipiazium viridissimum, D. calogramma, Athyrium
drepanopterum (Kze.) Ai. Br. var. brevicaudata (Bak. mscr. sub Polypodio), var.

funebris und var. decomposita, Athyrium fissum, Ath. pachysorum, Ath. Filixfemina
Roth var.paleosa, Stenochlsena Henryi, Adiantum lunulatumBurm. var. subjunonica,
Pteris plumbea, Pteris Esquiolii, Cheilanthes mysorensis Wall. var. Giraldi,

Ch. Grevilleoides, Onychium cryptogrammoides , Microlepia tenera, M. Mat-
thewii, Gymnopteris bipinnata, Trichomanes .Matthewii Dryopteris tenuicula
Matthew et Christ, Elaphoglossum austro-sinicum Matthew et Christ, Poly-
podium Silvestrii, samtlich mit dem Autor Christ, wo nicht ein anderer beigefugt.
AufSer diesen zahlreichen neuen Arten und Varietaten finden sich folgende
neue Namen und Namenskombinationen: Polystichum Faberi (syn. P. carvifolium
Bak. non Kunze = P. omeiense C. Chr. non Christ), Aspidium yunnanense (Bak.)

(syn. Nephrodium yunnanense Bak.), Dryopteris xylodes (Kunze) (syn. Aspidium
xylodes Kunze, Dr. ochtodes (Kunze) (syn. Aspidium ochtodes Kunze), Dr. sub-
F :cera (syn. Aspidium lacerum var. otusa Christ). Bei den alteren Arten, welche
noch in der Abhandlung erwahnt werden, finden sich die friaheren Beschreibungen
erganzende Notizen. Die Abhandlung bringt wieder den Beweis, dafi der
Reichtum Chinas an neuen Pteridophyten- Formen noch lange nicht erschopft ist.

G. H.

Filices novas cambodgenses, (Not. Syst. I 1909, p. 58— 59.)
Der Verfasser beschreibt zwei neue Lindsaya-Arten : L. cambodgensis und

L. Eouillodii; beide wurden von Bouillod in Kambodscha gesammelt. G. H.

Krasser, Fridolin. Die Diagnosen der von Dionysius Stur in der

obertriadischen Flora der Lunzerschichten als Marattiaceen-Arten
unterschiedenen Fame. (Sitzungsber. d.Kais. Akad. d. Wiss. in V^^ien

1909. Bd. CXVIII, 1./2. Heft. Abt. 1, p. 13—43.)
Eine griindliche Arbeit, die aufgebaut ist auf den Notizen aus dem Nach-

lasse Sturs und auf den Originalen. Sie ergibt folgendes Bild der Marattia-
ceen am genannten Fundorte in N.-Osterreich:

Subordo: Senftenbergias Stur.,

Genus: Coniopteris Brongn. Schenk emend, (mit 1 Art),

Subordo: Acrostichiformes Stur.,

Genus: Speiiocarpus St. n. gen. (mit 4 Arten),

Subordo: Hawiese Stur.,

Genus; Oligocarpia Goepp. (mit 3 Arten),

Subordo: Asterotheceae Stur.,
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Genus: Asterotheca Presl (mit 1 Art),

Subordo: DisplazitEc Stun,

Genus: Bernoullia Heer. (mit 1 Art),

Subordo: Danaeae PresL,

Genus: Pseudodanaeopsis Font., Krasser emend, (mit 2 Arten),

Subordo: Ta^niopteridese Stur.,

Genus: Macrotaeniopteris Schimp.

«) Macrotseniopterides verse Krasser (3 Arten),

^) M. pterophylliformes Krasser (2 Arten).

Von den 17 in der Abhandlung diagnostizierten Arten sind heute noch

10 neu und nur aus Lunz bekannt. Alle Marattiaceen dieser Flora gehoren

ausgestorbenen Gattungen an, die aber durch die Sporangienmerkmale als natiir-

liche Genera auch im Sinne der Systematik der rezenten Marattiaceen gelten

miissen. Die Marattiaceenflora der Keuperzeit, soweit sie in den Lunzerschichten

erhalten ist, zeigt also einc ganz betrachtliche Differenzierung: 7 Gattungen

mit 17 Arten. Matouschek (Wien).

Kummerle, J. B. A Ceterach genusz uj faja. Species nova generis

Ceterach. (Botanikai Kozl. 1909 evi 6- fuzet. 1910, p. 286— 290,

und Beiblatt 1909, Heft 6, p. 75.)

Der Verfasser fand in dem Herbar des British Museum ein von Lord

Phillips im Somaliland gesammeltes Exemplar einer unbeschriebenen Ceterach-

Art, die er G. Phillipsianum benannte. Dieselbe fand sich auch im Kew-Her-

barium (aus Sokotra und Abyssinien von verschiedenen Sammlern) und auch

im Berliner Herbar (aus Sokotra) vor. Der Verfasser gibt im ungarischen

Text einc lateinische Diagnose der neuen Art , vergleicht sie mit den andcrn

Ceterach-Arten und geht auf die Synonymie. das Exsikkatcnverzeichnis und die

geographische Verbreitung derselben ein. In bezug auf letztere bestatigt die

neue Art die Ansicht Englers, dafi die Vegetation Abyssiniens durch die vielen

gemeinschaftlichen Endemismen und Charakterpflanzen mit der des Somalilandes

verwandt ist. ^' ^'

Rosenstock, E. Filices novae V. (Fedde, Repertorium VII 1909,

p. 145—150.)
Der Verfasser beschreibt folgende neue Arten :

Asplenium tcnuiculum

(Neu-Caledonien), Dryopteris Rimbachii (Ecuador), Polypodium trichiatum (Ecua-

dor) , Elaphoglossum palorense (Ecuador) und Cyclophorus Winkleri (West-

Sumatra). ^' ^•

Filices Spruceanse adhuc nondum descriptse in Herbario Rolandi

Bonapartii Principis asservatse. (Fedde, Repertorium VII [1909],

p, 289-310.)
Der Verfasser erhielt vom Prinzen Roland Bonaparte etwa 500 Nummcrn

von Spruce gesammeltcr Fame, die zum kleineren Teil aus dem Amazonas-

gebiet, zum grofieren aus dem ostlichen Peru und aus Ecuador stammen, zur

Bestimmung und Bearbeitung. Aufier bereits friiher von Hooker, Baker und

anderen Autoren publizierten Nummern fanden sich in der Sammlung auch

noch nicht veroffentUchte vor und darunter auch eine Anzahl neuer Arten,

die bisher weder benannt noch beschrieben wordcn sind, oder von Hooker

seinerzeit gewissen Sammelorten zugezahlt worden sind, von diesen aber so

weit abweichen, dafi sie nach heutiger Auffassung als selbstandige Arten oder

Varietaten betrachtet werden musscn. Diese neueh Formcn werden nun m
der vorliegenden Abhandlung eingehend in lateinischer Sprache beschrieben

und in deutschen Bemerkungen auf die Verwandtschaft derselben mit anderen
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Arten hingewiesen und auf die Unterschiede von diesen oder auch, wo es sich

um Varietaten handelt, auf die von der Hauptform aufmerksam gemacht. Es sind

dies folgende neue Arten und Varietaten: Cyathea Bonapartii (Ecuador), Alsophila

canelensis (Ecuador), A. tarapotensis (Peru), Trichomanes diaphanum H. B. K.

var. subalata (Ecuador), Pteris grandifolia L. var. Campanae (Peru), Pteris Sprucei

(Ecuador), Blechnum (Lomaria) Floresii (Sod.) C. Chr. var. Spruceana (Ecuador),

Asplenium canelense (Ecuador), Diplazium Rcemerianum (Kze.) PresI var. brevi-

folia (Ecuador"), D. Bombonasae (Ecuador), D, Shepherd! (Spreng.) Presl var.

prolifera (Peru), D. Bonapartii (Peru), D. tarapotense (Peru), D. subobtusum
(Ecuador), D. expansum Willd. var. Spruceana (Ecuador), Polystichum Bonapartii

(Ecuador), Dryopteris macrotis (Hook.), O. Ktze. var. nephrodioides (Peru), Dr.

deversa (Kze.) var. tarapotensis (Peruj, Dr. peruviana (Peru), Dr. lugubriformis

(Peru), Dr. biformata (Peru), Dr. bauiensis (Ecuador), Dr. cKca (Ecuador), Dr.

canelensis (Ecuador), Dr. Bonapartii (Ecuador), Dr. parasitica (L.) O. Ktze. var.

glanduligera, Dr. asterothrix (Peru), Dr. ancyriothrix (Ecuador), Polypodium
subflabclliforme (Ecuador) und var. minor (Ecuador) P. tunguraguse (Ecuador),

P. subandinum Sod. var. biserialis (Ecuador), P. loriceum L. var. obscura

(Ecuador) und var. squamuligera (Ecuador), P. Bonapartii (Ecuador), Elapho-

glossum Preslianum (Fee) Christ var. arbuscula (Ecuador), E. Bonapartii (Ecuador)

und Dan£ea elliptica J. Sm. var. crispula (Peru). G. H.

Bubak, F. Eine neue Ustilaginee der Mohrenhirse. (Mitteil. botan.

Inst, landw. Ac. Tabor in Ztschr. f. d. landw. Versnchswes. in

Osterreich 1910, p. 53—56.) Fig.

In.Bulgarien beobachtete Verfasser auf der Mohrenhirse eine neue Ustila-

ginee, Ustilago bulgarica, welche mit U. cruenta verwandt ist, sich aber dadurch

unterscheidet, dafi die Rispen verbildet warden und an dem Blutensticle

Schwielen entstchen. Auch die Sporen zeigen einige kleine Unterschiede.

G. Lindau.

Docters van Leeuwen-Reignvaan, J. und W. Kleinere cecidiologische

Mitteilungen: I. Eine von der Sesiide Aegeria iiniformis Snellen

an Commelina communis L. verursachte Stengelgalle. (Ber. d.

Deutsch. Bot. Gesellsch. XXVII [1909], p. 572—581. Mit 6 Text-

figuren.)

Die Verfasser haben seit einiger Zeit ihren Aufenthalt auf Java genommen
und beschiiftigen sich mit den dort vorkommenden Gallen. Da tiber tropische

Gallen sehr wenig bekannt ist, so ist es sehr anzuerkennen, da6 die Verfasser

sich gerade diesem Studium zugewendet haben. Bei denselben werden sich

wichtige biologische Resultate sowohl in bezug auf Zoologie wie auf Botanik

ergeben, die wir mit Freuden als Bereicherung der Wissenschaft begrufien

werden. Die erste Mitteilung bringt die genaue Schilderung einer Schmetterlings-

galle, die von einer Sesiide Aegeria uniformis Snellen an Commelina communis
L, verursacht wird. Die Verfasser schildern im ersten Kapitel die Lebensweise

des Gallentieres, im zweiten die Anatomic und Entwicklung der Galle, im

Schlufikapitel stellen sie dann Vergleiche mit dem Aufbau und der Entwicklung

anderer bekannter, aber ahnlicher Markgallen an und kommen schliefiUch zu

folgendcn Ergebnissen:

1. Die Gaile von Commelina communis L. wird von einer Sesiiden-Raupe

(Aegeria uniformis Snellen) bewohnt.

2. Die Galle bildet eine nach einer willkiirUchen Seite stark vorspringende

Schwellung, die hauptsachlich aus ParenchymzeUen besteht.
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3. Bei der Entwicklung wird die Bastfaserscheide, die im normalen Stengel

gut entwickelt ist, an einer Stella durchbrochen und riickt allmahlich an den
weniger geschwoUenen Teil der Galle. Das Kollenchym ist nur an dieser Seite

entwickelt.

4. Es entsteht ein dichtes Flechtwerk von akzessorischen Gefafibiindeln,

die im Niihrgewebe endigen und deren Endabschnitte nur aus Phloemzellen

bestehen. Dieses Netzwerk wird zum grofiten Teil von der Larve verzehrt.

5. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Lepidopterengallen entwickelt

sich bei dieser Galle eine Scheide von Steinzellen. G. H.

Kock, Gustav. Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge unserer

gebrauchlichsten ZicrstraucherundZierpflanzenund ihreBekampfung.
«*

(Landes-Amtsblatt des Erzherzogtums Osterreich unter der Enns

1907 Nr. 23/24, 1908 Nr. 2, 3, 4. 56 Seiten des Separatum. 8^.

9 Textfig.)

Geben wir ein Beispiel der Anordnung: ConvaUaria. Ptianzliche Schad-

linge, und zwar Aecidium Convallariae Schum., Septoria-, Spha^rella- und Phylla-

chora-Arten, als Ursache von Flecken, grauer Schimmel. Tierische Schadlinge,

und zwar Cordylora albipes Fl. (Fliege), deren Larve in den Blattern miniert.

Naturlich werden die Schadlinge ausfiihrlich besprochen. Die Wirtspflanzen

sind alphabetisch geordnet. Die praktischen Bekampfungsmittel werden am
Schlusse der recht verwendbaren Schrift noch zusammengefafit. Die Abhandlung

ist auch in „Zeitschrift fur Gartner und Gartnerfreunde", V. Jahrg. 1909, ab-

gedruckt. Matouschek (Wien),

— Unsere gegenwartigen Kenntnisse uber die BlattroUkrankheit der

Kartoffel. Mit 3 Textfig. (Monatsh. f. Landwirtsch. 1909. Wien.

10 Seiten des Separatabdruckes.)

Uns interessieren folgende Fakta:

1. Es ist leider vorlaufig unmoglich, gesunde Knollen von kranken zu unter-

scheiden. Man sei vorsichtig bei Anpreisungen von „gesunden" Knollen seitens

der Handler. Bekampfungsmittel kann man jetzt noch nicht angeben.

2. Die von Appel angegebenen Merkmale fur die Krankheit sind nicht

konstant. Beispiele , auch beziiglich des Aussehens der Mutterknolle, werden

zahlreich angefiihrt.

3. Infektionsversuche in Topfen und auch im Freilande mit Rcinkulturen

des Pilzes, mit Originalkulturen des Erregers des ..dryroot" (Fusarium oxy-

sporum) und mit Fus. Solani und Schachtii fielen negativ aus, mochtc

man Knollen oder Stengel impfen.

4. Anbauvcrsuche mit 3 Sorten ergaben verschiedenc Resultate. Stark

litt die Sorte Up to date. Bei blattrollkranken Stauden von Magnum bonum

waren die Mutterknollcn fast immer gut erhalten, bei den anderen Sorten nicht.

Weichc Knollen, die vielleicht auf die Bakterienringkrankheit zuriickzuiuhren

sind, ergab die Sorte Prof. Wohltmann.
5. Verfasser halt daran fest, dafi die eingangs genannte Krankheit in ihrem

ersten Anfange eine parasitare Erkrankung ist, die durch das Saatgut und durch

verseuchte Boden (Westfalen) iibertragbar ist. Matouschek (Wien).

Raciborski, M. Azalea pontica im Sandomierer Walde und ihre

Parasiten (Bulletin de racaddmie des sciences de Cracovie, Classe

des scienc. math, et nat. 1909, p. 385-391.) Mit 2 Textfig.

Das genannte Gebiet Galiziens liegt vom nachstcn Standortc der klcm-

asiatischen und kaukasischen Azalea pontica, namlich dem wolhymschcn Ge-
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5 sc^ deu "f
'

r
'^"/«^"- '"" das amerikanische Exobasidium

^eben daesen Gallen treten sporentragende Flecken eines Exobasid iums auf

b.ldcnde und die letztere (gallenlose) Form zusammengehoren und dafi die

der Blatter bedingt smd. An der Blattflache zwischen den dickercn Nerven

uachsende Galle an die Nerven gebunden ware. Matouscliek (Wien).

^'^W Die Arve in der Schweiz. Ein Beitrag zur Waldgeschichte
und Waldwirtschaft der Schweizer Alpen. (Neue Denkschriften
der Schweizer. Naturforsch. Gesellschaft Bd. 46 Zurich 1909Bd 40. 455 pp. Mit 2 Karten, 19 Spezialkarten und 9 Tafeln.)

in dial". Prhttl^."
"" '-' ^^^^"'^ ,.Sch.digungen und Feinde der Arve.^

en,ofindlfch'''Drf ".

'""' ^^aturkrafte. Gegen B'rost ist die Arve recht

drnLuftzutntf fr.""o^'
schadigend durch sein Gewicht und behindertden Luft^utntt so dafi die Pflanzen ersticken. Der Wind erzeugt Kipplage

ISl^dieRtdTTr'
^^^^-'^g^'^'-^ -'-det die St.mme und Ite undzerstaubt die R nde. In Lavvinenzugen entsteiien oft durch friiiizeitiges Abbreclien

le™' 'm :
""'

'Z'""
'^-'"-'^-'-^'g^ Entwicklung des Astwerkes Pseudo-legarven. Murgange sind stets schadlich. Die Trockenheit des Bodens bedingteine ^-esentl,che Beeintrachtigung der jahrlichen Zuwachsverhaltnisse- sie i!

P ri'n vleTz^":'^ ^^Z"-";"'' "^'^^^'^'•S- In Pfl-zenschulen hab^n d e

fe"L":L:ffe2t\tten'
''' '"'' -g^^-^'^-er Boden von bindig-

und indiSe';'z""'B"H:Lt?eT^tr'N"«T '"",' ^-,^^--^- ^^irekte

Weideviehl n„rrh W k ,? J
Nul3chensammler

,
Scliaden durch das

chef Tetrao beS ^'''^''"'
t""^

'

S"urus, Nucifraga, Garrulus verzehren Nu<5-chen^ Tetrao beiCt Knospen ab. Verbifi erzeugt Cervus. xXiifichen verzehren

nsektrn "es T' ''"^ ^"^^'^"^' "''' ^"'^^^ """ ^^^'^'^ "-'«• Durch

3 HalbSfllr n ?^"/'"'""V
"^^'^

'

' ^ikrolepidopteren, 3 Hautfliigler,

au7e'„ ifann^k . r 'i^";/''''''^"
S'^"^" angegeben. Verfasser konnte sichaui em Manusknpt C. Kellers stiitzen. Durch Pflanzen: Von den Disco-

dinren'l To^'d" pT'""""
' ""'''"' ^°" ^^" ^y-nomyceten 4, von den Ur:.

e "Thn 'noch 1q" ^f^ZT \ "°" ^'^" ^""^^ ™P<=^'"«« 2. P. A. Saccardo

vorkommen n ^"""T I'
"'' '^" ""^ auf abgestorbeoen Teilen der Arvevorkommen Der verheerendste Pilz ist Lophoder miun, Pinastri (Schrad

)

Setn^Hoth""' ^^^f
'^"^-"•^'^'^^'— gt- Trametes Pinitin fstock-

krtkheif H K
™' Parasiticum v. Tub. erzeugt eine Keimlings-krankheit. Hexen besen wurden nur einmal beobachtet.

Matouschek (Wien).

Schorstein, J. 1st Polypoms radiatus Sow. ein Parasit.? (Osterr
Forst- u. Jagdzeit. 1909, n. 46, 2 pp.)

^

Rostrup hatte Polyporus radiatus fur einen gefahrlichen Parasiten der Wald-baume Danemarks erklart. Verfasser hat den Pifz, der bei Wien r cht Mufig st
'

B.- ^:'ltt r^'"'
'^""'' ^'- "'-^>^ "-^->-- daB der Pilz auft^nd':'

G. Lindau.
Das sommergefallte Holz. (Osterr. Forst- u. Jagdzeit. 1909. n. 42,3 pp.) Fig.
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Im Friihjahr gefalltes Holz soil vom Hausschwamm leichter infiziert werden,

als Herbstholz. Dagegen erhoben zahlreiche Forscher Einspruch, aber nicmandem

gelang ein rechter Beweis, da die Sporen nicht kcimcn wollten. Verfasser hat

nun auf im Mai gefalltem Fichten- und Tannenholz eine iippige Keimung der

Sporen erzielt. Damit ist freilich nicht bewiesen, ob das Friihlingsholz fiir die

Auskeimung gunstiger ist als das Herbstholz. G. Lindau.

Stevens, F. L and Hall, J. G, Carnation alternariose. (Bot. Gaz.XLVII

1909, p. 409-413.) Fig.

Die Nelken zeigcn auf den Bliittern Flecke, bisweilen auch an den Stengeln,

besonders an den Knoten. Die Flecke sind rein weifi und haben in der Mitte

ein reichliches, dunkles Mycel. Die nahere Untersuchung ergab das Vorhanden-

sein einer Alternaria (A. dianthi n. sp.), deren Mycel interzellular wuchert und

die Konidientrager zu den Spaltoffnungen ins Freie sendet. Aus den Infektions-

versuchen geht hervor, dafi die vervvundete Pflanzc sich leicht infizieren lafit,

darretren die unverwundete nur in feuchter Atmosphare. G. Lindau.
&~c>

Tavares, J. S. Note sur rOidium quercinum Thuem. (Broteria VIII

1909. Seria botanica p. 78.)

1878 wurde der Pilz in Portugal (bei Coimbra auf Quercus racemosa)

bemerkt. Seit 1908 tritt er im Norden des Landes auch aufQu. pedunculata,

lusitanica, Tozza auf. Der weiCc Flaum bedeckt auch die Blattunterseite.

In Baumschulen wirkt der Pilz furchtbar; alteren Biiumen wird er schwcrlich

ernsthaften Schaden bringen. Er greift auf Baume anderer Art in der Umgebung

liber, z. B. auf Pyrus communis, auf welchen er aber nicht gut gedeiht.

Als gutes Mittel empfiehlt Verfasser das Schwefeln der Blatter. Verfasser gibt

gcnau die Fundorte des Oidiums an. Matouschek (Wien).

Zach, F. Uber den in den Wurzelknollchen von Ela;agnus angusti-

folia und Alnus glutinosa lebendcn Fadenpilz. (Sitzungsber. d.

Kais. Akad. d. Wiss., math.-naturw. Kl., Bd. 117, Abt. 1 1909,

p. 973—983.) Mit 1 Doppeltaf.

Der in den genannten Pflanzen lebende Pilz ist gleichcr Art, und zwar ein

echter Hyphomycet {Schinzia Alni Wor., Frankia subtilis Brunch.). Die

Pilzklumpen werden in den Zellen vielfach verandert; neben ihnen existiercn

E xkretkorper von gelblich-braunlicher Farbung, hornartig. Die Fadenknauel

des Pilzes werden vom Plasma der Wirtszelle vcrdaut. Die von Shibata er-

wahnten „Sekretkorperchen" sah Verfasser nie. Matouschek (Wien).

Studie iiber Phagocytose in den Wurzelknollchen der Cycadeen.

(Osterr. botan. Zeitschr. LX, Jahrg., 1910 Wien, Nr. 2, p. 49-55.)

Mit 1 Tafel.

Die grofie Ahnlichkeit der Cycas-Knol Ichen (von Cycas revoluta

spcziell) mit den Wurzelknollchen von Alnus, Fix agnus,Sempervivumusw.

und die groCe Gleichformigkeit der in alien diesen Fallen sich abspielenden

phagocytischen Prozesse konnten dazu fiihren, dafi bei Cycas erne ahnhche

Symbiose vorliege wie bei den genannten Pflanzen. Doch das ganzhche Fehlen

der Exkretkorper in den jugendlichen Geweben und Organen sowie das gelegcnt-

lich nur bezirksweise Auftreten der Infektion sagen deutUch. dafi der Pilz nicht

als Erreaer der Knollchen betrachtet werden darf und auch nicht als Symbiont,

sondern als Parasit, der gelegentlich altere. durch Stoffwechselprodukte ge-

schwachte Gevvebspartien angreift, worauf die Zelle durch Phagocytose rcagicrt

Es gibt aber hier nicht eigene hierzu bestimmte Phagocyten (wie z. B. N. Bernard



(28)

bei Orchidanembryonen hervorhebt), sondern es erscheint jede Rindenzelle mit

der Fahigkeit ausgerustet, gegebenenfalls als Phagocyt in Aktion trcten zu

konnen. — In den Knoilchen der genannten Cycas-Art (und wohl manch anderer

Cycadcen) kommen braune Korper vor, die eben als Exkretkorper zu deuten

sind und deren Bildung der Verfasser genau verfolgen konnte. Die Knoilchen

treten an den nahe der Erdoberflache gelegenen Wurzeln auf oder an solchen»

die sich iiber die Erde emporgchoben haben. Der Hyphomycet konnte nach-

gewiesen werden. Die Anabaena fand Verfasser nicht vor beiDioon edule,

Macrozamia Denisoni, Eucephalartos Hildebrandtii, Cerato-
zamia robusta und mexicana. Matouschek (Wien).

B. Neue Literatur.

Zusammengestellt von E. Nitardy.

L AUgemeines und Vermischtes.

Aschenson, P. Nachruf auf O. Hoffmann. — Zusatz zu dem Nachruf auf

A. Barndwitz. (Verb. Bot. Ver. Brdbg. LI 1909, p. [153]— [160].)

Bonnet, E. Maurice- Augustin Gomont 1839—1909. (Bull. Soc. Bot. France

LVI 1909, p. 440—450.)

Borgesen, F. Kolderup Rosenvinge, L. et Nordstedt, O, Motion au

Congrcs international de Botanique a Bruxelles 1910. (Bot. Tidsskr. XXIX
1909, p. 320—325.)

Cox, Ch. F. Charles Darwin and the Mutation Theory. (Ann. N.Y.Acad.
Sc. XVIII 1909, p. 431—451). — See also p. (32).

Cruchet, P. Excursion botanique a Gletich et du Gries les 6., 7., 8. aout 1907.

Catalogue des recoltes crypto-amiques. (Bull. Murith. XXXV 1909, p. 42—48.)

De Toni. G. B. Henri van Heurck. Obituary. (Journ. R. Micr. Soc, 1909,

p. 555—557.)

Englen, A. und PrantI, K. Die nattirlichen Pflanzenfamilien , Lfg. 238—240.

Register zu Teil I. Leipzig (W. Engeiniann) 1909, p. 1—242.

Fischer, E. Gustav Otth, ein Bernischer Pilzforscher 1S06—1874. Mit

Bildnis. (Mitt. Natf. Ges. Bern 1908, p. 91—122.)

Franc6, R. H. Das Reaktionsvermogen der Ptlanze. (Scientia VI 1909, Bo-

logna, 14 pp.)

Fritel, P. H. Revision de la flore fossile des Gres Ypresiens du bassin de

Paris. Suite. Fig. (Journ. de Bot. XXII 1909, p. 101—112.)

Gallardo, A. La division de la cellule, phenomene bipolaire de caractcre

Electro -colloidal. Fig, (Arch. Entw. Mech. Org. XXVIII 1909, p. 125—156.)

Gibbs, L. S, A Contribution to the Montane Flora of Fiji. With 7 plates

and fig. Conclusion. (Journ, Linn. Soc. XXXIX 1909, p. 137—213.)

Grimme, A, Die Flora des Kreises Melsungen. (Abh. Ber. Ver. Natk. Cassel

LII 1909, p. 7—170; Bryophyta et Pteridophyta p. 59—76.)

Gulniep, Ph. et Maine, R. Rapport sur les excursions de la Soci^t^ botanique

de France en Lorraine, juillet-aout 1908. Spermaphytes, Pteridophytes et

Champignons. (Bull. Soc. Bot. France LV 1909, p. LXXXIX-CLI.)
Haberlandt, G. Physiologische Pflanzenanatomie. 4. Aufl. Fig. Leipzig

(W. Engelmann) 1909, gr.-8«. Preis geb. M. 22.—.

— Die Sinnesorgane der Pflanzen. Fig, (Sonderabdruck aus dem obigen Wcrk.)

Leipzig (W. Engelmann) 1909, gr.-8» Preis geh. M. 2.—.
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Halliburton, W. D. Chemistry of the Cell Nucleus. (Science Progr. 1909,

p, 194—212.)

Harshbergep, J. W. The Plant Formations of the Nockamixon Rocks, Pennsyl-

vania. Fig. (Bull. Torn Bot. Club XXXVI 1909, p. 651—673.)

Herbarium. Organ zur Forderung des Austausches wissenschaftlicher Exsic-

catensammlungcn I 1909, p. 101—108, Leipzig (Th. O. Weigel), 80.

Herzog. Th. Nachruf auf A. Geheeb. (Verh. Bot. Ver. Brdbg. LI 1909, p. [150].)

Jaap, O. Zur Flora von Gliicksburg. (Schr. Natw. Ver. Schl.-Holst. XIV 1909,

p. 296—319.)

Just. Botanischer Jahresbericht, hrsg. v. Fr. Fedde. XXXVI (1908), 1. Abt.,

Heft 3. Pilze (Schlufi). Algen (excl. Bacillariaceen). Geschichte der Botanik

1908. Morphologic der Gewebe (Anatomic) 1908, p. 321—480. — XXXVI (1908),

2. Abt., Heft 1. Agrikultur, jMooskuItur, Forstbotanik und Hortikultur. All-

gemeine Pflanzengeographie und Pflanzengeographie aulSereuropaischer

Lander, p. 1—160. — XXXV (1907), 3. Abt., Heft 1. Novorum generum,

specierum, varictatum formarumque Siphonogamarum Index, p. 1—238. —
XXXVI (1908), 1. Abt., Heft 2. Pilze (ohne die Schizomyceten und Flechten),

p. 161—320 — Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1909, gr.-8^

Klocken. A. Emil Christian Hansen. IMit Portrat. (Cbl. Bakt. 2, XXV
1909, p. 1—8.)

Kolkwitz. R. Nachruf auf M. Marsson. (Verh. Bot. Ver. Brdbg. LI 1909,

p. [160]—[167].)

Kotte, J. Einige neue Falle von Nebensymbiose. Mit 3 Tafeln u. Fig. Dissert.

Jena 1909, 24 pp. (Cbl. Bakt. 2, XXIV 1909, p. 74—93.)

Latsy, J. P. Vortrage iiber botanische Stammesgeschichte. 2 Bande. Mit

383 Abb. Jena (G. Fischer) 1907—1909. Preis M. 20.— und 24.—

Magnus, P. Emil Christian Hansen f- Nachruf. (Natw. Rundschau

XXIV 1909.)

Pilger, R. Verzeichnis der auf der Expedition (Koch-Grunberg, Zwei

Jahre unter den Indianern, Bd. 11) gesammelten Pflanzen. — Berlin 1910,

p. 360—362.

RolU J. Adalbert Geheeb. Mit Bildnis. (Allg. Bot. Ztschr. XV 1909,

p. 165—167.)

Romep, J. Siebenbiirgisch-sachsische Charakterkopfe III. Johannes Hcd-

wig, der Linn^ der Moose. Mit Portrat. (Die Karpathen I 1908,. p. 522—531.)

— Aus dem Leben eines Mikroskopikers der Linneschen Zeit. Fine historische

Studie. Mit Portrat. (Mikrokosmos 11 1909, p. 91-97.) Behandelt gleichfalls

das Leben Hedwigs.

Ruttner, F. Uber die Anwendung von Filtration und Centrifugicrung bei den

planktologischen Arbeiten an den Lunzer Seen. (Int. Rev. Hydrobiol Hydrogr.

II 1909, p. 174—181.)

Saccando, P. A. Da quale anno debba conainciare la validita della

nomenclatura scientifica dalle crittogame ? (Bull. Soc. Bot. Ital. 1909 p. 167—191.)

Salmon. E. C. Notes on the Flora of Sussex III. (Journ. of Bot. XLVII

1909, p. 91—97.)

SchifTner, V. Uber die Grenzen der Descendenzlehre und Systematik. (Verh.

K. K. Zool. Bot. Ges. LIX 1909, p. 345—363.)

Stone, G. E. Influence of Electricity on Microorganisms. Fig. (Bot. Gaz.

XLVIII 1909, p. 359—380.)

Tuzson, J. tJber einige Pflanzen der ungarischen Flora und dcren Vervvandte.

(Bot. Kozl. VIII 1910, p. [65]—[74].)

Unsere Welt lUustrierte Monatsschritt zur Forderung der Naturerkenntnjs,

hrsg. vom Keplerbund. Bd. I. Godesberg 1909. Preis pro Jahrg. M. 4.80.
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II. Myxomyceten.
4

Molliard, M. Une nouvelle Plasniodiophoree, parasite du Triglochin palusfre
Linn. (Bull. Soh. Bot. France 4, VIII 1909, p. 23—25.)

Nieuwiand, J. A. The Name Stemonitis a Svnonyme. (Midi. Natur 11909,
p. 65—68.)

Torrend, C. Sur une nouvelle espcce de myxomycete : Arcyria annulifera
List, et Torr. (Bull. Soc. Port. So. Nat. II 1909, p. 212—213.)

III. Schizophyten.

Anonymus. Minute Forms of Life in the Soil. (Agr. News Barbados VIII
1909, p. 331.)

Ambroz, A. Entwicklungscyklus des Bacillus nitri n. sp., ais Beitrag zur Cyto-
logic der Bakterien. Mit 2 Tafeln. (Cbl. Bakt. 1, LI 1909, p. 193—226.)

Barthel, Chn. Obligat anaerobe Bakterien in Milch und Molkereiprodukten I.

(Cbl. Bakt. 2, XXVI 1910, p. 1—47.)

Beijepinck, M. W. und Minkman. D. C. J. Bildung und Verbrauch von Stick-
oxydul durch Bakterien. Mit Tafel u. Fig. (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 30-69.)

Billiard, G. Complement a la note sur une bacterie productrice de couleur
verte. (Bull. Soc. Bot. France LVI 1909, p. 556—563.)

Bormans, A. Sul valore battericida di alcuni nuovi disinfettanti. (Riv. Igiene
San. Publ. XX 1909, p. 422—436, 455—463.)

Clegg, M.T. Some Experiments on the Cultivation of Bacillus Lepr^. (Philipp.
Journ. Sc. IV. 1909.)

Clements, F. E. and Shantz, H. Le R. A New Genus of Bluegreen Algse
(Eucapsis alpina). With plate. (Minn. Bot Stud. IV 1909, p. 133—135.)

Conn, H.J. Future Methods of Soil Bacteriological Investigations. (Cbl Bakt 2,
XXV 1909, p. 454—457.)

Czapek, F. Zur Kenntnis der Stoffu-echscI-Anpassungen bei Bakterien. Sac-
charophobie und Saccharophilie. (Festschr. F. H. Chiari 1909, H pp.)

Ditthorn, Fp. und Lurssen, A. Untersuchungen liber die Durchlassigkeit des
Bodens fur Bakterien. (Gesundh. Ing. XXXII. 1909, p. 681—686.)

Domic et Daire. Contribution a I'etude de la sterilisation par les rayons
ultra -violets. (Compt. Rend. Acad. Sc. CIL 1909, p. 354—356.)

Ellis, D. A Contribution to our Knowledge of the Thread -bacteria II. With
plate and iig. (Cbk Bakt. 2, XXVI 1910, p. 321—329.)

— Outlines of Bacteriology. London (Longmans, Green & Co.) 1909, 262 pp.
Price M. 7.—.

Eisenberg, Ph, Wcitere Untersuchungen uber Betteinschliisse bci Bakterien.
(Cbi. Bakt. 1, LI 1909, p. 115—121.)

Eyre. J. The Pathogenesis of Micrococcus melitensis. (Proc. R. Soc Edinb.
XXIX 1909, p. 537-581.)

Federolf. Uber den Nachweis des Bacterium Coli im Wasser durch die
Fallungsmethode. (Arch. Hyg. LXX 1909, p. 311-330.)

Feilitzen, Hj. v. Neue Impfversuche zu blauen Lupinen auf neukultiviertem
Hochmoorboden mit Nitrobakterinc, Nitragin und Impferde. Fig. (Cbl Bakt. 2,

XXVI 1910, p. 345—352.)

Ferni, C. Uber die Einwirkung verschiedener Antiseptica auf die Entwicklung
von Schizo-, Actino-, BJasto- und Hyphomyceten. (Desinfektion TI 1909,

p. 361—382.)

Fischer, H. Zur Methodik der Bakterienzahlung. (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909,
p. 457—459.)
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Fred, E. B. Report of the Assistance Bacteriologist. Fig. (Ann. Rep. 1908

Virginia Agr. Exp. Stat. 1909, p. 25—26.)

— Assimilation of Nitrogen by Different Strains of Bacillus radicola in the Ab-
sence of the Host Plant. Fig. (1. c, p. 132—134.)

Fuhrmann, F. Die Geifieln von Spirillum volutans. Mit 4 Tafeln u. Fig. (Cbl.

Bakt. 2, XXV 1909, p. 129—161.) »
'

Hastings, E. G. and Hammer, B. W. The Occurrence and Distribution of

Organisms similar to B. bulgaricus of Yogurt. (CbL Bakt. 2,, XXV 1909,

p. 419—426.)

Hastings, E, G. and Hoffmann, C. Bacterial Content of the Milk of Individual

Animals. (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 465—470.)

HuB, H. Zur Charakteristik einer neuen aus sterilisierter Dosenmilch isoliertcn

Bakterie, Plectridium novum. (Arb. Versuchsstat. Molkereiw. Kiel 1909.)

— Pseudomonas Cowardi, cine Pigment bildende Bakterie. (Cbl. Bakt. 2, XXV
1909, p. 402—406.)

Jager, H. Die Bakteriologie des tiiglichen Lebens. Mit 4 Tafeln u. Fig.

Hamburg (Vofi) 1909, 620 pp. Preis 8.— M.

Kersten, H. E. tJber einen neuen siiure- und alkoholfesten Erdbacillus, nebst

kurzen Bemerkungen iiber die zu seiner Isolierung angewandte Methode.

(Cbl. Bakt. 1 LI 1909, p. 494—497.)

Keyes, Fr, G. The Gas Production of Bacillus Coli. Fig. (Journ. Med. Re-

search XXI 1909, p. 69—82.)

KiBkalt und Hartmann, Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie. 2. Auti.

Tell I: Bakteriologie. Fig. Jena (G. Fischer) 1909. Preis 2.50 M.

Koch, A. und Pettit, H. Ober den verschiedenen Verlauf der Denitrifikation

im Boden und in Flussigkeiten. (Cbl. Bakt. 2, XXVI 1910, p. 335—345.)

Koch, R. Etudes bactcriologiques sur le M^ningocoque. Paris 1909, 172 pp.

Kolkwitz, R. Schizomycetes in „Kryptogamenflora der Mark Brandenburg".

Bd. V, Heft 1, p. 1—186. Fig. Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1909.

K6ck,G. Bakterien als Pflanzenschadlinge. (Monatsh. Landw.XI 1909, p.247—251.)

KpupfF, E. de. Quelques remarques sur des bactdries at^robes, fixant I'azote

libre de i'atmosphere dans les tropiques. (Cbl. Bakt. 2, XXVI 1910, p. 54—56.)

Kpzemieniewski, S. Beitrag zur Kenntnis der chemischen Vorgtinge bei der

Assimilation des elementaren StickstofFs durch Azotobacter und Radiobacter.

(Dtsch. Landw. Presse XXXVI 1909, p. 533.)

KOster, E. Untcrsuchungen iiber Phenostat und seine keimtotende Wirkung.

(Cbl. Bakt. 1, L 1909, p. 233—241.)

Laubenhelmer, K. Phenol und seine Derivate als Desinfektionsmittel. Wicn

(Urban & Schwarzenberg) 1909, 156 pp.

Lebedew, A. J. Uber die Assimilation des Kohlenstoffes bei Wasscrstoff

oxydierenden Bakterien. Vorl. Mitt. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909,

p. 598—603.)

Lipman, J. G. and Brown, P. E. Media for the Quantitative Estimation of

Soil Bacteria. (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 447—454.)

Mend, E. Die Bakterienkerne und die „Cloisons transversalcs" Guilliermond.

(Arch. Protistenk. XVI 1909, p. 62—70.)

Nestler, A. Zur Kenntnis der Lebensdauer der Bakterien. (Ber. Dtsch. Bot.

Ges. XXVIII 1910, p. 7—16.)

Perotti, R. Uber den biochemischen Kreislauf der Phosphorsiiure im Acker-

boden. (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 409-419.)

Petri. L. Untersuchungcn iiber die Darmbaktericn der Olivcnflicge. Fig.

fCbl. Bakt. 2, XXVI 1910, p. 357-367.)
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Pringsheim, H. Neuere Untersuchungen uber Bodenbakteriologie und die den
Luftstickstoff assimilierenden Bakterien I. (Med. Klin. V 1909, p. 1489-1491.)

Reichert, K. Uber die Sichtbarmachung der Geifieln und die Geifielbewegung
der Bakterien. Fig. (Cbl. Bakt. 1, LI 1909, p. 14—94.)

Revis, C. The Stability of the Physiological Properties of Coliform Organisms
{Cbl. Bakt. 2,'XXVI 1910, p. 161-178.)

Russ. Ch. The Electrical Reactions of certain Bacteria, and an Application
in the detection of Tubercle BacilH in Urine by means of an Electric Current
Fig. (Proc. R. Soc, Bot. LXXXI 1909, p. 314-322.)

Russell, W. Sur la coloration d'une piece d'eau par une bacteriacde. (Bull.
Soc. Bot. France LVI 1909, p. 564—566.)

Sauerbeck, E, Kapselbildung und Infektiositat der Bakterien. (Ztschr Hycr
Infekt Krkh. LXIII 1909, p. 313-318.)

Schwarz. E. H. L, The Organisms of the Soil. (Science Progr. 1909, p. 150—160.)
Sevenin, S. A. Uber die Bakterienflora einiger Bodenportionen aus dem fernen
Norden (Obdorsk und Halbinsel Jaural). (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 470—479.)

— Zur Frage der Zersetzung von salpetersauren Salzen durch Bakterien III.

(1. c, p. 479—492.)

Spitta, E. J. und MulJer, A. Beitrage zur Frage des Wachstums und der
quantitativen Bestimmung von Bakterien 'an der Obcrfiache von Nahrboden.
Mit Tafel. (Arb. K. Gesundh. Amt XXXIII 1909, p, 145—182.)

Stevens. F. L. and Withers, W. A. Studies in Soil Bacteriology III. Con-
cerning methods for determination of nitrifying and ammonifying powers.
(Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 64-80.)

Taddei, D. Beitrag zum Studium der Morphologie des Streptococcus. Fig.
(Cbl. Bakt. 1, L 1909, p. 561—571.)

ThonI, J. und Allemann, O. Uber das Vorkommen von gefarbten, makro-
skopischen Bakterienkolonien in Emmenthaler Kasen. Mit Tafel. (Cbl. Bakt. 2,

XXV 1909, p. 8—30.)

TakahashI, T. Studies on the Microorganisms of „Tanezu" (Japanese vinegar
ferment). With plate. (Journ. Coll. Agr. Tokyo I 1909, p. 103—134.)

— A Preliminary Note on the Varieties of Aspergillus Oryz^. (1. c, p. 137—140.)
Vahle, C. Vergleichende Untersuchungen uber die Myxobacteriaceen und

Bacteriaceen, sowie die Rhodobacteriaceen und Spirillaceen. Mit 2 Tafeln.
(Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 178-260.)

Vuillemin, P. Valeur morphologique et biologique des tubercules radicaux des
leguminenses. (Bull. Soc. Sc. Nancy X 1909, p. 30—45.)

West, G, S. and Griffiths, B. M. Hillhousia mirabilis, a Giant Sulphur Bacteria.
With plate. (Proc. R. Soc. London LXXXI 1909, p. 398—405.)

Withe, B. and Avery, O. T. Observations on certain Lactic Acid Bacteria of
the so-called Bulgaricus Type. With 2 plates and fig. (Cbl. Bakt. 2, XXV
1909, p. 161—178.)

+

IV. Algen.
Anonymus. On the Quantitative Distribution of the Plancton. (Bot. Mag.
Tokyo XXIIl 1909, p. 433.) In Japanese.

Abshagen, G. Das Phytoplankton des Greifswalder Boddens. Mit 2 Tafeln.
Greifswald 1909, 100 pp.

Anderson, H. A. The Alg^ of the Ithaca Marshes. (Science 2, XXX 1909,

p. 654.)

Bauen»E. und Jahn, E. Tabulae Botanicae. Unter Mitwirkung von A. F.Blake s-
lee und A. Guilliermond. Tab. 9—14: Volvacex (Eudorina), Phieophycea;
(Ectocarpus). Berlin 1909, 6 pp.
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Berlinen. P^agellatcnstudien. Dissert. Berlin 1909, 32 pp.

Bernard, Ch. Sur quelques algues unicellulaires d'eau douce, r^coltt^cs dans

le domaine Malais. Avec 3 planches. Buitenzorg 1909, 94 pp.

Bessell, J. B. Some Rare and Curious Diatoms. (Journ. Torquay Nat. Hist.

See. I 1909, p. 13—14.)

— Fauna and Flora of the Torquay District: Diatomacca;. (1. c, p. 26—33.)

Bioomfield, E. N. The Algx of Suffolk. (Trans. Norfolk Norwich Nat. Soc.

VIII 1909, p. 768—783.)
— Fauna and Flora of Norfolk: Marine Algas. (1. c, p. 809—810.)

Bonetti. F. Sopra il rinvenimento di un materiale diatomifcro presso Riano.

Con tav. (Atti Pont. Accad. N. Line. LXII 1909, p. 55—57.)

Brehm, V.. Das Plankton der Alpcnscen. (Kleinwelt I 1910, p. 71— 79.)

Brunnthaler, J. Einfluft aufierer Faktoren auf Gloeothece rupestris. Mit

3 Tafeln. (Sitzber. K. Akad. Wiss. Wien CXVIII 1909, p. 501-573.)

Chaves, F. A. Gisements de diatomees fossiles a Furnas. Avec planche.

(Bull. Soc. Port. Sc. Nat. II 1909.)

Chodat, R. Etude critique et experimentale sur Ic polymorphisme des algues.

Avec 23 planches. Geneve 1909, 167 pp.

— Sur la neige verte du glacier d'Argenticre. Fig. (Bull. Soc. Bot. Geneve 2.

1 1909, p. 294—298.)

Collins, F. S. An Algological Prophecy fulfilled. (Rhodora XI 1909, p. 196—197.)

Dangeard. P. A. Le genre Chlorella et la fonction chlorophyllienne. (Bull.

Soc. Bot. France LVI 1909, p. 503—508.)

Drew, G, H. The Reproduction and Early Development of Laminaria digitata

and L. saccharina. With 2 plates. (Ann. of Bot. XXIV 1910. p. 177-191.)

Elenkln, A. A. Neue, selteriere oder interessante Arten und Formen der Algen

in Mittel-Ruftland 1908—1909 gesammelt. Fig. (Bull. Jard. Imp. Bot. Petersb.

IX 1909, p. 121—154.) Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.

Engler. A. und PrantI, K. Die natiirlichen Pflanzenfamilien. Lfg, 236—237.

N. WiUe,' Conjugatse und Chlorophyceae. Fig. Leipzig (W. Engelmann) 1909,

p. 1—96.

Fitschen. J. Das pflanzliche Plankton zweier nordhannoverscher Seen. (Aus

der Hei'mat — fur die Heimat 1903—1904, p. 3-23.)

Gerbep, C. Action composee des presures v^gt3tales sur la peptone et la

caseine II. Type algues brunes. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXVl 1909. p. 1122.)

GuglielmettI, G. Le Protococcinee cenobiotichc, con spcciale riguardo a quelle

della nora italiana. Padova 1909. 10 pp.

— Contribuzione alia flora algologica italiana I. Protococcacee raccolte ncl

Padovano. (N. Notarisia XXI 1910, p. 28—39.)

Handmann, R. Beitrage zur Kenntnis der Diatomeenflora Obcrosterreichs

nebst eini-en allgemeincn Bcmerkungen iiber den Bau und die Entwicklung

der Kieselalgen. Mit 3 Tafeln. (Jahrber, Ver. Mus. Francisco-Carol. Lmz 1909.

39 pn
)

Hapiot, P. Sur la croissance des Fucus. (Compt. Rend. Acad. Sc. CIL 1909,

p. 352—354.)
, ,D „ At— Sur una collection d'algues recueillies au Maroc par M. Buchet. (Bull. Mus.

Nat. Hist. Nat. 1909, p. 128—130.)

Hartz. N. Eem-Zonerncs (Cyprinalerets) Flora, med Diatom<£ bestemmelser af

E. 0strup. (Danm. Geol. Undersgg. II 1909, p. 105-114, 182-191.)

Hustedt, Fp. Beitrage zur Algenflora von Bremen III. Bacillanaceen aus der

Ochtu^. Mit Tatel u. Fig. (Abh. Nat. Ver. Bremen XX 1909, p. 91-120.)

Hidwigia Band L.
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Kohl. Ein merkwiirdiger Fall von Zusammenleben von Pilz und Alge. (Beih.

Bet. Cbl. 2, XXIV 1909, p. 427—430,)

Kolkwitz, R, Die Farbe der Seen und Meere. Mit Tafel. (Dtsch. Viertelj.

Schr. Off. Gesundh. Pflege XLII 1910, p. 1—13.)

Lafont, A. Sur la presence d'un parasite de la classe des flagelles dans le latex

de I'Euphorbia pilulifera. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXVI 1909, p. 1011—1013.)
+

Laing, R. M, Scientific Results of the New Zealand Government Trawling

Expedition 1907. Alg;e. (Records Canterbury Mus, N. Z. I 1909, p. 65—70.)

Lucas, A, H. S. Revised List of the Fucoidese and Floridea^ of Australia.

(Proc. Linn. Soc. N. S.Wales XXXIV 1909, p. 9—60.)

LutZ, L. Sur un cas de deformation tcratologique du thalle chez I'Ascophyllum

nodosum. Fig. (Bull. Soc. Bot. France LVI 1909, p. 606.)

Mazza, A. Saggio di algologia oceanica. Contin. (N. Notarisia XXI 1910,

p. 1—27.)

Nathanson, A. Sur les relations qui existent entre les changement du plancton

vegetal et les phcnomenes hydrographiques d'aprcs les recherches faitcs a

bord de I'Eider au large de Monaco en 1907—1908. Avec 10 planches. (Bull.

Inst. Oc^anogr. Monaco 1909, 93 pp.)

Nieuwiand, J. A. The „Knee Joints" of Species ofMougeotia. (Midi. Natur. I

1909, p. 82—84.)

— Hints on Collecting and Graving Algae for Class Work. (1. c, p. 85—97.)

Okamuna, K. Icones of Japanese Algse. Vol. II, 1. 5 plates. Tokyo 1909, 12 pp.

In Japanese and English.

,
I The Gametophytes of Calopogon. With 3 plates. (Bot. Gaz. XLIII

1909, p. 126—137.)

Palmer, T. C. The Sluggish Diatom. (Proc. Delaware Co. Inst. Sc. IV 1909,

p. 131—137.)

Paschen, A. Pyramidochrysis ,' cine neue Gattung der Chrysomonaden. Mit

Tafel. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 555—562.)

Philip, R. H. Interesting Diatom near Hull, Amphiprora constricta Ehr.

Fig. (Naturalist 1909, p. 376.)

Rasmussen, R. Bemarkningar om vaksten af bladet hos Alaria esculenta paa

Faroerne. Fig. (Bot. Tidsskr. XXIX 1909, p. 333—335.)

Ruedemann, R. Some Marine Alga^ from the Trenton Limestone of New York,

With 3 plates. (N. Y. State Mus. Bull. CXXXIII 1909, p. 194—216.)

Samsonow, N, Beitriige zur Kenntnis des Planktons des Spankau-Sces,

Resume. (Sitzber. Natf. Ges. Jurjew XVII 1908, p. 93—97.)

Sauvageau, C. Sur Ic developpement echelonnc de I'Holopteris scoparia Sauv.

et remarques sur le Sphacelaria radicans Harv. Fig. Contin. (Journ. de Bot.

XXII 1909, p. 53 - 71.)

Schubert, R. I. Vorlaufige Mittcilung iiber Foraminifercn und Kalkalgen aus

deni dalmatinischen Carbon. (Verh K. K. Geol. Reichsanst. Wicn 1907,

p. 211—214.)

Stockmayer, S, Alga:, in Handel-Mazzetti, Bot. Reise in das pontische

Randgebirge. (Ann. K. K. Nathist. Hofmus. XXIII 1909, p. 55—100.)

Tobler, Fr. Epiphyten der Laminarien. Biologisch-morphologische Studien.

Mit 2 Tafeln. (Engler, Bot. Jahrb. Syst. XLIV 1909, p. 51—90.)

Turner, Ch. Dcsmids. (Ann. Rep. Trans. Manchester Micr. Soc. 1908., p. 55—63.)

Van Heurck, H. Diatomees. Resultat du voyage du S. Y. Belgica en 1897—1899.

Avec 13 planches. Anvers (J. G. Buschmann) 1909. 4»,#128 pp.

YamanouchI, S. Cytology of Cutleria and Aglaozonia. (Bot. Gaz. XLVIII

1909, p. 38Q—387.)
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Zacharias, O. Das Plankton als Gegenstand der naturkundlichen Unterweisung

. in der.Schule. 2. Aufl. Fig. Leipzig (Th. Thomas) 1909, 206 pp.
— Das Sufivvasser-PIankton als Gegenstand der naturkundlichen Unterweisung

in der Schule. Plon 1909, 8 pp.
— Das Stifiwasser-Plankton. Fig. Leipzig (B. G. Teubner, Aus Nat. u. Geistesw.

no. 156) 1909, 131 pp. Preis geb. M. 1.25.

V. Pilze.

Anonymus. Fungus Notes. I: Spores; IL The Mycelium; lU: The Fruit

Body. (Agr. News Barbados VIII 1909, p. 251, 267, 283.)

Ade, A. Beitrage zur Pilzflora Bayerns.' Fig. (Mitt. Bay. Bot. Ges. z. Erforsch.

heim. FI. II 1909, p. 217—219.)

Almeida, J. V. d' et Souza da Camara, M. de. Contributiones ad myco-

floram Lusitanix; centurice III—V. (Bol. Soc. Brot. XXIV 1909, p. 150—213.)

Atkinson, G. E, Some Problems in the Evolution of the Lowes Fungi. Fig.

(Sydow, Ann. Mycoi. VII 1909, p. 441—472.)

— a' Remarkable Amanita. Fig. (Bot. Gaz. XLVIII 1909, p. 283—294.)

— Some Fungus Parasites of Algae. Fig. (1. c, p. 321—339.)

Bambeke, Ch. van. Sur un oeuf monstreux de Mutinus caninus Fr. Avec

3 planches. (Sydow, Ann. Mycol. VII 1909, p. 418—425.)

Bamberger, M. und Landsiedl, A. Zur Kenntnis des Polyporus rutilans.

(Anz. Akad. Wiss. Wien 1909, p. 280.)

rgamasco, G. Due nuove miceti per la Campania. Con tavola. (N. Giorn.

Bot. Ital., n. ser. XVI 1909. p. 439—443.)

Bernard. N. L' Evolution dans la symbiose. Les Orchidces et leurs champignons

commensaux. With 20 plates and fig. (Ann. So. Nat. Bot. IX 1909, p. 1—192.)

Blanchetlere, A. et Gougerot. Sur ia composition chimique du Sporotrichum

Beurmanni, ses endotoxines. (Compt. Rend, Soc. Biol. LXVII 1909, p. 159-161.)

Borthwick. A. W. Pcziza V^illkommii on Larix occidentalis and Larix lepto-

lepis. With piate. (Not. R. Bot. Gard. Edinb. XXI 1909, p. 23-26.)

Boyer. G. Note sur le developpement des tubercules de Tuber melanospermum.

(.Act. Soc. Linn. Bordeaux 7, II, p. 76.)

— Sur deux cas d'empoisonnements par I'Amanita muscaria. (Proc. Verb.

Soc. Linn. Bordeaux 1909.)

— Sur deux espcces de Morchella et une esp6ce de Tuber trouv^es au debut,

d'avril 1909, (1. c)
— Sur une espece de Terfezia rccoltce en Tunisie. (I. c.)

— Sur la germination des spores de morille. (1. c.)

Brinkmann. W. Uber die Veranderhchkeit der Arten aus der Familie der

Thelephoreen. (Bot. Ztg. LXVII 1909, p. 225-229, 241—245, 257—261.)

Bubdk, F. Fungi aus v. Handel-Mazetti, Bot. Reise, in das pontische

Randgebirge. Mit Tafel. (Ann. K. K. Nathist. Hofmus. XXIII 1909, p. 101-108.)

— Fine neue Ustilaginee der Mohrenhirse. Fig. (Ztschr. Landw. Versuchsw.

Osterr, 1910, p. 53—56.)

Bucholtz, F. Verzeichnis der bisher in den Ostseeprovinzen Ruftlands bckannt

gewordenen Peronosporineae. (Korr. Bl. Natf. Ver. Riga LII 1909, p. 161—173.)

Buller, A. H. R. Researches of Fungi. With 5 plates and fig. London

(Longmans, Green & Co.) 1909, 287 pp.

Burgeff, H. Die Wurzelpilze der Orchidecn, ihre Kultur und ihr Lcbcn in der

Ptlanze. Mit 3 Tafeln und Fig. Jena (G. Fischer) 1909, 220 pp.

— Zur Biologic der Orchideen-Mycorrhiza. Dissert. Jena 1909, 66 pp.
3*
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Chatton, E, und Brodsky, A. Le parasitisme d'une Chytridinee du genre

Sphserita Dang, chez Amoeba Umax Duj. Etude comparative. Fig. (Arch.

Protist. XVII 1909, p. 1—18.)

Clements, F. E, The Genera of Fungi. Minneapolis 1909, 227 pp.

Clinton, G. P. Artificial Cultures of Pliytophthora, with Speciel Reference to

Oospores. (Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat. 1909, p. 891-907.)

Colas, A. Actions des m(ftaux colloidaux ^lectriques sur I'Aspergiilus fumi-

gatus, (Compt. Rend. Soc. Biol. LXVII 1909, p. 374—375.)

Colin , H. Action toxique du sulfate de cuivre sur le Botrytis cinerea. Fig.

(Rev. G6n. Bot. LI 1909, p. 289—294.)

Cooke, M. C. Genera and Species in Fungi. (Naturalist 1909, p. 389—392.)

Coupin, H. Atlas des champignons parasites et pathogenes de Thomme et

des animaux. Avec 58 planches, Paris 1909, 137 pp.

Cozette, P. Catalogue des Champignons des environs de Compiegne. (Compt.

Rend. Congr. Soc. Sav. 1909.)

Crossland. C. Fungi in the Neighourhood of Selby. (Naturalist 1909, p. 320.)

— Fungus Foray at Castle Howard. (1. c, p. 415—422.)

Cruchet, D, Micromycetes nouveaux recoltes en Valais du 19. au 22. juillet 1909*

(Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 5, XLV 3 909, p. 469—475.)

— Recherches mycologiques faites dans la vallee de Tourtemagne pendant

I'excursion de la Soci<5t6 Murithienne du 19. au 22, juillet 1909. t^Arch. Sc.

Phys. Nat. Geneve XXVIII 1909, p. 490—492.)
*

Doinet, L. Sur la coloration des spores de Lepiota procera var. excoriata.

(Act. Soc. Linn. Bordeaux 7, II, p. 153.)

— Compte rendu mycologique de I'excursion faite a Cestas le 28 juin 1908, par

la Societe Linneenne. (1. c, p. 168—174.)

Dobelt, H. Beitrage zur Kenntnis eines Pigment bildenden Penicilliums. Dissert.

Halle 1909, 30 pp. — Vgl. Bd. XLIX, p. (123).

Ewert. Die Uberwinterung von Sommerconidien pathogener Ascomyceten und

die Widerstandsfahigkeit derselben gegen Kcilte. (Ztschr. Pflz. K/kh. XX 1910,

p. 129—141.)

Fernbach, A. Sur un poison elabore par la levure. (Compt. Rend. Acad.

Sc. CIL 1909, p. 437—439.)

Fischer, E. Die von Otth aufgestellten Arten und deren Schicksal. (Mitt.

Natf. Ges, Bern 1909, p. 102-122.)

Fischer, H. Uber Coremium arbuscula n. sp. (Cbl. Bakt, 2, XXVI 1910,

p. 57—58. — Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 502—505. Fig.)

Gassner, G. AJgunas observaciones sobre e! „Polvillo" de los porotos (Uromyces

appendiculatus). (Rev. Secc. Agron. Montevideo IV 1909, p. 125—129.)

Gerber, C. La presure des basidiomycetes. (Com»pt. Rend. Acad. Sc. CIL 1909,

p. 944-947. — Compt. Rend. Soc. Biol LXVII 1909, p. 612—618.)

Gougerot et Caravan, Mycose nouvelle: I'hemisporose osteite humaine primi-

tive du tibia due a I'Hemispora stcllata. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXVI 1909,

p. 474—476.)

Griggs. R. F. Mitosis in Synchytrium. With 3 plates. (Bot. Gaz. XLVIII 1909,

p, 339—359.)
— A Note on Amitosis by Constriction in Synchytrium. Fig. (Ohio Natur. IX 1909,

p. 513—515.)

Grilli, C. Sul Callopisma luteo-album var. lacteum Mass. (Bull. Soc. Bot. Ital. 1909,

p. 152— 154.)

Gu6guen, F. Formes ^volutives et caractcres specifiques de I'AspergiUus

Fontoynonti. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXVII 1909, p. 10-12.)
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Gu6guen, F. Sur le developpement des chlamydospores du Mucor sphccrosporus

Hag., et leur structure en milieux fixes et en milieux agites. (1. c, p. 523—524.)
— Sur I'existence de sclcrotes chez une mucorinee. (Compt. Rend. Acad.

Sc, CIL 1909, p. 868—870.)

Guilliermond, A, Remarques sur revolution nucleairc et Ics mitoses de Tasque
chez les Ascomycetes. (Compt. Rend. Acad. Sc. CXLIX 1909, p. 350—352)

— Sur la phylogenes des levures. (Compt. Rend. Soc, Biol. LXVI 1909,

p. 998—1000.) — Voir aussi vol. XLIX. p. (124).

— Recherches cytologiques et taxonomiques sur les Endomycdtces. Avec
9 planches et fig. (Rev. G^n. Bot. XXI 1909, p. 353—392, 401—420.)

HafFter, V. H. Uber einc Verwechslung von Agaricus albus. Fig. (Schweiz.

Wchschr. Chem. Pharm. 1909, no. 22.)

Hariot, P. et Patoulllard, N. Collections recucillies par M. A. Chevalier
au Congo frangais. Les champignons de la region Chari -Tchad. (Bull. Mus.

Hist. Nat. 1909, p. 84—91.)

Hennings, P. Fungi javanici novi. Fig. (Ann. Jard. Bot. Buitenzorg XXIII

1909, p. 62—65.)

Hone, D. S. Two Basidiomycetcs new to Minnesota: Exobasidium myceto-

philum and Cantharellus retirugus. With 3 plates. (Minn. Bot. Stud. IV 1909,

p. 61—64.)
— The Pezizales, Phacidiales, and Tuberales of Minnesota. With 6 plates.

(1. c, p. 65—132.)

Hohnel, F. v. Fragmente zur Mykologie VI-VII (no. 182—353). Mit Tafel

u. Fig. (Sitzbcr. K. Akad. Wiss. Wien CXVIII 1909, p. 275-452, 813-904.)

Johnson, A. G. On the Heteroecious Plant Rusts of Indiana. (Proc. Ind. Acad.

Sc. 1908, p. 87-94.)

Jones, L. R. Resting Spores of the Potato Fungus, Phytophthora infestans.
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Underwood, L. M. Pteridophyta — Marattiales — Marattiacea;. (North Amer.

FI. XVI 1909, no. 1, 15, 17—23.)
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Unterwood, L. M. and Benedict, R. C. Ophioglossales — Ophioglossaceae.

(1. c, no. 1, 2—13.)

Underwood, L. M. and Maxon, W, R. Filicalcs. (I. c, no. 25.)

VIII. Phytopathologie.
*

Anonymus. Pflanzenkrankheiten im Kapland. (Ztschr, Pflz. Krkh. XIX 1909,

p. 407—410.)
J— Die Fleckenkrankheit der Birnbaume. Fig. (Schwciz. Landw. Ztschr, XXXVII

1909, p. 612—615.)

— Der amerikanische Stachelbeermehltau. Fig. (Pr. Bl. Pflz. Bau und Schutz.

VII 1909, p. 58—59.)

— Gomziekten van limoen en andere citrusboomen. Fig. (Landb. Journ. Kap
de Goede Hoop. XXXIV 1909, p. 503—515.)

— American Gooseberry Mildew. (Natal. Agr. Journ. XII 1909, p. 117—125.)
— Black Spot in Oranges. Fig. (Agr. Gaz. N. S, Wales XX 1909, p. 223—228.)
— Notes on Insect, Fungus and other Pests. Fig. (Journ. Board. Agr. XV

1909, n. 1—2.)

— Dry Scab of Potatoes. (I. c. XVI 1909, p. 31—32.)

Appel, O. Theorie und Praxis der Bekampfung von Ustilago Tritici und U. nuda,
(Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 606—610.)

Atkinson, G- E. The Perfekt Stage of Leaf-spot of Pear and Quince. (Science,

n. ser. XXX 1909, p. 452.)

BaccarinI, P. Sui micozoocecidi ed ..Ambrosiagallen". (Bull. Soc. Bot. Ital.

1909, p. 137—145.)

Beauvenie, J. Sur une maladie dcs pcchers dans la vallee du Rhone. Lyon
(Godcmard) 1909, 8 pp.

Bezzi, M. Gli scritti cecidologici del prof, A. Costa, (Marcellia VIII 1909,

p. 19—20.)

Bois, D. et Genbep, C. Quelques maladies parasitaires du canellier de Ceylon.

(Compt. Rend. Acad. Sc. CIL 1909, p. 405—407.)

Bokutinsky, G. Beitrage zur Erforschung der Blattrollkrankheit. Fig. (Monatsh.
Landw. II 1909, p. 118—130.)

Bubak. F. Fine neue Krankheit der Luzerne in Osterreich. (Wien. Landw.
Ztg. 1909, p. 909.)

Chittenden, F. J. A Disease of Lavatera trimestris. — A Disease of Antir-

rhinum. (Journ. R. Hort. Soc. XXXV 1909, p. 213—217.)

Clinton, G. P. Notes on Fungous Diseases for 1908. (Rep. Connecticut Agr.

Exp. Stat. 1909, p. 849—871.)
— Peach Yellows and so-called Yellows. (1. c, p. 872—878.)
— Chestnut Bark Disease, Diaporthe parasitica Murr. (1. c, p. 879—890.)

Cook, M. T. Some Insect Galls of Cuba. With 4 plates. (Rep. Estag. Centr.

Agr. Cuba II 1909, p, 143—146.)

Detmann, H, Schadigungen der Kulturpfianzen in Wiirttemberg im Jahre 1907.

(Ztschr. Pflz. Krkh. XIX 1909, p. 389—391.)
— Aus der pflanzenphysiologischen Versuchsstation zu Geisenheim a. Rhein.

(I. c, p. 391—393.)

— Arbeiten der landwirtschaftlichen Versuchsstation des Staates New -York zu

Geneva. (1. C, p. 397—402.)

— Krankheiten in Nord- Carolina. (1. c, p. 402—405.)
— Pflanzenkrankheiten in Connecticut. (1. c, p. 460—464.)
— Krankheiten in der Prasidentschaft Madras. (1. c, p. 464—465.)
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Evans, J. B. P. Peach Freckle or Black Spot. With 2 plates. (Transvaal

Agr. Journ. VII 1909, p. 446.)

Forbes, A. C. Protection of Woodlands in Ireland V. Protection against

Fungoid Diseases. Fig. (Journ: Dept. Agr. Techn. Instr. X 1909, p. 35—42.)

Freeman, E. M. and Johnson, E. C. Loose Smuts of Barlc}^ and Wheat.

Whith 6 plates. (Bull. Dept. Agr. Wash. 1909, 48 pp.)

Froggatt, W. W. Brown Rot or Twig Blight (Monilia fructigena). (Agr. Gaz.

N. S. Wales XX 1909, p. 202.)

— The Handed Pumpkin Beetle (Aulacophora oliverei Gu^ren). With plate.

(1. c, p. 209—212.)

— Insect Pests and their Foes. (Journ. Dept. Agr. South Australia XII 1909,

p. 773—774.)

Gallagher, W. J. A Preliminary Note on a Branch and Stem Disease of

Hevea brasiliensis. Fig. (Bull. Dept. Agr. Fed. Malay St. 1909, 6 pp.)

— Root Diseases of Hevea brasiliensis, the Para Rubber Tree. (1. c, 13 pp.1

Gilbert, W. W, The Root Rot of Tobacco caused by Thielavia basicola Zopf.

(Bull. U. S. Dept. Wash. Bur. Plant. Ind. 1909, no. 158.)

Gimingham, C, T, Some Insect and Fungus Pests. With plate. (Trans.

Hertfordsh. Nat. Hist. Soc. Field Club XIV 1909, p. 33—44.)

Guttenbepg, H.v. Cytologische Studien an Synchytrium-Gallen. Mit 2 Tafeln.

(Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. XLVI 1909, p. 453—477.)

Hegyi, D. Einigc Beobachtungen betreffs der Schwarzbeinigkeit der Kartoffeln.

(Ztschr. Pflz. Krkh. XX 1910, p. 79—81.)

Henry, E. La maladie des chataigniers aux Etats-unJs et en Europe. (Ann.

Sc, Agr. Fian^. Strang 3, IV 1909, p. 241—251.)

Herrmann, E. Westungarische Kiefern erliegen in WestpreufSen den Angriffen

des Schiittepilzes. Mit Tafel. (Natw. Ztschr. Forst- u. Landw. VIII 1910,

p. 105—109.)

Herter, W. Die Krankheiten der Kaffeepflanzen in Costa Rica. (Ztschr. Pflz.

Krkh. XIX 1909. p. 406—407.)

Johnson, T. Further Observations on Powdery Potato Scab, Spongophora

subterranea (Walk.). With 3 plates. (Proc. R. Soc. Dublin 1909, 10 pp.)

Jonge, A. E. de. Canker of Cacao. With 3 plates. (Rec. Trav. Bot. Neerl.

VI 1909, p. 37—61.)

Jonge, A. E. de and Drost, A. W. The Die -back Disease of Cacao Trees,

and the Brown Rot of Cacao Fruits caused by Diplodia cacaoicola. With

2 plates. (1. c, p. 233-250.)

Joupde, A. fitude de quelques moisissures thermophiles. Avec 2 planches.

Lons-le-Saunier (Declume) 1909, 111 pp.

Klebahn, H. Krankheiten des Flieders. Fig. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1909,

75 pp. Preis geh. M. 4.20.

— Krankheiten des Selleries. Mit 2 Tafeln und Fig. (Ztschr. Pfiz. Krkh. XX
1910, p. 1—40.)

Kock, G. Bakterien als Pflanzenschadlinge. (Monatsh. f. Landw. XI 1909,

p. 247—251.)

Kreitz, W. Mitteilung iiber einige Kartoffelkrankheiten. (III. Landw. Ztg. XXIX
1909, p. 176.)

Krugep, W. und Wimmer, G. tJber die Herz- und Trockenfaule der Zucker-

ruben. (Bliitt. f. Zuckerrubenbau XVI 1909, p. 167—171. — Ztschr. Ver.

Dtsch. Zucker-Ind. 1909, p. 379—385.)

Kuster, E. tiber organoide Gallen. (Biol. Cbl. XXX 1910, p. 116—128.)

Lang, W. Die Bliiteninfektion beim Wcizen-Flugbrand. Mit Tafel u. Fig. (Cbl.

Bakt. 2, XXV 1909, p. 86—101.)
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Leeuwen-Reijnvaan, J. und W. van. Kleinere cecidologische Mitteilungen.
Fig. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1900, p. 572—582.)

— Beitrage zur Kenntnis der Gallen von Java. Mit Tafel. (Rec. Trav. Bot. Neerl.

VI 1909, p. 67—98.)

Lounsbury, C. P. The Fusicladium Disease of Pear and Apple. Fig. (Agr.

Journ. Cape Town 1908, 19 pp.)

^ Pears and Pear Blight; Prune Rust; Dry Rot of Potato; Potato and other
Rejections by the Transvaal. Fig. (I. c. 1909, 30 pp.)

Luchs, R. Der amcrikanische Stachelbeer-Mehltau. (Westpr. Landw. ]\Iitt.

XIV 1909, p. 72.)

Lustnen, G. Insekten- und Pilzschaden in unseren Eichenwaldern. Fig. (Dtsch.
Landw. Presse XXXVI 1909, p. 286—287.)

— Altes und neues von den Feinden und Krankheiten des Beerenobstes. Fig.

(Amtsb!. Landw. Kammer Wiesbaden XCI 1909, p, 102—103.)

McAlpine, D. "A Fungus-like Appearance on Imported and Exported Apple
— Trees. Fig. (Journ. Dept. Agr. Victoria VII 1909, p. 435—439.)
— Report on „Bitter Pit" of the Apple. (1. c, p. 439—441.)

Mariani, G. Terzo contribute alio studio della cecidologia valdostana. Fig.

(Bull. Soc. Fl. Valdot. V 1909, 20 pp.)

Mirande, M. Sur la presence de nc^matocecidics chcz deux plantes phanero-
games parasites. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXVII 1909, p. 519—521.)

Mokrzecki, S. Uber eine unerforschte Krankheit „Kara-Muck ' auf deni Wein-
stocke in der Krim. Fig. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX 1909, p. 387—389.)

Molliard, M. Production experimentale de tubercules blancs et de tubercules

noirs a partir de graines de radis rose. (Compt. Rend. Acad. Sc. CXLVIII
1909, p. 573—575.)

Montemartini, L. La screpolatura del granoturco. (Riv. Pat. Veg. Ill 1909,

p. 257—259.)

Muth, Fr. Uber einige seltenere Schaden an der Rebe. Fig. (Mitt. Dtsch.

Weinbau-Ver. IV 1909, p. 238—244, 266—273.)

Munch, E. und Tubeuf, K. v. Eine neue Nadelkrankheit der Kiefer, Pinus
silvestris. Mit Tafel u. Fig. (Natw. Ztschr. Forst- u. Landw. VIII 1910, p. 39—44.)

Nachrichten uber Schadlings-Bekampfung, hrsg. v. H. Nordlinger.
Jahrg. I 1909, Florsheim a. M.

rsleger, F. W. Beobachtungen und Erfahrungen uber Krankheiten einiger Ge-
holzsamcn. Fig. (Forstl. Jahrb. Tharandt LX 1909, p. 222—252.)

Osterwalder, A. Unbekanntc Krankheiten an Kulturpflanzen und deren Ur-

sachen I. Mit 2 Tafeln. (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 260—270.)

Parker, J. B. The Catalpa Leaf Spot. With plate. (Ohio Natur. IX 1909,

p. 509—512.)

Percival, J. Potato „Wart" Disease: The Life History and Cytology of Synchy-
trium endobioticum (Schilb.) Percl. With 3 plates. (Cbl, Bakt. 2, XXV 1909,

p. 440—447.)

Potter, M. C. Leaf Spot of Odontoglossum Oro-Skinneri. Fig. (Gard. Chron.

XLV 1909, p. 145—146.)

Reed, G. M. The Development of Disease-resistant Plants. (Ann. Rep.
Missouri State Board Hortic. 1908, 13 pp.)

Reinelt, J. Wurzelkopfbildungen bei der Zuckerriibe. (Blatt. f. Zuckerruben-
bau XVI 1909, p. 68—75, 81—87.)

Richter, L. In Brasilien beobachtetc Pflanzenschadlinge. (Ztschr. Pflz. Krkh.

XIX 1909, p. 405—406.)

— Phytopathologische Erscheinungen in Brasilien. (I. c, p. 464.)
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Schmidt, E. W. Zur Methodik von Infcktionsversuchen an hoheren Pflanzen.

Fig. (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 426—430.)

Seaver, F. J. Some Plant Diseases: Their Cause and Treatment. Fig. (Journ.

N. Y. Bot. Gard. X 1909, p. 241—256.)

Shear, C. L., Miles, G. F. and Hawkins, L. A. The Control of Black Rot
r

of the Grape. With 5 plates. (Bull. Dept. Agr. Wash. 1909, 42 pp.)

Silva-Tavares, J. da. Contributio ad cognitioncm cecidologix Brasilias. Cum
8 tabulis. (Broteria VIII 1909, 36 pp.) — Vide XLIX, p. (89).

Soiia, A. In Italian aufgetretene Schadlinge. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX 1909,

p. 393—395.)

Spieckermann, A. Der Kartoffelkrebs. Fig. (Landw. Ztg. Westf. u. Lippe
LXVI 1909, p. 544.)

Stefani-Penez, T. de. Altri zoocecidii dell' Eritrea. (Marcellia VII 1909,

p. 7—18.)

— I sprimi zoocecidii della Somalia italiana. (1. c, p. 142—148.)

V. Stiegiep. Zur Blattrollkrankheit der Kartoffeln. (Dtsch. Landw. Presse

XXXVI 1909. p. 65.)
*

.

Tubeuf, K. V. Knospen-Hexenbesen und Zweig-Tuberkulose der Zirbelkiefer I.

Fig. (Natw. Ztschr, Forst- u. Landw. VIII 1910, p. 1--12.)

— Beobachtungen der Uberwinterungsart von Pflanzenparasitcn. (I. c, p. 56—59.)

Voges, E. Der Klappenschorf (Pseudopeziza Medicaginis Sacc.) ein gefahrlicher

Parasit von Luzerne und Klee. Fig. (Dtsch. Landw. Presse XXXVI 1909,

p. 856.)

Voglino, P. I parassiti delle piante osservati nelle provincia di Torino e

regione vicine nel 1908. (Ann. Accad. Agr. Torino LI 1909, p. 221—256.)

WulfF, Th. Botrytis-Krankheiten der Ribes-Artcn. Mit 2 Tafeln. (Ark. Bot.

VIII 1909, no. 1—3.)

C. Sammlungen.

Kryptogamae exsiccatae, editae a Museo Palatino Vindobonensi, auctore Dre
Alex. Zahlbruckner. Centuria XVII. — Dazu Schedae, abgedruckt in den
Annalen des k. k. naturhistor. Hofmuseums, Wien 1909, Bd. 23, p. 213— 236.

Fungi (Decades 63—65). Peckiella lateritia R. Maire, ad hymenium
Lactarii deliciosi Fr., mit fast immer einzelligen Sporen. Phleospora Ulmi
Wallr. mufi wegen des Mangels eines Gehauses zu Septogloeum gestellt werden. —
AlgcC (Dec. 25). Auch Glaspraparate hergcstellt von Ffeiffer de Wellheim. —
Lichenes (Dec. 39—41). Neue Arten undFormen: Polyblastiopsis meri-
dionalis A. Zahlbr. (blaugriines Gehiiuse, flache Apothecien , kurze Pyknoko-
nidien, achtsporige Schlauche; ad ramulis Fraxini Ornus in Hungaria), Biatorella
(sect. Sarcogyne) latericola Steiner (vom Worther See), Caloplaca citrina
van maritima Bouly de Lesdain (Gallia, in lapides calcareos prope Dunkerque)j

Physcia pulvcrulenta Nyl. var. superfusa A. Zahlbr. (ad truncos Populi

tremulae in Stiria). Aufierdem werden ausfiihrliche Diagnoscn entworfen von:

Cyphelium Bolanderi A. Zahlbr., Lecanora (sect. Placodium) pinguis
Tuck (Kalifornien). — Musci (Dec. 37—39) mit vielen asiatischen Arten.

Matouschek (Wien).
m

Jaap, O. Myxomycetes exsiccati, ni. 61—80. Hamburg 1909.

Kabat et Bubak. Fungi imperfecti exsiccati. Fasc. XH. Xr. 551—600. Wit

Beitragen von Prof. Dr, Frz. Bubak, Prof. Dcarness, Prof. Dr. Frz, v. Hohnel,
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Dir. Jos. Em. Kabat, Prof. Dr. W. A. Kellerman, Jens. Lind, Prof. Dr. G.

Lindau, Prof. Dr. C.Massalongo, Dr. O. Pazschke, Prof. Nic. Ranojevic, P. Sydow.

551. Phyllosticta baldensis C. Massal. auf Pasonia peregrina Mill. — Italien;

552. P. Farfarae Sacc. auf Tussilago Farfara L. — Bohmen; 553. Cytospora micro-

spora (Corda) Rbh. auf Sorbus Aucuparia L. — Bohmen; 554. Placosphaeria

punctiformis (Fuck.) Sacc. auf Asperula odorata L. — Danemark; 555. Ascochyta

anisomera Kab. et Bub. n. sp, auf Malachium aquaticum Fr. — Bohmen; 556. A.

AtripUcis (Desm.) Dicdicke auf Atriplex nitens L. — Bohmen; 557. A. Humuli

Kab. et Bub. n. sp. auf Humulus lupulus L. — Bohmen; 558. A. Pruni Kab. et

Bub. n. sp. auf Prunus Padus L. — Bohmen; 559. Diplodia populina Fuck, auf

Populus alba L. — Brandenburg; 560. Camarosporium oreades (Durr. et Mart.)

Sacc. auf Quercus pubescens Willd. — Tirol; 561. Septoria Convolvuli Desm.

auf Convolvulus sepium L. — Serbien; 562. S. Heraclei Desm. aul Heracleum

Sphondylium I.. — Italien; 563. S. Melandryi albi Bml. auf Melandryum album

Garckc — Serbien; 564. S. paludosa Kab. et Bub. n. sp. auf Phragmites com-

munis Trin, — Bohmen; 565. S. podophyllina Peck auf Podophyllum peltatum

L. — Kanada; 566. S. Rubi Westend. auf Rubus caesius L. — Serbien; 567. S.

Sysimbrii P. Henn. et. Ranojevic n. sp. auf S^^simbrium orientale L. — Serbien

;

568. S. Westendorpii Winter auf Chenopodium album L. — Bohmen; 569. Piro-

stoma circinans Fries auf Phragmites communis Trin. — Missouri, U. S. A.;

570. Dothichiza exigua Sacc. auf Pinus Strobus L. — Brandenburg; 571. Sirex

cipula Kabatiana Bub. n. g. et n. sp. auf Frenkia Sieboldiana Hook — Bohmen;

572. Hainesia Rubi (Westd.) Sacc. auf Rubus glandulosus Belld. — Bohmen;

573. Glceosporium cerasi Lindau n. sp. auf Kirschenfruchten — Pommern; 574. G.

lagenarium (Passer) Sacc. et Roum. aut Lagenaria — Deutschland; 575. G. San-

guisorbae Fuckl. auf Sanguisorba officinalis L. — Bohmen; 576. Melanconium

Desmazierii (R. et Br.) Sacc, auf Tiliaasten — Deutschland; 577. Marssonia lu-

glandis (Lib.) Sacc. auf Juglans cinerea L. — Bohmen; 578. M. Kriegeriana i^resad.

auf Salix spec. — Agypten; 579. M. truncatula Sacc. auf Acer platanoides L. —
Bohmen; 580. Coryneum foliicolum Fuck, auf Pirus communis L. — Bohmen;

581. Cryptosporium acerinum Brcsad. n. sp. auf Acer tataricum L. — Bohmen;

582. Molinia Crataegi Dicdicke auf Crataegus monogyna Willd. — Danemark;

583. Oidium quercinum Thum. auf Eichenblattern — Deutschland; 584.. Botryo-

sporium pyramidale Cost, auf Dahlienstengel — Bohmen; 585. Ovulariella

Nymphaearum (Allesch.) Bub. et Kab. auf Nymphsea alba L. — Bohmen;

586. Ramularia Hellebori Fuck, auf Helleborus odorus W. et K. — Serbien; 587. R.

Lampsana; (Desm.) Sacc. auf Lampsana communis L. — Brandenburg; 588. R.

Ranunculi Peck auf Ranunculus serbicus Vis. — Serbien; 589. R. sambucina

Sacc. auf Sambucus nigra L. — Niederosterreich; 590. R. Stachydis (Pass.) C
Massal. auf Stachys annua L. — Serbien; 591. Septocylindrium olivascens Thiim.

auf Hippophac rhamnoides L. — Danemark; 592. Cercosporella septorioides Sacc.

auf Adenostyles albifrons Rchb. — Tirol; 593. Hormiscium stilbosporum (Corda)

Sacc._ auf Salix dasyclados Hort. — Danemark; 594. Helminthosporium turcicum

Pass, auf Zea Mays L. — Italien; 595. Heterosporium gracilc Sacc. auf Iris

germanica L. — Serbien; 596. H, Robinia; Kab. et Bub. auf Robinia Pseudacacia

L. — Bohmen; 597. Macrosporium" parasiticum Thiim. auf Allium Cepa L. —
Bohmen; 598. Cercospora Apii Fresen. auf Apium graveolens L. — Italien;

599. C. majanthemi Fuck, auf Unifolium canadcnse (Desf.) Gr. — Ohio, U. S. A.;

600. Tubercularia Evonymi Roum. auf Evonymus vulgaris Scop. — Bohmen.

Krieger. W. K. Fungi saxonici, ni. 2051—2100. Konigstein Sa. 1909.

Vestergnen, T. Micromycetes rariores selecti, adjuvantibus Bubak, Fries

et Lagerheim. Fasc, LV—LVIII. ni. 1351—1450. Holmix 1909.
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Vill. A; I'ungi bavarici exsiccati, cent. X. 3. Forts, dcr von Allescher u.
SchnabI hrsg. Exsikkatensammlung. Gerolzhofen 1909.

Bauer. E. Musci Europaei exsiccati. Serien IX u. X, ni. 401—500. Prag 1909.
19 u. 15 pp.

^

D. Personalnotizen.

Gestorben

:

M. Greshoff, Direktor des Kolonialmuseums in Haarlem, am
8. Dezember 1909. — A. Gomont, Algologe, am 22. Juni, 71 Jahre
alt, in Rouen. - N. W. P. RauwenhofF, em. Prof, der Botanik, in

Utrecht. — Am 17. Januar 1910 zu Rrussel die Mykologin Elisa
Caroline Bommer geb. Destree, die Witwe des Botanikers J. E. Bom-
"^^^- ~ P. Fliche, Prof, an der Ecole Nationale des Eaux et Forets
in Nancy. — Ch. Lacoutoure, hervorragender Hepatikologe , in
Dijon, 76 Jahre alt.

Ernannt :

Dr. J. Loeb, Prof, der Biologic zu Berkeley zum ordentl. Prof,
der Physiologic an der Universitat zu Budapest. — Prof. F. Cortesi
zum Charge de Cours pour la Botanique pharmaceutique k I'Universit^
de Rome. — G. T. Moore zum Prof, der Pflanzenphysiologie und
angewandten Botanik an der Universitat Washington. — Prof. F.
Czapek zum ordentl. Prof der Botanik an der Universitat Prag.
Prof. Ziegler in Jena zum Prof, der Botanik an der Landw. Akad.
Hohcnhcim. — C.J. Knight in Urbana zum Prof, der Botanik
am Clemson College, S. Carolina. — W. E. Davis in Chicago
zum Prof, der Botanik in Manhattan. — Dr. J. E. Kickwood in

Syracuse zum Prof, der Forstbotanik in Missoula. — Den Professor-
titel haben erhalten: Dr. W. Figdor, Pavillard in Montpellier.
Dr. M. Rikli am Eidgendssischen Polytechnikum Zurich.

PRIX
Fond6 pap Augustin-Pyramus de CANDOLLE pour la meilleure
monogpaphie d'un genre ou d'une famille de piantes.

Un concours est ouvert par la Societe de physique et d'histoire

naturelle de Geneve pour la meilleure monographic inedite d'un
genre ou d'une famille de piantes.

Les manuscrits peuvent etre rediges en latin, fran^ais, allemand
(ecrit en lettrcs latines), anglais ou italien. lis doivent dtre adress^s,

franco, avant le 15 Janvier 1911. a M. le president de la Societe de
Hedwigia Band L. 4
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physique et d'histoire naturelle de Geneve, a TAthenee, Geneve

(Suisse).

Les membres de la Societe ne sont pas admis a concourir.

Le prix est de 500 francs.

II peut ^tre reduit ou n'etre pas adjugd dans le cas de travaux

insuffisants ou qui ne repondraient pas aux conditions du present avis.

La Societe espere pouvoir accorder una place au travail couronne,

dans la collection de ses Memoires in-4'', si ce mode de publication

est agreable a Tauteur.

Geneve, decembre 1909 Le president de la Societe,

John BiiiQUKT.

Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten

Abonnenten mit, dafi wir wieder einige komplette Serien der

55Jjedrai^ia
a

abgeben k5nnen.

(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewatiren wir 25^^10 Rabati)

Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:

Jahrgang 1852

1858

1857 (Band I) M. 12

1863 (

1864—1867
(

1868
(

1869—1872
(

1873—1888
(

1889—1891 (

1892—1893
(

1894—1896
(

1897—1902
(

1903 (

»

11) •

Ill—VI) k

VII) .

VIII—XI) a

XII—XXVII) a

XXVIII—XXX) .... a

XXXI—XXXII) .... a

XXXIII—XXXV) . . . . k

XXXVI—XLI) a

XLII)

Band XLIII—XLIX a

20.

6.

20.

6.

8.

30.

8.

12.

20.

24.

24.

DRESDEN -N. Verlagsbuchhandlung C. }(einrich.

Redaktion: Prof, Dr, Georg Hieronymus in Steglitz bei Berlin.
Druck und Verlag von C. Heinrich in Dresden.



fiedivi/]w Bnnd L

.

1

^ -

*

t

If

•

k

r

1

4"

I

f

. '*

j

o

./;' i

"^wOC

^

7

<?

Tafcl I.

^*»*%.

i:-

4

.^

?

3

.
-, 1r\

t^i /

'JLW

^

A Or ,

/N

-\ A
"L

Vi

f - j^

sX
;*>

- '"y^ .^^

m"

'I

\

)

MW>-:r1^T^

r
\

I

44

y

8

\^ J

")

. -iuLiu liclin.



I I

(r
—' =^"*

—
^ ~"

Begrundet 1852 durch Dr. Rabenhorst
als

»Notizblatt fiir kryptogamische Studien.*
ri I

\\

HEDWIGIA

Organ
fur h

Kryptogamenkunde
und

Phytopathologie
t:

M

nebst

Repertorium fiir Literatur.

R e d i g i e r t

von

Prof. Dr. Georg Hieronymus

-^ Band L- — Heft 2. -BRj^

Inhalt: W. Monkemeyer. Uber einige Kapselformen von Bryum argenteum

(Schlufi). — M i r. S e r V i t , Zur FIcchtenflora Bohmens und Mahrens. — Th. Herzog,

Parallelismus und Konvergenz in den Stammreihen der Laubmoose (Anfang). —
Beiblatt Nr. 2.

\
'

Druck und Verlag von C. Heinrich,

Dresden-N., Kl. Meifiner Gasse 4.

L

Erscheint in zwanglosen Heften. — Umfang des Bandes ca. 36 Bogen.

Abonnementspreis fiir den Band: 24 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder durch den Verlag C. Heinrich,

Drcsden-N.
y

I

Ausgegeben am 8. August 1910.
I



An die Leser und Mltarbeiter der Jedwigla".

Zusendungen von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung
in der „Hedwigia" gewiinscht wird, sowie Manuskripte und Anfragen
redaktioneller Art werden unter der Adresse:

Prof. Dr. G. Hieronymus,
Dahlem bei Berlin, Neues Konigl. Botanisches

mit der Aufschrift

„Fur die Redaktion der Hedwigia"

Museum,

erbeten.

Um eine moglichst vollstan dige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur 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 erwunscht.

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 fiir den Druckbogen), Separate nicht

geliefert werden; dagegen werden denjenigen Herren Autoren, die auf Honorar
verzichten, 60 Separate kostenlos gewahrt. Diese letzteren Herren Mitarbeiter

erhalten aufier den ihnen zustehenden 60 Separaten auf ihren Wunsch auch
noch weitere Separatabziige zu den folgenden Ausnahme-Preisen:

10 Expl. in Umschlag geh. pro Druckbogen tM 1.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

>1

77

7f

n

I)

M

1»

»

JJ

J7

M

77

77

n

n

»i

77

»l

7i

77

77

}»

>>

n

11

3)

Tl

ly

77

77

7}

77

77

Jt

?T

M

„ 2..

77 ^'

„ 4.

„ 5.-

u 6.-

,, 8.-

n 9.

„ 10.

10 einfarb. Tafeln S** t£
20

30

40

50

60

70

80

90

100

n

o

^>

rr

n

II

»i

T7

II

II

II

»

ft

If

It

Tl

II

II

II

II

II

II

II

II

n

II

II

II

II

II

II

11

II

n

II

-.50

1.—

1.50

2.—

2.50

3.—

3.50

4.—

4.50

5.—

Originalzeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13 X 21 cm zu

liefern und werden die Herren Verfasser in ihrem eigenen Interesse ge-

beten, Tafeln oder etwaige Textfiguren recht sorgfaltig und sauber mit

schwarzer Tusche ausfiihren 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 einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honoriert werden. Referate werden nicht honoriert.

Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.

Redaktion und Verlag der ^Hedmgia^',



Uber eigenartigc Kapselformcn von Bryum argenteum. 49

ausgebildet. Frostformen zeigen haufig kleistokarpe Kapselbildung,

unausgebildete, oft mit dem Deckel verwachsene Peristome und un-

ausgebildete Sporen, wahrend die Zwillingskapseln Peristome, Deckel

und Sporen gut entwickelt haben.

Die in Fig. 2 mit 10 bezeichnete Kapsel zeigt eine starke Ver-

letzung auf der Bauchseite, so daB man in das Kapselinnere hinein-

sehen kann.

In der Hedwigia XLV, S. 178—181 habe ich bereits iiber Laub-

mooskapseln mit zwei und drei ubereinanderstebenden Peristomen

bei Dicranella varia und Bryum saxonicum aus der Gautzscher Ton-

J

Fig. 2.

grube berichtet und auf Taf. X und XI Abbildungen dazu gegeben.

Auch bei Bryum argenteum habe ich Kapseln mit zwei iibereinander-

stehenden Peristomen gefunden (7, 8, 9). Der oberste Deckel zeigte

bei mehreren Exemplaren 2—3 deutliche Einschnitte, die wohl nur

davon herriihren konnen, daB die Kapseln im jiingsten Entwick-

lungsstadium durch TierfraB verletzt worden sind. Zur Weiter-

entwicklung derart verletzter Kapseln ist es notwendig, daB sie

sich in feuchter Umgebung ausbilden konnen, sei es durch Ein-

bettung im Moosrasen oder durch sehr feuchten Standort. Jeden-

falls mussen sie vor Austrocknung geschiitzt sein. Das sind die

nackten Beobachtungen, wie ich sie bei Bryum argenteum machen

konnte. Wir haben es mit pathologischen Bildungen zu tun, wie

Htdwigio. Band Z.,

GAnO

1911



50 W. Monkemeyer.

solche jedenfalls haufiger auftreten, aber wenig Beachtung fanden.

KapseIformen, wie in Fig. 1 abgebildet, konnten Veranlassung geben,

daB darauf neue Varietaten gegriindet wiirden; so konnte man die

Formen 4—7 als var. longicoUum, 13 als var. constrictum bezeichnen,

besonders wenn sie reichlicher mid fast ausschlieBlich in solcher
p

Form auftreten, wie es bei 13 bei Gautzsch der Fall war. Diese habe

ich in der Tongrube in den zeitweise unter Wasser stehenden Lehm-
ausstichen in Rasen gesammelt, welche fast nur die Form mit in der

Mitte stark eingeschniirter Kapsel zeigten.

Zu den pathologischen Formen rechne ich auch die bei verschie-

denen Moosen auftretenden und als Varietaten beschriebenen Rugu-

losaformen. Sie treten gar nicht so selten auf, gewohnlich findet

man aber die merkwiirdige Knitterung und Faltung der Blatter

nur an einzelnen Moosstammchen oder Astchen, selten sind die ganzen

Rasen derartig umgebildet. Ich erinnere an Brachyihecium albicans

rugulosum, B. salehrosum rugulosum, B. rivnlare fo. rugulosa, Pylaesia

polyantha var. crispata u. a. m. In diesen Fallen haben wir es hochst-

wahrscheinlich mit Pilzen zu tun, welche die Knitterung hervor-

gerufen haben. Wir miiBten den Begriff der pathologischen Varietat

in die Systematik hineintragenj wenn derartige Zufallsbildungen als

Varietaten anerkannt werden sollen. Da diese aber keine erblichen

Eigenschaften besitzen, so ist es meines Erachtens nach am natiir-

lichsten, derartige pathologische Formen als fo. ohne Autorbezeichnung

aufzufiihren. Ebensowenig wie man Anguillen tragende Moose

als Varietaten auffiihrt, obwohl durch dieselben Form und Zellnetz

der Blatter stark verandert werden, liegt eine Berechtigung vor, die

durch Pilze verursachten Knitterformen unter den systematischen

Varietatenbegriff zu bringen.

Es wurde jedenfalls von groBem Interesse sein, ahnliche Bildungs-

erscheinungen, wie ich sie bei Bryum argenteum in der Natur be-

obachten konnte, kiinstlich hervorzurufen. Es wiirde sich um Ver-

letzungen in jiingeren Entwicklungsstadien durch Anstechen oder

Anschneiden handeln. Auch kann man Moose mit ganz jungen Seten

geraume Zeit unter Wasser kultivieren, das Wasser mit kleinen

Wassertierchen besetzen und ihnen das Dekapitieren oder sonstige

Verletzen der Kapseln iiberlassen. Als geeignete Versuchsj^flanzen

kamen in Betracht: Bryumarten, Mnia, Dicranellen, Dicrana, Fu-

naria hygrometrica, Barbula- und Tortulaarten, Ceratodon purpureus

und Catharinaea undulata.

Obige Zeilen und Zeichnungen sollen nur den Zweck haben,

zu derartigen Versuchen anzuregen und die ungefahren Richtlinien

anzugeben, in denen sich die Versuche zu bewegen haben.
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Zur Flechtenflora Bohmens und Mahrens

Von Mir. Servit.

(Botanisches Institut der bohmischen Universitat in Prag.)

Bohmen wird als phytogeographischer Schliissel Mitteleuropas

bezeichnet im Hinblicke auf die Mannigfaltigkeit und den Reichtum

seiner Vegetation, welche die wichtigsten Komponenten der euro-

paischen Flora aufweist, wozu die gliickliche Lage des Landes und

die auffallend giinstige orographische Ausbildung seiner Oberflache

beigetragen hat. Die letzterwiihnten Momente haben das Einwandern

einzelner Florenelemente in hohem MaBe gefordert und so die merk-

wiirdigen Formationen zustande gebracht, welche noch vor kurzer

Zeit Mittelbohmen zu einem der floristisch reichsten Gebiete geniacht

haben. Heute schreitet naturhch die rationelle Ausniitzung des der

landwirtschafthchen Kultur unterHegenden Bodens, namenthch in

der Umgebung der Hauptstadt recht energisch vorwarts; in der Nahe
der GroBstadt entstehen neue Ortschaften, so daB von den noch

xinlangst mit reicher Flora geschmiickten natiirlichen Terrain-

flachen ein Teil nach dem anderen verschwindet und iiber manche

von jenen Lokalitaten, welche noch zur Zeit O p i z s interessante

botanische Funde boten, sich heutzutage ganz neue Stadtviertel

erheben. Spezicll den Kalkfelsen der Prager Umgebung, so nament-

lich des Prokopitales droht die Gefahr, daO sie in kurzer Zeit in-

dustrieller Verwertung zum Opfer fallen werden, was natiirlich auch

die Vernichtung der dort hausenden schonen, pontischen Phanero-

gamenvegetation sowie der interessanten bryologischen Fundorte,

deren Mooslebcn Prof. J. Velenovsky in seiner Monographie^)

so wunderbar geschildert hat, ebenso auch der bisher fast un-

erforscht gebliebenen Flechtenflora zur Folge haben wird. Deswegen

gewinnen die Angaben, welche auf die Flechtenvegetation Zentral-

bohmens Bezug haben, an Wert, da zu befiirchten ist, daB diese schone

Lichenenflora binnen wenigen Jahren der Vergangenheit angehoren

^) Velenovsky, J. Mtcliy ceske (I^ubmoose Bohmens). Prag 1898,

p. 32.

4*
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wird. Die kalkbewohnenden Arten liefern natiirlich den Hauptteil

der Flechtenflora der Prager Umgebung, da namentlich siidlich von

Prag das Silursystem groBtenteils durch KaJk vertreten wird. So

besteht zum Beispiel das ganze, schon erwahnte Prokopital aus Kalk,

femer ziehen sich machtige Kalkfelsen in sudlicher Richtung liber

Chuchle (Kuchelbad) nach Radotin bin und finden dieselben ihre

Fortsetzung in wundervollen Schluchten, Felsengruppen und Fels-

wanden bei Karlstein, Srbsko, Sv. Ivan und Beroun. Es besteht

evident ein auffallender Kontrast zwischen diesen Silurkalkfelsen

und den iibrigen Gesteinsarten, welche sich an dei" Bildung jener

zahlreichen, romantischen Felsen beteiUgen, in betreff des Reich-

turns und der Physiognomic der Flechtenflora, welche insbesondere

auf den Phyiiiten recht monoton entwickelt ist. Als Extrem in der

Armut an Flechten, was die Artenzahl anbelangt, kann man die

Lydite bezeichnen, welche groBtenteils als kahle Felsen dastehen

mit einigen wenigen Flechtenarten, unter welchen man aber doch zwei

hochinteressante Spezies findet, namlich Rinodina oreina f. Mougeo-

tioides und Acarospora chlorophana. In den Verhandiungen der k. k.

zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (XLI. 1891, p. 770)

findet man interessante Angaben. von Dr. Zahlbruckner
iiber Standorte dieser zwei Flechtenarten in dem Hiigellande

Niederosterreichs, welche fiir ausgepragte Hochgebirgstypen gelten,

und in derselben Zeitschrift (Jahrgang 1893, p. 548) behandelt

J- Baumgartner nochmals diesen eigentiimlichen, schein-

baren VerstoB der Natur gegen ihre eigenen Gesetze, wobei er die Ver-

haltnisse, in welchen die erwahnten Arten an den angegebenen Orten

vorkommen, naher bespricht. In dem zitierten Aufsatze B a u m -

gartners wurde namentlich darauf mit Nachdruck hingewiesen,

daB fast an denselben Felsen auch Moos- und Flechtenarten wachsen,

deren Arealzentren sudlicher liegen und vielmehr dem Mediterran-

gebiet angehoren. Sonst findet man in Niederosterreich an ein-

zelnen Lokalitaten Arten, namentlich Moose, welche gewohnlich

in groBeren absoluten Hohen zu wachsen pflegen, welche Erscheinung

sich aber nach der Ansicht Baumgartners durch die Nahe

des Bohmerwaldes erklaren laBt. Das Vorkommen einer von diesen

Arten, Acarospora chlorophana, scheint schon in der Opizischen

Periode aus Zentralbohmen bekannt zu sein und zwar hochstwahr-

scheinlich aus dem Tale Sarka bei Prag, wo sie in Menge die groBten-

teils kahlen, harten Lyditfelsen in groBen Flachen iiberzieht. Ich

habe der Flechtenvegetation der Lyditfelsen, welche in langem

Bogen nordiich von Prag zum Vorschein kommen, meine Auf-

merksamkeit, namentlich in Bezug auf das eventuelle Vorkommen
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anderer Gebirgsarten gewidmet und zwai mit dem Resultate, daC
auBer Acarospora Morophana noch Rinodina oreina f. Mougeotioides

auf fast alien Lyditfelsen nordlich von Prag wachst. Die Verbreitung

dieser zwei Flechten scheint in Zentralbohmen hauptsachlich an den
Lydit gebunden zu sein, wenigstens gedeihen diese Arten auf Lydit

quantitativ am besten und auch nur auf Lydit findet man beide

Flechten beisammen, wogegen das Vorkommen auf Syenit viel-

mehr den Eindruck der Ausnahme macht und nur einige wenige

Individuen betrifft. Wie schon erwahnt, beziehen sich unsere An-
gaben auf das Lyditfelsengebiet nordlich von Prag. In dem west-

lichen Telle des Sarkatales, unterhalb des Dorfes Liboc, in einer

wildromantischen Schlucht, wachst reichlich Rinodina oreina f. Mou-
geotioides und Acarospora cJiIorophana und diese Flechten sind hier

in der Kryptogamenvegetation tonangebend, nicht nur durch ihre

auffallende Farbe, sondern auch durch die Flache, welche von ihrem

gelben Thallus bedeckt ist; sonst gedeihen auf Lydit hier andere

Flechtenarten nur hochst kiimmerlich, vielleicht mit Ausnahme
von stellenweise hier ziemlich gut prosperierenden Arten, TJmbili-

caria pustulata und GyropJiora hirsuta und einzelnen Parmelien.

Die Krustenflechten fehlen fast ganzlich, oder sind durch sehr schlecht

entwickelte Individuen vertreten, wie z. B. Lecanora atra, Acarospora

fuscata, Lecanora cinerea, Rhizocarpon Montagnei und Perttisaria

dealbata, welche man in Felsenritzen oder Vertiefungen finden kann.

Dieselbe Armut kennzeichnet auch die Moosflora^), von welcher

nur Schistostega osrrmndacea als Ausnahme hervorzuheben ware,

welche in feuchten, tiefen Lochern ziemlich verbreitet ist. Bei

Libsice, an dem linken Ufer der Moldau, erhebt sich oberhalb des

Friedhofes ein maOiger Lyditfelsen, wo auf der westlichen Seite

Rinodina oreina f. Mougeotioides zu finden ist, sonst trifft man hier

an den entbloBten, dem Winde und der Sonne preisgegebenen Fels-

partien wieder nur Parmelia conspersa, Lecanora sordida. In feuchten,

geschiitzten Felsenwinkeln hat eine wenig mannigfaltige Flechten-

flora ihre Zuflucht gefunden. Der Felsriicken bei Horomefice und

der romantische FeJsenkomplex bei Kamyk stehen betreffs der

Flechtenvegetation jener des Sarkatales nahe, doch wachsen hier

die beiden Arten, welche in der Sarka in so groBer Menge auftreten,

nur stellenweise in zusammenhangenderen Uberziigen. AuBer diesen

groBeren Lyditfeiskomplexen ist unsere Rinodinaart auch auf ein-

zelnen zerstreuten LyditbJocken und Steinen auf den Anhohen in

diesem Lyditgebiet zuweilen zu finden, so z. B. bei Tursko. Syenit

^) V e 1 e n o V s k y , J. 1. c. p. 34.
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kommt in einer ganz kleinen Ader an dem Moldauufer gegen Roz-

toky vor, wo die von diesem Gestein gebildete Flache hochstens

10,2 m^ betragt. Die Vegetation besteht aus einigen kummerlichen

Rosetten der Rinodina und Lecanora saxatilis. Es sei hier hervor-

gehoben, daB auf alien Standorten in Zentralbohmen, wo die be-

treffenden zweiFlechtenarten wachsen, die Flechtenvegetation ziemlich

zuriickgeblieben ist, was in der Weise zum Ausdruck gelangt, daB

man ganze Steinflachen finden kann, die jeder Besiedelung durch

Flechten bar sind. Doch an solchen Felsen kommen jene Einfliisse,

welche die Flechtenarten des Hiigellandes von ihnen vertreiben,

beziiglich unserer zwei Hochgebirgsarten nicht in Betracht, indem

diese Flechten an solchen Felsen gewohnlich sehr gut gedeihen,

was man am schonsten in dem Sarkatale beobachten kann. Lydit

ist in der Kegel ein wenig beliebtes Substrat fiir die Flechten und

deshalb weist dieses Gestein eine eigentiimliche Flechtenflora aus,

welche vielmehr den Eindruck bewirkt, daB nur dort, wo die Stein-

oberflache kleine Vertiefungen oder Risse besitzt, sich einige wenige

Flechten niederzulassen vermogen und zu einer verkriippelten Ent-

wicklung gelangen konnen, wobei noch immer der groBte Teil der

Felsenoberflache fast absolut kahl bleibt. Auf alien Standorten,

wo unsere zwei Flechten vorkommen, sind dieselben durch normal

entwickelte und fertile Exemplare vertreten, ja in der Sarka gelangte

Rinodina oreina zu einer Entwicklung in ihrer lokalen Verbreitung,

daB ein ahnliches Beispiel unter den Felsenflechten, was die Propa-

gationsfahigkeit betrifft, nicht so leicht wieder zu finden ist und es

ergibt sich dann der Gedanke, daB diese Flechten bestimmte spezi-

fische Eigenschaften besitzen, welche sie befahigen, auf dem Sub-

strat, welches fiir die Flechten der Hiigelregion als recht ungiinstig

gilt, sich normal bis reichlich zu erhalten und zu verbreiten, oder

anders gesagt und vielleicht richtiger, daB das Minimum der An-

forderungen, welche diese zwei Arten an das Substrat stellen, tiefer

liegt als bei den steinbewohnenden Arten der Hiigelregion, wodurch

es jenen Arten ermoglicht wird, auf dieser ungiinstigen Unterlage

gut zu prosperieren und aus dem Kampf um Platz als Sieger hervor-

zugehen. Es wird so eine ganze Reihe von Fragen, welche die Ein-

wirkung einzelner phytogeographischer, die Ausbildung bestimmter

Flechtengesellschaften bedingender Faktoren betreffen, beriihrt,

gewisser Formationen, die natiirhch mit dem in den phytogeogra-

phischen Biichem iiblichen Terminus nicht identisch sind. Es ist

wichtig, daB es nicht notwendig ist, in diesem so interessanten Falle

auch den klimatischen Agenticn, welche sonst namentlich bei den

Phanerogamen in der Verteilung der Formationen eine so durch-
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greifende Rolle spielen, Aufmerksamkeit zu schenken. Der erste Blick

auf diese Lyditfelsen belehrt uns hinreichend iiber die Tatsache,

daB lokale Beleuchtungs- und Feuchtigkeitsverhaltnisse fast gar

nicht in Betracht kommen, da6 beide Arten gleichmaBig die Fels-

flachen bewachsen, ohne Riicksicht darauf, ob dieselben dem Norden
Oder dem Siiden zugewendet, ob sie beschattet oder der Sonne
ausgesetzt sind. Namentlich im westlichen Teile des „Dzban" ist

diese Erscheinung am meisten auffallend dadurch, daB hier beide

Arten gleich massenhaft au sonnigen wie an dem Winde ausgesetzten

Wanden des Felsenkeils, welcher gegen Liboc auslauft, prosperieren,

ebenso wie sie sich als prachtige, gelbliche Uberziige dieser Felsen-

partie an deren Nordseite, die senkrecht in die Dzbanschlucht herab-

fallt, ausbreiten, an Flachen, die niemals von direkten Sonnenstrahlen

getroffen werden, wo der Wind nur in schwachen, gelahmten StoBen

durch die enge Schluchtmiindung Zutritt hat. Derselbe Unterschied

besteht zwischen beiden Seiten des Felsens in Bezug auf die Feuchtig-

keit. Es ist also nur die Beschaffenheit des Gesteins, welche hier in

Betracht kommt, mit Riicksicht auf die zwei Flechtenarten, welchen

dieser Aufsatz gewidmet ist, und diese Tatsache laBt dann darauf

schlieBen, daB nicht die absolute Hohe und die mit ihr verbundenen

khmatischen Verhaltnisse, sondern ausschheBHch, oder doch vor-

zugsweise, nur das Substrat den Hauptfaktor bei der Wahl der

Lokahtaten biJdet. Infolgedessen kann man dann das Wachsen
gewisser Flechten, wenigstens der zwei behandelten Arten, im Hoch-

gebirge auf einen bestimmten Charakter der Gesteine, welche die

Gebirgsfelsen zusammensetzen, zuriickfiihren. Natlirlich handelt

es sich hier nicht um die chemische Beschaffenheit, sondern uni

spezifische Eigenschaften der Oberflache der Felsen, welche durch

abweichende Zersetzungsprozesse im Entgegenhalte zu jenen in der

Niederung verursacht werden und fiir die Flechten dadurch eine

ahnliche Unterlage schaffen, wie sie normal auch im Hiigellande

beim Lydit besteht. Die Verbreitung der Rinodina oreina und der

Acarospora cMorophana scheint in Zentralbohmen einen ganz na-

tiirlichen, eigentiimlichen Bezirk einzuschheBen und macht den

Eindruck, daB beide Arten an den angegebenen Standorten schon

seit uralten Zeiten existieren und darauf stiitzt sich der Gcdanke,

daB sie die betreffenden Lyditfelsen in Mittelbohmen schon seit

der Glazialperiode besetzt halten. Hier fanden sie Verhaltnisse,

wo sie sich ungestort von den die Felsen in Mittelbohmen nach der

Vergletscherungsperiode langsam wieder okkupierenden Arten der

Hligelregion, welche nicht imstande waren, diese Hochgebirgstypen

von den Lyditfelsen zu verdrilngen, ausbreitcn und erhalten konnten.
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Verrucariaceae.

Verrucaria plumbea Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 285. —
Verrucaria coerulea (Ram.) Schaer. Enum. crit. lich. eur. 1850, p. 216.

Boh men: an einer Mauer in Vochov bei Pilsen. (Prof.

P o k o r n y.)

Verrucaria Dufourii DC. Flore fran. II. 1803, p. 312.

Boh men: an Kalkfelsen bei Sv. Ivan nachst Beroun. (M.

Servit.)

Verrucaria margacea Wahl. in Ach. Supl. p. 18.

B o h m e n: auf Schieferfelsenplatten bei Pikovice nachst

Davie. (M. Servit.)

Verrucaria Hochstetteri El. Fries. Lichenogr. eur. ref. 1831,

p. 435.

Boh men: an Kalkfelsen in der Schlucht ,,Cisafska rokle"

bei Beroun; auf Kalkstein zwischen Chuchle und Hlubocepy bei Prag.

(Dr. Podpera.) An Kalkfelsen im Prokopstal. (M. Servit.)

Verrucaria dolomitica (Mass.) Korb. Parerga lichen. 1865,

p. 362.

Bohmen: auf Kalkstein in der Umgebung von Beroun, in

Schluchten bei Koda und in der ,,Cisarska rokle"; in der Nahe von
Hostin. (Dr. Podpera.)

Verrucaria Koerberi Hepp. Flecht. Europ. 1860, nr. 692.

Bohmen: in einem Tale unterhalb der Ortschaft Z. Kopanina
siidwesthch von Prag auf Kalksteinen. (M. S e r v i t.)

Verrucaria mastoidea (Mass.) Korb. Parerga lichenol. 1865,

p. 360.

Bohmen; an Kalksteinfelsen an der Miindung des bei voriger

Spezies erwahnten Tales unterhalb Z. Kopanina in das Radotiner

Tal. Sporen 13—16 /i breit, 25—30 // lang. (M. Servit.)

Verrucaria viridula Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 675.

Bohmen: auf Planer bei Lysa an der Elbe ; an Ziegelmauern

einer Villa bei Lodenice. (Dr. Podpera.) Alte Mauern bei Kamyk
nordlich von Prag. (M. Servit.)

Verrucaria fuscella (Turn.) Korb. Systema lich. germ. 1855,

p. 342.

Bohmen: auf Kalkstein im Prokopstal und im Radotiner

Tal siidlich von Prag; an Kalkfelswanden bei Koda nachst Beroun.

(Dr. Podpera.) An Lyditfelswanden im Sarkatal nordlich von
Prag. (M. Servit.)
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Verruearia lecideoides (Mass.) Korb. Parerga lichenol. 1865,

p. 376.

Bohmen: an Kalkfelsen im Prokopstal siidlich von Prag.

Thelidium papulare (El. Fries.) Arnold in Flora 1885, p. 147.

Bohmen: auf Kalkfelsen im Prokopstal bei Prag und bei

der Ortschaft Srbsko nachst Beroun. (M. Servit.)

Thelidium decipiens (Hepp.) Arnold in Flora 1885, p. 149.

Bohmen: auf Kalkfelsen im Radotiner Tal unterhalb der

Ortschaft Z. Kopanina, ferner bei Karlstein. (M. Servit.)

Polyblastia discrepans (Lahm.) Arnold in Flora 1868, p. 522.

Bohmen: Kalkfelsen im Radotiner Tal siidhch von Prag

bei der „Cikanka". (M. Servit.)

Staurothele elegans Zwackh in Flora 1862, p. 552.

Bohmen: auf groBen Gneisblocken im Bach unterhalb von

Eisenstein im Bohmerwald. (M. S e r v i ti)

Staurothele fissa (Tagl.) Wainio. Soc. faun. flor. fenn. X. 1883,

p. 167.

Bohmen: unterhalb von • Eisenstein im Bohmerwald, auf

Gneisblocken. (M. Servit.)

Dermatocarpaceae.

Dermatocarpon rufescens (Ach.) Th. Fries. Lichenes arct. Europ.

1860, p. 254.

Bohmen: an Felsen im Kalksteingebiet in der Umgebung
von Beroun; so bei Srbsko, bei Sv. Ivan, in der Schlucht ,,Cisafska

rokle*', in der Nahe der Miindung des Baches Kacak, ferner auch

bei Radotin. (Dr. P o d p e r a.) Auf Kalkfelsen bei Karlstein.

Mahren: an Permfelsen bei Reznovice bei Eibenschitz. (Dr.

P d p e ra.)

Dermatocarpon miniatum (L.) Th. Fries Lich. Arct. 1861,

p. 253.

Bohmen: auf Kalkfelsen in der Schlucht „Cisafska rokle"

bei Beroun. (Dr. P o d p e r a.)

Mahren: an Felswanden bei Eibenschitz am Flusse Oslava.

(Dr. Podpera.)
Var. complieatum (Sw.) Th. Fries. Genera heterolich. 1861,

p. 103.

Bohmen: auf Kalkfelsen im Prokopstal bei Prag und in der

Nahe von Srbsko bei Beroun. (M. Servit.) In Waldern bei Stra-

Sice und auf dem ,,Chotobus" bei DobfiS. (Dr. D o m i n.) An
Lyditfelsen unterhalb von Liboc, in der Schlucht ,,Dzbdn". (M.
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S e r V i t.) Nicht selten auf Basalt auf den Bergen Radobyl und
Mila bei Louny; auf Kalktuffelsen bei Mokropsy, (Dr. P o d p e r a.)

Unterhalb der Schneekoppe im Riesengebirge. (Dr. D o m i n.)

Dermatocarpon fluviatile (DC.) Th. Fries. Lichenes arct. Eur.

I860, p. 254.

B 6 h m e n : auf Granitblocken in den Waldern ostlich von
V

Ricany; an Gneisfelsen unterhalb des Berges Mednik nachst Davie.

{M. S e r V i t.) In Felsenritzen in der Nahe der Potzschmiihle bei

Krumau. (Dr. P o d p e r a.)

Mahren: in der Schlucht Steingraben unterhalb des Alt-

vaters im Gesenke. (Dr. P o d p e r a.)

Dermatocarpon sorediatum (Borr.) Zahlbr. in Verhandlungen

der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1898, p. 352.

B o h m e n: Hluboc^epy bei Prag, an kalkhaltigen Lehmwanden,
{M. Servit.)

Dermatocarpon cinereum (Pers.) Th. Fries. Lichenes arct.

Europ. 1860, p. 256.

Boh men: auf kalkhaltiger Erde bei Radotin, Sv. Ivan

und bei Srbsko nachst Beroun. (Dr. P o d p e r a.)

Pyrenulaceae.

Microthelia marmorata (Hepp.) Korb. Parerga lichenol. 1865,

p. 398.

Boh men: mehrere Stellen im Prokopstal bei Prag, auf

Kalkstein. (M. Servit.)

Arthopyrenia fallax Nyl. in Flora 1872, p. 363.

B o h m e n: an alten, diinnen Haselasten unterhalb des Gipfeis

des Donnersberges im bohm. Mittelgebirge. (M. Servit.)

Arthopyrenia antecellens Nyl. in Flora 1866, p. 86.

Bohm en: Osser im Bohmerwald, an Buchen. Sporen 9 bis

11 IX breit, 24—30 p. lang. (M. S e r v i t.)

Arthopyrenia rhypontella Nyl. in Flora 1867, p. 374.

Boh men: haufig an Eschen, Haseln und Holundern auf

dem Gipfel des Donnersberges im bohm. Mittelgebirge. (M. S e r v i t.)

Porina chlorotica (Ach.) Wainio. Mend. Soc. faun. flor. fenn.

X. 1883, p. 190.

Bohm en: auf Granitblocken in Waldern zwischen Ricany
und Mnichovice. Im Bach auf Gneis oberhalb Hammem im Bohmer-
wald- (M. Servit.)
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Oaliciaceae.

Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fries. Lich. arct. eur. 1860,

p. 251.

Boh men: auf morschem Holz am „Sch\varzen See" und
bei Hammern im Bohmenvald. (M. S e r v i t.) An Eichen bei

Mirotice. (Assist. B r a b e n e c.)

Chaenotheca brunneola (Ach.) Zahlbr. in Verhandl. der k. k.

zool.-bot. Gesellsch. Wien 1898, p. 353.

B o h m e n : an vermoderten Baumstriinken bei Hammern
im Bohmerwald. (M. S e r v 1 1.)

Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fries. Genera heteroh

1861, p. 102.

B o h m e n : an Eichen bei Mirotice. (Assist. B r a b e n e c.)
w

Calicium pusillum (Flk.) Korb. Systema hch. Germ. 1855,

p. 308.

B o h m e n : bei Hammern und beim Teufelsee im Bohmer-
wald. (M. Servit.)

Calicium hyperellum Ach. Methodus Hch. 1803, p. 93.

B 6 h m e n: Eisenstein im Bohmerwald, an Tannen. (M.

Servit.)

Calicium salicinum Pers. in Ust. n. Ann. Bot. 1794, p. 20.

B 6 h m ^ n : an Zaunlatten am Aufstiege von Eisenstein auf

den Arber im Bohmerwald. (M. Servit.)

Calicium trabinellum Ach. Meth. SuppL p. 15.

B 6 h m e n : Eisenstein im Bohmerwald, alte Baumstriinke.

(M. Servit.)

Coniocybe furfuracea Ach. Vet. Ak. Handl. 1816, p. 288.

B 6 h m e n : in der Umgebung Prags an geeigneten Stellen

nicht selten: Prokops- und Radotiner Tal, haufig in den Waldem
bei Krc und Kundratice, ferner in der Schlucht bei Zahorany. (M.

Servit.)

Coniocybe pallida (Pers.) EL Fries. Schedulae crit. Suec. 1824,

I. 3.

Boh men: in der Hohlung einer Fohre bei Jevany. (M.

Servit.)

Coniocybe gracilenta Ach. Vet. Ak. Handl. 1816, p. 289.

Boh men: an Baumstriinken im Walde bei Kit siidlich von

Frag. (M. Servit.)
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Sphaerophoraceae.

Sphaerophorus compressus Ach. Methodus lich. 1803, p. 135.

B o h m e n: massenhaft an alten Fichten am „Schwarzen

See" im Bohmerwald.

Sphaerophorus coralloides Pers. in Ust. n. Ann. Bot. 1^94,

1, 23.

B o h m e n: an entrindeter Fichte zwischen Hammern und

Eisenstein. (M. Servit.)

Arthoniaceae.

Arthonia lurida Stch. Lichenogr. Univ. 1810, p. 143.

Boh men: haufig an Nadelbaumrinden im Bohmerwald bei

Hammern, Eisenstein, auf dem Osser und Arber. (M. Servit.)

Graphidaceae.

Xylographa parallela (Ach.) El. Fries. Syst. mycol. 1821—1829,

2, p. 197.

B o h m e n : nicht selten im Bohmerwald, namenthch auf

dem Arber. (M. Servit.)
Opegrapha Mongeothii Mass. Memorie lich. 1853, p. 103.

Oj)egrapha Chevallieri Leight. Brit. Lich. 1857, p. 67.

B ohm en: auf Grauwackeschiefer im Walde bei Libus siid-

lich von Prag und auf Kalkstein im Prokoptal. (M. Servit.)

Opegrapha viridis Pers. in Ach. Synopsis meth. lich. 1814,

p. 22. — 0. involuta Wllr. Fl. Germ. 1831, p. 329.

B o h m e n: an Buchen bei Eisenstein im Bohmerwald. Sporen

6—7,5 }x breit, 48—55 // lang. (M. S e r v i t.) -

Opegrapha atra (Pers.) El. Fries. Lich. eur. ref. 1831, p. 366.

Boh men: auf Ahornen bei Eisenstein im Bohmerwald. (M.

Servit.)

Thelotremaceae.

Thelotrema lepadinum Ach. Lichenogr. Univ. 1812, p. 312.

B o h m e n : an Waldbaumen bei Hammern, Eisenstein und

haufig auf dem Arber im Bohmerwald. (M. Servit.)

Diploschistaceae.

Diploschistes scruposus f. parasitica (Hoffm.) Zahlbr. in Ver-

handlungen der k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft, Wien 1890, p. 281.

B o h m e n: auf dem Thallus primarius von Cladonia pyxidata

im Prokoptal und ahnlich an Lyditfelsen bei Horelice, (M. Servit.)
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Var. bryophila Ach. Synopsis meth. lich. 1814, p. 148.

B o h m e n: Prokoptal bei Prag. (M. S e r v 1 1.)

Gyalectaceae.

Jonaspis melanocarpa (Kremplh.) Arnold in Verhandlungen der

k. k. zool.-bot. Gesellschaft, Wien 1887, p. 134.

Bohmen: an feuchten Kalkfelsen im Radotiner Tal in der

Nahe der ,,Cikanka". (M. S e r v i t.)

In groBerer Menge an, durch Steinbrechen entstandenen senk-

rechten Wanden, mit verhaltnismaBig dicker, deutlicher rissiger

Kruste.

Microphiale diluta (Pers.) Zahlbr. in Verhandlungen der k. k.

zool.-bot. Gesellschaft. Wien 1898. p. 360.

Bohmen: an Laubbaumen in einer Schlucht bei Karlstein

und ferner bei Eisenstein im Bohmerwald an Buchen. (M. S e r v i t.)

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. in Engler: Die natiirhchen Pflanzen-

familien, Lichenes 1905, p. 126. — Phialopsis rubra Korb. Systema

lich. germ. 1855, p. 170.

Bohmen: Arber im Bohmerwald, an Buchen. (M. S e r v i t.)

Gyalecta cupularis (Ehrh,) El. Fries. Lichenogr. eur. ref, 1831,

p. 195.

Bohmen: im Kalksteingebiet Zentralbohmens sehr spo-

radisch : Prokoptal bei Prag. (Dr. Podpera, M. Servit.)
Radotiner Tal und in der Schlucht ,,Cisafka rokle" bei Beroun.

(Dr. P d p e r a.)

M a h r e n : Quarklocher unterhalb des Glatzer Schneebergs,

auf Urkalk. (Dr. P o d p e r a.)

Die Flechte vom letztgenannten Standort besitzt einen eigen-

tiimhchen Habitus, welcher hauptsachlich durch den glatten, firnis-

artigen, trocken graugriinlichen, feucht intensiv fast apfelgriinen

Thallus mit schon ausgebildeten Apothezien hervorgebracht wird.

Gyalecta Flotowii Korb. Systema lich. germ. 1855, p. 171.

Bohmen: auf Rinde alter Buchen auf dem Osser im Bohmer-

wald. (M. S e r V i t.)

Gyalecta trungicena (Hepp.) Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 152.

Bohmen: Bohmerwald. (M

Servit.)

Paehyphiale fagicola (Hepp.) Zwackh. in Flora 1862, p. b06.

Bohmen: an einem Ahorn oberhalb Hammern im Bohmer
wald. (M. Servit.)
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Lecideaceae.

Lecidea lithophila (Ach.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 495.

B ohm en: auf dem Berge Rannd bei Louny, auf Basalt.

(Dr. Podpera.)
Mahren: auf Gneis auf dem Glatzer Schneeberg, (Dr.

Podpera.)
Lecidea tenebrosa (Sw.) Korb. Parerga lich. 1865, p. 99.

Mahren: auf Gneis des Gipfels des Glatzer Schneebergs.

(Dr. Podpera.)
Thallus auffallend dunkel gefarbt, schwarzbraun, Epithezium

smaragdgriin.

Lecidea pantherina Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 159.

Mahren: Glatzer Schneeberg, auf Gneis auf dem Gipfel.

(Dr. Podpera.)
Lecidea lucida Ach. jMcthodus lich. 1803, p. 74.

B 5 h m e n: Osser im Bohmerwald, an Gneisfelsen. (M.

Servit.)

Lecidea granulosa (Ehrh.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 442.

Boh men: haufig im Bohmerwald bei Eisenstein, Hammern
und auf dem Berge Osser. (M. Servit.)

Lecidea botryosa Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871, p. 454.

B 5 h m e n: auf morschem Holz zwischen Hammern und Eisen-

stein im Bohmerwald. Auf Fichtenrinde der Standenspitz im bohm.

Mittelgebirge. (M, Servit.)

Lecidea gelatinosa Flk. Berl. Mag. 1809, p. 201.

Bohm en: auf Erde auf der Anhohe bei Dablice nachst

Prag. (M. Servit.)
Lecidea helvola (Krb.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 429.

Boh men: an Fichten im Bohmerwald zwischen Eisenstein

und Hammern. (M. S e r v i t.) Sporen 3—4 ^ breit, 9—12 // lang.

Lecidea fusca var. atrofusca Th. Fries, Lichenogr. Scand. 1871,

p. 436.

B o h m e n: Stepanovice bei Wittingau (Tfebon), auf sandigem

Erdboden. (Ph. C. J. Ambroz.)
Lecidea geophana Nyl. Lichenogr. Scand. 1860, p. 212.

Mahren: auf sandigem Erdboden bei Gryglov nachst Olmiitz.

(Dr. Podpera.) Apothezien schwarz, mit feinem Stich ins oliven-

farbige.
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F. lignicola Strasser in Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Ge-
sellschaft. Wien 1889, p. 366.

Bohmen: auf morschem Pappelstrunke im Radotiner Tal
siidlich von Prag. (M. S e r v i t.)

Lecidea fuscorubens Nyl. in Flora 1862, p. 463.

Bohmen: haufig an Kalkfelsen bei Libgice nordlich von
Prag. (Dr. P o d p e r a.)

Lecidea uliginosa Ach. Methodus lich. 1803, p. 43.

Bohmen: haufig im Bohmerwald. Gesamn^elt auf Erde
zwischen Hammem und Eisenstein und vielfach auf dem Osser und
in der Nahe des „Schwarzen See". Auf Erde im Wald bel Krc siidlich

von Prag. (M, S e r v i t.)

Lecidea decipiens (Ehrh.) Ach. Methodus hch. 1803, p. 80.

Bohmen: auf kalkhaltiger Erde bei Srbsko. (Dr. Pod-
p e r a.)

Lecidea testacea (Hoffm.) Ach. Methodus lich. 1803, p. 80.

Bohmen: in Kalkfelsenritzen im Prokoptal bei Prag. (M.

S e r V i t.) An Kalkfelsen bei Srbsko nachst Beroun. (Dr. P o d -

p e r a.)

Lecidea lurida (Sw.) Ach. Methodus hch. 1803, p. 77.

Bohmen: an Kalkfelsen im Prokoptal bei Prag. (Dr. P o d -

per a, M. S e r v i t.) Im Kalksteingebiet bei Srbsko unweit

von Beroun, in der Nahe des Badeorts Sv. Ivan und in der

Schlucht „Cisafska rokle". (Dr. P o d p e r a.)

M a h r e n: auf dem Turold bei Nikolsburg. (Dr. P o d p ^ r a.)

Catillaria prasina (El. Fries.) Th. Fries. Lichenogr. Scand.

1871, p. 572.

Bohmen: zwischen Hammern und dem Berg Osser im Boh-
merwald an morschem Holz. (M. S e r v i t.)

Vat. byssacea (Zw.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871, p. 573.

Bohmen: am Arbersee im Bohmerwald, (M. Servit.)

Catillaria tricolor (With.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 574.

Bohmen: auf Rinde alter Weiden nachst Vochov bei Pil?en.

(Prof. Pokorny.) An Buchen bei Hammem im Bohmerwald.

(M. Servit.)

Catillaria globulosa (Elk.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 575.

Bohmen: Hammem und Schwarzer See im Bohmeruald,

an Nadelbiiumen. (M. S e r v i t.)
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Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 567.

Boh men: auf Kalksteinen im Prokoptal bei Prag. (Dr.

P o d p e r a , M. S e r v i t.) In der Schlucht „Cisafska rokle" bei

Beroun, an Kalkfelsen. (Dr. P o d p e r a.)

Catillaria athallina (Hepp.) Helb. in Vet. Ak. Forh. 1867, p. 273.

Boh men: an Kalkfelsen in einem Tal unterhalb der Ort-

schaft Zad. Kopanina westlich von Radotin. (M. Servit.) Anf

Kalkstein bei Sv, Ivan nachst Beroiin. (Dr. P o d p e r a.)

Catillaria lutosa Mont, in Korb. Parerga lich. 1865, p. 194.

Boh men: auf dem Abhange oberhalb des Badehauses bei

Chuchle (Kuchelbad), auf Kalkstein.

Bacidia sabuletorum (Flk.) Th. Fries. Lich. arct. eur. 1860,

p. 183.

B o h m e n: auf Moosen an Kalkfelsen im Prokoptal und

nachst Chuchle bei Prag, ferner in der Nahe der Ortschaft Srbsko

bei Beroun und im Sarkatale an Felsen gegeniiber der Jeneralka.

(M. Servit.) Zwischen Steinen und auf Moosunterlage an einer

Terrasse in Zabedov bei N. Bydzov. (Dr. P o d p e r a.)

Bacidia coprodes Korb. Parerga lich. 1865, p. 166.

B o h m e n: an feuchten und schattigen Felswanden im Prokop-

tal bei Prag. (M. S e r v i t.)

Bacidia Naegelii (Hepp.) Zahlbr. in Engler. Die naturlichen

Pflanzenfamilien. Lich. 1905, p. 135.

B ohm en: an einer alten Weide oberhalb des Badehauses

bei Chuchle siidhch von Prag. (M. S e r v i t.) An Rinde alter Weiden

im Walde Borek bei Novy Bydzov. (Dr. P o d p e r a.) An Birken

oberhalb des Arbersees im Bohmerwald. (M. Servit.)

Bacidia rosella (Pers.) D. Notrs. Framm. lichenogr. 1864, p. 190.

Bohmen: an glatten Buchen im Wald bei Ricany. (M.

Servit.)

Bacidia rubella (Ehrh.) Mass. Ricerche sull'auton. dei Lich.

1852, p. 118.

Bohmen: auf der Rinde alter Weiden oberhalb Chuchle

siidJich von Prag. (M. Servit.)

Bacidia endoleuca (Nyl.) Arnold in Flora 1858, p. 505.

Bohmen: an Eichen bei Wittingau. (Ph. C. J. A m b r o z.)

Bacidia Beckhausii (Korb.) Arnold in Flora 1871, p. 53.

Bohmen: Spitzberg im Bohmenvald, an Buchen. (M.

Servit.)
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Bacidia albescens (Am.) Zwackh. in Flora 18G2, p. 495.

B o h m e n: auf altcn Brettern im 2vanek bei Vochov. (Prof.

Pokorny.) An Buchen bei Eisenstein im Bohmerwald . (M.

Servit.)

Bacidia muscorum (Sw.) Br. et Rostr. Fl. Dan. 1869, p. 109.

B o h m e n: haufig auf Moosen im Prokoptal siidlich von
Prag und ahnlich im Radotiner Tal. (M. S e r v i t.)

Bacidia umbrina (Ach.) Br. et Rostr. Fl. Dan. 1869, p. 109.

Boh men: auf Lyditblocken unterhalb der Felsenriicken

bei Hofelice. (M. Servit.) An Schieferfelsen bei Selc nordlich

von Prag. (Dr. P o d p e r a.)

Bacidia turgida (Korb.) Hellb. Vet. Ak. Fohr. 1867, p. 270.

Bohmen: auf Basalt des Berges Ranna bei Louny. (Dr.

P d p e r a.) Phonolithgerolle auf dem Donnersberg im bohm.
Mittelgebirge. (M. Servit.)

Bacidia flavovirescens (Borr.) Anzi. Catal. Lich. 1860, p. 71. —
Baphiospora flavovirescens Korb. Systema lich. germ. 1855, p. 268.

Bohmen: auf Erde des Donnersberggipfels im bohm. Mittel-

gebirge und an dem Aufstiege von Hammern auf den Osser im

Bohmerwalde. (M. Servit.)

Toninia Candida (Web.) Th. Fries. Lich. Spitzberg. 1867, p. 33.

Bohmen: nicht haufig an Kalkfelsen in der Prager Um-
gebung, viel seltener als die verwandte Art Toninia coeruleonigricans

(Lightf.) Poetsch. ImProkopstal und bei Radotin (Dr. P o d p e r a
,

M. Servit), ferner bei Srbsko, Sv. Ivan und Hostin in der Nahe
von Beroun. (Dr. P o d p e r a.) Bei Koda. (Dr. D o m i n.)

Toninia aromatica (Sw.) Mass. Symmicta lich. 1855, p. 54.

Bohmen: an Kalkfelsen bei Radotin. (M. Servit.)

Lopadium pezizoideum (Ach.) Korb. Parerga hch. 1865, p. 175.

Bohmen: an Fichten bei Eisenstein und auf Rinde von

WeiBtannen oberhalb des Wasserfalles unweit des Schwarzen Sees

im Bohmerwald. (M. S e r v i t.)

Rhizocarpon polycarpon (Hepp.) Th. Fries. Lichenogr. Scand.

1871, p. 617.

Bohmen: von Dr. D o m i n an mehreren Stellen im Riesen-

gebirge gesammeJt.

Rhizocarpon chionophilum Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 612.

Bohmen: auf Gneis unterhalb der Schneekoppe. (Dr.

D o m i n.)

M a h r e n : Glatzer Schneeberg, auf Gneis. (Dr. P o d p e r a.)

Hedwigia Bajni L. 5
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Rhizocarpon Montagnei (Fw.) Korb. Systema lich. germ. 1855,

p. 258.

Boh men: . an Diabasfelswanden bei Chuchle (Kuchelbad)

und an Lyditfelsen in dem Sarkatale bei Prag. (Dr. P o d p e r a ,

M. S e r V i t.) Auf Schiefer bei Selc und bei Libsice nordlich von

Piag. Auf Basalt des Berges Ranna bei Louny. (Dr. P o d p e r a.)

Rhizocarpon obscuratum (Ach.) Korb. Systema lich. germ.

1855, p. 261.

B o h m e n: auf Kalkstein im Prokoptal bei Prag. Auf Lydit-
F

felsen bei Hofehce nordUch von Prag. Quallen und Donnersberg

im bohm. Mittelgebirge, auf Phonolith und Basalt. Auf Gneis

in einem Bache unterhalb des Ossers im Bohmerwalde. (M. S e r v i t.)

Rhizocarpon concentricum (Dv.) Poetsch. Syst. Aufz. 1872,

p. 214.

Boh men: Radotiner Tal bei Prag, an Diabasfelsen und auf

Kalkstein. (M. Servit.)

Cladoniaceae.

Cladonia papillaria (Ehrh.) Hoffm. Deutschl. Fl. 11. 1796, p. 117.

Boh men: auf Erde in Nahe der Ortschaften Libelee und

Maslovice. (Dr. P o d p e r a.)

M. papulosa EL Fries in Wallr. Naturg. Saulch.-Flecht. 1829,

p. 172.

B h m e n: Dablitzer Berg bei Prag, bei Selc und in der Nahe

des Schlosses Hvezda bei Liboc. (M. S e r v i t.)

M. molariformis (Hoffm.) Schaer. Helv. Exs. 1847, n. 512.

Boh men: SchloB Hvezda bei Liboc. (M. Servit.)

Cladonia Floerkeana (El. Fries.) Sommrf. Suppl. Fl. Lapp.

1826, p. 128.

Bohmen: an der Basis alter Kieferstamme im Sarkatale

bei Prag. Haufig im Bohmerwald bei Hammern, Eisenstein, auf

den Bergen Osser, Spitzberg und namentlich auf dem Arber. (M.

Servit.)

Cladonia bacillaris Nyl. Lich. Lapp. Or. 1866, p. 179.

Bohmen: Hammern und Ossern im Bohmerwalde.. (M.

Servit.)
Cladonia" macilenta (Hoffm.) Nyl. in Flora 1873, p. 66.

Bohmen: Bei Hammern im Bohmerwald. (M. Servit.)

Haufiger im Riesengebirge. (Dr. D o m i n.)

M. squamigera Wainio. Monographia Cladoniarum 1. 1887,

p. 109.

Bohmen: auf dem Berge Mednik bei Davie. (M. Servit.)
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Cladonia flabelliformis (Floerk.) Wainio. Monogr. Clad. L 1887,

p. 113.

B ohm en: Dablitzer Berg bei Prag und am Schwarzen See
im Bohmerwald. (M. S e r v i t.)

Cladonia coccifera (L.) WiUd. Fl. Berol, 1787, p. 3G1.

B o h m e n : Oselin nachst Pilsen. (Prof. P o k o rn y.) Bei
Hammern im Bohmerwalde. (M. S e r v i t.)

Var. pleurota (Flk.) Schaer. Lich. Helv. Spic. 1813, p. 25.

Boh men: bei Borkovice nachst Veseli. (Dr. P o d p e r a.)

Cladonia deformis Hoffm. Deutschl. Fl, 1796, p. 120.

Boh men: Pidn im Brdygebirge. (Dr. D o m i n.) Bei Borko-
vice nachst Veseli. (Dr. P o d p e r a.) Haufig im Bohmerwald bei

Eisenstein und bei Hammern. (M. S e r v i t.)

F. cornuta Torsell. Enum. Lich. Scand. 1843. p. 28.

B o h m e n : im Sarkatale bei Prag. Auf dam Osser, Arber
und am Arbersee im Bohmerwald. (M. S e r v i t.)

Cladonia uncinalis (L.) Web. in Wigpers, Prim. Fl. Hols. 1780,

p. 90.

B o h m e n: im barkatale bei Prag und auf dem Berge Mednik
bei Davie. (M. S e r v i t.)

M. dlcraea Ach. Meth. Lich. 1803, p. 353.

B o h m e n : Brenn bei Niemes. (Dr. P o d p e r a.)

M. integerrima Wainio. Monogr. I. 1887, p. 270.

B o h m e n : auf Erde im Sarkatale nordlich von Prag. (Dr,

P dp e r a.)

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. Lich. Helv. Spic. 1823, p. 85.

B o h m e n : unterhalb des Berges Vlcak bei Vochov. (Prof.

P k r n y.) Haufig in einzelnen Partien im Bohmerwald, nament-
lich auf dem Berge Osser. (M. S e r v i t.)

F. crossota (Ach.) Nyl. Lich. Scand. 1861, p. 57.

B o h m e n: in Waldern bei Dobrichovice. (Dr. P o d p e r a.)

Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. Linn. Syst. Veg. IV. 1827,

p. 272.

Boh men: auf Erde im Radotiner Tal siidlich von Prag.

(Dr. Podp^ra.)
M a h r e n: Dolany bei Olmiitz. (Dr. P o d p e r a.)

Cladonia cornuta (L.) Schaer. Lich. Helv. Spic. 1833, p. 299.

B o h m e n : bei Hammern im Bohmerwald. (M. S e r v i t.)

Cladonia verticillata var. evoluta Stein, Flecht. Schles. 1879,

p. 49.

B h m e n : auf Felsen bei Jince. (Dr. P o d p ^ r a.)

5*
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M. phyllocephala Flot.

Boh men: auf Erde zwischen Steinen der Felsen bei Jince.

(Dr. P d p e r a.)

Stereocaulon coralloides Th. Fries. De Stereocaulis et Philoph.

Comm. 1859, p. 16.

Bohmen: haufig an Felsen im Bohmerwald, namentlich in

der Umgebung von Hammem. (M. S e r v i t.)

Stereocaulon tomentosum El. Fries. Sched. crit. de lich. exs.

Suec. 1824, p. 3, 20,

Bohmen; in Waldem bei Strasice. (Dr. D o m i n.)

Stereocaulon nanum Ach. Methodus lich. 1810, p. 315.

Bohmen: in Ritzen der Phyllitfelsen im Sarkatal nordlich

von Prag. (M. S e r v i t.)

Gyrophoraceae.

Gyrophora grisea Turn, et Bor. Lich. Brit. 1839, p. 236.

Bohmen: auf Lydit in der S^rka bei Prag. (M. S e r v i t.)

Mahren: auf Gneis auf dem Gipfel des Fuhrmannsteins im

Gesenke. (Dr. P o d p e r a.)

Gyrophora hirsuta (Ach.) Fw. Lich. Siles. 1829, 29.

Bohmen: an Lyditfelsen im Sarkatal bei Prag. (M. S e r v i t.;

An dem Felsen ,,Vrani skala" bei Zdice; Mila bei Louny. (Dr. P o d -

p ^ r a.)

Gyrophora cylindrica var. denutata Turn, et Borr. Lich. Brit.

1839, p. 219.

Mahren : auf Gneis auf dem Gipfel des Glatzer Schnee-

berges. (Dr. P o d p e r a.)

Gyrophora polyphylla (L.). Korb. Systema lich. germ. 1855,

p. 95.

Bohmen: an Lyditfelsen im Sarkatale nordlich von Prag.

(M. S e r v i t.) Piein bei Pribram. (Dr. D o m i n.) Auf Basalt des

Geltschberges bei Auscha. (Dr. P o d p e r a.) Auf Gneisblocken

bei Eisensteih im Bohmerwald. (M. S e r v i t.)

Mahren: auf Gneis des Glatzer Schneebergs. (Dr. P o d -

p e r a.)

Gyrophora deusta (L.) Fw. Fl. Siles. 1829, 28.

Mahren: Glatzer Schneeberg, auf Gneis. (Dr. P o d p e r a.)

Umbiliearia pustulata (L.) Hoffm. Deutschl. Fl. 11. 1795,

p. 111.

Bohmen; sehr haufig im Sarkatal bei Prag, an steilen Lydit

felsen, ein schon in p i z s Pericde bekannter Standort. Auf
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dem Chotobus bei Dobii^. (Dr. D o m i n.) Auf dem Felsen ,,Vrani

skala" bei Zdice und an Felsen bei VSenory. (Dr. P o d p e r a.)

Bei Lu^kovice. (Assist. B r a b e n e c.) Im bohm. Mittelgebirge

auf dem Berge Mila bei Louny. (Dr. P o d p e r a.)

Acarosporaceae.

Biatorella pusilla (Mass. Sched. crit. 177.).

Boh men: auf Kalksteinen im Prokoptal bei Prag. (M.

S e r V i t.)

Biatorella clavus (DC.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 000.

Boh men: auf Granit zwischen Ouvaly und Ricany. (M.

S e r V i t.)

Biatorella simplex (Dav.) Br. et Rostr. Lich. Daniae 1870,

p. 115.

Boh men: aul Sandetein bei Kundratice siidhch von Prag.

(M. Servit.) Auf Gneis oberhalb der Ortschaft Kletice. (Dr.

P d p e r a.)

Acarospora chlorophana Mas . Riccrche 1852, p. 27.

Var. oxytona Schaer. Enum. crit. lich. em. 1850, p. 65.

Boh men: an Lydit in der Schlucht ,,Dzban" im S^rkata^e

bei Prag. (M. S e r v i t.)

Acarospora glaucocarpa (Wahlbr.) Korb. Parerga hch. 1865,

p. 57.

Boh men: an Kalkfelsen im Prokoptal und auf einem Kon
glomcratblock oberhalb Chuchle (Kuchelbad) bei Prag. (M. Servit.)

Var. percaena Korb. 1. c. p. 58.

B 6 h m e n: Prokoptal bei Prag, an Kalkfelsen. (M. S e r v i t.)

Acarospora fuscata (Schrad.) Nyl. Lich. Scand. 1860, p. 175.

Boh men: auf Lydit im Sarkatale bei Prag; auf Phyllit bei

Klecany und auf Gneis bei Hammern im Bohmerwald. (M. Servit.)

Acarospora rufescens (Turn.) Nyl. in Flora 1872, p. 346.

B o h m e n: im Prokoptal bei Prag auf Kalkstein. Auf Granit

bei Budy und auf Gneis der iiberspiilten Steine im Bache bei Eisen-

stein im Bohmerwald. (M. S e r v i t.)

Acarospora discreta (Ach.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 217.

Boh men: auf Porphyr am Moldauufer gcgeniiber Roztoky.

(M. S e r V i t.) Auf Phyllit im Walde „2vanek" bei Vochov nachst

Pilsen. (Prof. P o k o rn y.)
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Acarospora peliocypha (Wahl.) Th. Fries. Lich. arct. Eur. 1860,

p. 85.

Boh men: auf Schiefer bei Selc nordlich von Prag. (M.

Servit.)

Acarospora squamulosa (Schrad.) Th. Fries. Lichenogr. Scand.

1871, p. 213.

B o h m e n: auf Kalkstein im Prokoptal bei Prag. (M. Ser-
vit.)

Pyrenopsidaceae.

Synalissa ramulosa (Hoffm.) EL Fries. Syst. Orb. Veg. 1825,

p. 297.

B o h m e n: an Kalkfelsen im Radotiner Tal slidlich von Prag.

(M. Servit.)

Anema decipiens (Mass.) Zahlbr. in Verhandlungen der k. k.

zool.-bot. Gesellschaft, Wien 1898, p. 361.

B 6 h m e n: an Kalkfelsen bei Karlstein auf dem Berge ostlich

von der Burg. (M. S e r v i t.)

Thyrea pulvinata (Schaer.) Mass. in Korb. Parerga lich. 1865,

p. 430.

B o h m e n : an Kalkfelsen im Prokoptal bei Prag.

(M. Servit.)

Peccania coralloides Mass. in Flora 1856, p. 14.

B o h m e n: an Kalkfelsen im Prokoptal bei Prag. (Dr. P o d -

per a.) Sporen 8—10 fi breit, 10—13 ^ lang.

OoUemaceae.
CoUema rupestre (L.) Wainio. Etud. L. B. 1. 1870, p. 235.

B o h m e n: an Lyditfelsen in der Schlucht ,,Dzban" bei Liboc;

haufig auf iiberspiilten Granitfelsen in den Waldem bei Cerny

Kostelec. (M. S e r v i t.) Unterhalb des Berges „Vlcak'' bei Vochov.

(Prof. Pokorny.)
Collema Laureri Fw. in Linnaea XXIII. 1850, p. 161.

B ohm en: an Kalkfelsen in der Schlucht ,,Cisafska rokle"

bei Beroun. (Dr. P o d p e r a.)

Collema furvum Ach. Synopsis meth. Hch. 1814, p. 323.

B o h m e n: auf Kalksteinen im Bache im Prokoptal bei Prag

imd oberhalb des Badeorts Sv. Ivan bei Beroun. (M. Servit.)

Collema limosum Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 630.

Boh men: in einem Graben bei Vel. Borek nachst Novy
Bydzov. (Dr. P o d p e r a.)
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Collema multifidum (Scop.) Schaer. Enum. lich. eur. 1850,

p. 254.

Boh men: haufig an Kalkfelsen in der Prager Umgebung,

so im Prokoptal, Chuchle, Radotin und namentlich in dem Kalk-

steingebiet bei Karlstein. (M. S e r v i t.)
;

Collema polycarpum (Korb.) Schaer. Enum. hch. eur. 1850,

p. 255.

Bohmen: mit der vorigen Art im Prokoptal und bei Karl-

stein. (M. S e r V i t.)

Leptogium lacerum El. Fries. Flora Scanica 1835, p. 293.

Bohmen: zwischen Moos an Kalkfelsen im Radotiner Tal

und haufiger im Kalksteingebiet bei Beroun und Budnany. (M.

S e r V i t.) Zkamenele Zamky bei Busov. (Dr. P o d p e r a.)

Var. pulvinatum (Ach.) Nyl. Lich. Scand. 1860, p. 122.

Bohmen: in Schluchten bei Koda und in der ,,Cisarska

rokle" bei Beroun, zwischen Moos auf Kalkblocken. (Dr. P o d -

p e r a.)

PaDnariaceae.
Parmeliella triptophylla (Ach.) Miill. Arg. Princ. 1862, p. 36.

Bohmen: im Bohmerwald an Baumen bei Hammern und

am Schwarzen See. (M. S e r v i t.)

Parmeliella microphylla (Sw.) Miill. Arg. in Flora 1889, p. 507.

Bohmen: an Diabasfelsen im Radotiner Tal siidlich von

Prag. (M. Servit.)

Placynthium nigrum (Huds.) Mass. Ricerche 1852, p. 109.

Bohmen: an Kalkfelsen im Radotiner Tal und unterhalb

der Wasserfalle bei Srbsko. (M. S e r v i t.) Haufig auf Kalkstein

in der Schlucht „Cisafska rokle" bei Beroun. (Dr. P o d p e r a.)

Psoroma hypnorum (Dicks.) Th. Fries. Lichenogr. Scand.

1871, p. 233.

Bohmen: Oselin bei Pilsen. (Prof. P o k o r n y.)

M a h r e n: in der Schlucht ,,Steingraben'* unterhalb des

Altvaters und in einer verlassenen Schaferei auf der ,,Hohen Heide"

im Gesenke. (Dr. P o d p e r a.)

Peltigeraceae.

Solorina saccata (L.) Ach. Lichenogr. Univ. 1810. p. 149.

Bohmen: in Kalkfelsenritzen bei Radotin. (Dr. D o m i n.)

Verbreitet bei Srbsko und Sv. Ivan. (Dr. Podpera, M. Servit.)

Bei Tetin. (Dr. Podpera.)
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Uberall in gut entwickelten Formen, zuweilen mit weiBlich

bereiftem Thallus (var. pruinosa El. Fries.) oder mit kleineren

Friichten, so bei Tetin.

Peltigera aphthosa (L.) Hoffm. Deutschl. FL II, p. 107.

Boh men: nicht selten in der Umgebung Prags, bei dem Schlosse

Hvezda, haufig im Sarkatale, in Waldern bei Pikovice nachst Davie.

(M. Servit.) In wunderschonen, groBen, reichlich fruchtenden

Stiicken bei Mirotice. (Assist. B r a b e n e c.) Arbergipfel im

Bohmerwald. (M. Servit.)
Mahren: in der Schlucht ,,Steingraben" unterhalb des Alt-

vaters im Gesenk^. (Dr. P o d p ^ r a.)

Peltigera venosa (L.) Hoffm. 1. c. p. 107.

Boh men: im Waldchen oberhalb Pikovice bei Davie. (M.

Servit.)

Peltigera horizontalis (L.) Hoffm. 1. c. p. 107.

B 6 h m e n: Josephshiitte bei Pilsen. (Prof. P o k o r n y.)

Buda siidlich von Prag. (Assist. Brabenec, M. Servit.) Bei

Chuchle (Kuchelbad). (M. Servit.) Koda bei Beroun. (Dr.

D o m i n.) Auf dem Osser im Bohmerwalde. (M. Servit.)

Peltigera spuria (Ach.) DC. Flora fr. 1803, II. p. 406.

B ohm en: Arbersee im Bohmerwald, auf dem Himschnitt

eines alten, verkohlten, im Wasser schwimmenden Baumstrunks.

(M. Servit.)

Peltigera polydactyla (Ach.) Hoffm. 1. c. p. 106.

B o h m e n: auf dem Dablicer Berg und im Sarkatal bei Prag.

Vielfach in Waldern bei Jevany. (M. Servit.)
Nephroma laevigatum Ach. Synopsis meth. lich. 1817, p. 242.

Mahren : Stechplane im Gesenke. (Dr. P o d p e r a.)

Nephroma resupinatum (L.) Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 522.

Mahren: Stechplane im Gesenke. (Dr. P o d p e r a.)

Pertusariaceae.

Pertusaria amara Ach. Synopsis meth. lich. 1814, p. 131.

Boh men: an alten Pappeln auf der Insel bei Drahenice.

(Assist. Brabenec.)
Pertusaria rupestris (DC.) Schaer. Enum.crit.lich. eur. I850,p.227.

Boh men: an Sandsteinfelsen in Plakanek bei Sobotka.

(Dr. Podpera.)
Pertusaria dealbata (Ach.) Nyl. Lich. Scand. 1861, p. 180.

B 5 h m e n : an Lyditfelsen im Scirkatale bei Prag, in Gesell-

schaft mit Rinodina oreina und Acarospora chloropJiana . Haufig
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auf Gneis bei Hammem und auf dem Osser im Bohmerwald. (M.

S e r V i t.)

M a h r e n: auf Gneis auf dem Glatzer Schneeberg. (Dr.

P o d p e r a.)

Pertusaria leioplaca (Ach.) Schaer. Lich. helv. Spic. 1823—1842,
p. 66.

B o h m e n: an Eschen bei Adersbach. (Dr. D o m i n.)

Lecanoraceae.
Lecanora calcarea var. contorta (Hoffm.) Nyl. in Flora 1872,p.554:.

Boh men: haufig im Kalksteingebiet des Landeszentrums.

Prokopital, Chuchle, Radotin bei Prag, Kalkfelsen in der Umgebung
von Budnany und Beroun. (Dr. Podpera, M. Servit.)

Var. Hoffmannii (Ach.) Somm. Suppl. Fl. Lapp. 1826, p. 102.

B o h m e n: auf Kalkstein im Radotiner Tal, ferner bei Srbsko

nachst Beroun. (Dr. P o d p e r a.) Prokoptal bei Prag. (M. S e r v i t.)

Lecanora farinosa (Flk.) Nyl. in Flora 1872, p. 273.

B o h m e n: Prokoptal bei Prag, an Kalkfelsen. (M. S e r v i t.)

Lecanora gibbosa (Ach.) Nyl. Lich. Scand. 18G1, p. 154.

Bohmen: auf Phyllit bei Kundratice und an Diabasfelsen

bei Chuchle siidhch von Prag. An Lyditfelswanden im Sarkatal.

(M. Servit.) Phyllite der Burgruine Buben siidlich von Pilsen.

(Prof. P o k r n y.) Auf Phonolith des Gipfels des Donnersbergs

im bohm, Mittelgebirge. (M. Servit.)

Lecanora cinerea Smrft. Lapp. 1826, p. 99.

Bohmen: verbreitet im Sarkatale nordlich von Prag, an

Lyditfelsen und im Granitgebiet bei fodany und Mnichovice. (M.

Servit.) Auf Basalt des ,,Vlcak" in der Nahe von Pilsen. (Prof.

P k r n y.) Haufig auf der bohmischen Seite des Riesengebirges

(Dr. D m i n) und ebenso im Bohmerwalde. (M. Servit.)

Lecanora aquatica (Fr.) Korb. Systema lich. germ. 1855, p. 96.

Bohmen: auf Phylliten des ,,Vlcak" nachst Pilsen. (Prof.

P k r n ^.) Auf Gneisfelsen und Steinen bei Hammern und Eisen-

stein im Bohmerwald. (M. Servit.)

Lecanora subfusea var. sorediifera Th. Fries. Lichenogr. Scand.

1871, p. 283.

Bohmen: an Buchen bei Sobotka. (Dr. P o d p ^ r a.)

Var. campestris Nyl. in Flora 1873, p. 198.

Bohmen: an Ziegeln einer Villa bei Lodenice. (Dr. P o d -

p ^ r a.)
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Lecanora spodophaeoides Nyl. in Flora 1872, p. 250.

Boh men: an Kalkfelsen im Prokoptal, ferner im Radotiner

Tal'bei Prag; an Granitblocken in den Waldern bei C. Kostelec;

auf Phyllit oberhalb der Ortschaft Pikovice bei Davie. (M. S e r v i t.)

Lecanora rugosa (Pers.) Nyl. in Flora 1872, p. 250.

B o h m e n : massenhaft und schon entwickelt an Eschen bei

Adersbach. (Dr. D o m i n.)

Lecanora atrynea (Ach.) Nyl. in Flora 1872, p. 250.

B o h m e n: auf dem Arbergipfel im Bohmerwald. (M.

Servit.)
Lecanora intumescens Korb. Systema lich. germ. 1855, p. 143.

Boh men: an Waldbaiimen im Bohmerwald verbreitet, so

haufig an Buchen auf dem Arber und Osser. Auf der Rinde alter

Pfahle bei Pikovice ostlich von Davie. (M. S e r v 1 1.)

Lecanora dispersa (Pers.) Nyl. in Flora 1873, p. 291.

Boh men: auf Kalksteinen in der Schlucht „Cisafska rokle"

bei Beroun und an Ziegeln einer Villa bei Lodenice. (Dr. P o d -

p e r a.)

Lecanora albella Ach. Vet. Ak. Handl. 1810, p. 137.

B ohm en: auf Carpinus im ,,Zvanek'' siidlich von Pilsen.

(Prof. P o k o r n y.)

Im Vergleich zur verwandten L. angulosa Nyl., einer der hau-

figsten Flechten, scheint diese Art in Bohmen ebenso wie in Mahren

sehr sparlich vorzukommen.

Lecanora subearnea Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 365.

Bohmen: an Basaltfelsen des Jungfernsprunges bei Aussig.

(M. Servit.)
Lecanora umbrina Nyl. Bull. Soc. Bot. VIII. 1866. p. 369.

Bohmen: auf Lyditblocken zwischen Libsice und Tursko;

auf Ziegeln im Feld bei Kundratice siidlich von Prag. (M. S e r v i t.)

Auf Konglomeraten bei Vochov in der Nahe von Pilsen. (Prot.

P k r n y.)

Lecanora sulphurea Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 399.

Bohmen: nicht selten auf Phyllit in der Umgebung von

Pilsen: „Vlcak", Buben etc. (Prof. P o k o r n y.) Auf Diabas bei

Chuchle siidlich von Prag; auf Phonolith des Donnersberges im bohm.

Mittelgebirge (M. Servit) und auf Basalt der Ranna bei Louny.

(Dr. Podpera.)'
Lecanora varia var. pleorytis Ach. Synopsis meth. lich. 1814,

p. 161.

Bohmen: an alten Zaxmlatten zwischen Chuchle und Rado-

tin sudlich von Prag. (M. S e r v i t.)
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Lecanora symmictera Nyl. in Flora 1872, p. 249.

Boh men: Eichen im Prokoptal bei Prag. An Ulmen bei

Karlstein. (M. S e r v i t.) An Carpinus im „Zvanck" bei Vochov
nachst Pilsen. (Prof. P o k o r n y.) Auf abgestorbcncn Fichtenstam-
men bei Hammern im Bohmerwald. (M. S e r v i t.)

Lecanora effusa Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 386.

Boh men: an Kastanienstammen oberhalb Smichov und an

Kirschenbaumen irn Prokoptal bei Prag. (M. S e r v i t.) An Erlen

auf dem Vlcak bei Pilsen. (Prof. P o k o r n y.) An Fichtenholz-

brettern eines Hauschens an dem Aufstiege von Eisenstein auf den

Arber im Bohmerwald. Auf alten Latten auf dem Jungfernsprung

bei Aussig im bohm. Mittelgebirge. (M. S e r v i t.)«

Lecanora sarcopis Ach. Synopsis meth. hch. 1814, p. 176.

Boh men: auf einem alten Zaun bei einer Miihle im Rado-
tiner Tal siidHch von Prag. (M. S e r v i t.) An abgerindeten Erlen

bei Oselin nachst Pilsen. (Prof. P o k o r n y.)

Lecanora piniperda Korb. Parerga lich. 1865, p. 81.

B o h m e n : an alten Fichtenpfahlen bei Pikovice ostlich von
Davie.. (M. Servit.)

Lecanora polytropa f. illusoria Ach. Lichenogr. Univ. 1810,

p. 380.

B o h m e n: im Prokoptal bei Prag auf Konglomeratenblocken
und auf Lydit bei Selc. (M. S e r v i t.)

F. alpigena Schaer. Enum. crit. hch, eur. 1850, p. 81.

Bohm en: Schneekoppe im Riesengebirge, auf Gneis. (Dr.

D m i n.)

F. subglubosa Crombie. A Monograph, of Lichens 1894, p. 438.

Boh men: Schneekoppegipfel, auf Gneis. (Dr. D o m i n.)

Lecanora intricata (Schrad.) Nyl. in Flora 1872, p. 251.

B h m e n: ebenso wie im Riesengebirge so auch im Bohmer-
wald in groBeren Hohen auf Gneis ziemlich verbreitet. Arbergipfel,

Osser, bei Hammern. Auf Phonolith des Donnersberggipfels im bohm.
Mittelgebirge. (M. Servit.)

Lecanora saxicola var. diffracta (Ach.) Nyl. Lich. Scand. 1871,

p. 133.

Bohmen: auf Cenomankalksteinen im Sarkatal bei Prag.

(M. Servit.) Auf Basalt des Berges Radobyl. (Dr. P o d p ^ r a.)

Var. versicolor (Pers.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871, p. 226.

Bohmen: an Kalkfelsen im Prokoptal (Dr. Podp^ra,
M. Servit) und zwischen den Ortschaften Chuchle und Hlubocepy

slidlich von Prag. (Dr. P o d p e r a.)
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Lecanora albomarginata (Leight.) Nyl. in Crombie. Joum.
Bot. 1874, p. 147.

B o h m e n: Moos inkrustierend auf Gneis bei Zabehlice. (Prof.

V e 1 e n V s k y.)

Lecanora circinata Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 425.

B o h m e n: auf Kalksteinen im Radotiner Tal bei Prag. (Dr.

P d p e r a.)

Lecanora subcircinata Nyl. in Flora 1873, p. 18.

Boh men: auf Kalkfelsen bei Hlubo^epy und bei Radotin

siidlich von Prag. (Dr. P o d p e r a.)

Lecanora alphoplaca (Whlbg.) Nyl. in Flora 1873, p. 18.

B h m e »: an Diabasfelswanden bei Chuchle (Kuchelbad)

(M. Servit), im Tale des Baches Ka^ak bei Sedlec und bei Lodenice.

{Dr. P o d p e r a.) Auf Lyditblocken unterhalb der groBen Felsen
H

bei Hofelice. (M. Servit.) Auf Basalt des Berges Ranna bei Louny.

<Dr. Podpera.)

Lecanora demissa (Flot.) ZaWbr. in Verhandlungen der k. k.

zool.-bot. Gesellschaft, Wien 1898, p. 368.

B 5 h m e n: an Diabasfelswanden bei Chuchle siidlich von

Prag; an Lyditfelsen in dem Sarkatale. Auf Basalt des Jungfern-

sprungs bei Aussig. (M. Servit.)
Die Flechten von dem Chuchler Standorte sind groBtenteils

bereift, entweder der ganze Thallus, oder nur die Lappen der Peri-

pherie und hier auch fruchtend, mit 5—5,5 // breiten, 12—15 p.

langen hyalinen, langlich-elliptischen Sporen.

Lecanora subtartarea Nyl. in Flora 1882, p. 550.

B o h m e n: auf der Rinde alter Fichten am ,,Schwarzen See"

im Bohmerwald. (M. Servit.)
Apothezien ahnlich bestaubt bis soreumatisch, wie es zuweilen

bei L, Turneri vorzukommen pflegt.

Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. in Engler, Die natiirl.

Pflanzenf. Lich. 1906, p. 204.

Mahren: auf Erde in Waldern auf dem ,,Roten Berg" im

Gesenke. (Dr. Podpera.)
Leeanla cyrtella (Ach.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 294.

B o h m e n: Kundraticer Wald siidlich von Prag, an alter

Rinde von Sambucus nigra am Waldrande. (M. Servit.) ,

Lecania dimera (Nyl.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 292.

B o h m e n: an alten Eschen bei Adersbach. (Dr. D o m i n.)
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Haematomma ventosum (L.) Korb, Systema lich. germ. 1855,

p. 152.

M a h r e n: Glatzer Schneeberg, auf Gneis. (Dr. P o d p e r a.)

Parmeliaceae.

Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl. in Flora 1869, p. 445.

Boh men: haufig im Bohmerwald. Fruchtend an abgestor-

benen Stammen von Picea excelsa am Arbersee. (M. S e r v i t.)

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Nyl. in Flora 1869, p. 446.

B o h m e n: an Rinde alter Fichten bei Hammern im Bohmer-

wald. (M. S e r V i t.)

Parmelia physodes (L.) Ach. Methodus lich. 1803, p. 250.

Fruchtend bisher selten in Bohmen beobachtet, so bei Budy

(Assist. Brabenec), haufiger im Bohmerwalde. Auf dem Osser

sammelte ich an schattigen Gneisfelswanden zierliche, kleine, ro-

settenformige Pflanzen, die mit Riicksicht auf die dunklere Farbung

des Thallus und bei fehlender Soredienbildung der f. fuscescens

Crombie. Grevillea XV. 1887, p. 75; A Monograph of Lichens 1894,

p. 260 nahe kommen.

Parmelia vittata (Ach.) Nyl. in Flora 1875, p. 106.

Bohmen: im B5hmerwalde verbreitet; bei Hammern, Eiscn-

stein, auf dem Osser, Arber und am Schwarzen See. (M. S e r v i t.)

Bei Adersbach. (Dr. D o m i n.)

Parmelia furfuracea var. eeratea Ach. Methodus hch. 1803,

p. 255.

Bohmen: in schonen Formen auf dem Osser im Bohmer-

wald. (M. S e r V i t.)

'

Parmelia stygia var. reagens M. S e r v i t.

Atypodiffert medulaKOH rubescentibus.
(K O H ±.)

Bohmen: nicht zu selten im Riesengebirge an Steinen und

Felsen in grdBeren Hohen. (Dr. D o m i n.) Arbergipfel im Bohmer-

wald. (M. S e r V i t.)

M a h r e n': auf Gneis des Glatzer Schneebergs. (Dr. P o d -

p ^ r a.)

Die Reaktion mit K H ist recht auffallig, indem die Farben-

veranderung der Markschicht binnen wenigen Sekunden eintritt,

anfangs mit undeutUchem, orangenfarbigem Tone, welche spater,

namentlich nach dem Trockenwerden der Kahdosis ins blutfarbige

iibergeht. Hierher gehoren vielleicht alle Standorte der Parmelia

stygia aus den Sudetenlandem, wiewohl sonst keine anderen Mark-
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male auf tiefere spezielle Unterschiede zwischen unseren Flechten

imd z. B. den nordeuropaischen sich feststellen lassen, da die Pykno-

konidien ebenso wie die Apothezien ganz normale Verhaltnisse aus-

weisen. Beziiglich des Verwandtschaftsverhaltnisses zu P. pubes-

cent ist von Belang, daB diese nicht die mindeste Reaktion mit K H
liefert, wiewohl auch tatsachlich fast auf alien Standorten, wenig-

stens in hoheren Lagen die beiden Formen nebeneinander unter

ahnlichen Lebensbedingungen wachsen.

Parmelia fuliginosa (El. Fries.) Nyl. in Flora 1868, p. 346.

Boh men; diese im Gebirge und im Hiigellande verbreitete

Flechte scheint in der Umgebung Prags sehr selten zu wachsen,

wogegen P. olivacea recht haufig ist, namentlich auf Lydit- und

Diabasfelsen. P. fuliginosa bis jetzt nur auf alten Zaunlatten im

Radotiner Tal gefunden. (M. Servit.)

Var. laetevirens Nyl. in Bull. Soc. Linn. Norm. VL 1872, p. 272.

B o h m e n: Wittingau, an Eichen. (Ph. C. J. A m b r o z.)

Parmelia subaurifera Nyl. in Flora 1873, p. 22.

B o h m e n: haufig an Eichen bei Wittingau. (Ph. C. J. A m -

b r o z.)

Parmelia glabra Nyl. in Not. Sail. p. F. et Fl. Fen. XL 179.

B h m e n: an alten Eschen bei Adersbach. (Dr. D o m i n.)

Parmelia prolixa Ach. Methodus lich. 1803, p. 214.

Boh men: Kalkfelsen „Divci Hrady" bei Prag. (M. S e r v i t.)

An Lyditfelsenriicken bei Jince. (Dr. P o d p e r a.) Auf dem Gipfel

der Tfemogna im Brdygebirge. (Dr. D o m i n.)

Parmelia sorediata (Ach.) Nyl. in Flora 1879, p. 223.

Boh men: an harten, senkrechten Lyditfelsen in der Sarka

bei Prag. ( M. Servit.) In prachtigen Exemplaren an PhyUit-

felsen der Ruine Buben bei Pilsen. (Prof. P o k o r n y.)

Parmelia exasperata Nyl. Not. Sallsk. pro F. et Fl. Forh. 1866,

p. 120.

B o h m e n: an Eschenstammen bei Adersbach. (Dr. D o m i n.)

Parmelia conspersa f. isidiata (Anzi.) Leight. Lich. Fl. I. 1871.

p. 135.

B 6 h m e n : an Phyllitsteinen im Walde zwischen Krc und

Kundratice siidlich von Prag. (M. Servit.)

F. stenophylla Ach. Methodus lich. 1803, p. 206.

Bphmen: Prokoptal bei Prag, auf kalkhaltigem Boden.

(M. S e r V i t.) Pyknokonidien kleiner, 0,6—0,8// breit, 3—3,5 fi lang.

Parmelia omphalodes Ach. Methodus hch. 1803, p. 204.

B o h m e n : an schattigen VVanden der Lyditfelsen des Dabhcer

Berges. (M. Servit.)
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Var. panniformis f. subconcentrica Cromb. Journ. Bot. 1872,

p. 306.

Boh men: an ahnlichen steilen Lyditwandcn bci Hofclice,

nordlich von Prag, wic die vorige Form. (M. S e r v i t.)

Cetraria ulophylla (Dicks.) Ach. Methodus lich. 1803, p. 297.

Bohmen: Donnersberg im bohm. Mittelgebirge, an Finns

silvestris. (M.Servit.)

Cetraria glauca f. fallax (Web.) Nyl. Synopsis 1860, p. 314.

Bohmen: auf dem Spitzberg bei Schatzlar. (Dr. P o d -

p 6 r a.)

Cetraria polyschiza (Nyl.) — Platysma polyscMzum Nyl. in Flora

1862, p. 82; 1869, p. 442.

Bohmen: Arbergipfel im Bohmerwald, auf Gneisfelsen.

(M. Servit.)
Habituell verhalt sich unsere Flechte zu C. hejmtizon als eine

panniforme Form ohne betrachtliche Farben- und Strukturunter-

schiede. Reichhch fruktifizierend, Sporen 3,5—5 fi breit, 7—8 //

lang, der Lappenrand ist dicht durch Pyknokonidienbeha]ter be-

wimpert, diese sind 0,8 ji breit, ca. 5 p. lang. Die Trennung von

C. hepatizon beruht hier auf dem Mangel der Kahkiugereaktion.

Cetraria odontella Ach. Synopsis meth. lich. 1814, p. 230.

Bohmen: zwischen Moos des Arbergipfels im Bohmerwald.

(M. Servit.)
Die Flechte bildet ca. 5 mm hohe, dichte, rosettenartige Polster

zwischen abgestorbenen Dicraniumstiimmchen mit dunkelbraunem

Thallus, welcher bei typisch entwickelten Stiicken total glanzlos

ist, bei Formen, die mehr an C. islandica erinnern, mehr oder minder

deutlichen Glanz zeigt. Steril und ohne Pyknokonidien.

Cetraria pinastri (Scop.) El. Fries. Lichenogr. eur. ref. 1831, p. 40.

Bohmen: auf Felsriicken bei Jince. (Dr. P o d p e r a.)

Cetraria cuculata (Bellard.) Ach. Methodus lich. 1813, p. 293.

Mahren: Gneisfelsen auf dem Gipfel des ,,Fuhrmannsteins"

im Gesenke. (Dr. P o d p e r a.)

Usneaceae.

Letharia divarieata Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 441.

Bohmen: auf Fichten bei Eisenstein im Bohmerwald. (M.

Servit.)

Alectoria subcana Nyl. in Cromb. Journ. Bot. 1876, p. 300.

Bohmen: Osser bei Hammern im Bohmerwald, auf Nadel-

baumen. (M. Servit.)
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Alectoria implexa (Hoffm.) Nyl. in Norrl. Med. Soc. p. F. et

Fl. Fenn. 1876, p. 14.

Boh men: im Walde „Zvanek" siidlich von Pilsen. (Prof.

P o k r n y.)

Alectoria sarmentosa Ach. Lichenogr. Univ. 1810. p. 595.

Boh men: Osser im Bohmerwalde, ca. 900 m abs. Hohe,

an Picea excelsa. (M. Servit.)

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. in Bull. Soc. Linn. Norm. 1870,

p. 116.

B o h m e n : am Bache unterhalb Eisenstein im Bohmerwald,

an Fichten. (M. S e r v i t.)

Ramalina fraxinea var, taeniaeformis Ach. Lichenogr. Univ.

1810, p. 603.

Boh men: Tremosna im Brdygebirge, an Buchen. (Dr.

D o m i n.)

Var. calicariformis Nyl. in Bull. Soc. Linn. Norm. 1870, p. 136.

Mahren: Winkeldorf im Gesenke, an Laubbaumen. (Di.

P o d p e r a.)

Ramalina calicaris Nyl. Bull. Soc. Linn. Norm. 1870, p. 131.

Mahren: an Laubbaumen an der StraBe oberhalb Winkels-

dorf. (Dr. P o d p ^ r a.)

Ramalina poUinaria f. rupestris (Fl.) Arn.

B ohm en: an Diabasfelsen im Radotiner Tal und an Kalk-

felsen im Prokoptal bei Prag. (M. S e r v i t.)

Ramalina polymorpha Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 600.

Boh men: an Lyditfelsen bei Libsice und auf dem Kamyk

nordlich von Prag. (M. Servit.)

Ramalina strepsilis (Ach.) Zahlbr. Sched. 1894, p. 130.

B ohm en: Lyditfelsen bei Hofelice nordlich von Prag. (Dr.

P o d p e r a.) Auf Basalt der Ranna bei Louny (Dr. P o d p e r a)

und bei Quallen im bohm. Mittelgebirge. (M. Servit.)

Usnea ceratina Ach. Lichenogr. Univ. 1810, p. 610.

Bohm en: Drahenicer Insel bei Mirovice. (Assist. Bra-

b e n e c.)

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. Enumer. 1850, p. 243.

Mahren: auf Gneisfelsen des Fuhrmannsteins im Gesenke.

(Dr. P d p e r a.)

Caloplacaceae.

Blastenia rupestris var. calva (Dicks.

^

B o h m e n: an Kalkfelsen im Prokoptal bei Prag. (M. S e r -

v i t.) Auf Kalksteinen bei LibSice und bei Radotin, ferner bei Srbsko,
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in den Schluchten bei Koda und in der ,,Cisafska rokle" bei

Beroun. (Dr. P o d p e r a.)

Var. rufescens (Scop.).

Bohmen: in dem Prokoptal bei Prag, an schattigen Kalk-

felsen in einer Schlucht. (M. S e r v i t.)

Blastenia ferruginea var. obscura Th. Fries. Lichenogr. Scand.

1871, p. 174.

Bohmen: mit auffallend dickem Thallus an Diabasfels-

wanden bei Chuchle siidlich von Prag, femer aiif Granit bei Jevany.
(M. Servit.) An Schieferfelsen bei Libsice. (Dr. Podpera.)
Auf Konglomeratblocken bei Vochov in der Nahe von Pilsen. (Prof.

P k r n y.)

Caloplaca Agarthiana (Mass.) Schaer. Enum. 1850, p. 76.

Bohmen: an schattigen Kalkfelsen bei Sv. Ivan nordhch

von Beroun. (M. Servit.) In der Schlucht ,,Cisafska rokle'* bei

Beroun. (Dr. Podpera.)

Caloplaca variabilis (Pers.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 172.

Bohmen: sehr haufig an Kalkfelsen in dem Prokoptal bei

Prag. Velka hora bei Karlstein. (M. Servit.) Auf Kalk in der

Schlucht ,,Cisafska rokle" bei Beroun. (Dr. Podpera.)
Caloplaca chalybeia (El. Fries.) Nyl. Scand. 1860, p. 138.

Bohmen: in dem Prokoptal bei Prag an Kalkfelsen und in

einer Schlucht in der Nahe von Karlstein, auf einem Kalkstein-

block. (M. Servit.)

Caloplaca fuscoatra (Bayrh.) Zahlbr. in Annal. naturh. Hofmus.

Wien. IX. 1894, p. 131.

Bohmen: nicht selten an Schieferfelsen (Silur) bei Roztoky

nordlich von Prag. Salesl und Jungfemsprung bei Aussig im bohm,

Mittelgebirge, auf Basalt imd Phonohth. (M. Servit.)

Caloplaca gilva (Hoffm.) Zahlbr. in Engler, Die natiirl. Pflanzenf.

Lich. 1907, p. 228.

Bohmen: Prokoptal bei Prag, nicht selten auf holzigen,

auf dem Boden liegenden Pflanzcnresten. (M. Servit.)

Var. stillicidiorum (Mass.)

Bohmen: Moosbewachsend bei Hlubocepy nachst Prag.

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 250.

Bohmen: an einer Mauer eines Weingartens bei Lodcnice.

(Dr. Podpera.) Alte Mauer in Quallcn im bohm. Mittelgebirge.

(M. Servit.)

Ihdwigia Band L. 6
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Caloplaca arenaria (Pers.) Mass. Blast. 153, p. 113.

B o h m e n: feuchte Sandsteine bei dem Schlosse Hvezda

nordostlich von Prag. (M. Servit.)

Var. teicholyta Ach. Lichenogr. Univ, 1810, p. 425,

B o h m e n: Vochov bei Pilsen, an Schieferfelsen. (Prof.

P o k o r n y.)

Caloplaca fulgens (Sw.) Zahlbr. in Engler. Die natiirl. Pflanzenf.

1907, p. 22^.

B ohm en: Hlnbocepy bei Prag, auf Lehm zwischen Steinen

einer Terrasse. (M. Servit.) Auf kalkhaltiger Erde bei Srbsko

nachst Beroun. (Dx. P o d p e r a.) Sporen 4,5—5,6 it breit, 8 — 10 fi

lang.

Caloplaca decipiens Arn. in Flora 1866, p. 529.

B ohm en: Schiefersteine einer Terrasse in Hlubocepy bei

Prag. Auf Ziegeln in Quallen im bohm. Mittelgebirge. (M. Servit.)

Caloplaca pusilla (Mass.) Zahlbr. in Annal. naturh. Hofmus.

Wien 1889, p. 353.

Boh men: auf Kalksteinen bei der Ortschaft Klukovice im

Prokoptal bei Prag. (M. Servit.)

Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 171.

Bohm en: an Kalkfelsen bei Radotin und bei Srbsko. (Dr.

P d p e r a.) Auf Kalksteinen im Prokoptale bei Prag, ferner auf

dem Berge Velkd hora bei Karlstein. An senkrechten Wanden des

groGen Schieferfeisens bei der Jeneralka im Sarkatale. (M. Servit.)

An Kalkfelsen im Radotiner Tal und bei Srbsko. (Dr. P o d p e r a.)

Caloplaca callopisma (Ach.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 187L

p. 160.

Bohm en: auf Kalksteinen im Radotiner Tal siidlich von

Prag. (Dr. P o d p e r a.)

Caloplaca aurantica (Per^.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 171.

B o h m e n : Prokoptal bei Prag, haufig auf den Felsen in der

Umgebung der Burg Karlstein. (M. Servit.) Auf Kalksteinen

im Radotiner Tal siidlich von Prag, in der Schlucht ,,Cisarska rokle"

bei Beroun und in der Schlucht bei Slivenec. (Dr. P o d p e r a.)

Caloplaca elegans (Link.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871,

p. 168.

B o h m e n; an Basalt- und Phonolithfelsen des Jungfem-

sprunges bei Aussig und im bohm. Mittelgebirge. (M. S e r v i t.)
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Theloschistaceae,

Xanthoriaparietinavar.ectaneaAch. Lichenogr.Univ. I8l0,p.464,

B o h m e n: auf Kalkfelsen im Radotiner Tal siidlich von
Prag. Auf dem Berge Deblik auf Schiefer und auf Basalt des Geltsch-

bergs bei Auscha. (Dr. P o d p e r a.) Auf Basalt unterhalb der

Schneekoppe im Riesengebirge. (Dr. D o m i n.)

Buelliaceae.

Buellia parasema (Ach.) Korb. Systema lich. germ. 1855, p. 228.

Boh me n : auf Eichenrinde bei CernoSice. (M. S e r v i t.)

Var. saprophila (Ach.) Korb. 1. c.

Bohmen: verbreitet auf morschen Nadelholzstammen im

Bohmerwald. (M. S e r v i t.)

Var. rugosa (Ach.) Korb. 1. c.

Bohmen: auf Rinde von Erlen bei Karlstein. (M. S e r v i t.)

Buellia stigmatea (Ach.) Korb. Systema lich. germ. 1855, p. 226.

Bohmen: an Schieferfelsen bei Selc nordlich von Prag (Dr.

P o d p e r a) und bei Davie. (M. S e r v i t.)

Buellia Schaereri D. Ntr. Framm. Lichenogr. 184:6, p. 199.

Bohmen: auf Rinde alter Weiden im Prokoptale bei Prag.

Auf Brettern am Wege von Eisenstein auf den Arber im Bohmer-

wald. (M. Servit.)
Buellia verruculosa (Bor.)Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871, p. 612.

Bohmen; auf Basalt des Berges ,,Vlcak*' bei Vochov nachst

Pilsen. (Prof. P o k o r n y.) Auf Gneis unterhalb der Schneekoppe

im Riesengebirge. (Dr. D o m i n.)

Buellia stellulata (Tayl.) Th. Fries. Lichenogr. Scand. 1871, p. 613.

Bohmen: Radotiner Tal siidHch von Prag, auf Diabas. (M.

Servit.) Sporen 4,5—5,5 ^i breit, 12—15 n lang.

Buellia leptocline (Fw.) Korb. Systema lich. germ. 1855, p. 225.

Bohmen: auf PhonoHth oberhalb des Schreckensteins im

bohm, Mittelgebirge. (M. Servit.) Apothezien kleiner, 1 mm im

Durchmesser, unbereift (var. Mougeotii (Hepp.) Th. Fries.).

Buellia badia (El. Fries.) Korb. Systema lich. germ. 1855, p. 226.

Bohmen: auf Moos {Grimrnia sp. und Coscirtodon pulv.) und

Erde in Felsenritzen im Tale der Sazava bei Davie und Pikovice.

(M. Servit.)

Buellia atroalba var. epipolia (Ach.) Th. Fries. Lichenogr. Scand.

1871, p. 208.

Bohmen: auf Basalt auf dem Berge Ranna bei Louny.

(Dr. Podpera.)
6*
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Var. ambigua (Ach.) Th. Fries. 1. c.

Boh men: auf Basalt des Berges Raima bei Louny; auf

Schiefer bei Libsice nordlich von Prag. (Dr. P o d p e r a.)

Rlnodina milvina (Whlbg.) Ach. Supl. p. 34.

Boh men: auf Granitblocken bei Cerny Kostelec und auf

Sandstein bei Kamyk in Zentralbohmen. (M. S e r v i t.) Auf Sand-

stein bei Kozolupy nachst Pilsen. (Prof. P o k o r n y.)

Rinodina ocellata (Ach.) Nyl. Lichenogr. Scand. i860, p. 150.

B o h m e n : im Prokoptal bei der Ortschaft Klukovice und im

Radotiner Tal siidiich von Prag. (Dr. P o d p e r a.) Auf Silurkalk-

steinen am Moldauufer bei Chuchle. (M. S e r v i t.)

Rinodina Bischofii var.protuberansKorb. Parerga lich. 1865, p. 75.

B o h m e n: auf Kalkstein im Prokoptal bei Prag (Dr. P o d -

p e r a) ; namentlich auf kleinen, auf dem Boden liegenden Kalk-

steinchen in der Nahe von Hlubocepy und Klukovice. (M. S e r v i t.)

In der Schlucht ,,Cisafska rokle" bei Beroun. (Dr. P o d p e r a.)

Var. immersa Korb. 1. c.

B o h m e n: ebenso hiiufig im Prokoptal bei Prag wie die

erstere Form. (Dr. Podpera, M. Servit.)
Beide Formen von den angegebenen Lokalitaten sind stark

variabel in jeder Beziehung; der Thallus kommt verschieden ent-

wickelt vor und namentlich die Form, GroBe und das Verhaltnis

der Apothezien zu Substrat ist bei unseren Flechten recht un-

bestandig. Sehr haufig werden im Prokoptale Exemplare mit auf-

fallend kleinen, tief eingesenkten Friichten gefunden, welche den

Formen Miillers (in Flora 1870, p. 258) entschieden sehr nahe

kommen.

Rinodina discolor (Hepp.) Korb. Parerga hch. 1865, p. 185.

Boh men: auf Basalt bei Quallen im bohm. Mittelgebirge.

(M. Servit.)
Rinodina oreina (Ach.) Wainio.

Bohmen: auf Phonolith auf dem Berge Ranna bei Louny.

(Dr. Podpera.)
Diese Flechte stellt die Nylandersche Lecaiiora oreina

vor ohne deutliche Farbenveranderung nach Benetzung mit K O H,

was deshalb von Interesse ist, weil die iibrigen, in Zentralbohmen

und in Mahren vorkommenden Formen dieser Art zu L. Moitgeo-

tioides gehoren.

Var. Mougeotioides (Nyl.) Zahlbr. in Annal. k. k, naturh. Hofmus.

Wien. IX. 1894, p. 130.

Bohmen: in groBer Menge und durch die intensive Farbung

des Thallus sehr auffallend an senkrechten Flachen der Lyditfelsen
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im Sarkatale nordwestlich von Prag, ferner in nordlicher Richtung

von Prag auf Lydit bei Horelice iind auch haufig bei Kamyk. Anf

Syenit am Moldauufer gegeniiber Roztoky. (M. S e r v i t.)

Das Vorkommen dieser Flechte bei so kleiner absoluter Hohe,

namlich 300—330 m, ware sehr iiberraschend, weil diese Form in

den Alpen und in Siideuropa nur in groBeren Hohen zu wachsen

pflegt, wenn sie nicht schon in tieferen Lagen Niedcrostcireichs

konstatiert worden ware, wo sie von J. Baumgartncr auf

mehreren Stellen gefunden wurde. Vielleicht spielt hier auch das

Substrat eine Rolle, weil in Zentralbohmen diese Flechte fast aus-

schlieBlich nur auf Lydit gebunden zu sein scheint. Dabci wahlt

sie sich nur glatte, jeder Kryptogamenvegetation bare Felsenwande

zum Sitz, wo sich dann ihre Rosetten regelmaBig ausbreiten und

reichlich Pyknokonidien und Apothezien entwickeln. Es bleibt das

Vorkommen von Einodinu oreina var. Mougeotioides in Zentral-

bohmen und an den von Baumgartner in Niederosterreich

entdeckten Standorten immerhin phytogeographisch interessant,

wozu bei den bohmischen Lokalitaten noch das Vorkommen einer

anderen Hochgebirgsflechte, gemeinschaftlich mit dieser, namhch

Acarospora chlorophana hinzutritt.

Ptiysciaceae.

Physcia aipolia (Ach.) Nyl. in Flora 1870, p. 38.

Bohmen: auf Laubbaumen bei Forstbad. (Dr. D o m i n.)

Var. cercidia (Ach.) Nyl. in Lamy, Bull. Soc. Bot. 1878, p. 384.

Bohmen: an Eschen bei Adersbach. (Dr. D o m i n.) Auf

Rinde alter Pappeln auf der Insel bei Drahenice. (Assist. B r a -

b e n e c.)

Physcia pulverulenta var. subvenusta Nyl. Bull. Soc. Linn.

Normand. 2, VL 1872, p. 285.

Bohmen: an hohen Pappeln auf der Insel bei Drahenice.

(Assist. Brabenec.) An Eichen bei Wittingau. (Trebon) (Ph.

C. J. A m b r z.) An Eschen bei Adersbach und bei Forstbach.

(Dr. D o m i n.)

Physcia pityrea (Ach.) Nyl. in Lanny. Bull. Soc. Bot. 1878,

p. 383.

Bohmen: an Laubbaumen und felsbewachsendem Moos im

Radotiner Tal siidlich von Prag. (M. S e r v i t.)
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ParallelismUS und Konvergenz in den

Stammreihen der Laubmoose.
Von T h. H e r z o g.

Als das Dogma von der Unveranderlichkeit der Arten iiber-

wunden war, hat auch die Systematik versucht, sich bei ihren An-

ordnungen der zahllosen Lebewesen dem Gedanken der Deszendenz

anzupassen, nach Moglichkeit die iiberaus verwickelten Faden,

welche Form mit Form verkniipfen, zu entwirren, diejenigen Merk-

male ausfindig zu machen, welche einen Ausdruck fiir die Verwandt-

schaft ihrer Trager bieten konnen, und schlieBlich den Stoff in sog.

natiirliche Familien einzuteilen. So sind die verschiedenen natiir-

lichen Systeme entstanden.

Man war sehr bald darauf gekommen, daB die Charaktere,

welche die Fortpflanzungsorgane liefem, sehr wertvoU sind, um das

riesige Material in Gruppen zu zerlegen.

Im Reich der Pflanzen schuf man danach die Abteilungen der

Kryptogamen, Gymnospermen und Angiospermen, und innerhalb

dieser groBen Kategorien unterschied man wieder, fast ausschlieBlich

nach dem Bau der B ] ii t ^ , einzelne Familien, deren Angehorige

unter sich naher verwandt zu sein schienen; und so verfuhr man,

weitergehend mit der Einteilung in Tribus und Gattungen, um
schlieBlich erst bei den Arten auch den vegetativen Merk-

malen in Blattern und auBerer Form eine gewisse Wichtigkeit bei-

zulegen.

Allmahlich aber, mit der Zunahme der Kenntnisse von dem
Aufbau der vegetativen Organe, ihrem anatomischen Bau und der

auBeren Form, erkannte man, daB auch in diesen bisher sehr ver-

nachlassigten Teilen Organisationsmerkmale erster Ordnung ent-

halten sind, und begann sie bei der Charakterisierung der einzelnen

Gruppen mit zu verwenden. Gleichzeitig gelang es, die einzelnen

Pflanzenkategorien entwicklungsgeschichtlich miteinander in Ver-

bindung zu bringen. Man erkannte, daB die Angiospermen den

Gymnospermen gegeniiber h o h e r organisiert seien und diese

wieder hoher als die Sporenpflanzen. Man erfuhr durch Verfolgung

und Vergleichung der Fortpflanzungsorgane bei diesen verschieden
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hoch entwickelten Pflanzengruppcn, daB die Bliite der Angiospcrmen

von umgewandelten Sporophyllen gebildet sei, wie wir sie noch

unverandert bei den Farnen treffen, imd daB es phylogenetisch

moglich sei, sich die Angiospermen durch Vermittlung von Gymno-
spermen aus Sporenpllanzen hervorgegangen zn denken. Durch zahl-

reiche Untersuchungen wurde schlieBlich eine ganze Reihe von

Zwischenstufen bekannt, die von der Gymnospermie zur Angiospermie

iiberzulciten schienen, und man war sanguinisch genug zu glauben,

man habe nun die Deszendenz der hoheren Pflanzen ans den niederen

in ihren wesentlichen Ziigen nachgewicsen.

Je tiefer die Forschung aber drang, desto deutlicher wurde es,

wie schwer es ist, den wirklichen Gang der Umbildung zu ver-

folgen. Gerade an der entscheidenden Stelle fehlt jedesmal das

wichtige Zwischenglied, das uns Auskunft liber den Moment
des Uberganges von einer niederen zu einer hoheren Kategorie geben

konnte. Wir sehen die Reduktion der Archegonien bei den Gymno-

spermen auf verschiedenen Stadien; die starkste scheinbare An-

naherung zu den Angiospermen driickt sich bei Ephedra aus.

Aber fiir den Schritt von Ephedra zu Casuarina fehlt die ver-

mittelnde Briicke, man mag sich anstellen, wie man will. Ephedra

ist typisch nacktsamig, Casuarina typisch bedecktsamig.

So wenig wir nun momentan in der Lage sind, die geforderten

Ubergange streng nachzuweisen, ebensowenig konnen wir auch auf

die Annahme einer Deszendenz der hoher entwickelten Formen

von primitiveren verzichten.

Die Schwierigkeit eines direkten Beweises beruht aber zum
groBen Teil darauf, daB wir im wesentlichen nur die heute lebenden

Formen miteinander vergleichen konnen, von denen wir so v i e 1

mit Sicherheit annehmen diirfen, daB sie gegenseitig n i c h t

voneinander abstammen.

Das einzige Mittel, um w i r k 1 i c h die Vorfahren der heutigen

Pflanzenwelt zu eruieren, diirften wir in der geschichtlichen Uber-

lieferung suchen, wie sie uns die Funde der Palaontologie an die

Hand geben. Unter Beriicksichtigung dieses Materials ist man zur

Cberzeugung gelangt, daB unsre heutigen Angiospermen auf die

schon zur Karbonzeit echte Samen tragenden Farnpflanzen zuriick-

zufiihren seien und daB die heute lebenden Gymnospermen gewiB

n i c h t das Verbindungsghed zwischen den Sporenpflanzen der

Vorzeit und den Angiospermen der Jetztzeit bilden. Ebenso wahr-

scheinhch oder fast sicher ist es, daB die heutige FarnweJt als ge-

sonderter Zweig aus fernen Zeiten herstammt und mit weitaus der

Mehrzahl der aus dem Karbon bekannten Fame phylogenetisch
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nichts zu tun habe. Noch sicherer ist es, daB die Moose, obwohl

sie nach der Hohe ihrer Organisation ein Vorlauferstadium fiir die

Fame bilden konnten, mit diesen nie in irgendwelchem Zusammen-

hange gestanden haben, und dasselbe gilt fiir die beiden Abteilungen

der Laub- und Lebermoose unter sich.

Wir konnen also zum mindesten fiinf Hauptstamme von Cormo-

phyten nebeneinander beobachten, die schon seit alten Zeiten neben-

einander herlaufen, sich jedoch verschieden schnel] umgebildet und

hoher entwickelt haben. Auf Einzelheiten kann ich hier nicht ein-

gehen.

Nachdem so eine Vielstammigkeit der Hauptkategorien des

Pflanzenreichs zum wenigsten wahrscheinhch gemacht worden war,

lag es nahe, auch die Familien und kleineren Systemgruppierungen

unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten, und man iiberzeugte sich

bald, daB auch hier, soweit aus dem rezenten Material geschlossen

werden kann, die Aufstellung einer groBen Zahl imabhangig neben-

einander herlaufender, erst weit nach riickwarts konvergierender

Stammreihen moglich sei, ja sogar den einzig verstandlichen Aus-

druck fiir die ermittelten Verhaltnisse biete.

Von den Resultaten, wekhe sich im Stamm der Laubmoose

ermitteln lieBen, will ich hier einiges mitteilen.

Unter den sogenannten Laubmoosen gibt es drei Hauptzweige,

die nach ihrer ganzen Entwicklung und ihrem fertigen Bau nichts

miteinander zu tun haben : die S phag nal es , A ndr eaeal es

und B r y al e s.

Da ich dies als bekannt voraussetzen darf, halte ich mich bei

der Begriindung nicht auf, will dagegen zeigen, daB auch in der groBen

Gruppe der B r y ales , der Uberzahl der Laubmoose, noch eine

bedeutende Zahl von Stammen' getrennt nebeneinander herlaufen

und, was mir das Wesentliche zu sein scheint, in parallelen Linien

aufsteigen, so daB viele der Endglieder der einzelnen Stamme durch

hochgradige Gleichartigkeit des Umbildungsganges zu einer schein-

baren systematischen Einheit geworden sind.

Die Stamme verhalten sich darin verschieden. So sind die

Oriliotrichaceen, Bryaceen, Bartramiaceen , Polytrichaceen usw. stets

und durchgehend bis in ihre Endglieder voneinander getrennt. Es

gibt gar keine Moglichkeit, irgend einen dieser Stamme mit einem

andern in Verbindung zu bringen.

Wahrend nun bei diesen die gesonderte Stellung jedes

einzelnen ohne weiteres klar ist, gibt es zwei groBere Gruppen, die

man zwar fiir einheitlich und in sich geschlossen halten konnte,

die bei genauerer Priifung jedoch in eine groBere Anzahl von getrennten



Parallelismus u. Konvergenz in den Stammreihen cler Laubinoose. 89

Stammen zerfallen. Infolge der gleichen Richtung ihrer Entwick-
lung haben dieselben nur eine weitgehende Konvergenz erfahren.
und zwar betrifft dieselbe gerade jene Organe, die man als besonders
wertvoU fiir die Systematik erachtet, niimlich den Ban der Sporen-
kapsel und des Peristoms.

Die erste Gruppe umfaBt die beiden Familien Dicr anaceae
und L e 11 c oh r y a t e a e , 6\^ zweite die alte Familie der H ypna-
ceae

, welche aber heute in mehrere Familien aufgeteilt ist.

Ich will nun den Umbildungsgang und die Konvergenzerschei-
nungen in diesen beiden Stammgruppen vorzufiihren und die Gleich-

sinnigkeit ihrer Umwandlung darzutun versuchen.

Die H ypnaceae zeigen die Verhaltnisse am klarsten.

Hier sind weitaus die Mehrzahl der Peristome so gleichartig ent-

wickelt, daB man ohne Zuhilfenahme der vegetativen Organe in

den meisten Fallen nicht einmal die Gattung zu ermitteln vermag.
Fast alle haben ein doppeltes Peristom; die 16 Zahne des auBeren
Peristoms sind stets schmallanzettlich bis dolchformig, nach dem
diplolepidoiden Typus gebaut und zeigen immer die gleiche, gute
Ausbildung der Querlamellen. Das innere Peristom besitzt eine

relativ hohe Grundhaut. deren Ausgliederungen in der Kegel aus
den zahnformigen Fortsatzen und den dazwischen angeordneten
Wimpern oder Cilien bestehen; es ist stets von dem auBeren Peristom
frei und hat die gleiche Lange wie dieses. Gattungsmerkmalc liefert

es also meist nicht, Artmerkmale dagegen wohl; dieselben beschranken
sich aber auf scheinbar unwichtige, wenn auch auBerordentlich kon-
stante Struktur- und Skulpturunterschiede.

Neben diesen durchaus gleichartig gebauten Peristomen gibt es

nun unter den Hypnaceen eine groBere Anzahl von primitiveren
Formen, zum Tell mit einfachem Peristom, zum Teil mit unvoll-
standiger Differenzierung der einzelnen Glieder des inneren Peristoms.
Es gelingt jedoch auf keine Weise, diese nach den Peristommerk-
malen wieder unter sich relativ nahestehenden Arten oder Gattungen
in eine eigene Gruppe zusammenzufassen, die etwa als Ganzes den
iibrigen Hypnaceen mit sogenannt normalem, d. h. wohlausgebildetem,
doppeltem Peristom gegeniiber gestellt werden konnten. Eine solche

Gruppierung wiirde hochst unnatiirhch werden.

Durch die Not gezwungen, begann man nun auch hier die

vegetativen Organe zur Charakterisierung der zusammengehorigen
Arten heranzuziehen, und da ergab sich sehr rasch die groBe Brauch-
barkeit dieser Merkmale.

Es gelang in den meisten Fallen, die Arten mit relativ g e r i n g
entwickeltem Peristom in die einzelnen, fast nur nach Blattmerk*
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malen unterschiedenen Stammreihen einzufligen, wo sie jeweils

sehr gut als Anfangsglieder passen.

DaB sie nicht etwa als die Vorfahren der hoheren Typen gelten

konnen, ist klar. Es sind epistatische, d. h. zuriickgebliebene

Formen, die sich durch ihre Blattmerkmale deutlich als Angehorige

einer bestimmten Stammreihe kundgeben, in der Ausbildung ihres

Peristoms jedoch hinter dem Gros ihrer Stammverwandten nach-

hinken. In manchen Fallen mogenes auchReduktionsformensein.

Wenn sich jedoch in den Blattmerkmalen, die gewiB in keiner

Korrelation mit der Ausbildung des Sporophyten stehen, auch
primitivere Verhaltnisse ausdriicken, so haben wir wohl alles Recht,

sie nicht als sekundare, zuriickgebildete Erscheinungen, sondem

als in der Entwicklung zuriickgebliebene, primare,
einfachere Stadien des gleichen Stammes zu betrachten.

Priifen wir das im einzelnen.

Zwei der neu unterschiedenen Hypnaceenstamme sind die

Sematophyllaceae und die Brachytheciaceae.
Die Konvergenz zwischen den beiden geht im Peristom und

Kapselbau auBerordentlich weit. Soweit, daB man die fiir die Se-

matophyllaceae hochst typische Gattung Ehaphidoste-
gium noch in neuerer Zeit fiir die nachste Verwandte der

Brack y thecien sippe hielt. Tatsachlich kann man auch ein

Sporogon von Rhaphidostegium und E urh y nchium ,

Br a ch ythecium oder Rhynchostegium, drei

Brachytheciaceen gattungen nach den Peristommerkmalen

kaum voneinander unterscheiden. Die spezifischen Peristom-

imterschiede innerhalb jeder dieser Gattungen sind groBer

als diejenigen zwischen den Gattungen selbst.

Dagegen sind die Merkmale des Blattbaues so konstant und fiir

die beiden Stammreihen jeweils so charakteristisch, als man nur

wiinschen kann.

Alle Sematophyllaceae besitzen rippenlose
Blatter oder eine kurze Doppelrippe, alle B r a ch y th eci ac ea e

zeichnen sich dagegen durch e i n f a c h e Blattrippen aus.

Als weiteres Merkmal kommt dazu die Ausbildung der B 1 a 1 1
-

fliigelzellen, welche bei den S emato ph ylla c een eine

scharf differenzierte Gruppe von groBen, langgestreckten, chloro-

phyllfreien, iiberhaupt meist inhaltsleeren aufgeblasenen Zellen

darstellen, wahrend alle Brachytheciaceen chlorophyll-

reiche, nur durch ihre meist kurz rektangulare bis quadratische

oder polygene Form kennthche und allmahhch in das Zellnetz der

Lamina iibergehende Blattfliigelzellen besitzen.
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Dabei handelt es sich um die Gegeniiberstellung von zwei

g r B e n Stammen. Die Sematophyllaceen umfassen

namlich ca. 450 beschriebene Arten, die Brachytheciaceae
ca. 400.

Es ist nun gewiB auffallend, daB bei den S ematoph y lla -

cea e gerade jene Gattungen mit einfachem Periston!, die wir also

deswegen aJs niedere Entwicklungsstufen betrachten, auch in der

Differenzierung der Blattfliigelzellen noch am weitesten zurtick

sind. Von P t er o g o ni dium , dessen Blattfliigelzellen cine

deutlich hohle, fast geohrte Gruppe bilden, aber nur durch ihre be-

deutendere GroBe und sparlichen Inhalt ausgezeichnet sind, kann

man die fortschreitende Differenzierung iiber P t er o g o ni o p s i s
,

S chrader ella und M eiothecium bis zu den typischen

Blattfliigelzellen von Eh a ph i d o st e g i um, Trichosteleum
und S ematoph yllum verfolgen.

Die erst genannten Gattungen zeigen aber auch noch andere

primare Merkmale. Die Sporenkapsel ist namUch bei ihnen noch

aufrecht, gerade und radialsymmetrisch gebaut, und erst mit der

fortschreitenden Senkung imd Neigung ihrer Achse zur Senkrechten

stellt sich sekundar bei Rhaphidostegium und S emato -

ph yllum eine schwache Dorsiventralitat ein.

Es gehen also die gleichsinnig gerichteten Umwandlungen in

der Geschlechtspflanze und der Sporenpflanze ohne irgend welche

Korrelation vor sich.

Zieht man dann noch in Betracht, daB sich das Peristom bei

alien Stammen der Lageveranderung der Kapsel vorausgehend
komphziert, obwohl jene kompHziertere Ausgestaltung einer Regu-

lierung der Sporenaussaat erst n a c h Eintritt der Lageveranderung

zugute kommen kann, so weist das alles darauf hin, daB die Gleich-

sinnigkeit dieser Umbildungen auf eine der Gruppe inharente Ent-

wicklungstendenz und nicht auf die Auslese des ZweckmaBigen,

das sich dann in irgend einer bestimmten Organisation ausdrticken

muB, zuriickzufiihren ist.

Ich muB die hier erwahnte Koniplizierung des Peristoms naher

erklaren. Man darf wohl mit Recht das Peristom als eine Einrichtung

zur Regulierung der Sporenaussaat auffassen. In dieser Weise be-

trachtet, miissen auch alle Veriinderungen und Differenzierungen am
Peristom mit dieser seiner Funktion im Zusammenhang stehen.

Priifen wir die verschiedenen Verhaltnisse, unter denen die Sporen-

aussaat bei deckelfriichtigen Moosen vor sich geht, so konnen wir

zwei extreme Falle konstatieren. In dem einen Fall steht die Kapsel

aufrecht, die Miindung schaut gerade nach oben; dies ist der gunstigste
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Umstand, um eine langsame, allmahliche Aussaat der Sporen zu

garantieren. Es braucht also keine besonderen Einrichtungen, um
ihre Ausstreuung zu regulieren; daher wohl bei diescn Moosen das

hiiufige Vorkommen peristomloser Miindungen. Es gibt dagegen

keine einzige Art mit hangender Kapsel, also mit der Miindung

nach unten, die peristomlos ware. Umgekehrt finden wir bei diesem

anderen extremen Fall, wo die Miindung senkrecht nach unten

schaut, stets die kompliziertesten Peristomformen, fast ausnahmslos

doppelte P ristome mit einer raffinierten Zerspaltung in Zahne,

Fortsatze, Wimpern und Anhiingsel, die das vollkommenste

Sieb darstellen. Die Korrelation zwischen Funktion und Bau konnte

nicht deutlicher sein.

Man karm sich nun wohl fragen, weshalb die Moose mit einer

geradezu unerschopflichen Mannigfaltigkeit immer neue und noch

kompliziertere Peristomformen geschaffen haben, wenn doch schon

die aufrechte Stellung der Kapsel eine langsame Ausstreuung der

Sporen gewahrleistete. Darauf wird der Selektionstheoretiker sagen:

wenn die Kapsel anfing, sich nach abwarts zu neigen, so waren

selbstverstandlich d i e Arten im Vorteil, welche in der Komph-
zierung ihres Peristoma mit dieser Bewegung gleichen Schritt hielten,

und so blieben eben diese in erster Linie bestehen und variierten welter.

Damit sind aber zwei Dinge noch nicht beriihrt, die mir weit

wichtiger als die ZweckmaCigkeit dieser Umbildung erscheinen:

1. weshalb die Kapsel iiberhaupt anfing sich nach abwarts zu neigen,

wo sie offenbar in Gefahr geriet, wenn ihr Peristom nicht mit der

Ausbildung nachkam, in ungiinstige Verhaltnisse zu gelangen, und

noch mehr, weshalb wir iiberall die Komplizierung des Peristoms

der Lageveranderung der Kapsel vorauseilen sehen; und vielleicht

ergibt sich noch eine dritte Frage, weshalb namhch in fast alien

Stammen diese Vorgange so iiberaus gleichartig verlaufen und trotz-

dem daneben ein gewisser Bautypus so voUstandig innerhalb enger

Grenzen eingehalten wird.

Das sind Dinge, die sich mit einfachen ZweckmaBigkeitsdeutungen

nicht erklaren lassen. Der einzige SchluB, den wir aus diesen Tat-

sachen ziehen konnen, ist, daB eben eine gewisse gleichsinnige Ent-

wicklungstendenz alien diesen verschiedenartigen Stammen inne-

wohnt und daB diese Entwicklung nur reguliert und zugestutzt von

den Forderungen der sogenannten Anpassung gesetzmaBig
innerhalb der jedem einzelnen Stamm mitgegebenen Moglichkeiten

vor sich geht.

Gob el sagt z. B.: ,,Eine eingehende Betrachtung fiihrt uns

zu der Annahme, daB vielfach, von sehr niederen Formen ausgehend,
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sich mehrere verschiedene Reihen entwickelt haben, bei denen aber

die Organisation in mehr oder weniger ubereinstimmender Weise

erfolgte, weil sie von der Stammform her iibereinstimmcnde Ent-

wicklungsmoglichkeiten mit bekommcn haben, d. h. die stoffliche

Beschaffenheit so war, daB die Entwickkmg in ubereinstimmender

Weise sich abspielen mufite/'

Bei derselben Gelegenheit spricht er die Ansicht aus, daB sowohl

die Laub- als auch die Lebermoose aus Reihen- Komplexen
bestehen.

Dabei gebraucht er den Ausdruck Organisationshomologie und

sagt: ,,diese hat nichts mit der phylogenetischen zu tun, oder doch

nur insofern, als man den noch undifferenzierten Ahnen

gemeinsame Entwicklungsmoghchkeiten zuschreibt. Das sind Vor-

stellungen, die verwickelter sind als die iibhche phylogenetische —
meist mit sehr unsicheren Vermutungen rechnende — Definition,

aber sich den Tatsachen naher anschmiegen als jenes Schema''.

Kehren wir nun zu den beiden in Vergleichung stehenden

Stammen der Sematophyllaceae und Brachythecia-
c eae zuriick

!

Neben den konstanten Merkmalen der Blatter kann ich hier

noch auf eine weitere, wohl allgemein zu den habitue]]en Merkmalen

gerechnete, aber jeweils fiir die beiden Gruppen sehr charakteristische

Eigenschaft hinweisen.

Die Sematophyllaceae haben namlich alle verhaltnis-

maBig auffallend k 1 ( i n e , diinnhautige Sporenkapseln, deren

Wandung von kollenchymatisch verdickten Zellwanden gebildet

wird, wahrend die Brachytheciaceae fast durchwegs groBe,

derbhautige Sporogone hervorbringen.

Ganz im Gegensatz zu der iiblichen Annahme, daB GroBen-

verhaltnisse zur Beurteilung phylogenetischer Zusammenhange wert-

los seien, erweisen sich dieselben hier sogar als in engster Verbindung

mit Organisationsmerkmalen. Man wird im Ernst an einen

bedingten Zusammcnhang zwischen den bisher erwahnten

Stammcharakteren und den GroBenverhaltnissen der Kapsel nicht

denken konnen.

AuBer den S eyyiat o ph y II a c eae und Brachythecia-
ceae gehort zu den Stammen mit hypnoider Tendenz, wenn ich

mich so ausdriicken darf, eine dritte Familie, die der Hypna-
ceae sensu stricto, welche sich aus vier Unterfamihen Amhly-
stegieae, H yl o co mi ea e , S t er eo d on t ea e und Pla-

g i otheci eae zusammensetzen.
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Hier scheint mir die modeme Gruppierung weniger gliicklich

zu sein. Wenigstens die H y I o c om i ea e tragen durchaus den

Stempel eines selbstandigen Stammes; dafiir spricht der ihnen

charakteristische Dimorphismus der Blatter, die Blattform, Be-

rippung und die Form der Sporenkapsel.

Auch die P lag i oth e c i ea e vereinigen in sich eine solche

Summe von charakteristischen Merkmalen, da6 man geneigt sein

mochte, sie als etwas Ursprungseigenes aufzufassen. Doch sind sie

noch nicht geniigend durchuntersucht, um ein sicheresUrteil zu erlauben

.

Bevor ich zu den Stammen mit dikranoider Peristom-

entwicklung iibergehe, muB ich noch zwei andere Stamme nennen,

deren Peristom hypnoide Entwicklung genommen hat. Zunachst

die Entodontaceae, welche wegen ihrer meist aufrechten,

radiar symmetrischen Kapsel friiher als eine besondere Gruppe der

H y pna c e a e unterschieden worden waren. Auch hier reiht sich

als Endglied eine Gattung mit typisch hypnoid gekriimmter und ge-

neigter Kapsel und vollig hypnoid ausgebildetem, doppeltem Peristom

an, namhch Stereophyllum. Die niedersten beobachteten

Entwicklungsstufen bei den E nt o d o nt a c ea e entsprechen dabei

durchaus den niedersten Formen bei den Sematophyllaceae,
so daB man die jeweiligen Anfangsglieder der beiden Reihen nach

ihrem Peristom fiir zunachst verwandt halten konnte.

Aber schon auf diesem niederen Entwicklungsstadium sind die

Merkmale in den vegetativen Organen, nach denen sich die beiden

Stamme trennen, scharf zu erkennen. Also auch hier wieder eine

auffallende Konstanz der vegetativen Teile, im Gegensatz zu der

Peristomausbildung, die in beiden Stammen gleichartig vor sich

geht, und zwar so iibereinstimmend, daB schon die altesten oder

niedersten Stufen eine ahnliche Konvergenz zeigen wie die hochst

entwickelten. Daraus ergibt sich, daB diese beiden Stamme, E nt o -

dontacae und Sematojjhyllaceae, die gleichen Stadien

nebeneinanderher durchlaufen haben und noch durchlaufen.

Die zweite Familie mit hypnoidem Peristom, von der ich noch

sprechen wohte, ist die der Thuidiaceae. Hier treffen wir

leider keine solchen Anfangsglieder wie in den iibrigcn Reihen

;

die bekannten Arten und Gattungen sind mit ihrem Peristom alle

schon auf der Hohe der Entwicklung angelangt. Das Peristom

eines T hui d ium ist wenigstens von dem einer hochentwickelten

Form irgend eines der Hypnaceenstamme gar nicht oder kaum zu

unterscheiden.

Trotzdem hat man schon langst die T hui d i a cea e als

eigene Familie aufgefaBt; durchaus nicht etwa wegen des Peristom-
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und Kapselbaues, sondern lediglich auf Grund vegetativer Verhalt-

nisse. Charakteristisch fiir die Thuidiaceae ist namlich der

Dimorphismus ihrer Blatter, die regelmaBig fiederige Verastelung

ihrer Achsen, die reichlich vorhandenen Paraphyllicn, die einfache

Blattrippe, das Fehlen von differenzierten Blattfliigelzellen und die

Ausstattung der Blattzellen mit Papillen. Alles Merkmale, die man
fiir sehr iiuBerlich halten konnte, die aber tatsachlich in ihrer Sum-
mierung als Merkmalskomplex die natiirlichc Zusammen-
gehorigkeit dieses Stammes aufs beste ausdriicken.

Auch hier ist es ganz ausgeschlossen, an eine Korrelation der

hervorgehobenen Bauverbaltnisse zu denken, etwa an eine gewisse

Anpassung; denn die Thuidiaceae sind ein groBer Stamm,

dessen Vertreter unter recht verschiedenen Bedingungen leben,

aber trotzdem am Bauplan ihrer vegetative n Organe zah festgehalten

haben.

Die auBere Form gilt im allgemeinen fiir sehr plastisch, die ver-

schiedenen Moosstamme beweisen jedoch sehr haufig das Gcgenteil,

namlich die Bestandigkeit der Form — zwar nicht im

einzelnen, aber in der Gesamtheit des Bauplanes — im Einklang

mit den sehr begrenzten Moglichkeiten, die ein jeder Stamm
fiir seine Entwicklung mitbekommen hat.

Im Gegensatz zu den bis jetzt besprochenen Stammen mit

doppeltem Peristom besitzen die Stamme mit dikranoider Tendenz

der Peristomentwicklung stets nur ein einfaches Peristom. Hier

wird die Komplizierung des Mundbesatzes durch eine radiale Zer-

spaltung seiner einzelnen Glieder erreicht. Der typisch dikranoide

Peristomzahn ist daher stets mehr oder weniger weit herab in zwei

Schenkel zerspalten. So sind wenigstens die Zahne bei den hochst

entwickelten Formen gebaut, und zwar jeweils bei den Endgliedem

der einzelnen Stamme.

Betrachten wir zuniichst die eigentlichen Dicranaceae.
Ganz wie bei den hypnoiden Stammen sind auch hier die hochst

entwickelten Formen durch Dorsiventralitat sowohl im Sporogon

als auch in der Beblatterung der Geschlechtspflanze ausgezeichnet.

D i cr anum ist das Endglied des Dicranaceenstammes. Es

hat stets tief zweispaltige Peristomzahne, mehr oder weniger zygo-

morph gebaute Sporogone, sehr haufig feichelformig einseitswendige

Blatter und immer wohl ausgebildete Blattflugelzellen.

Suchen wir die Anfangsglieder dieser Reihel

S y mb I e ph ar i s , Dicranoweisia und H olo -

mitrium geben sich miihelos als solche zu erkennen. Ich brauche

wohl nicht besonders zu betonen, daB es sich bei ihnen nur um
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epistatische Formen von der gleichen Entwicklungs h o h e wie die

der direkten Vorfahren von D icr anum handelt und nicht etwa

um die supponicrten Vorfahren s e 1 b s t.

Bei alien dreien kommen noch einfache, unzerspaltene Peristom-

zahne vor, doch macht sich der Zerfall in zwei Schenkel schon da

und dort im Auftreten von lochartigen Liicken in der Mittellinie

oder beginnender Zerspaltung der Zahnspitze bemerkbar. Diese drei

Gattungen stimmen auch in der radiar-symmetrischen aufrechten

Kapsel zu dem, was wir erwarten miissen; die Blatter sind ebenfalls

allseits abstehend, also noch nicht dorsiventral ausgebildet. Aber die

Blattfliigelzellen sind schon bei alien — mit Ausnahme von S ym

-

blephari s , die offenbar ein stark epistatisches Glied darstellt

in der den Dicranaceen charakteristischen Ausbildung als

lockerzellige, braungefarbte Gruppe vorhanden.

Vergleichen wir diesen Befund mit dem bei den S emato-
'ph yllaceen , so ergibt sich mutatis mutandis eine ganz iiber-

raschende tjbereinstimmung zwischen beiden. Auffallend ist be-

sonders die relative Konstanz der Blattfliigelzellen, wie wir sie schon

dort beobachtet haben, und der Umstand, daB die starkst aus-

gebildeten Blattfliigelzellen hier wie dort mit dem hochstentwickelten

Peristom zusammenfallen ^) .

Gehen wir weiter. Als zweite Gruppe mit dikranoider Peristom-

tendenz habe ich die L eu c obr y a c eae bezeichnet.

Hier liegen die Verhaltnisse fiir die Beobachtung der Peristom-

entwicklung noch giinstiger. Fiihrt uns doch die Gattung Octoble-

pk ar um noch um ein Stadium weiter zuriick, als uns die Anfangs-

gheder der Dicranaceenreihe bhcken lassen. Hier haben wir namlich

noch ein Peristom mit 8 Zahnen, das wohl zweifellos zu dem nor-

malen 16-zahnigen in dem gleichen genetischen Verhaltnis steht,

wie dieses letztere zu einem solchen, dessen Zahne durch Zerspaltung

anfangs in zwei Schenkel, schheBhch wie bei D i cr an o do nti um
bis zur Basis herab zerteilt und in die doppelte Anzahl zerlegt worden

sind,

S chistomitrium zeigt sodann die normale Zahl von

16 noch ungeteilten Zahnen, bei C I ado po danthus begmnt

die Zerspaltung der Zahnspitzen und bei Leucobr yum als

Endglied treffen wir typisch dikranoide Zahne, die nach ihrer Form

nicht mehr von solchen eines Dicranum unterschieden werden

1) Loeskes Ansicht, dafi Campylopus und Dicranodontium als Campylo-

podaceae von den Dicranaceae trotz ihres ahnlichen Peristoms loszutrenncn seien,

ist durchaus berechtigt. Wieder ein Stamm dikranoider Tendenz mehr!
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A. Referate und kritische Besprechungen.

Geilinger, G. Die Grignagmppe am Comersee. Eine pflanzen-

geographische Stiidie. (Bciheftc z. Botan. Centralbl. XXIV 2. Abt.

[1909], p. 119—420. Mit Karte.)

Die Gricrnagruppe des Kalkgebiets der Sudalpen ist bereits durch eine

Reihe kleinerer Arbeiten meist in der Form von Exkursionsberichten in der
botanischen Literatur bekannt, dock fchlte bis jetzt eine zusammenfasscndc
Arbeit uber dieselbe. Der Verfasser sucht durch vorliegende Abhandlung diese

Lucke in der Literatur auszufullen. Derselbe bereiste das Gebiet wiederholt
in den Jahren 1902 bis 1906 und stellte die Abhandlung mit Unterstutzung zahl-

reicher Botaniker unter der bewahrtcn Leitung von H. Schinz im Botanischen
Museum der Universitat Zurich fertig. Im ersten Kapitel gibt er einen geogra-
phischen tJberblick und behandelt die Oro- und Hydrographie der Gruppe,
indem er die recht gute Spczialkarte erlautcrt. Im zwciten Kapitel folgt ein

geologischcr und im dritten ein klimatologischer Gberblick, in welchem die

Temperaturverhaltnisse, die Niederschlagsmenge, die Bewolkung und die Wind-
verteilung behandelt werdcn. Danach ist das Klima der Grignagruppe und
allgemcin dcs siidlirhcn Alpcnabhanges gegcnubcr demjenigen der Alpenvorlander
ausgczeichnet durch huhereWintertemperaturen und durch geringereTemperatur-
schwankungen, durch groftere Regenmenge bei gleichzeitig schwacherer Be-
wolkung und durch das Fehlcn von kalten, nurdlichen Winden. Die Ursachen
dieser Begunstigung liegen in den topographischen Verhaltnissen. Die steilen

Bergabhange wirken Warme retlektierend, wic die Wand hinter einem Spalier,

an ihncn kondensieren sich auch die Wasserdampfe und fallen als Regen.
Die hohe Alpcnmauer ist cine Abvvchr gegen die kalten Winde aus dem Norden
und Osten Europas. Fiif die Ufer der Seen wirkt die Wassermasse als grofie

Warmereserve fur den Winter.

Im vicrten umfangreichcn Kapitel werdcn nach ciner literarischen Ein-

leitung die bisher aus dem Gebiete bekannt gewordcncn Ptlanzcn mit den Stand-

und Fundorten aufgczahlt. Darunter auch 16 Laubmoose und 24 Ptcridophytcn-

arten mit einigen Untcrarten rcsp. Varietaten. Es ist anzunehmen, da(3 der

Moosreichtum des Gcbietcs mit dem Vorkommcn der geringcn Anzahl der auf-

gefiihrten Arten noch lange nicht erschopft ist, und ware es zu wiinschcn, daft

dasselbe von einem Bryologen gcnauer erforscht wiirde. Ebenso durften auch
FIcchten- und Algenforscher hicr noch cine rcichc Ausbcutc finden.

Im funften Kapitel schildcrt der Verfasser dann cingehend die Pllanzen-

gesellschaften und im sechsten die Regioncn. Da der Verfasser sich hier im
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wesentlichen mit der Phanerofjamenflora befa6t, so wollen wir nur auf diese

Schilderungen aufmerksam machen mit dem Bemerken, dafS im Anschlufi an

des Verfassers Untersuchunrj wohl auch eine sich besonders auf Moose und
Flechten beziifrliche Veoetationsschilderunfr nach eingehendcr Erforschuntj des

Gebietes in Bczug auf diese in Zukunft durfte anschlieften lassen. Die sicher-

lich fur die pflanzengeographische Erforschung der Sudalpen sehr bemerkens-

werte Abhandlung wird von einem Literatur- und Kartenverzcichnis, eineni

Ortsnamen- und einem Pflanzennamen- und Pflanzengesellschaften- Register be-

schlossen. G. H.

Hegi, G. Beitrage zur Kryptogamcnflora des Wettersteingebirges.

(Separatabdruck aus dem 7. Bciicht des »Vereins zum Schutze und

zur Pflege der Alpenpflanzen«. 15 pp. kl. 8^. 1909.)

Das Wettersteingebirge und Schachengebiet bilden eines der reichhaltigstcn

Fundgebiete der Nordalpen fiir Kryptogamen. Besonders ist die Moosflora hier

sehr artenreich und bietet eine Mcnge interessanter Vorkommnisse. Die vom
Verfasser gegebene Zusammcnstcllung macht zwar nicht Anspruch auf Voll-

standigkeit, lalSt jedoch erkcnnen , dafi der Sammler hier eine leichte und

lohnende Ausbeute findet. Der Verfasser zahlt zahlreiche Laub- und Leber-

moose auf, weniger Flechten, die sicherUch auch gut vertreten sind, und zu-

sammen mit einigen Gallon einige Pilze. Anhangsvveise folgt eine Aufzahlung

neuerer Phanerogamenfunde. G. H.

Kohl, F. G. Ein merkwiirdiger Fall von Zusammenleben von Pilz

und Alge. (Beihefte z. Botan. Centralbi. XXIV 2. Abt. [1909],

p. 427—430.)
Der Verfasser fand auffallend kleine Exemplare einer Russula-Art wahr-

scheinlich von R. fragilis oder einer dieser ganz nahestehenden Art, deren Hut-

unterscite lebhaft grun gefiirbt war und nur niedrige faltcnartige Leisten an

Steiie der Lamellen oder auch diese nicht einmal besafi. Die griine Farbe

wurde durch eine in Symbiose mit dem Pilz lebenden Alge einer Art der

Gattung Raphidium hervorgebracht, welche von den bekannten Arten nicht

unwesentlich abweicht. G. H.

Kraepelin, K. Exkursionsflora fur Nord- und Mitteldcutschland.

Ein Taschenbuch zum Bestinimen der im Gebiete einheimischen

und haufiger kultivierten GefafSpflanzen fiir Schiller und Laien.

Mit 616 in den Text gedruckten Holzschnitten. 7. verbesserte

Auflage. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1910. XXX und

384 Seiten ki. S^. Geb. in Leinwand M. 4.50.

Das Biichiein soil den Schiller und Laien in den Stand setzen, die Namen
der beim Unterricht vorliegenden oder auf Exkursionen gesammclten PHanzen

allein und ohne Ililfe eines Lehrmeisters aufzufinden. Diesem Ziele dor mog-

lichst leichten und sicheren Bestimmung sind allc anderen Gesichtspunkte unter-

geordnet. Daf^ die in handlichem Format erscheinende Exkursionsflora sich

schon einen grofiercn Freundeskrcis auch unter den Lehrern, welche deren

Anschaffung empfehlen, nachdem sic den Wert und die Vorziige derselben ge-

priift haben, erworben hat, beweist das Erscheinen in bereits siebenter Auf-

lage. Diese neue Auflage unterscheidet sich in erster Linie dadurch von ihren

Vorgangern, dafi nunmehr die Familien nach dem Engler-Prantlschcn
System geordnet wurden, was eine vollstandige Anderung und Umordnung der

Verweisungsziffern und Tabellen bedingte. Mit Ausnahme mancher Hieracien,
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Rubi, Rosen und anderen grofieren Gattungen anj^ehori^en Aiten, deren Be-

stimmung ohnedies nur mit ausgiebigeren literarischen Hilfsmitteln zu erreichen

ist, sind die Pfianzen des Gebiets vollstandig aufgenommen worden und wcnig-

stens in Anmerkungen bei verwandten Arten kurz charakterisicrt worden.

Das durfte denn auch dem Zvveck der kleincn ExkursionsHora cntsprechen,

durch die ja nicht Spezialisten herangebildet warden sollen.

Der eigentlichcn Flora sind Kapitcl iiber Anlage von Hcrbaricn und ein

seiches, in dem Erklarung der im Texte gebrauchten Ausdrucke (:egeben vvird,

vorausgeschickt, Der Hauptteil selbst umfafit eine Tabellc, durch welche die

Bcstimmung der Familicn resp. Gatlungen nach schr einfachen Melhodcn
erreicht wird, und cine zweite nach mehr vvissenschaftlichcm Prinzip geordnete,

nach welcher die liestimmung der Gattungen und Arten zu erfolgen hat. Die

zahh-eichen in den Text gesetztcn kleincn Abbildungen sind sehr geeignet,

diese Bestrebungen zu unterstiitzen und den Lernbegierigen zum crwiinschten

Zicle zu fiihren. Am Schluli findet sich ein Register der wissenschaftlichen

Familien- und Gattungsnamen und der gebrauchlichsten Vulgarnamcn.

G. H.

Lauterbortl; *R. Die Vegetation des Oberrheins. (Verb. d. Naturhist.-

Medizin. Vereins zu Heidelberg. N. F. X [1910], p. 450-502.

Mit 2 Textfig.)

In der vorliegenden Abhandlung macht der Verfasser meist nach M. Hon-
sell hydrographische Angaben iiber den Rheinstrom, erortert, dafi bei dem
starken Gefalle , der Stromungsgeschwindigkeit und der Stofikraft des Wassers

die dauernde Besiedlung der Stromsohle mit Pfianzen und Tieren sehr erschwert

ist und dafi nur, wenn das Geschiebe in etwas ruhigeres Wasser gerat, das

Geroll mit einigen Algenarten besetzt wird. In den stillen Hinterwassern

der Kiesbanke entwickelt sich eine artenreichcre Mikroflora und Mikrofauna,

die kiesige labile Stromsohle dagegen kommt im Oberrhein als Substrat fiir

Nereiden kaum in Betracht und diese beschriinken sich auf Steinblocke des

Ufers, sowie Holzwcrk der Schiffs- und Landungsbrucken. Das Plankton des

Oberrheins ist vom Verfasser bereits friiher wiederholt bchandelt worden.

Seitdem sind viele neue Arten aufgetreten und haben sich vollig eingebiirgert,

die samtlich aus dem Ziiricher See stammen , in dem einige auch erst seit

der Zeit, in welcher untcr dem Einflufi einer starken Besiedlung der Ufer

dem See eine gesteigerte Zufuhr von Nahrstoffen durch die Abwasser aus

Haus- und Viehhaltungen zugefiihrt wird, zu Leitformen geworden sind. Es

sind dies bcsonders Tabellaria fencstrata (Lyngb.) Kutz. var. asterionelloides

Grun., Oscillatoria rubescens DC., Melosira islandica subsp. helvetica O. Miill.

Der Ziiricher See ist demnach ein sehr wichtigcs Planktonreservoir fur den

Rhein. Immerhin darf der Bodensee auch nicht unterschiitzt werden. Den

Anteil des Bodensecs an der Zusammcnsetzung des Rhcinplanktons charaktcri-

sieren vor allem die Cyclotellen, die sich von alien pelagischen Organismcn

in dicscm See am reichsten entwickeln.

Aus den beidcn groGen Secbecken der Voral[)en ergielSt sich ein stetiger

Strom von Plankton in den Rhein und wird mit desscn Fluten dem Mcere zu-

getragen. Es sind dies aber nur solche Formen, welche durch feste Korper-

hiillen gegen die detriticrende Wirkung der im Wasser suspendierten festen

Korper einigermafien geschiitzt sind, so Diatomeen und Ccratiumarten und vom
Zooplankton Anuraea-, Motholca-, Bosminaartcn nebst Larvcn der Copcpoden,

Zwischen Basel und Mainz erfahrt das Plankton eine sehr erhebliche Bereicherung

durch Formen, die den Seen vollstandig fehlen und die aus den zahhcichcn

Altwiisscrn, Stronibuchten und Hafen des Rheins stammen. Sehr zum Naehteil
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der Fischerci werden die Altwasscr immer mchr durch Verlandnng dem Unter-

j^ang gewciht. Der Verfasser gibt eine genaue Schiidcrung der ganzen Vege-

tation der Altwasser.

Er behandcit dann den biologischen Charakter dcs Oberrheins, der in

mehr als 300 km langem Laufe eine weite Tiefebene durchflicfit, abcr doch

biologisch durchaus kein ausgesprochener Tieflandslrom ist, sondern in Flora

und Fauna noch vielfach den Charakter eines Gebirgswassers bewahrt. Beweise

dafijr liefern besonders Algen aus den Gattungen Lithoderma, Hildcnbrandtia,

Bangia, Lemanea, Hydrurus, dann Plectonema radiosum, Microcoleus heterotrichus

und Oncobyrsa rivularis, wclche sich sonst moist nur in Gebirgsbachen fmden,

ferncr von Planktonformcn Oscillatoria rubescens DC, TabcIIaria fencstrata var.

asterionelloides Grun., Melosira islandica subsp. helvetica O. Mull., Stephanodiscus

astraea Grun,, Cyclotella socialis Schiitt, C. melosiroides Kirchn. und einigc

Dinoflagellaten, wie Peridinium Willei Huitf.-Kaas, P. ma;andricum Lauterb.,

gewisse Seeformen von Ceratium hirundinella O. F. M. , Gonyaulax apiculata

(Pen.) Entz und Dinobryon cylindricum Imhof, deren eigentliche Heimat die

tiefen und kiihlen praalpinen Seen sind.

Die biogeographische Bedeutung des Oberrheins als Verbindungsglied

zwischcn der Flora und Fauna der nordischen Gewasser und derjenigen des

Alpenvorlandes wird der Verfasser anderwarts crurtern.

Im letzten Kapitel macht derselbe Bemerkungen iiber einige Algen aus

dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees, und zwar von Phaeophycecn

tiber Lithoderma fontanum Flah., von Florideen iiber Hildenbrandtia rivularis

Ag., Bangia atropurpurea Ag., Lemanea- und Chantransiaartcn und Thorea

ramosissima Bory, von Chlorophyceen iiber Dichotomosiphon tuberosum (Al.

Braun) Ernst, Vaucheria Schleichcri De Wildem., Dicranochxte reniformis

Hieron. , Actidesmium Hookeri Reinsch, von Characeen iiber Tolypellopsis

stelligera (Bauer) Migula, von Cyanophyceen iiber Rivularia haematites Ag.,

Plectonema radiosum (Schicdermayr) Gomont, Oncobyrsa rivularis Men., Des-

monema Wrangelii Born, et Flah,, Aphanothece prasina- Al. Br., Microcoleus

heterotrichus (Kiatz.) WoUe, von Diatomeen Cylindrotheca gracilis (Breb.) Grun.,

Stenopterolobia anceps (Lewis) Breb. und Melosira arenaria Moore und endlich

von Flagellaten iiber Hydrurus foctidus Kirchn., Naegeliella flagellifera Correns,

Gonyaulax apiculata (Pen.) Entz. und Arten von Peridinium,. Glenodinium und

Gymnodinium.
Ein Literaturverzeichnis beschliefit die sehr wertvolle Abhandlung.

G. H.

Potonie, H. Illustrierte Flora von Nord- und Mitteldeutschland.

5. Auflage. I. Band: Text 551 Seiten mit 150 Einzelabbildungen

im Text; Preis geh. M. 3.50, geb. M. 4.—. II. Band: Atlas,

252 Tkfelseiten und IV (Titel und Vorwort) und 12 Seiten Re-

gister. Hohes kl. 8^; Preis geh. M. 2.50, geb. M. 3.— Jena

(Gustav Fischer) 1900.

Die vorliegende Elementarflora stellt sich hohcre Aufgaben, als es sonst

woh! bei dergleichen Buchern der Fall ist. Dieselbe will dem Anfanger das

Bestimmen der von ihm gesammelten Pllanzen erleichtern, indem die grofte

Mchrzahl der Arten des Gebietes in klcinen, aber recht guten Abbildungen im

Atlas dargestellt wurde. Dann aber will sie in das Studium der PflanzenweU

iiberhaupt einfiihren, indem sie biologische Hinweisc gibt, um so in dem An-

fanger cine denkende Bctrachtung der Natur zu wecken. Bereits in der ersten

Auflage, die 1885 erschien, waren diese beiden Aufgaben vom Verfasser ins
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Auge gefaftt worden. Jetzt, wo die biologischc Richtung des natiirwissenschaft-

lichcn Unterrichts iibcrall mit Nachdruck betont vvird, dCirfte dahcr day Er-

scheincn der Neuauflage eines derartigen Werkes, wie das der vorliegenden

Flora, besonders zeitgemaft sein. Dieselbe diirfte wohl auch in ihren friiheren

Auflagcn wcscntlich dazu beigetragen habcn, dicsc biologischc Richtung zu

fordern. Einen besonderen Raum hat der Verfasser auch der Fflanzcngcographie

zuerteilt, well ja die Floristik eine erste Grundiage der Ptlanzengeographie ist.

Trotzdem dafi der verarbeitete Stoff so ein wesentlich erweiterter ist, als solchcr

sonst von andercn Exkursionsfloren geboten wird, so ist doch das Buch mit

seineni Atlas sehr geeignet, auf Exkursionen vom Schiller mitgenomn^en zu

werden. Das neu eingefiihrte Format ist diesem Zweck besonders angepafit,

der Druck ist zusammengedrangt auf dunnem, aber daycrhaftem Papier, wie

solches jetzt wohl meist zu dergleichen Werken verwendet wird. Die im Atlas

wiedcrgegebenen Abbildungen sind ganz vorwiegend Originale und nur wenige

wurden andcren Autoren entnommen. Die Grundiage bildet ein unveroffent-

lichter Atlas des verstorbenen Rektors E. G. Waldhauer, Lehrers an der

hoheren Biirgerschule zu Memel. Dieser Grundstock von Abbildungen wurde

aber vom Verfasser verbessert und erganzt. Uber 100 Arten bezw. Varietriten

wurden noch in Abbildungen dem Wal dhauerschen Nachlafi zugefiigt, be-

sonders sind fast alle Fteridophyten -Abbildungen neu gefertigt worden.

Die »Illustricrte B'lora von Nord- und Mitteldeutschland« durite auch in

dem neuen Gewande sich den bcreits erworbencn l^rcundeskreis erhalten und

denselben noch bedeutend erweitern. G. H.

Worgitzky, G. Bliitengeheimnisse, Eine Bliitenbiologie in Einzel-

bildern. Mit 47 Abbildungen im Text, Buchschmuck von
J. V.

Cissarz und einer farbigen Tafel von P. Flan der ky. 2. Auf-

lage X und 138 pp. 8"^'. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1910.

Geb. in Leinwand M. 3.

Ob«^leich das Buch keine biologischen Einrichtungen bei Kryptogamcn

behandelt, sondern sich nur mit der biologischen Heschaffenheit von Phanero-

gamenbluten befaCt, so mogc doch hier auf dasselbe aufmerksam gemacht sein,

zumal es geeignet ist, Lehrern der Biologie an den hoheren und mittleren

Schulen als Quelle fiir Unterrichtsthemata und fiir die Schuler solcher Anstalten

als praktisches Mittel zum Selbstuntcrricht zu dienen.

Die in dem Buche zur Demonstration gewahlten Pflanzcn sind in Deutsch-

land ijberall ieicht erreichbar und daher passend ausgesucht. Die Schilderung

und Erortcrung der Blutenverhaltnissc ist eine recht eingehende, so dafi der

Schiiier durch die gewahlten Beispiele daran gewohnt und geubt wird, moglichst

f^enau zu beobachten. Ebenso sind die allgemeinen Kapitel iiber das Gesamt-

leben der Bliiten gut ausgcarbeitet, so dafS wir das Werk empfehlen konnen.

G. H.

Bergesen, F. Freshwater AlgiE from the »Danmark-Expedition« to

North-East Greenland (N. of 76'^ N. Lat.). (Danmark Ekspeditionen

til Gr0nlands Nord0st Kyst 1906—1908. Bd. III. Nr. 3. Saertryk

of »Meddelelser cm Gr0nland XLIII
1 1910], p. 71—90.)

Das hier bearbeitete Sufiwasseralgen-Material wurde mit Ausnahme einer

von Dr. L in d hard gesammelten Aufnahme von A. Lund agar in der be-

zeichneten Gegend Ost-GrOnlands gesammelt. Durch R. Boldt, F. Herges en

selbst und E. Ear sen sind schon frulicr Publikationen uber ostgronlandische

SuBwasseral<^en iiemacht worden und die bisher bekannte Zahl der dort ge-
^to^'* r>
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fundenen Arten betrug bereits 189 Arten , von denen allein 144 Desmidiaceen

sind. In der vorliegenden AbhantHung zahlt nun der Verfasser 11 Arten der

Myxophyceen (aus den Gattungen Chroococcus, Gloeocapsa, Coelosphaerium,

Merismopedium, Phormidium, Calothrix, Scytonema , Tolypothrix, Nostoc),

53 Arten der Konjugaten (aus den Gattungen Peniuni, Cylindrocystis, Spiro-

taenia, Closterium, Pleurotaenium, Tetmemorus, Cosmarium [von diesem allein

22 Arten], Euastrum, Staurastrum [15 Arten], Hyalotheca, Desmidium, Zygnema),

12 Arten der Chlorophyceen (aus den Gattungen Pleurococcus, Oocystis,

Pediastrum, Ccelastrum, Stichococcus, ^licrospora, Tribonema, Prasiola, Oedo-

gonium und Bulbochsete) auf, darunter einige vvenige nur bis auf die Gattung

bestimmte. Unter den bis auf die Art bcstimmten Algen finden sich keine

neuen. Von den folgenden weniger bekannten Arten und Varietaten werden

gute Textabbildungen vom Verfasser gegeben: Cosmarium cyclicum Lund v.

arcticum Nordst. , C. hexalobum Nordst. , C. subspeciosum Nordst. (mit Zygo-

spore), Euastrum cuneatum Jenner.

Die Abhandlung bringt eine sehr wcsentliche Erganzung der erwahntcn
friiheren Publikationen iiber ostgronlandische Siifiwasseralgen. G. H.

Bargesen, F. Some new or little known West Indian P^loridesc 11.

(Botanisk Tidsskrift. 30. Bind [1900], p. 177—207.)

Der Verfasser hat seine Studien iiber die von ihm an Kiisten der danisch-

westindischen Inseln gesammelten Florideen fortgesetzt. Die vorliegende zweite

Mitteilung enthalt die neuen Resutate derselben. Er behandelt in derselben ; Chan-
transia bispora nov. spec, (auf Acanthophora spicifcra bei St. Thomas), Cally-

menia perforata J. Ag. (St, Thomas und St. Jan), Chrysymenia Agardhii Harv.

(St. Thomas und St. Jan), Chr. ventricosa (Lamour.) J. Ag. (St. Thomas und St.

Jan), Chr. Enteromorpha Harv. (St. Thomas und St. Jan), Chr. pyriformis nov.

spec. (St. Jan), Chr. UvarJa (L.) J. Ag. (St. Thomas und St. Jan), Coclarthrum
nov. gen. mit der Art C. Albertisii (Piccone) Bt;rg. == Chylocladia Piccone (St. Jan ;

auch bei Guadeloupe an den Kiisten der Bermuda-Inseln und der kanarischen Insel

Lanzerote), Champia parvula (Ag.) J. Ag. (St. Croix, St. Jan), Ch. salicornioides Harv.

(St. Jan), Hypogtossum tenuifolium (Harv.) J, Ag. (St. Thomas und St. Jan), Aspara-

gopsis Delilei Mont. (St. Thomas und St. Jan), Falkenbergia Hillebrandii (Born.)

Falkenb. (St. Croix), Acanthophora spicifera (Vahl) B0rg. (haufig an den Kiisten

aller danisch-westindischen Inseln), Griffithsia globifera (Harv.) J. Ag. (St, Croix,

St. Thomas, St. Jan). Von diesen Florideen sind mit Ausnahme nur von Cally-

menia perforata J. Ag. gute analytische Textfiguren gegeben. Die neue Gattung
und die neuen Arten werden eingehend beschrJeben und zu den Beschreibungen

der alteren Arten werden wertvoUe Zusatze und Bemerkungen gemacht.

G. H.

Georgievitch, P, Desmidiaceen aus dem Wlasina-See. (Beihefte z.

Botan. Centralbl. XXVI [1910], p. 189—204. Mit Taf. IV u. V.)

Das grofite Torfmoor von Serbien umgibt den Wlasina-See und Hegt in

einer Hohe von 1219 m u. M. bei 6,5 km Lange und 1500 m Breite, wobei der

See selbst sich stellcnweise auf 400—500 m verengt. Je mehr die Torfmoore

zu Kulturland umgeformt werden, dcsto wiinschenswerter ist es, dafi die noch

vorhandenen, von der Kultur unberiihrten auf Fauna und Flora griindlich unter-

sucht werden. Es ist daher anzuerkennen, dafi der Verfasser sich die Unter-

suchung der von ihm selbst und seinem Bruder gesammelten Desmidiaceen des

genannten Torfmoors und Sees vorgenommen hat, urn so mehr als Serbien

wenig in Bezug auf seine Algenflora ertorscht ist. Von 19 der aufgefiihrlen

Gattungen waren bisher nur 10 und von den aufgezahlten 199 Arten nur 16 Arten
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fiir Serbien bekannt. Die Mitteilung ist demnach sehr wertvoll fiir die Kcnnt-
nis der geographischen Verbreitung der Desmidiaceen. Dabei diiiftc man sich

auf die unter Leitung von Wettstein und Zahlbruckner in Wien aus-

gefiihrten Bestimmungen verlassen konnen. Als neu wird nur eine Var. coro-

nata von Cosmarium ca^latum Ralfs vom Verfasser beschricben. Bei manchcn
alteren Artcn sind Bemerkungen gemacht, fast bei alien sind die Wasscrvcrhalt-

nisse angegeben. Auf den beiden gutcn Tafeln sind eine Anzahl der interessanteren

Arten abgebildet. G. H.

Georgievitch, P. Desmidiaceen aus dem Prcspasee in Macedonian.

(Beihefte d. Botan. Centralbl. XXVI [1910], p. 237—246. Mit

6 Abbild. im Text.)

Die vodiegende kleine Mitteilung enthalt die Aufzahlung von 123 Des-

midiaceenarten , welche 13 Gattungen angehoren, und wurde zum Teil im zoo-

logiscben Institut in Belgrad, zum Teil in Kew-Hcrbariuni ausgearbeitet. Auch
in dieser sind bei den Arten meist die gefundenen Mafie angegeben. Neue

Formen vi^erden nicht beschrieben. Die gegebenen Tcxtfiguren beziehen sich

auf einige vvenitjer bekannte Formen, bei wclchen auch Erganzungcn zu den

friiheren Beschreibungen gegeben werden. G. H.

Kolderup-Rosenvinge, L On the marine Algse from North -East

Greenland (N. of 76*^ N. Lat.) .collected by the »Danmark -Expe-

dition*. (Danmark-Ekspeditionen til Gr0nlands Nord0st-Kyst

1906—1908. Bd. Ill, Nr. 4. Saertryk af Meddelelser om Gr^nland

XLIII K0benhavn 1910, p. 93-133.)

Die in der vorliegenden Schrift bearbeiteten marinen Algen wurden aui

der diinischcn Expedition von Andr. Lundager meist im August und Sep-

tember 1907 und im Juli 1908 gesammelt. Der Verfasser gibt ein Verzeichnis

der Fundstellen nach geographischer Lange und Breite und als Textfigur eine

Kartenskizze des Danmarks Havn und seiner Umgcbung. Derselbe schildert

dann im allgemeinen den Charakter der Algenvegctation des bczeichncten Ge-

bietes. In der systematischen Aufzahlung werden 60 Artcn aufgefiihrt, zu wel-

chen noch 2 unbestimmtc kommcn. Es sind 23 Rhodophycecn , 23 Pha^ophy-

ceen, 15 Chlorophyceen und 1 Cyanophycee, 5 davon sind neu fiir GrOnUinds

Kiisten , 3 von diesen neu fiir die Wissenschaft. Die Namen derselbcn sind:

Cruoriopsis hyperborea sp. n., Punctaria glacialis sp. n., Myrionema fcccundum

(Stromf.) Sauv., Arthrocha^te phxophila sp. n. und Pseudendoclonium submarinum

Willc. 11 sind neu fiir Ost-Gronland, auCer den genannten noch Lithothamnion

tophiforme, Chorda tomentosa, Phscostroma pustulosum, Ectocarpus maritimus

(= Pilinia maritima [Kjcllm.] Rosenv.), Epicladia Flustra;, Ulothrix scutata. Die

Gesamtzahl der aus Ost-Gronland bekannten Meeresalgen betragt 124 (aufier

noch einer unbeschriebenen Art von Chorescoloa und vielleicht einer Acro-

siphonia-Art). Von den 60 aufgezahlten bestimmtcn Arten sind nicht weniger

als 9 nur an der Ostkii^te bisher gefunden worden, aufier den 5 fiir ganz Gron-

land neuen, obengenannten Chantransia efflorescens, Petrocclis polygyna, Lami-

naria saccharina var. grandis und Arthrocha^te penetrans. Die neuen Arten

sind in der systematischen Aufzahlung sehr eingehend beschrieben und Teile

derselben recht gut in Textfigurcn abgebildet. Bei vielcn alteren Arten findcn

sich wertvolle Bemerkungen und bei einigen sind auch noch ebcnfalls gute

Tcxtfiguren beigegeben. Die Abhandlung durfte fiir die Kenncr mariner Algen

von grofiem Interesse sein. G. H.
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Bucholtz, F. Zur Entwicklungsgeschichte der Balsamiaceen-Frucht-

korper, nebst Bemerkungen zur Verwandtschaft der Tuberinecn.

(Ann. mycol. VIII 1910, p. 121^141.) Tab.

Verfasser utitersuchte die Entwicklung der Fruchtkorper von Balsamia und
Hydnocystis genauer und kommt zu bestimmten Anschauungen iiber die Ver-
wandtschaft der Ralsamieen mit den Tuberineen. Seine hauptsachlichsten

Schluftfolgerungen sind:

1. Die Hohlraume von Balsamia stehen zu gewissen Zeiten der Entwicklung
mit der Aufienwclt in Verbindung, wobei eine odcr mehrere Offnungen vorhanden
sein konnen. 2. Entsprechend der Anzahl der Mundungen gibt es ebensoviel

Hymeniumanlagen. 3. Hydnocystis hat nur eine apikale Ausgangsoffnung; die

Sporen sind vielkernig, wie bei vielen anderen Tuberineen. 4. Die der Aus-
mundungsstelle gegenuberliegende Seite des Fruchtkorpers von Balsamia mufi

als basale betrachtet warden. 6. Die Balsamienreihe Ed. Fischers kann nicht

mehr als eine von den Eutuberineen gesonderte Reihe aufgefafit werdcn.

Daran werden noch einige mehr oder weniger hypothetische SchlufS-

folgerungen gekniiptt, auf die hier nicht eingegangen werden soil.

G. Lindau.

Ferdinandsen, C. Fungi terrestres from North-East Greenland collec-

ted by the »Danmark-Expedition«. (Meddel. om Gronland XLIII

1910, p. 137-145.) Tab.

Die Sammlung umfafit die auf der Erde wachsenden Basidiomyceten und
bringt, wie es ja kaum anders zu erwarten ist , nur wenige, meist schon aus
Gronland bekannte Typen. Es haben sich 8 Arten definitiv festlegen lassen,

mehrere andere konnten angenahert bestimmt werden. Von grofiem Interesse

sind nun zwei Vertreter der Gattung Calvatia, von denen C. cyathiformis friiher

einmal gefunden, aber verkannt worden war. Die zweite Art, C. arctica Ferd.
et Winge, ist neu und sieht aufierlich etwa wie Scleroderma aurantiacum aus.

Die Art wird ausfiihrlich beschrieben und gut abgebildet. G. Lindau.

Freeman, L Untersuchungen iiber die Stromabildung der Xylaria

hypoxylon in kiinstlichen Kulturen. (Ann. mycol. VIII 1910,

p. 192-211.) Fig.

Verfasser studierte eingehend die Vorgange der Stromabildung bei Xylaria
hypoxylon von physiologischcn Gesichtspunkten aus. Die Ascosporen keimten
leicht, wahrend die Konidien niemals Auskeimung zeigten. Auf Gelatine und
Agar wachst das Mycel sehr leicht, besonders auffallig in Agar, wo konzentrische
Mycelringe und Stromata entstehen. Im Dunkeln wurden hochstens anormale
Stromata gebildet, meist nur uppiges Mycel, ahnlich auch bei rotem Licht. In

blauem und weifiem Licht findet normale Stromabikiung statt. Bei 20 *> scheint

die Optimaltemperatur zu sein, bei 30*^ werden noch kraftige Mycelien gebildet.

Er studierte dann ferner den Einflufi der Transpiration, des Helio- und Geotro-
pismus auf die Entwicklung der Stromata und berichtet iiber zahlreiche Ver-
suche, betreffend den Einflufi der Verwundung. Wird der Scheitel des Stromas
abgeschnitten, so bildet sich ein neuer. Aus seitlichen Wunden gchen Seiten-

aste hervor. Verwachsungen lieficn sich experimentell sehr leicht und in ver-

schiedenartigster Wcise hervorrufen. G. Lindau.

Magnus, P. Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis parasitischcr Pilze

Liguriens. (Mitteil. d. Thiiring. Bot. Ver. V 1910, p. 13—17.)
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Die kleine MiUcilung enthalt die Aufzahlung parasitischer Tilze, welche

J. Hornmulier auf einem im Friihjalir 1909 unternommenen AusHuge an der
Riviera di Levantc sammelte. Im ganzen werden 28 Artcn genannt. Bei einigen,

z. B. Ustilago Vaillantii Tui., Entyloma Heliosciadii P. Magn,, Uromyces Pisi

(Pers.) Schroet. usw., finden sich verschiedenartige Bemerkungcn. G. H.

Moesz, G. Die Cordyceps-Arten Ungarns. (Beibl. zu den Botanik.

Kozlem. 1909, Heft 2.) Tab. Ungarisch mit deutschem Resume.
Aus Ungarn sind bisher 5 Arten Cordyceps bekannt: C. militaris, C. ophio-

glossoides, C. capitata, C. entomorrhiza und C. clavulata. Die beiden letzteren

sind erst vom Verfasser nachgcwiesen worden. Die bisher nur aus Nordamcrika
und England bekannte C. clavulata wurde an Lccanium gefunden. Die Konidien-
form ist unzweifclhaft mit Isaria lecaniicola identisch, die Jaap erst vor einigen

Jahrea neu aufgestellt hat. G. Lindau.

Petroif, J. P. Die Pilze des Moskauer Distrikts. (Bull, du Jard.

Imper. Botanique de St. Petersbourg X [1910], p. 1—20. Russisch

mit ganz kurzer deutscher Inhaltsangabe.)

Der Verfasser gibt ein Verzeichnis von 3 Myxomyceten- unci 48 Pilzarten

des genannten Gcbietes, unter welchen sich zwar keine neuen, aber einige

altcre Arten finden, deren Vorkommen von Interesse ist, Im russischen Text
macht der Verfasser zu vielen Arten Bemerkungen, deren wichtigere leider in

der iibermafiig kurzcn Inhaltsangabe in deutscher Sprachc nicht wieder-

gegcben sind. G. H.

Potebnia, A. Beitrage zur Mikromycetenflora MittelruBlands. (Ann.

mycol. VIII 1910, p. 42—93.) Fig.

Diese Abhandlung bildet die Fortsetzung einer friiheren des Verfassers,

die sich mit demselben Gegcnstand beschaftigt. Es handelt sich hier nicht um eine

blofte floristische Aufzahlung, sondern um das Auffmden der Zusammengehorig-
keit von Ascomyceten und Fungi imperfecti. NamentUch hat Verfasser die

Gattung Mycosphasrella studiert. Zu den meisten Arten gchoren Pykniden der

Formgattungen Phlcospora und Scptoria, dagegen mui^ nach den Kulturen die

Frage nach dem Zusammenhang mit Cercospora, Ramularia usw. offen bleiben.

Hervorzuheben ist die Genauigkeit, mit der die entwicklungstreschichtlichen

Verhaltnisse der einzelnen Arten, besonders der neuen, geschildcrt werden.

Die Abbildungen, welche beigegebcn sind, zeichnen sich durch Ubersichtlichkcit

und Genauigkcit aus. Erwahnt sei noch, daft mehrere Fyknidenformen sehr

eingehcnd untersucht sind auch mit Riicksicht auf ihre mutmaftliche Zugehorigkeit.

Jedcnfalls gibt die Arbeit weit mchr, als ihr Titel vermutcn lafit. Es werden
mehrere neue Arten beschrieben, die nicht aufgezahlt werden sollen.

G. Lindau.

Spegazzini, C. Fungi chilenses. Contribucion al estudio de los

hongos chilenos. Buenos Aires 1910. 205 pp. Textfig.

Das Studium der chilenischen Pilze hat nur gcringc Fortschritte gemacht,

seitdem Montagne fiir Grays Flora diese Gruppe bearbeitct hat. Nur wenige

Familien, darunter die Uredineen, sind seitdem durch Spezialisten bearbeitet

worden, abcr zu einer zusainmenfassenden Arbeit iiber das ganzc Pilzreich ist
w

es bisher nicht gekommen. Um so dankbarer mufi man es begruftcn, wenn von

einem so berufenen Kenner der sudamerikanischen Pilzflora, wie S[)egazzini,

der Versuch gemacht wird^ eine Zusammenfassung der neuercn Sammlungen

zu geben. 326 Artcn werden in der Arbeit aufgefiihrt, gewifi erst ein kleiner

Teil der Arten, aber doch ein schuner Anfang. Es werden zahliciche neue
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Arten beschrieben und in kenntlicher Weise abgebildet. Bei den meisten
Arten finden sich kritische Bemerkungen in spanischer Sprache, wahrend die

Diagnosen latcinisch abgefafit sind. Von neuen Gattungen werden beschrieben:
Physalosporella (Spha;riaceae) , Paranthostomella (Sphaeriac.) , Sphaeronemopsis
(Sphaeropsidac), Lophodermopsis (Lophostomatac), Stemphyliopsis (Hyphom.),
Volutellopsis (Hyphom), Myriophysella (Hyphom.). G. Lindau.

Tranzschel, W. Die auf der Gattung Euphorbia auftretenden auto-

cischen Uromyces-Arten. (Ann. mycol. VIII 1910, p. 1—35.)

Die Bearbeitung der auf den Arten der Gattung Euphorbia schmarotzenden
Uromycesspezies bot eine dankbare Aufgabe, der sich yerfasser mit grofiem
Erfolge unterzogen hat. Es wurde nicht blofi die Zahi der Arten belrachtUch
vermehrt, sondern vor allem eine genauere Abgrenzung vorgenommen. Nach
ihrem biologischen Verhalten lassen sich die Arten in zwei Gruppen trennen.

1. Teleutosporenlager auf einem lokalisiertcn Mycel entwickelt, Aecidien
an einem ganze Zvveige durchziehcnden Mycel (U. proeminens, tordillensis,

euphorbiicola, myristica, poinsettiae n. sp., Uleanus, dictyosperma, tuberculatus).

2. Teleutosporenlager an einem ganzen Sprosse durchziehcnden Mycel.
Zugehorigkeit von Aecidien wahrscheinllch, aber nicht erwiesen (U. excavatus,
alpestris n. sp. , Hausknechtii n. sp. , natalensis , Tranzschelii, monspessulanus
n. sp., Kaimusii, hermonis. Bresadolae n. sp., andinus, striolatus n. sp., striatellus

n. sp., undulatus n. sp., scutellatus, cristulatus n. sp., Winteri, tinctoriicola, sub-

levis, laevis). G. Lindau.

Wisniewski, P. Septoda trapa: natantis. (Kosmos 1910, p. 78—79.)

Polnisch mit deutschenn Resume,

Ein Pilz auf Blattern von Trapa natans verdient wegcn der Niihrpflanze

eine besondere Bedcutung. Auf den aufiersten Blattern der Rosette finden sich

rundliche, bis Va cm breite Flecke, die von einem dunkelroten Rande umgeben
sind. Die Pykniden finden sich im Innern der Flecke im Palisadengewebe des
Blattes. Die Sporen sind fiir die Gattung Septoria typisch. Die Fundstelle ist

ein Teich bei Novva Grobia in Ostgalizien. G. Lindau.

Danilov^ A. N. Ober das gegenseitige Verhaltnis zwischen den
Gonidien und dam Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose.

(Bull, du Jardin Imperial Botanique de St. Petersbourg X [1910],

p. 33—66 russischer Text und p. 66 -70 Inhaltszusammcnfassung

in deutscher Sprache. Mit 3 Taf. u. 9 Fig. im Text.)

Die unter Leitung von A. A. Elenkin ausgefuhrte Arbeit betrifft morpho-
logische Untersuchungen des Verfassers an Evernia prunastri, E. furfuracca,

Parmelia sulcata, Ramalina farinacea, Xanthoria parietina, Usnea barbata, Cladonia
rangiferina, Lecanora angulosa und freien Chlorokokken , welche unfehlbar auf

den antagonistischen Charakter der Pilze und Algen hinwejsende Tatsachen
ergaben. Obgleich die vom Verfasser gegebene deutsche Zusammenfassung der

Ergebnisse ziemlich umfangreich ist, so woUen wir dieselbe hier doch der

Wichtigkcit des behandelten Themas vvegen wortlich wiedergeben:
»I. In der Morphologie der aulSeren Vereinigung des Pilzes mit der Alge

bemerkt man an den Hyphen eine bestandige VergroCerung der Beriihrungs-

flache der Gonidien, was erreicht wird: "
'

1. vermittelst Bildung kurzer Zellen durch Hyphen, welche sich mit den
Gonidien beriihren und die sich auf der Oberfiache der Gonidialmembran
scbliingeln;
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*

2. dnrch Anhaufung bcsonderer an den Gonidicn, auf der Oberflache der

Gonidialniembran angewachsener birnformiger Hyphenspruf^linge,

hinsichtlich derer folgendes gesagt werdcn mufi: sie sind sehr kurz,

reichUch mit Plasma angefiillt, haben eine birnformige Form und
vvachsen mit dem breiten Ende an die Gonidialmembran an, so dafi

das Gonidium, welches auf einer solchcn Hyphenanschwellung sit^t,

den Eindruck hervorruft, ais woUe es sich von der Hyphe abgliedern.«

>'Die Bestimmtheit und Bestandigkeit der Formen dicser Hyphenbildungen

kann auf ihre speziellen Funktionen im Leben des Pilzes weisen. Soweit sich

nach der Bcschrcibung urteilen lafit, beobachtete der Professor der Helsings-

forser Universitat Elfving diese Form der aul5eren Vereinigung der Hyphen
mit Gonidien und erklarte sie als einen Prozefi der Gonidialabtrennung durch

Hyphen.

«

»Die Formen der aufSeren Vereinigung der Hyphen mit Gonidien entsprechen

am'meisten dem osmotischen Stoffwechsel zwischen den sich beriihrcnden Zcllen

des Pilzes und der Alge; wenn jedoch im gegebenen Falle die Beriihrung be-

stimmtcr Algenzellcn mit den Hyphenfaden, die cin langes Kapillarnetz darstellen,

in Betracht gezogen wird, so glaubt Verfasser, dafS die Moglichkeit eines

bestandigen kapillaren Aufsaugens fiir den Pilz die besten Bedingungen zur Er-

nahrung durch die Produkte der Lebcnsfahigkeit der Gonidien erzeugt.«

»n. Bezuglich der interzellularen Haustorien geben die Untersuchungen des

Verfassers, in vielem die Untersuchungen Schneiders und Peirces bestatigend,

vollstandig demonstrative Fakta des Befallens der gonidialen Protoplasten durch

Pilzhyphen.

1. An den Beriihrungsstcllen mit der Gonidialmembran gehcn von den

Hyphen diinne Sprossungen ab, welche nach dem Innern der Gonidialzellen ein-

dringen, die Membran derselben durchbohrend.

2. Die Gonidienprotoplasten bedecken sich mit einem zarten Netz diinner

Hyphenfaden, die sich auf der Oberflache der Protoplasten verasteln, was den

Angaben Schneiders vollstandig entspricht.
+

3. In seincm weitcrcn Wachstum durchbohrt das Haustorialnctz die Proto-

plasten nach alien Richtungen.

4. Das Haustorialnctz, welches die Gonidialprotoplasten bedcckt und

welches ihre Masse durchbohrt, ist eine Gestaltung der durch die Gonidial-

membran durchdringenden diinncn Hyphensprossungen.

5. Die Haustorialnetzfaden stellen sich als protoplasmatischc Schniirchen

dar, welche der Membran beraubt oder aber vielleicht mit irgend einer aufieren

diinnen Membran, welche sich cinstweilen noch jeder Beobachtung entzieht,

bedeckt sind.

6. Hauptsachlich auf der Oberflache der Gonidialprotoplasten, die von

einem Haustoriahietz befallen ist, beobachtct man mit ihnen verbundene rund-

lichc Gestaltungen, welche sich gleichsam als Haustorialnetzknoten prasentieren.

Nach der Meinung des Verfassers sind diese Anschwcllungen des Haustorial-

netzes entwedcr das Resultat einer iiberreichen Ernahrung oder aber ein be-

sonderes unbekanntes Stadium in der Entwicklung des Pilzes. Zur Ictzteren

Annahme neigt die Ahnlichkeit dieser Haustorialnetzgestaltungen mit dem In-

halt der unten beschriebenen (111,2) »blassen Gonidicn«.

7. Aufier den oben beschriebenen Haustorialfaden findet man innerhalb

der Gonidien dicke Hyphen, welche sich in morphologischer Hinsicht nicht von

den aufieren Hyphen unterscheidcn, dercn Sprossungen sie librigens auch dar-

stellen. Diese Hyphenverastelungen fmden sich entweder zugieich mit den
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Haustorien erster Art in den deformierten Gonidienprotoplasten, oder abcr auch

einzein, indem sie die Gonidialmcmbran ununtcrbrochen anfiillcn. In diesem

Falle befindet sich in der Gonidialmcmbran aufier den eng miteinander ver-

bundenen Hyphensprossungen keinerlei Inhalt.*

joNach der Meinung dcs Verfassers bilden sie ein spateres Stadium der

Haustorien , welche sich in einigen Fallen , nach Vernichtunfj der Gonidial-

protoplastcnj mit einer gewohnlichcn INIcmbran bedccken und, indem sie nach

aufien durchdrin^en neue Gonidien befallen.

«

^in. Unter Einwirkung der Haustorien dcformieren sich die Gonidialzcllen

und sterben allmahlich ab. Als klarer Hinweis auf dieses Faktum dient:

1. die Gegenwart von Gonidialzcllen im Thallus, welche in Anwesenheit

von Haustorien zusammengeschrumpfte Protoplastcn nnregelmal5iger

Form besitzcn, allmahlich verschwinden und ihren Platz den Hyphen-

gestaltungen cinraumcn

;

2. »blassc Gonidien«, deren farbloscr Tnhalt das Merkmal der Ident'itat

mit den Haustoriaigestaltungen triigt, welche oben (11,6) beschrieben

sind. Ihre Gestaltungen zu erklaren, halt Verfasser dadurch fur mog-

lich, dal^ die Haustorien, indem sie den Ernahrungszyklus voUenden,

vielleicht folgerecht in einigen Gonidialzcllen neue unbekannte Ent-

wicklungsstadicn des Pilzes beginnen. Cber »blasse Gonidien « befinden

sich, soviel bekannt, in der Literatur keinerlei Hinweise, es sei denn

die Bemerkung Elfvings, der anscheinend auf sic hinweist, indem er

sie fiir Hyphengestaltungen halt;

3.- die im Algenthallus reichliche Gegenwart von leeren Gonidialmembranen.

Dctaillierte Untersuchungen dieser Erscheinung sind in den Arbeitcn

A, A. Elenkins vorhanden;

4. die unter der Einwirkung cingepragter Haustorien unordentliche

Tcilung der Gonidialzcllen auf Tochterzellen, wobei auch diese letzteren

oft von Fiiden der rasch wuchernden Haustorien befallen werden.«

»Lctztcrer Umstand widerspricht den Hinweisen Hedlunds, Schneiders
und Peirces, die das Faktum der Tcilung unter die Gegenwirkung der Hau-

storien brachten, wobei die Tochterzellen von den Haustorien sich frci machen.«

»Von den angedeuteten faktischen Grundlagen ausgehend und gleichfalls

die Beobachtungen andcrer Autoren (Elenkin, Schneider, Peirce u. a. m.)

beriicksichtigend, einerseits die Daten der Versuche jMollers, Bonniers, Hayrcns,

andererseits diejenigen Faminzins und Artaris in Betracht ziehend, kommt Ver-

fasser zu dem Endresultat, daft in den physischcn Funktionen des Pilzes und

der Alge unmoglich cine solchc Ubcrcinstimmung angenommen werden kann,

als wenn die ubertliissigen Produkte der Lebenstatigkeit eines Komponenten
gegenscitig ihre Mangel bei dem anderen ausgleichen, wie dies aus der Theorie

der mutualistischcn Symbiose folgt. Diese ohne Zweifel antagonistischen
Verhaltnisse haben den Parasitismus des Pilzes auf der Alge zur

Grundlage.«
»Zum Schlufi bemerkt der Verfasser eine gewisse Ubereinstimmung in der

Entwicklung der inncrzelligen haustorialen Gestaltungen mit der Theorie Eriks-

sons iiber das Mykoplasma und, indem er sein Bedauern dariiber ausdruckt, dafi

diese in theoretischer und praktischer Hinsicht so wichtigc Theorie bis jetzt

noch keiner genauen experimcntalcn Priifung untcrworfen wurde, spricht er

die Vermutung aus, dafi vielleicht die Gonidien, bei ihrer eigenen Abtrennung

von der Mutterzelle und von dem Pilzkomponenten frei werdend, in ihrem

Protoplasma bcrcits einen protoplasmatischen Pilzembryo tragen, indem sie auf

diese Weise als Wiege fur den Parasiten erscheincn.« G. H,
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Howe, R, H. A manual of the genus Usnea, as represented in North

and Middle America, north of the 15^'' parallel. (Bull, of the

Torrey Bot. Club XXXVII [1910], p. 1-18. With plates 1—7.)

Der Verfasser hat bereits im 36. Bande des Bull, of the Torrey Bot. Club

p. 309—327 1909 cine »PreUminary review of the genus Usnea« gc^cbcn und in

dicser die Nomenklatur, welche Tucker man angcnommcn hatte, bcfolgt. Die

neuen Nomenklaturregeln veranlassen ihn nun hauptsachlich zu der vorlicgcndcn

revidiertcn Publikation. Dersctbe macht genaue Litcraturangaben
,

gibt el)en-

solche Bcschreibungcn und fuhrt die geographischc Verbreitung sovvie auch

Fundorte (bei seltcneren Formen) von folgenden Arten an: Usnea ilorida (L.)

Web., U. plicata (L.) Web., U. plicata barbata (L.) R. H. Howe comb. nov. mit

papillatcm Thallus und U. trichodea Ach., U. articulata (L.) Hoffm., U. cavernosa

Tuck., U, angulata Ach., U. longissima Ach. mit nicht papillatcm Thalkis. Auf

der ersten Tate! sind die pflanzengeographischcn Zonen Nordamerikas auf einer

Karte wiedergegeben, auf den anderen Tafeln Habitusbilder und l)isweilen auch

mikroskopische Thallusqucrschnitte nach Photographien dargestellt. G. H.

Steiner, J. Lichenes persici coll. a cl. Consule Th. Strauss. (Ann.

mycol. VIII 1910, p. 212-245.)
Die von Strauss zusammcngebrachtc Sammlung ist nicht groG, aber sie

zeichnet sich durch die bcdeutendc IlOhcnlage aus, von der die Exemplare

stammen. Zwischen 2—3000 m liegen die mcisten Fundorte. Bei unscrer mangel-

haften Bekanntschaft mit der Flechtenflora des ostlichen Mittelmecrgebietes ist

die Sammlung sehr wcrtvoll, denn sie gibt uns gutc Hinweise auf die Ausbrcitung

europaischer Typen im Osten. Verfasser beschreibt eine ganzc Anzahl von

neuen Arten und Formen, so dafi auch von der rein systematischen Seite aus

die Bearbcitung beachtensvvert erschcint. G. Lindau.

Dietzow, L Die Moosflora von Grlinhagen, Kreis Pr. Holland.

(32. Ber. d. Westpreuft. Bot.-Zool. Vereins, Danzig 1910, p. 91 --98.)

Der Verfasser hat bereits im 31. Bericht des eruahnten Vereins fiir cine

grofSe Zahl von Moosen neue Fundorte aufgefiihrt und seitdem die Umgcbung
seines Wohnortes eifrig weiter erforscht, wobei er von C. Warnstorf bei den

Bestimmungen untcrstutzt wuide. Dersclbe zahlt in der vorlicgcnden kieincn

Mitteilung 3 Lebermoose, 12 Torfmoose und einigc Varietalcn derselben und

35 Laubmoose und einige Varietaten derselben auf, Zu diesen kamen noch

wahrend der Drucklegung 1 Sphagnum und 10 Laubmoose. Die Gesamtzahl der

vom Verfasser bisher gesammeltcn Moose betragt 274 und diirfte sich wohl noch

auf 300 erhohen. Die Mitteilung diirfte fiir die Bryologen, die sich mit der Er-

forschung der deutschcn Moosflora befassen, von einigem Interesse sein.

G. H.

Loeske, L Studien 2ur vergleichenden Morphologic und phylogene-

tischcn Systemntik der Laubmoose. Berlin (Max Lande) 1910,

224 pp. Geb. 6 M.
Wenn von einer Moosautoritiit , wie Loeske, ein Buch iiber Morphologic

und Phylogenese der Laubmoose herausgegebcn wird, so kann man von vorn-

herein iiberzeugt scin, daft man an der Lcktiire einen hohen Genufi hnden wird.

AUerdings sei gleich bemcrkt, dafi das Buch nicht fiir den Anfanger bcstimmt

ist, sondern nur fur denjenigen, der bereits einen Fbtrblick iiber das System

und einige speziellere Kenntnisse der Formen crlangt hat. Fiir diesen abcr

wird die Lckture eine FuIIe von Anregungen bieten, die Loeske auf jcder

Seite des Buches freigebig ausstreut.
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Das kleinc Werk stellt sich die Aufgabe, unser heutiges Moossystem in

der Fassung von Fleischer, aus der ^lorphologic und den bereits frviher heran-

gezogenen Merkmalen anatomischer und fruktifikativer Art zu begriinden. Ver-

fasser kommt dabei auf alle moglichcn Eigenschaftcn undMerkmale der Moose zu

sprechen und zeigt, dafi er nicht bloB die Tatsachen spielend beherrscht, son-

dern sie auch geistvoll zu verkniipfen versteht. In der Einleitung bespricht

er die Ausbildung einiger Organe, z. B. des Peristoms, des Blattzellnetzes in

ihren Be^iehungen zum System. Die 38 Abschnitte sind der fortlaufenden Be-

sprechung des Systems gewidmet , so dafi er jeder Gruppe oder Familie einen

Abschnitt zuerteilt, der in kritischer Weise die Griinde fur die systcmatische

Wurdigung der Gruppe enthalt. Man erlasse dem Referenten, nahere Angaben
zu machen; der Inhalt ist ein so iiberreicher, dafi sich daraus schwer Tatsachen

herausheben lassen. Hinweisen mochte ich auf das Kapitel iiber Torfmoose,

wo Loeske zum erstcn Male scharf den xerophytischcn Bau der Blatter hervor-

hebt und die Spiralfasern in den Zellwanden nicht mechanisch deutet, sondern

mit der rotierenden Richtung des Wasserstroms in Verbindung bringt. Solche

neue Anschauungen auf Grund eingehender Beobachtung finden sich noch an

verschiedenen Stellen des Buches. Der Lcser wird den Ausfiihrungen des Ver-

fassers mit Aufmerksamkeit folgen und das Buch nicht ohne Gewinn aus der

Hand legen.

Kurz bemerkt sei noch, dafi die auficre Ausstattung des Buches sehr an-

sprechend ist. G. Lindau.

Christ, H. Fougeres de TAnnam frangais recueillies par M. E b e rh a r d t

,

membre de la Mission permanentc pour rexploration de I'lndo-

Chine. (Journ. de Bot. 2^ ser. t. I [XXIII] 1908, p. 228.)

Wahrend Tonkin durch Balansa, Bon, Cadicre, Dr. Billet und andcre

zurzeit in Bezug auf die Pteridophytenflora ziemlich gut erforscht ist, so ist

aus dem sudlichen Annam wenig in dieser Beziehung bekannt geworden. Der

im Titel genanute Herr Eberhardt hat sich das Verdienst erworben, dieses

Gebiet fiir die Pteridoiogie zu erschliefien. Derselbe erforschte besonders die

Gebirgsziige von Lang Bian (1650 m) und von Tam-Dao (900 m). Nach der

Sammlung desselben hat die Pteridophytenflora indo- malayischen CharaUter.

Es finden sich in derselben insulare Arten und solche aus Assam. Auch einige

chinesische Formen sind vorhanden. Endemische Arten fchlen nicht, aber es

sind ncoendemische Formen, die sich an vcruandte Arten anschliefien. Ur-

endemische Originaltypen finden sich nicht.

Die vom Verfasser im ersten Teil der Abhandlung gegebene Aufzahlung

enthalt 123 Arten und einige Varietaten derselben. Die hier mit aufgezahltcn

neuen Formen sind im zweiten Teil beschrieben. Es sind folgcnde: Dryopteris

(Nephrodium) eriochlamys, Dr. (Nephrodium) valida, Dr. (Lastrea pinnata) Eber-

hardtii, Dr. (Lastrea) indochinensis, Diplazium aridum, Aspicnium annamense,

A. nephrolepioides, A. anguinum, Adiantum induratum, Pteris indochinensis,

Odontosoria Eberhardtii, Polypodium incurvatum Bl. var. subtrilobum, P. (Phy-

matodes) amplexifolium, Cyclophorus Eberhardtii, C. Alcicornu, C. induratus,

Drynaria mutilata, Christopteris Eberhardtii, Anirophyum superficiale und

Vittaria ensata. Ferner findct sich der neue Name Polypodium subtriquetrum

fiir P. rupestre Biume oder P. saxatile Mett., welche Namen nach den Prioritats-

regeln ungiiltig sind. G. H.

Filices (in Diagnoses plantarum Africa:, Plantes nouvelles de PAfrique

tropicale frangaise decrites d'apres les collections deM. Auguste
Chevalier, Journ. de Botanique XXII 1909, p. 19-24.)
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Der Verfasscr beschreibt folgende ncuc Arten und Varictaten : Marattia

odontosora, Trichomanes Iatisectum> Tr. africauum, Pteris aethiopica, Dryopteris

(Lastrea) guinecnsis, welche aus Franzosisch-Guinea stammen, und Polypodium

(Phymatodes) nstrosorum, Elaphoglossum Chevalieri, Asplcnium caudatum Forst.

var. subintcgrum, Asplenium dimidiatum Sw, var. exhaustum, Odontosoria

chinensis (L.) var. divaricata, welche auf der Insel San Thome heiniisch

sind. Die Zugehorigkeit der beiden Varietaten zu den genannten Asplenien

mochtc der Verfasser bezweifcin: Bei genaucrer Untcrsuchung besonders der

Rhizomspreuschuppen und der Sporen diirften sich wohl wcitere Unterschiede

von den genannten Arten finden. G. H.

Christy H, Filices costaricenses. (Fedde, Repertorium VIll [1910],

p. 17—20.)

Der Verfasser beschreibt folgende Arten und Varietiitcn, welche von

Alfred und Curt Brade in Costarica gesammelt wurden : Polypodium Sprucei

Hook. var. costariccnse, Elaphoglossum Bradeorum, Adiantum orosiense, Athyrium

Barbae, Dryopteris limonensis, Dr. supranitens, Danaea plicata und Lycopodium

Bradeorum. G. H.

Takeda, H. Lycopodialen Hokkaidos, nebst denen von Japanisch-

Sachalin. (Bol. Magaz., Tokyo, XXIII 1909, p. 200-243.)

Wedcr von der Insel Hokkaido, noch von der Insel Sachalin sind umfang-

reiche Sammlungen bisher gebracht worden. Es sind zwar (iber Hokkaido

einige floristische Abhandlungen geschrieben worden, aber ein grofieres Floren-

wcrk gibt es noch nicht. Der Verfasser hat sich vorcrst mit den im sudlichen

japanischen Teil Sachalins und den auf Hokkaido vorkommcnden Gefafikrypto-

gamen beschaftigt und gibt in der vorliegenden Abhandlung eine Ubersicht

liber die daselbst vorkommenden Lycopodialen. Von den 20 in ganz Japan

vorkommcnden Lycopodium- Arten kommcn in den genannten Gebieten 12 vor

und zwar mit einigen Varietaten und Formen, von den mchr den heifieu

Gegenden angehorenden Selaginellen tretcn nur 3 Arten auf, und die Gattung

Isoetes ist zurzeit mit nur 2 Arten reprascntiert. Endcmische Formen sind

nicht vorhanden.

Der Verfasser gibt in der Aufzahlung. keine Diagnosen, wohl aber bei

jeder Gattung einen analytischen Schliissel zum Zweck der Artenbestimmung

und eine voUstandige Synonymik nebst systematischen Bemerkungen und Fund-

ortsangabcn. Neu beschrieben wcrdcn nur Lycopodium alpinum L. var. plani-

ramulosum Tak. Neue Namenskombinationen sind L. obscurum L. forma a fla-

bellatum (Milde) Tak. fsyn. L. dendroideum forma Habellata Milde), forma b

juniperoidcum (Sw.) Tak. (syn. L. juniperoideum Sw.), L. annotinum L. var. u

angustatum Tak. und var. /^ latifuHum Tak., L. sitchensc T^upr. var. /? nikocnse

(Franch. et Sav.) Tak. (syn. L. nikocnse Franch. et Sav.). Unter L. cernuum L.

ist sicherlich nicht die in Ceylon heimische typische Form gemeint. SelagincUa

sibirica (Milde) Hieron. wird nach alter Auffassung als Forma sibirica Milde

zu S, rupestris (L.) Spring gcstellt, ebenso auch die Var. shakotanensis Franch.

Wenn der Verfasser in dieser Weise weiter verfahren wollte, zwar durch geringe,

aber konstante Merkmalc und durch die territoriale Verbreitung gut gcschiedene

Formen mit der typischen in den ostlichen Vereinigten Staaten und Canada

vorkommenden S. rupestris zu vereinigen, so kOnnte er getrost mehr als 30

Varietaten und Formen kreieren.

Die Abhandlung ist sonst ein schr willkommener Beitrag zur Flora Japans.

G. II.

Hedwigia Band L. 5
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Mitchell, Gertrude. Contributions towards a Knowledge of the Ana-
tomy of the Genus Selaginella Spr. (Annals of Bot. XXIV no. 93,

Jan. 1910, p. 19—33. With plates III and IV.)
Die Vcrfasserin ist eine Schulerin von R. J. Harvey-Gibson, der be-

kanntlich fruher in dcrselben Zeitschrift wertvolle Abhandlungen uber die vcr-
gleichende Anatomic der Stengel, der Wurzein, der Blatter und der Ligula^
vou Selaginella veroffentlicht hat. Die Veroffentlichungen Harvey-Gibsons
sucht nun die Verfasserin zu erganzen, indem sie in der vorliegendcn Abhandlung
Mitteilungcn macht iiber die Struktur der Strobili oder Coni (Bluten oder
Ahrcn) und ihrer Teile auch in Hinsicht ilirer morpholoj^ischcn Beschaifenheit
mit Ausschlufi jedoch der Gametophyten, uber die ja geniigend andere Ver-
offentlichungen vorhandcn sind.

In der Einlcitung gibt die Verfasserin eine Ubersicht der von ihr be-
nutzten Literatur, die auf das behandeltc Thema beziiglichc Angaben cnthalt.

Merkwiirdigervveise fehlt unter diesen die Abhandlung iiber Selaginellacecn,
wclche der Referent unter Mitwirkung von R. Sadebeck in Engler und
Prantis Pflanzenfamilien I, 4, p. 622 - 715 veroffentlicht hat, sowie auch dessen
wiederholte systematischen Mitteilungcn in der Hcdwigia. Hier hatte die
Verfasserin manchcrlci Angaben gefunden, die sich auf das von
ihr behandeltc Thema beziehen und anderwarts nicht publiziert
sind. In den cinzclnen Kapiteln behandelt die Verfasserin nach cincr all-

gemeincn Oricntierung iiber die EeschafFcnheit der Bliiten der Selaginellen
Durchwachsungen solcher, die Vcrteilung der Sporangien in denselben, das
Vorkommen von unvollkommenen Sporangien, ebensolchcs von accessorischen
Sporangien, Variationen bezuglich der Anzahl der Sporen im Sporangium, die

Struktur des Sporangiums und den Mechanismus der Sporenausschlcuderung,
das Gefafibundelsystem der Bliitenachsen und die Ligul^ der Sporophylle. In

Bezug auf die von der Verfasserin gemachten Angaben iiber die einzelncn
^

Artcn miissen wir auf die Abhandlung selbst verweisen. Ob die Bestimmungen
der zu den Untersuchungen verwendeten Arten aUe richtig sind, scheint uns
etwas zweifelhaft. Unter S. involvens ist sichcr nicht das Lycopodium involvens
Svv. (= S. involvens [Sw.] Hier. = S. caulcscens [Wall.] Spring pro parte = L.
caulcscens [Wall.]), sondern S. tamariscina (Pal. Beauv.) Spring (= S. involvens
Spring, Bak. aliorumque auctorum, S. bryopteris Bak. non L. bryoptcris L.),

unter S.erythropus vvohl nicht das Lycopodium crythropus Mart.(= S. erythropus
Spring pro parte), sondern die in Kuttur befindliche S. umbrosa Lemaire (= S.

erythropus Spring pro parte) zu verstehen. Auch die richtigen S. molliccps
Spring und S. inxqualifolia (Hook, et Grcv.) Spring, unter wclchen Namcn
hiiufig andere Artcn in den Gewachshausern der botanischen Garten kultiviert

werden, haben vermutlich der Verfasserin nicht vortrclcfren. G. H.

Laubert, R. u. Schwartz, M. Rosenkrankheiten und Rosenfcinde.

Eine Anleitung, die Krankheitcn und Feinde der Rosen zu er-

kennen und zu bekampfen. Jena (G. Fischer) 1910. 59 pp.

1 Taf. Kart. 1 M.
Wie die Verfasser in der Einlcitung ganz richtig bemcrken

,
gibt es vicle

RosenbiJcher, aber kein einziges, das sich in popularer Weise mit den Krank-
heitcn und Fcindcn der Rose beschaftigt und damit jedem Roscnfreund Gc-
legenheit gibt, die Schadigungen selbst zu erkennen und zu bekampfen. Die
Verfasser haben bei der Bearbcitung des Buchclchens den einzig richtigen

Grundsatz verfolgt, bci den biteressenten keinerlei wissenschaftliche Voraus-
setzungen zu machen. Laubert, welcher die Pilzkrankheitcn bearbeitet hat,
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gibt erst nach Schilderung dcr aufSeren VerhaltnissQ, eine kurzc Ubersicht iiber

die Entwicklung der betreffcnden Schmarotzerpilze, die von jcdem Laien ver-

standen werden kann, Schon allein dieser Umstand macht das Werkchcn fiir

den Laien wertvoll, abcr es kommt noch hinzu, dafi der Vcrfasscr seine ei^cncn

langjahri^ren Erfahrunoen schildert, die sich auf die Widerstandsfahigkeit der

bekannteren Sorten und auf die Bekampiung beziehen. Mit der Bekampfung
sieht es allerdings nicht besonders gunstig aus. Es sind viele Mittcl fur die

einzelnen Krankheiten angegeben, aber es ist Sache der iiuf^cren Umstiindc,

vvelche davon und wie sie zur Anwendung kommen konnen. Es blcibt dies

immer der Erfahrung des Zuchters iibcrlassen, dcm allerdings allerlci wertvolle

Hinweise gcgebcn werden. Die gut ausgefiihrte bunte Tafcl bietct ein vortreff-

liches Mittel zur schnellen Erkennung der Krankheiten,

Die tierischen Schadlinge hat Schwartz bcarbeitet. Bei der groikn Zah!

derselbcn muftte tunlichste Kiirzc walten. Deshalb sind die Beschadigungen

eingeteilt nach den Pflanzcnorganen , die davon betroffen werden. Eine kurzc,

aber treffende Beschreibung des Tieres geht den Bekampfungsmitteln voraus.

Man kann das Werkchen mit gutem Gewissen alien denen empfehlen,

welche sich mit Rosenzucht, sei es als Gartner, sei es als Licbhaber, beschiif-

tigen. Die Ausstattung ist gut und entspricht den vortrefflichen Grundsiitzen,

die bei Biichern des Fischerschen Verlags stets zur Anwendung kommen,
G. Lindau.

McAlpine, D. Some points of practical importance in connection with

the Life -history stages of Phytophthora infestans (Mont.) de By.

(Ann. mycol. VIII 1910, p. 156-166.) Tab.
Der gefiirchtete Kartoffelpilz ist in Australien im Jahre 1909 in allgemeincr

Verbreitung zum ersten Male aufgetreten. Der Verfasser hat deshalb genauere

Untersuchungen iiber die Lebensgeschichtc angestellt, urn Bekampfungsmafkcgeln

zu fmden. Er kommt aus seinen Beobachtungen zu einer Anzahl von Leitsiitzcn,

aus denen sich Gesichtspunkte fiir die Bekampfung ergeben. Die wichtigsten

Satze sind: Das Mycel lebt in der Knollc und verbrcitct sich von da aus unter

giinstigen Bedingungen. Andere Knollen werden im Kontakt teils durch das

Mycel, teils durch die Sporangien infiziert. Kartoffeln und Tomaten stecken

sich wechselseitig an. Der Pilz kann einen Entwicklungsgang von Sporangium

zu Sporangium in 6"l^ Stunden bcendigcn. Unter gewohnlichen Bedingungen

erfolgt die Sporangienbildung bei der Kartoffei nach 42—45 Stunden, bei der

Tomate nach 7 Stunden. Die Entwicklung der Sporangien wird durch Formalin

aufgchalten, Trockene Warme von 27** hindert die Sporangienbildung, feuchte

Warme von 27 <* dagegen fordert sie. Bei trockener Aufbewahrung verliercn

die Sporangien in 20 Stunden ihre Entwicklungsfiihigkeit, Zoosporen nach

24 Stunden. Das Mycel in der Knollc wird nach 4 Stunden bei trockener llitze

von 48—50-> abgetotet, ohne dali dabei die Keimfahigkeit der Kartoffei leidet.

G. Lindau.
w

PavarinO, G. L Intorno alia produzione del calore nelle piante

ammalate. (Atti I^t. Bot. Pavia 2 ser. XIII 1910, p. 355-384.)

Tab,
Nach den Versuchen von Montemartini ist die Intensitat der Respiration

bei Bliittern des Pfirsichs, die von Exoascus deformans befallen sind, viel grofier

als bei gesunden. Diese Versuche nimmt Verfasser wicdcr auf und weist durch

zahlreiche Vcrsuchsreihen nach, daft mit der ErhOhung dcr Respiration auch

eine solche der Temperatur erfolgt. Diese steht allerdings in l>estimmtem Ver-

haltnis zu dcr noch gesunden Elache des HIattes. Fiir den Vcrgleich mit ge-

5*
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sunden Blattern mufi immer die Grofie der intakten und bercits aboestorbenen
Flachen der erkrankten Blatter in Bctracht gezogen werden. G. Lindau.

SchafTnit, E, Coniophora cerebella ^Pers.) als Bauholzzerstorer.

(Centralbl. f. Bakt. u. Par. 2. Abt. XXVI 19lO, p. 353—357.) Tab.
Verfasser konnte in mehreren Fallen nachweiscn, daf^ in den obercn Stock-

werken von Gebiiuden Coniophora cerebella als Holzzcrstorer auftrat. Es Hefi

sich dann jedesmal feststellcn, dafi die Balken noch einen hohen Wassergchalt

(14 und mehr Prozent) hatten. Diesc Feuchtigkeit besaiSen die Palken bereits

beim Einlcgcn. Hauptsachlich zcigten sich die Balkenkopfe zerslort, so dai^ sie

crneuert werden muiiten. Die Abbildiingen zeigen das Wachstuni des Mycels
auf dem llolz und auf Gelatine, sowie die charakteristischen Zerstorungen des
Holzes. G. Lindau.
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Rahault, Ch. und Schroter, C. Phytogeographische Nomenklatur. — Berichte
und Vorschlage fur den Ilf. Congres international de Botanique, Hruxelles
14.-22. Mai 1910. (Zurich 1910, 28 pp. a. X pp.)

Fomin, A. B. Herbarium Caucasicum vivum Horti Botanici Tiflisiensis.

Supplementum primum. (Trudi a. d. Bot. Garten zu Tiilis XI 1910, p. 172—190.)

Geilinger, G. Die Grignagruppe am Comersee. Eine pflanzengcographische
Studie. (BcJhefte z. Bot. Centralbl. XXIV 2. Abt. 1909, p. 119—420. Mit Karte.)

Haberlandt, G. H. Wagers Einwandc gegen mcine Theorie der Licht-
perzeption in den Laubbjattern. (Jahrb. wiss. Bot. XLVII 1910, p. 377—390.
Mit Taf. XII u. 2 TcxtfigO

Halacsy, E. v. Aufzahlung der von Dr. B. Tuntas auf der Insel Scyros der
nordlichen Sporaden im Juni 1908 gesammelten Artcn (Schlufij. (Oest. Bot.

Ztschr. LX 1910, p. 141-145.)

Hansteen, B. Uber das Verhalten der Kulturpfianzen zu den Bodensalzen I. und 11.

(Jahrb. f. wiss. Bot. XLVII 1910, p. 289—376. Mit Taf. XI u. 19 Textfig.)

Heintze, Aug. Vaxtgeografiska undersokningar i Rune socken af Norrbottens
Ian. (Arkiv f. Bot. IX no. 8 [1910], 61 pp.)

Herbarium. Organ zur Fordernng des Austausches wissenschaftlicher Exsic-

caten-Sammlungen 1 1910, Nr. 14—16, p. 109—132. Leipzig (Th. O. Weigel).

Jordan. W. H. Director's Report for 1909. (New York Agric. Exp. Sta.

Geneva Bull, no 321 [1909]).

Just. Botanischer Jahresbericht hrsg. v. Fr. Fedde XXXV 1907, 2. Abt., Heft 3

(SchluG). Pflanzenkrankheiten (SchlulS). Bacillariales 1907. Bestaubungs- und
Aussaugungscinrichtungcn. Pflanzengallen und deren ticrische Erzcuger.

Schizomycetes. XXXVI 1908, 2. Abt., Heft 2. Allgemeine Bflanzengeographie
und Ptianzengeographie auBcreuropaischer Lander (Schlufi). Novorum gene-
rum, specierum, varietatum, formarumquc Siphonogamarum Index.

Kassner, Paul. Untersuchungen iiber Regeneration der Epidermis. (Zeitschr.

f. Pfianzenkrankhcitcn XX 1910, p. 193—234.)

Kraepelin, K. Exkursionsflora fur Nord- und Mitteldcutschland. Ein Taschen-
buch zum Bestimmen der im Gebiete einheimischen und haufiger kultivierten

Gefafipflanzen fiir Schuler und Laien. 7. Autlage. Kl. 8". XXX und 384 pp. Mit

616 in den Text gedrufktcn Holzschnitten. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner)
1910. Preis geb. in Leinwand M. 4.50.

Kuhl, Hugo. Ober ein Vorkommcn niederer pflanzlichcr Organismen in

Butter. (Centralbl. f. Bakt. etc. IT. Abs. XXVII [1910], p. 166—169.)

Kusserow, R. Eine neue Theorie der alkoholischen Giirung. (Centralbl. f.

Bakt. 2. Abt. XXVI 1910, p. 184-187.)

Lauby, A. Nouvelle methode technique pour letude paleophytologique des

formations sc3dimentaires anciennes. (Bull. Soc. Bot. France LVI 1910,

Mem. 15, p. 1—110.)

Lautenborn, Robert. Die Vegetation des Obcrrhcins. (Verhandl. nat.-hist.-

med. Ver. Heidelberg. N. F. X 1910, p. 450—502.)

Lidforss , B. Fredrik Wilhelm Christian Areschoug. (Ber. Dtsch,

Bot. Ges. XXVII 1909, 2. Gencralvers.- Heft p. 47-58.)

Marchlewski, L. Studien in der Chlorophyllgruppe VI. (Biochem. Zeitschr.

XXIV 1910, p. 319—323.)

Marshall, E, S. and Shoolbred, W. A. Ross-Shire Plants. (Journ. of. liot.

XLVIII 1910, p. 132—140.)



(70)

Meneschkowsky, C. Thcorie der zwci Plasmaarten als Grundlage der Symbio-
genesis, eincr neuen Lehre von der Entstehung der Organismen. (Biolog.

Centralbl. XXX 1910, p. 279-288, 289-303, 321—347.)

Paque, E. Charles Baguet. (Bull. Soc. roy. Bot. Helgique XLVI 1909/10,

p. 429—431.)

Plaut, M. Untersuchungen iiber die physiologischcn Scheiden der Gymno-
spermen, Equisetaceen und Bryophyten. (Jahrb. f. wiss. Bot. XLVII 1910,

p. 121—185 u. 3 Taf.)

Potoni6, H. Illustrierte P"iora von Nord- und Mitteldeutsch(and. 5. Auflage. —
I. Bd. Text VI und 551 pp. iMit 150 Einzelabbildungen im Text.

— 11. Bd. Atlas IV pp. (Titel und Vorwort), 352 Tafelseiten und 12 Seiten Register.

Hoch KL 80. Jena (Gustav Fischer) 1910. Preis des I. Bandcs geheftet M. 3.50,

gebunden M. 4.—
; des II Bds. geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.—.

Prlngahelm, H. Die Variabilitat niederer Organismen. Eine descendenz-
theoretische Studie. Berlin

(J. Springer) 1910, 216 pp., 8».

Simmons, H. G. Om hemerofila vaxter. (Bot. Notiser 1910, p. 137—155.)

Timm, R. Niedere PHanzen, (177 Abbildg.^ Naturw. Bibl. Leipzig 1910.

194 pp.

Tobler, F. Wilhelm Zopf. (Ber. Dtsch. Bot. Gas. XXVII 1909, 2. General-
vers.-Heft, p. 58—73.)

Urban, Ign. Symbolie Antillanas vol. VI fasc. 2, 1910.

— Symboiae Antillan^ vol IV, fasc. 3, 1910.

Wagner, W. Die Heide. Leipzig (Quelle & Meyer v. J.) 1910. Kl. 8**. 200 pp.
u. 7 Taf. u. 78 Abb.

Wheldon, I. A, and Wilson. Albert. Inverness and Banff Cryptogams. (Journ.

of Bot. XLVm 1910, p. 123—129.)

Zahlbruckner, A. Schedae ad »Kryptogamas exsiccatas« editse a Museo Pala-

tino Vindobonensi. (Ann. k. k. Hofmus. Wien XXIII 1909, p. 213—236.)

II. Myxomyceten.
Jaap, Otto. Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Myxo-
myceten nebst Mitteilungen iiber die in meinem Exsikkatenwerk ausgcgebenen
Arten. (Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brdbg. LI 1909, p. 59—68.)

Kusano, S. Studies on the chemotactic and other related reactions of the

swarm-spores of Myxomycetes. (Journ. Coll. Agric. imp. Univ. Tokyo II 1909,

p. 1—83.)

Lister, G. Two new Mycetozoa. (Journ. of Bot. XLVIII 1910, p. 73.)

Meyian, Ch. Myxomycetes du Jura (suite). (Bull. Soc. Vaud. Sc. nat. XLVI
1910, p. 49—57.)

Petch. T. A List of the Mycetozoa of Ceylon. (Ann. R. Bot. Gard. Pera-

deniya IV pt. VI 1910, p. 309—371.)

III. Schizophyten.

Arthaud, Gabriel. Sur les spirochetes salivaires. (Comptes Rendus CXLIX
1909, p. 1409—1410.)

., V. Les corpuscules m^tachromatiques des Bacilles acidoresistants.

(Compt. rend. soc. biol. LXVIIl 1910, p. 315-318.)

Beljerinck, M. W. Over variabiliteit bij Bacillus prodigiosus. (Vers!, kon.

Ak. Wet. Amsterdam 1910, p. 596—605.)

Bottomley, W. B. Nitrogen fixing Bacteria and non-leguminous plants. (Nature

1910, No. 2108 p. 96.)



(71)

Bugwid, O. Mikrophoto^'raphischer Wandatlas der Bakteriologie. Krakau
1910, 20 phot. Taf.

Butjagin, P.W. Uber den Gasaustausch der Bakterien. (Centralbl, f. Bakt. usw,
II. Abt. XXVII 1910, p. 215—216.)

WW— Uber den EinflulS niedriger Temperaturen auf die Lebenstahigkcit der Bak-
terien (ibid. p. 216—217).

— Uber die Anpassungsfiihigkeit von Mikroorganismen an Sublimatlosungcn
(ibid. p. 217—218).

Cernovodeaun, Mile. P., ct Henri, V. Etude de Taction dcs rayons ultra-

violets sur les microbes. (C. R. Ac. Sc. Paris CL 1910, p. 52—54.)

Eisenberg, Phlllpp. Uber Nilblaufarbun^ zum Nachweis der metachromatischen
Bakteriengranula. (Centralbl. Bakt. Abt. I Orig.-Bd. 53 1910, p. 551—552.)

— Studien zur Ektoplasmathcorie. 3. Weitere Methodcn zur Darstellung dcs

Ektoplasmas (ibid. Bd. 53 1910, p. 481-485 u. 1. Taf).

Gage, George Edward. Biological and Chemical Studies on Nitroso Bacteria.

(Centralbl. Bakt. etc. II. Abt. XXVK 1910, p. 7—48.)

Georgevitch, Peter. Bacillus thermophilus Jivoi'ni nov. spec, und Bacillus

thermophilus Losanitchi nov. spec. (Eine biologisch-morphologische Studie

dicser Bacillen mit besondercr Bcriicksichtigimg der Sporenbildung.) (Centralbl.

f. Bakt. usw. IT. Abt. XXVII 1910, p. 150—167 u. 1 Taf.)

Georgevitch, Pierre. Note prcliminaire sur la formation et la germination des

spores du Bacillus thermophilus Jivoini nov. spec. (Compt. rend. Acad. T. 58

1910, p. 436—438 et 1 Fig.)

Gullliermond, A. A propos de la structure des Bacillcs endospores. (Arch.

Protistenk. Bd. 19 1910, p. 6— IS.)

Hall, A- D. Nitrogen -fixing Bacteria and non -leguminous plants. (Nature

1909, p. 218—219.)

Harding, H. A., Morse, W. J., and Jones, L. R. The Bacterial Soft Rots

of certain Vegetables I. (New York Agric. Exp, Sta. Geneva, Techn. Bull.

No. 11 1909, p. 251—368.)

Horowitz Wlassowa, A. Contribution a I'etudc du role biochimique des

bacteries. (Arch. Sc. biolog. XV 1910, p. 40—58.)

Kfingstedt, F. W. Uber den Einflufi farbigen Lichts auf die Farbung lebender

Oscillarien. (Ofo. finska Vet.-Soc. Forh. LI 1909, 13 pp.)

Klimenko, V. N. Morphologic et biologic du bacille de la coqueluche. (Arch.

Sc. biolog. XV 1910, p. 25—39.)

Lipman, Charles, B. On Physiologically balanced solutions for Bacteria (B.

subtilis.) (Bot. Gaz. XHX 1910, p. 207—215.)

Lipman, J. G. and Brown, P. E. Experiments on ammonia and nitrate

formation in soils. (Centralbl. Bakt. etc. II. Abt. XXVI 1910, p. 590—632.)

Makrinoff, S. Zur Frage der Nomenklatur des sogenannten Bacillus bulgaricus.

(Centralbl. Bakt. etc. II. Abt. XXVI 1910. p. 374—388.)

Mitscherlich. Eilh. Alfred. Bakterienkult. (Centralbl. Bakt, usw. 11. Abt. XXVI
1910, p. 513—519.)

NiklewskI, Bronisiaw. Uber die Bedingungen der Nitrifikation im Stallmist.

(Centralbl. Bakt. etc. II. Abt. XXVI [1910], p. 388-442.)

Petri, L. Ricerche sopra i batteri intestinali della Mosca olearia, Roma
(G. Bcrtero) 1909, 40. 130 pp. 1 tav. et 37 fig.

Pringsheim, H. tJber die Vcrwcndung von Agar-Agar als Energiequellc zur

Assimilation des Luftstickstofts. Funftc Mitteilung uber stickstollbindcnde

Bakterien. (Central!)!, f. Bakt. usw. II. Abt. XXVI 1910, p. 227—231.)



(72)

Saito, K. Notizeii iiber einige koreanische Garungsorj^anismen. (Centralbl.
Bakt. usw. II. Abt. XXVI 1910, p. 369~3;4.)

Stevens, F. L. and Withers, W. A. Studies in Soil Bactcrioloay IV. The
Inhibition of Nitrification by Organic Matter, compared in Soils and in Solu-
tions. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. XXVII 1910, p. 169—186.)

Wehmen, C. Das neue Laboratorium fiir technische Bakteriologie an der
Technischen Hochschule zu Hannover. (Centralbl. Bakterioi. usw. E. Abt XXVI
1910, p. 667—669 u. 2 Taf.)

IV. Algen.

Baker, S. M. On the causes of the zoning of brown seaweeds on de sea-
shore II. (The new Phytolog. IX 1910, p. 54—67.)

BgJrgesen, F. Some new or little known West-Indian Klorideae II. (Botanisk
Tidskrift Kjebenhavn XXX, p. 177—207.)
— Freshwater Alg^ from the =»Danmark-Expedition« to North-East Greenland

N. Of. 760. N. Lat. (Meddelelser om Groniand XLUI 1910. p. 71-90.)
Brand, F. Uber die Stiel- und Trichtersporangien der Algcngattung Trente-

pohlia. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVIII 1910, p. 83-91 u. Taf. IV.)
Bnehm, V. Uber tropisches Siifiwasserplankton. (Die Kleinwelt I 1910,

p. 171 175.)

Chalon, Jean. Additions a la Florule algologique de Roscoff. (Bull. Soc. Roy.
Bot. Belgique XL VII 1909/10, p. 377—380.)

Cotton, A. D. On the growth of Ulva latissima L. in water polluted by sewage.
(Kew. Bull. 1910, p. 15-19.)

De Toni, G. B. II »Mare sporco<^ ncl Tirreno. Notizia storica. (Rivisda
Nautica XIX 1910, No. 4.)

Entz, G6za jun. Uber die Organisationsverhaltnisse einiger Peridineen.
(Mathem.-naturwiss. Berichte a. Ungarn XXV 1907, p. 246—274 u. Taf.Vm—XI.)

Georgevitch, P. Desmidiacccn aus dem Wlasina-See. Mit 2 Taf (Beih Bot
Cbl. 2, XXVI 1910, p. 189—204.)

— Desmidiacecn aus dem Prespa-See in Macedonien, Fig. (1. c, p. 237—246.)
Gran, H. H. und Nathanson, A. Beitrage zur Biologic des Planktons II.

Vertikalzirkulation und Planktonmaxima im Mittelmeer. (Int. Rev. ges. Hydro-
biolog. u. Hydrogr. II 1909, p. 580—632 u. 10 Taf.)

Gurney, E. and R. The Sutton Broad Freshwater Laboratory. Fig (Ann
Biol. lac. Ill 1909, p. 259—270.)

Hanson, E. K. Observations on Phycoerythrin, the red pigment of deep-water
Algae. (N. Phytologist VIII 1909, p. 337—544 and 1 pi.)

H^ribaud, J. Recherches sur les Diatomees des travertins deposes par ics
eaux mint^rales de Sainte-Marguerite (Puy-de-Dome). (Compt. rend Ac. Sc.
CL 1910, p. 61—64.)

Hoyt, W. D. Alternation of generations and sexuality in Dictyota dichotoma.
(Bot. Gaz. IL 1910, p. 55—57.)

Hustedt, F. SuCwasser-Diatonieen. Hiifsbuch fur Anfanger bei der Bestimmung
der am haufigsten vorkommenden Formen. Stuttgart (Franck) 1909 8t>

70 pp. 10 Taf. u. 9 Fig.

Jacobsen. H. C. Kulturversuche mit einigen niederen Volvocaceen. Mit Taf.
(Ztschr. Bot. II 1910, p. 145—210.)

Joubtn, L. Recherches sur la distribution oc(^anographique des vegetau.x
marins dans la region dc Roscoff. (Ann. Inst, oceanograph. I 1909, 17 pp.,
9 cartes dans le texte, 1 carte hors texte.)



(73)

Kjellman, F. R. und Svedelius, N. Phxophyccas und Dictyotales. (Englcr

u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. z. I. Teil, 2. Abt,, p. 139—188.)

Lauterborn, R. Bericht iiber die Ergebnisse der 7. biologischen Untersuchunfj

des Oberrheins auf der Strecke Basel -Mainx (vom 21. Januar bis 4. Februar

1908). (Arb. Kais. Gesundh.-Amtes XXXIII 1910, p. 453—472.)

Mazza, Angeio. Saggio di Algologia oceanica. (Notarisia XXV 1910, p. 65—99.)

Menz, Johanna. Uber sekundare Befestigung ciniger Rotalgen. (Ost. Bot.

Ztschr. LX 1910, p. 136—140.)

Pascher, A. Neue Crysomonaden aus don Gattungen Chrysococcus, Chromu-
Una, Uroglenopsis. (Ost Bot. Ztschr. IX 1910, p. 1—5.)

Paulsen, O. Plankton investigations in the waters round Iceland and in the

North Atlantic in 1904. (Medd. Komm. Ilavundersogelser Ser. Plankton K^ben-
havn I. 80. 57 pp. u. 9 Fig.)

Petersen, Henning Eilen. An account on Danish submerse Freshvvater-

Phycomycetes, with systematical remarks. (Bot. Tidskr. Kflbcnhavn XXIX
1909, p. 430-440.)

— Studies over Ferskvands-Phykomycetes. (Bot. Tidskr. K^benhavn XXIX
1909, p. 345—429.)

RaciborskI, M. Schedae zu: Phycotheca polonica. Ease. 1. No. 1—50.

(Kosmos XXXV 1910, p. 80—89. Polnisch u. Deutsch.)

Rosenvinge, L. Kolderup. On the Marine Algse from North-East Greenland

(N. Of. 76<* N. Lat.j collected by the »Danmark-Expedition. (Meddelclser cm
Gronland XLIU 1910, p. 93—133.)

Sauvageau, C. Sur I'existence probable d'un courant marin venant du Sud

et aboutissant au Golfe de Gascogne. (C. R. Soc. Biol. Paris LXVII 1909, p.829— 830.)

— Sur le Cystoseira granulata et la difficulte de la naturalisation de quelques autre.s

algues dans le golfe de Gascogne. (C. R. Soc. Biol. Paris LXVIII 1909, p. 833—834.)

— Une question de nomenclature botanique. Eucus platycarpus ou F. spiralis.

(Bull. Stat, bioi. Arcachon 1909, 5 pp.)

ScherfFel, A, Raphidonema brevirostre nov. spec, zugleich ein Beitrag zur

Schneeflora der Hohen Tatra. (Botanik. Kozlemen. 1910. Ungarisch p. 116—123

mit deutscher Zusammenfassung p. [20]— [22].)

Svedehus, N. Rhodophyceae. (Nat. Pflanzenfam. Lfrg. 241—242. Leipzig,

W. Engelmann.)

Tunmann, O. Anatomic und Inhaltsstoffe von Chondrus crispub Stackhouse.

(Apoth.-Ztg. 1909, 17 pp. u. 2 Abb.)

Werner, Elisabeth; Der Bau des Panzers von "Ceratium hirundinella. (Ber.

Dtsch. Bot. Ges. XXVIII 1910, p. 103—107 u. Doppeltaf. V.)

Wllle, N. ChlorophyccK. (Nat. Pflanzenfam. Lirg. 241—242.) Leipzig (W. Engel-

mann\
— Algologischc Notizen XV. (Nyt RIagazin Naturvid. XLVIl 1909, p. 209—225.)

Wilson, Harriet, L. Gracilariophila, a new Parasite on Gracilaria confervoides.

(Univ. Californ. Publ.-Botany Vol IV 1910, p. 75—84 and pi. 12—13.)

Leuvenia, a new Genus of Flagellates (ibid. p. 97—106 and pi. 14.)

Yendo, K. andAkatsuka, K. A. A Sexual mode ofAuxospore-formation ofArach-

noidiscus Ehrenbergii Bail. (Tokyo Bot. Mag. XXIV 1910, p. 47—50 and pi. III.)

V, Pilze.

Atkinson, G. F. The influence of mushrooms on the growth of some plants,

(Cornell Univ. Agric. Exp. Sta. Bull. no. 240 1906, p. 215-234, f. 116-126.)

Bainier, G. Mycothcque de I'Ecole de Pharmacie XXX. (Bull. Soc. Mycol.

France XXV 1910, p. 191—237 et 17 pi.)



(74)

Bancroft, C. K. Fungi Causing Diseases of Cultivated Plants in the West In-
dies. (West Indian Bull. X 1910, p. 235—268 and 1 pi.)

— Researches on the Life -history of Parasitic Fungi. (Ann. of Bot XX[V
1910, p. 349—372 and pi. XXIV.)

Barrett, M.F. Three common Species of Auricularia. (Mycologiall 1910, p. 12—18.)

uverie, J. Les Champignons dits Ambrosia. (Ann. sci. nat. Bot. Paris
9. ser. XI 1910, p. 31—64.)

Beurmann. L. de et Gougerot. K. Les Exoascoses, Endomycoses et Parendo-
mycoses (muguet), Saccharomycoses (mycose de Gilchrist). (Soc. mod. Hopi-
taux XVIIl 1909, p. 222—265.)

Bourdot, H. Corticies nouvcaux de la Acre mycologique de France. (Rev.
sc. Bourbonnais et C. France 1910, p. 3—15.)

Boyd, D. A. Microfungi observed at Traquair and Roslin. (Trans. Edinburgh
Field Nat. and micr. Soc. VI 1909, p. 149—152.)

Britzelmayr, M. Revision der Diagnosen zu den von M. Britzelmayr auf-
gestellten Hymenomyceten-Arten. (Beih. Bot. Cbl. 2, XXVI 1910, p. 205—222.)

Bub^k. Fn. und Kabat. J. Mykologischc Beitrage. (Hcdwigia L 1910,
p. 38—46. Nr, 1.)

Buchholtz.Fedop. ZurEntwicklungsgeschichte desBalsamiaceen-Fruchtkorpers,
nebst Bemerkungen zur Verwandtschaft der Tuberinccn. (Ann. mycol VIII
1910, p. 121— 14L)

Buchner, Eduard und Hahn, Hugo. Uber das Spiel der Enzyme im Hcfe-
prefisaft. (Zeitschr. Spiritusindustr. XXXIII 1910, p. 14.)

Bungeff", H. Die Pilzsymbiose der Orchideen. (Natw. Wochenschr N F IX
1910, p. 129—134 u. 5 Fig.)

Burnt, R. und Staub, W. Monilia nigra als Ursache eines Falles von Schwarz-
fleckigkeit bei Emmenthaler Kase. (Landw. Jahrb. Schweiz 1909, p. 487-522
u. 2 Taf.)

Butignot, Ed. N^uveau cas d'empoisonnement par I'Entoloma lividum. (Bull.

Soc. mycol. France XXV 1910, p. 250—252.)

Carini, A. Sur une moisissure qui cause une maladie spontanee du Leptodac-
tylus pentadactylus. (Ann. Inst. Pasteur XXIV 1910, p. 157—160 et 1 pi.)

Davis, J. J. Fourth supplementary hst of parasitic fungi of Wisconsin.
(Transact. Wisconsin Acad. Sci., Arts, and Lett. XVI pt. II 1909, p. 739—772.)

Demolon. A. Observations sur revolution des levures de vin. (Rev. de viticult.

XVil 1910. p. 309—312.) .

Diedlcke, H. tJber Rostpilze der Flora von Jena. (Mitt. Thiir. Bot Ver n. F.
1909, p. 53—55.)

Eriksson, Jakob. Landtbruksvaxternas svampsjukdomar 1910, 210 s., 118 textfig.

— La nomenclature des formes biologiques des champignons parasites. 4 pp.
Stockholm 1910.

— Comment nommer les formes biologiques des cspeces de Champignons para-
sites? (Bot. Notiser 1909, 18 pp.)

Fendinandsen, C. Fungi Terrestrcs from North-East Greenland (N. Of. 76^
N. Lat.) collected by the ^Danmark-Expedition<r. (Meddelelser om Gr0nland
XLIII 1910, p. 137—145 and pi. IX.)

Ferraris, T, Flora italica Cryptogama. Pars I: Fungi. Hyphales. Tubercu-
lariacex-Stilbaceae. (Rocca S. Casciano 1910, 194 pp. et 53 fig.)

Fischer, Ed. Die Pubhkationen iiber die Biologie der Uredincen im Jahre
1909. (Ztschr. f. Bot. 11, p. 332-336.)

Fraser, W. P, Collection of the ascial stage of Calyptospora columnaris (Alb.

et Schw.) Kiihn. (Science Sec. Ser. vol. XXX 1909, p. 814—815.)



(75)

Freeman, D. Lindford. Untersuchungen iiher die Stromabildung der Xylaria

Hypoxylon in kuustlichen Kulturen. (Ann. Mycol. VIII 1910, p. 192—211 u.

Taf. IV u. Fig.)

Fries, Rob. E. Ett markligt Gasteromycet-fynd. (Bovistella echinclla gefundcn

in Schwedisch Lappland.) (Svensk. Bot. Tidskr. Ill 1909, p. [176J—[177J.)

Gandara, G. Nueva especie de un hongo del genero Microsphaera. (Mem. y
Rev. Soc. cient. »Antonio Alzate« vol. XXV 1907, p. 233—244.)

Geiger, Arthur. Bcitragc zur Kcnntnis der Sprofipilze ohnc Sporenbildung.

(Centralbl. f. Bakt. usw. If. Abt. XXVII 1910, p. 97—149 u. 1 Taf.)

Gerber, C. La presure des Basidiomycetes. 8. Loi d'action des sels neutrcs

des metaux des groupes du fer et du cuivre sur la coagulation, de la castiine

du lait bouilli cmpresur^. (Compt. rend. biol. T. 68 1910, p. 382—3<S4.)

— Sur un curieux exemple de parthenogenese observe dans une levurc (ibid,

p. 368—365 et 2 fig.).

Griffon et Maublanc. Sur quelques champignons parasites des plantes de

serre. Avec planche. (Bull. Soc. mycol. P'rance XXV 1910, p. 23S—243.)

Gu6guen, F. Sur le parasitisme de Volvaria murinella Quci. (Bull. Soc. mycol.

France XXV 1910, p. 243—245.)

Guilliermond, A. Rcmarques critiques sur differentes publications paraes

r^cemment sur la cytologic des levures et quelques observations nouvelles

sur la structure de ces champignons. (Centralbl. Bakt. usw. II. Abt. XXVI
1910, p. 577—589.)

Hayduck, F. Weiteres uber das Hefegift in Hefe, Pepton, Weizenmehl.

(Wochenschr. f. Brauerei XXVII 1910, p. 149-151.)

Hayduck, F., Dehnicke, J. und Wustenfeld. H. Uber den Einfiufi dor Luft

auf die Haltbarkeit der Hefe. (Wochenschr. f. Brauerei XXVII 1910, p. 81-83

u. 3 Fig.)

Heald, F. D. and Pool, V. W. The influence of chemical stimulation upon

the production of perithecia by Rlelanospora pampeana Speg. (Nebraska

Agric. Exp. Sta. Rep. XXII 1909, p. 129—134 and pi. 1—2.)

Heald, F. D. A species of Discosia on living Bull Pine seedlings. (Mycologia I

1909, p. 215-217 and 1 pi.)

Heald, F. D. and Wolf, F. A. The Structure and Relationship of Urnula

Geaster. (Bot. Gaz. XLIX 1910, p. 182—188 and pi. XII.)

Hohnel, F. Fragmente zur Mykologie VIII, Mitteilg. (Sitzbcr. Kais. Akad.

Wiss. Wicn 1909, 90 pp. u. 1 Fig. u. 2 Taf.)

Hohnel. Fr. v. Fragmente zur Mykologie (IX. Mitteilg. Nr. 407—467), gleich-

zeitig V. Mitteilg. iiber die Ergebnisse der mit Untcrstiitzung der Kais. Akad.

1907—1908 von ihm ausgefuhrten Forschungsreise nach Java. (Sitzber. Kais.

Akad. Wiss. Wien, mathem.-naturw. Kl. CXVIII, Abt. 1 1909, p. 1461—1552 u. 1 Fig.)

Hollick, A. A new fossil Poiypore. (Mycologia II 1910, p. 93—94.)

Holl6s, L. Die Puccinia- Arten der Umgebung von Kecskemdt. (Botanikai

Kozlemen. Budapest IX 1910, p. 101—109. Ungarisch mit deutscher Inhalts-

angabc p. [19].)

— Die in Unrrarn bisher beobachteten Ramularia- Arten. (Botanik. Kozlemen.

Budapest IX 1910. Ungarisch p. 109-116 , mit deutscher Inhaltsangabe

p. [19]-[20].)

Holway, E. W. D. Notes on UredincEe V. (Mycologia II 1910, p. 23—24.)

Jaap, Otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora der Eifel. (Ann. mycol. VIII 1910,

p. 141—151.)

Ito, S. Contributions to the mycological flora of Japan. II. On the Uredinea;

parasitic on the Japanese Gramineae. (Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ.

Sapporo 111 1909, p. IbO—262 and tab. X—XII.)



(76)

JumeMe, H, et Perrlen de la Bathie, H. Termites champignonnistcs et

champignons dcs termites a Madagascar. Fig. (Rev. Gen. Bot. XXH 1910,

p. 30—64.)

Kappen, H. Uber die Zersetzung des Cyanamids durch Pilze, (Centralb!.

Bakt. usw. 11. Abt. XXVI 1910, p. 633—643.)

KeiBlen. Karl von. Uber einige Flechtenparasiten aus dem Thiiringer Wald.

(Centralbl. f, Bakt. usw. II. Abt. XXVII 1910, p. 208—215.)

Klocker, Alb. Invertin und Sporcnbildung bei Saccharomyces apicuIatus-Formen.

Vorlaufige Mitteilung. (Centralbl. Bakt. usw. II. Abt. XXVI 191U, p. 513.)

Kronfeld, E. M. Efibare und giftige Schwamme. Volkstumlicher Fiihrer fiir

Pilzfreunde. (Jahrb. d. Volksbildungsver. Wien 1910, p. 56—92.)

Krugen, Fritz. Beitrag zur Kenntnis der Kernverhaltnisse von Albugo Candida

und Peronospora Ficaria::. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. XXVII 1910,

p. 186—205 u. Taf. I—II.)

Kuhl, Hugo. Uber ein Vorkommcn von Hefe auf schmieriger Wursthaut.

(Centralbl. f. Bakt. usw. Abt. I. Orig.-Bd. 54 1910, p. 5—6.)

Kurssanow, L. Zur Sexualitat der Rostpilze. Mit Tafel. (Ztschr. f. Bot. II

1910, p. 81—93.)

Landsledl, A. und Bamberger, M. Zur Kenntnis des Polyporus rutilans (P.)

Fr. (Sitzber. Akad. Wiss. Wien Abt. lib CXVIII 1909, p. 457—458.)

Legen, L. et Hesse, E. Sur un nouvel Entophyte parasite d'un Colcoptcre.

(C. R. Ac Sc. Paris CIL 1909, p. 303—304.)

Lind, J. Fungi (Micromycetes), collected in the arctic North America (King

William Land, King Point and HerscheU Island) by the Gjoa Expedition under

Capt. R. Amundsen, 1904—1906. (Vid. Selsk. Skr. 1909 [1910], 25 pp. and 1 pi.)

Lloyd, C. G. Mycological notes no. 34. (Cincinnati, Ohio, Febr. 1910, p. 445—460

fig. 267—275.)

McCubbin. W. A. Development of the HelvcUinea^. (Bot. Gaz. XLIX 1910,

p. 195—206 and pi. XIV—XVI.)

Macku, J. Erster Beitrag zur Basidiomyceten- und Ascomyccten- Flora von

Mahren. (Anzeiger dcs »Prirodsvodeckyklub« in Profinitz XII 1910, 18 pp. u.

2 Taf.)

Magnus, P. Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens.

(Mitt, thuring. bot. Ver. XXVII 1910, p. 13—17.)

Maige, A. Note sur la respiration des organes reproducteurs des Champignons.
(Bull. Soc. d'hist. nat. de TAfrique du Nord I 1909, p. 29—31.)

Maine, R. Les varietes mcditerraneennes du Boletus impolitus Fr. (Bull. Soc.

Bot. France LVI Sess. extr. 1909, p. LIX—LXIII.)

MalkofF, Konstantin, Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pilztlora Bulgarians.

(Ann. mycol. VIII 1910, p. 187—191.)

Martin, Ch. Ed. Herborisation mycologique du 17. Octobre 1909 au Mont-

Mussy (Ain). (Bull. Soc. bot. Geneve 2. ser. I 1909, p. 290—293.)

Massee, G. Fungi from Penang; from 'Mr. Fox 6. I. 10. (Agric. Bull. Straits

Fed. Malay States IX 1910, p. 135.)

— Trinidad Fungi. (Proc. of the Agricult. Soc. of Trinidad and Tobago X
1910, p. 87—90.)

Matnuchot, L. Sur un nouveau groupe de champignons pathogenes, agents

des Sporotrichoses. (C. R. Ac. Sc. Paris CL, p. 543—545.)

Maz6, P. Note sur la production d'acide citrique par les Citromyces. (Ann.

Inst. Pasteur XXXIII 1909, p. 830—833.)

Mtgula, W. Kryptogamenflora, Moose, Algen, Flechtcn und Pilze. V.—VII. Bd.

der Thomeschen Flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz 1909/10.

Lfrg. 73—90 (Pilze). Gera (F. von Zezschwitz) 1909/10.



(77)

M'Intosh, C. Fungus notes. (Proc. and Trans. Perthshire Soc. nat. Sc. XV
1909, p. XXI—XXIV.)

Molliard, M. Sur une forme hypochn^e du Fistulina hepatica Fr. (Bull. Soc.

bot. France LVI 1909, p. 553—556 et 1 pi.)

Moone, CI. L. Some Nova Scotian aquatic Fungi. (Trans. Nova Scotian Inst.

Sc. XII 1909, p. 217—238.)

Mongenthaler, O. Conditions de la formation des teleutospores chez les

Uredinees. (Arch. Sc. phys. et nat. Geneve XXVIII 1909, p. 489—499.)

— Uber die Bedingungen der Teleutosporenbildungbci den Uredineen. (Centralbl.

Bakt. usvv. II. Abt. XXVII 1910, p. 73—93.)

Munrill, W. A. Illustrations of Fungi V. With ])late. (Mycologia II 1910, p. 1—6.)

— A new Phalloid Genus. (\. c, p. 25—26.)

— Illustrations of Fungi VL (Mycologia II 1910, p. 43—47 and tab. XIX.)

Namyslowski, Boleslaw. Zygorhynchus'Vuilleminii, une nouvelle mucorince

isolee du sol et cultivee. (Zygorhynchus Vuilleminii nov. spec.) (Ann. mycol.

VIII 1910, p. 152—155 et fig.)

Noelli, A. Alcuni micromiceti dell Ossola. (Malpighia XXIII 1909, p. 171-184.)

Nohana, S. Some new Polyporacea; from Japan. (Bot. Mag. Tokyo XXIV 1910,

p. [6]— [10] ill. in Japanese.)

.

Orishimo, Y. On the Genetic Connection between Coleosporium on Aster

saber and Peridermium Pini-densillor^ P. Plenn. (Bot. Mag. Tokyo XXIV
No. 276, p. 1—5.)

Palm, B. Nya bidrag till Stockholmstraktens svampfiora. (Svensk. Bot.

Tidskr. IV 1910, p. [l]-[8].)

Petch, T. Die back of Havea brasiliensis. (Circulars and Agric, Journ, Roy.

Bot. Gart. Ceylon IV 1910, p. 307—321.)

— Revisions of Ceylon fungi (Part. II). (Annals Roy. Bot. Gard. Peradenyia IV

part. VI 1910, p. 373—444.)

— A list of the Mycetozoa of Ceylon. (Annals of the Roy. Bot. Gard. Pera-

deniya IV part. VI 1910, p. 309—371.)

Petrow, J. P. Die Pilze des Moskauer Distrikts. (Bull. Jard. Imp. Bot.

Pctersb. X 1910, p. 1—20.) Russisch.

Picard, F. Sur une Laboulbt^niac^e nouvelle (Hydrophilomyces digitatus n. sp.),

parasite de Ochthebius murinus Paykull. Fig. (Bull. Soc. Mycol. France XXV
1910, p. 245—250.)

Pinoy, Les champignons des Mycctomes. (Compt. Rend. Congr. Soc. Sav.

Paris 1909.)

Potebnia, A. Beitrage zur Micromycetenfiora Mittel-Rufilands (Gouv. Kursk

und Charkow). (Ann. Mycol. VIII 1909, p. 42-93.)

Rabenhorsts Kryptogamenfiora. IX. Abt. Pilze. 118. Liefrg. Fungi imper-

fccti, Hyphomycetes. Von G. Lindau. p. 817—880. Leipzig (Ed. Kummer)

1910. Preis M. 2.40.

Raciborski, M. Schedx zu: Mycotheca polonica. Fasc. 1. Nr. 1—50, (^Kos-

mos XXXIV 1909, p. 1166—1172.)

Raybaud, L. Contribution a I'etude de I'intiuence de la lumiere sur les mouve-

ments du protoplasma a I'interieur des mycdiiums des Mucorinees. (Compt.

Rend. Soc. Bioi. LXVI 1909, p. 887-889.)

Des formes teratologiques provoqu^es par I'osmose chez les Mucorinees.

(1. c, p. 1118—1119.)

Ridley. H. N. Corticium javanicum in Borneo. (Agricult. Bull. Straits Fed.

Malay States IX 1910, p. 59—60.)

Saito, K. Notizen iiber cinige koreanische Garungsorganismen. (Centralbl. f.

Bakt. IL Abt. XXVI 1910, p. 369-374.)



(78)

Sartony, A. Au sujet de la non toxicite de deux Chanterelles, Cantharellus
tuba^formis Fr. et C aurantiacus Wulf. (Bull. Soc. Mycol. France XXV 1910,

p. 253—254.)

Scheremetjew, E. P. Illustrierte Beschreibung der Pilzarten Mittel-Rufilands 1.

Hymenomycetinese, nach Hcnnings in Englers Pflanzenfamilien , rcdigiert von
F. W. Buchholz. Teil 2. Agaricaceae. (Riga 1909. 8". p. 147—427, 97 Fig.

Russisch.)

aver, F, J. The Hypocreales of North America III. (Mycologia II 1910,

p. 48—92; tab. XX—XXI.)

Setchell. W. A. The Genus Sphxrosoma. (Univ. of CaUfornia Public. Botany
Vol. IV 1909, p. 107-120 and pi. 15.)

Sheldon, John L. The Andropogon-Viola Uromyces. (Torreya X 1910, p. 90.)

Spegazzini, C. Fungi chilenses. Contribucion al estudio de los Hongos
chilenos. (Rev. Fac. agron. y veterin. de la Plata VI 1910, 205 pp.)

Streeter, Stella G. The Influence of Gravity on the Direction of Growth of

Amanita. (Bot. Gaz. XLVIII 1909, p. 414—426.)

Swanton, E. W. Fungi and how to know them., an introduction to field

mycology. (London, Mcthuen, 1909, 210 pp. and 48 tab.)

Sydow, H. et P. Fungi novi Philippinenses. (Anna!, mycol. VIII 1910, p. 36—41.)
Tonnend. C. L'Oidium du chcne en Portugal ct a I'ile de Madcre. (Broteria

VIII 1909, p. 103—113.)

— Premiere contribution pour I'etude des champignons de I'lle de Madere.
Avec 2 planches. (I. c, p. 128—144.)

Tnanzschel. W. Die auf der Gattung Euphorbia auftretcnden autocischen Uro-
myces-Arten. (Ann. Mycol. VIII 1910, p 1—35.)

Wager. H. and Peniston, A. Cytological observations on the y east plant.

(Ann. of Bot. XXIV 1910, p. 45—83 and 5 pi. and 1 figt)

Wilson, G. W. A new European Species of Peronospora. (Ann. Mycol. VIII

1910, p. 185—187.)

WisniewskI, P. Septoria Trapae Natantis Wisn. (Kosmos 1—2 1910, p. 78—79.)

Wolff, M. Ein Beitrag zur Kenntnis von Alcurochiton aceris Geoffr. mit einer

Darstellung der Wirtsverhaltnisse und Vorbemerkungen zu einer Monographic
der bisher beschriebencn Aleurodid?e. (Centralbl. Bakt. usw. II. Abt. XXVI
1910, p. 643—667 u. 2 Taf. u. 17 Fig.)

Woronow, G. Contributiones ad mycofloram Caucasi I. (Trudi a. d. Bot. Gart.

Tiflis XI 1910, p. 133—171.)

Zimmermann, Hugo. Verzeichnis der Pilze aus der Umgebung von Eisgrub.

Mit 4 Tafcln. (Verhdlgn. naturf. Ver. Briinn XLVII 1908, p. 60—112.)

Bouly de Lesdain, M. Notes lichenologiques XI. (Bull. Soc. Bot. France LVII

1910, p. 31—35.)

Danllov, A. N. Uber das gegenseitige Verhaltnis zwischen den Gonidien und
dem Pilzkomponenten in der Flcchtcnsymbiose. (Bull. Jard. imp. bot. St.

Petersbourg X 1910. Russisch p. 38—66, mit deutschem Resume p. 66—70 u.

Tab. I-III.)

Howe, Jr. R. H. Lichens at Mt. Ascutney, Vermont. (Bryolooist XIII 1910,

p. 10—13.)

Jaap, Otto. Lichenologische Beobachtungen in der nordlichen Prignitz.

(Verhdlgn. Bot. Ver. Prov. Brdbg. LI J 909, p. 37—47.)

KeiBler, K. v. Einige bemcrkcnswertc Flechtenparasitcn aus dem Pinzgau In

Salzburg. (Osterr. Bot. Zeitschr. 1910, Nr. 2, 5 pp.)

Merrill, G. K. Lichen notes XIV. (Bryologist XIII 1910, p. 25—30 and 1 pi.)



(79)

Santha, L. Bcitrage zur Flechtenflora des Dudapestcr Gebirj^es. (Botanik.

Kozlem. IX 1910, p. 1—35 untrarisch (deutsch [1].)

inen, J. Lichenes, apud »H. von Handel-Mazzetti: Botanische Reise in

das Pontische Randgcbirge«. Fig. (Ann.Natliist. Hofnms. XXIII 1909, p. 109—123.)

Lichenes Persici coll. a cl. Consule Th. Straufi. (Ann. Mycol. VIII 1910,

p. 212—245.)
Aft

Zahlbrucknen, A. Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens. (Osterr.

Bot. Ztschr. LX 1910, p. 13—22, 71—81.)

— Lichenes in: Ergebnissc dor botanischcn Expedition der kaiserl. Akademie

der Wissenschaften nach Siidbrasilien 1909. II. Bd., hrsg. v. Prof. Dr. K. Schiffncr.

(Dcnkschr. k. Akad. Wiss. Wien LXXXUI 1909, p. 85—211 u. 5 Taf.)

VL Moose.

Andrews, A. Le Roy. Dr. Rolls Proposals for nomenclature of Sphagnum.

(Bryologist XIII 1910, p. 4—6.)

Arnaoudoff, N. La flore bryologique de Vitocha. (Sofia, imprimerie de la

Conr 1909.)

Bnitton, Elizabeth. A plea for more and better local work. (Bryologist XlII 1910,

p. 30-32.)

Brotherus, V. F. Schcdae ad Bryothccam Fennicam Nr. 1—100. Helsing-

forsiae 1910.

— Neue Laubmoosgattungen. (Ofvers. af Finska Vetenskaps-Societetens Forh.

LIT 1909-1910, Nr. 7, 12 pp. u. Taf. IV

)

+

Cutting, E. M. On Androgynous Receptacles in Marchantia. (Ann. of. Bot.

XXIV 1910, p. 349—357.)

Dietzow, L. Die Moosflora von Griinhagen, Kreis Pr. Holland. (XXXII. Bericht

Westdr. Bot.-Zool. Ver. Danzig 1910, p. 91—98.)

Dixon, H. N. Some 'Neolithic« Moss Remains from Fort William, (Ann.

Scott. Nat. Hist Edinburgh 1910, p. 103—111.)

Evans, A. W. Vegetative Reproduction in Metzgeria. (Ann. of Bot. XXIV
1910, p. 271—303.)

Glowackl, J. Die Moosflora der Julischen Alpcn. (Abhandl. k. k. Zool.-bot.

Ges. Wien 1910, 48 pp.)

Goebel, K. Archegoniatenstudien. (Flora CI 1910, p. 43—97.)

Guinet, Aug. Comptc Rendu bryologique de la course du 12. Avril 1909 a Blanche-

ville (Massif des Araves, Haute-Savoie). (Bull. Soc. Bot. Geneve II 1910, p. 51-52.)

Hagen, J. Forarbyder til en norsk lovmosflora. (Kgl. norsk. Vid. Selsk. Skr.

1910, 108 pp.)
— Orthothecium strictum on Orthothecium rul^ellum? (Rev. bryol. 1910, p. 25.)

Hirsch, Pauline E. The development of air chambers in the Ricciaceae.

(Bull. Terr. Bot. Club XXXVII 1910, p. 73-77.)

Lopenz, Annie. Some Lophozias of the Ventricosa group. (Bryologist Xlll

1910, p. 36—45 and 3 pi.)

Macvicar, Symers, M. Additions for 1908—1909 to Census of Scottish

Hepatici. (Ann. Scott. Nat. Hist. Edinburgh 1910, p. 114—117.)

Marchal £l et Em. Aposporie et sexualitd chez les mousses II. (Bull. Stc.

roy. Belgique 1909, p. 1249—1288.)

Meldrum, R. H. Additions and corrections to the Perthshire list of mosses,

(Trans, et Proceed. Perthshire Soc. Nat. Sc. V 1909. p. 13—17.)

Monkemeyer, W. Ober einige Kapselformcn von Bryum argenteum (Anfang).

(Iledwigia L 1910, Beiblatt Nr. 1.)
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Schmidt, J. Neuc Ergebnisse der Erforschung der Ilamburtrer Flora (Forts.).

Torfmoose. (Allg. hot. Ztschr. XVI 1910, p. 7—9. Schlufi folgt.)

Sernander, R. De scanodaniska torfmossarnas stratigrafi. (Geol. Foren.

Forhandl. Stockholm XXXI 1909, p. 423—448.)

Ssapjegin, A. Beitrage zur HryoHora des Kaukasus. (Monit. du Jard. Bot. de

Tiflis Livr. 16 1910, p. 17—21.)

Steinbrinck, J. Wciteres liber den Kohasionsmechanismus von Laubmoos-
blattern. (Ber. deutsch. bot. Ges XXVIII 1910, p. 19—30.)

Stephani, F. Species Hepaticarum, (Vol. IV 1910, p. 161—256.)

— Die Gattung Dendroceros. (Jahrber, natf. Ges. Leipzig 1908/09.)

— Hepaticse Mexicanae novae recoltees par Pringle de Burlington. (Rev. bryol.

XXXVI 1909, p. 138-140.)

Tourret, G. Muscin^es nouvelles ou peu communes de FAlIier. (Rev. sc.

Bourbonnais ct C. France 1910, p. 17—18.)

Trautmann, C. Unsere Torimoose. (Berichte naturvv. Ges. Isis, Bautzen 1906/09,

Abhandl. 1910, p. 39^42.)

Wheldon, J. A. Marrats collections of british mosses. (Journ. of Bot. XLVIII

1910, p. 102—105.)

VII. Pteridophyten.

Akesson, E. En intres^ant ny fyndort for Osmunda regalis L. (Svensk. Bot.

Tidskr. IV 1910, p. 10.)

Bicknell, Eugene, P. The ferns and flowering plants of Nantucket VI. (Bull.

Torr. Bot. Club XXXVII 1910, p. 51—72.)

Blake, F. Botrychium obliquum var. oneidense in Eastern Massachusetts.

(Rhodora XII 1910, p. 80.)

Bower, F. O. Studies in the Phylogeny of the Filicales: I. Plagiogyria. (Ann.

of Bot. XXIV 1910, p. 423—450 and pi. XXXII, XXXIII.)

Christ, H. Die Geographic der Farnc. (Jena, G. Fischer, 1910, 8", 358 pp. u,

130 Abb. u. 3 Karten.)

— Filices costariceuses. (Rep. nov. spec. VIII 1910, p. 17—20.)

— Filices Micheliante. (Bull. Ac. Int. Gcogr. Bot. XIX 1910, p. 12-16.)

Clute, W. N. On changes of function in dimorphic fronds. (Fern Bull.

XVI 1908, p. 75—86 and 1 pi. and 1 fig.)

C. T. D. The Spring Treatment of Hardy Ferns. (British Fern Gazette.)

Farmer, J. B. and Digby, L. On the cytological features exhibited by certain

varietal and hybrid ferns. (Ann. of Bot. XXIV 1910, p. 171-212 and tab.

XVI—XVIII.)

Fernald, M. L. and Bissell, C. H. The North American Variations of Lyco-

podium clavatum. (Rhodora XII 1910, p. 50—55.)

Heilbronn, Alfred. Apogamie, Bastardierung und Erblichkeitsverhaltnisse bei

einigen Farnen. (Flora CI 1910, p. 1—42.)

Hieronymus, G. Selagincllarum species novsc vel non satis cognitse. (Hcdwigia

L 1910, Beiblatt Nr. 1.)

Hoyt, W. D. Physiological Aspects of Fertilization and Hybridization in Ferns,

(Bot. Gazette XLIX 1910, p. 340—370 and 12 fig.)

Kidston, R. Note on the Petiole of Zygopteris Grayi Will. (Ann. of Bot. XXIV
1910, p. 451—455 and pi. XXXIV.)

Kurssanow, L. Eine Notiz zur Frage iiber Phylogenie des Archegoniums.

(Bull, natural. Moscou 1909, p. 39—43.)

Morris, H. S. Observations on the stem structure of Hemitclia capensis.

(South African Journ. Sc. VI 1910, p. 119—122.)
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Panlsh, S. B. Roti-ychiiim Lunaria. (Fern Bull. XVI 1908, p. 117.) (Botrychium

Lunaria, not know definitely from California heretofore, is received by the

writer from the vicinity of Mariposa, Cahfornia-Maxon.)

Rosendahl, H. V. Bidrag till Sverigcs ormbrunks flora I. (Itcitrage zur

Farnflora Schwedens I.) (Svensk. Bot. Tidskr. HI 1909, p. 332—338.)

Rosenstock, E. Filices novae VI. (Fedde, Report, nov. , spec. VIII 1910,

p. 163—164.)

Schube, Th. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischcn Gefafipflanzen-

welt im Jahre 1909. (Jahresber. Schles. Ges. vatcrl. Kultur 1909 II. Abt.,

p. 49—73.)

Shattuck, Ch. H. The origin of hctcrospory in Marsilia. (Bot. Gaz. IL 1910,

p. 19—40 and 4 pi. and 1 fig.)

Steinbninck, C. Uber die physikalischc Verwandtschaft der pollenschleudcrnden

Ricinus-Anthere mit den sporenschleudcrnden Farn- und Selaginella-Kapseln.

(Ber. Dtsch. Bot Ges. XXVIII 1910, p. 2—7.)

Stephens, E. L. and Sykes, M. G. Preliminary Note on Apogamy in Pteris

Droogmantiana. (Ann. of Bot. XXIV 1910, p. 487.)

Stiles, W. The Structure of the Aerial Shoots of Psilotum flaccidum Wall.

(Ann. of Bot. XXIV 1910, p. 373—387.)

StopeSf M. C. The Internal Anatomy of Nilssonia orientalis. (Ann. of Bot.

XXIV 1910, p. 389—393 and pi. XXVI.)

Twiss, Edith, Minot. The Prothallia of Aneimia and Lygodium. (Bot. Gaz.

XLIX 1910, p. 168—186 and pi. X, XL)

Vickens, E. W. A list of the ferns of iNIahoning County, with special reference

to Mill Creek Park. (Ohio Nat. X 1910, p. 86—88.)

Weatherby, C. A. American Forms of Lycopodium complanatum. (Proceed.

Am. Acad. Arts and Sci. XLV 1910, p. 412-415.)

Wernham, H. F. The Morphology of Phylloglossum Drummondii. (Ann. of

Bot. XXIV 1910, p. 335—347.)

Wigman, Jr. H. Y. Platyceriums (Herbsthoornvaren). (Teysmannia XXI 1910,

p. 150—164.)

Williams, Frederic, N. The High Alpine Flora of Britain. Being a List of the

Flowering Plants and Ferns found at a thousand metres and upwards on the

Mountains of the British Isles, with authentic references and critical notes.

(Ann. Scott. Nat. Hist, no 73, 1910, p. 34—39.)

Wuist, Elisabeth Dorothy. The Physiological Conditions for the Development of

Monoecious Prothallia in Onoclea Struthiopteris. (Bot. Gaz.XLIX 1910, p. 216 - 219.)

YamanouchI, Shlg6o. Chromosomes in Osmunda. (Bot. Gaz. XLIX 1910,

p. 1—12 and pi. I.)

Zeleny, J. and Mc, Keehan, L. W. Lycopodium spores. (Nature 1910, no. 2109,

126 pp.)

Zobel, August. Neues aus dem »Verzeichnis der im Htr'/ogtume Anhalt und

in dessen naherer Umgebung beobachtcten Phanerogamen und Gefa^^krypto-

gamen« I. 1905, III. 1909. (Fedde, Rep. nov, spec. VIII 1910, p. 305; p. 349—350.)

VIII. Phytopathologie.

Anonymus. Cucumber and tomato canker. (Journ. of the board of agric.

Vol. 16 1909, p. 579—581.)

— Notes on insect, fungus, and other pests. (Journ. of the board, of agric.

Vol. 16 1909, p. 642—646 and 1 Taf.)

— Potato blight precautions. (Journ. of agric. Western Australia Vol. 18 [1909],

p. 652—654 and 1 Taf.)

Hedwivia Baud L, "
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Anonymus. Potato blight and spraying (ibid. Vol. 18 1909, p. 654—657 and 1 fig.)-

— Sur une maladie du fruit de Cacaoyer produite par une Mucedinee et sur la

le mccanisme de I'infection. (Compt. rend. Soc. biol. LXVIII 1910, p. 221—222.)

— Beschadigungen von Tanncn durch Blattlause. (Oesterr. Forst- u. Jagdzcitung

XXVIII 1910, p. 12—13.)

— The Root Disease of Sugar-Cane in Barbados. (West- Indian Bull. X 1910,

p. 347—349.)

Acqua, C. Su di una pretesa ionizzazione prodotta da le foglie di Conifera.

(Ann. di Bot. VII 1910, p. 703—705.)

Appel, Otto, Einige Krankhciten und Schadigungen dcs Wintergetreides.

(Zeitschr. Landw. Kammer Braunschweig LXXVIII 1909, p. 377—378.)

Arcangel), G, Sul Mai bianco delia Querce. (Atti Soc. Tosc. sci. nat. XVIII

1910, p. 78—83.)

Ballou, H. A. Desinfection of imported Plants. (West-Indian Bull. X 1910

p. 349—353.)

Bancroft, C. K. A disease of the Cacao plant. (Kew Bull. 1910, p. 93—95.)
— Fungi causing diseases of cultivated plants in the West ladies. (West-Indian

Bull. X 1910, p. 235—268 and 1 pi.)

Barnas, B, Gibt es einen Unterschied zwischen der Mutterkornkrankheit

(Claviceps purpurea Tul.) der wild vorkommenden und der kultivierten

Gramineen? (Mathem. u. naturw. Ber. a. Ungarn XXIV 1909, p, 377.)

Beck. R. Die Insekten- und Pilzkalamitaten im Walde. (Tharandt. Forstl.

Jahrb. LX 1909, p. 1—65.)

Bedini. R. Le cause che determinano la caduta dei frutticini in primavera.

(Bull. Soc. tosc. Orticult. Firenze XXXIV 1909, p. 265—268.)

Berlese, Ant. I progress! della Prospaltella Berlcsei. (II Coltivatore, Casalmon-

ferato 1909, p. 40—42.)

— Due note intorno alia Diaspis del Gelso. (Ibid. p. 804—805.)

— La diffusione della Prospaltella Berlesei nell alta Italia. (Roma. Un Tip. 1909.)

— Per !a lotta contro la mosca dclle olive. (II Coltivatore, Casalmonferato

1909, p, 236—237.)

— Acari nemici della Diaspis pentagona.^ (II Colivatoro Anno 55, 1909, T. 52

p. 804—805.)

Bernini, O. La Diaspis pentagona attacca anche la Vite. (II Coltivatorc-Casal-

monferato 1909. p. 463—464.)

BeutenmCiIlen, William. Some North American Cynipidac and their Galls.

(Bull. Am. Mus. of Nat. Hist. XXVI 1909, p. 277—281.)

— The species of Holcaspis and their Galls (ibid. Vol. XXVI 1909, p. 29—65

and 3 Taf.).

— The species of Amphibolips and their Galls (ibid. Vol. XXVI 1909, p. 48—66

and 6 Taf.).

— The North American species of Diastrophus and their Galls (ibid Vol. XXVI
1909, p. 135—145 and 4 Taf.).

— The species of Biorhiza, Philonix and allied genera, and their Galls (ibid.

Vol. XXVI 1909, p. 243—256 and 3 Taf.).

Billtet, P. Un champignon destructcur dcs planchcrs, boiseries et bois de

charpente (Merulius lacrymans Fries). (Assoc, fran^. Avanc.Sc. Clermont Ferrand

1908/09, p. 553.)

Bolley, H. L. Rust problems, facts, observations, and theories; possible means

of control. (North Dakota Agric. Exp. Sta. Bull. 68 1906, p. 605—676, f. 1-30.)

Blomfield, J. E. and Schwartz, E. J. Some observations on the tumours

on Veronica chamaedrys caused by Sorosphsera Veronicac, (Ann. of Bot. XXIV
1910, p. 35—43.)
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Bonfigll, B. Nuove osservazioni suUa Phylloxera Quercus Hoyer, — Nota pre-

liminare. (Rendic. Ace. Lincei Roma, ser. 5a XVIII 1909, p. 706—712.)

Boodle, L. A. Galls on an indian Grass. (Kew Bull. 1909, p. 69—73 and 1 pi.)

Bray. W. L. The Mistletoe Pest in the Southwest. (Bull. Dept. Agric. Washing-
ton 1910, 39 pp. and 2 pi. and 7 fig.)

Bretschneider, Artur, Vergleichende Versuche mit cinigen Spritzmittcln gcgen

die Blattfallkrankheit (Peronospora viticola D. By.) des Weinstocks. (Centralbl.

f. Bakt. usw. 11. Abt. XXVII 1910, p. 219.)

Brooks, C. The fruit spot of apples. (New Hampshire Agric. Exp. Sta. Rep. XX
1909, p. 332—365.)

— Notes on apple diseases. (New Hampshire Agric. Exp. Sta. Rep. XX 1909,

p. 371—376.)

— Notes on peach diseases. (New Hampshire Agric. Exp. Sta. Rep. XX 1909,

p. 376—382 and pi. 14 and f. 15—17.)

~ Pine blight. (New Hampshire Exp. Sta. Rep. XX 1909, p. 370—371.)

Brooks, F. T. and Bartlett, A, W. Two Diseases of Gooseberry Bushes.

(Ann. Mycol. VIII 1910, p. 167—185.)

Bub^k, J. Eine neue Ustilaginee der Mohrenhirse. (Ztschr. landw. Versuchsw.

Osterr. 1910, p. 53-56, ill.)

Burrill, T. J, and Barrett, J. T. Ear rots of corn. (Illinois Agric. Exp. Stat.

Bull. no. 133 1909, p. 63—109 and 11 tab.)

Butler, E. J. The wilt disease of pigeon-pea and the parasitism of Neocos-

mospora vasinfecta Smith. (Mem. of the Deptm. Agric. in India Bot. Ser. II

1910, no. 9, 64 pp. and 6 tab.)

Chuard, E. Sur un nouveau mode de traitement contre le mildew, au moyen

de I'oxychlorure de cuivre. (C. R. Ac. Sc. Paris CL 1910, p. 839—841.)

Clinton, G. P. Hetercecious rusts of Connecticut having a peridermium for

their secial stage. (Rep. Connecticut Agric. Exp. Sta. [1907—1908] 1908, p. 369—396

and pi. 25--32.)

Cook. M. T. Cecidology in America. (Bot. Gaz. IL 1910, p. 219—222.)

Duggar, B. M. Fungous diseases of plants. (Boston and New York [Ginn & Co.]

1909, 80, 508 pp.)

, E. The Panama Disease (Prehminary Notice). (Ann. of Bot. XXIV
1910, p. 488—489.)

Faber. F. C. von. Eene nieuwe ziekte der Robusta-Koffie. (Teysmannia 1910,

N0...I.)

H. L'acariosc de la vigne et son traitement. (Cull. Soc. Vaud. Sc. nat.

XLVI 1910, p. 59—78 et pi. I—lY.)

Faurot, F. W. Report of fungous diseases occurring on cultivated fruits during

the season of 1902. (Missouri State Exp. Sta. Bull. no. 6 1903, p. 3—24, f. 1—9.)

Ferraris, T. Trattato di patologia e terapia vegetale ad use delle Scuole

d'agricoltura. I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili I. Alba 1909.

Feyhaud, J. La tordcuse de rosier Earias chlorana Linn. (Rev. de viticult.

XVII 1910, p. 97—100.)

Forbes, S. A. The general entomological ecology of the Indian corn plant.

(Amer.* Nat. XLIII 1909, p. 283—301.)

Fox. W. Notes on the Angsana Tree Disease in Penang. (Agric. Bull. Straits

Fed. Malay States, Singapore IX 1910. p. 133—134.)

Friedrichs, K. Die Schaumzikade als Erregerin von Gallenbildungen, (Ztschr.

f. wiss. Irisektenbiol. V 1909, p. 175-179 u. 2 Fig.)

Fulton, H, R. Diseases affecting Rice. Fig. {I. c. 105, 1908. 28 pp.)

Grellet, Louis. La situation phylloxerique dans le dcpartcment d'Alger. (Rev.

de viticult. XVII 1910, p. 100-101.)
6*
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Grimm und KorfF. tJbcr das Auftretcn des durch Urophlyctis alfalfae P. Magn.
hervorgerufenen Wurzelkrebses der Luzerne in Baycrn. (Prakt. Bl. f. Ptianzenk.

u. -schutz VII 1909, p. 77—82 u. 6 Taf.)

Grossenbacher, J. G. Crown-Rot, Arsenical Poisoning and Winter -Injury.

(New York Agric. Exp. Sta. Geneva, Techn. Bull. no. 12 1909, p. 370—411.)

Hall-de Jonge, A. E. van. Bladziekte in de Hevea's. (Departement van den
Landbouw Suriname Bull. No. 24 April 1910, 5 pp. and 2 pi.)

Heald, F, D. A disease of the cottonwood due to Elfvingia megaloma. [Ne-

braska Agric. Exp. Sta. Rep. XIX 1906, p. 92—100, pi. 1-4.)

— Report on the plant diseases prevalent in Nebraska during the season of 1905.

(Nebraska Agric. Exp. Sta. Rep. XIX 1906, p. 19—81.)

— Seed treatement for the smuts of winter barley. (Nebraska Agric. Exp.
Sta. Rep. XXI 1908, p. 45—53, f. 1—3.)

— The bud-rot of carnations. (Nebraska Agric. Exp. Sta. Bull. no. 103 1908,

p. 1-24 and pi. 1—6.)

— The black rot of a pies due to Sclerotinia fructigena. (Nebraska Agric. Exp.

Sta. Rep. XIX 1906, p. 82—91 and p!, 1—2.)

— The life history of the cedar rust fungus, Gymnosporangium Juniperi-virgi-

nianae Schw. (Nebraska Agric. Exp. Sta. Rep. XXII 1909, p. 103—127 and
— pi. 1—13 and map.)

Ihssen, G. Fusarium nivaie Sorauec, der Erreger der »Schneeschimmeikrank-

heit« und sein Zusammenhang mit Nectria graminicola, (Centralbl. Bakt. etc.

Abt. XXVII 1910, p. 48-66 u. 1 Taf.)

Jbsting. Verbreitung und Bekampfung des Kartoffelkrebscs. (Dtsch. landw.

Presse XXXVI 1909, p. 941—942 u. 1 Fig.)

Johnson, T. and Adams, J. Bacterial rot in Turnips and other Brassicas

in Ireland. (Econ. Proc. roy. Soc. Dublin 1910, 9 pp. and 1 pi.)

Keisslen, Karl v, Einige bcmerkenswerte Flechtenparasiten aus dem Pinzgau

in Salzburg. (Oster. Bot. Ztschr. 1910 no. 2, 6 pp.)

Kirk, T. W. and Cockayne, A. H. Pests and diseases of New Zealand Phor-

mium. (Rapt. New Zealand Agric. 1909, p. 286—289 and 12 pi.)

Klein, E.J. Der Mehltau der Eiche. (Soc. Nat. luxembourgcois 1910, p. 50-52.)

Kock, G. Unsere gegenwartigen Kenntnisse iiber die Blattrollkrankhcit der

Kartoffel. (Monatsschr. f. Landw. II 1909, p. 379—388 u. 3 Fig.)

— Der Eichenmehltau, seine Verbreitung in Osterreich-Ungarn und seine Be-

deutung. (Osterr. Forst- und Jagd-Zeitung Wien 1910, No. 38.)

Kock, K. Capnodis Tenebrionis, ein Obstschadling Dalmatiens. (Zschr.-

Pflanzkr. XX 1910, p. 76—79.)

Korff. Uber das Auftrcten eines schlimmen Roggenschadlings. (Prakt. Bl. f.

Ptianzenk. u. -schutz VU 1909, p. 126—127).

Labergerie. Observations sur la marche du Mildiou en 1909. (Rev. de viti-

cult. XVII 1910, p. 271—272.)

Laubert, R. Der Blasenrost der Kiefer. (Dtsch. landw. Presse XXXVII 1910

p. 37—38.)

— Die Aelchenkrankheit der Fame. (Gartenwelt XIV 1910, p. 89—92.)

Laubert, R. und Schwartz, M. Rosenkrankheiten und Rosenfeinde. Fine An-

leitung, die Krankheiten and Feinde der Rosen zu erkennen und zu bckampfen.

Jena (G. Fischer). Preis 1 M.

Leeuwen-Reijnvaari, J. und Docters, W. van. Kleinere cecidologische

Mitteilungen. (Ber.-Dtsch. bot. Gcs. XXVU 1910, p. 572—581 u. 6 Fig.)

Lewis, J. M, Apple Leaf Spot. With 2 plates. (N. Hampsh. Agr. Exp. Sta,

Rep. 20 1909, p. 365—369.)
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Mamelle, Th. Sur I'emploi du cyanure de potassium coinme insecticide sous-
terrain. (C. R. Ac. Sc. Paris CL 1910, p. 50—52.)

Manchal, E. Das Auftreten des amerikanischen Stachclbecrmchltaues in Belgicn.
(Zeitschr. Pflanzkrkh. XX 1910, p. 234—235.)

— Apparition en Belgique del'Oidium americain du Groseillier. (Bull. Soc. roy.

Bot. Belgique XLVI 1909, 1910, p. 337—338.)

Maziferes, A. de. Des causes du dep^rissement du Pecher. (Rev, hortic.

Alger XIV 1910, p. 1—5.)

McAlpine. D. Irish Blight in Tomatoes. (Journ. Agric. Victoria VIII 1910,

p. 48—49.)

— Some points of practical importance in connection with the Life -history

stages of Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. (Ann. Mycoi VllI 1910,

p. 156—166).

Mickleborough, J. A report on the chestnut bight: the fungus, Diaporthe
parasitica, Murrill. (Commonwealth of Pennsylv, Dept. Forestry, Harrisburg

1909.)

Missner. Beitrag zur Bekampfung der Rebenschildlause. (Weinbau IX 1910,

p. 36.)

Moller, A. Der Kampf gegen den Kiefernbaumschwamm. (Ztschr. Forst- u.

Jagdw. XLII 1910, p. 129.)
*

Moller, Fr. Ad. Uber das Auftreten des amerikanischen Stachelbeermehltaues

in Bayern. (Prakt. Blatter f. Pflanzenb. u. PHanzenschutz. Stuttgart, Januar 1910.)

MoJMard, M. Remarques physiologiques relatives au detcrminismc des galles.

(Bull. Soc. Bot. France LVII 1910, p. 24-30.)
— De Paction du Marasmius Oreades Fr. sur la vegetation. Avec plancho.

(Bull. Soc. Bot. France LVII 1910, p. 62—68.)

Morse, W. J. Notes on plant diseases in 1908. (Maine Agric. Exp. Sta. Bull,

no. 164 1909, p. 1—28, f. 1—4.)

Muth, F. Zur Bekampfung des Heu- und Sauerwurmes. (Mitt. Dtsch. Weinbau-

Ver. V 1910, p. 41—48, 73—86.)

Namyslowski, Boleslaw. Neue Mittcilungen iiber das Auftreten von zwei

epidemischen Mehltaukrankhcitcn. (Ztschr. Pflzkrkh. XX 1910, p. 236—238.)

Nazanl, V. Le malattie della vite cd i mezzi per combatterle, nell' ultimo

decennio. (Staz. spcr. agr. ital. XLII 1909, p. 609—806.)

Neger, F. W, Abnorme Starkean.sammlung in vergilbten Fichtennadcln. (Natw.

Ztschr. Forst- u. Landw. VIII 1910, p. 44 u. 2 Abb.)

Pantanelli, E. Sui caratteri morfologici cd anatomic! del Roncet delle viti

americane in Sicilia. (Atti R. Ac. Lincei, Roma XIX 1910, p, 147—154 et 2 fig.)

Pavarino, G. L. Intorno alia Produzione del Galore nelle Piante ammalata.

(Atti R. 1st. bot. Pavia 2. sen XIII 1910, p. 355—384.)

Fetch, T. A Bark Disease of Hevea, Tea etc. (Circ. and Agricult. Journ. R.

Bot. Gard. Ceylon IV No. 21 1909, p. 189—196.)

— The Stem Bleeding Disease of the Coconut. (Ebenda Vol. IV No. 22 1909,

p. 197—305.)
— Die -Back of Hevea brasiliensis. (Ebenda Vol. IV No. 23 1910, p. 307—321.)
— Root Disease of the Coconut Palm. (Ebenda Vol. IV No. 24 1910, p. 323—336.)

Peters, L. Eine haufige Stecklingskrankheit der Pelargonien. (Gartcnflora LIX
1910, p. 209—213.)

Pollock, J. B. Notes on plant pathology. (Rept. Michigan Ac. Sc. XI 1909,

p. 48—54.)

Quinn. Geo. The »Irish< potato blight. (Journ. of agric, of South Australia XIII

1909, p. 97—105 and fig.)

— Potato blight (ibid. Vol. 13 1909, p. 189—191 and 1 fig.).
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Reddick, D. Necrosis of the grape vine. (Cornell Univ. A^^ric. Exp. Sta. Bull.

no. 263 1909, p. 321—344.)

Reuter, E. Pflanzenbeschadigungen in Danemark. (Ztschr. f. Pflanzenkr, XX
1910. p. 45—49.)

— In Schweden aufgetretene Tnsektenschadlinge (ibid. p. 81—83).

Riehm, E. Die wichtif^sten pflanzlichen und tierischen Schadlinge der land-
wirtschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey) 1910. 80. 158 pp. u, 66 Fig.

Ridley, H. N. Coconut Palm Disease. (Agric. Bull. Straits Fed. Malay Stat. IX
1910, p. 178—180.)

Salmon, E. S. The Sclerotinia (Botrytis) Disease of the Gooseberry, or, »Die-
backc. (Journ. Board Agric. XVIt 1910, p. 1—9 and 1 pi.)

Schaffnit, E. tJber die chemische Zusammensetzung von Coopers-Fluid und
einige Versuche zur Bekampfung der Biutlaus. (Ztschr. Pflanzenkr. XX 1910,

p. 40—45.)

Schneider, Georg. Infektionsversuche n:iit Chrysophlyctis endobiotica, dem
Erreger des Kartoffelkrebses. (Dtsch. landw. Presse XXXVl 1909, p. 940—941
u. 4 Fig.)

Schopstein, Josef. Uber den Hausschwamm und seine nachsten Verwandten.
(Osterr. bot. Ztschr. LX 1910, p. 112—114.)

Schwangart. Neuere Bekampfungsverfahren gegen den Heu- und Sauerwurm
und ihre Verwendbarkeit in der Praxis (Schlufi). (Weinbau IX 1910, p. 42—44.)

Scott, W. M. and Rorer, J. B. Relation of Twig Cankers to the Phyllosticta

Apple Blotch. (Hortic. Soc. Bentonville, Ark. 1907, 4 pp.)

Selby, A. D, and Manus, T. F. Studies in diseases of cereals and grasses.

(Ohio Agric. Exp. Sta. Bull. no. 203 1909, p. 187—236 and 14 tab. and 7 fig.)

Sorauer. P. Handbuch der Pfianzenkrankheiten. Liefrg. 22. III. Bd. Bog. 21—25,

p. 321—400. Berlin (Paul Parey) 1910. Preis M. 3.—.

rauer, P. und Rorig, G. Pflanzcnschutz. Anleitung fur den praktischen
Landwirt zur Erkennung und Bekampfung der Beschadiguugen der Kultur-

pflanzen. 5. verm. Aufl. mit 104 Textabbild. u. 3 Farbentafeln. Berlin (Deutsche
Landw. Ges.) 1910, 304 pp. 80.

'

Spieckermann, A. Uber eine noch nicht beschriebene bakterielle Gefafi-

erkrankung der Kartoffelpfianze. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. XXVII 1910,

p. 205—208.)

Stager, Rob. Neue Beobachtungen uber das Mutterkorn. (Centralbl. f. Bakt.

usw. II. Abt. XXVII 1910, p. 67—73.)

Stevens, F. L. and Hall, J, G. A study of corn mold. (Rep. North Carolina
Agric. Exp. Sta. XXXI 1909, p. 37—39.)

Stift, A. Uber im Jahre 1909 veroffentlichte bemerkenswerte Arbeiten und Mit-

teilungen auf dem Gebiete der Zuckerrtiben- und Kartoffcikrankheiten.

(Centralbl. f. Bakt usw. II. Abt. XXVI 1910, p. 520—560.)

Tempany, H. A. The Root Disease of Sugar-Cane in Antigua. (West-Indian
Bull. X 1910, p. 343—347.)

Trabut. L. Les galles du Tlaia (Tamarix articulata). (Bull. Soc. d'hist. nat. de
I'Afrique du Nord II 1910, p. 34—35 and 1 fig.)

Tubeuf, C. von. Die tJbertragung des Weizensteinbrandes auf den Pfianzen-

bestand der Weizenfelder durch infizierten Stalldiinger, Samen und Ackerboden.
(Fiihlings landw. Ztg. LIX 1910, p. 161—162. Hierzu Erwiderung von Steglich

ib. p. 161—164.)

— Beobachtungen der Ubervvinterungsart von Pflanzenparasiten. (Natw. Ztschr.

Forst- u. Landw. VIII 1910, p. 56.)

— Das Erkranken der Evonymus-Hecken in Siidtiroi durch Schildlause. (Natw.

Ztschr. Forst- u. Landw. VIII 1910, p. 50 u. 4 Abb.)
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Tubeuf, C, von, Knospen-Hexenbesen u. Zweigtuberkulosc der Zirbelkiefer.

(Ibid. Vm 1910, p. 1 u. 15 Abb.)

Ulrich, P. Der Kleekrebs. (Der Landbote XXX 1909, p. 919—921 u. 3 Fig.)

Vigier, A. Le Chancre polarisd des arbres. (Rev. hort. LXXXII 1910, p. 229—230.)

Wilcox, E. M. and Pool, V. W. The life-history and parasitism of Diplodia

Zeac (Schw.) Lev. (Nebraska Agric. Exp. Sta. Rep. XXII 1909, p. 1—19 u.

pi 1—10.)

Wolf. F. A. A Fusarium Disease of the Pansy. With plate. (Mycologia II

1910, p. 19—22.)

C. Sammlungen.

Jaap, O. Fungi selecti exsiccati, Ser. XV und XVI, no. 351—400. Hamburg
(b. Herausgeber) 1909.

Malme, G. O. Lichenes svecici exsiccati, fasc. V et VI. (Svensk. Bot. Tidskr.

IV 1910. p. [19]—[20].)

Prager, E. Sphagnotheka sudetica. 1909.

1, 2. Sph. cymbifoiium Ehrh. pr. p. W. var. virescens R. — 3. Sph. cymbi-

folium Ehrh. pr. p. W. var. pallcscens W. f. pycnocladum Martens. — 4, 5. Sph.

papillosum Lindb. var. normale W. f, brachyclada (Card.) W. — 6. Sph. papillo-

sum Lindb. var. lasve W. — 7. Sph. medium Limpr. var. roseum (Roll) W. —
8. Sph. medium Limpr. var. purpurascens (Russ.) W. — 9. Sph. medium Limpr.

var. versicolor W. — 10, 11. Sph. compactum DC. var. imbricatum W. —
12. Sph. compactum DC. var. immersum Limpr. — 13, 14, 15. Sph. squarrosum

Pers. var. spectabile Russ. — 16. Sph. teres Angstr. var. imbricatum W. —
17. Sph. teres Angstr. var. imbricatum f. pulla W. — 18. Sph. teres Angstr. var.

squarrosulum (Lesqu.) W. — 19. Sph. Lindbcrgii Schpr. var. macrophyllum \V. —
20. Sph. Lindbergii Schpr. var. macrophyllum f. laxifolia W. — 21. Sph. Lind-

bcrgii Schpr. var. macrophyUum f. viride. — 22, 23, 24. Sph. Lindbergii Schpr,

var. mesophyllum W. — 25. Sph, Lindbcrgii Schpr. var. mcsophyllum f. submersa

(Limpr.) W. — 26. Sph. Lindbergii Schpr. var. mesophyllum f. sparsifoliaW.— 27. Sph,

riparium Angstr. var. corypha^um R, f. gracilesccns R. — 28. Sph. cuspidatum

Ehrh. pr. p. W. var. submersum Schpr. — 29. Sph. rufescens (Bryol. germ.) Limpr.

var. variegatum W. — 30. Sph. cuspidatum Ehrh. pr. p. W. var. submersum Schpr.

f. rigescens \V. sf. robusta W. — 31—35. Sph. recurvum P. B. pr. p. \V. var.

majus Angstr. — 36—39. Sph. recurvum P. B. pr. p. W. var. parvulum W. —
40. Sph. amblyphyllum R. var. mesophyllum \V, f. silvatica Russ. — 4L Sph.

amblyphyllum R. var. parvifolium (Send.) W. — 42, 43, Sph. amblyphyllum R.

var. parvifolium f. Warnstorfii C. Jens. — 44, 45. Sph. Dusenii C, Jens. —
46. Sph. fimbriatum Wils. var. validum Card. f. flagelliformis W. — 47—51. Sph.

Girgensohnii Russ. — 52—58. Sph. Girgensohnii Russ. var. gracilescens Grav. —
59, 60. Sph. Girgensohnii Russ. var. gracilescens f. pumila (Angstr.) W. —
61. Sph. Girgensohnii Russ. var. robustum W. f. coryphxa (Russ.) W. ~
62. Sph. Girgensohnii R. var. gracilescens Grav. f. brachyclada W. — 63, 64. Sph.

Girgensohnii R. var. robustum W. f. laxifolia W. — 65. Sph. Girgensohnii R,

var. robustum f. speciosa (Limpr.) W. — 66, 67. Sph. Girgensohnii R. f. cory-

phcca (Russ.) W. — 68, 69. Sph. Girgensohnii R. var. microcephalum W. —
70—72. Sph. Girgensohnii R. var. stachyoides Russ. — 73. Sph. Girgensohnii R.

var. Prageri W. — 74. Sph. Lindbergii Schpr. var. mesophyllum W. f. viridis. —
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75—7$. Sph. Russowii \V. var. girrjcnsohnioidcs Russ. — 79—81. Sph, Russovvii

W. var. girgensohnioides f. virescens Russ. — 82, Sph. Russowii W. var. girgen-

sohnioides f. virescens sf, heterophylla W. — 83—89. Sph. Russowii W. var.

poccilum Russ. — 90. Sph. Warnstorfii Russ. v. purpurascens Russ. — 91. Sph.

quinquefarium (Lindb.) W, v. viride W. — 92. Sph. acutifolium Ehrh. pr. p. W.
var. viride W. — 93. Sph. acutifolium Ehrh. pr. p. W. var. viride f. gracilis W. —
94—96. Sph. acutifolium Ehrh. var. pallescens W. — 97. Sph. acutifolium Ehrh.

var. rubrum (Brid.) W. f. densissima W. — 98. Sph. acutifolium Ehrh. versicolor

W. — 99. Sph. acutifolium Ehrh. var. versicolor f. densissima W. — 100. Sph.

subsecundum Nees.

Pragen, E. Sphagnotheka germanica. 1909. .

1. Sph. imbricatum (Hornsch.) Russ. var. sublxvc W. — 2, 3. Sph. cymbi-

folium Ehrh. pr. p. W. var. glaucescens W. — 4. Sph. cymbifolium Ehrh. var.

pallescens W. — 5. Sph, cymbifolium Ehrh. var. pallescens f. laxa (Roll) W. —
6, 7. Sph. papillosum Lindb. var. normalc W. — 8, Sph. subbicolor Hampe. —
9. Sph. subbicolor var. virescens Russ. — 10. Sph, cymbifolium Ehrh. pr. p. W.
var. glaucescens W. — 11, Sph. subbicolor Hampe var. fiavescens Russ. —
12. Sph. medium Limpr. var. virescens W. — 13, 14. Sph. medium Limpr. var.

roseum (Roll) W. — 15. Sph. medium Limpr. var. purpurascens (Russ.) W. —
16. Sph. compactum DC. var. imbricatum W. — 17. Sph. compactum DC. var.

subsquarrosum W. — 18. Sph. squarrosum Pers. var. spectabile Russ, — 19. Sph.

squarrosum var. imbricatum Schpr. — 20. Sph. teres Angstr. var. imbricatum W. —
21. Sph. teres Angstr. var. subsquarrosum W. — 22. Sph. teres Angstr. var.

squarrosulum (Lesq.) W. — 23. Sph. riparium Angstr. var. corypha^um Russ. —
24. Sph. cuspidatum Ehrh, pr. p. W. var. submersum Schpr. — 25. Sph. obtusum
W. var. riparoides W. f. laxifolia W. — 26. Sph. amblyphyllum Russ. var. parvi-

tblium (Sendt.) W. — 27. Sph. obtusum W. var. tiuitans W. — 28. Sph. obtusum
W. var, recurviforme W. — 29, Sph. recurvum P. B. var. robustum W. f. longi-

folia W. — 30, 31. Sph. recurvum P.[B. var. majus Angstr. — 32. Sph. recurvum
P. B. var. majus f. silvatica Russ. — 33—35. Sph. recurvum P. B. var. parvulum

W. — 36. Sph. fimbriatum Wils. — 37. Sph. fimbriatum var. validum Card. —
38. Sph. fimbriatum var. tenue Grav. — 39. Sph. Warnstorfii R. var. virescens R. —
40. Sph. Warnstorfii R. var, carncum R. — 41. Sph, Warnstorfii var. purpurascens

R. — 42. Sph. Warnstorfii R. var. versicolor R. — 43. Sph. fuscum (Schpr.) v.

Klinggr. — 44. Sph. fuscum (Schpr.) var. viride W. — 45. Sph. plumulosum Roll

pr. p. W. var. viride W. — 46. Sph. plumulosum Roll pr. p. W. f. retlexa W. —
47, Sph. plumulosum Roll var. pallido-viride W. — 48. Sph. plumulosum Roll

var. versicolor W. — 49. Sph. plumulosum Roll var. purpurascens Schlieph. —
50. Sph. moile Sulliv.

Beide Sammlungen sind zu beziehen durch Herrn Theodor Oswald Wei gel,

Leipzig, Konigstr. Nr. 1, und zwar die Sphagnotheka sudetica zum Preise von

25 M. und die Sphagnotheka germanica zum Preise von 12,50 M.

D. Personalnotizen.

Gestorben

:

Prof. Francesco Ardissone am 4. April 1910. — Prof. Ch. R.Barnes,

Chicago, 51 Jahre alt, am 24. Februar 1910. — Prof. Dr. Julius

Jean Joseph Fairpont, Liittich, am 22. Marz 1910. — Prof. W. Hill-

house, Birmingham, 60 Jahre alt, am 21. Januar 1910. — G. Holmes,
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Bryologe zu Stroud, Gloucestershire. — Direktor J. D. Kobus in Ost-

Java. — Prof. Dr. G. Kohl, Marburg, 54 Jahre alt. — Emeritus Dr.

A. Krell in Prag, 86 Jahre alt. — Geheimrat Prof. Julius Kiihn, Halle,

84 Jahre alt, am 14. April 1910. — Prof. Dr. Mac Owan in Uitenhage,

Kapkolonie. — O. Massias, Inspcktor des Botanischen Gartens Heidel-

berg, beinahe 58 Jahre alt, am 22. Februar 1910. — Dr. J. Ritter

von Szyszylovicz, Lcmberg, am 17. Februar 1910. — Prof. Ch. Fay
Wheeler, Michigan Agric. College, am 5. Marz 1910. — Prof. Dr.

E. P. Wright, Dublin, 76 Jahre alt, am 6. Miirz 1910.

Ernannt

:

W. Bateson, Prof, in Cambridge, zum Direktor am John Innes

Hortic. Inst, in Merton (Surrey). — J. Bernatsky zum Abteilungs-

vorsteher am K. Ungarischen Ampelologischen Institut. — G. PI.

Burns zum Professor der Botanik an der Universitat Vermont. —
C, Curtis Carlton zum Associate Professor of Botany. — J. Czapeck

zum ord. Professor der Anatomic und Physiologic an der Deutschen

Universitat in Prag. — Paul Graebner (Berlin) zum Professor. —
T. F. Hanausek in Krems a. Donau zum Regicrungsrat. — Julius

Klein von der math.-naturw. Fakuitat der Franz -Josephs-Universitat

in Klausenburg zum Doctor honoris causa. — C. Kraus (Miinchen)

zum Geheimen Hofrat. — E. Lemmermann von der Universitat

Miinster i. W. zum Doctor phil. honoris causa. — B. E. Levington

zum Professor der Botanik an der John Hopkins Universitat in

Baltimore. — B, Lidforss zum Professor der Botanik an der Uni-

versitat Upsala. — H. Lovink zum Direktor des Botanischen Gartens

in Buitenzorg. — H. Molisch zum Vorstande des pflanzenphysio-

logischen Instituts der Universitat Wien als Nachfolger von Prof.

Dr.
J.

Wiesner. — R. C. Punnet zum Professor der Biologic an der

Universitat Cambridge als Nachfolger von Prof. Bakson. — M. Raci-

borski zum ord. Professor der Botanik an der Universitat Lemberg. —
R. Rapaics zum Assistenten an der Landw. Akademie zu Klausen-

burg. — J. M. Reade zum Professor der Botanik in Florida. —
Karl Rechinger zum Kustos-Adjunkten an der botanischen Abteilung

des k. k, naturhist. Hofmuseums in Wien. — H. Schenck zum Ge-

heimen Regicrungsrat. — E. H. Tracy zum Assistent Professor of

Botany an der Columbia University. — G. Trinchieri zum Privat-

dozent der Botanik an der Konigl. Universitat Neapel. — A, Thellung

habilitierte sich an der Universitat Zurich fur Botanik.

Verschiedcnes:

L'AcadcmIe royalc de Bclgique (Classe des Sciences) a d^cerne

le prix Eniile Laurent (Etude de la flore ou des productions vcg^-
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tales du Congo) a M, Th. Durand, directeur du Jardin botanique

de I'Etat, a Bruxelles, et a M"^ Hclene Durand, sa fille, pour leur

ouvrage intitule: Sylloge Florse Congolanae,

Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten

Abonnenten mit, daB wir wieder einige komplette Serien der

?J^edoai^ia
u

abgeben konnen.

(Bei Abnahfiie der vollstandigen Serie gewahren wir 25% Rabatt.)

Die Preise der einzelnen Biinde stellen sich wie folgt:

Jahrgang 1 852—1857
1858—1863
186^^^1867

1868

1869—1872
1873—1888
1889—1891

1892—1893
1894—1896
1897—1902

1903

Band I) M. 12

11)

Ill-VI) . , k

VII)

VIII—XI) k

XII—XXVII) k

XXVIII—XXX) ....
XXXI—XXXII) ....
XXXIII—XXXV) ....
XXXVI—XLI)
XLII)

a

k

Band XLIII—XLIX a

n

>>

j>

IV

»?

jy

99

ij

>i

II

*»

20.

6.

20.

6.

8.

30.

8.

12.

20.

24.

24.

DRESDEN -N. Verlagsbuchhandlung C. ^einrich.

Redakcion: Prof, Dr Georgr Hieronymus in Steglitz bei Berlin
-1.

Druck unci Vtrlag von C» HeinPlCh in Dresden,
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Begriindet 1852 durch Dr. Rabenhorst

»Notizblatt fur kryptogamische Studien.*

HEDWIGIA

Organ
fUr

Kryptogamenkunde
unci

Phytopathologie
nebst

Repertorium fiir Literatur.

R e d ! g i e r t

von

Prof. Dr. Georg Hieronymus.
IJ

^is^ Band L. — Heft 3. ->

1'

h ,

Inhalt: Th. Herzog, Parallelismus und Konvergenz in den Stammreihen der

Laubmoose (Schlufi). — P. Magnus, Bresadolia caucasica N. Schestunoff in litt.,

eine dritte Bresadoliaart. — Gg. Roth, Neuere und noch weniger bekannte

europaische Laubmoose. — Th, Herzog, Beitrage zur Laubmoosflora von Ceylon

(Anfang). — Beiblatt Nr. 3.

Hierzu Tafel 11 und III.

Druck und Verlag von C. Heinrich,

Dresden -N., Kl. Meifiner Gasse 4.

Erscheint in zwanglosen Heften. — Umfang des Bandes ca. 36 Bogen.

Abonnementspreis fiir den Band: 24 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder durch den Verlag C. Heinrich,

Dresden -N.

Ausgegeben am 12. Oktober 1910.



An die Leser und Mitarbeiter der „Hedwigia
u

Zusendungen von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung-

in der jjlledwigia" gewiinseht wird, sowie Manuskpipte und Anfragen

pedaktionellep Art werden unter dep Adresse:

Prof. Dr. G. Hieronymus,
Dahlem bei Berlin, Neues Kbnigl. Botanisches Museum,

mit der Aufschrift

jjFiir die Redaktion der Hedwigia"
erbeten.

Um eine moglichst vo 11 s tan dige Aufzahlung der kryptogamischen

Literatur 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 baldm5glichst nach dem

Erscheinen zu benachrichtigen; desgieichen sind kurz gehaltene Selbstreferate

iiber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.

Im Hinblick auf die vorziigliche Ausstattung der „Hedwigia*' und die

damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren, die fur ihre

Arbeiten honoriert werden (mit 30 Mark fiir den Druckbogen), Separate nicht

geliefert werden; dagegen werden denjenigen Herren Autoren, die auf Honorar

verzichten, 60 Separate kostenlos gewahrt. Diese letzteren Herren Mitarbeiter

erhalten aulSer den'ihnen zustehenden 60 Separaten auf ihren Wunsch auch

noch waiter e Separatabzuge zu den folgenden Ausnahme-Preisen:
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Originalzeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13 X 21 cm zu

liefern und werden die Herren Verfasser in ihrem eigenen Interesse ge-

beten, Tafeln oder etwaige Textfiguren recht sorgfaltig und sauber mit

schwarzer Tusche ausfiihren 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 einnehmen,

konnen nur 3 Bogen honoriert werden. Referate werden nicht honoriert.

Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.

Redaktion und Verlag der j,Hedwigia'^*



Parailelismus u. Konvergenz in den Stammreihen der Laiibmoose. 97

konnen; sogar in der auBeren Skulptur, der grubigen Liings^treifung,

stimmen sie miteinander iiberein.

Schauen wir nun, wie die iibrigen Verhaltnisse damit und mit
den Resultaten bei den Dicranaceen iibereinstimmen. Und
es paBt tatsachlich alles.

Auch hier koinzidieren wieder die hochsten Peristomformen
mit den dorsiventralen Kapselformen und sichelforinig-einseits-

w^ndigen Blattern; die Kapsel erreicht schlicBlich eine Entwick-
lungsstufe, auf der eine beinahe vollige Ubereinstimmung mit dem
Dicranaceensporogon besteht. Eine auffallendere Konvergenz laBt

sich wohl schwer mehr ausfindig machen.

Nur die eigentiimliche Blattanatomie bleibt konstant; die be-

merkenswerte Differenzierung in Leucocysten und Clorocysten geht

dutch den ganzen Stamm hindurch, von den eisten Gliedern an-

gefangen bis zu den hochstausgebildeten. Der Blattbau allein charak-

terisiert den Stamm der L eu cob r y a cea e als selbstandige

Reihe; das Spcrogon dagegen macht die gleiche Entwicklung wie
das der der D i c r anaceae durch.

Ein dritter Stamm mit dikranoider Peristomentwicklung sind

die Dicnemonaceae, eine auf das australisch-polynesische

Florenreich beschrankte hochst eigenartige Verwandtschaftsgruppe.

Auch hier sind die hoheren Peristomformen zusammenfallend mit

DorsiventraHtat der Kapsel, wie bei den vorher besprochenen

Stammen.

Die Dicnemonaceae geben sich, abgesehen von ihrer

isoherten geographischen Verbreitung, durch die Vielzelligkeit ihrer

Sporen, d. h. deren Eigenschaft, schon in der Sporenkapsel einen

ersten KeimungsprozeB durchzumachen, die kriechenden primaren

Stengel und die hochscheidigen, die Seta voUig umhiillenden Peri-

chatialblatter als einen durchaus selbstandigen und eigenaitig or-

ganisierten Stamm zu erkennen. Sie wegen ihrer Peristomform und
der Blattfliigelzellen zu den Dicranaceen zu rechnen, wie es

in der neuesten Zeit geschehen ist, halte ich fiir ganz unberechtigt.

Von den iibrigen Stammen, die in E n g 1 e r u. P r a n 1 1 s

Nat. Pflanzenfamilien zu den D i cr anacea e gezogen sind, will

ich nur noch die D i cr an ell eae kurz erwahnen. Ihre Gattungen
haben sich in der Ausbildung des Peristoms schon durchweg auf die

hochste Stufe erhoben; da keine Anfangsglieder bekannt sind, laBt

sich liber den Gang der Entwicklung nichts sagcn. Es ware lediglich

anzufiihren, daB viele Arten von Dicranella und C am p yl o-

podium Parallelformen zu Dicranum und Campylopus
darstellen.

Hedwigia Bapfd L. 7
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Die Rhahdoweisiaceae, eine andere Unterfamilie der

D i cr anac eae bei Brotherus, scheinen mir nicht hierher zu

gehoren, doch kann ich auf diese Frage nicht naher eintreten. Die

verwandtschdftliche Stellung dieses Stammes sowohl wie der 8 eli -

g er i ea e , Bryoxiphieae und Trematodonteae
scheint mir noch nicht gcniigend klargelegt. Jedenfalls stellen die

Bryoxiphieae einen eigenen, von den D i cr ana c eae
ganz unabhangigen Stamm dar.

Die angefiihrten Beispiele diirften geniigen, um einen parallel

lanfenden Entwicklungsgang bei den besprochenen Stammreihen

wenigstens plausibel zu machen.

'Ich bin mir wohl bewuBt, keinen strikten Beweis fiir die hier

entwickelte Anschauung iiber den Gang jener Umbildungen gegeben

zu haben; aber das liegt in der Natur der Fragestellung selbst.

Eine einwandfreie Begriindung dafli^ konnte nur von der Ge-

schichte selbst geliefert werden; doch fehlt jede Hoffnung, daO wir

einmal Einblick in sie gewinncn werden.

Was wir vord erhand erreichen konnen, ist lediglich

durch Vergleichung und Probieren zu erreichen. Das Vorhanden^

sein von scharf geschiedenen Verwandtschaftsgruppen oder Fa-

milien, um mich des gebrauchlichen Ausdruckes zu bedienen, legt

uns aber ohne weiteres nahe, an mehrere oder gar viele unab-

hangige Stamme zu denken, und nur der unausrottbare Begriff einer

Monophylese, fiir deren Annahme doch absolut keine zwingenden

Griinde vorliegen, die aber trotzdem bewuBt oder unbewuBt noch

allenthalben bei den Systematikern spukt, tragt die Schuld, daB

nicht schon langst das ganze System nach polyphyletischen An-

schauungen umgestaltet ist.
*

Der Gedanke einer Vielstammigkeit der Lebewesen bricht sich

aber immer mehr Bahn und ich weiB mich mit einer groBen Zahl

Botaniker einig, wenn ich auch im einzelnen innerhalb groBerer

Kategorien" noch das Nebeneinanderbestehen parallel laufender

Entwicklungsreihen annehme.

Und je mehr wir uns in diese Frage vertiefen, desto unabweis-

barer wird uns die Vorstellung von einer nach inneren Tendenzen

erfolgenden, durch die verschiedenen Reize der AuBenwelt gesetz-

maBig, aber innerhalb der Moglichkeiten des jedem Stamm eigenen

Bauplanes hervorgerufenen Umbildung, von einem gemeinsamen,

parallelen Aufsteigen vieler Stamme, die gleiche Stadien oder Ent-

wicklungsstufen durchlaufen.
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Was aber von weitestgehender Bedeutung ist: wir erkennen,
im Gegensatz zu denjenigen, welchen die auBere Erscheinung eine
bloBe Funktion aller umgebenden Faktoren ist, eine relative K o n -

s t a n z der Form, ein Festhalten am einmal iiberkommenen Bau-
plan; und weit davon entfemt, in der Auslese besscr angepaBter
Varietaten die alJgemeine Ursache zur Entstehung neucr Arten und
zur Vervollkommnung der Lebewelt zu erblicken, sehcn wir den
Strom der Gestalten in stetiger, durch die Struktur ihres Stoffes
selbst bedingter und daher gesetzmaBiger Umbildnng aus den altesten
Zeiten bis in die Gegenwart heranfluten.
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Bresadolia caucasica N. Schestunoflf in litt

eine dritte Bresadoliaart.

Von P. Magnus.

(Mit Tafel II.)

Die Polyporeengattung Bresadolia wurde von C. Spegazzini
1883 in Fungi Guaranitici pag. I, p. 15 aufgestellt. P.A. Saccardo
hat sie in seiner Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum

Vol. VI, p. 2 in der Clavis analytica generuni Polyporearum folgender-

maBen charakterisiert: „Tubuli spurii ex laminulis undique versis

formati. Fungi carnosi laterales, forte atypici." Und in demselben

Vol. VI, p. 388 gibt er (offenbar aus Spegazzinis Veroffent-

lichung) eine ausfiihrlichere Beschreibung mit folgenden Worten:

,,Hynienium inferum effiguratum poroso-spongiosum e laminulis

undique versis (horizontalibus et verticalibus) dense intertexto-

intricatis compcsitum, cum hymenophoro concretis et non sece-

dentibus. — Fungus carnosus putrescens; hcrizontalis, lateralis,

distinctissimus et ob hymenium cum nullo alio comparandus, at

adstante hucusque unico specimine, forte tantum ahus status mon-

strosus.
tt

Spegazzini bcbchreibt 1. c. die Bresadolia paradoxa Speg.,

die auf m >rschem Stamm in Urwaldern in Paraguay von B a 1 a n s a

gesammelt war.

Eine zweite BresadcJiaart hat P a t o u i 1 1 a r d 1903 in Duss-

PatouiUard, Enumeration methodique des champignons, recueilhs

a la Guadeloupe et a Martinique (Lons-le-Saunier 1903) p. 36 als

Bresadolia Mangiferae Pat. beschrieben, die D u s s auf Mangifera

indica in Guadeloupe gesammelt hatte. Die Beschreibung ist in Sac-

cardo Sylloge Fungorum Vol. XVII, p. 140 abgedruckt. Interessant

ist aus der Beschreibung besonders: „ . . . facie interiore pilei et stipitis

superioris alveolis poriforniibus inegularibus, sterilibus exca-

vata; trama alba, tota lacunis oblongis radiantibus partim superne,

partim interne apertis." Saccardo hebt 1. c. in einer Bemerkung

noch die Steiilitat des Pilzes kurz her\^or.

Durch die freundliche Vermittlung des Herrn Professor Dr. F.

Buchholtz in Riga erhielt ich von Herrn N. Schestunoff
den Langsschnitt eines Pilzes, den Herr Dr. Nikita Schapo-
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schikoff am 10. Oktober 1909 an den Wurzeln von Fagus im
Walde Mukoscheff, Staniza Kujarsk, bei Majkop, Distrikt Kubane
im Nordkaukasus in einem einzigen Exemplare gesammelt hatte.

Herr N. Schestunoff bestimmte ihn als eine neue Art der

Gattung Bresadolia, die er Bresadolia caucasica Schestunoff nennt,

und sandte eine Abbildung, ausfiihrliche Beschreibung und genauen

Vergleich mit den beiden bisher bekannten Bresadohaarten ein,

die ich zunachst hier wiedergebe.

Die Beschreibung des Herrn N. Schestunoff lautet

Bresadolia caucasica N. Schestunoff.

Pileo stipitato excentrico, subreniformi, 50 cm lato, 40 cm
longo, 12 cm crasso, sursum incavato, margine attenuato, margine

recto, exsiccato deorsum incurvt ; trama carneo-coriacea, alba,

exsiccata flavescente et Clavariarum odore praedita; cuti in vivo

rubiginosa, dense mucida, viscosa, squamuhs adnatis, subradiantibus,

purpureo-fuscidulis, 5—10 mm latis et longis tecta, exsiccata centro

ochracea, marginis citrina. Hymenio infernc, poroso, irregulariter

stratoso; non separabile, sed tubuHs in trama pilei in vivo plus minus

immersis, et lamelHs irregulariter-, praesertim radiato-intertextis,

acie erosis marginatis, ad 12 mm longis, ad 4 x 2 mm crassis. sectione

cerea sen griseo-ochracea, inferne citrino-aurantiaca.

Spori. (?) unicellularibus, cylindraceo ovalibus, hyalinis, glabris,

(3—4) X (10— 12) fj.
(Sporas ad Basidia non visi).

subcylindraceo, car-

10 cm loneo. 8 cm
Stipite excentrico, sublateraii, subrecto,

noso-coriaceo, cum pileo homogeneo, solido,

cr^spo, cuti mucida, velutina, atrofulva.

Herr Schestunoff stellt noch die Diagn:>sen der drei

Bresadohaarten, der B. paradoxa Speg. (nach Saccardo ]. c),

B. Mangiferae Pat. (nach Saccardo 1. c.) und seiner neuen

B. caucasica Schestunoff gegeniiber, um deren Verschiedenheit und die

Berechtigung der Aufstellung der neuen Art noch klarer darzulegen.

B. paradoxa Speg.

Piieo horizontali, semi-

orbiculari, 14 cm lato, 5 cm
longo, deorsum truncato-

subreniformi, carnosulo,

tenui, 1—1,5 mm crasso,

levi, glabro, postice rufe-

scenti-testaceo, antice ful-

vo-cano, margine recto,

acutiusculo, sublobato.

B. Mangiferae Fat.

Carnoso-coriacea, stipi-

tata mesopoda; pileo or-

biculari, convexo - piano,

10 cm lato, 3—4 mm
crasso, rufescente, tenuiter

tomentoso, verruculoso-

papuloso ; trama alba, tota

lacunis oblongis radian-

tibus, partim superne, par-

tim inferne apertis.

B. caucasica Schest.

Pileo stipitato, excen-

trico, subreniformi, 50 cm
lato, 40 cm longo, 12 cm
crasso, sursum incavato,

margine attenuato. recto,

exsiccato deorsum incur-

vo; trama carneo-coriacea,

alba, exsiccata flavescente

et Clavariarum odore prae-

dita; cuti in vivo rubigi-
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nosa, dense mucida, squa-

mulis adnatis, subradian-

tibus, purpureo-fuscidnlis,

5—10 mm latis et longis

tecta, exsiccata centro

ochracca, margine citrina,

Hymenio subceraceo,

3—4 nim crasso, albo-ru-

fescente {in vivo albo?),

spongioso, e laminulis te-

nuibus dense strigoseque

intertextis, eroso-laceris ef-

formato; laminulis cum
carne pilei confluentibus,

in stipitem non vel foveo-

latim decurrentibus.

facie inferiore pilei et

stipitis superioris alveolis

poriformibus irregularibus,

sterilibus excavata.

Hymenio inferno, po-

roso, irregulariter stratoso,

non separabili, sed tubulis

in trama pilei plus minus

immersis, et lamellis irre-

gulariter, pracscrtim radi-

ato-intertextis, acie erosis,

marginatis, ad 12 mm
longis, ad 4 X 2 mm latis,

in sectione cereis sen gri-

seo-ochraceis, infernc ci-
f

trino-aurantiacis.

stipite brevi, crasso, sub-

compresso, 2—3 cm longo,

1,5—2 cm crasso, carneoso,

farcto, glabro, fulvo-rufe-

scente.

stipite obconico, albido,

5 cm longo, apice 1 cm
crasso, deorsum sensim

tenuato, villoso, e portione

tuberosa indurata brunnea

et villosa oriundo.

stipite excentrico sub-

laterali, subrecto, sub-

cylindraceo, carnoso-coria-

ceo, cum pileo homogeneo,

solido 10 cm longo, 8 cm

crasso, cuti mucida, velu-

tina-atrofusca.

^

Es geht daraus aiifs deutlichste hervor, daB die von Herrn

Schestunoff beschriebene Bresadolia caucasica Schest. von

den beiden anderen bisher beschriebenen Bresad( liaarten recht

verschieden ist.

Es mu6 sehr auffallend erscheinen, daB von dieser Gattung

Bresadolia zwei Arten in Siidamerika und eine in dem nordlichen

Kaukasus auftreten. Aber ich habe schon in der historischen Ein-

leitung darauf hingewiesen, daB Saccardo in Sylloge Fun-

gorum Vol. VI, p. 388 bei der Beschreibung der Gattung Bresadolia

zum Schlusse bemerkt: ,,forte fantum alius status monstrosus*

und in Vol. XVII, p. 140 die Sterilitat der Bresadolia Mangiferae

Pat. hervorhebt, und zwar tut er dies mit den Worten: ,,Fungus

omnino sterilis e Polyporo (= Lencoporo) oriunda".

Auch die Bresadolia caucasica Schest. mochte ich fiir eine mon-

strose Form, und zwar von Polyporus squamosus (Huds.) Fr. an-

sprechen. Sie ist vcn Herrn Dr. Nikita Schaposchikoff
nur in einem einzigen Exemplar gesammelt worden. Der Frucht-

r

korper der Bresadolia caucasica Schest. stimmt in alien Charakteren

mit Ausnahme der modifizierten Hymeniumtrager mit Polyporus
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squamosvs (Huds.) Fr. vollkomtnen iiberein. Der Stiel ist, wie bei

alien Arten der Sectic Pleuropus von Polyporus, an der Basis schwarz.

Er ist ferner, ebenso wie der Hut, aus dichtem weiBen Pilzhyphen-

gewebe von fleischigzaher Konsistenz gebildet. Der Hut ist hell-

gelblich mit den charakteristischen braunlichen Schuppen besetzt.

Er ist holzbewohnend und einjahrig, und seine GroBenverhaltnisse

stimmen mit denen groBerer Exemplare des Polyporus squamosus

(Huds.) Fr. Kurz, er gleicht dieser Art voUstandig bis auf die Aus-
bildung des Hymeniumtragers. Doch ist zu bemerken, daB der Stiel

nicht, wie bei den meisten Exemplaren des Polyporus squmnosus,

streng pleuropod ist, sondern exzentrisch steht, was aber nicht selten

bei Polyporus squamosus vorkommt und, wie ich in den Sitzungs-

berichten der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1888

S. 168 und 169 auseinandergesetzt habe, durch die Lage der aus dem
Hojze hervorbrechenden Fruchtkorper zum Substrate bedingt ist.

Bricht er, wie gewohnlich, zu mehreren seitlich am Stamme hervcr.

so ist er streng pleuropod, und der Hut breitet sich von dem oberen

Ende des Stieles nur nach der dem Stamme abgewandten Seite

aus. Wachst er aber auf oder an einem Baumstumpf iiber dessen

Hohe hinaus, oder, wie das Exemplar der Bresadolia caucasica, auf

einer Wurzel, so bildet sich der Hut ungleichmaBig oder gleichmaBig

ober rings um den Stiel aus, d. h. der Fruchtkorper des Polyporus

squamosus entwickelt sich zu einem exzentrisch bis zentral gestielten

Hute. So habe ich ihn oft, z. B. im Berliner Universitatsgarten,

mit exzentrisch gestieltem Hute getroffen, und Bresadola selbst

bildet 1892 in den Fungi Tridentini II Tab. CXXXIII seinen Poly-

poms squamosus (Huds.) Fr. f. erecta Bres. mit exzentrisch gestielten

Hiiten ab. Und E 1 i a s F i i e s sagt schon in seinen Hymeno-
mycetes Europaei (Upsala 1874) p. 532 bei der Beschreibung des

Polyporus squamosus ,,stipite excentrico lateralique".

Es sind demnach nur die auf der Unterseite des Hutes stehenden

Hymeniumtrager, durch die Bresadolia caucasica Schest. von Poly-

porus sqimmosus abweicht und deretwegen Herr Schestunoff
das Exemplar zur Gattung Bresadolia stellte. Nun kommt es gar

nicht selten vor, daB gewundene, lamellenartige oder leistenartige

Hymeniumtrager in regelmaBige Poren iibergehen, wie z. B. bei den
Gattungen Lenzites (z. B. Z. saepraria [Schaeff.] Fr.) und Daedalea
(z. B. D. quercina [L.] Pers.), und viele Autoren, wie z. B. F. L u d -

wig (an mehreren Arten), Jacobasch (an Marasmius oreades

Bott.), Eichelbaum (an Tuharia furfuravea Pers.), W. G.

Smith (an Cortinarius hinnulous Fr. und Paxillus involutus [Batsch]

Fr., bei dem xiberhaupt die LameJlon nach dem Stiele zu zu Maschen
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anastomosieren), D u m e e und L. Lutz (an der Oberseite des

Hutes eines CortiTiarius), Brondeau (ebenso), Boudier
(ebenso an Cortinarius scutulatus Fr.), Werner Magnus (an

auf der Wundflache von Hiiten des Agaricus campestris regenerierten

Hymeniumtragern) • ich selbst nnd andere haben polyporornde Hy-
meniumtrager an Agaricineen beobachtet. In der Festschrift der

Wetterauschen Gesellschaft fiir gesamte Naturkunde zu Hanau
zur Feier des 100 jahrigen Bestehens (Hanau 1908) spricht F. L u d -

wig S. 116 aus, daB manche als besondere Gattungen beschrie-

benen Formen nur polyporoide Agaricineen sind, wie Pterophyllus

Leo (= Pleurottcs), Rhacophyllus Berk. (= Coprinus), und hebt her-

vor, daB bei Marasmius Sectio Dictyplaca und anderen Agaricineen

normal Poren als Hymeniumtrager auftreten.

Aber auch das Umgekehrte, der t)bergang von Poren in laby-

rinthahnliche Gauge ist, wenn auch weit seltener, an Polyporeen

beobachtet worden. So berichtet E. Jacobasch in den Ver-

handlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg,

21. Jahrg. (1879), Sitzungsberichte S. 161, daB er zwei Exemplare

von Polypoms betalinus Bull, besitze, die anstatt der kleinen runden

Porenoffnungen labyrinthahnhche Gauge zeigen.

Ich halte daher die interessante Bresadolia caucasica Schest.

fiir eine abweichende Form des Polyporiis squamosus (Huds.) Fr.

mit monstros ausgebildeten Hymeniumtragern.

"Dber Bresadolia paradoxa Speg. und Br. Mangiferae Pat. kann

ich natiirlich kein selbstandiges Urteil fallen, halte aber die von

P. A. S a c c a r d o angedeutete Vermutung fiir recht beachtenswert.

Erklarunff von Tafel IT,
*

Bresadolia Caucasica N. Schestunoff. Vz natiirlicher Grofie



105

Neuere und noch weniger bekannte

europaische Laubmoose.

Von Dr. Gg. Roth. GroBherzogl. Forstrat i. P.

(Mit Tafel III und 1 Textfigur.)

Schon wieder haben die imermiidlichen englischen Forscher

W. E. Nicholson und H.N.Dixon ein neues europaisches

Moos entdeckt, das einer in Europa nur in wenigen Arten vertretenen

Familie (den Hookeriaceae) und einer fiir Europa neuen Gattung

angehort.

Gattung Distichophyllum Dz. et Molk. 1846.

Musci frond, ined. Archip. ind. von 1846, p. 99. Mniadelphus C. M.

Syn. II von 1850, p. 20.

Herdenweise oder zu dichten Rasen vereinte, blaulich- oder

gelblichgriine, nur schwach oder nicht glanzende Pflanzen mit bis

5 mm breiten, schlanken oder kraftigen Stengeln. Stammchen
ohne Zentralstrang. Blatter 6—8 reihig, bauch- und riickenstandige

schief dachziegelig anliegend, die seitenstandigen mehr abstehend,

breit spatelformig, oval oder verkehrt eiforniig, gesaumt, kurz

zugespitzt, mit einfacher, mehr oder minder weit vor der

Spitze endender Rippe und glatten, aufwarts rundlich oder oval-

sechsseitigen, lockeren, nicht oder nur wenig verdickten Zellen.

AuBere P^ristomzahne querstieifig und mit ausgefurchter Langs-

linie. Haube kegelmiitzenformig. Bliitenstand autozisch oder. dio-

zisch, seltener synozisch,

Bisher vorzugsweise aus warmeren Gegenden der siidlichen Hemisphare be-

kannt.

Distichophyllum carinatum Dixon et Nicholson.

Revue brj'^ologique von 1909, p. 21 ff.

Zweihausig und bis jetzt nur in mannlichen Rasen be-

kannt. Niedergedriickte, etwas an eine Form von Plagiothecium

denticulatum erinnernde, weichc, freudiggrline Raschen mit krie-

chenden, zerbrechlichen, bis 2 cm langen, unregelmaOig beasteten,
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etwas rundlich oder f 1 a c h dicht beblatterten Stengeln und
kurzen, stumpfen Asten. Stammquerschnitt rund, mit lockerem,

homogenem Grundgewebe ohne Zentralstrang. Blatter trccken

schwach gekrauselt, dicht dachziegelig, sechszeilig anliegend, 1 bis

1,5 mm laDg und 0,5—0,75 mm breit, aus sebr enger, etwas herab-

laufender Basis breit ova] und kurz zugespitzt, oder mit plotzlich

aufgesetztem, gekriimmtem Spitzchen, in der unteren Hiilfte oder

bis zu Vs t i e f g e k i e 1 t , im oberen Teil flacher, mit mehr oder

weniger breit zuriickgekriimmtem, 1—2 zellreihig schmal gesaumtem

Rand und schmaler, weit vor der Spitze endcnder Rippe. Blatt-

zellen sehr locker und diinnwandig, rundlich bis oval-sechsseitig,

12—18 ft und 25—35 p. lang, die oberen rundlich-sechsseitig, abwarts

mehr verlangert, rektangular-sechsseitig und schmaler. Am Riicken

der Rippe entwickeln sich an deren oberem Ende zuweilen einige

schmalelliptische, fast fadenformige, hyaline, sechszellreihige Brut-

korper. Die kleinen 5 Bliiten ziemlich zahlreich in den Blattachseln

gegen die Mitte der Stengel mit eiformigen, zugespitzten, gesaumten,

rippenlosen HiillbJattern, 2—3 Antheridien und diinnen, hyalinen

Paraphysen. , *

Am St. Wolfgang-See im Salzkammergut in uiner Schlucht ties Zinkenbachs

in 700 m an triefenden Felsen von Dixon und Nicholson am 3. August 1908 ent-

deckt. Siche Tafel III, 1, a und b Blatter, c '5 Blute; gezeichnet nach einem Ori-

ginalexemplar. Von dem ahniichen Distichophyllum cavifolium Card, aus Feuerland

durch die in dem unteren Teile scharf gekielten Blatter und den zuriickgeschlagenen

Blattrand usw. verschieden. Die charakteristische Form der Blatter tritt namentlich

bei der Seitenansicht deutlich hervor.

Herr Kapitiin F. R e n a u 1 d , der Bearbeiter der Harpidien

in derMuscologia gallica, hat im vorigen Sommcr die Drepanocladen

des Botanischen Museums zu Paris untersucht und dabei einige

neue Formen gefunden und mir mitgeteilt, die ich nachstehend zu-

gleich mit den von Herrn Baron Wolfgang von Bock aus Liv-

land mitgebrachten neuen Arten und Varietaten kurz beschreiben will.

, 4

Drepanocladus aduncus (Hedw.).

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 558.

Var. pseudo-Sendtneri Ren. et Lang, (nicht Card.),

cf. Hedwigia Bd. XLVIII, p. 161, besitzt konvexe, runde Blatt-

fliigel, die durch 4—6 rektanguliire Zellen von der Rippe getrennt

sind. Diese Varietal zeigt stets gegen die SproBenden s i c h e 1
-

f o r m i g einseitswendige Blatter. Sie wachst sowohl in niedrigen

Rasen mit nur 5 cm langen Stengeln, als auch in tieferem Sumpfe

mit bis 15 cm langen, unregelmaBig fiederastigen Stengeln. Siehe

TafeJIII, 6, a und b Blatter, c Habitusbild; gezeichnet nach Renauld-
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schen Originalen. Die von H. N. Dixon bei Northamptonshire

in England gesammelten, kaum 5, cm hohen, weniger verzweigten

Exemplare besitzen braime Blattfliigcl und hyahne Blattspitzen.

Die kaum hoheren, ja oft kleineren, von Dr. Langeron bei

Ludwigshafen in der Pfalz gesammelten Exemplare sind mir wenig

kraftiger und besitzen etwas kiirzeres Zellnetz. Hieivon kaum
verschieden ist var. littoralis Ren., welche Dr. B o u 1 y in den Diinen

de la Mouche a Dunkerque gesammelt hat. Die groBten, starker

beasteten Exemplare sammelte A, C o p p e y in Wiesengraben

zu Jasney (Hte. Saone) in Frankreich.

Var. s uh pili f er um Ren. Lockere, griine, abwarts gelb-

braune Rasen mit 6—12 cm langen, etwas steifen, unrcgelmaBig bis

fast regelmafiig fiederastigen, nur an der auBersten Spitze

schwach sichelformig beblatterten Stengeln und ziemlich gleich-

maBigen, etwa 5 mm langen, spitzen, geraden oder schwach ge-

wundenen Asten. Stengelblatter locker aufrecht anliegend, seltener

etwas sparrig abstehend, 3—3,5 mm lang, aus eiformigem, deutlich

geohrtem Basalteil a 1 1 m a h 1 i c h verschmalert und in cine

haarfeine, gewundene lange Pfrieme auslaufend. Rippe abwarts
50—60 p. breit. Blattfliigel stark gcwolbt und gut begrenzt, durch

sechs und mehr Zellen von der Rippe getrennt, am Rand iiber den-

selben wenige Reihen kurz rektangular. Blattzellen gegen die In-

sertion oft kiirzer und breiter, etwa 7 fx und nur viermai so lang,

aufwarts dagegen sehr eng, nur 5 [i und mindesten zwolfmal so lang,

sowie etwas wurmformig. Astb]atter viel schmaler und nur halb

so lang. Wurde zuerst nach von H. D u p r e t um Oka in Kanada
im August 1906 gesammelten Exemplaren von R e n a u 1 d be-

nannt, jedoch auch im August vorigen Jahres von Baron v ^ n B o c k
in Livland gesammelt. Siehe Tafel III, 3, a Blatt, b Habitusbild;

gezeichnet nach einem von Baron von Bock auf der Soowik-

wiese bei Schwarzhof in Livland in 136 m gesammelten Exemplar.

Diese Varietat bildet den Ubergang zu vai. flexilis Ren., die sich

davon durch langcre, gewundene Blatter mit etwas schwacherer

Rippe und weniger steifc gewundene Stengel unterscheidet. Letztere

Varietat macht den Eindruck einer Landform von Drepdd. pseudo-

fluitans Sanio mit die Rippe nicht erreichenden Blatlfliigeln. Sie

wurde nicht nur in Frankreich und Belgien, sondern auch von
Dr. Roll im Hessischen Odenwald gesammelt.

Var. Wheldoni Ren., eine der interessantesten Formen
yon Drepdd. aduncus in gelbgriinen, abwarts ro^tbraunen Rasen

mit 5—8 cm langen, bald dicht fiederastig, bald ujiregelniaBig und

entfernter beasteten, nur an den obersten SproB- imd Astenden
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etwas sichelformigen Stengeln. Stengelblatter locker aufrecht an-

liegend bis gewunden abstehend, sehr s c h m a 1 , fast nur halb

so breit als bei var. pseudo-Sendtneri, etwa 2—3 mm lang, aus ver-

engtcm, schmal eiformigem oder etwas pfeilformigem Basalteil

allmahlich lanzettlich-pfriemlich verschmalert, niit kleincn, etwas

herablaufenden, schwach konvexen, durch zablreiche, kurz rektangu-

lare gelbliche Zellen von der Rippe getrennten Blattfliigeln. Letztere

nur selten schwach geohrt. Rippe rotlichbraun und abwarts bis

40 ju breit, jedoch aufwarts ziemUch weit bis in die Pfrieme vor-

dringend. BJattzellen von der Insertion aufwarts rasch verlangert,

bis 100 // lang und nur 5—6 u breit, sowie etwas gewunden.

Von J. A. W h e 1 d o n in den Diinen bei Southport in England im Mai 1898

entdeckt. Siehe Tafel 111,12, a Stammblatt, bAstblatt, cHabitusbild eines langeren

Stengels; gezeichnet nach einem Originalexemplar. Unterscheidet sich leicbt von

alien anderen Varietaten durch die schmalen Stengelblatter.

Drepanocladus Kneiffii (Br. eur.) Wtf.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 560.

Var. att enuatus Boul., eine lockerrasige, gelbgriine, an

Amhlystegium Kochii etwas erinnernde, der var. gracilis Wtf. nahe-

stehende"^ Form mit 5 und mehr cm langen,

locker abstehend und nur an der auBersten

Spitze etwas knospenformig beblatterten,

einfachen oder nur mit wenigen kurzen

Asten besetzten Stengeln. Blatter aus e i
-

f o r m i g e m Basalteil allmahlich scharf lan-

zettlich zugespitzt, niemals einseitswendig

und ohne differentiierte Blattfliigel. Zellen

gegen die Insertion nui etwas weiter, bis 20 p.,

rektangular-sechsseitig bis kurz rektangular,

dariiber einige kiirzer, jedech aufwarts rasch

schmaler, mitten prosenchymatisch-sechsseitig,

etwa 8 // und 6—7 mal so lang, gegen die

Spitze wieder kiirzer und mehr rhombisch.

Hierzu ist var. laxifolius Sanio nur die schwim-

mende Form. — Von Paillot bei Pont-

arher im Jura, sowie von B o u 1 a y in den Vogesen gesammelt

und namentlich aus Nordamerika reichlich bekannt.

Var. C amusi Ren. mit etwas kraftigeren, der vorstehenden

Varietat nahestehenden, etwas dichter beblatterten, reichlicher

beasteten Stengeln und sehr diinnen, zum Teil iiber 1 cm langen

Asten. Stengelblatter bis zur auBersten Spitze feucht wie trocken
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abstehend, aus mehr p f e i 1 f o r m i g verengter, breiter Basis

allmahlich verschmalert und scharf zugespitzt. Blattzellen auf-

warts etwas enger wie bei vorstehender Varietal, iibcr der Rippe
nur 7 ju und etwa sechsmal sc lang. Unterscheidet sich von var.

attenuatus Boul. vorzugsweise durch die Blattform, durch die mehr
pfeilformigen Blatter. Bildet nach R e n a u 1 d den Ubergang
zu Polycarpo7i,

r

In der Umgegend von Paris von Dr. F. Camus gcsammelt. Siehe Tafel III,

9, a Stammblatt, b Astblatt, c Habitusbild; gezeichnet nach cincm von F. R e n a u 1 d
erhaltenen Originalexemplar.

H y pnum p e II u ci d u m Wils. besitzt nach einem Origi-

nale Wilsons zwar gefurchte Blatter, jedoch hyaline AuBenrinde
des eines Zentralstrang entbehrenden Stengels und ist daher glr-ich-

sam eine Ubergangsform von Hypnum vernicosum zu H. intermedium,

die dem Drepaiiocladus intermedius var. tenellus sehr nahesteht.

Drepanocladus Wilsoni (Schpr.).

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 554.

Var. livonicns Rth. et v. Bock. Habituell an ein sehr

kraftiges Sendtneri erinnernde Form mit 10—20 cm langen, fast

regelmaBig fiederastigen, am gelbJichen Schopfe sichelformig einseits-

wendig, abwarts ahnlich wie bei Jiamifolius und Cossoni mehr nach
beiden Seiten sichelformig beblatterten, gleichsam am Riicken

gescheitelten Stengein und meist nur 1 cm langen Asten. Obere
Stammblatter aus sehr breitem, eiformigem Basalteil, der fast so

breit als lang ist, r a s c h rinnig pfriemlich verschmalert, trocken

mit fast lockig gedrehter bis gekrauselter, zuriickgekriimmter Spitze,

mit sehr kraftiger, bis in die Pfrieme eindringender Rippe und sehr
groBen, geohrten, konvexen Blattfliigeln. Blattzellen

aufwarts 6—7 ju und etwa zehnmal so lang, resp. 50—90 /t lang,

gegen die Basis 10 a und kiirzer, an der Insertion schwach getiipfelt,

in den Blattfliigeln oval-sechsseitig und bis 30 «. Die unteren Stamm-
blatter sind nur wenig schmaler, jedoch meist langer, auch ahnlich

wie bei der var. hamatus Ren., mehr allmahlich verschmalert. Die
Pflanze bildet den Ubergang von Drepmiocladus Sendtneri zu Wilsoni

und,unterscheidet sich von Hypnum Sendtneri var. giganteum Schpr.

und var. robustum Lindb. durch die groBen runden BlattfliigeL

Auch F. Renauld erkennt in ihr eine neue, sehr interessante

Varietat des Drepanocladus Wilsoni,

Von Baron von Bock im August 1909 in 120m in einem Tiimpel derKahezama-
Wiese unweit Fellin in Livland gesammelt. Siehe Tafel III, 8, a und b obore Stamm-
blatter, c Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar.
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Var. F I a g e y i Ren. Eine nur etwa 6 cm hohe Ubergangs-

form zu Drepanocladus latifolius ohne Blatt5hrchen — von F 1 a g e y
auf Torf bci Pon'^arlier im Jura in 800 m gesammdt.

Drepanocladus fluitans (Dill.) Wtf.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 565 und

Hedwigia, Bd. XLVIII, S. 170 ff.

Var. a tl amicus Ren. Eine das Seeklima bevorzngende,

in kraftigen Exemplaren etwas an eine zarte Fontinalis erinnemde

Form des westlichen Europas und ostlichen Nordamerikas mit aus

breit eiformigem Basaltail etwas kurz und rasch zugespitzten, deneri

von var. elaium ahnlichen Blattcrn, jedoch weniger weich. — Von

Crossland bei HaUfax in England gesammelt.

Var. d en s n s Ren. Eirie dichtrasige, oben gelbgriine, abwarts

rcstbraune, nur 3—4 cm hohe Form mit einfachen oder gabelig

geteilten und verastelten, aufwarts sichelformig einseitswendig be-

blatterten, diinnen, zerbrechlichen Stengeln. Die kurzen dicken f^

Bliiten zuweilen gehauft, mit eilanzettlichen, kurz zugespitzten,

rippenlosen Hiillblattern, kurzen dicken Antheridien und etwas

langeren braunlichen Paraphysen. Blatter aus eiformigem bis ellip-

tischem Basalteil kurz und meist schief lanzettlich bis pfriemlich

zugespitzt, ganzrandig, 1—2 mm lang, die langeren mit fast schnecken-

formig oder kreisformig eingekriimmter Pfriemenspitze. Rippe

hochstens bis zur Blattmitte reichend, bei den kleineren Blattern

meist kiirzer, an der Basis 30—40 //. Blattzellen aufwarts 7—9/i

und bis zehnmal so lang, abwarts kiirzer, kaum halb so lang, am
Rande des Basalteils wenige etwas breiter und kurz rektangular.

Von Rev. Lillie 1907 auf den Shetlands-Inseln gesammelt. Siehe Tafel III.

11, a und b Blatter, c Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar aus dem

Herbare von F. R e n a u 1 d. Eine der kleineren zarteren Formen, die sich der van

terrestris eng anschlieBt. Sie unterscheidet sich von derselben durch weniger scharf

zugespitztc und starker kreisformig gckriimmte obere Blatter.

Var. molluscus Sanio = Hypn. exanmdatuin typicum-

molluscum Sanio, eine einhiiusige weiche Form, die sich von var.

HoIIeri durch etwas w e 1 1 i g e Blatter und sichelformige SproB-

enden unterscheidet. — Von A r n e II in Angermanland in Schweden

und von Wheldon in Lancashire in England gesammelt.

Var. s eti f ormi s Ren. aus England, eine weiche,
braune Form mit meist einfachen Stengeln, steht der var. gracilis

nahe. Sie unterscheidet sich von der Abbildung auf Tafel Vl, 6 des

Bandes XLVllI der Hedwigia durch gerade SproBenden imd h y a -
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line basale Zellcn. — Von Crossland in Yorkshire in Eng-
land gesammelt.

Var. Shetlandicus Ren. Eine dem Drepanodadtf.<f

A me Hi in vieler Beziehung nahestehende Form in lockeren.
gelbrotlichen bis rostbraunen Rasen mit 5—6 cm Jangen, etwas
unregelmaBig iind schwach beasteten, an der Spitze nur hakig ge-
kriimmten Stengeln. Blatter trocken locker aufrecht anliegend
Oder auch etwas einseitig abstehend, sehr schmal, nur 0,4—0,45 mm
breit und 2—3 mm lang, aus gerader oder fast geradcr, k 1 e i n
geohrter Basis allmahlich pfriemlich, an der diinnen Pfrieme
sehr f e i n scharf geziihnelt und mit abwarts 40—50 /x breiter,

aufwarts bis iiber die Mitte reichender und in die Tfrieme eintretender

rothchbrauner Rippe. Blattzellen an der Basis rotbraun und ver-
dickt, kurz rektangular und 12—15 /x, am Rand zweistockig, ein
kleines, aus 2—4 Zellen bestehendes Ohrchen bildend, daruber am
Rand noch 3—4 Zellen rektangular. Aufwarts werden die derb-
wandigen Zellen rasch langer und schmaler, geschlangelt, nur 5—6 fi

und mindestens zwanzigmal so lang als breit.

Von Rev. Lillie 1907 auf den Shctlands-Inseln geyanimelt. Siehe Tafel III,

10, a und b Blatter, c Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar aus dem
Herbare R e n a u 1 d s. Unterscheidet sich von der var. hohemicns durch die haarfeine
Blattspitze, von Drepcl. Arnelli aber durch nur zweistockige, viel kieinere Blatt-
ohrchen und feiner gezahnelte Blattspitze. Die Blattfliigelzellen der var. Shetlandicus
sind ebenso stark verdickt wie bei der Normalform \-on Drepcl. Arnelli Sanio.

Var. Lachenandi Ren. Eine habituell an Drepanoctadus
procerus erinnernde, gelbrotliche bis braune Form mit uber 10 cm
langen, dicken, robusten, unregelmaBig fiederig entfemt beasteten
Stengeln und liber I cm langen, rundlich bis flatterig abstehend
beblatterten Astcn. Blatter 4—5 mm lang, aus fast geradem oder
schwach elliptischem, nicht geohrtem Basalteil allmahlich lanzettlich

verschmalert und scharf, fast pfriemlich auslaufend, rings ent-
fernt scharf gezahnt, mit mindestens ^/^ des Blattes durch-
laufender, abwarts meist 50—60 /^ breiter Rippe. Blattzellen gegen

rwei

gular-sechsseitig, bis iiber 20 // und getiipfelt. mitten 7—9 ^i,

gewunden, etwas derbrandig und efwa fiinfzehnmal so lang als

breit.

Von G. Lachenaud 1901 in Torfsiimpfen in Frankreich (CorrizerMaymac)
in 900 m gesammelt. Siehe Tafel III, 5, a Stammblatt, b Astblatt, c Habitusbild;
gezeichnet nach einem Originalexemplar aus dem Herbare F. R e n a u 1 d s. Der
habituell ahnhche Drepcld. procerua hat starker verdickte Basalzellen und mehr-
stockige Blattfliigelzellen. Von Drepcld. serratua unterscheidet sich die Pflanze
ebenfalls durch die basalen Zellen.
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Drepanocladus serratus (Lindb.)

= Drepanocladus Lindhergii Ren. Rev. br. 1909, p. 129 ff. Siehe

Hedwigia Bd. XLVIII, S. 174.

Var. Camusi Ren. = var. filiformis Ren. olim, eine sehr

zarte, entfemt beblatterte Form mit haarfeinen, gabelig geteilten

und schwach beasteten Stengeln. Blatter kaum halb so breit wie

bei der Normalform und mindestens 3—4 mm lang, mit denen der

Normalform sonst im allgemeinen iibereinstimmend. Rippe ver-

MltnismaBig diinn und schmal, abwarts nur 30—40 p.. Hiillblatter

der rundlich-knospenformigen 6 Bliiten aus eiformigem bis ver-

kehrt eiformigem Basalteil plotzlich in eine gleichlange schmale

Pfrieme iibergehend.
y

Von Dr. F. C a m u s im September 1894 in der Umgebung von Paris im Wald

bei Fontainebleau gesammelt. Siehe Tafel III, 3, a Stammblatt, b und c Astblatt,

d Habitusbild
;
gezeichnet nach einem Originalexemplar aus dem Herbare Renaulds.

Hiermit stimmt die von L. L o e s k e amWaldteich des Spandauer Stadtforst imMai

1900 gesammelte und mir als Drepcld. aubmersus Wtf. mitgeteilte Pflanze ziemhch

uberein.

Drepanocladus Herthae^) Rth, et v. B.

Dr. rigidtts in litt.

Nach dem Zellnetz zur Fluitans-Gruppe gehorige schwimmende

oder untergetauchte, dunkelgriine bis schwarzliche, nur an den

sichelformigen SproBenden hellere, verworrene Rasen mit gabelig

bis biischelig geteilten, einfachen oder unregelmaBig fiederastigen

Stengeln. Letztere fadendiinn und holzig, abwarts schwarzlich,

kahl oder mit Blattresten besetzt, meist nur die SproB- und Ast-

enden vo]lstandig, etwas schopfig und sichelformig beblattert, an

den hakigen SproBenden stachelig zusammengedreht. Querschnitt

des Stengels mit mehrreihiger, brauner, substereider Rindenschicht.

Pseudoparaphyllien sparlich, nur um die Astanlagen, oval und mit

Spitzchen oder mehr oval-dreieckig. Die Blatter iiber denseiben

noch klein, allmahlich groBer, 2—2,5 mm lang, aus elliptischem,

rundlich geohrtem Basalteil allmahlich pfriemlich ver-

schmalert, ganzrandig, mit schwacher, nur 4—6 Zellen

breiter, dicht iiber der Mitte verschwindender Rippe.

Blattzellen gegen die Insertion 10 /^t, kurz rektangular bis oval

und schwach getiipfelt, aufwarts rasch enger und langer, gesclJangelt

wurmformig, 6—7 fi und iiber 100—120 /x lang, in den rundhchen,

konvexen Blattfliigeln 12— 18 pt, oval-sechsseitig und c h 1 o r o -

1) Von Herrn Baron Wolfgang von Bock zu Ehren seiner Schwiigerin

Frau Baronin Hertha von Bock so benannt, die auCer dieser n. sp. auch schon manche

andere interessante Varietaten seltener Drepanocladen entdeckt hat.
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p h y 1
1
h a 1 1 i g. Von ahnlichen Arten der Fluitans-Gruppe durch

den zahen, holzigen Stengel verschieden, der mir nur noch von
Drepanocladus tenuis var. elongatus bekannt ist. Die Pflanze er-
innert etwas an einzelne Stengel von Drepanocladus aduncus var.
pseudo-Sendtneri, welch letzterer jedoch ein kaum halb so langes
Zellnetz und nicht chlorophyUhaltige Blattfliigel besitzt. Von Dre-
panocladus Lilliei Ren. aus Neu-Seeland, welcher eberfalls fast
kugelige Blattfliigel besitzt, unterscheid t sich Drepanocladus Herthae

.durch ganzrandige, kiirzere Blatter mit kiirzerer Rippe
und die zahen holzigen Stengel. Die Pflanze macht den Eindruck,
als ob sie durch Uberflutung in der Entwickelung zeitweise gehindert
worden sei.

Von Frau Baronm Hertha von Bock in einer alten Flachsweiche auf der Sa-
baccowiese bei Schwarzhof in 136 m im August 1909 entdeckt. Siehe Tafel III. 7,
a Stammblatt, b Blattflugel eines Astblattes, c Pseudoparaphyllien urn die Ast-
anlagen, d Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar.

Var. inundatus Rth. et v. B. in unter Wasser stehenden, nieder-
gedriickten, dem Boden aufliegenden Rasen mit paralielen, langeren. fast vollstandig
beblatterten, unregelmaBig fiederigen, kurz beasteten Stengein und wenigen, noch
keinen Centimeter langen Asten — an denselben Standorten in kleinen alten Flachs-
weichen von Frau Baronin von B o c k gesammelt. Siehe Tafel III, 7, e Habitusbild;
gezeichnet nach einem Originalexemplar. Bei dieser Varietat sind die Blatter zu-
weilen etwas langsfaltig und die rundUch geohrten Blattfliigel etwas weniger konvex
•ausgehohlt.

Calliergon stramineum (Dicks.) Kindb. 1897.

Var. compactum Milde, siehe Europaische Laubmoose von
Roth, Bd. II, S. 575.

Forma flagellacea Rth. et v. B.
Sehr dichte, meist nur 4—6 cm hohe, oben freudig-grune, ab-

warts hellbraune Rasen mit aufrechten oder niedergedriickten, sehr
dicht dachziegelig beblatterten, rundhchen, oben durch groBere
Blatter etwas keuligen oder rosettenartigen Stengein mit aus den
oberen Blattachseln entspringenden, flagellenartigen, am
Anfang lockerer, gegen das Ende dichter beblatterten Sprossen.
Blatter des Hauptstengels kurz und breit, etwa I mm lang und mit
bis liber die Mitte reichender, weit vor der abgerundeten Spitze
endender, einfacher Rippe. Blatter der Flagellen ahnlich, jedoch
bedeutend kleiner, kaum den dritten Teil so groB wie die normalen
Stammblatter, o h n e Rippe oder mit nur angedeuteter, kurzer
emfacher Rippe.

Am Ufer des Peidwer-Sees bei Schwarzhof in Livland in 86 m von Baron
von Bock im August 1909 gesammelt. Siehe Tafellll, 2, a und b Blatter der Fla-
gellen, c unteres SproCstuck derselben, d Habitusbild; gezeichnet nach einem
Originalexemplar.

Hedwigia Band L. 8
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V a r. sibiricus Sanio ? Eine von der forma normalis nur wenig abweichende

Form mit etwa 20 cm langen, abwarts aufrecht abstehend, am SproBende
dicht anliegend drehrund beblatterten Stengeln, die sehr leicht mit dem ha-

bitiiell ahnlichen Calliergon Tundrae (Am.) verwechselt werden kann — von Baron

V. Bock zwischen Schilf am Wisacksumpf bei Fellin in 90 m in Livland im August

1908 auf Torfboden gesammelt. Zur Vergleichung vermochte ich ein Originalexemplar

von var. sibiricus Sanio nicht zu erlangen.

Calliergon giganteum (Schpr.) Kindb. 1897.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 573.

Var. h y stT i CO s um Rth. et v. B. Eine wiederholt ver-

zweigte und verastelte Form mit 5—10 cm langen Hauptsprossen,

etwas kiirzeren Nebensprossen, stellenweise aus fast alien Blatt-

achseln sich entwickelnden, nadelformig zusammengedrehten, diinnen,

iiber 5 mm langen spitzen Astchen, so daB die Pflanze dadurch einen

hexenbesenartigen, igelstacheligen Habitus erhalt. Stammblatter

meist kurz und breit wie bei var. hrevifolius Limpr. — Am Ufer

des Sinealiksees bei Fellin in Livland von Baron von Bock im

August 1909 gesammelt.

Nach den Wahmehmungen des Herm Baron von Bock
entwickelt sich diese auffallende Form dadurch, da6 die Pflanzen

bei hoherem Wasserstande sich vom Grunde losreiBen und schwim-

mend weiter vegetieren, wobei sie alsdann diesen igelartigen Habitus

annehmen. In ahnlicher Weise entwickeln sich auch die in Livland'*

nicht seltenen formae flagellaceae bei wechselndem Wasserstande, wie

z. B. bei Dre'panocladus orthophyllus var. proliferus, exannulatus

var. immersus, psendofluitans usw., indem die bei hoherem Wasser-

stande iiberfluteten Stengel ihre in den Blattachseln oder Astgabeln

austreibenden Flagellen bis zur Oberflache des Wassers zu verlangern

trachten und erst iiber dem Wasserspiegel die Verzweigung normaler

Formen wieder annehmen.

L a u b a c h , den 3. Februar 1910.
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Beitrage zur Laubmoosflora von Ceylon

(Bestimmungen von V. F. Brotherus.)

Von Th. Herzog, Zurich.

Auf Ceylon war schon seit mebr als einem Jahrhundcrt bryo-

logisch so ansgiebig gesammelt worden, daB sich wenig Aussicht

bot, von dort wesentlich Neues mitzubringen, 'und der letzte Rest

von Hoffnung schwand, als ich horte, daO Max Fleischer wenige

Jahre vor mir der Insel einen Besuch abgestattet und die moosreich-

sten Gebiete derselben einer eingehenden Durchforsclning unterzagen

habe. Da war sicher nichts Neues mehr zu holen ! Als ich aber mitten

drin stand in diesem Moosland der VerheiBung, da konnte ich es

doch nicht unterlassen zu sammeln, soviel ich nur vermochte, um
so mehr, als ich ohne weitere Miihe das ganze Material schon an Ort

und Stella wenigstens rob aufpraparieren und mit sehr geringen

Kosten nach Europa senden konnte. — Dann hat es allerdings

lange gedauert, bis die Sammlung verarbeitet war. Anfanglich be-

absichtigte ich namlich, die Bestimmungen selbst vcrzunehmen,

durch meine Reise nach Siidamerika aber wurde ich an der Aus-

fiihrung verhindert. Ich entschloB mich daher, Herrn Dr. V. F.

Brotherus um seine bewahrte Hilfe zu bitten. Seiner liebens-

wiirdigen BereitwiJligkeit verdanke ich nun auch die Erledigung

dieser langwierigen Arbeit und die Mogliclikeit, heute iiber die Resul-

tate zu referieren, wofiir Herrn Brotherus der verbindlichste

Dank ausgesprochen sei.

Es scheint mir von Wert, hier auBer einer niichternen Auf-

zahlung der mitgebrachten Arten und der Beschreibung der Novitaten

auch etwas auf die Formationen einzugehen, zu welchen sich diese

Arten zusammenfiigen. Denn man darf gewiB von eigenen Forma-
tionen sprechen, von Moosverbanden, die auch dem Nicht-Bryologen

auffallen und besondcrs in den hochsten Waldgebieten eine solche

Machtigkcit erreichen, daB sie neben den phanerogamischcn For-

mationen physiognomisch fast gleichwertig hervortretcn, Gerade

diese Steigerung der Formenfiille von der Ebene bis ins hochste Ge-

birge ist es, die zur Unterscheidung von Stufen formJich auffordert.
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Dieselben sind aber nicht nur durch groBere oder geringere Dichtig-

keit der Moosvegetation unterschieden, sondem auch spezifisch so

scharf ausgedriickt, daB es sich wohl verlohnt, das Bild in den ver-

schiedenen Hohengiirteln und einzelnen topographisch sowie klima-

tisch umgrenzten Gebieten kurz zu skizzieren. Wenn einer, der die

tropische Mooswelt nicht kennt, selbst eine vollstandige Sammlung

aus einem solchen Land diirchsieht, so vermag er sich doch wohl

nicht die lichtige plastische Vorstellung von dem Gesamtbild der

Vegetation zu machen, und namenthch fehlt es meist an der Moghch-

keit, die Moosformationen in die Landschaft, welche ihnen doch stets

als Rahmen dient, einzufiigen. Gerade das mochte ich hier versuchen,

ohne aber dabei auf die phanerogamische Flora speziell einzutreten,

also lediglich in dem Gedanken, der Vorstellung einige Anhalts-

punkte zu bieten.

Wie in alien Landem der Tropen, so ist auch auf Ceylon die

Ebene auBerordenthch arm an Moosen. Von Moosformationen kann

schon gar nicht die Rede sein, da die wenigen Arten, welche man hier

und dort trifft, so unansehnhch und sparlich iiber das Gebiet zer-

streut sind, daB man sie zu finden sich formlich Miihe geben muB.

Am ehesten noch bietet das Wurzelwerk der Kokospalmen Aussicht

auf Erfolg, und hier habe ich auch vereinzelt Leucophanes glau-

cescens und eine bis jetzt unbestimmte Calymperes art auf-

gefunden; sonst aber konnen wir stundenlang durch die Kokos- und

Brotfruchthaine der Kiiste wandem, ohne auch nur die Spur von

einem Moos zu entdecken.

Die Verhaltnisse iindern sich jedoch sofort, wenn wir nur in die

niedere Hiigelregion kommen. Physiognomisch zwar treten die

Moose auch hier noch in keiner Weise hervor, dagegen zeichnen sie

sich durch Artenflille und eine ganze Anzahl interessanter Reprasen-

tanten aus. Unansehnhch sind sie noch fast alle. Am haufigsten

sind Calymperaceen und Leucobryaceen, und zwar

meist ausgesprochen ceylonische Formen oder solche, welche eine

innige Verbindung der Moosflora Ceylons mit Hinterindien und dem
malayisch-papuasischen Inselgebiet anzeigen.

Ich habe diese Region an 2 Stellen kennen gelernt, einmal in

der Umgegend von Kandy und Peradeniya, wo schon sehr vie! ge-

sammelt worden ist, und dann im Siiden der Insel, im Hinterland

von Point de Galle, im Hiigelland von Hiniduma mit seinen hoch-

stammigen imposanten Urwaldern. Dort hatte zwar ein Mr. Wight
wenige Jahre vorhcr gesammelt, doch gelang es mir immerhin als

Ausbeute von 3 Tagen unter ca. 50 Arten 6 neue Spezies mitzu-

bringen und einige sehr interessante Arten, die friiher noch nicht
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auf Ceylon und nur in Hinterindien und dem malayischen Archipel

gefunden worden waren. Zn den letzteren gehoren: Arthrocormus

Schimperi, Syr'rhopodon involuttis, S. repens, Calyrnperes recurvi-

foliumy Callicostella papillata und C, prahahtiana. Ein groBer Teil

des Restes sind Endemismen Ceylons, so Syrrhopodon caespitosus,

S. strictus, Calyrnperes Nietneri, G. Thicaitesii, C. Mittenii, Leuco-

loma amoene-virens, Leucohryum Wightii, Exodictyon radula, Pogo-

natum marginatum, Himantodadium rugulosum, Symphysodon-

tella involuta, Trichosteleuin ramulinum, Semntophyllum aspert-

folium und die nachfolgend neu beschriebenen Arten: Leucoloma

Herzogii, Syrrhopodon Herzogii, PinTUitella submucronata, Cteiii-

dium ohscurirete, Taxithelium planissimum und Bhaphidostegium

scahrmsculum. Es ist also eine hochst charakteristisch gefarbte

Gesellschaft. Physiognomisch treten die Moose allerdings, wie schon

erwahnt, nicht sehr hervor; dem geiibten Auge des Bryologen aber

erschlieBen sich doch auf Schritt und Tritt, besonders an der Rinde

der Baunae, die entziickendsten Miniaturgartchen. So erinnere ich

mich besonders des weichen Pelzbesatzes von Syrrhopodon caespi-

tosus, durchsetzt von den porzellanweiBen Sternchen des Exodictyon

Radula, an die schwellenden, tiefgriinen Kissen des Calyrnperes

recurvifoUum in schattigen Felsnischen und die federdiinnen Wedel-

chen der Pinnatella submucronata, welche die Baumi'inde schmiickten.

Nicht ein einziges von diesen Moosen habe ich um Kandy wieder-

gefunden. So groB ist auf die geringe Entfernung der Wechsel des

Fiorencharakters. Die Landblutegel plagen uns hier zwar ebenso,

und der Urwald voll Baumvviirgern und klimmenden Rotangpalnien

ist mancherorts ebenso schon und iippig; nur hat man den Eindruck,

als ob wenig ganz unverandertes jungfrauliches Waldland vorhanden

sei. Es sind Gebiete, die schon seit vielen Jahrhunderten der Boden-

kultur unterworfen sind, wo urspriingliche, vom Menschen un-

beeinfluBte Vegetation nur in seltenen Ausnahmen getroffen wird.

Dafiir spricht schon die weite Verbreitung einer Unmenge ein-

geschleppter Pflanzen. Die haufigsten und durch Bliitenpracht

auffallendsten Straucher sind Kinder einer fremden Flora. Und dem
entspiicht auch die Mooswelt, ganz abgesehen davon, daB die Bryo-

phyten nur sparlich vertreten sind. Auf Baumasten trifft man hier

und da groBe Rasen von Erythrodontium julaceum, einem im ganzen

indisch-malayischen Monsungebiet sehr gewohnlichen Moos, in der

auBeren Erscheinung am ehesten Pierogoniu?n gracile vergJeichbar;

daneben seltener Campylodontium flavescens, ein Moos von ziemlich

gleicher Verbreitung, und einige sterile Calyrnperes arten. Das

Vorkommen von Hyophila cylindrica,Pogonatum aloides und Garckea
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phascoides an den Wegrandern ist ein weiterer Beweis von Charakter-

losigkeit, den auch die mit ihnen vergesellschafteten Arten Bryum

nitens, Tremaiodon ceylonensis , Philonotis Turneriana und Ph. se-

cunda nicht abzuschwachen vermogen. Alehr ceylonisches Blut

verraten Ekaphidostegium tristiculum, Meiothecium microcarpum,

Solmsiella ceylanica und Thuidium trachypodium, die im Dschungel

bei Peradeniya angetroffen werden. In ihrer Gesellschaft fand ich

Trichosteleum hamatum, ein hinterindisch-malayisches Moos, das

iibrigens in einer auffallend kraftigen Form auch im Suden der

Insel, im Wald des Hinidumastockes vorkommt. Fissidens Giesen-

hagenii war schon fruher im Mahawelli-Ganga gesammelt worden,

wahrend F, Zippeliamcs eine Bereicherung der ceylonischen Flora

durch ein malajdsches Element bedeutet,

Verlassen wir nun dieses wenig ergiebige Gebiet und steigen ins

Hochgebirge hinauf! Hier muB dem Bryologen das Herz aufgehen.

Ein erster Tag in solchem Wald bringt Eindriicke, denen der Neu-

Hng fast erliegt. Im Dschungel des Pidurutalagala, der Horton

Plains, des Adamspeak feiert die Mooswelt ihre hochsten Triumphe.

Auch die kuhnste Phantasie malt sich nicht die verschwenderische

Fiille und den Gestaltenreichtum der Moose, die hier in tiefen Kissen

und Polstem Baume und Felsen iiberkleiden und in wehenden

Schleiem, Guirlanden und zottigen Barten von alien Asten herab-

hangen und das Waldesinnere zu einem einzigen in alien Farben

schimmemden Filigrangebilde von beriickender Zartheit und Anmut

verweben. Man wird nicht satt, die zartgriinen, an den alteren

Stengelteilen bis ins tiefste Schwarz gehenden Schleier von Papillaria

semitorta, die violettschwarz griin und goldenen Zoddelquasten

des MeteoriumMiquelianum und die feurig orangegelben und braunen

Gehange des Ghrysodadium retrorsum zu bewundern. Dann wieder

bleibt das Auge an den hellgriinen Barten der Meteoriopsis reclinata

hangen oder an dem Besatz kostbar goldbraunlicher Facherwedel

des Homaliodendron flabellatum, die einem Teppich gleich in sanften

Wellen iiber die Stamme der Baumriesen herabwallen, oft dicht

bedeckt mit dem zieilichen Sporenkapseln. Dann die seideschim-

memden Barbellen, Aerobryidium und andcre N e c k e -

race en. Voran die machtige, im feurigen Orangerot strahlende

Pterohryopsis aurantia, das kostbarste Geschmeide des ceylonischen

Gebirgswaldes. Nur in den feuchten Gebirgswaldern der Tropen-

zone findet man unter der Einwirkung hoher Temperaturen und

eines an chemisch wirksamen Strahlen reichen Lichtes diese Ab-

stufung aller Farben. besonders jenen eigcnartigen Gold- und Kupfer-

glanz, wie er so viele der Moose hier auszeichnet. Die schonste Farbung
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traf ich bei einem neuen Clastobryura, das in kleinen, wie

aus Seidenfaden gestickten Uberziigen diinne Aste bekleidete und

ganz im goldig-kupfrigen Glanze schimmerte. Auch Symphyodon
Perrottetii bietet einen auBerst farbigen Anblick, indem die innersten

Stengel der sonst hellgelb und griin gefarbten Rasen im intensivsten

Orangegelb strahlen. Andere Arten, besonders Hookeriopsis utica-

ynundiana und Isopterygium disUchaceum tauchen ihre Stengel

ins satteste Carmoisin, aus dem nur die jiingsten Teile in zartem

Griin hervorleuchten. Die Skala der Farben ist geradezu unerschopf-

lich und um so auffallender, als im Waldesdickicht von den Phanero-

gamen nahezu gar keine Farben geliefert werden. Nur wenn der

Strohilanthus sexennis bliiht, gesellt sich zu den bunten Farben der

Moose noch das zarte Violett seiner StrauBe. Die feuerroten Bliiten-

buketts des Rhododendron arhoreum erblickt man leider nur am
Rande des Waldes, wo sie mit dem dunklen Laub der Baume und

dem leuchtenden Griin schlanker klimmender Bambuse eine ent-

ziickende landschaftliche Wirkung hervorbringen. An diesen Rho-

dodendronbaumen sind besonders Orthotrichaceen in Hiille

und FiilJe zu finden. Macromitrium fascicnlare und Zygodon tetra-

gonostomus sind ganz gemein. Sehr auffallend und nicht gerade selten

ist Macromitrium torulosum, das in seinem Wuchs mit lang herab-

hangenden Hauptachsen und kurzen Seitenastchen die Meteorieen
tauschend nachahmt. Hier treffen wir auch haufig als kleine Flocken

den diinnsten Astchen anklebend DisticJiophyllum mucronatuyn,

eine zieiliche, stets reich fruchtende Hookeriacee.
Ein anderes Macromitrium, M. ceylanicum, ist dagegen aus-

+

schlieBlich im Schatten des Waldes zu finden, und bekleidet hier in

quadratfuBgroBen und noch ausgedehnteren tiefen Rasen, die ganz

mit Sporogonen bedeckt sind, alle dicken Aste der Baume. Mit

ihm konkurrieren nur noch Dicranoloma leucophyUum var. Kurzii

und Braunfelsia scariosa, die ebenfalls in enormen, stets fertilen

Rasen und Kissen, von zahHosen Jungermannieen, besonders einer

tiefroten J amesoniella- Art durchsetzt, Stamme und Aste

liickenlos umhiillen. In die gleiche Gesellschaft gehoren noch Sema-
tophyllum Nietnerianum und S. punctuUferum, die ebenfalls zu-

weilen groBere Rasen zusammensetzen. Am Boden breiten sich

ausgedehnte Decken von Thuidium cymbifolium und Trachypua

hicolor var. Ms'pidus, wahrend die braunrotliche Trachypodopsis

crispatula den Grund der Baumstamme und feuchte Felsblocke

vorzieht, um hier ihre riesigen Teppiche auszulegen.

Die Campylopoden sind im Hochgebirge Ceylons sehr reich

vertreten und spielen in seiner Moosflora numerisch eine bedeutende
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Rolle. Weitaus am haufigsten ist C Ooughii, eine auch auf dem
indischen Festland gewohnliche Art. C. polytrickoides, der sowohl

auf Torfboden als an trockenen Felsen vorkommt, ist eine der sehr

wenigen Arten, welche Ceylon mit Europa teilt. Dazii gehoren noch

das meist mit ihm zusammen wachsende Hedwigidium imberbe,

Qrimmia ovata, Bryum argenteum und Stereodon cupressiformis

.

Pilopogon nigrescens ist einer der ersten und haufigsten Ansiedler

an den Erdhangen der Wege und fast unfehlbar stets mit Pogonatum
micros tomum, einem auBerst stattlichen, Polytrichum ahn-

lichen Moos vergesellschaftet. Auch Pogonatum aloides ist durch

das ganze Bergland an ahnlichen Stellen weit verbreitet, meist je-

doch in einer sehr hohen, fremdartig anmutenden Form, in der

man die in Europa so schmachtige Art kaum wiederzuerkennen

vermag. Ohne weiter auf die Einzelheiten dieser enorm iippigen

Moosvegetation einzugehen, sei nur noch erwahnt, daB auBer einer

groBen ZahlEndemismen, wie das herrliche BryurnBohnhofii, Fimaria

Beccarii, Ditrichum amoenum, Eriopus lucidus, Pterohryopsis

aurantia und P. frondosa, Barbella rufifolia, Macrohymenium laeve

usw., im Hochgebirge Ceylons ziemlich viele Arten vorkommen, die

auf eine floristische Verwandtschaft mit den vorderindischen
r

Gebirgen, besonders den Nilghiri-Bergen und sogar dem Himalaya

hinweisen. Dahin darf man folgende Arten rechnen: Campylopo-

dium Ichasianum, Campylopu^ Goughii, Trichostomum longifolium,
4

Macromitrium Perrottetii, Schlotheimia Grevilleana, Tayloria suh-

gldbra, Brachymenium Walkeri, Anomobryum nitidum, Bryum
ramosum, B. pseudo-alpinum, Bartramia subpellucida, Forsstroemia

indica, Pterobryopsis flexipes, Papillaria cuspidifera, Aerobryidium

filamentosum , Diaphanodon blandus, Trachypodopsis auriculata,

Thamnium subseriatum, Symphyodon erraticvs und Ctenidium

lychnites,

Aus einer Zusammenfassung des Gesagten ergibt sich zunachst

ein stark ausgepragter Endemismus der Inseh
Derselbe driickt sich jedoch nur in endemischen Arten groBerer,

meist indisch-malayischer, z. T. sogar circumaquatorial verbreiteter

Gattungen aus, wahrend nicht eine einzige endemische Gattung

zu verzeichnen ist. Femer zeigen sich, besonders in den feucht-heiBen

Tiefenlagen, sehr auffallende Beziehungen zu Hinterindien und dem
malayischen Archipel — viel mehr als zum vorderindischen Fest-

land — und schheBlich im Gebirge ein Einschlag vorderindischer

Typen, speziell eine Verbindung mit den Nilghiris und — hier und da

ohne deren Vermittlung — direkt mit dem Himalaya, und zwar

dessen tropisch-feuchtem Waldgiirtel. Die alpine Zone jenes Hoch-
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gebirges laBt dagegen viel nordisch-alpine Elemente erkennen,

welche in keinem Fall nach Ceylon hiniihergreifen. —
Obwohl ein Teil meiner Ausbeute noch nicht bestimmt ist

sterile Campylopoden und Macromitrien leisten zahen

Widerstand —, so mag hier doch ziim SchluB ein Fundc rtskatalog

der bisher bestimmten Arten am Platze sein.

Dicranaceae.

Trematodon ceylonensis C. M.

In einem StraBengraben bei Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan. 06;

am Wegrand beim Stausee von Kandy, ca. 550 m, Jan. 06.

Garckea phascoides C. M.

An Felsen beim Stausee von Kandy, ca. 550 m, Jan. 06.

Ditrichum amoenum (Thw. et Mitt.).

Am Rande der Torfgraben bei Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan.

06; am Wegrand zwischen Ambewella und Pattipola auf Torfboden,

ca. 1900 m, Febr. 06.

Dicranella pomiformis (Griff).

An Felsen beim Stausee von Kandy, ca. 550 m, Jan. 06.

Campylopodium Ichasianum (Griff).

An schattigen Erdboschungen im Versuchsgarten von Hak-
gala, ca. 1600 m, Febr. 06.

Braunjelsia scariosa (Wils.) Par.

Haufig auf den Asten der Baume im feuchten Gebirgswald:

am Pidurutalagala von 2000—2500 m, Jan. 06; in der Nanu Oya-

Schlucht bei Nuwara Eliya, ca. 1600 m, Jan. 06; auf den Horton

Plains und am Kirigalpota von 2000—2300 m, Febr. 06; fast immer
reichlich mit Sporogonen bedeckt.

Leucoloma amoene-virens Mitt.

Auf Felsblocken in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya,

ca. 1600 m, Jan. 06; an einem kleinen Wasserlauf im Urwald des

Haycock-Hill (Hiniduma), ca. 300 m, Febr. 06; in einer Bachschlucht

zwischen Udegama und Kottowe, ca. 200 m, Febr. 06.

Leucoloma nitens (Thw. et Mitt.).

Auf Felsblocken in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya,

ca. 1600 m, Jan. 06; an Felsblocken in der Nahe des WasserfaUs

bei Nuwara EUya, ca. 2000 m, Jan. 06; an Baumstammen im Urwald

des Kirigalpota, ca. 2200 m, Febr. 06.

Leucoloma (Syncratodictyon) Herzogii Broth, n. sp.

Dioicum; gracile, caespitosum, caespitibus densiusculis^

moUibus, laete viridibus, opacis, c a u 1 i s v i x ultra 5 mm altus,

erectus vd adscendens, basi fusco-radiculosus, dense foliosus, simplex;
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folia flexuoso-subsecunda, can aliculato-con cava, e basi ovali

lanceolato-subulata, obtusiuscula vel hyalino-mucronata, c. 3 mm
longa, marginibus erectis, integris, limbo angustissimo, hyalino,

supeme evanido, nervo angusto, infra summum apicem folii evanido,

dorso laevi, cellulis minutis, quadratis, verrucosis, pellucidis, basi-

laribus anguste rectangularibus, laevibus, alaribus laxis, numerosis,

fusco-aureis vel hyaliris. Caetera ignota.

Auf faulendem Holz zwischen Udegama und Kuttowe, ca. 200 m.

Species L. W a 1 k e r i Broth, affinis, sed foliis subsecundis,

integris, distinctius et altius limbatis dignoscenda.

Dicranoloma leucaphyllum (Hpe.) var. Kurzii Fleisch (= Z>.

brevisetum D. M.).

Auf Baumasten im feuchten GebirgswaJd sehr haufig und riesige,

reich fruchtende Kissen bildend: In der Nanu Oya-Schlucht bei

Nuwara Eliya, ca. 1600 m; am RambottapaB, ca. 2000 m; am Pi-

durutalagala, ca. 2000—2450 m; am Hakgala, 1700—2100 m; auf

den Horton Plains von 2000—2400 m.

Campylopics Goughii Mitt.

Haufig in den feuchten Bergwaldem, z. B. auf faulem Holz

und an erdbedeckten Felsen am Pidurutalagala, ca. 2000—2400 m;

am Grund der Baumstamme auf dem Kirigalpota, 2300 m; an

morschen Baumstriinken im Urwald der Horton Plains, ca. 2100 m.

Cam/pylojms polytrichoides de Not.

An Felsen neben dem Weg von Nuwara Eliya auf den Piduru-

talagala, ca. 2000 m, Jan. 06; an den GipfeJfelsen des Kirigalpota,

ca, 2480 m, c. fr., Febr. 06; auf Torfboden zwischen Ambewella

und Pattipola, ca. 2000 m, Febr. 06.

Campt/Ioptts reduncus (R. H.).

Auf Erde und morschem Holz im Urwald des Pidurutalagala,

ca. 2100 m, Jan. 06.

Camrpylcypus recurvus (Mitt.).

An feuchten Felsplatten in der Nanu Oya-Schlucht, ca. 1600 m;

auf einer Sumpfwiese am Pidurutalagala im Quarzsand, ca. 2300 m;

auf einem Urwaldbaum des Pidurutalagala, ca. 2300 m; Jan. 06;

in der ,,Patena" der Horton Plains, ca. 2100 m, Febr. 06.

Campylapus suhulijolius Thw. M.

Im Urwald beim RambottapaB bei Nuwara Eliya, ca. 2000 m,

Jan. 06.

Campylojms [TrickophyHi) Herzogii Broth, n. sp.

Dioicus; sat gracilis, caespitosus, caespitibus densis, rigidis,

lutescentibus, nitidis; c a u 1 i s usque ad 4 cm altus, fertihs brevior,

erectus, strictus, interne fusco-tomentosus, dense et aequaliter
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foliosus, simplex; folia sicca suberecta, humida erecto-patentia,

canaliculato-concava, e basi oblonga lanceolato-subulata, brevissime

pilifera vel mutica, usque ad 6 mm longa, marginibus supeme conni-

ventibus, summo apice serrulata, nervo basi dimidiam partem

folii occupante, dorso humiliter lamellato, cellulis ventralibus laxis,

inanibus instructo, cellulis laminalibus rhombeis vel rhomboideis,

basilaribus internis rectangularibus, ad marginem angustissimis,

limbum pluriseriatum, hyalinum efformantibus, alaribus numerosis,

laxis, teneris, fusco-aureis vel hyalinis ; s e t a solitaria, tenninalis,

1,5 cm alta, supeme flexuoso-arcuata, lutea; theca suberecta; valde

asymmetrica, ovalis, strumosa, sicca deoperculata curvatula, striata,

fuscidula; operculum e basi conica rostratum. Calyptra ignota.

An Felsen beim RambottapaB ca. 2000 m, und an sonnigen

Felsen des Adamspeak, ca. 2000 m.

Pilopogon nigrescens (Mitt.).

Im Bergland sehr haufig und formenreich. Z, B. an Felsplatten

in der Nanu Oya-Schlucht, ca. 1600 m, ster. ; an der StraBe langs

des Sees von Nuwara Eliya, ca. 1800 m, ster.; an den Erdboschungen

neben der Bahnlinie bei Ohiya, ca. 1800 m, Febr. 06, reichlichst

mit reifen und iiberreifen Sporogonen.

Dicranodontium uncinatum (Harv.).

An Felsen in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya, ca.

1600 m, Jan. 06 — ster.

r

Leucobryaceae.

Leucobrytcm Boioringii Mitt.

In einer Felshohle der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya,

ca. IGOO m, Jan. 06; in Felskliiften der Schlucht beim Worldsend

(Horton Plains), ca. 2100 m, Febr. 06.

Leucohryum javense (Brid.).

Auf einem dicken Baumast in der Nanu Oya-Schlucht, ca,

1600 m, an Baumstammen im Urwald des Haycock-Hill (Hiniduma),

ca. 300 m, Febr. 06.

Leucohryum Wightii Mitt.

Auf Felsplatten im gelockerten Waid am Gipfel des Haycock-

Hill (Hiniduma), ca. 500 m, Febr. 06.

Leucophanes octoblepharoides Brid.

Am Wurzelwerk eines Baumes zwischen Udegama und Hiniduma,

ca. 180 m, Febr. 06.

Leucophanes glaucescens C. M.

Am Wurzelwerk der Kokospalmen bei Mount Lavinia, siidl.

von Colombo, ca. 5 m, Febr. 06.



124 Th. Herzog.

Arthrocormus Schimperi Doz. et Mlkb.

An faulendem Holz zwischen Udegama und Kottowe, ca. 200 xn,

Febr. 06.

Exodictyon Radula (Thw. et AI.) Card.

An Urwaldbaumen des Haycock-Hill (Hinidunia), ca. 300 m,

Febr. 06.

Fissidentaceae.

Fissidens anomalus Mont.

An einena Urw'aldbaum beim RambottapaB, ca. 2000 m,

Jan. 06, c. fr.!

Fissidens Giesenhagenii Broth.

An Felsen im Mahawelli-Ganga bei Kandy, ca. 500 rn, Jan. 06.

Fissidens Zippelianus Dz. et Mlkb.

An feuchten Felsen beim Stausee von Kandy, ca. 550 m, Jan. 06;

auf nassen Steinen in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya,

ca. 1600 m, Jan. 06.

Fissidens nohilis Griff.

An feuchten Felsen in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara

Ehya, ca. 1600 m; an Felsen neben einem kleinen Wasserlauf im Ur-

wald des Haycock-Hill (Hiniduma), ca. 300 m, Febr. 06; im Ur-

wald der Horton Plains, ca. 2100 m, Febr. 06,

Fissidens Mittenii Par.

An einem kleinen Wasserlauf im Urwald des Haycock-Hill

(Hiniduma), ca. 300 m, Febr. 06.

Fissidens {Semilimbidium) speluncae Broth, n. sp.

Gracilis, caespitosus, caespitibus laxis, viridissimis, opacis;

caulis suberectus, usque ad 1 cm altus, cum foliis c. 1,5 mm
latus, basi fusco-radiculosus, dense foliosus, plerumque plus minusve

ramosus ; folia multijuga, erecto-patentia, inferiora remota, minuta,

dein multo majora, conferta, lanceolata, anguste acuminata, lamina

vera ultra medium folii producta, ubique limbata, limbo latissimo,

lutescente, lamina dorsali ad vel plus minusve longe ultra basin

folii enata e basi angustata sensim latiore, integerrima, nervo crassius-

culo, flexuosulo, lutescente, continuo vel breviter excedente, cellulis

minutissimis, dense papillosis; seta terminalis, e basi genuflexa

erecta, apice arcuatula, c.3 mm alta, tenuissima, lutescens, iaevissima;

t h e c a minuta, regularis, ovalis. Caetera ignota.

In einer Felsenhohle der Nanu Oya-Schlucht ca. 1600 m.

Species pulcherrima, F, pennatulo Thwait. et Mitt, affinis,

sed foliis anguste acuminatis laminaque vera latissime limbata

facillime jam dignoscenda.
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Calymperaceae.

Syrrhopodon caespitosus Thw. M.
An Urwaldbaumen des Haycock-Hill (Hinidiima), ca. 300—500 m,

Febr. 06, c. fr.!

Syrrhopodon croceus Mitt.

Auf faulendem Holz im Wald zwischen Udegama und Kottowe,
ca. 200 m, Febr. 06,

Syrrhopodon fasciculatus Hook et Grev.

An einexn Baum im Urwald des Haycock-Hill (Hini(Juma),

ca. 300 m, Febr. 06, c. fr.!

Syrrhopodon involutus Schwgr.

An einem Rindenloch einer Arecapalme zwischen Udegama
und Kottowe, ca. 200 m, Febr. 06, c. fr.!

Syrrhopodon repens Harv.

An Urwaldbaumen des Haycock-Hill (Hiniduma), ca. 300 m,
Febr. 06.

Syrrhopodon strictus Thw. M.
Auf faulendem Holz im Wald zwischen Udegama und Kottowe,

ca. 200 m, Febr. 06.

Syrrhopodon tristichus Nees.

Auf faulem Holz im Unv^ald des Adamspeak, ca. 1600 m, Febr. 06.

Syrrhopodon [Eusyrrhopodon, Cavifolii) Herzogii Broth, n. sp.

D i o i c u s; robustiusculus, caespitosus, caespitibus densius-

culis, pallide viridibus, opacis; c a u 1 i s usque ad 4 cm altus, erectus,

flexuosulus, plus minusve rubro-tomentosus, dense fohosus, simplex
vel^dichotome ramosus; folia erecto-patentia, sicca flexuosula,

humida strictiuscula, e basi oblonga, Integra vel superne parce serru-

lata sensim elongate et anguste linearia, acutiuscula vel obtusa,
usque ad 5 mm longa, lamina integra, apice tantum grosse serrata,

limbata, limbo angusto, hyalino, infra apicem folii evanido, nervo
sat tenui, infra summum apicem folii evanido, in parte laminali

dense spiculoso, cellulis minutis, incrassatis, lumine subrotundo,
grosse verrucosis, laminahbus laxis, teneris, inanibus, breviter rec-

tangularibus, utrinque 7—8 seriatis. Caetera ignota.

Auf faulem Holz im Urw^ald zwischen Udegama und Kottowe,
ca. 200 m, und im Urwald des Haycock-HiJl, ca. 300 m.

Species S. spiculoso Hook, et Grev. affinis, sed statura multo
robustiore, caule elato nee non foliis basi parce serrulatis vel integris

dignoscenda.

Syrrhopodon [Orthotheca) affinis Broth, n. sp.

D i o i c u s; robustiusculus, caespitosus, caespitibus densius-

culis, rigidis, viridibus, interne fuscescentibus, opacis; c a u I i s
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usque ad 3 cm altus, erectus vel adscendens, plus minusve dense

fusco-radiculosus, dense foliosus, dichotome ramosus; folia sicca

laxe adpressa, flexuosula, humida erecto-patentia, e basi oblonga,

supeme ciliato-serrata sensim linearia, obtusa, 4—5 mm longa,

lamellata, lamellis grosse geminatim serratis, nervo crasso, infra

summum apicem folii evanido, dorso dense spinuloso-scabro, cellulis

minutis, incrassatis, quadratis, papillosis, cancellinae utrinque c

.

12seriatis, laxe quadratis, teniolae marginalis 4—Sseriatis. Caetera

ignota.

Auf faulemHolz imUrwald der Horton Plains, ca. 2100 m, und

im Urwald bei Pattipola, ca. 2000 m.

Species S. Gardneri (Hook.) Schwaegr. valde affinis, sed statura

multo robustiore oculo nudo jam dignoscenda.

Calymperes Mittenii Besch.

An einem freistehenden Baum auf dem rechten Ufer des Gin-

dura Ganga bei Hiniduma, ca. 200 m, Febr. 06.

Calymperes Nietneri C. Miill.

Haufig an Felsen neben einem kleinen Wasserlauf im Urwald

des Haycock-Hill (Hiniduma), ca. 300 m, Febr. 06 — c. fr. !; in einer

Bachschlucht zwischen Udegama und Kottowe, ca. 200 m; in der

Schlucht unterhaJb Hakgala an Felsen, ca. 1400 m, Febr. 06 — ster.
+

Calymperes recurvifoUum Wils.

An feuchten Felsen im Urwald des Haycock-Hill (Hiniduma),

ca. 300 m, Febr. 06.
4

Calym^peres ThwaitesU Besch.

Auf faulendem Holz im Urwald des Haycock-Hill (Hiniduma),

ca. 300 m, Febr. 06.

Pottiaceae.

Hymenostomum. edentulum (Mitt.).

An Wegen bei Kandy, ca. 550 m, Jan. 06.

Weisia jlavipes Hook, et Wils.

Auf Erde neben der StraBe am See von Nuwara Eliya, ca.

1800 m, Jan. 06; an Wegrandern im Versuchsgarten von Hakgala,

ca. 1550 m, Febr. 06.

Trichostomum cylindricum C. M.

An Steinen im Bach der Nanu Oya- Schlucht, ca. 1600 m,

Jan. 06; — eigenartig starre, dichtrasige, dunkelgriine Form! An
Steinen im Gipfelwald des Pidurutalagala, ca. 2500 m, Jan. 06

c. fr.!; im Urwald des Hakerala. ca. 1900 m. Febr. 06 — c. ft.!
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Trichostomum longifolium (Griff).

An Felsen im Urwald beim RambottapaB, ca. 2000 m, Jan. 06;

an Erdhangen ini Versuchsgarten von Hakgala, ca. 1600 m, Febr, 06
— c. fr.!

Trichostomum duriusculum (Mitt.).

An Felsen beim Wasserfall von Nuwara Eliya, ca. 2000 m,
Jan. 06 — star.; Schlucht unter Hakgala, ca. 1400 m, Febr. 06.

Hyophila cylindrica (Hook.).

An der StraBe bei Kandy, ca. 500 m, Jan. 06 — c. fr. ! an der

Umfassungsmauer des Tempelhofs auf dem Adamspeak, ca. 2270 m,
Febr. 06 — ster.

Hyophila involuta (Hook.).

An sumpfig-sandigen Stellen neben dem Weg auf den Piduru-

talagala, ca. 2200 m, Jan. 06.

Tortula javanica (Dz. et M.) (Barbula).

Auf Erde neben demWeg bei Pattipola, ca. 1 900 m, Febr. 06— c. fr.

!

Grimmiaceae.

Grimmia ovata Web. et Mohr.

An den Gipfelfelsen des Kirigalpota, ca. 2480 m, Febr. 06.

Ehacomitrium javanicum Dz. et Mlkb.

An den sonnigen Gipfelfelsen des Kirigalpota, ca. 2480 m, und
des Pidurulatagala, ca. 2530 m.

var. muticiim Broth.

An den Gipfelfelsen des Kirigalpota, ca. 2450 m; an Felsblocken

unter dem Wasserfall bei Nuwara Eliya, ca. 2000 m, Jan. 06;

immer steril.

var. molle Broth, n. var.

MoUe; folia baud subsecunda, longius piliferu.

An den Gipfelfelsen des Pidurutalagala, ca. 2530 m.

Orthotrichaceae.

Anoectangium euchloron (Schwgr.) Mitt.

An Wegrandern im Versuchsgarten von Hakgala, ca. 1600 m,
ster.; am Weg von Hakgala zum Parawella-Wasserfall, ca. 1300 m,

Febr. 06 — c. fr.

!

Zygodon humilis Thw. M,

An Baumen im Urwald des Hakgala, ca. 1900 m, Febr. 06— c. fr.

!

Zygodon intermedins Br. eur.

Auf Baumen im Urwald des Pidurutalagala, ca. 2300 m, Jan. 06

ster.; an einem Baum im Wald xmter dem Wasserfall bei Nuwara
Eliya, ca. 1900 m, Jan. 06 — c. fr.!
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Zygodon tetragonostomus A. Br.

Haufig im Gebirge an Asten freistehender Baume oder am

Waldrand, stets mit Sporogonen bedeckt, besonders schon am Ufer

des Sees von Nuwara Eliya, ca. 1800 m, beim RambottapaB, ca.

2000 m, und auf Rhododendronbaumen der Horton Plains, ca. 2100

bis 2200 m.

Aulacomitrium calycinum (Mitt.).

Auf Baumasten im Urwald zwischen Horton Plains-Resthouse

und Kirigalpota, ca. 2100 m, Febr. 06.

Macromitriurti ceylanicum (Mitt.).

In groBen, reich fruchtenden Polstern und Kissen die Aste der

Urwaldbaume in der oberen Gebirgsregion bedeckend; z. B. am
Pidurutalagala von 2300—2500 m, am Hakgala, 1800—2100 m;

am RambottapaB, ca. 2000 m, auf den Horton Plains und am Kirigal-

pota, 2000—2400 m.

Macromitrium fasciculare (Mitt.).

An freistehenden Rhododendronbaumen um den See von Nuwara

Eliya, ca. 1800 m, und auf den Horton Plains, ca. 2100 m; stets reich-

lichst fruchtend.

Macromitrium hisfidulum Thw. M.

Auf gefallenen Stammen im Urwald des Hakgala, ca. 1800 m,

c. fr. ; an Urwaldbaumen beim Worldsend (Horton Plains), ca. 2100 m,

Febr. 06 — c. fr.

!

Macrom^itrium Perrottetii C. M.

An freistehenden Rhododendronbaumen auf dem Ostufer des

Sees von Nuwara Eliya, ca. 1900 m, Jan. 06 — reichlichst mit Sporo-

gonen .

Macromitrium ramentosum Thw. M.

Auf Erde am Grund der Baumstamme in einer Schlucht bei

Hakgala, ca'. 1400 m, Febr. 06 — mit unreifen Sporogonen! an

Gestrauchasten unter dem Gipfel des Adamspeak, ca . 2100 m

,

Febr. 06, mit reifen Sporogonen.

Macromitriu^n torulosum Thw. M.

An freistehenden Rhododendronbaumen der Horton Plains,

ca. 2100 m, ster. — ; an Asten niederer Baume iiber der Waldgrenze

am Adamspeak, ca. 2100 m, Febr. 06 — c. fr.! — Hochst eigen-

artig durch die lang herabhangenden Sprosse mit den kurzen, fast

quastenformigen Seitentrieben 1

Schlotheimia Grevillea)ia Mitt.

rwaldb

unter
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Splachnaceae.

Tayloria suhglabra (Griff).

Auf Baumasten beim See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan. 06;

auf Urwaldbaiimen bei Pattipola, ca. 2000 ra, Febr. 06, reichlichst c. fr.

!

Funariaceae.
r

Funaria Beccarii (Hpe.) (Entosthodon).

Auf sandigem Torfboden beim See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m;
am Wegrand (torfiger Boden) bei Pattipola, ca. 2000 m.

Funaria {Entosthodon) subplanifolia Broth, n. sp.

A u t o i c a; gracilis, caespitosa vel aliis muscis immixta, Jute-

scenti-fuscescens, vernicosa; c a u I i s erectus, usque ad 8 mm longus,

basi parce radiculosus, basi remote, apice dense foliosus, simplex

vel furcatus; folia difficillime emollita, suberecta vel erecto-

patentia, subcarinato-concava, inferiora minuta, comalia multc

majora, e basi late spathulata ovalia, breviter acuminata, pilifera, .

limbata, marginibus erectis, integris, nervo tenui, rufescente, infra

summum apicem folii evanido, cellulis laxe oblongo-hexagonis, ad

marginem folii elongatis, angustis, limbum lutescentem, 1—2 seriatura

efformantibus; seta c. 8 mm alta, flexuosula, rubra, laevissima;

t h e c a erecta, ovaJis, collo sporangio subaequante, fusca; p e r i s t o -

m i u m o. Caetera ignota.

Auf faulem Hclz im Urwald des Adamspeak, ca. 1600 m.
Species F. planifoliae (Mitt.) Broth, valde affinis, sed foUis e

basi spathulata ovalibus, piliferis dignoscenda.

Bryaceae.

Orthodontium infractum Dz. et MJkb.

Auf torfiger Erde am Wegrand zwischen Ambewella und Patti-

pola, ca. 1900 m, Febr. 06.

Brachymenium exile (Dz. et Mlkb.).

An einer wasseriiberronnenen Mauer bei Ohiva, ca. 1800 m:
auf sandiger feuchter Erde an der Bahnlinie zwischen Nanu Oya-
Schlucht und Nuwara Eliya, ca. 1600 m; in Graben am See von
Nuwara Eliya, ca. 1800 m; an den Gipfelfelsen des Kirigalpota,

ca. 2450 m.

Brachymenium leptostomoides Sch.

An faulem Holz im Urvvald des Hakgalaberges, ca. 2000 m,
Febr. 06 — ster.

Brachymenium nepalense Hook.

Hiiufig auf Baumasten und immer reich fruchtend, z. B. am
Ufer des Sees von Nuwara Eliya, ca. 1800 m; am RambottapaC,

Hidwigia Band /. 9
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ca. 2000 m; auf den Horton Plains, 2000—2100 m; am Kirigal-

pota, ca. 2300 m.

BracJiymenium Walkeri Broth.

Auf Erde am Wegrand unterhalb Hakgala, ca, 1300 m — ster.

;

am StraBenrand beim RambottapaB, ca. 1950 m — ster.

Anomohryum nitidunv (Mitt.).

Auf feuchter Erde in Graben beim See von Nuwara Eliya, ca.

1800 m — c. fr. !; an einer wasseriiberronnenen Mauer bei Ohiya,

ca. 1800 m — c. fr.l

Bryum coronatum Schw.

An alten Mauern des Tempelberges von Mihintale, ca. 250 m,

Febr. 06.

Bryum argentewm L.

Auf Erde neben der Bahnlinie in der Nanu Oya-Schlucht bei

Nuwara Eliya, ca. 1600 m; an Felsen des Adamspeak, ca. 2000 m.

Bryum squarripilum C. M.

An sonnigen Wegrandem unterhalb Hakgala, ca. 1300 m; an

Wegrandem auf den Horton Plains, ca. 2100 m, Febr. 06.

Bryum nitens Hook.

An knimeligen Felsen beim Stausee von Kandy, ca. 550 m,

Jan. 06 — c. fr.

!

Bryum porphyreoneuron C. M. var. giganteum Fl.

Auf Erde im Versuchsgarten von Hakgala, ca. 1600 m; auf

Erde in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya, ca. 1600 m,

Jan. 06 — c. fr.!

Bryum pseudoalpinum R. C.

Auf Steinen in einem Bach der Horton Plains groBe Polster

bildend, steril, ca. 2200 m; an erdigen Stellen der Gipfelfelsen des

Adamspeak, ca. 2000 m, Febr. 06 — c. fr.

!

Bryum ramosum (Hook.).

Auf Erde im Wald bei Hakgala, ca. 1600 m — steril; an einer

sandig-sumpfigen Stelle neben dem Weg zum Pidurutalagala, ca,

2300 m — ster.

Bryum Bohnhofii C. M.

Auf nassen Felsplatten in der Nanu Oya-Schlucht, ca. 1600 m
ster. ; an einer Felsplatte neben dem Weg zum Pidurutalagala,

ca. 2000 m — ster.; im Gras an den Felsen des Adamspeak, ca.

2100 m — ster.; an feuchten Felsplatten neben der StraBe zum
RambottapaB, ca. 2000 m
Wasserfall von Nuwara Eliya, ca. 2000 m — c. fr. ! — Immer in tiefen

colderrunen bis kuofrie s^lanzenden Rasen.

unter
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Mniaceae.

Mniuni rostrahim Schrad.

In ausgedehnten Rasen auf Baumwurzeln am See von Nuwara
Eliya, ca. 1800 m — ster. ; auf moderndem HoJz im Urwald des

Kirigalpota, ca. 2200 m — ster.

Rhizogoniaceae.

RJiizogonium spiniforme L.

Hiiufig im feuchten Gebirgswald; in ausgedehnten, meist

fertilen Rasen besonders auf faulenden Baumstammen anzutreffen;

so am Pidurutalagala, Hakgala, Horton Plains, Kirigalpota usw.

Seltener im siidlichen, niederen Bergland; hier an schattigen Felsen

des Haycock-Hill (Hiniduma), ca. 400 m — ster.

Bartramiaceae.

Bartramia suhpellucida Mitt.

An den Gipfelfelsen des Kirigalpota, ca. 2450 m— c. fr.
!

; an schat-

tigen Felsen im Urwald beim RambottapaB, ca. 2000 m, Jan. 06— c. fr.

!

Philonotis laxissima (C. M.) Br. eur.

Auf Erde in einem Graben beim See von Nuwara Eliya, ca.

1800 m, Jan. 06 — ster.

Philonotis secunda (Dz. et Mlkb.).

Am Stausee bei Kandy, ca. 550 m — ster.; an Erdhangen neben
der StraBe zum RambottapaB, ca. 2000 m — ster.

Philonotis Thwaitesii Mitt.

Auf Erde in einem Graben beim See von Nuwara Eliya, ca.

1800 m, Jan. 06 — c. fr.!

Philonotis Ttirneriana (Sch.) Mitt.

Am Stausee bei Kandy, ca. 550 m, Jan. 06 — ster.; an einer

nassen Mauer bei Ohiya, ca. 1800 m, Febr. 06 — ster.

Breutelia dicranacea (Mitt.).

In ausgedehnten tiefen Rasen im Krummholzgurtel des Adams-
peak den Boden liberziehend, ca. 2100 m, Febr. 06 — ster.

Weberaceae,

Wehera fasciculata (Mitt.).

An Steinen in einer Schlucht auf der Ostseite des Adamspeak,
ca. 1400 m, Febr. 06 — ster.

Polytrichaceae.

Pogonatum aloides (Hedw.).

An der StraBenboschung beim See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m

;

an Wegrandern auf den Horton Plains, ca. 2100 m; an Wegrandern

9*
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Formenbei Kandy, ca. 550 m. — Oft in sehr hochstengligen

unseren einheimischen durchaus unabniich sind.

Pogonatum marginatiim Mitt.

An der StraBenboschung zwischen Udegama und Kottowe

(Siidceylon), in hohen Rasen mit jungen Sporogonen, ca. 200 m,

Febr. 06.

Pogonatum T/iicrostomurn R. Br.

Aiif Erde neben der StraBe bei Nuwara EHya, ca. 1800 m, Jan. 06

in ausgedehnten, fertilen Rasen (sterile Stengel erinnem in ihrem

kraftigen Wuchs an Polytrichum commune)] an Wegrandern auf

den Horton Plains, ca. 2100 m, Febr. 06 — c. fr. ! auch sonst mehr-

fach beobachtet.

Erpodiaceae.

Solmsiella ceylonica (Thw. M.).

Auf Baumrinde bei Kandy, ca. 550 m, Jan. 06 — c. fr.

!

Hedwigiaceae.

Hedwigidium imherhe (Sm.) Br. eur.

An den sonnigen Gipfelfelsen des Kirigalpota mit Campylopus

polytrichOldes und Rhacomitrium javanicum groBe, sterile Rasen

bildend, ca. 2450 m, Febr. 06.

Cryphaeaceae.

AcrocrypJiaea concavifolia (Griff).

An einem Baum bei Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan. 06 — c. fr.l

Leucodontaceae.

Forsstroemia indica (Mont.).

An trockenen schattigen Felsblocken beim Parawella-Wasser-

fall, ca. 1500 m, Febr. 06 — c. fr.!

Ptychomniaceae.

Glyptothecium sciuroides (Hook.) f. ceylanicum Fl.

An einem gefaUenen Baumstamm im Urwald der Horton Plains,

ca. 2200 m, Febr. 06 — ster.

Myuriaceae.

Myurium rufescens (R. H.) var.?

An einem Baumast aufdem Kirigalpota, ca. 2450 m, Febr.06— c.fr.

!

Neckeraceae.

Trachyloma indicum, Mitt.

An Urwaldbaumen des Hakgala, 1700—1800 m, Febr. 06 — ster.
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Symphysodontella iyivoluta (Thw. M.).

An Urw^aldbaumen des Haycock-Hill (Hiniduma), ca. 300 m,

Febr. 06 — ster.

f. flagelUfonnis Fl.

An Baumasten in der Nahe der Waldgrenze am Adamspeak,

ca. 1950 m, Febr. 06 — ster.

Pterohryopsis aurantia C. M.

Ini Gebirge an freistehenden Baumen und am Urwaldsaum

auBerordentlich haufig imd durch die goldbraunliche Farbung auf-

fallend, aber fast immer steril. Z. B. am Rande des Urwaldes der

Horton Plains, ca. 2100 m; beim RambottapaB, ca. 2000 m; an Ur-

waldbaumen beim Worldsend (Horton Plains), ca. 2100 m; an der

Waldgrenze auf dem Hakgala, ca. 2100 m; am Pidurutalagala,

ca. 2400 m; an freistehenden Baumen beim See von Nuwara Eliya,

ca. 1800 m, Jan. 06 — c. fr.!

Pterohryopsis flexipes (Mitt.).

An Baumen beim See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan. 06

ster.

Pterohryopsis frondosa (Mitt.).

An Baumen beim See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan. 06

c. fr. ! an Urwaldbaumen bei Hakgala, ca. 1600 m, Febr. 06 •— c. fr.

!

Pterohryopsis Wightii (Mitt.).

An einem freistehenden Baum bei Hiniduma (S. Ceylon), ca.

200 m, Febr. 06 — ster.

Papillaria cuspidifera (TayL).

Im Urwald bei Hakgala, ca. 1900 m, Febr. 06 —
Papillaria juscescens (Hook.).

Eines der haufigsten Hangemoose im feuchten Gebirgswald,

meist mattgriin bis briiunlich, immer steril. Z. B. an Baumasten

zwischen Pattipola und Horton Plains, ca. 2100 m; zwischen Horton

Plains-Resthouse und Ohiya, ca. 1950 m; am RambottapaB, ca.

2000 m; am Pidurutalagala, 2200—2500 m.

Papillaria semitorta (C. M.).

Gewohnlichstes Hangemoos im Gebirgswald. Immer steril.

Die alten Stengelteile werden stets schwarz. Horton Plains, ca.

2100 m; Pattipola, 2000 m; Nanu Oya-Schlucht, ca. 1600 m; Piduru-

talagala, 2100—2500 m; Hakgala 1700—2100 m usw.

Meteorinm atratum Mitt.

An Baumasten beim See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan. 06

ster.

ster.
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Meteorium Miquelianum (C. M.).

Haufig im Gebirgswald, aber meist steril. An Baumasten iin

Urwald beim Worldsend (Horton Plains), ca. 2100 m; zwischen

Horton Plains-Resthouse und Ohiya, ca. 2000 m; an Baumasten
im Urwald des Hakgala, ca. 1900 m, Febr. 06 — c. fr.l

Aerohryopsis lanosa (Mitt.).

An Urwaldbaumen des Haycock-Hill (Hiniduma), ca. 300 m,

Febr. 06 — ster.

Aerobryidium filamentosiim (Hook.).

An einem groBen, sonnigen Felsblock in der Nahe des Wasser-

falls bei Nuwara Eliya, ca. 1900 m; an Baumasten beim See von

Nuwara Eliya, ca. 1800 m, und zwischen Horton Plains und Ohiya,

ca. 2000 m. Immer steril.

Florihundaria florihunda (Dz. et Mlkb.).

An Baumwurzeln im Urwald zwischen Pattipola und Horton
Plains, ca. 2000 m; an Baumen im Urwald beim RambottapaB,
ca. 2000 m; an feuchten Stellen in der Schlucht unterhalb Hakgala,

ca. 1300 m, Febr. 06. Immer steril.
p

Chrysocladium retrorsum (Mitt.).

Eines der haufigsten Hangemoose im Gebirgswald; immer
steril. Zuweilen auch Rasen bildend auf der Erde. Am Kirigal-

pota, ca. 2300 m; beim RambottapaB, ca. 2000 m; hier auch auf

Erde an der StraBenboschung; am Pidurutalagala, ca. 2100 m;
zwischen Pattipola und Horton Plains und auf den Horton Plains

selbst, ca. 2100 m.

Barhella amoena (Thw. M.).

Sehr haufiges Hangemoos im Gebirgswald, meist auch fertil.

Z. B. im Urwald zwischen Pattipola und Horton Plains, ca. 2100 m;
am Kirigalpota, ca. 2300 m; in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara
Eliya, ca. 1600 m; beim See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m usw.

Barhella comes (Griff.).

An Baumen im Urwald des Kirigalpota, ca. 2200 m, Febr. 06

— ster.; auch anderwarts beobachtet.

Barhella convolvens (Mitt.).

An Baumasten am See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan. 06
— ster.

Barhella pendida (SulL).

An Baumasten im Urwald beim Worldsend (Horton Plains),

ca. 2100 m; an Baumasten am See von Nuwara Eliya, ca. 1800 m,
Jan. 06.
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Barhella rufifolia (Thw. M.).

An Baumasten nahe dcm Ufer des Sees von Nuwara Eliya,

ca. 1800 m, Jan. 06 — c. fr. ! an Baumasten im Urwald zwischen

Pattipola und Horton Plains, ca. 2100 m, Febr. 06 — c. fr.

!

Barhella sjnculata (Mitt.).

An Baumen im Urwald beim Worldsend (Horton Plains), ca.

2100 m, Febr. 06 — ster.; in der Nann Oya-Schlucht bei Nuwara
Eliya, ca. 1600 m, Jan. 06 — ster.

Meteoriopsis rediTrnta (C. M.).

Fines der haufigsten Hangemoose im feuchten Gebirgswald;

selten fertil! An Baumasten beim Worldsend, ca. 2100 m; am Kirigal-

pota, ca. 2100 m; zwischen Horton Plains-Resthouse und Ohiya,

ca. 1950 m, hier aucb c. fr.! am Pidurutalagala, 2300 m; am Hakgala,

1800—2000 m usw.

Diaphanodon hlandus (Mitt.).

Am Gipfel des Pidurutalagala, ca. 2500 m, Jan. 06 — ster.;

an einem Baume nahe dem Gipfel des Adamspeak, ca. 2250 m,

Febr. 06 — ster.; an den Asten niedriger Straucher.auf dem Gipfel

des Kirigalpota, ca. 2480 m, Febr. 06 — c. fr.!

Trachypus hicolor (R. H.) var. hispidus (C. M.).

Ziemlich haufig auf Waldboden in hoheren Gebirgslagen, auch

am Grund der Baumstamme; nicht immer fertil. Am Pidurutalagala

langs des Wegrandes haufig, 2000—2400 m; im Urwald des Kirigal-

pota, ca. 2200 m; am Grund der Baumstamme im Urwald der Horton

Plains, ca. 2000 m usw.

f. flagellifera Fl.

Im Urwald der Horton Plains, ca. 2100 m.

Trachypus {31icrotrachypus) tenerrimus Broth, n. sp.

D i i c u s; tenerrimus, intricato-caespitosus, caespitibus densis,

laete vel aetate lutescenti-viridibus, opacis; caulis secundarius

usque ad 2,5 cm altus, procumbens vel suberectus, dense foHosus, plus

minusve dense pinnatim ramosus, ramis 3—8 mm longis, plerumque

suberectis, dense foliosis, saepe ramulis flagelliformibus, micro-

phyllinis praeditis ; folia sicca subadpressa, huniida erecto-patentia,

caulina indistincte plicatula, ovata, cordata, lanceolato-acuminata,

marginibus hie illic incurvis, minutissime serrulatis, nervo tenui,

ad vel infra medium folii evanido, cellulis laxiuscule ellipticis, pellu-

cidis, seriatim papillosis, alaribus abbreviatis, ramea minora, ovato-

lanceolata, brevius et latius acuminata. Caetera ignota.

An freiliegenden Felsblocken imterhalb des Wasserfalls bei

Nuwara Eliya, ca. 2000 m.
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Species T. Massarti Ren. at Card, valde affinis, sed statura

teneriore, foliis caiilinis brevius et latins acuminatis cellulisque laxiori-

bus dignoscenda.

var. flagelliferus Broth, n. var.

Tenerior, laxe caespitosus; rami flagelliformes, numerosi; folia

cellulis angustioribus, dense papillosis.

Im Urwald der Horton Plains, ca. 2100 m.
Trachypodopsis auriculata (Mitt.).

Auf morschem Holz im Urwald auf der Ostseite des Adams-
peak, ca. 1700 m, Febr. 06 — ster.

Trachypodopsis crispaiula (Hook.).

Sehr haufig in den Gebirgswaldern an Baumstammen und auf

Felsblocken, meist fertil! Z. B. an Baumen im Urwald zwischen

Horton Plains-Resthouse und Kirigalpota, ca. 2100 m; zwischen

Pattipola und Horton Plains, ca. 2100 m; feuchte Felsen im Urwald
am RambottapaB, ca. 2000 m; Felsblocke in der Nanu Oya-Schlucht,

ca. 1600 m usw,

Orthorhynchium Nietneri C. M.

An Baumen im Wald unterhalb des Wasserfalls bei Nuwara
Eliya, ca. 1900 m, Jan. 06 — ster.; im Urwald des Hakgala, ca.

1900 m, Febr. 06 — ster.

Nechera himalayana ]\Iitt.

An Felsblocken beim Wasserfall von Nuwara Eliya. ca. 2000 m,

Jan. 06 — ster. ; an schattigen Felsen beim RambottapaB, ca. 2000 m,

Jan. 06 — ster.

Neckeropsis Lepineana (Mont.).

An einem Urwaldbaum in der Schlucht unter Hakgala, ca.

1400 m, Febr. 06 — ster.

iman

An schattigen Felsen des Haycock-HiU (Hiniduma), ca. 300 m,
Febr. 06 — ster.

Homaliodendron flabellatum (Dicks., Sm.).

An Urwaldbaumen in feuchten Gebirgslagen ganz gemein, auch

nicht selten fertil! Besonders massig am Pidurutalagala, von 2000

bis 2500 m; auf den Horton Plains und am Hakgala, 1600—2000 m.
Pinnatella anacamptolepis (C. M.).

An schattigen Felsen der Schlucht unter Hakgala, ca. 1400 m,
Febr. 06 — ster.

Pinnatella suhmucronata Broth, n. sp.

D i o i c a ; tenella, viridis, opaca ; caulis primarius
tenuis, longe repens, hie illic fasciculatim fusco-radiculosus; c a u 1 e s

secundarii remoti, vix ultra 15 mm longi, strictiusculi, interne
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simplices, foliis squamaeforniibus remotis praediti, superne

dense et complanate pinnatim ramosi, ramis patentibus, vix ultra

5 mm longis, valde complanate foliosis, simplicibtis vel subsimplici-

bus, obtusis; folia caulina patula, e basi semiamplexante

ovali-lingulata, apice rotundato- vel subtruncato-obtusa, mucro-

natula, marginibus uno latere inflexis, integris, apice crenulatis,

nervo tenui, longe infra apicem folii evanido, cellulis angulato-

rotundatis, papilla media vix conspicua praeditis, basilaribus longiori-

biis, r a m e a minora et breviora. Caetera ignota.

An einem Waldbaum auf dem Gipfel des Haycock-Hill, ca.

500 m.

Species P. mucronatae (Bryol. jav.) Fleisch. valde affinis, sed

caule secundario et ramis valde complanatis oculo nudo jam digno-

scenda.

Thamnium suhseriatum (Hook.).

Auf fallien Baumstriinken im' Ursvald der Horton Plains, ca.

2100 m; zwischen Pattipola und Horton Plains, ca, 2100 m; an

Felsen in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya, ca. 1600 m.
— Immer steril.

Lembophyllaceae.

Isothecium rigidissimiim (C. M.) Fl.

Haufig im Gebirgswald, aber selten fertil. An Baumen im
Urwald des Pidurutalagala, ca. 2400 m; an Baumwurzeln auf den

. Horton Plains, ca. 2100 m; an Baumwurzeln in der Nanu Oya-

Schlucht, ca, 1600 m; in einer schattig-feuchten Schlucht beim

Worldsend (Horton Plains), ca. 2100 m, Febr. 06 — c. fr.!

Entodontaceae.

Clastohryum ceylonense Broth, n. sp.

Tenellum, caespitosum, caespitibus densis, mollibus, rufes-

centibus, nitidis; can lis filiformis, repens, densissime ramosus,

ramis usque ad 2 cm longis, flexuosis, dense tereti-foliosis, vage

ramulosis ; folia ramea sicca imbricata, humida erecto-patentia,

ovato-lanceolata, breviter acuminata, acuta, marginibus inferne

late recurvis, apice minute serrulatis, enervia, cellulis linearibus,

alaribus paucis, quadratis, fuscis. Caetera ignota.

An einem Baum im Urwald des Pidurutalagala, ca. 2200 m.

Species Ch russulo (Mitt, sub Stereodonte) affinis, sed

statura graciliore, foliis brevius acuminatis, cellulis alaribus minori-

bus dignoscenda.

In Engler-Prantl p. 875 habe ich angefiihrt, daD

Stereodon serrula Mitt, vielleicht zu Clasmatodon gehore, eine An-
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gabe, die auf einen Schreibfehler zuriickzufiihren ist. Ich habe dabei

an S. russulus Mitt, gedacht. Brotherus.

SympJiyodon erraticus (Mitt.).

Auf Erde im Urwald des Adamspeak, ca, 2000 m; auf Erde im

Urwald des Pidurutalagala, ca. 2500 m; an Baumasten des Kirigal-

pota, ca. 2400 m, Febr. 06. — Immer steril.

SympJiyodon Perrottetii Mont.

An Urwaldbaumen des Pidurutalagala, ca. 2300 m, Jan. 06

— ster.; an Urwaldbaumen der Horton Plains, ca. 2100 m, Febr. 06

c.fr. !; hier auch in einer sterilen Form mit 20 cm herabhangenden

Sprossen

!

Entodon plicatus C. M.

An Steinen im Wald bei Hakgala, ca. 1600 m, Febr. 06 — c. fr.!

an feuchten Felsen der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya, ca.

1600 m, Jan. 06 — c. fr.l

Campylodontium flavescens (Hook.).

An Baumen bei Kandy, ca. 550 m, Jan. 06 — c. fr.

!

Erythrodontium julaceum (Hook.).

Auf Baumasten bei Kandy, ca. 550 m, Jan. 06 — in groCen,

reich fruchtenden Rasen.

Fabroniaceae.

Fahronia patentissima C. M.

An Felsblocken im Versuchsgarten von Hakgala.. ca. 1600 m,

Febr. 06 — c. fr.

!

Hookeriaceae.

Daltonia strictifolia Mitt.

An gefallenen Baumstammen im Urwald der Horton Plains,

ca. 2200 m, Febr. 06 — reichlichst c. fr.l an den Gipfelfelsen des

Adamspeak, ca. 2150, Febr. 06 — c. fr.!

Distichophyllum limpidum Thw. M. var. densifolium Broth.

An nassen Steinen in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya,

ca. 1600 m — ster.

Distichophylluvi Mittenii Br. jav.

An feuchten SteJlen im Urwald der Horton Plains, ca. 2100 m,

Febr. 06 — ster.

Distichophyllum Montagneanum (C. M.)

An feuchten Steinen in einer Schlucht beim Worldsend (Horton

Plains), ca. 2100 m, Febr. 06 — c. fr.!; auf faulem Holz im Urwald

des Adamspeak, ca. 1600 m, Febr. 06 — c. fr.l
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Disticliophyllum mucronatum Thw. M.

An Baumasten im Urwald zwischen Horton Plains und Ohiya,

ca. 2000 m, Febr. 06 — c. fr. ! an verdorrten Baumasten auf dem
Grat des Kirigalpota, ca. 2400 m, Febr. 06 — c. fr.

!

Eriopus lucidus Thw. M.

Auf faulem Holz im Urwald des Adamspeak, ca. 1700 m,

Febr. 06 — c. fr.!

Hookeria acntijolia Hook.

Auf Moderboden in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya,

ca. 1600 m, Jan. 06 — ster.; in der Schlucht beim Worldscnd (Horton

Plains), ca. 2100 m, Febr. 06 — ster.

Callicostella papillata (Mont.).

Im Urwald des Haycock-Hill (Hiniduma), ca. 300 m, Febr. 06.

Callicostella prabaktiana (C. M.).

In einer Bachschlucht zwischen Udegama und Kottowe

(S. Ceylon), ca. 200 m, Febr. 06 — c. fr.!

Hookeriopsis uticamundiana (Mont.).

An Steinen in der Nanu Oya-Schlucht, ca. 1600 m, Jan. 06

c. fr.
! ; auf faulem Holz im Wald unter dem WasserfaH bei Nuwara

Ehya, ca. 1900 m, Jan. 06 — c. fr. 1; an Steinen im Urwald des Hak-

gala, ca. 1900 m — ster.; im Urwald der Horton Plains, ca. 2100 m
ster.; auf faulem Holz im Urwald des Adamspeak, ca. 1600 m,

Febr. 06 — c. fr.

!

Chaetomitrinm confertum Mitt.

An Baumasten im Urwald des Haycock-Hill (Hiniduma), ca.

400 m, Febr. 06.

Lepidopilum furcafurn Thw. M,

An Baumcn im Urwald des Kirigalpota, ca. 2300 m, Febr. 06

c. fr.!

Hypopterygiaceae. .

Hypopterygium apiculatum Mitt.

Sehr haufig im Gebirgswald und meist fertil. Im Urwald der

Horton Plains, ca. 2100 m, Febr. 06; an feuchten, beschatteten Steinen

in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara Eliya, ca. 1600 m; an faulem

Holz im Urwald bei Pattipola, ca. 1900 m; an Felsen unterhalb

des Wasserfalls bei Nuwara Eliya, ca. 1900 m; an Felsen im Urwald

beim RambottapaC, ca. 2000 m; an Steinen im Urwald des Hakgala,

1600—1900 m.

Hypopterygium javanicum (Hpe.).

An einem Urwaldbaum in der Nanu Oya-Schlucht bei Nuwara

Eliya, ca. 1600 m, Jan. 06 — ster.
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Rhacopilaceae.

Rhacopilum indicum Mitt.

Sehr haufig im, Gebirgswald und fast stets fertil. Z. B. auf

Baumwurzeln am Ufer des Sees von Nuwara Eliya, ca. 1800 m;
am Pidurutalagala. 2000—2500 m; am Hakgala, 1800—2000 m;
auf den Horton Plains auf Steinen und faulem Holz, 2100 m usw.

Leskeaceae.

Herpetineuron Toccoae (Sull. et Lesq.).

Im Wald bei Kandy, ca. 550 m, Jan. 06 — ster.

Thuidiaceae.

TJmidium cymhifolium (Dz. et Mlkb.)-

Auf Erde im Urwald des Pidurutalagala, ca. 1900—2400 m,
gemein; ebenso im Urwald des Hakgala, ca. 1900—2100 m, aber
immer steril.

Thuidium glaucinum (Mitt.).

In einer feuchten Schlucht beim Worldsend (Horton Plains),

ca. 2100 m, Febr. 06 — ster.; im Urwald bei Kottowe (S. Ceylon),

ca. 150 m, Febr. 06 — ster.

Thuidium tamariscellum CM.
Auf feuchten Steinen und faulem Holz in einer Schlucht unter-

halb Hakgala, ca. 1400 m, Febr. 06 — c. fr.!

Thuidium trachypodium (Mitt.).

Auf faulem Holz im Urwald bei Kandy, ca.550 m, Jan.06 — c.fr.!

Hypnaceae.
Cienidium lychnites (Mitt.).

Fines der haufigsten Moose im Gebirgswald und meistens fertil.

Z. B. im Urwald des Pidurutalagala, 2000—2400 m; am Hakgala,
1800—2000 m; an Felsen im Wald bei Nuwara Eliya, ca. 1800 m;
im Urwald des Kirigalpota, ca. 2200 m usw.

Ctenidium ohscurirete Broth, n. sp.

D i o i c u m; gracile, lutescenti-viride, vix nitidiusculum;
c a u 1

1 s elongatus, repens, per totam longitudinem fusco-radiculosus,

densiuscule foliosus, dense ramosus, ramis suberectis, vix ultra

1 cm longis, dense foliosis, simpHcibus vel subsimphcibus, obtusis;

folia patula, sicca erectiora, concaviuscula, decurrentia, e basi late

subcordato-ovata lanceolata, subulata, marginibusinfima basi tantum
late recurvis, caeterum erectis, ubique minute serrulatis, nervis

binis, brevibus, inaequalibus, cellulis breviusculis, angustissime lineari-

bus, dorso apice papilloso-prominente, obscuris, alaribus paucissimis
abbreviatis, minutis ; bracteae perichaetii internae
erectae, e basi vaginante, superne utrinque incisa raptim subulato-



Beitrage zur Laubmoosflora von Ceylon, 141

filiformes, subula denticulata; seta c. 1 cm aita, tenuissima, rubra,

supeme remote et minutissime scaberula; thee a horizontalis,

minuta, oblonga, pallide fiisciduJa; operculum e basi conica

longe aciculare.

An abgefallenenAsten von Urwaldbaumen bei Kottowe, ca. 150 m.

Species C. lychnitidi (Mitt.) Broth, affinis, sed foliorum cellulis

papillosis, obscuris necnon operculo longe aciculari distinctissima.

Macrothamnium pseudostriatum (C. M.).

Auf Moderboden im Gipfelwald des Pidurutalagala, ca. 2500 m,

Jan. 06 — ster. ; am Weg vom Horton Plains -Resthouse zum
Worldsend, ca. 2200 m, Febr. 06 — ster.

Ectropothecium laevigatum Thw. M.

In einer feuchten SchJucht des Haycock -Hill (Hiniduma),

ca. 300 m, Febr. 06 — ster.; im Urwald des Kirigalpota, ca. 2200 m,

Febr. 06 — c. fr.!

Stereodon cupressiformis (L.).

Zwischen Gras an den sonnigen Felsen des Worldsend (Horton

Plains), ca. 2100 m, Febr. 06 — ster.

IsofterygiuTH albescens (Schw.).

Auf faulendem Holz im Urwald beim RabottapaB, ca. 2000 m,

Jan. 06 — c. fr.!

Isopterygium distichaceum (Mitt.).

Im Urwald bei Pattipola, ca. 2000 m, Febr. 06 — ster.; im

Urwald des Kirigalpota, ca. 2300 m, Febr. 06 — c. fr.

!

Isopterygiiim lignicola (Mitt.).

Auf faulem Holz im Urwald bei Kandy, ca. 550 m, Jan. 06

c. fr. !; an Baumrinde im Urwald des Haycock -Hill (Hiniduma),

ca. 300 m — c. fr. !; im Wald zwischen Udegama und Hiniduma,

ca. 160 m, Febr. 06 — c. fr.!

Plagiothecium suhglaucum Thw. M.

An Urwaldbaumen des Pidurutalagala, ca. 2400 m, Jan. 06

ster. ; hier auch auf Waldboden.

Taxithelium Dozyanum (C. M.).

Auf feuchten Steinen in einer Schlucht beim Worldsend (Horton

Plains), 2100 m, Febr. 06 — c. fr!

Taxithelium nepalense (Hook.).

Am Rand eines Wasserlaufes im Urwald des Haycock-Hill

(Hiniduma), ca. 300 m, Febr. 06 — c. fr.!

Taxithelium [Polystigma Aptera) planissimum Broth, n. sp.

Autoicum; pallide viride, nitidum; caulis elongatus,

repens, per totam longitudinem fasciculatim fusco-radiculosus,

densiuscule foliosus, plusminus regularitcr pinnatim ramosus, ramis
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5—6 mm longis, dense foliosis, valde complanatis, cum foliis

c. 2 mm latis, obtusis; folia caulina patentia, e basi contracta

ovato-lanceolata, anguste acuminata, marginibus erectis, integerrimis,

enervia, cellulis eJongatis, angustissimis, seriatim papiilosis, alaribus

paucis, ;minutis, quadratis, ramea patula, brevius acuminata, distinc-

tius papillosa ; bracteae perichaetii internae erectae,

e basi semivaginante lanceolatae, longe subulatae, acumine serru-

latae; seta c. 5 mm aJta, tenuis, rubra, superne mamillis latis,

humillimis subscabra; thee a subinclinata, minuta, asymmetrica,
ob]onga, sicca deoperculata sub ore paulum constricta, fusca ; oper-
culum e basi conica rostratum, rostro curvulo, obtuso.

Auf faulemHolz imUrwald des Haycock-Hill (Hiniduma), c. 300m.
Species seta brevi, superne scaberula necnon operculo rostrate

insignis, cum T. isoclado (Bryol. jav.) Ren. et Card, comparanda.
Vesicularia succosa (Mitt.).

Auf feuchten Steinen in einer Schlucht beim Worldsend (Horton
Plains) mit Taxithelium Dozyamim und Ectropotheciiim laevigatum,

groBe flache Uberziige bildend, Febr. 06 — c. fr.!

Sematophyllaceae.

Meiothecium microcarpum (Harv.).

Auf faulem Holz im Urwald bei Kandy, ca. 550 m.
Bhaphidostegium humile (Harv.).

Im Urwald bei Pattipola, ca, 2000 m — c. fr.!; auf faulem
Holz im Urwald zwischen Horton Plains und Ohiya, ca. 2000 m,
Febr. 06 — c. fr.!

Ehaphidostegium tristiculum (Mitt.).

Auf faulem Holz im Urwald bei Kandy, ca. 550 m, Jan. 06 — c. fr.

!

Bhaphidostegium scabriusculum Broth, n. sp.

Gracile, caespitosum, caespitibus densis, lutescenti-viridibus,

nitidis; caulis repens, fusco-radiculosus, dense foliosus, dense

adscendentibus, acutis, complanatulis

,

ramosus

dense foliosis, simplicibus vel ramulosis; folia sicca imbricatula,

humida erecto-patentia, concava, e basi angustiore anguste oblongo-

lanceolata, acuta, marginibus late recurvis, apice minutissime
serrulatis, enervia, cellulis anguste linearibus, dorso minutissime
papillosis, alaribus magnis, oblongo - vesiculosis, fusco-aureis

;

bracteaeperichaetii erectae, subloriformiter acuminatae,
acumine argute denticulatae, dentibus patuhs; seta c. 8 mm
alta, flexuosula, tenuis, rubra, superne mamillis humillimis, latis,

lutescentibus obtecta; theca inclinata, oblonga, minuta, fusci-

dula. Caetera ignota.
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An einer Arecapalme zwischen Udegama und Kottowe, ca. 200 m.

Species Eh. microdado (Doz. et Molk.) Broth, affinis, sed foliis

minutissime papillosis bracteisque perichaetii argutius denticulatis,

dentibus patulis dignoscenda.

Trichosteleum cylindricum (R. H.).

'Auf faulem Holz im Urwald des Hakgala, ca.2000 m, Febr. 06—
c. fr.!; im Urwald des Adamspeak, ca. 1600 m, Febr. 06 — c. fr.!;

im Urwald des Pidurutalagala, ca. 2500 m, Jan. 06 — c. fr.!

Trichosteleum hamatum (Dz. et Mlkb.).

Auf faulem Holz im Urwald bei Kandy, ca. 550m, Jan. 06 — c. fr.

!

var. rohustum Broth.

Auf faulem Holz im Urwald des Haycock-Hill (Hiniduma),

ca. 300 m, Febr. 06 — ster.

Trichosteleum monostictum Mitt.

Auf faulem Holz im Urwald des Hakgala, ca.21O0 m, Febr. 06

c. fr.! auf Steinen in einer Schlucht beim Worldsend (Horton Plains),

ca, 2100 m, Febr. 06 — c. fr.l

Trichosteleum ramulinum (Thw. M.) Broth.

An Baumen im Urwald des Haycock -Hill (Hiniduma), ca.

300—400 m, Febr. 06 — c. fr.!

var. pendulum Broth, n. var.

Gracilior; caulis elongatus, pendulus; folia celuUis superioribus

laevibus vel sublaevibus.

An Baumasten des Adamspeak, ca. 2000 m, Febr. 06.

Sematophyllum asperifolium Thw. M.

Auf Baumrinde im Urwald des Haycock -Hill, ca. 300 m,

Febr. 06 — c. fr.

!

Sematophyllum hermaphroditum (C. M.).

Auf Felsplatten im Gipfelwald des Haycock-Hill (Hiniduma),

ca. 500 m, Febr. 06 — ster.

Sematophyllum Nietnerianum (C. M.).

Fines der haufigsten Moose im Gebirgswald, aber oft steril.

Z. B. an Baumstammen im Urwald des Pidurutalagala groBe,

weiche Kissen bildend, ca. 2300—2500 m; ebenso im Urwald der

Horton Plains, ca. 2100 m, Febr, 06 usw.

Sematophyllum punctuliferum Thw. M.

Sehr haufig auf Baumasten im Gebirgswald, meist auch fertil.

Z. B. im Urwald des Pidurutalagala, ca. 2200 m, Jan. 06; am
Hakgala, 1800—2000 m; auf den Horton Plains, 2100—2300 m;

am Adamspeak, ca. 1600 m, Febr. 06 usw.
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ma

acumen

A u t o i c u m; gracilescens, caespitosum, caespitibus densis,

lutescentibus, nitidis; can I is secundarius usque ad 4 cm longus,

adscendens, dense foliosus, parum complanatulus, cuspidatus, vage

ramosus, ramis brevioribus, simplicibus vel longioribus, ramulosis;

folia sicca laxe imbricata, humida erecto-patentia concava, ob-

longa, breviter acuminata, acuta, marginibus superne late incurvis,

integerrimis, enervia, cellulis elongatis, angustissimis, inter se porosis,

laevissimis, basilaribus fusco - aureis, alaribus oblongo - vesiculosis

fusco-aureis. Caetera ignota.

An Baumen des Seeufers bei Nuwara Eliya, ca. 1800 m.
Species 8. Nietneriano (C. Miill.) Jaeg. et S. monoico (Bryol.

jav.) Jaeg. affinis, sed statura mnlto graciliore oculo nudo jam
dignoscenda.

Sematophyllum {Chaetomitriella) filicuspes Broth, n. sp.

D i o i c u m; gracile, caespitosum, caespitibus densis, laete

viridibus, nitidis; caulis secundarius usque ad 2 cm longus,

adscendens, dense foliosus, parum complanatulus, cuspidatus, dense

ramosus, ramis brevibus vel longioribus, simplicibus vel ramulosis;

folia sicca imbricata, humida erecto-patentia, concava, oblongo-

elliptica, subsensim in ^ ^

nuata, marginibus erectis, subula minute serrulatis, enervia,

cellulis elongatis, incrassatis, lumine angustissimo, laevissimis, basi-

laribus infimis aureis, alaribus oblongo-vesiculosis, hyalinis. Caetera

ignota.

An Felsen der Nanu Oya-Schlucht, ca. 1600 m, und an Baum-
asten nahe der Waldgrenze des Adamspeak, ca. 2000 m.

Species S. pycnophyllo (C. Miill.) Jaeg. affinis, sed fcHis erecti-

oribus, subsensim attenuatis jam dignoscenda.

Sematophyllum [Chaetomitriella) jalcatulum Broth, n. sp.

Di oleum; gracile, caespitosum, caespitibus densis, molli-

bus, lutescenti-viridibus, nitidis; caulis elongatus, repens, hie

illic fasciculatim fusco-radiculosus, dense pinnatim ramosus, ramis

suberectis, vix ultra 5 mm longis, dense foliosis, simplicibus;

folia falcatula, concava, oblongo-elliptica, subsensim in acumen
elongatum, filiform eattenuata, marginibus erectis, acumine serru-

latis, enervia, ceUulis linearibus, baud incrassatis, superioribus

papilla elevata, media instructis, caeteris laevissimis, infimis aureis,

alaribus oblongo-vesiculosis, hyalinis ; bracteae perichaetii
interne in subulam longissimam, flexuosulam, argute serrulatam

attenuatae; seta c. 2 cm alta, flexuosula, purpurea, summo
apice tantum mamillis latis, humiUbus obtecta; theca arete pen-
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Referate und kritische Besprechungen,
^

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen,

Band L. September 1910. Nr. 3.

A. Referate und kritische Besprechungen.

Baumann, Anton und Gully, Eugen. Untersuchungen liber die Humus-

sauren. II. Die »freien Humussauren« des Hochmoores, ihre Natur,

ihre Beziehungen zu den Sphagnen und zur Pflanzenernahrun

(Mitteil. d. k. bayr. Moorkulturanstalt, Heft 4, September 1910,

p. 31—156.) Mit 1 Tafel.

Die lebenden Sphagnumpflanzen des Hochmoores zeigen die Reaktionen

freier Sauren. Dies weist darauf hin, dafi die sojjenannte Humussaure des Moos-

torfes, der in Norddeutschland zumeist nur aus Sphagnumresten besteht, das

gleiche ist alsj eine in den Hochmoorsphagnen ursprunglich vorhandene saure

Substanz. Leider ist es unmoglich, die Sauren aus Sphagnen oder Moostorf

rein darzustellen und in ihren Eigenschaften zu vergleichcn. Man muC sich

dtshalb damit begnugen, zu prufen, ob die auffalligen und noch unerklarten

Eigentumlichkeiten, die den Humussauren des Moostorfes zugeschrieben werdcn,

sich auch bei den Sphagnen wiederfinden. Das Untersuchungsmaterial waren

lebende oder getrocknetc Sphagnumcxemplare aus dem Hochmoo^e von Bernau

am Chiemsee, gelber Moostorf aus Triangel bei Hannover. Haben die sauren

Substanzen dieser Praparate, die doch von so weit voneinander entfernten

Orten stammen, ubereinstimmcndc Eigenschaften, dann darf uohl angenommen

werden, dafi die Saurecrscheinungen im Moostorf ganz oder wenigstens teilweise

auf die Sauren der Sphagnen zuriickzufuhren sind. Die Versuchsreihen zeigtcn

folgendes:

1. Auf die gleiche Menge Aciditat einer gewissen.in dem Moostorfe und in

den Sphagnen vorhandenen Substanz berechnet vvird aus diesen beiden Mate-

rialien genau dieselbe Sauremenge aus verschiedenen Salzen freigemacht. Es

gibt also keine ireien Humussauren im Moostorfe. Dieser Stoff mufi im Moos-

torfe so vorziigUch konserviert sein, dafi er hier noch die gleichen Wirkungen

hervorbringt wie in den lebenden Sphagnumpflanzen. — Sind die Saure-

erscheinungcn in Sphagnen und Moostorf auf Colloidwirkungcn zuruckzufiihren?

Die aufierordentlich genauen chemischen Untersuchungen der Verfasscr bejahen

diese Frage. — Welche Substanz bevirirkt nun die Absorptions- (Saure-) Er-

scheinungen in Sphagnen und Moostorf? Urn diese. Frage beantworten zu

konnen, gehen die Verfasser noch auf den Bau der Torfmoose und auf die

Bedeutung der Absorption fur das Lebcn der Sphagnen ein. Der Sinn und

Zweck der arofien wasserfiihrenden und wasserleitenden Zellen fiir das Leben

der Sphagnen wurde bisher nicht erkannt. Am wahrscheinlichsten ist es noch

(nach Gobel und Sachs), daG sie fur die Ernahrung der Sphagnen eine wich-
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tige RoUe spielen. Die typischen Hochmoorsphagnen sind auf die minimale

Menge Nahrstoffe angewiesen, die ihnen im Staube sowie im Regen- und Schnee-

wasser zugefuhrt werden. Ein ganz hervorragendes Mittel, gerade aus aufierst

verdiinnten Losungen die Nahrstoffe herauszuholen, bieten nun iinsere stark

qucUfahigen Colloide , in welche die Nahrstoffe eindiffundieren konnen. Die

Sphagnen konnen mit ihrer Hilfe nicht blofi aus den verdiinntesten Losungen

die zur Ernahrung notigen Basen des K, Ca, Mg usw. aufnehmen, sondern auch

die scheinbar unloslichen kohlcn- und phosphorsauren Salze sich nutzbar machen.

Je grofier die Oberflache ist, desto intensiver ist die Reaktionsfahigkeit des

Colloids. Die Sphagnumpflanze umgibt sich nun in Form grofier leerer Zellen

mit einem Geruste aufierst zarter Zellwande. Die Pflanze vergrofiert noch

innerhalb der groficn Zellen ihre Oberflache, indem sie die sSpiralfasern^ mehr

oder minder weit ins Zellumen vorspringen lafit oder indem sie zarte colloide

Scheidewande errichtet, welche die grofien Zellen in mehrere sogenannte Tochter-

zellen teilen, Demnach mussen die durchlocherten groficn Hyalinzellen Pflanzen-

nahrstoffe aus den verdunntesten Losungen aufnehmen konnen, sie bilden einen

Fangapparat fur Ptianzennahrstoffe, den die im Hochmoore wachsenden, nur auf

die Nahrstoffe in den atmospharischen Niederschlagen angewiesenen Sphagnen

notwendig brauchen. Dann ist aber das, was man Sphagnumsaure und Humus-

saure genannt hat, nichts anderes als die Zellhaut der hyalinen Sphagnumzellen.

Diese hat die Aufgabe, dem Wasser die Nahrstoffe zu entnehmen und sie den

griinen Zellen zuzufuhr'en, die wegen ihres geringen Umfanges hierzu wenig ge-

eignet erscheinen. Der Apparat der groCen Hyalinzellen mufi dann naturgemafi

im nahrstoffreichen Boden der Niederungsmoore verkiimmern. Und dies ist

auch der Fall z. B. bei Sphagnum parvifolium, platyphyllum, teres.

Das Wasseraufsaugungsvermogen ist bedeutend verringert. Einen anderen Be-

weis, dafi wirklich die Zeliwande keine unlosliche Saure enthalten, sondern nur

Basen aufnehmen und Sauren aus Salzen abspalten, Uefert das Mikroskop. Es tritt

namlich weder eine Farbung der Zellwande, noch irgend eine Fleckenbildung an den

Sphagnumzellen auf Zusatz der Jodsalze auf. AUmahlich farbt sich die Fliissig-

keit innerhalb der Hohlung der Hyalinzellen braun. Diese Farbe kann nur da-

durch zustande kommen, dafi die Zellwande dem Jodkalium die Basis entziehen

und in der Losung die freie Saure der Jodsalze zuriicklassen, die dann die Jod-

abscheidung hervorruft. Dafi an den Zellwanden und in den griinen Zellen

selbst die Reaktion nicht eintritt, ist ein sicherer Beweis, dafi hier keine un-

loslichen Sauren vorhanden sind.

Da es also keine freien Humussauren und Sphagnumsauren gibt, so hatten

die bisherigen Arbeiten zu ihrer Neutralisierung bei Beginn der Hochmoorkultur

gar keinen Zweck. Man kann jetzt nur noch die Frage aufwerfen, ob nicht

vielleicht die Absorptionskraft des Hochmoores fur Basen unserer Kulturpflanzen

schadlich ist und ob man vielleicht diese Kraft eindammen oder zerstoren mufi.

Ware diese Kraft nicht da, so wiirden die Nahrstoffe unserer Dungmittel in

kurzer Zeit aus der Ackerkrume in den Untergrund versinken und zum groGen

Teil verloren gehen. Man braucht nicht zu befurchten, dafi die absorbierten

Nahrstoffe so fest an den CoUoiden haften, dafi sie nicht verwertet werden

konnen. Man mufi also die Absorptionskraft zu starkcn suchen und es so ein-

richten, dafi die Nahrstoffe moglichst vollig am Torf absorbiert werden, und

zwar moglichst in dem Verhaltnisse, wie sie die Kulturpflanzen zur Ernahrung

benotigen, und man mufi alle Mafinahmen vermeiden, welche die absorbierten

Nahrstoffe wieder auflosen und in den Untergrund fiihren konnen. Die Ver-

suche iiber die Absorption der Basen aus verschiedenen Salzlosungen zeigten,

dafi Kali und Natron aus Chloriden am wenigsten festgehalten werden, viclmehr

aus Sulfaten und am meisten aus Salzen mit schwachen Sauren. Demnach
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muClen von dcii im Handel vorkommendcn Kaliyalzen die kohlensauren Saize

(Pottasche, kohlensaure Kalimagnesia) die beste Wirkung zeigen und die grOfiten

Ernten liefern; dann mufiten die Sulfate und an letzter Stelle die Chloride folgen.

Die Felddiingungsversuche der bayrischen Moorkulturanstalt in neu kultivicrtem

uncrekalkten Hochmoore zeigten wirklich, dafi die Kalidiingesalze genau in dieser

Reihenfolge die Kartoifelernten der ersten Kulturjahre beeinflussen. Es wird

noch gezeigt, dafi man keine anderen schadlichen freien Sauren im Hochmoore
zu furchten liat, als die man selbst durch Diingung mit Stafifurter Kalisalzen

hineinbringt, und dafi in den ersten Jahren auch an Phosphorsaure nicht zu

sparcn ist. Matouschek (Wien).

Dangeard, P_ A. Etudes sur le developpement et la structure des

organismes inferieures. (Le Botaniste XI. Sen 1910, p. 1—311.

Avec 33 planches et 15 f\g,)

Der Verfasser, der bekanntlich bereits eine grofie Anzahl von wichtigen

Abhandlungen iiber Pilze und niedere Algen , besonders Flagellaten, veroffent-

licht. hat — wir wollen hier nur an seine Arbeiten iiber Chlamydomonadineen,

iiber Eugleneen und Ascomyceten erinnern — , fafit in der vorliegenden neuen

umiangreichen Abhandlung die in vielen kleineren Monographicn von ihm wah-

rend einer Reihe von Jahren niedergelegtcn Ergebnisse seiner Forschungen uber

die Struktur der niederen Organismen zusammen und zieht aus diesen die all-

gemeinen Schlufifolgerungen. Der leitende Faden , der sich durch diese Ab-

handlung hindurchwindet, bildet die Untersuchung und Beobachtung des Zell-

kerns, der durch sein generelles Vorkommen und die ihm zugeschriebenen

Funktionen die hervorragende erste Stelle unter alien Bestandteilen der Zellen

einnimmt und auf dessen direkter oder indirekter Tatigkeit die samtlichen zur-

zeit aufgestelltenThcorien iiber Sexualitiit, Erblichkeit. Hybridation usw. beruhcn.

Durch des Verfassers Arbeiten iiber die nuklearen Vorgange in den Basidien

und Asken der Pilze, bei welchen er Zellkernfusionen nachwies, sind zahlreiche

Forscher, sowohl Botaniker wie Zoologen, angeregt worden, ahnlichen Vor-

gangen bei anderen niederen Pflanzen und bei den niederen Tieren nachzuspiiren,

und haben besonders zu einer Erklarung der Reproduktion der Amobcn und

Flagellaten gefiihrt. Nicht wenig hat der Verfasser selbst beigetragen, diese

schwierigen Verhaltnisse zu erforschen. Durch seine Untersuchungen iiber die

Chlamydomonadineen hatte er eine neue Theorie der Sexualitiit begriindet, die

er der von den Zoologen angenommenen, von Van Beneden aufgestellten

Theorie der Halbkerne der Gameten substituierte. Bei der so eingehenden

Untersuchung der Eugleneen hatte er dann als Hauptcrgebnis die Wichtigkcit des

Zellkernes in der Systematik festgestellt und gezeigt, dafi durch die Erforschung

desselben die Philogenie der niederen Organismen begrundet werden konne.

Das Werk enthalt fiinf Abschnitte. Der erste Abschnitt ist dem Studium

der Amoben gevvidmet, die gleichsam als cin Zentrum der Entwicklung betrachtet

werden.

Der zweite Abschnitt enthalt die Beschreibung einer grofien Anzahl Rhizo-

poden.

Im dritten Abschnitt werden vom gleichcn Gesichtspunkt die Flagellaten,

besonders die Monadineen, behandelt.

Im vierten Abschnitt werden die Ergebnisse von Studien iiber einige niedere

Algengruppen und ihre Beziehungen zu den Flagellaten erortert.

SchliefiUch wird im fiinften Abschnitt eine Ubersicht uber die hauptsach-

lichsten Ergebnisse der Arbeit gegeben.

Die ersten vier Abschnitte konnen als systematischer Teil der Abhandlung

zusammengefafit werden. In dcmselben fmden sich cine grofie Anzahl von niederen
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Organismen genau beschrieben, darunter auch manchc neue Arten. Die Ab-
handlung wird daher von alien, die es sich angelegen sein lassen, die Fauna
und Flora der Gewasser zu erforschen, besonders auch von den Planktonforschern
benutzt werden miissen.

Der funfte Abschnitt dagegen kann als allgemeiner Teil bezeichnet werden.
Hier behandelt der Verfasser das Vorkommcn von extranuklcarem Chromatin,
den Zellkern und die Art und Weise der Teilung desselben, betrachtet dann die
Sexualitat im allgemeinen und sucht zu beweisen, dafi die von Biitschli und
Schaudinn aufgestellten Theorien, welche viel Ahnlichkeit haben und besonders
von Hartmann vertreten und ausgebaut worden sind, nicht geeignet seien,
die Vorgange der Befruchtung auf befriedigende Weise zu erklaren , dafi die
Centrosomen keineswegs den Wert von Zellkernen besitzen konnen und somit
die Doppelkernigkeit resp. der Dualismus des einhcitHchea Kerns in lokomo-
torischen oder mannlichen und trophischen oder weiblichen Kernanteil nicht ge-
nugend fundiert sei, Derselbe geht dann auf seine eigene Theorie der Sexualitat
ein, die anscheinend weder Schaudinn noch den Autoren, welche dessen
Ansichten angenommen haben, bekannt war, und setzt dieselbe nochmals in
grofien Ziigen auseinander. Nach derselben ist bekanntlich die sexuelle Repro-
duktion eine nicht sexuelle Reproduktion, welche einem Vorgang von sogenannter
Autophagic folgt. Die Gameten untcrscheiden sich danach von den asexuellen
Sporen nur dadurch, daf$ sie sich in einem dem Hunger ahnlichen Zu-
stand befinden, der einen Mangel an Energie darstellt und durch
die Kopulation aufgehoben wird, bei der Parthenogenese aber durch
geeignete Ernahrungsmittel, Temperaturerhohung usw. nach den Erfahrungen
von Klebs aufgehoben wird.

Der Verfasser geht dann von der Isogamie, bei der die Gameten von
gleicher Grofie sind, auf die Heterogamie ein, bei der sich die Gameten in
Antherozoiden (bei den Pflanzen) oder Spermatozoiden (bei den Tieren) als
mannliche und in Oospharen als wcibliche differenzieren. Die Heterogamie ist

nach Ansicht-des Vcrfassers eine sekundare Erscheinung. Wir konnen hier
nicht dem ganzen Gedankengang desselben folgen. Die kurzen Andeutungen
mogen geniigen, urn auf die hochst wichtige Abhandlung auch weitere Kreise
aufmerksam zu machen. q h
Gothan, W. Botanisch-geologische Spaziergange in die Umgebung
von Berlin. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1910. VI und
110 pp. Kl. 80. Mit 23 Figuren im Text. Preis geheftet M. 1.80.
geb. in Leinwand M. 2.40.

Wir entnehmen dem Vorwort des Biichlcins das Folgende: »DasBuchlein hat
in erster Linie den Zweck, dem Benutzer eine aliererste Einfiihrung in die Kenntnis
der Pflanzenvereme, der Lebensgemeinschaften der Pflanzen, zu vermittcln. Neu
ist an dem Buche, dafi zum erstenmal das Prinzip verwandt wird, das in geolo"
gischen Fuhrern stets benutzt wird und werden mufite, namlich die Demon-
stration der Verhaltnisse an Ort und Stelle, indem der Beobachtcr in festgelegten
Exkursionen mit genauest beschriebencm Wege zu bestimmten Stellen hingefuhrt
wird, wo der betreffende Pflanzenverein entwickelt ist.« .Da die Pflanzenvereine
von der Bodenbeschaffcnheit selbstredend sehr abhangig sind , so
erschien es geboten, etwas von den geologischen Verhaltnissen der Berliner
Umgegend mitzuteilen — als Nebenzweck.«

Wir sind mit dem Verfasser der Ansicht, dafi das Buchlein insbesondere
denLehrern an Volks- und ahnlichen Schulen von Nutzen sein'kann, aber auch
jedem Naturfreunde Freude bereiten wird. G H
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Jennings, H. S. Das Verhalten der niederen Organismen unter natiir-

lichen und experimentellen Bedingimgen. Autorisierte Deutsche

Ubersetzung von Ernst Mangold. Gr. 8. XIII u. 578 pp. Leipzig

und Berlin (B. G. Teubner) 1910. Geh. n. M 9.—, in Leinwand
geb. n. M. 11.

Der Verfasser sagt im Vorwort: »Da das Buch in erster Linie von einem
zoologischen Gesichtspunkte aus geschrieben ist, wiirde es in mancher Hinsicht

angebracht sein, es als »das Verhalten der niederen Tiere« zu betiteln. Doch
erschien der weiter gefafite Titcl im ganzen als der besscre, da die Behandlung
der einzelligen Formen die Betrachtung zahlreicher Organismen in sich schliefit,

die naher den Pflanzen als den Tieren verwandt sind.« Damit ist denn auch
eine Besprechung dcs Buches in der Hedwigia begrundet. In der Tat dOrfte

die deutsche Ausgabc dieses bekannten Werkes nicht nur bei Zoologen und
Medizinern, sondern bei alien, die sich fiir das Gebiet der Psychologic der niederen

Organismen interessieren, nicht am wenigsten bei den Botanikern, welche ein-

gehcnder mit den an der Grenze des Tierreichs stehenden Gruppen der niederen

Pflanzen sich befassen, eine gute Aufnahme finden. Der Verfasser schildert in

dem Buche die objektiven Vorgange, die sich in den allgcmeinen Korper-
bewegungen kundtun, wenn niedere Tiere unter naturlichen und experimentellen

Bedingungen beobachtet werden. Das aus diesen Bewegungen sich ergebende
Verhalten ist anscheinend ein bewufites. Der Verfasser schliefit jedoch die

Frage nach dem Bewufitsein und der Entwicklung desselben bei der Behandlung
seines Hauptthcmas aus, da Behauptungen bezuglich des Bewufitsein« nicht

direkt bewiesen werden konnen, seien sie nun positiver oder negativer Art*

Er beschrrinkt sich vorerst darauf, diejenigen Vorgange, welche durch Beobach-
tung und Vcrsuch gepriift werden konnen, also die objektiven Tatsachen zu
schildern, welche sich aus den von den inneren physiologischen Prozessen nicht

scharf zu trennenden Korperbewegungen ergeben. Die an dem Verhalten
beteiligten Vorgange sind im hochsten Mafic regulatorisch. Daher ist dem
regulatorischen Charakter des Verhaltens in dem Werke auch besondere Auf-
merksamkeit, geschenkt worden. Das Problem, welches sich der Verfasser

gtstellt hat, lautet: Welche dauernden Veranderungen konnen in Organismen
durch die Umgebung oder auf andere Weise hcrvorgerufen werden, und welches
smd die Gesetze, die diese Veranderungen beherrschen?

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Im crsten Teil wird das Verhalten
der einzelligen Organismen (Amoben, Bakterien, Flagellatcn , Infusorien,

besondersParamaecium) unter natiirlichenVerhaltnissen, ferner gegen mechanische
und chemische Reize, Wiirme, Kalte, Licht undElektrizitat, Schwerkraft und Zentri-

fugalkraft, wo sich solche anwenden liefien, usw. geschildert. Im zweiten Teil

werden in glcicher Weise die niederen Metazoen abgehandelt, wahrend der dritte

Teil eine Analyse des Verhaltens der niederen Organismen und die Besprechung
der aufgestellten Theorien bringt, wobei auch der Bewufitseinsfrage ein Kapitel

gewidmet ist. Der tJbersetzer hat keine ganz leichte Aufgabe gehabt, die Er-

lauterungcn und den Gedankengang des Verfassers in deutscher Sprache wieder-

zugeben, doch ist es ihm schliefilich meisterhaft gelungen. Jeder denkende
Naturforscher wird das Buch nicht ohne Vorteil aus der Hand legen und das

Studium desselben diirfte ihm Anrcgung zu eigenen Forschungen in dem weiten

noch so wenig gerade in Deutschland gcpllegten wissenschaftlichen Gebiete geben.

Bemerkt sei noch, dafi die Ausstattung eine vorzuglichc ist, die sehr guten

Abbildungen zum Teil von der Frau des Verfassers neu gezeichnet sind, zum
Teil friiheren eigenen Arbeiten dcs Verfassers entnommcn, oder zuerst vom
Carnegie-Institute veroffentlicht worden sind. Das Carnegic-Institut zu Washing-
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ton hat dem Verfasser es auch ermoglicht, ein Jahr ununterbrochene Forschungen,
die in weitem Mafie den Studien zur Vorbereitung des Werkes und zu seiner
praktischen Vollendung gewidmet waren, anzustellen. Dem unternehmcnden
Verlage aber verdankcn wir, daiS das Werk in deutscher Sprache erschienen ist.

G. H.

Steuer, Ad. Biologisches Skizzenbuch fiir die Adria. Leipzig und
Berlin (B. G. Teubner) 1910. II und 82 p. Kl. 8^ Mit 80 Ab-
bildungen im Text und Buchschmuck vom Verfasser. Preis geb.
in Leinwand M. 2.— .

Das vorliegende Buchlein verdankt, wie der Verfasser ini Vorvvort sagt,
seine Entstehung dem Wunsche desselben. den Horern seines Kollegs uber
^marine Biologies zu ihren Studienreisen an die Adria einen Fuhrer mitzugeben,
der dort erklarend eingreifen soil, wo die ublichen Lehrbucher der Botanik
und Zoologie vvenig oder nichts zu erzahlen haben und zeigen soil, wo und wie
Tiere und Pflanzen des Meeres als Mitglieder einer grofien Lebensgemcindc im
Leben zu beobachten sind.

Das Buchlein, in dem selbstverstandUch auch die auffailendsten Meercsalgen
Berucksichtigung finden, diirfte nicht nur den Schiilcrn des Verfassers, sondern
auch alien Naturfreunden, die wo immer an den Kusten des Mittelmeeres bei
Strandwanderungen, Bootsfahrten oder beim Bade mit ciner ihnen neuen Welt
von Lebewesen Bekanntschaft machen und weiteren Aufschlufi uber dieselbe
haben mochten, willkommen sein. G. H.

Schepilewsky, E. Ober den ProzeG der Seibstreinigung der natur-
lichen Wasser nach ihrer kiinstlichen Infizierung durch Bakterien.
(Arch. f. Hyg. Bd. 72. 1910, p. 73—90.)

Die sehr interessanten Resultate sind:
1. Den natiirlichen Wassern sind bakterizide Eigenschaften eigen, durch

welche sie schnell von den in dieselben hincingetragenen Bakterien befreit
werden. Mit der Vernichtung der Bakterien im Wasser wird zugleich bemerkt
eine starke Vermehrung der Protozoen in demselben (namentlich geil5eltragende
P omen) und eine vollige Klarung des bis dahin von den hincingetragenen Bakterien
mehr oder weniger triiben Wassers. Am besten zeigt sich das Phaenomen
auf folgende Art: Zu 100 ccm HgO werden 2-3 Osen Agarkultur gefiigt. Das
so infizierte Wasser bleibt in einem sterilen Kolbchen bei 25-26o C. stehcn. Der
Keinigungsprozefi des Wassers erfolgt auch bei einer niedrigeren Temperatur,
ist dann aber langsamer. Nach der Infizierung durch Bakterien bleibt das Wasser
im Laufe der ersten Tage gleich triibe (von der hincingetragenen Kultur) oder
die Trubung verstarkt sich sogar im Laufe der ersten oder zweiten 24 Stunden.
Nach Veriauf einiger Tage klart sich darauf das Wasser mit einem Male in

24 36 Stunden. Die Inkubationsperiode der Seibstreinigung des Wassers bei
wiederholten Infizierungen wird bedeutend, urn zwei- oder mehrmal, verkurzt.

2. Uber die naheren Ursachen der Vermehrung der Protozoen im Wasser
unter dem Einflusse der Bakterien. Die Vermehrung derselben geht vor sich
infolge der erregenden Wirkung auf die inzystierten und vegetativen Formen
ihrer im Wasser loslichen Produkte der Autolyse der Bakterien und wahrschein-
hch auch der Produkte der Lebenstatigkeit der Bakterien iiberhaupt.

3. Nur recht selten besitzt das Quellwasser keine bakterizide Eigenschaft.
Solche Qucllen sind z. B. in Dorpat und nach Razz eto auch manche artesische
^'"""'^'^* Matouschek (Wien).
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Szafer, Wladyslaw. Zur Kenntnis der Schwefelflora in der Umgebung
von Lemberg. (Bulletin internat. de Tacademie d. sc. de Cracovie,

Serie B, No. 3, 1910, p. 161—167.) Mit 1 Tafel und 1 Figur.

Namentlich wurden die Quellcn von Lubien Wielki untersucht. Die

Verbreitung der Schwefelflora in diesen ist intcressant; I. Auf der Oberfliiche

des Wassers auf hineingefallenen Elattern usw. und andererseits an den starker

belcuchteten Stellen entwickein sich reichlichst die beweglichen Purpurbakterien

(Cromatium- und Thiospirillum-), vereinzelte unbewcgliche Thiodictyon- Arten

und Kolonien von Lamprocystis. Auf den Blattern treten untcr den vielen

Rasen von Oscillatoria die heterotrophen Flagellaten (Oicomonas, Bodo) und

Mastigamoeba-Arten auf. Die letzteren ernahren sich von Purpurbakterien.

II. Bei hohen Wasserstiinden entwickelt sich besonders C hromatium Okenii
in purpurroten tJberzugen. III. Letztere gehen an den vertikalen Wiinden der

Quellenfassung massenhaft in die gelbUch-grunen Aphanothece-Rasen iiber, um
ganz unten den Oscillatorien Platz zu machen. Die hier vereinzelt auftretenden

Purpurbakterien verbiassen. Es treten hier auch Riesenformen von Thiospi-

rillum jenense auf. IV. Purpurbakterien iieben das Licht. Beggiatoaceen

sowie die unbeweglichen Purpurbakterien fehlen in den Quellen, erst in den

Abflussen derselben treten sie auf. Die Quellen des genannten Ortes beherbergen

sehr wenig Thiobakterien wegen des zu hohen Gehaltes an H^S. V. Die oben

genannten Aphano thece- Arten und die ahnlich gefarbten Oscillatoria-

Arten bilden eine okologische zusammenhangende Gruppe der exquisiten

Schvvefelquellenbewohner.

Neu sind foigende Arten und Formen: Thiospirillum jenense f. ma-

xima, Aphanothece sulphurica, parallela, clathr atiformis, Oscil-

latoria lineata, trichoides, constricta. Matouschek (Wien).

Zikes, Heinrich. Uber Bakterienzoogloeenbildung an den Wurzeln

der Gerstenpflanze. (Sitzungsber. d. kaiserl. Akademie d. Wissensch.,

Wien 1910, Bd. CXIX. Abt. I. Heft 1, p. 11—21.)

An Gerstenkeimlingen sah Verfasser als Uberzug der Wurzelspitze Zoogloen,

die bei starkem Auftreten einen roten oder gelben Schleim bilden. Die sie zu-

sammensetzenden Bakterien sind, wie die Rtinkuituren dartaten: Bacterium
herbicola aureum var., B. fluorescens liquefaciens und (selten)

B. herbicola rubrum. Sie wurden direkt in der Frucht nachgewiesen und

traten auch in keimfreicn Medien an den Wurzeln auf; sie kommen also schon

in der Gerstenfrucht vor. Die Bakterien geraten durch das Malz in die Bier-

wurze, welche durch diese Mikroben Schadcn litte, wenn die betreffendcn

Bakterien nicht daselbst im Konkurrenzkampfe mit garender Bierhefe alsbald

unterliegen wurden. Die Gerstenvvurzeln werden im Wachstume gchindert durch

Keimkulturen der beiden zuerst genannten Arten (jede gesondert), namentlich

aber durch eine Symbiose dieser zwei Bakterienarten.

Matouschek (Wien).

Brand, F. Ober die Stiel- und Trichtersporangien der Algengattung

Trentepohlia. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1910, XXVIII,

p. 83-91.)
Der Verfasser konnte lebendes Material von Trentepohlia Jolithus und Tr.

annulata untersuchen und besonders daran die Sporangienbildung studieren.

Seine Untersuchungsresultate habcn dabci einiges Licht auf allgemeine Fragen

iiber die Sporangien von Trentepohlia ergeben. Danach unterscheidet der

Verfasser:

/h'Jwtgia Jyand L, '
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,nnr/' ^'^'Z'^^
Sporangien (sporanges sessiles franzosischer Autoren Kueel-sporang.en Karstens), welche sich nach Art eincr gewohnlichen z'elle von

er^inrrratS" T^^-^r" ^^^-"^ ^bg'-^^dern. Dlse.ben utnen s Johterminal als lateral oder aueh interkalar situiert sein, besitzen an ihrer Scheirlewand k ff„„„,,„ Ringverdickungen und lOsen'sich niemals vom Senden'Faden ab, sondern entleeren ihre Sporcn in situ
leocnden

2. Stielsporangien, welche nicht direkt von einer vegetativen Zelle entsprmgen, sondern sich erst von der Spitze eines schlauchformigen Auswuchses

£her"rtore"n'^^Hare"^"^" '''^''T
""''"''-" ^'^^^^^^ V^^^^siscner Autoren, Hakensporangien Gobi- Kars te n s) Dieser Tvnus findet

scnon vor Austntt der Sporen spontan von seinem Stiele ab

durch sub" p>SeTn"T"-
'" '"' '" '" "'^ ~ ''""^" ^y'indrischen - Tragzelle

inncrhalb de er die Anl '"T^"'"''"''"'"
'^""^" Mcmbrantrichtern b'den,

li.c. nH.' tl. ^'!.'^"'='g^ d« Sporangiums durch eine mit zwei iibeheeenden Rinov^rriioi
- -t-^—h—'" uun_,i cnie mit zwei ubereinander-

TrSr poranli n 't ,"^"
T"^'"'

Scheidewand abgeschnitten wird. Die

leerunVTer.r" l'^"l^."-^'?
^P'^^-t^ndig und fallen immer vor Ent-leerung der Sporen von der Tragzelle ab.

wohlb^'eran^tSTzer/erslra""'""' fH-
^°" ^^^ "™'^^"^ ""'^ ^^- ^-^^ '^-

bei Tr Jolithus a an^n h^? ^^'" '"^ '^'^ Literatur, gcht dann aber auf die

XII, 1902 S 200 uuZ T- ^ ^^" ™" ''^^ ^f^^'h. Botan. Centralbl.

einige nacht'rfg icheBeme k"
7''"'''"P°^^"Sien genauer ein und macht

von Trente ohfe L '^: ''"
"'f

^'^ ^"""^'^'^^ '^^^"^ ""^ "ber die Kultur

der Stielspora. "en vo ^T^'Tr ;
^"' ^'^'' ^"'^" T^'''^' ^'"'l ^^'ig^ Z-'ande

Tr. ann larfifd und d . ;
"' (^-^ W^"^- ^^ Trichtersporangien von

Entwicklung da^t^m!
St.elsporangien von Tr. aurca (L.) Mart und deren

^TLvntbTBo ''T.'''"'"'
^"'^^^'^^ F^l^^-en auf Gloeothece rupes'^ns

men i ^b
/^'^""g^'^^'-- d- Kaiserl. Akademie d. W.ssensch. in

Mit 3 ?^tC '

""'• '''' ^''- '' """ ^^0^' P- ^01- 573.)

taten^lZ IT^;e!dTS!'^^;^"•^"^^^^ "'' Gloeothece rupestris

gerufenu'ordensndD'> ..''"''' ^" '^"^'^'^ '^^'"^ ^"fi"-'^ ^ervor-

lich in Warfcrn vo?und"- 'l^P'^"'""™ (A- Br.) Hansg. kon,mt bekannt-

Die va r c a ve rn
a"

- H
^"''^'^

f
""^^ ^^"'^''^h bei hoherer Temperatur erzielt.

'euchteten feuchten On)?„ vf;,
,'""''''= Standortsverh.ltnisse (schvvach be-

und wurde erzielt anf H
'"'^'"'^""S "'^ saprophytischer Lebensweise bedingtuurae erz.elt auf diversen organischen Nahrflussigkeiten.

rarrlno- mit Matouschek (Wien).

cTmrl P„h^'"T"' " ^'" ^^""^ °^ Flagellates. (Univers. of"^aiitornia Publ. in Botany IV, No 4 1910 n 97 lOf^ r.1 ia\

-n ciS-^St?£tS?r^^

J^™
NaTbi;er?!:;;l^;^:-C^ier

ausgegeben und unter H ^T

^^y'^°'heca Boreali Americana unter Nr. 1380

zum I S 2 Abt
" tT. """""" '"'' ™" N. Wille in den Nachtragen

schrieben to;den d'^ Verf
'" ''"''" ""' ''""" ^"--"^-''-n kurz be-

da bere.tsSr eine Ph
'""'' '^'" ^'''"^" '^"''^'^ ^euvenia natans,

Die neue F apellate wirrT°'.'"""^'"""8
Osterhoutia aufgestellt worden .st.

birnf5rmiin si eV r.
" T Z^^'anden gefunden, einem beweglichen, anfangsmrnform.gen spater amobo.den Zoosporenstadium, in dem sie einen Zellkern,
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zwei dunkeigrune Chromatophorcn,- zwei ungleiche Geifieln und zwei kontraktile
Vakuolen besitzt, einem durch Grofte und Form unre^Telmafiigen unbeweglichen
Wachstumszustand, in welchen die Zoosporen ubergehen, indem sie sich ab-
runden, zur Ruhe kommen, wachsen, mehrkernig (bis 20kcrnig) werden und
eine grofie Anzahl von durch Protoplasmastrange in Verbindung bleibcndcr
Chromatophoren fiihren, und in einem palmelloiden unbeweglichen Zustand, in

welchen die Ruhezustande dadurch geraten, dafi sie reichlich Gallerte aus-
scheiden, sich vermehren und dunkle breit birnformigc Massen bilden, die sich
festsetzcn. Aus dem letzten Zustand bilden sich wieder Zoosporen. Eine
sexuelle Reproduktion durch Gamcten ist bisher nicht beobachtet worden. —
Die neue interessante Alge wurde von W. J. Van Leuven Osterhout im
Siifiwassersee Temescal in Oakland in Californien gefunden. G. H.

Hustedt, Fr_ (Bremen). Beitrag zur Algenflora von Afrika. Baciila-

riales aus Dahome. (Archiv fiir Hydrobiologie und Planktonkunde
V, 1910, p. 365-382. Mit Tafel III.)

Der Verfasser stellte in Schlammproben aus Porto-Novo (franzosisch Dahome),
die im Winter 1908/9 in den Lagunen gesammelt wurden, 116 Formen von Dia-

tomcen fest und zwar in 100 Arten, die 28 Gattungen angehorcn. An der
Zusammensetzung sind die einzclnen Gruppen folgendermafien beteiligt: Cosci-

nodisceae mit 8, Tabellarieae mit 2, Meridioneae mit 2, Fragillarieae mit 17,

Achnanteae mit 3, Cocconeide^ mit 4, Naviculea; mit 67, Nitzschieas mit 9 und
Surirellae mit 4 Formen. Die Naviculeas sind an Arten- und Individuenzahl den
anderen Gruppen weit uberlegen. Besonders sind es die Pinnularien (divergentes)

und Neidien (N. Iridis formae) mit mannigfachen Ubergangen, die dem Material

den Charakter verleihen. Hervorzuheben ist das Vorkommen mariner und
montaner, resp. nordischer Formen. Wie die marinen Formen in das Gewasser
— dem Wissen des Verfassers nach SiiGwasser — gelangt sind, vcrmag derselbe

nicht fcstzustellen, moglicherweise durch Verschleppung durch Vogel, wie es bei

andern Gewassern vielfach angenoriimen wird. Solche marine Formen sind:

Coscinodiscus excentricus Ehrbg., C. subtilis Ehrbg., Cocconeis scutellum Ehrbg.,

Scoliopleura tumida (Breb.), Nitzschia navicularis (Breb.). Montane Formen
fanden sich folgende: Neidium bisulcatum Lgst., Navicula borealis Kg., Cymbella
gracilis (Rabh.) CI. Als weitere bemerkenswerte Formen sind zu nennen:
Achnanthes inflata Kg., Navicula Reinhardtii Grun., N. confervacea (Kg.) Grun,,

N. placenta Ehrbg. Als ganz neue Arten werden beschrieben: Caloneis incognita

Hust., Navicula africana Ilust. und Stauroneis dahomensis Hust., die nebst cinigcn

anderen Arten auf der guten Tafel dargestellt sind. G. H.

Kofoid, Ch. Atw. A Revision of the Genus Ceratocorys based on
Skeletal Morphology. (Univ. of CaHf. Publicat. in Zoology VI,

No. 8, 1910, p. 177—187.)
Der Verfasser stellt in dieser Abhandlung drei Arten, welche fruher in

andere Gattungen der Dinoflagellaten gestellt worden sind, zu Ceratocornys,
welches Genus bisher nur durch C. horrida Stein vertreten war, stellt eine neue
Art auf, gibt eine neue Charakteristik der Gattung, einen analytischen Schliisscl

zum Zweck der Bestimmung und genaue Beschreibungen der nun zu der Gattung
gestellten fiinf Arten. Diese sind: C. horrida Stein, C. armata (Schutt) Kof.

(Goniodoma acuminatum var. armatum Schutt und G. fimbriatum Murr. etWhitt.),

C. magna Kof. n. sp. (wurde von Murray und Whitting im tropischen Atlantischen

Ozean aufgenommen), C. bipes (Cleve) Kof. (syn. Goniodoma (?) bipes Cleve und
C. asymetrica Karsten), C. Jourdani (Gourret) Kof. (syn. Dinophysis Jourdani

Gourr., D. armata Daday, C. horrida Mur. et Whitt, und Phalacroma Ceratocornys

7*



Entz.). Um die neu zugestellten alteren Arten genauer zu bezeichnen, haben
wir die hauptsachlichsten Synonyme in Klammern zugesetzt. G. H.

LemmermanrijE. Beitrage zurKenntnisderPlanktonalgenXXVI—XXX.
(Archiv f. Hydrobiologie u. Planktonk. V 1910, p. 291—338.)

Die vorliegende A.bhandlung enthalt 5 kleine Mitteilungen, deren wich-
tigste ist

:

XXVI. Das Phy toplankton des Paraguay.
Der Verfasser erhielt von Dr. Th. Herzog im Paraguay bei Medanos

gesammelte Planktonproben, welche fast reines Phytoplankton enthielten. Peri-

dineen fehlten darin, Flagcllaten waren nur diirftig vertreten (Cryptomonas
erosa Ehrenb., Trachelomonas und Euglena-Formen).

Von Schizophyceen wurden 13 Formen beobachtet (Microcystis seruginosa

Kiitz. sehr haufig, Chroococcus limneticus Lemm., Ccclosphacrium dubium Grun,,

Merismopedium tenuissimum Lemm., Lyngbya Umnetica Lemm., L. contorta
Lemm., Oscillatoria limnetica Lemm. usw.). Auffallig ist das Vorhandensein von
Oscillatoria Mougeotii Kiitz. und Phormidium ambiguum Gomont. Neu ist

Microcystis stagnalis Lemm. var. pulchra Lemm. Von Chlorophyceen waren
fast nur Protococcales vertreten (aus den Gattungen Pediastrum, Scenedesmus,
Dictyosphacrium, Eudorina, Pandorina, Coelastrum usw.). Pediastrum clathratum
(Schrot.) Lemm. scheint im Potamoplankton der aufiereuropaischcn Fliisse

regelmiifiig vorzukommen. Bemerkenswerte Chlorophyceen sind noch folgende

:

Richtcriella botryoides (Schmidle) Lemm., Closteriopsis longissima Lemm.,
Schroederia setigera Lemm., Actinastrum Hantzschii var. fluviatile Schroder,
Scenedesmus bijugatus var. flexuosus Lemm., Sorastrum americanum (Bohl.)

Schmidle und Pediastrum duplex var. cohserens Bohlin. Neue Formen sind

Scenedesmus perforatus var. ornatus Lemm. und Oedogonium capillarc var.

punctatum Lemm. Von Conjugaten waren 26 Formen vorhanden, fast alle nur
in wenigen Exemplaren, am haufigsten waren Staurastrum leptocladum var.

africanum Schmidle und Cosmarium Herzogii Lemm. Neben typischen Tropen-
bevvohnern fanden sich auch weitverbreitete Formen. Neue Formen sind aufier

dem schon genanuten Cosmarium Herzogii Lemm. Closterium prselongum Breb.

var. rectum Lemm. und Cosmarium protractum (Nag.) De Bary var. paraguayense
Lemm. Am zahlreichsten waren die Bacillariaceen vertreten. Melosircn spielten

die HauptroUe. Neu sind Melosira Herzogii Lemm. und Synedra fiuviatilis Lemm.
Der Verfasser gibt eine Charakteristik des Phytoplanktons des Paraguay,

der wir die vorstehenden Angaben entnommen haben, dann ein vollstandiges

Verzeichnis der beobachteten Formen, zahlt die Tropenformen, die Ubiquisten
und die beiden alpinen Formen, von denen nur leere Schalen gefunden worden,
auf und geht dann auf die Herkunft des Phytoplanktons und auf die potamo-
philen Formen genauer ein und macht schliefilich Bemcrkungen iiber einzelne

Formen, wobei er auch die neuen Arten und Varietaten beschreibt und in

guten Textfiguren Abbildungen derselben und einiger fruher schon bekannter
Formen gibt. Schliefilich bemerkt er, dafi er zuerst darauf hingewiesen habe,

dafi das Potamoplankton der Fliisse ^Charakterformen« aufweise, die geradezu
als Leitformen fiir das betreflendc Gewasser zu bezeichnen seien und gibt

dafur einigc Beispiele fiir Rhein, Weser, Elbe, Oder, Themse, Cam, Trent,

Jang-tse-Kiang, ]\Ienan, Illinois River und den Paraguay,

XXVII. Planktonalgen aus dem Schliersee.

Diese Mitteilung enthalt die Aufzahlung der Arten, welche in einer dem
Verfasser von Dr. O. Zacharias mitgeteilten Planktonprobe sich vorfanden
und Bemerkungen uber Peridinium Westii Lemm., P. Willei IIuitf.-Kaas, Oodes-
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mils Dodcrleinii Schmidle (mit Abbildung), Crucigenia apiculata (Lemm.) Schmidle

und Eunotia lunaris Ehrenb. var. planctonica Lemm. nov. var. (anit Bcschreibung

und Abbildung).

XXVIII. iJber Dinobryon sociale Ehrenb.
Der Vedasser untersuchte eine Planktonprobe aus dem Bysjon in den

Skaren Stockholms, in welcher sich auch zahlreiche Einzelgehause, aber selten

Kolonien der genannten Art befandcn, und beobachtete unter anderem auch,

dafi von derselben Zelle hintereinander zwei verschiedene Wohngehause aus-

geschieden warden konnen, die fast vollstandig ineinandor stecken. Zum SchluIS

gibt derselbe ein Verzeichnis der in der Probe beobachtetcn Planktonten.

XXIX. Dinobryon inflatum Lemm. nov. spec.

Der Verfasser beschreibt die neue Art, \velche er in einer Planktonprobe

aus einem kleinen See siidlich von Bysjon in Schwedcn erhielt, gibt cine Ab-

bildung derselben, zahlt die anderen in der Probe vorhandenen Planktonten auf,

beschreibt darunter Cosmarium Novse-Semlise Wille var. suecicum Lemm. nov,

var. und gibt eine Abbildung dieser neuen Form.

XXX. Peridinium trochoideum (Stein) Lemm.
Die letzte kleine Mitteilung enthalt die Beschreibung dieser friiher von

Stein zur Gattung Glenodinium gestellten Art, nebst Abbildung. G. H.

Pascher, Adolf. Neue Chrysomonaden aus den Gattungen Chryso-

coccus, Chromulina, Uroglenopsis. Mit 1 Tafel. (Osterr. botan.

Zeitschr., LX. Jahrg. 1910, Nr. 1, p. 1-5.) -

In Altwassern beim Dorfe Mugrau im siidlichen Bohmerwalde fand Verfasser

folgende neue Arten : Chrysococcus ornatus (1 Chromatophor, Schalc fein-

geschichtet, mit Warzchen versehen), Chromilina fenestrata (fehlende Me-

tabolie, durchbrochenes am Rande verwachsenes Stigma, starke Kornigkeit des

Plasmas, kiirzere Geifiel als Chr. ovalis; die Teilung in Gallerthullen erfolgend);

Uroglenopsis europasa (von U. americana Lemm. durch 2 Chromatophoren

und den Mangel des Augenflecks verschieden). Matouschek (Wien).

ScherflFel, A. Raphidonema brevirostre nov. sp. egyuttal adalek a

iMagas-Tatra nivalis flor^jahoz (= Raphidonema brevirostre n. sp.,

zugieich ein Beitrag zur Schneeflora der Hohen Tatra). Mit 5 Fig.

(Botanikai kozlemenyek, Vo].9,2.Heft 1910, p. 116-123.) Magyarisch.

1. Schmutziger Schnee beim Wasserfalle im grofien »Papyrustale« der

Hohen Tatra (bei 1700 m) enthielt Chionaster nivalis (Bohl.) Wille, die

Aplanosporen von Pteromonas nivalis Chod. und die oben gciiannte neue

Alge. Letztere hat folgende Merkmale: 52—56 a lange, 4 /.i dicke Faden, nie

so lang ausgezogen wie bei Raphidonema nivale Lag., in jeder Zelle ein

gelbgruner Chromatophor; Vermehrung normalerweise durch Fadenzerfall in der

Mitte in zwei gleiche Tochterhaiften, ferner Schwarmsporenkeimlinge bemerkt.

Im Innern der Zellen Fettropfchen, aber kein Pyrenoid.

2. Raphidium nivale Chod. ist ein typisch einzelliger Organismus,

Raphidonema nivale Lag. ein typisch mehrzelliger. Da letztere Pflanze

Chromatophoren hat, so ist Wests Ansicht, dieser Organismus sei ein Pilz, falsch.

3. »Roter Schnee* ist in der Hohen Tatra nie beobachtet worden,

Matouschek (Wien).

Wilson, H. L. Gracilariophila, a New Parasite on Gracilaria con-

fervoides. (Univ. of Calif, Publicat. in Botany IV No. 2 [1910],

p. 75—84, pis. 12—13.)



(102j

Auf Gracilaria confervoides kommt in der Bay von San Francisco und bei

Monterey eine parasitische neue der Gattung Gracilaria verwandte Floridee vor,

welchc kleine reiskornerartige KnoUchen auf dem Thallus der Wirtspflanze bildet,

in die Interzellularraume dieses mit rhizoidartifren Filamenten eindrinet, durch

grol5e diaphane innere und klcinere mit Chromatophoren versehene in Antiklinen-

reihen gestellte aufiere Zellen, eingescnkte Cystokarpien mit etwas gerundeter

Plazenta, in Ketten sich abschnurende aus der Plazenta herausstrahlende Sporen,

durch ein dickes mit breitem centralen Karpostoniium sich offnendes

Perikarp, durch an der Oberflache sitzende zerstreute reihenformig sich

abschnurende Antheridien und in oberfiachlichen Lagern eingescnkte ge-

kreuzte Sporangien sich auszeichnet. Wahrscheinlich dieselbe parasitische

Floridee kommt auch auf Gracilaria multipartita bei San Pedro an der

Kiiste Californiens vor. Die neue Gattung ist Graciiariophila und die Art

Gr. oryzoides von S etc hell und Wilson benannt worden und auf den Tafeln

in einem guten Habitusbild, einem durch den Thallus der Wirtspflanze durch-

gefuhrten Queischnitt mit Medianschnitt durch ein Cyatokarp des Parasiten und
Abbildungen von Langsschnitten durch Antheridien bildende und durch Tetra-

poren enthaltendc Rindeschichten in vergrofiertem MaCstabe dargestellt.

G. H.

Woronichin, N. ,N. Einige Erganzungen zur Braunalgen-Flora des

Schwarzen Meeres. (Bull, du Jardin imp. hot. de St. Peters-

bourg X [1910], p. 78—84. Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.)
Der Verfasser fand bei einer Exkursion in der Krim, sowie auch unter

den Algensammlungcn der Charkovcr Universitat und der Sewastopoler Biolo-

gischen Station eine fiir das Schwarze Meer neue Braunalge Castagnea medi-
terranea Bornet, die gewohnlich epiphytisch wachst, doch auch in einigen

Exemplaren, die an Steinen befestigt waren, gesammclt wurde. Ferner berichtet
er, dafi die Angaben, dafi Chorda Filum Lmx. im Schwarzen Meere vorkomme,
irrtiimlich sei. Die von Sperk 1869 und von Perej aslawzew 1889 ge-

sammelten Exemplare erwiesen sich als nicht ganz typisch ausgebildete Indi-

viduen von Scytosiphon lomentarius J. Ag., die sich durch die unbedeutende
Hohe des Thallus, Abwesenheit der Einschurungen und kompaktere Konsistenz
auszeichneten. G_ H.

Dieiel, P, Uredineen aus Japan III. (Ann. mycol. VIII 1910,

p. 304—314.)
Verfasser veroffentlicht in dieser Abhandlung die Aufzahlung derjenigen

Uredineen, die ihm aus Japan voa Yoshinaga und einigen anderen Sammlern
zugesandt worden sind. An neuen Arten werden beschrieben: Puccinia caricis

macrocephalas,' P. juncelh, P. diplachnicola, Nothoravenelia japonica. Diese
letztere Art reprasentiert eine neue Gattung, die verwandt mit Ravenelia ist,

sich aber dadurch unterscheidet, dafi mehrere Kopfchen an denselben Frucht-
hyphen entstehen, der Stiel fehlt und vertikale Tcilungen in den Kopfchenanlagen
nicht eintreten. G. Lindau.

Fairman, Ch, E. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti.

(Ann. mycol. VIII 1910, p. 322—332.) Fig.
Von den 55 aufgezahlten Arten sind neu: Haplosporella calycanthi, Cama-

rosporium elaeagnellum, Ascochyta phlogina. A. symphoricarpophila, Phyllosticta

pitcheriana, P. dictamni, P. kalmicola var. berolinensiformis, Excipula dictamni,
Phoma lanuginis, Hendersonia hydrangeae, Microdiplodia valvuli, Spha;ropsis ela^ag-

nina, Mycospha^rella weigelise, Amphisphaeria xera, A. vestigialis, Lophiotrema
halesia;, Tapesia secamenti. G, Lindau.
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Ferdinandsen, C. and Winge, P. Fungi from Prof. Warmings expe-

dition to Venezuela and The West-Indies. (Botan. Tidskr. XXX
1910, p. 208-222.) Fig.

Die Zahl der gcsammelten Arten ist nicht grofi, aber die Verfasser konnten

mehrcre bekannte Pilze besser beschreibcn und einige wurden auch als neu

erkannt. So ist neu Helotium discula auf faulcm Holz, Myxotheca (nov. gen.

Myriangiacearum ?) hypocreoides auf Trichomanes pinnatus, Sterigmatocystis

dipus auf Kakaofruchten, Stilbochalara (nov. gen. Hyphomycetum) dimorpha auf

faulenden Kakaofruchten. G. Lindau.

Fischer, Ed. Die Publikationen iiber die Biologie der Uredineen im

Jahre 1908. (Zeitschr. f. Botan. Bd. 1 1909, p. 284—287.)

1. Es sind, Yiamcntlich von Arthur, viele Falle von Wirtswechsel neu

konstatiert worden. Dicse hier alle anzufuhren geht nicht an. In Europa

konnten zwei Aecidien von bisher unbekannter Zugehorigkeit definitiv unter-

gebracht werdcn: Aecidium Homogynes gehort zu einem Uromyces auf

Veratrum, der von U. Veratri kaum differiert, aber doch eine besondere

biologische Art darstellt. Ferner : Peridermium Pini gehort (nach Lire) zu

einem auf Pedicularis palustris Icbendem Cronartium, das L i r o

Cr. Peridermii-Pini benennt. — Von den autoezischen Arten ist Endophyllum
Euphorbice-silvaticx zu ncnnen ; die Infektion des Wirtes erfolgt nach

W. Muller durch die Basidiosporen an den Rhizomknospen. — lire do

alpestris der Voralpen kommt nach R. Bock wirkUch in der Natur mit der

Uredoform allcin aus.

2. Biologische Arten. Verfasser wendet sich gegen die Ausfiihrungen

von Magnin, der Zvveiiel in die Existenz der biologischen Arten setzt. Ver-

fasser zitiert da die Ergebnisse der Arbeiten von Bubak, Eriksson (bezuglich

Puccinia coronata und coronifera), Alfr. Hasler (bezuglich der

Centaurea bewohnenden Puccinien) und von R.Probst uber. Kompositcn

bewohnende Puccinien. Doch geht nicht iiberail die Spezialisation so weit;

denn R. Bock fand, dafi Puccinia Gentianae, auf vielen Gentianen lebend,

dennoch eine durchaus einheitliche Art ist. Er konnte Gcntianaarten inftzicren, auf

denen man den Pilz im Freien nie beobachtet hatte. ' Das gleiche gilt bezuglich

der P. Violae und die Teleutosporen, welche auf Geranium silvaticum
gesammelt wurden, infizierten (nach Bock) eine Reihe von anderen Geranien.

Doch dCirfte bei Uromyces Geranii die Bildung von biologischen Arten doch

nicht ganz fehlen. Matouschek (Wien).

Fischer, E. Die Fruchtkorperentwicklung von Aseroe. (Ann. Jard.

Buitenzorg 2 sen, Suppl. Ill 1910, p. 595-614.) Tab., Fig.

Die Arbeit enthalt eine Schilderung des Entwicklungsganges des Frucht-

korpers von Aseroe arachnoidea und rubra. Dadurch wird eine empfindliche

Liicke unserer Kenntnis ausgefuUt, da die jungeren Stadien dieser Gattung bisher

nicht bekannt waren. Es vcrbietct sich von selbst, hier auf diese Entwicklung

naher einzugehen, weil es ohne Abbildungcn nicht moghch ist, sie verstandUch

zu machen. Als Folgerung ergibt sich die nahe Verwandtschaft von Aseroe

mit Anthurus. G. Lindau.
.

— Beitrage zur Morphologie und Systematik der Phalloideen. (Ann.

mycol. VIII 1910, p. 314--322.) Tab.

Verfasser bcschrcibt im ersten Abschnitt die Fruchtkorperentwicklung von

Clathrclla delicata. Es ist leider nicht moglich, ohne Abbildungcn diese schr

komplizierten Verhaltnisse zu schildern. — Verfasser hatte fruher die Ansicht
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ausgesprochen, dafi die Pseudoparenchympartien des Rezeptakulums der Phalla-

ceen als eine Paraphysenbildung aufzufassen seien. Er bestatigt jetzt durch
Untersuchung geeigneter Stadien von Dictyophora irpicina diese Ansicht und
gibt eine Abbildung, aus der deutlich hervorgeht, dafi die Ausfiillung der Hohl-
raume zwischen den Basidienlagern durch paraphysenartige Zellen erfolgt, die

zwischen den Basidien hervorwachsen, — Verfasscr beschreibt die Synonymic
des amerikanischen Mutinus elegans (Mont.) = Corynites elegans Mont. Die Art
ist identisch mit M. bovinus Morg. und M. Curtisii (Berk.\ Als altester Name
hat M. elegans zu gelten, weshalb M, elegans (Penz.) ^ Jansia elegans Penz.

umgetauft warden muC. Verfasser schliigt dafur den Namcn M. Penzigii

E. Fisch. vor. G. Lindau.

Hagem, 0. Neue Untersuchungen liber norwegische Mucorineen.

(Ann. mycol. VIII 1910, p. 265-286.) Fig.

Der Verfasser hat bereits in zwei fruheren Abhandlungen seine Unter-

suchungen uber norwegische Mucorineen niedergelegt. Die vorhegende Arbeit
bringt die Beschreibung einiger neuen Arten und Erganzungen zu anderen,

selteneren Arten. Es werden aufier den Beschreibungen auch eingehende
kulturelle Bemerkungen gegeben, bei einigen auch Beobachtungen iiber die Be-

dingungen der Zygosporenbildung. Die Arten sind abgebildet und geben trotz

ihres schematisierten Bildes eine gute Vorstellung ihres aufieren Aussehens.
Neu beschrieben werden: Mucor saturninus, M. christianiensis, M. dispersus,

M. corticolus, Alle diese Arten stammen aus dem Erdboden , nur die letztere

kommt auch an verwesender Koniferenrinde vor. Von seltenen anderen Arten
seien M. genevensis, bisher nur von Genf bekannt, und Absidia-Arten crwahnt.

G. Lindau.

Herzfeld, Stephanie. Uber eine neue Taphrina auf Polystichum

Lonchitis. Mit 8 Textfig. (Osterr. botan. Zeitschrift 60. Jahrg. 1910,

Nr. 7, p. 249—254.)

R. von Wettstein fand auf dem genannten Earn graubereifte, braun-
liche, blasige Auftreibungen auf den Fiedern. VerfasserJn untersuchte sie und
fand als Erreger eine neue Art: Taphrina Wettsteiniana. Sie steht in

naher Beziehung zu T. Vestergrenii und filicina, doch unterscheidet sie

sich von diesen durch folgende Merkmale: Ascus 50—70 ,« X 5—7 «, Spore

5 ^e X 1 //; das subkutikulare Mycel schickt mitunter die Hyphen auch ins

Inncre des Wirtes. Die schlanken Asci sind nicht immer durch eine Querwand
von ihrer Stielzelle geschieden. Fundort: Sondestal bei Trins in Tirol.

Matouschek (Wien).

HollOSf Laszlo. Keczkemet videkenek Puccinia fagai (= die Puccinia-

Arten der Umgebung von Kecskemet). (Botanikai kozlemenyek,

9. Bd., 2. Heft. Budapest 1910, p. 101—109.) Magyarisch.

Bei Kecskemet fand Verfasser 66 Arten von Puccinia, die er namentlich

anfiihrt, darunter auch seltenere, z, B. P. artemisiella Syd., Carthami
(Hutschn.), Cyani Pass., chondrillina B. et Syd,, Jurineas Cke., Lactu-
carum Syd.. tinctoriicola P. M., Cynodontis Desm.

Grundliche Studien iiber die ungarischen Arten waren sehr erwiJnscht, da

nach Notizen des Verfassers 171 Arten aus Ungarn iiberhaupt bekannt sind.

P. et H. Sydow bezeichnen in ihrer Monographic bei 30 dieser Arten Ungarn
nicht als Standort. Matouschek (Wien).
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Hollos^ L&SZlo. AMagyarorszagban eddig eszlelt. Ramularia-fajok (=-die

in Ungarn bisher beobachteten Ramularia-Arten). (Botanikai kozle-

menyek, Vol. 9, 2. Heft. Budapest 1910, p. 109—116.) Magyarisch.

Ubcrhaupt neu sind; Ramularia PulsatiUse (in foliis vivis Pulsa-

tillas nigricantis), R. Lathyri (in foliis vivis Lathyri hirsuti). Um
Kecskemet fand Verfasser 46 Ramularia-Arten, wovon 29 neue Burger Ungarns

sind. Aufierdem ziihlt er 25 andere Arten auf, die er an anderen Orten

Ungarns fand. Matouschek (Wicn).

Jaap, otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora der Eifel. (Ann. mycol.

VIII, Nr. 2 1910, p. 141—151.)
Der erste wesentliche Beitrag zur bisher ja noch unbekannten Pilzflora

der Eifel. Er befafit sich mit alien Pihfamilien. Interessant sind die Funde

Urophlyctis Riibsaameni P. Magn. auf Rumex scutatus und Myco-
sphaerella carinthiaca auf Trifolium medium. Zu letzterer Art fand

Verfasser den zugehorigen Konidienpilz Ramularia trifolii n.sp. Manche der

selteneren Arten werden und wurden in dem Pilz-Exsikkatenwcrke des Verfassers

ausgegeben. Matouschek (Wien).

Malkoflf, K. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Bulgariens.

(Ann. mycol. VIII 1910, p. 187—191.)
Die Sammlung stammte aus dem Nachlafi Malkoffs und wurde von F. Bubak

revidiert resp. bestimmt. Es sind im ganzen 104 Arten, unter denen sich zwar

keine neuen, aber viele interessante Arten befinden, auch seiche, welche Bubak

erst unlangst als neu beschriebcn hatte. G. Lindau.

Migula, W. Kryptogamenflora (Dir, Prof. Dr. Themes Flora von

Deutschland, Osterreich und der Schweiz Band V und Folge).

Lief. 91 - 96. Gera, Reu6 j. L, (Friedrich von Zezschwitz) 1910.

Subskriptionspreis der Lieferung M. 1.

Wir haben bereits bei unserer letzten Besprechung der seinerzeit er-

schienenen Lieferungen darauf aufmerksam gemacht, dafi die bekannte Verlags-

buchhandlung fur Botanik, in Anbetracht des mehr und mehr unter den Bota-

nikern wachsenden Interesses fur Mykologie, sich entschlossen hat, die iiber

die Pilze erscheinenden "Bande in verstarkter Aufiage zu drucken und die iiber

die normale Anzahl hergestellten Excmplare dcrsclben einzeln, ohne Bezugs-

zwang des ganzen Werkes, an Ereunde der Pilzkunde zu nicht erhohtem Preise

abzugebcn. Wir machen auf dieses Entgegenkommen des Verlegers auf viel-

fach aus dem Kreise von Pilzforschern geauGerte, darauf bezugliche Wiinsche

heute nochmals aufmerksam, zumal mit der Lieferung 96 der erste Pilzband

abgeschlossen ist.

Die sieben neu vorliegenden Lieferungen bringen die Seiten 417—491 des

Textes, 492—510 des Registers und 29 gut ausgefiihrte Tafeln. Die Textseiten

bringen den Schlufi der Familie der Pucciniaceen , die Familien der Cronartia-

ceen, Coleosporiaceen und Melampsoraceen , und als Anhang die Aufzahlung

einer Anzahl von Rostpilzen, von denen man nur einzelne Entwicklungsformen

ohne die dazu gehorige Teleutosporenform kennt, und die dcshalb noch nicht

in die naturhchen Gattungen eingereiht werden konnten und darum vorlaufig

noch als Uredo- oder Aecidiumarten hezeichnet werden. Wenn auch diese

Aufzahlung nur die wichtigsten dieser unvollstiindig bekannten Rostpilze

bringt, so durfte dieselbe doch Anregung zur Erforschung dcrselben. sowie

anderer derartiger nicht genugend bekannter Arten geben. Bemerkt sei, dafi

das vom Verfasser hier aufgefvihrte Aecidium Homogynes neuerdings als zu-



(106)

gehorig zu einem Uromyces auf Vcratrum nachgewiesen worden ist, der von

U. Veratri kaum verschieden ist und eine biologische Art desselben darstellt.

(Siehe das vorstehcnde Referat iiber Fischer, E. Die Publikationen iiber die

Biologic der Uredineen im Jahre 1908.) G, H.

Morgenthaler, 0. Ober die Bedingungen der Teleutosporenbildung

bei den Uredineen. Diss. Sep. aus Centralbl. f. Bakt. u. Par. 2. Abt.

XXVII 1910. Mit Fig.

Es ist mehrfach versucht worden, die Bedingungen festzustellen , unter

denen die Teleutosporen der Uredineen gebildet werden. Die verbreitetste

Ansicht dariiber war die, daft klimatische Faktoren in erster Linie die Ursache

seien. Nach den vorliegenden Untersuchungen des Verfassers, die allerdings

bisher nur iiber ein sehr eng begrenztes Material angesteilt worden sind, scheint

es, als ob diese Ansicht nicht immer zutrifft. Es geht vielmehr aus INIorgenthalers

Arbeit hervor, dafi die Teleutosporenbildung um so eher eintritt, je zeitiger ein

Welken oder Absterben des Biattes erfolgt.

Die Untersuchungen wurden mit Uromyces veratri fsp. homogynes angesteilt,

und zwar sowohl in Bern wie auf der Schynigen Platte. Schon die Wahl des

alpinen Standortes zeigt, dafi urspriinglich die Absicht bestand, die Abhilngigkeit

der Teleutosporenbildung vom Klima zu erweisen. Schon die ersten Versuche

zeigten, dafi an beiden Standortcn die Produktion der Uredosporen gleich lange

Zeit vor sich ging. Welkende und absterbende Blatter von Veratrum album

zeigten aber ein auffalliges Zuriicktreten der Uredogeneration und eine deut-

liche Forderung der Teleutosporenbildung, Versuche mit anderen Rostpilzen

zeigten ein ahnliches, wenn auch nicht so deutliches Rcsultat.

Verfasser setzt dann seinResultat mit dem Generationswechsel in Verbindung,

indem er meint, dafi bei schnell vertrocknenden Blattern die Uredogeneration

unterdriickt wird. Weitere Versuche miissen dariiber Auskunft gebcn, wie weit

eine solche Verallgemeinerung den Tatsachen entspricht, jedenfalls spricht aber

vieles fiir diese Ansicht. G. Lindau.

Ranojeviuy N. Zweiter Beitrag zur Pilzflora Serbiens. (Ann. mycol.

VIII 1910, p. 347—402.) Fig.

Verfasser hat bereits friiher eine Abhandlung uber die serbischen Pilze

veroffentlicht und teilt in der vorliegenden Arbeit seine reichen Beobachtungen

mit. Es sind 647 Pilzarten behandelt, woraus der Reichtum des Gebietes her-

vorgeht. Neben vielen seltenen Arten werden vom Verfasser und Bubak ncue

Arten veroffentlicht, die abgebildet worden sind. Zu bekannten Arten sind

vielfach erganzende diagnostische Bemerkungen gegeben, die wertvolle Beobach-

tungen enthalten. Neu sind: Patellaria Henningsii, Lophodermium arundinaceum

var. piptatheri, Mycosphasrella midzurensis Bub. et Ran., Leptospha^ria petkovi-

censis Bub. et Ran., Gnomonia gei montani, Tilletia Pancicii Bub. et Ran-,

Phragmidium rtanjense B. et R., Peniophora fimbriata, Phyllosticta belgradensis

B. et R., Phoma silenicola B. et R., Phomopsis Ranojevicii Bub., Vermicularia

serbica B. et R. , Fusicoccum pseudacaciae R. et B., Botryodiplodia insitiva,

Hendersonia serbica B. et R., Septoria sisymbrii Henn. et Ran., Rhabdospora

serbica B. et R., R. midzurensis B. et R., Pseudolachnea (nov. gen. Excipula-

cearum) Bubakii, Ramularia serbica, R. balcanica B. et R., Zygodesmus serbicus,

Heterosporium cytisi, H. symphoricarpi, H. centaurese, H. berberidis, H. allii

cepae, Alternaria ribis B. et R., Ranojevicia Bub. (nov. gen. Tuberculariacearum)

vagans R. et B., Dendrostilbella ailanthi B. et R.
f

Die Arbeit bildet einen wertvoUen Beitrag zu der bisher wenig bekannten

Pilzflora Serbiens. G. Lindau.
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Setchell, W. A. The Genus Spha^rosoma. (Univ. of California Publ.

in Botany IV, No. 5, 1910, p. 107—120, pi. 15.)

Obgleich erst kiirzlich eine Revision der Gattung Sphaerosoma von C.

Rouppert (Bull, internat.de TAcad. Sci. Cracovie 1909) publiziert wordcn ist,

so sieht der Verfasser sich doch veranlafit, eine kritische Ubersicht iiber die

Arten dieser Askomycetengattung zu geben und kommt zu folgenden Ergebnissen :

1. Sp^rosoma fuscescens Klotzsch ist wahrscheinlich identisch mit Sph.

Janczewskianum Roupp.
2. Sph. echinulatum Europaischer Autoren (Rehm and Rouppert) ist

wahrscheinlich eine besondere von Sph. fuscescens Kb verschiedene Art.

3. Sph. echinulatum Seaver ist verschieden von den beiden genannten

Arten, doch ist vielleicht das Europaische Sph. echinulatum nur eine geographische

Varietat der in Jowa heimischen Seaverschen Art.

4. Die Gattung steht zwischen den Pezizineen und Helveliineen.

5. Dieselbe mu6 auf die genannten zwei (oder drei) Arten begrcnzt werden.

6. Sph. fuscescens von Corda, Zobel und Schroeter ist Sph. ostiolatum

Oder Sph. fragile Hesse,

7. und wahrscheinlich eine Helvellinee, die Sphserozone ostiolata (Tub)

Setchell genannt wird.

8. Sph. fuscescens von Rouppert ist nicht die Klotzsch'sche Art, gehort

unter Ruhlandiella Hennings und ist wahrscheinlich identisch mit R. berolinensis

Henn,

9. In Californien ist eine neue Art der Gattung Ruhlandiella, Rh. hcsperia

Setsch. n. sp. vorhanden, die der Verfasser genau beschreibt und auf der guten

Tafel abbildet. G. H.

De Souza da Camara, M. Contributiones ad mycofloram Lusitania^.

Cent. IV. (Bot. de Soc. Broter. XXV, 1910, 23 pp.)

Unter den auftjezahltcn Arten sind neu: Guignardia MoUeriana auf

Magnolia, Trabutia MoUeriana auf Iris, Macrophoma heraclei auf Heracleum

sphondylium, M. miitoniae auf Miltonia Candida, Cytospora beaufortiae auf Beau-

fortia sparsa, Diplodiella cocculi auf Cocculus laurifolius, Hendersonia triseptata

auf Viola alba, Colletotrichum platani aufPlatanus orientalis, Pestalozzia bignonise

auf Bignonia jasminifolia. G. Lindau.

Zellner, Julius. Zur Chemie der hoheren Pilze. IV. Mitteilung: Ober

Maltasen und glykosidspaltende Fermente. (Sitzungsber. d. Kais.

Akad. der Wissensch., Wien, math.-ndturw. Kl. Bd. CXVIII, 1909,

Abt. lib, p. 439—446.)
Die Resultate sind etwa folgende

:

1. Verfasser untersuchte Pilzpraparate, die zum Teil schon recht geraume

Zeit gelegen hatten, auf Maltase. Sic wiesen stets solche auf. Die Pilze ge-

horten zu holzbewohnenden Arten der Gattungen Polyporus, Armillaria,

Xypholoma. Daedalea, Trametes.
2. In Trametes suaveolens und Polyporus igniarius fand er cin

Ferment, das Salicin spaltet. Da Sigmund in Weiden und Pappein cin Ferment

auffand, das nur Salicin, nicht aber andere Glykoside spaltet und daher als

ein vom Emulsin verschiedenes Enzym zu betrachten sei, so war die Frage

naheliegend, ob das salicinspaltende Ferment der ebengenannten zwei Pilzarten

(haufig auf der Weide!) nicht etwa der Salicase der Weidenbaume odcr aber dcm
Emulsin in seiner Wirkung analog ist. Es ergab sich da folgendcs; Bei Tr.

suaveolens zeigte sich wohl eine seiektive Wirkungsweise des Enzyms, da
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Salicin am leichtesten abgebaut wird, doch werden auch die anderen Glykoside

mehrweniger leicht gespalten. Das Analoge ergab sich bei Polyporus pini-

cola, da das Enzym sehr leicht auf Coiiiferin einwirkte; doch wurden auch

andere Glykoside (Askulin vor allem) hydrolitisch gespalten.

3, Die glykosidspaltenden Fermente des Tr. suaveolens und Pol. pini-

cola sind in ihrer Wirkungsweise dem Emulsin analog, da alle diese Fermente

nicht auf Phloridzin einwirken. Die Identitat dieser Enzvme halt Verfasser fiir

unwahrscheinlich.

4, Bei Pol. igniarius und bei dem von Bourquelot untersuchten Pol.

s u 1 fu r e u s ist das Vorhandensein eines emulsinartigen Fermentes aus bio-

chemischen Griinden begreiflich, da solche vagante Pilze in die Lage kommen,
aus den diversen Wirtspfianzen auch verschiedene Glykoside aufzunehmen.

5, Es steht fest, dafi das glykosidspaltende Enzym der weidenbewohnenden
Pilze von demjenigen der Weidenbaume selbst verschieden ist.

Matouschek (Wien).

Zellner, Julius. Zur Chemie der hoheren Pilze. V. Mitteilung: Cber

den Maisbrand (Ustylago Mayidis Tulasne). (Anzeiger der Kaiserl.

Akad.d.Wissensch. inWien, math.-naturw.Klasse, 1910,Nr.X,p.ll6.)
Die chemische Untersuchung des Maisbrandes ergab folgendcs : Anwesenheit

des schon von Rademaker und Fischer hier bemerkten Trimethylamins und
der als Sklerotinsaure bezeichneten gut kristallisierenden Saure. Ustilagin wurde
vermifit, dagegen fand Verfasser noch folgende Stoffe: Ergosterinartige Korper,

Olsaure, fluchtige und feste Fettsauren, Lecithin, Glycerin, zwei Harze, Phobaphen,
Gerbstoff, Mannit, Erythrit, Glykose, gummiartiges Kohlehydrat, in Alkali losliche

kohlehydratartige Stoffe, chitinhaltige Zellsubstanz, Albuminate, Amanitol, ein

fettspaltendes und ein invertierendes Ferment. Matouschek (Wien).

Zur Chemie der hoheren Pilze. VI. Mitteilung. Chemische Be-

ziehungen zwischen hoheren parasitischen Pilzen und ihren Sub-

straten. (Anzeiger d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien,

math.-naturw. Klasse, 1910, Nr. X, p. 116—117.)
Die Symbiose wird als chemisches Problem behandelt. Die Griinde fur

diese Ansicht des Verfassers sind:

1. Die wenigsten Stoffe gehen unverandert aus dem Wirt in den Para-

siten iiber.

2. Die chemische Zusammensetzung der parasitischen Pilze ist in erster

Linie durch ihre systematische Stellung, in zweiter durch das Substrat bestimmt,

drittens gibt es sporadisch auftretende Stoffe.

3. Prinzipielle chemische Unterschiede zwischen Saprophyten und Parasiten

sind bisher nicht nachweisbar.

4. Die Ausbeutung des Wirtes erfolgt hauptsachlich auf fermentativem

Wege, doch sind auch andere Prozesse wahrscheinhch.
5. Die parasitischen Pilze scheiden Exkremente ab, die bald indifferenter

Natur sind, bald giftig vrirken und im letzteren Falle zu pathologischen Wachs-
tumserscheinungen fuhren. Die synthetischen Vorgange in den Parasiten sind

fast ganz unbekannt. Die Untersuchung solcher Arten, die auf Tieren schmarotzern,

erweist sich als besonders wichtig zur Aufklarung der chemischen Seite des

Parasitismus. Matouschek (Wien).

Zimmermann, Hugo. Verzeichnis der Pilze aus der Umgebung von

Eisgrub. (Verhandl. d. naturf. Vereines in Briinn, Bd. 47, 1908.

Briinn 1909, p. 60-112.) Mit 4 Taf.
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Es werden auch die Pilze berucksichtigt, welche auf den Gewachsen des

riesigen fiirstlichen Liechtensteinschen Hofgartens zu Eisgrub in Siidmahren

(Park, Baumschulen, Obst- und Gqmusegarten, Treibhauser usw.) vorkommcn.
In dor Aufzahlung werden nicht beriicksichtigt: die Saprolegniincse, HelvelUneae,

Laboulbeniineas, Tremcllinese, Hymenomycetinege. Lyeoperdineae, Hyphomycetes.
Diese behalt sich Verfasser fiir spater vor. Neu sind die fungi imperfecti:
Phyllosticta Bletiae (in foUis vivis Rletillae hyacinthinae Rchb. f., einer

Orchidee im Treibhause), Ph. Spinacise (in foliis vivis Spinacise oleraceae in

area vitreis munita cultae), Ph. Stangeriaj (in eodem subtrato Stangeriae

paradoxae Ph. Moore), Ascochyta Cotyledonis (in Cotyledon gibbiflora,

einer Warmhaus-Crassulacee), A. Malvae (in foliis vivis Malvas neglectae),

DiplodiaBryoniae (in Bryonia dioica), D, Phellodendri (in Ph. amurensi in

horto), D. Stangeriae (in Stangeria paradoxaj, Diplodiella fruticosa (ad

ramos inflorescentiae et mortuos Amorphae fruticosae), Hendersonia Opuntiae
(in caulibns Opuntiae comanchicae Eng. in horto, sehr schadlich).

Von den recht zahlreichen Notizen interessieren uns: Plasmopara
c u b e n s i s wurde nie auf Cucurbita- und C i t r u 1 1 u s - Arten bemerkt,

Fuligo septica erstickt oft die Ananaspflanzen. Bremia Lactucae Reg.

ist besonders den SamUngen und jungen pikierten Salatpflanzchen im Mistbeete

schadlich; der Pilz geht ein, wenn die Pflanzchen ins Freie versetzt werden.

Peronospora parasitica Tul. ruiniert Cheir anthus Cheiri griindlich.

Graphiola Phoenicis (Moug.) befiel, bezogen auf Pflanzen von Phoenix
Canariensis Hort. und reclinata Jacq., keine sonstigen Palmen im Warm-
hause. Cronartium asclepiadeum (Willd.) scheint sich auch ohne Aecidien-

bildung auf Paeonia zu erhalten. Puccinia Chrysanthemi Roze trat 1899

verheerend auf den Kulturen von Chrysanthemum indicumL. auf, bildete

aber nur Uredosporen und verschwand von selbst ganz. Pu ccinia Iridis
Wallr. befiel nie Arten aus der Sectio Pogon iris der Gattung Iris. Puccinia
Polygoni amphibii Pers. trat nie auf der flutenden Form der Wirtspfianze
auf. P. S org hi Schw. scheint sich auch ohne Aecidienbildung zu erhalten.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint. ist in Bezug auf die Rosa-Arten
sehr wahlerisch. Darwin- und Papagei-Tulpen scheinen widerstandsfahiger

gegen Sclerotinia bulborum (Wakk.) zu sein. Beziiglich der Perithecien

stellen sich zwischen der Rosa und Pfirsiche bewohnenden Sphaerotheca
pannosa (Wallr.) Unterschiede heraus, die es vielleicht rechtfertigen, wenn
beide Formen als verschiedcne Arten (oder Varietaten) aufgefaftt werden.

Podosphaera leucotricha (E. et E.) bewirkt, dafi auf den befallenen

Zweigen von Apfelbaumen mehrere Jahre hindurch sehr kleine Blatter erzeugt

werden. Phyllosticta Brassicae Westdp. und Ph. Napi Sacc. sind wohl
eine Art, da die Eisgruber Exemplare in den Sporenmafien mit Ph. Napi,
wegen der roten Sporenranken mit Ph. Brassicae, in der Farbe der Blatt-

flecken mit beiden ubereinstimmen. Ascochyta Lantanae Sacc. gehort zu

Hendersonia, von Phoma Staticis F. T. wird eine n. forma tartaricae
beschrieben. Septoria exotica Speg. ist der Kultur der neuseelandischen

Veronica speciosa R. C. im Treibhaus schadlich. Septoria piricola
Desm. trat nur auf bestimmten Sorten auf, S. Sedi W. machte sich an tiber-

winterten Pflanzen von Cotyledon pachyphytum B, und C. gibbiflorum
unangenehm bemerkbar. S. Westendorpii Wt. ist wohl mit S. Atriplicis
(W.) Fuck, und S. Chenopodii West, identisch. Vermicularia Lolii ist

ein Co lletotrichum, da ein Gehause fehlt. Gloeosporium Louisiae Bl.

tauf Buxus sempervirens) ist nur der fortgeschrittcneReifezustand von G. pachy-
basium. — Verfasser untersuchte viele auf Warmhauspflanzen auftretende

»ColIototrichum«-Arten, z. B. solche auf Bromeliaceen, Orchideen, Cyclanthaceen,
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Palmen, Cycadeen usw. Alle stimmen in dem Sporenausmafi teils mit C orchi-

TJTX ' ^:;^™^C. Dracaenae All. and C. Cordylines Poll, so'uberein,
dafi Verfasser Abstand nimmt, die erstercn. zu benennen und letztere als eiaeneArten anzusehen. Er glaubt, sie gehoren insgesamt einer einzigen oder nur

rsT'h? "T f^^,,'^'ff---"'^- Arten an. Infektionsversuche id da allein
ausschlaggebend. Von v.elen Pilzen gibt er abvveichende oder erganzendeDiagnosen in deutscher Sprache an. Viele neue Wirtspflanzen werden angefuhrt.

Matouschek (Wien).

Fleischer, Max. Die Musci der Flora von Buitenzorg (zugleich
Laubmoosflora von Java). Enthaltend alle aus Java bekannt ge-
wordenen Sphagnales und Bryales, nebst kritischen Bemerkungen
uber viele Arten des Archipels sowie iiber indische und austra-
hsche Arten. II. und III. Band. Buchhandlung und Druckerei
vormals E.

J. Brill. Leiden, 1902—1908.

bcdeu^.'le" W y\^'''''' f""- <^'« Entwicklung der Bryo-Systematik uberaus

Lzei. F .

''"':'"' ^"''^^" '''''"''''''' ^'^l^^' « d.esen Blattern an-

hlr Hen n"" R "! ^"^t",
"'^'^ '^°^ """"^ Deutschland zurtick und vollendete

Sundfr I , T"" "' ""^ '^'' ^"''''"' '^'''^^ zahlreiche Ausfluge im

Gasman ^^n'r
^",^'«="'^"d von Neuguinea, an der Ostkuste Australiens, in

derT r ^r^';^'^"^'
^"' den Samoa- und Sandwichsinseln seine Kenntnis

teJuT r ^'°"t°''"
"^"""'^ aufierordentlich erweitert hatte. Neu auf-

fon areJ' r<.'°".
™ ™ "" """"^^ ^'^ ''^"''"'^" ^^^ Leptostomace^, Rhizo-

fassunTH""v r^'"''""='
'™'''" ^"^ Bestreben zur scharferen Zusammen-

moosen H ^r "'^'; '""^ Ausdruck kommt. Von den beschriebenen Laub-moosen s,nd dreiunddreiCig neu,. und von diesen haben siebenundzwanzig Arten

CrZT
'"""

T"-
°'" 0«hotrichaceen, die nach Fleischer eng mit den

wcklunr''" v'k r\''"
""'' ""^'^ '^'" =^"'1'=^" P'^^^ eingeraumt. Als ent-

echter D ?"
K

'
I'''

""'^'^^'^^ ^"-S^^"'^ bezeichnet der Autor den Nachvveis

Zwerl K ^'r'"°'""""™>
^Peziell bei M. Blumei. H,er bilden sich die

aus de^r r" T^'
'"' sekundarem Protonema der Mutterpflanze, sondern

lutornhT'H ' .
" Laubblattern) keimenden Spore, ein Zustand, den der

stand
P''f'°*",'='^,'='^ "^""t; ^'s pseudautocisch, wie bisher, kann dieser Bluten-

bun.en
bezeichnet werden. Die iiberall sehr ausfuhrlichen Beschrei- .bungen ze.gen m den Gruppen bis zu den Gattungen herab und auch noch bei

zweiter H
•^"^""g^^-ohnlich eindrmgliche Sorgfalt, mit der Fleischer, wie kein

dlZ[\ u
""" '" ^"^" '*''"''" Eigenheiten beobachtet hat; aber auch

kPit n f/"
"''" der Gametophyten lassen an Ausfuhrlichkeit und Genauig-Keit nichts zu wunschen

enth'i!?"^
'*""'' ^,''"'^' '^'"' " '^'"' ^"' ^°" ^a' I'^Oe bis November 1908 erschien,

rW K^'" u
.7^" ^**' ^" I^°b^yine= und die Untergruppe der Hooke-

vve^tPr, !,

''''''"" ^^""^^ '^^Sinnt g:eichzeitig eine erhebliche Er-
vve.terung der ganzen Anlage des Werkes, indem Fleischer nicht bloC die in

fnnnr m"""
'^''^^'P'^' vorkommenden Moose, sondern auch alle anderen be-

r,
"^ °°'^ ^'"' ^'' ^"'" '^'^ Gattungen herab, berucksichtigt hat.

Gerade m d.esem Bande zeigt sich am deutlichsten, wie der Verfasser im Ver-
lanie semer Arbeit aus ihr und aus der Natur zu lernen bestrebt ist. Der Band
Deginnt mit einer verbesserten Ubersicht seines Systems, .urn dem Ziele einer
naturlichen Anordnung naher zu kommen., wobei Fleischer Wcttsteins Wort
heranzieht, daC das System jederzeit zum guten Teil einen provisorischen
Charakter haben miisse. Um .der bei der oberflachlichen Prufung« seines Systems
leicht entstehenden Ansicht, als sei es nur auf das Peristom gegriindet, ent-



(Ill)

gegenzutreten, hat Fleischer bei dcr Ubersicht der Hauptgruppcn diesmal auch
den Gametophyten berucksichtigt. Der Vorwurf, dafi sein System nur auf den
Sporophyten gegriindet sei, ware allerdings zu jeder Zeit unberechtigt gewescn
man tut aber Fleischer kein Unrecht mit der Feststellung, dafi er dem Sporo-
phyten fruher ein sehr entschiedenes Ubergewicht einrciumte, worauf er bei
bestimmten Moosgruppen auch ein unbestreitbares Anrecht hat, und dafi dahcr
die starkere Beriicksichtigung des Gametophyten, die er nun zeigt, einc aus-
gleichende Gerechtigkeit in seinem Systeme anbahnt, die ihm zum Vurteil ge-
reichen wird.

Aus der Fiille des Bandes (der II. und III. zusammen etwa 730 Seiten)
lassen sich nur wenige Einzelheiten herausgreifen. Wohl das merkwiirdigste
aller Moose, Ephemeropsis tjibodensis Goeb., dessen Sporogonc Fleischer be-
kanntlich zuerst entdeckte, wird hier, als einzige Art der Nemataccae Fleisch.,
nebcn den Daltonien, nochmals ausfiihrlich beschrieben und abgebildet. Fleischer
will die ungewohnliche Ahnlichkeit des Vegetationskorpers mit gewissen Trente-
pohlia-Algen anscheinend phylogenetisch heranziehen, weil die Erscheinung sich
als Parallelismus nicht erklaren lasse. Hieriiber werden die Meinungen aus-
cmandergehen, denn auch die Deutung als einer ruckgebildeten Daltoniacee
1st moglich. Beweise gibt es vorlaufig fiir keine dcr beiden Auffassungen. Bei
Eriopus remotifolius, bei dem schon Goebel Rhizoiden aus der Vaginula und
Seta sich entwickein sah, fand Fleischer sogar- am Perichaetialast Brutkorper,
wie er auch an der geschlechtslosen Generation von Philonotis mollis Lac!
Rhizoiden beobachtete, ebenso bei mehreren Arten von Rhacopilum. Ilochst
bemerkenswert ist auch seine Feststellung ausgepragter Wassersacke am Grunde
der Blatter von Cyathophorella tahitensis, da solche Bildungen bisher nur bei
Lebermoosen angetroffen wurden. Die Gattung Sorapilla, die wegen ihrer
fissidensartigen Blattbildung bisher den Fissidentaceen angereiht wurde, stellt
Fleischer neben die Phyllogoniaceen, womit er zweifellos das richtige traf.
Nicht jedes Moos mit am Rucken gefliigelten Blattern ist darum gleich cine
Fissidentacee. Auch ftir die Pleurophascaceen , Ilelicophyllaceen und Rhaco-
pilaceen nimmt Fleischer Umstellungen im System vor. Aufier engeren Be-
grenzungen bekannter Familien nach ihrer natiirlichen Verwandtschaft ergibt
sich ferner die Aufstellung der folgenden neuen Familien: Sorapillaceae, Cyrto-
podaceae, Ptychomniacea:, Rutenbergiace^, Trachypodacea; und Nematacese.
Funfzehn neue Gattungen werden beschrieben, von denen fun f auf Java fallen,
sowie sechsundzwanzig neue Arten.

Der II. und III. Band enthalten zusammen etwa 120 Sammelabbildungen;
sie sind durchweg sozusagen schmucklos. dabei aber im hochsten Grade in-
struktiv. Man hat sofort das Gefiihl der Naturwahrheit bei diesen Zeichnungen.
Hier wurden den Moosen nicht kunstlich »sch6ne Stellungen* gegeben, als ob
sie vor dem Photographen standen, Stellungen, die sie im Leben nicht haben,
sondern sie wurden in ihren charakteristischen Ziigen schlicht und wahr hin-
gestellt. Das wirkt so ganz anders als die hubschen Bilder in manchen (auch
m sonst hervorragenden) Werken, die, wenn man das betreffende Moos dann
zum Vergleich leibhaftig zur Hand nimmt, einen recht nachdrucklich an die
Macht der Phantasie erinnern. Schon durch seine Abbildungen macht Fleischers
Werk Epoche. Er ist nun seit Anfang 1910 wieder in Indien und Java, so dafi
er abermals in der glucklichen Lage ist, das Material fur den kommenden
vierten Band an Ort und Stelle studieren zu konnen. Er wird mit Spannung
erwartet werden. Leopold Loeske, Berlin.

Haynes, Caroline Coventry. Sphaerocarpos hians sp. nov., with a re-

vision of the genus and illustrations of the species. (Bull, of the
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Torrey Bot. Club XXXVI [1910] No. 5, p. 215— 230. With

plates 25-32.)
Die Arten der Gattung Shaerocarpos gehoren zu den einfachsten und doch

dabei interessantesten Lebermoosen. Obgleich die Gattung vor nicht langer

Zeit (Bull, de I'Herbier Boiss. VII. [1899] 656—657) von Stephani monographisch

bearbeitet worden ist, so hat die Verfasserin in der vorliegenden Abhandlung

doch im Ansr.hlufi an die Entdeckung der neuen Art aus dem Staate Washington,

durch deren Untersuchung sie veranlafit wurde, auch die ubrigen Arten der

Gattung vergleichend zu studieren, es von neuem versucht, cine monographische

Zusammenstellung zu geben. Stephani betrachtete sieben Arten als zur Gattung

gehorig : Sphserocarpus terrestris (Mich.) Smith, S. Donnellii Aust., S. texanus Aust.,

S. Berteroi Mont, S. californicus Aust., S. cristatus Howe und S. Jamesii Aust.

Die letzte Art war Stephani nur mit Manuskriptnamen bekannt und mufi daher

gestrichen werden. S. texanus ist nicht zu unterscheiden von S. californicus,

welcher letztere Name spater publiziert ist. Der Name S. Berterii Mont

(= S. Berteroi Stephani) muft durch S. stipitatus Bisch. ersetzt werden, da dieser

Name frtiher veroffentlicht ist. Es bleiben von den sieben von Stephani an-

genommenen Arten also funf iibrig, zu denen sich nun als sechste die neue

Art S. hians gesellt. Die Verfasserin gibt cine genaue Charakteristik der Gattung,

einen analytischen Schliissel zur Bestimmung der sechs Arten und bei jeder

Art die voUstandige Synonymik, und sehr eingehende Beschreibungen, zahlt die

Originalfundorte auf, erortert die geographische Verbreitung und fuhrt die

Fundorte der von ihr untersuchten Exemplare an. Sehr wertvoll sind die der

Abhandlung von der Verfasserin beigegebcnen guten, in vergrolJertem Mafistabe

gegebenen Abbildungen auf den acht Tafeln, welche Habitusbilder und. Tcile

der Pflanzen wiedergeben. G. H.
r

SchifTner, Viktor. Ober die Gattungen Chiloscyphus und Hetero-

scyphus n. gen. (Osterr. botan. Zeitschr. LX. Jahrg., Nr. 5, 1910,

p. 169-173.)

Die oben an erster Stelle genannte Gattung zerlegt Verfasser in zwei

Gruppen: 1. Chiloscyphus Corda (em. Schiffn. 1910). Die Androecien sind

intcrkalar am Hauptstamme oder den diesem gleichwertig ausgebildeten Seiten-

asten; die Perigonialblatter sind in Grofie und Form den sterilen Blattern ahnlich,

unterscheiden sich aber durch die sackchenartige Basis mit gezahntem Dorsal-

lappchen. Hierher gehoren alle europaischen Formcn und einige andere.

2. Heteroscyphus. Androecien katzchenformig, scheinbar ventral, indem sie

seitlich aus dem Winkel eines Amphigastriums entspringen und von den Stengel-

blattern ganz verdeckt werden; die Perigonialblatter sind klcin und den

Stengelblattern ganz unahnlich. Hierher gehoren auficreuropaische Arten, also

mehr Arten als zu der ersteren. Mancbe Arten sind allerdings noch naher zu

untersuchen. Matouschek (Wien).

Bruchmann, H. Die Keimung der Sporen und die Entwicklung der

Prothallien von Lycopodium clavatum L., L. annotinum L. und

L. Selago L. (Flora N. F. I [der ganzen Reihe 101. Band] 1910,

p. 220—267. Mit 35 Abbildungen im Text.)

Der Verfasser, dem die botanische Wissenschaft eine ganze Reihe hochst

wertvoUer entwicklungsgeschichtlicher Arbeiten iiber Lycopodiaceen und Sela-

ginellaceen verdankt, hat uns mit der vorliegenden neuen Abhandlung uber-

rascht, in welcher er, nachdem sich vieie Forscher vergebliche oder doch nicht

geniigend belohnte Miihe um die Keimung der Sporen und die Entwicklung
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der Prothallien der in der Uber.schrift genannten heimischen Lycopodien ge-

geben haben, uns vorlaufig abschlieRende Ergebnisse einer rastlosen Forschungs-

tatigkeit auf dcm genannten Gebiete vorlegt. Am SchluC einer historischcn

Einleitung stellt er fest, daB bisher die Vorgange der Keimungsgeschichte nur

dreier Lycopodium-Arten mit chlorophyllfiihrenden Prothallien, einer pilzfreien

(L. salakcnse) und zweier leicht verpilzter Formen (L. cc rnuum und L. inundatum)

und damit nur ein Prothalliumtypus, welchem diese drei Arten angehoren,

namlich der von L. cernuum durch Treubs Arbeiten uns bekannt geworden
sind, dafi dagegen die vielen Bemuhungen, die Keimungsgeschichte ganz sapro-

phytischer Typen zu erforschen, nur Mil^crfolge gebracht haben. Er schildert

dann die Biologie der Sporen, geht auf die Art und Weise, wie die Sporen-

aussaaten gemacht werden mussen, ein, beschreibt die ersten Keimungszustande
der Sporen von L. clavatum und L. annotinum und solche von L. Selago, die

weitere Kultur der jungen Prothallien und die weitere Entwicklung derselben

beim Typus des L. clavatum und bei dem des L. Selago auf ihren drei Ent-

wicklungsstufen, erortert dann die Sexualorgane und den Aufbau des Embryos
und gibt schliefilich cine Zusammenfassung seiner Forschungsergebnisse, welche

wir hier wortlich wiedergeben

:

»Wenn hierrait auf die lange vergeblich gestellte Frage nach der Keimung
der Sporen einiger einheimischer Lycopodium-Arten eine erste Antwort gebracht

wird, so kann diese bei solcher Materia nicht vollstandig ausreichend ausfallen

und sollte zu wciteren Prufungen anregen.K

»AuffaUend erscheint zunachst die ungewohnlich lange Zeit der Sporenruhe,

besonders bei L. clavatum und L. annotinum. Ob diese vielleicht durch die

Einwirkung unbekannter Reizmittel verkiirzt werden konnte? Erfahrungen an

den Sporen von L. Selago lassen dies fast vermuten, da solche in einigen Fallen

schon im dritten Jahre keimten, in anderen aber, z. B. solchen, bei welchen

Sporen im Rohhumus ausgesat waren, erst ira siebenten Jahre.«

*Ungewohnlich sind auch die geringen Prozente der keimenden Sporen

von L. clavatum und L. annotinum, die doch bei L. Selago normal erscheincn.

Es fragt sich nun, ob diese grofie Ruckstandigkeit auch den Sporen dieser Arten

in anderen Waldgebieten zukommt.*

•Die hier in Frage stehenden Netzrelief- und Tiipfelsporen gehoren ganz

extremen Formen der Gattung Lycopodium an und erzeugen auch unterschied-

liche Prothalliumtypen. Dennoch lassen sich auffallende Ubereinstimmungen in

der Entwicklung der Prothallien erkennen.«

»Beide Sporenarten keimen selbstandig, vom Pilze unabhiingig, und haben

auch eine bis zu einem funfzelligen Prothallium unabhangige Entwicklung.

Darauf tritt bei dem Prothallium fiir das ganze fernere Leben desselben eine

Abhangigkeit von einem Pilzgenossen ein.«

»Als erstes wichtiges Erzeugnis dieser Sporenkeimung ist eine kleine

linsenformige Zelle hervorzuheben, welche in solcher Form auch bei anderen

Pteridophytengruppen bekannt ist und als rudimentares Rhizoid gedeutet

wurde.«

»Die erste Entwicklungsstufe unserer Prothallien fiihrt, wie bei alien bisher

bekannten Arten dieser Gattung, auf die Herstellung eines eiformigen Zellkorpers,

der unter der Herrschaft und Tcilungswcise einer zweischneidigen Scheitel-

zelle steht.c

»In dem weiteren Entwicklungsgange unterscheiden sic sich von alien be-

kannten Formen, unterlicgen aber auch einer Einwirkung des Geotropismus.*

»In der zweitcn Entwicklungsstufe gcwinncn unsere beidcn Formen einen

radiaren, birnformigen Zellkorper, welcher durch ein Schcitelmeristem wachst.

Htdwigia Band L, °
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Dasselbe ist bei L. Selago ungeschichtet, bei L. clavatura und L. annotinum nur

anfangs ebenso und fiihrt auf ein geschichtetes uber.«

»Auch in dem inneren Bau dieser Zellkorper und in der Entwicklung der

Rhizoide ergeben sich wesentliche Unterschiede. In dem L. clavatum -Typus
baut sich in langsamem Fortschhtte ein fiir eine lange Lebenszeit aufgefiihrte

hochdifferenzierte und widerstandsfahige Prothalliumform auf, die fiir L. Selag3

einfacher ausfallt, schneller entsteht und vcrgeht.*

»Die dritte (letzte) Entwicklungsstufe bringt bei den Typen zuerst die

Uberfuhrung des meristematischen Scheitelwachstums in ein Randwachstum
hervor, womit zugleich der Einbau eines achsilen Leitgewebes von einen
sekundaren Meristem der Scheitelmitte her verbunden ist. Schliefilich geht die

Scheitelmitte in generatives Gewebe und zur Entwicklung der Geschlechtsorgare
iiber und findet dann ringsum oder auf einer Seite von dem Meristem durch
eine dorsiventrale Wachstumsweise Erganzung. Diese Entwicklungsstufe zeigt

die Prothallien Bluten tragend und Keime entwickelnd.«

»In beiden Prothallien-Typen bewohnt der Pilzgenosse das ganze an das

achsile anschlieftende Rindengewebe, bei dem L.-clavatum-Typus in den aufSeren

Schichten intra-, in den inneren interzellular, dagegen bei dem L.-Selago-Typus
nur intra2ellular.«

»Auch in der Wohnform sind die beiden Endophyten bei beiden Typen
verschieden. In dem L.-clavatum-Typus bildet der Pilz nur Knauel in seinen

Zellquartieren und nimmt scheinbar unregelmafiigen fakultativen Aus- und Ein-

tritt. In dem L.-Selago-Typus bezieht der Pilzgenosse in Form von Filzmycel

und Sporangiolen die Zellen seines Quartiers, eine erste, einmalige Tnfektion

ist fur die ganze Lebenszeit des Prothalliums ausreichend, aber an jeder Fersen-
zelle des Rhizoidfufies erreicht der Pilz regelraafiige Verbindungen mit dem
Substrat.K

»Die Pilzgenossenschaft fuhrt bei beiden Typen auf einen guten Erwerb
an Nahrstoffen, namentlich auf eine reiche Speicherung der Starke.

«

»Fur den Typus des L. clavatum findet man nur bei dem von L. compla-
natum Ahnlichkeiten. Auch zeigt die Form ihrer Embryonen Ubereinstimmendes.
Der Typus von L. Selago hat mit dem von L. Phlegmaria Verwandtschaft und
die embryonale Entwicklung erscheint bei beiden fast in alien Einzelheiten

ubereinstimmend.« G. H,

Christ, H. Reliquiae Bonian^: Filices. (H. Lee. Not. Syst. I 1910,

p. 185-188.)
Der Verfasser beschreibt folgende neue Arten, welche von Bon in Tonkin

gesammelt wurden: Dryopteris subconjuncta, Drynaria Bonii, Cyclophorus pustu-

losus, Lindsaya Bonii. G. H.

— Some new Species of Malesian and Philippine Ferns. (Linnean

Society's Journ. Bot. XXXIX 1909, p. 213-215.)
Die beschriebenen Fame wurden von C. G. Matthew in den Jahren 1905

bis 1906 gesammelt. Es sind folgende neue Arten: Alsophila Matthewii Christ

(Luzon), Trichomanes subtrifidum Matth. et Christ (Luzon), Hymenophyllum
penangianum Matth. et Christ (Penang), Asplenium perakense Matth. et Christ

(Perak) und Aspl. saigonense Matth. et Christ (Saigon). G. H.

— Deux especes de Platycerium Desv. (Ann. du Jard. Bot. de

Buitenzorg 2^ Ser. S,upplem. Ill 1909, p. 1-12. Avec 2 planches.)

Der Verfasser erlautert in der Einleitung, warum er den Namen Platycerium
Desv. dem von Underwood vorgezogenen alteren Alcicornium Gaud, vorzieht

und macht dann Bemerkungen zu seiner Beschreibung von Platycerium sum-
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bawense in Warburgs Monsunia I, 64 (1900) (aus Sambawa und Timor) unci gibt

eine Berichtigung zu derselben. Er beschreibt dann eingehend riatyccrium

Ridleyi = PI. biforme Blume var. erecta Ridley und = PI. cornarium Desv. var.

cucullatum Alderw. v. Rosenb. (aus Singapore, Borneo und Lingga). G. H.

Lohr, Theodor. Die Panachiire. Oberblick iiber die Arbeiten der

letzten Jahre nebst Mitteilung betr. Mercurlalis annua variegata

und das Vorkommen weilSbunter Filices. (Botan. Zeitung Jahrg. 68

1910, Abt. II, p. 42-47, 58—63.)
Die Hauptresultate sind:

1. Die Panachiire ist eine konstitutionelle Krankheit, eine Stofifwechsel-

krankheit. 2.. Aufiere Umstande wirken auf die Buntblattrigkeit ein. Es stellen

aber die weiCHeckigen und panachierten Blatter die »veranderlichste von alien

Variationen « dar. Doch sind diese Erscheinungen mit Riicksicht auf ihre

Erblichkeit weniger erforscht. 3. Das Buntmerkmal findet sich iiberall im Pflanzen-

reiche. 4. Die vegetative Konstanz ist so verschieden, wie das Buntsein selbst.

5. Sekundare Erscheinungen im Gefolge der Panachierung: Zwergwuchs bei

Pelargonium, Kerria japonica. 6. Beim Verpfianzen verschwindet oft die Pana-

chure. — Schr erwunscht waren grundliche Arbeiten iiber das Wesen der "Weifi-

buntblattrigkeit iiberhaupt und die Natur des »Virus« bei der infektiosen Chlorose

im besonderen.

Des Verfassers eigene Untersuchungen ergaben:

Unter 100 Keimlingen von Mercurialis annua trat ein Exemplar auf,

bei dem das eine Keimblatt zu Vs ^^^^ weifi war. Die weiteren Blatter der

2 Pflanze haben die Erscheinung des teilweisen Buntseins beibehalten, Es bleibt

abzuwarten, wie es sich mit der Erblichkeit verhaltcn wird. Eine S bunte Pflanze

konnte nicht erzielt werden. Anhangsweise berichtet Verfasser iiber weifibunte

Fame; er zahlt alle Beispiele und gibt auch noch neue in Deutschland gefundene

bekannt. Uber die Konstanz weifibunter Earne wurden noch keine Unter-

suchungen angestellt. Matouschek (Wien).

RosenstOCk, E. Filices novae VI (Fedde, Repertorium VIII [1910].

p. 163—164) und Vll (I. c, p. 277-279).
Der Verfasser beschreibt in der ersten Mitteilung folgende neue Farnarten

und Varietaten: Arthropteris caudata, Polypodium Bamlerianum, Monogramme
paradoxa (Fee) Bedd. var. novoguineensis aus Neu Guinea und Polystichum

tenggerense und Polystichum aculeatum S\v. var euryloba aus Ost-Java. Erstere

wurden von G. Bamler, letztere von
J.

P. Mousset gesammelt.

In der zweiten Mitteilung beschreibt der Verfasser folgende Arten und

Varietaten: Adiantum Schmalzii aus S. Catharina von P. Schmalz, Pteris

splendens Kaulf. var. pumila von Wacket, Dryopteris supralineata Rosenst. in

Sao Paulo ebenfalls von Wacket, Dryopteris Moussetii in Ost-Java von Mousset
und Elaphoglossum tenax aus Sao Paulo in Brasilien von Wacket gesammelt.

G. H.

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. Pleopeltidis specierum

malaiarum enumeratio. — An Enumerative Revision of the Malayan

Species of the Ferngenus Pleopeltis. (Bull, du Depart, de I'Agri-

culture aux Indes Neerlandaises No. XXVII Buitenzorg 1909,

p. 1-12, tab. I—IV.)

Der Verfasser, der die Gattung Pleopeltis Humb. et Bonpl, von Polypodium L.

lostrennt, gibt in der vorliegenden Mitteilung als Berichtigung zu seinem

>Handbook on Malayan Ferns« eine revidierte Ubersicht iiber dieselbe, indem

8*
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er sie charakterisiert, die Sektionen und Gruppen zusammenstellt und die zu
diesen gehorigen Arten aufzahlt. Auf den zur Mitteilung gehorcnden vier Tafein
sind Pleopeltis Bakeri (Luerss.) v. A. v. R., PI. nummularia (Pr.) Moose, PI. soridens
(Hk.) V. A. V. R. und PI. costulata (Ces.) v A. v. R. dargestellt. G. H.

Van Adlerwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. Filices Horti Bogoriensis,
A List of the Ferns cultivated in the Buitenzorg Botanical Gardens
Division II K. (1. c, p. 13-43, tab. V—VI.)

Die Abhandlung enthalt eine Aufzahlung der im Buitenzorger Botanischen
Garten kultuvierten Fame und zwar mit Angabe der Standorte, der Verbreitungs-
gebiete und biswcilen Bemerkungcn uber Morphologie derselben und anderes,
nach des Verfassers ^Handbook on Malayan Ferns«. Auf den beiden zur Ab-
handlung geiiorenden Tafein sind Blechnum Treubii v. A. v. R. und Polybotrya
Nieuwenhuisii Rac. dargestellt. G_ H.

A New Malayan Fern Genus. (1. c, p. 45—46, tab. Vll.)
Der Verfasser beschreibt die neue Gattung Stenolcpia, die mit Cystopteris

verwandt ist, mit der Art St. tristis (Bl.) v. A. v. R., welche von Blume zuerst
als Aspidium triste aufgestellt, von diesem spater unter Alsophila, dann von
Mettenius unter Cystopteris und von Raciborski unter Davallia gestellt
worden ist. Auf der Tafel ist diese Art dargestellt. G. H.

Bubak, F. Eine neue Krankheit der Luzerne in Osterreich. (Wiener
Landw. Ztg. 20. Nov, 1909.) Fig.

In Mahren trat eine Krankheit der Luzerne auf, die sich durch braune
Flecken auf den Blattern zu erkennen gab. Es wurde festgestellt, da6 die Ur-
sache in einer Pleosphasrulina zu suchen ist, die Pollacci fruher als P. Briosiana
aufgestellt hatte. Verfasser gibt cine ausfuhrliche Beschreibung der Krankheit
und bildet die Schlauche und keimcnden Sporen des Pilzes ab. Am Schlufi
werden Bekampfungsmafiregeln angegeben. G. Lindau.
— Die Phytophthorafaule der Birnen in B5hmen. (Zeitschr. f.

Pflanzenkr. XX 1910, p. 257—261.) Tab., Fig.
Die Birnen zeigten sich von Phytophthora cactorum befallen, die, wie bei

vielen anderen Pflanzen, auch gelegentlich die Birnen befallt und eine eigenartige
Faule in ihncn hervorruft. Verfasser beschreibt die Fruktifikationsorgane und
das Mycel naher und gibt Abbildungen davon. G. Lindau.
— Zwei neue Tannennadeln bewohnende Pilze, (Naturw. Zeitschr.

f. Forst- u. Landwirtsch. VIII 1910, p. 313—320.) Fig.
Die erkrankten Tannennadeln wurden von Kabat bei Turnau in Bohmen

gesammelt. Die Nadeln sind dunkelbraun verfarbt und vollstandig eingetrocknet.
Die Untersuchung zeigte. dafi auf der Oberfiache das Leptothyrium pinophilum
Bub. et Kab. vorkommt (vor kurzem in der Hedwigia beschrieben) und daC im
Innern der Nadeln Pykniden und Perithecien sich finden, die genetisch zusammen-
gehoren. Die Pykniden gehoren der neuen Art Phoma bohemica an, wahrend
der Schlauchpilz als Reprasentant der neuen Gnomoniaceengattung Rehmiellopsis
(bohemica nov. spec.) zu gelten hat. Die lateinischen Diagnosen und gute Ab-
bildungen der Sporen und Gehause werden gegeben. G. Lindau.

Bericht iiber die Tatigkeit der Station fur Pflanzenkrankheiten
und Pflanzenschutz in Tdbor im Jahre 1909. (Zeitschr. f. d. landw.
Versuchsw. in Osterreich 1910, p. 502—505.)

Aus dem kurzen Bericht ist hervorzuheben, dafi Sphaerotheca mors uvse in Tabor
auftrat und dafi Oidium quercinum in Bohmen stark zunimmt. G. Lindau.
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Docters van Leeuwen-Beijnvaan, J. und W. Kleinere cecidologische

Mitteilungen II. Cber die Anatomic der Luftwurzeln von Ficus

pilosa Reinw. und F. nitida L. var. retusa King und der von
Chalciden auf denselben gebildeten Gallen. (Ber. d. Deutsch.

Bot. Gesellsch. XXVIII [1910], p. 169—181. Mit 9 Figuren im Text.)
Die Verfasser haben sehr eingehende interessante Studien uber die von

ihnen entdeckten Gallen, welche rundliche oder langliche Anschwellungen der

Luftwurzeln der genannten Ficusarten darstellen, gemacht und gelangen am
Schlufi zu folgenden Ergebnissen:

1. Die Chalcidengallen befinden sich bei Ficus retusa L. var. nitida King
an den aufiersten diinnen lindabschnitten der Luftwurzeln, bei Ficus pilosa

Reinw. an den alteren Teilen derselben.

2. Die Galle bildet sich schon, ehe die Larve ausgeschliipft ist, aus.

3. Die Gallen entstehen aus dem Rindenparenchym, der Zentralzylinder

bleibt intakt.

4. Das Nahrparenchym wird ganz von Steinzellenschichten umgeben.

5. An der Innenseite der Steinzellenschichten entstehen in den alteren

Gallen von F. pilosa verschiedene sekundare Gefafibiindel,

6. In den alteren Gallen von F. pilosa findet in vielen Steinzellen eine

Resorption der Wandverdickung statt.

7. Stirbt der Bewohner der Galle, dann wird die Larvenkammer ganz von

Parenchym gefiillt und es entsteht ein zweiter Zentralzylinder neben dem der

Wurzel selbst. G. H.

Faber, F. C. von. Zur Infektion und Keimung der Uredosporen von

Hemileia vastatrix. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXVIII

[1910], p. 138-147.)
Der Verfasser hatte in Buitenzorg auf Java giinstige Gelcgenheit, Forschungen

uber die Biologic des Erregers der gefurchteten Blattkrankheit des Kaffees zu

machen. Diese ergaben die folgenden Resultate:

»1. Die Uredosporen von Hemileia vastatrix keimen sowohl auf der Ober-

als Unterseite der Kaffeeblatter; die Infektion findet jedoch nur auf der Unter-

seite durch die Stomata statt.

2. Die Uredosporen bilden auf den Blattern, wenn sie befeuchtet sind, wohl

Keimschlauche, die aber nicht in die Stomata eindringen, wenn die Impfstelle

dauernd uberflutet bleibt.

3. 1st dies der Fall, so sind die Keimschlauche lang, verzweigt und gehen

iiber die Spaltoffnungen hinweg; findet dagegen ein langsames allmahliches Ver-

dunsten des Wassers statt, so sind die Keimschlauche kurz und dick, besitzen

Appressorien und dringen in die Stomata ein, wodurch eine Infektion statt-

finden kann.

4. Die Uredosporen keimen sowohl im Dunkeln als auch bei schwachem

Licht, wie bereits Burck nachgewiesen hat. Die Keimung wird aber durch

vorubergehende kurze starkere Belichtung sehr begiinstigt. Langere Belichtung

schadigt die Uredosporen. Die vorubergehende starkere Belichtung wirkt als

Reiz, der urn so grofier ist, je weniger die Sporen vorher beleuchtet wurden.

5. Die giinstige Wirkung einer voriibergehenden Belichtung ist nur im

starker brechbaren Teil des Spektrums zu suchen, nicht im schwachcr brech-

baren, der wie dauernde Verdunklung wirkt. Die blauvioletten Strahlen iiben

einen keimfordernden Einflufi aus bei vorubergehendcr Einwirkung, sind aber

die Ursache des Abtotens der turgeszenten Sporen, wenn letzterc ihnen langcr

ausgesetzt bleiben.« ^*
•
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Fallada, Ottokar. Cber die im Jahre 1909 beobachteten Schadiger

und Krankheiten der Zuckerriibe und anderer landwirtschaftlicher

Kulturpflanzen. Mit Textfig. (Osterr.-ungan Zeitschr. fiir Zucker-

industrie u. Landwirtschaft. Wien 1910. 39. Jahrg. 1. Heft,

p. 1-14.)
1. Der Wurzelkropf (Zuckerriibe) ist im Gegensatz zu Bubak und

Hiltner eine durch innere Reizung hervorgerufene Hypertrophic des Riiben-

zellgewebes; Milbcn wurden nie bemerkt.

2. Wurzelbrand (Zuckerriibe): Phoma betae ist bei trockenem Wetter

die Ursache, Phytium de Baryanum bei feuchtem Wetter.

3. Das Zuriickbleiben einzeiner Riibenpflanzen im Wachstume: Die Analyse

solcher Riiben ergab zu gcringen Gehalt an Phosphorsaure. Mit dem in Deutsch-

land von Stormer beobachtefen »Wurzelbrand der Fasernwurzeln* hat diese

Krankheit nichts zu tun.

4. Wegen des Russelkafers CI eon us (Zuckerriibe) mufite an verschiedenen

Orten trotz aller erdenklichen Gegenmittel ein 2—Smaliger Anbau erfolgen.

Das ahnliche gilt beziiglich der Larven von Si 1 phi a (Aaskafer).

5. Gerste wurde oft von HeJminthosporium gramineura Eriks. und

der Blattlaus Siphonophora cerealis Kalt. heimgesucht. Auf Roggen trat

die seltene Tiletia Secalis auf.

Kur die interessanteren Falle wurden hier skizziert.

Matouschek (Wien).

Lemcke, A. Bericht iiber die Tatigkeit der Pflanzenschutzstelle der

Landwirtschaftskammer fur die Provinz OstpreuCen im Jahre 1909.

Konigsberg 1910. 30 pp.
Der reichhaltige Bericht beschaftigt sich nach einer "Ubersicht iiber die

Witterung des Jahres mit dem Einfiufi der Witterung auf die Kulturpflanzen.

Durch die ungiinstigen Verhaltnisse wurden viele Kulturpflanzen in sehr nach-

teiliger Wcise beeinflufit. Diese zeigte sich nicht blofi durch krankhaftes Wachs-
tum der Pflanzen, sondern auch durch eine Begiinstigung im Auftreten von Pilz-

krankheiten. Ein besonderer Abschnitt zeigt, wie die einzelnen Kulturpflanzen

durch Pilze und Insekten geschadigt warden. Diese umfangreiche Aufzahlung
lafit die Verbreitung der Schadlinge in den einzelnen Kreisen gut erkennen.
Es ware zu wiinschen, dafi auch andere Schutzstellen in gleich ausfiihrlicher

Weise iiber ihre Beobachtungen berichteten. G. Lindau.

Montemartini, L Une nuova malattia della Sulla: Atithostomella

sullae n. sp. (Riv. di patol. veg. IV 1910, p. 165—167.)
Die Blatter von Sulla zeigten bei Rimini schwarze, rhytismaartige Flecken,

die sich als ein Pilzstroma darstellten. Es fanden sich darin die Pyknidenform
eines Leptothyrium und des zugehorigen, bisher unbekannten Ascomyceten
Anthostomella suUse. G. Lindau.

Ross, H. Beitrage zurKenntnis der Anatomic und Biologie deutscher

Gallbildungen I. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXVIII [1910],

p. 228-243. Mit 9 Textfiguren.)

Der Verfasser gibt in der vorliegenden Abhandlung 1. die Entwicklungs-
geschichte der Gallen des Riisselkafers Tychius crassirostris Kirsch., welche in

meist 5—6 mm langen rundlichen Oder langlichen, blasenartigen Anschwellungen
nahe dem Mittelnerv der zusammengefaltet bleibenden Blattchen von Meliotus

alba Desr. bestehen, in deren grofier Kammer die Larve lebt, bis sie zu ihrer
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Verpuppung in die Erde geht; 2. die Entwicklungsgeschichte der Gallen von
Oligotrophus (Perrisia) carpini (F. Low) Riibsaamen, welche Gallmucke unterseits

hervortretende Verdickungen des Mittelnervs und einer mehr oder minder aus-

gedehnten Partie des untersten Teiles der Seitenncrven der Blatter von Carpinus
betulus L. erzeugt, die, meist zahlreich an ein und demselben Blatte auftretend,

sich spater in eigentiimlicher Weise offnen, um die sich in der Erde verpuppende
Larve zu entlassen, und beschreibt 3. die Gallen der Gallmiickc Rhabdophaga
heterobia H. Loew, deren Larven die mannlichen Katzchen von Salix triandra L.

(S. amygdalina L.) deformierten , indem sie eine abnorme starke woilige Be-

haarung und Verdickung der Staubfaden erzeugen, oder auch die vcgetativen

Sprofispitzen zu ebenfalls wollig behaartcn Rosetten umwandeln. Im Gegensatz
zu den meisten Insektenlarven besitzen sie keine Frefiwerkzeuge, sondern
nehmen mit der Mundoffnung durch Diosmose ihrc Nahrung aus diinnwandigen

plasmareichen Zellen des Bluten-Nektariums oder des Vegetationspunktes der

Sprosse auf. Es ist leider nicht moglich , hier auf die intercssanten Einzel-

ergebnisse des Verfassers, weiche Anatomic und Entwicklungsgeschichte der

Gallen betreffen, einzugehen. Die vorstehenden Angaben mogen daher genugen,

um auf die Abhandlung aufmerksam zu machen. G. H.

Schorstein, Josef. Die Krankheiten der holzernen Deckenkonstruk-

tionen. (Osterr. Forst- und Jagdzeitung, 28. Jahrg. Wien 1910.

Nr. 31, p. 281—282.)
1. Wie erkennt man oft makroskopisch die Art des Holzzerstorers? Das

Auftreten von Strangen oder Polstern von weifier Farbe auf dem zerslorten

Holze vi^eisen auf Poria Vaillantii (DC) Fr. oder auf Polyporus vapo-
rarius Fr. noii Pers. hin. Ersterer besitzt daucrnd weiche wie Handschuhlcder

bleibende Strange, die Kordons des letzteren warden daher sprode und zer-

brechlich. Coniophora cerebella undPaxillus panuoides wurden vom
Verfasser nur in Kellern gefunden, nie in den Wohngebaudedecken. Poly-
porus destructor Schrad. erzeugt meist Fruchtkorper, das Holz ist nie ganz

vermorscht. Lenzites sepiaria oder L. abietina liegt nicht vor, wenn die

Holzfaulnis durch den vollen Qucrschnitt des Balkens geht, da diese zwei Arten

ein grofies Sauerstoffbediirfnis haben und daher, in der Deckenkonstniktion

befindhch, unbedmgt bald ihre Lebenstatigkeit einstellen. Membranartige Holz-

iiberzuge weisen auf Merulius lacrymans oder M. pul verulen tus (Sow.)

Fr. hin. Ersterer tritt rccht friihzeitig (vor dem siebenten Jahre des Bestandes

der Konstruktion) aut.

2. Zeigt die Kultur die Lebensfahigkeit des Mycels an , so ist unbedingt

alles verpilzte Holz zu vernichten.

3. Die Inkulturnahme von Probestuckcn zerstorten Holzes zeigt zuerst an,

ob der Pilz iiberhaupt noch lebensfahig ist. Da oft Fruchtkorper sich entwickeln,

so kann man die Pilzart bestimmen. Polyporus destructo r entwickelt

direkt aus dem Holze Fruchtkorper. Die in der Kultur Icicht kenntUchen

Schimmelpilze dringen ins Holz nie ein, verschimmeltes Bauholz ist einwand-

frei und darf mit Schwammholz nicht verwechselt werden.

Matouschek (Wien).

De Souza da Camara, M. et Cannas Mendes, A. Mycetae aliquot et

insecta pauca Theobromse cacao in Sancti Thoniensis insula,

Lisboa 1910. 8 pp. 6 Tab.
Die Arbeit bringt eine Zusammenstellung von wichtigen, auf der Kakao-

pflanze auf St. Thome vorkommendcn Pilzen und Insekten. Trotz der geringen

Zahl von 12 Pilzen bufinden sich darunter mehrcre neue: Cesaticlla polyphrag-
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mospora auf der Rinde, Macrophoma scaphidiospora auf den P'riichten, Camaro-

sporium megalosporum auf der Rindc, Pirostoma tetrapsecadiosporium auf dcr

Rinde. Diese neuen Arten sowie einige andere sind abgebildet.

G. Lindau.

B. Neue Literatur.

Zusammengestellt von C. Schuster.

I. Allgemeines und Vermischtes.

Alien, E. J. and Nelson, E. W. On the Artificial Culture of Marine Plankton

Organismus. (Quarterly Journ. Microscop. Sci. LV 1910, p. 361—431.)

Anonymue. Charles Raid Barnes. (Bot. Gaz. XLIX 1910, p. 321—324.

With Portrait.)

Benoist, chauvine, Essai de Florule de Pithiviers (Loiret) et des environs.

(Bull. Acad, intern. Geogr. Bot. XIX 1910, p. 105—136.)

Bnaem, F. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung als Vorlaufer der geschlecht-

lichen. (Biolog. Centralbl. XXX 1910, p. 367—379.)

Catalogue international, of Scientific Literature, published by the Royal Society

of London. Botany. VII annual Issue (1907—1908). London 1910, 8, 986 pp.

Conrens, C. Zur Kenntnis der RoUe von Kern und Plasma bei "der Vererbung.
(Ztschr. ind. Abstamm.- u. Vererb.-Lehre 11 1909, p. 331—340.)

Cowles. H. C. Charles Reid Barnes. (Science N. S. XXXI 1910,

p. 532—533.)

Cummings, B. J. Rousseau as botanist. (Selborne Mag. XXI 1910, p. 2—4.)

Dangeard, P. A. Etudes sur le d^veloppement et la structure des organismes
inferieurs. (Le Botaniste onzieme s^rie [Mai 1910], p. 1—311 avec 33 planches.)

DubaqulS, J. Recherches sur les matifcres grasses des v^getaux inferieurs.

(M^m. Soc. Sci. phys. Bordeaux 1910, 88 pp.)
Freund, Yella. Untersuchungen iiber Polaritat bei Pflanzen. (Flora CI 1910,

p. 290—308.)

Gothan, W. Botanisch geologische Spaziergange in die Umgebung von Berlin.

Mit 23 Figurcn im Text. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner in Leipzig, 8®,

geheftet M. 1.80, in Leinw. geb. M. 2.40.

Graebnen, P. Pflanzenleben auf den Diinen. Sonderabdruck aus: .Diinen-
buch*, Stuttgart, Verlag von Ferd. Enke, 1910, S^.

Griffon, Ed. Sur la variation dans le grefifage et I'hybridation asexuelle. (C. R.

Ac. Sc. Paris CL 1910, p. 629—631.)

Helnrlcher, E. Die Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen. Mit

8 Abbildungen im Text. Jena, G. Fischer 1910. 8», Preis M. 2.—.
.

Hoffmaan, C. Botanischer Bilderatlas nach dem natiirlichen Pflanzensystem.

3 Aufl. von Prof.Dr.E.Dennert. In 16Lieferungen. (Stuttgart, E. Schweizerbart,

1910.)

Howe, M. A. Charles Reid Barnes. (Bryologist XIII 1910, p. 66—67.)

Jennings, H. S. Das Verhalten der niederen Organismen unter naturlichen

und experimentellen Bedingungen. Autorisierte deutsche tjbersetzung von
Ernst Mangold mit 144 Figuren im Text. XIII u. 578 Seiten, gr. 80, 1910.

Geh. M. 9.—, in Leinw. geb. M. 11.—. B. G. Teubner in Leipzig.
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Johnston, John Robert. Contributions from the Gray Herbarium of Harvard

University. New Series No. XXXVII. Flora of the Islands of Margarita and

Coche, Venezuela. (Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXXIV 1909, p. 163—312

and pi. 23—30.)

KOhnemann, G. Uber Veranderungen der Geifieln bei der Agglutination.

(Centralbi. f. Bakt. I. Abt. 1910, LIV. p. 355—361.)

Laus, Heinnich. Botanische Reiseskizzen aus Bulgarien. (II. Ber. naturw.

Sektion Ver. »Botanischer Garten« Olmiitz 1905-1909 1910, p. 1—46.)

— Kleine Beitrage zur Kenntnis der Flora des Konigreiches Bulgarien. (Ibid.

p. 47—57)

Lindner, P. Atlas der mikroskopischen Grundlagen der Garungskunde, mit

besonderer Berucksichtigung der biologischen Betriebskontrolle. 2. verm. Aufl.

Berlin 1910. 8<>, 168 Tafeln m. Text.

Magnus, P. Biographische Mitteilung iiber Elisa Caroline Bommer-
(Leopoldina Heft XLVI 1910, p. 32.)

MapchlenskI, L. Studien in der Chorophyllgruppe. (Biochem. Ztschr. XXIV
1910, p. 319—322.)

Marshall, E. S. William Hadden Beeby. (Journ. of Bot. XLVIII 1910,

p. 121—123, 1 portrait.)

Massee, G., LIndau, G., Stephani, F. and Brothenus, W. F. List of

Cryptogams (excluding Algae and Pteridophyta) collected by members of the

Expedition to the subantarctic islands of New Zealand. (The Subantarctic

Islands of New Zealand. Vol. II 1909, p. 528—538.)

Mereschkowsky, C. Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbio-

genesis, einer neuen Lehre von der Entstehung der Organismen (Schlufi).

(Biolog. Centralbi. XXX 1910, p. 353—367.)

Migula, Walter. Kryptogamenflora, Moose, Algen, Pilze und Flechten. (Bd. V
und Folge von Dir. Prof. Dr. Thomas Flora von Deutschland Lief. 91—96.)

+

Mlyoshi, M. Botanische Studien aus den Tropen. (Journ. Coll. Sci. Imp. Univ.

Tokyo XXVIII 1910, Art. 1, 51 pp. with. pi. I—III.)

Murr, J, Zur Flora von Tirol XXIII. (Allg. Bot. Ztschr. XVI 1910, p. 85—86.)

Naumann, A. Die botanischen Ergebnisse eines dreitagigen Sammelausfluges

in die Umgebung der Franz-Schluterhutte (D. O. A. V.). (Sitzber. u. Abh. natw.

Ges. Isis-Dresden 1909, Juli-Dezember, p. 86—102.)

Palladin, W. Eigentumlichkeiten der Fermentarbeit in lebenden und abgetoteten

Pflanzen. (Fortschritte der Naturw. Forschung. Bd. I. Wien 1910, gr. 8®.)

— Uber die Wirkung von Giften auf die Atmung lebcnder und abgetoteter Pttanzen,

sowie auf Atmungsenzyme. (Jahrb. wiss. Bot. XLVII 1910, p. 431—461.)

Reinke, J. Ober Vererbung, eine Grundlage der Biologic (Vortrag). (Ztschr,

Phil. u. philos. Kritik CXXXVI 1909, p. 113—131.)

Rikli, Martin. Beitrage zur Kenntnis von Natur und Pflanzenwelt Gronlands.

(Actes Soc. Helvdt. Sci. nat. 92 sess. a Lausanne 1909, Bd. Vortr. u. Sitzgsprot.,

p. 147—177 u. Taf. I—VII.)

Roll, Jul. Meine Erinnerungen an Adalbert Geheeb. (Mitt. Thiiring. Bot.

Ver. N. F. XXVII 1910, p. 1—13.)

Schonland, S. Obituary notice of Dr. Peter Mac Owan. (Kew Bull. 1910,

p. 84—90.)

Takeda. H. Notulae ad plantas novas vel minus cognitas Japoniae (contineud).

Waddell, C. H. George Stabler. (Journ. of Bot. XLVIII 1910, p. 160—162,

1 portrait.)

Whitney, Milton. Fertilizers on Soils used for Oats, Hay, and Miscelaneous

Crops. (Bull. 67 1910, Bur. of Soils, 73 pp.)



(122)

4#

Wimmer. Albert. Ein neues Trocknungsverfahren fiir Pflanzen. (Osterr. Bot.

Ztschr. LX 1910, p. 202—204.)

Winterstein, Ernst u. Trier, Georg. Die Alkaloide. Eine Monographic der

natiirlichen Basen. Berlin, Gebr. Borntraeger, 8o, geheft. M. 11.—, Ganzlein.

M. 12.20.

II. Myxomyceten.

Allen, W. B. Notes on the Mycetozoa collected at the Baslow Foray. (Trans.

British, mycol. Soc. HI 1910, p. 185—188.)

Selakovsk^, L. Cber das Vorkommen von oxalsaurem Kalk bei einigen

Myxomyceten. (Sitzungsber. Kgl. bohm. Ges. Wissensch. Prag 1909, 1910.

Nr. XXIV. Ungarisch m. deutsch. Resum^.)

Hibbert-Ware, A. Mycetozoa of the Scarborough district. (NaturaUst 1910,

147 pp.)

Torrend, C. Nouvelle contribution pour I'etude des Myxomycetes du Portugal.

(Broteria IX 1910, Lisboa Ease. 1.)

III. Schizophyten.

Baudran. Milieux artificicls attenuant ou exaltant la virulance du bacille de

Koch. (C. R. Ac. Sc. Paris CIL 1909, p. 874.)

— Sur une endotoxine tuberculeuse de nature albumosique. (C. R. Ac. Sc.

Paris CIL 1910, p. 941.)

-- Bacilles de Koch Milieux aux glycerophosphates. Doses maxima de fer et

de manganese. (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CL 1910, p. 1200—1202.)

Berger, D. Vergleichende farberische Nachprufungen der von Zichl-Neelsen,

Much und Gasis empfohlenen Farbemethoden fiir Tuberkelbazillen und einige

Versuche iiber Umfilrbungen einiger bereits gefarbten Bazillen. (Cbl. Bakt.

1. Abt, LIII, p. 174.)

Berlhelot, A. " Antagonisme du bacille bulgare vis-a-vis du m^ningocoque.

(Compt. Rend. Soc. Biol. Paris LXVIII 1910, p. 529.)

Blelecki, Jean. Sur la variability du pouvoir proteolytique de la bact^ridie

charbonneuse. (Compt. rend. hebd. Acad. sci. Paris CL 1910, p. 1548—1550.)

Borges, J. et FerreVra, A. A. Contribution a I'^tude bact^riologique du lait

dc la ville de Lisbonne. (Arch, do real instituto bacterio!. Camara Pestana III

fasc. 1 1910 Lisbonne.)

Borrel, A, Microbes dits invisibles et surcoloration. (Compt. Rend. Soc. Biol.

Paris LXVIII 1909, p. 774.)

Bredemann, G. Bacillus amylobacter A. M. et Bredem. in morphologischer

. und systematischer Beziehung, (Marburg 1910. 8^ 184 pp., 11 Fig.)

CantanI, A. Uber eine praktisch sehr gut verwendbare Methode, albumin-

haltige Niihrboden fiir Bakterien zu bcreiten. (Cbl. f. Bakt. L Abt. LIII 1910,

p. 471.) . . . ,

Chrlstensen, H. R. Uber den Einflufi der Humusstoffe auf die Ureumspaltung.

(Cbl. Bakt. usw. 2. Abt. XXVII 1910, p, 336—362 u. 2 Fig.)

Clegg, M. T. Some experiments on the cultivation of bacillus leprae.

(Philipp. Journ. of Sci. IV. Ser. B. 1909.)

— The cultivation of the leprosybacillus. (Philipp. Journ. of Sci. IV 1909,

no. 6, p. 403.)

Crossonini, E. Cber den Nachweis von Indol in den bakteriologischen Kulturen

mit der Ehrlichschen Methode. (Arch. f. Hyg. Bd. LXXII 1910, p. 161.)

Cuica, A. et Stolcesco, G. Le diagnostic bacteriologique du charbon par

cultures de la peau. (Compt. Rend. Soc. Biol. Paris LXVII 1909, p. 140.)
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Danila, P. Sur les substances reductrices des cultures bact(5rienncs at de
quelques substances organiques. (Compt. Rend. Soc. Biol. Paris LXVII 1909,
p. 302.)

Dubois. R. Utilisation des solutions salines concentrees a la diff<5renciation

des bacteries. (Compt. Rend, Soc. Biol. Paris LXVIII 1910, p. 26.)

Dzierzblcki, A. Beitrage zur Bodcnbaktcriologie. (Bull. Ac. Sc. Cracovie
1910, 1 b. p. 21—64, 2 b. p. 65—66.)

Eisenberg, F. Sur la nouvelle methode a I'encre de Chine pour I'examen de
Spirochaeta pallida. (Bull. Inst. Pasteur VHI 1910, p. 257.)

Fantham, H. B. The Spirochaetcs found in the crystalline style of *tapes
aureus«: a study in morphological variation. (Parasitology 11 1910, p. 392—408
et 1 pi.)

Fischer, Hugo. Einige neuere Erfahrungen der Bodenbakteriologie. (Ber.

Dtsch. Bot. Ges. XXVIII 1910, 1. Generalvcrsammlungsheft p. [10]—[20].)

Franzen, H. und Greve, G. Beitrage zur Biochemie der Mikroorganismen.
XL Uber die Vergarung der Ameisensaure durch Bacillus prodigiosus.

(Zsch. phys. Chcmie LXIV 1910, p. 169—261.)

Fromme, W. Uber die Beurteilung des Colibakterienbefundes in Trinkvvasser

nebst Bemerkungen iiber den Nachweis und das Vorkommen der Colibacillen.

(Zeitschr. f. Hyg. u. Infekt. LXV 1910, p. 251.)

Frouln, A. Culture du bacille tuberculeux sur la glucosamine et la sarcosine

associees. (Compt. rend. Soc. Biol. Paris LXVIII 1910, p. 915.)

GaleottI e Levi. La flora bacteria nei ghiacciai del Monte Rosa. (Atti. R. Ace.
Lincei Roma ser. V. Rendiconti XIX 1910, p. 353—360.)

Gaucher, L. et Abny, R. Etude bact^riologique des gelatines commtrciales. I.

Presence du Vilrion septique. (Compt. Rend. Soc. Biol. Paris LXVII 1909,

p. 109.)

Gerben, C, La caseification du lait cru par les pr<5sures du lait bouilli.

(Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CL 1910, p. 1202—1204.)

Godoy, A. Uber die Vermehrung der Bakterien in den Kulturen. I. Die

Konstante ihrer Geschwindigkcit. (Mem. Inst. Oswaldo Cruz I 1909, p. 81—99.)

Heim, L. Meine Anteile an der bakteriologischen Choleradiagnose. (Ccntrbl.

Bakt. 1. Abt. LIII 1910, p. 557.)

Heine, E. Die Bodenbakterien. (Gartenflora LIX 1910, p. 165—176.)

Heinemann, P. S. Laboratory Guide in Bacteriology. (Chicago 1910. 80.

158 pp. with 37 ill.)

Hertep, C. A. Notes on the action of sodium bcnzoate on the multiplication

and gas production of various bacteria. (Journ. biol. Chem. VII 1909, p. 59—67.)

Hinze, G. Schwcfelbaktericn. [Mikrokosmos III 1910, p. 212—215 ill.)

Jacobson, D. La recherche du bacille de Koch par la methode de I'antifor-

mine-ligroine. (Compt. Rend, Soc. Biol. Paris LXVII 1909, p. 507.)

Jensen, C. O. Adskillelse og gruppering af naerstaaende baktcrieformer ved
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Forh. 1910, p. 155—182.)

Jouan, C, et Staub, A. Presence de I'alexine h^molytique et bactericide dans
le plasma des Oiseaux. (Compt. Rend. Acad. Sci. CLI 1910, p. 452—453.)

Kaseren, H. Zur Kenntnis des Mineralstoffbedarfs von Azotobakter. (Ber.

Dtsch. Bot. Ges. XXVIII 1910, p. 208—212.)

KOhl, H. Uber ein Vorkommen niederer pflanzlicher Organismen in Butter.

(Cbl. Bakt. usw. XXVII 2. Abt. 1910, p. 167—169.)

Lesn^, E. R., Debn^ et Simon, G. Sur ia presence des germes virulents

dans I'athmosphcre des salles d'hopital, (Compt. rend. Acad. Sci. Paris CL
1910, p. 1001.)
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Lohnis, F. Handbuch der landwirtschaftlichen Bakteriologie, (Gr. $«, XII,
906 pp. Geheft. 36 M. Halbfranz 41 M. Gebr. Borntracger, Berlin.)
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Rend. Soc. Biol. Paris LXVII 1909, p. 148.)
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Rend. Soc. Biol. Paris LXVII 1909, p. 307.)
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Repaci, G. Contribution a la connaissance de la vitality des microbes ana^-
robies. (Compt. rend. soc. biol. LXVIII 1910, p. 524-527.) .

Rieglep, P. et Jacobson. G. Sur un gros bacille anadrobie de la flore intes-
tmale du nourisson et du jeune chien. (Compt. Rend. Soc. Biol. Paris LXVII
1909, p. 313.)

^^^f,"^;,^'
^^^ endotoxines microbiennes. (Compt. Rend. Soc. Biol Paris

LXVII 1909, p. 161.)

Schepilewsky. E. Uber den Prozefi der Selbstreinigung der naturlichen Wasser
nach ihrer kiinsthchen Infizierung durch Bakterien. (Arch. f. Hyg LXXII
1910, p. 73-90.)

^^

Selenew, J. F. Zur Morphologic der Spirochaeta pallida: Ring- und Stern-
formen derselben. (Centralbl. f. Bakt. 1. Abt. LIII 1910, p. 7-12.)

Seliber G. Sur la symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres
microbes anadrobics. (Compt. rend. hebd. Acad. sci. CL 1910, p. 1545-1548.)

Sicre, A An sujet du rouge neutre comme indice du colibacille. (Compt.
Rend. Soc. Biol. Paris LXVI 1909, p. 152.)

- Sur la recherche de I'indol dans les cultures mi(irobiennes a I'aide des nou-
veaux reactifs. (Compt. Rend. Soc. Biol. Paris LXVII 1909, p. 76.)

^^^^\y' *^" ^^^ ^""^^^ Leaf-Blight and some Mannan-liquifying Bacteria.
(Bot. Mag. Tokyo XXIV 1910, p. 177-182.)
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bacille de Koch condenses et sensibilises. (Compt, rend. Acad. sci. Paris CL
1910, p. 1140—1142.)

Vogel. Beitrage zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung.
(Centralbl. Baktenol. usw. II. Abt. XXVII 1910, p. 593-605.)
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Adams, J. J. List of Synonyms ol Irish Algae, with additional Records and
Observations. (Proc. Acad. Dublin 1910, 8 pp.)

Allen. E. J. and Nelson, E. W. On the Artificial Culture of Marine Plankton
Organisms. (Journ. Mar. Biol. Assoc, of the United Kingdom, N. S vol VIII
1910, p. 421—474.)

Bonnet, A. Nouvelle methode de fixation des Algues par la quinone. (Compt.
Rend. Soc. biol. Paris LXVIII 1910, p. 957—960.)

Cayeux, L. Sur ['existence de calcaires phosphates a Diatomees au Senegal.
(Compt. rend, seanc. Acad. Sci. Paris T. 151 1910, p. 108—110.)

Comfere, Joseph. Du role des alcaloides dans la nutrition des Algues. (Bull.

Soc. Bot. France LVII 1910, p. 277—280.)
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1910, p. 52—54 und 1 Fig.)

Deblocq, A. Liste des Diatomees' rencontrees dans le Plankton marin du
Ddpartement du Nord. (Ass. fran^ Avanc. Sc. Congr. de Lille 1909, 9 pp.)

Denys, G, Anatomische Untersuchungen an Polyides rotundus Gmel. und
Furcellaria fastigiata Lam. (Jahrb. d. Hamb. Wiss. Anst. 1910, 31 pp. Mit
7 Fig.)

Despoche, P. Transformation experimentale de Vaucheria terrestris en
Vaucheria geminata. (Compt. Rend. Soc. biol. Paris LXVIII 1910, p. 968—969.)

Figdor, W. Cber Restitutionscrscheinungen bei Dasycladus clavxformis. (Ber.

Dtsch. Bot. Ges. XXVIII 1910, p. 224—227.)

Fritsch, F. E. Phylogeny and Inter-relationships of the green Algae. (Science
Progr. XVI 1910, pp. 622—648.)

Fritsch, F. E. and F. Rich. Studies on the occurrence and reproduction of
british freshwater Algae in Nature. (Proc. Bristol nat. Soc. 4. II 1909, 54 pp.)— Biology and Ecology of the Algal Flora of Abbots Pool near Bristol. (Proc.

Bristol nat. Soc. II 1909, p. 24—54, ill.)

Gardner, N. L. Leuvenia, a new genus of Flagellates. (Univ. California Public.

Bot. IV 1910, p. 97—106, 1 pi.)

Hollick, Arthur. A new fossil fucoid. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVII 1910,

p. 305—307 with pi. 33.)

Humphreys, Edwin W. The name Buthotrephis gracilis Hall. (Bull. Torr.

Bot. Club XXXVII 1910, p. 309—311.)

Hustedt, Frledr. Beitrag zur Algenflora von Afrika. Bacillariales aus Dahome.
(Archiv f. Hydrobiologie u. Planktonkde. V 1910, p. 365—382 u. Taf. III.)

Jollos, V, Dinoflagellatenstudien. (Arch. f. Protistenkde. XIX 1910, p. 178—206
u. 4 Taf.)

Kaiser, P. E. Algologische Notizen I. (Hedwigia XLIX 1910, p. 400—402.)

Keissler, K. v. Zur Kenntnis des Phytoplanktons des Zeller Sees, Salzburg.

Planktonuntersuchungen in einigen Seen der Julischen Alpen. (Archiv f.

Hydrobiol. u. Planktonkde. N. F. V 1910, Heft 4.)

Kingsley, J. S. A Synopsis of the Fixed Hydroids of New England, (Tufts

College Studies III 1910, Nr, 1, p. 15—38 u. pi. 2—7.)
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fiagelles, dans le latex de trois Euphorbiac^es. (Ann. Inst. Pasteur XXIV
1910, p. 205—219.)

Laing, R. M. The marine algae of the subantarctic islands of New Zealand.

(The Subantarctic Islands of New Zealand. Vol. II 1909, p. 493—527, ill.)

Lambert, F. D. Two new species of Characium. (Tufts college studies III

1910, p. 1-11.)
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Lambert, F. D. An unattached zoosporic form of Coleoch^te. (Ibid. p. 61— 68.)

Lauterborn, R. Die Vegetation des Oberrheins. (Verhandlg. des naturhist.-
med. Ver. Heidelberg N. F. X 1910, p. 449—502.)

Lemmermann, E. Beitrage zur Kenntnis der Planktonalgen XXVI— XXX.
(Archiv f. Hydrobiol. u. Planktonkde. V 1910, p. 291-338 u. 36 Abbiid.)

— Algen, Schluft aus Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. (Bogen 32—45
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und I—III.) Leipzig 1910. 8*>.

Lemolne. Mme. P. R^partion et mode de vie du Macrl (Lithothamnium
calcareum) aux environs de Concarncau (Finistcre), (Ann. Inst, oceanogr. I

1910, 3. 98 pp., 42 cartes, 7 fig. et 1 pi.)

Lewis. J. F. Periodicity in Dictyota at Naples. (Bot. Gazette L 1910, p. 59—64.)
Lutmann, B. F. The cell structure of Closterium Ehrenbergii and Clostcrium
moniliferum. (Bot. Gaz. XLIX 1910, p. 241—256.)

Mazza, Angelo. Saggio di Algologia oceanica. (Nov. Notaris. XXV 1910,
p. 125—152.)

Mohr, E. C. J. Uber den Schwebeschlamm im Wasser auf Javanischen Reis-
feldern. (Ann. Jard. Bot. Buitenzorg III. Suppl. 1910, p. 221—226.)

Muschler, Reno. Algae Tripolitanae. (Durand, Barrette, Ascherson, Barbey et
Muschler, Florae Libycae Prodromus, Geneve 1910, p. 293—322.)

Nienburg, Wilhelm. Die Oogonentwicklung bei Cystosira und Sargassum.
(Flora CI 1910, p. 167—180.)

Pantocsek, J. Beschreibung neuer Bacillarien, II. Folge. (Berlin, R. Fried-
lander & Sohn, 1910.)

Philip, R. H. Diatoms of the Sedbergh district. A study in evolution.
(Naturalist 1910, p. 148—152 and 1 pi.)

Reinhard, L. Vorlaufige Mitteilung iiber das Phytoplankton des Schwarzen
Meeres, der Meeresstrafie von Kertsch, des Bosporus und des Marmarameeres.
(Russisch.) (Charkow, Trav. Soc. Natural. 1910, gr. 8^, 31 pp.)

ReiS. O. M. Zur Fucoideenfrage. (Jahrb. k. geol. Reichsanst. Wien LIX 1909,
p. 615—638 u. 1 Taf.)

Richten, O. Beitrage zur Kieselalgenflora von Miihren. (IT. Bericht naturw.
Sektion Ver. »Botanischer Garten« Olmutz 1905—1909, 1910, p. 67—77.)

Schuier. J. Uber die Ernahrungsbedingungen einiger Flagellaten des Mcer-
wassers. (Diss. Kiel 1910, 21 pp.)

Steuen. 'Adolf. Biologisches Skizzenbuch fur die Adria. (Mit 80 Abbiid. ira

Text, Leipzig und Berlin, B. G. Teubner in Leipzig 1910, in Leinwand geb.

uen. A. Planktonkunde. (Leipzig und Berlin, B. G. Teubner 1910. 80.

723 pp., 365 Abbiid., 1 Taf.)

Tilden. J. INIinnesota Algas I. (Minnesota 1910. S^. 319 pp. u. 20 Taf.)
ViPieux, J. Sur les gaines et jes mucilages des Algues d'eau douce. (Compt.

rend. Acad. Soc. Paris CLI 1910, p. 334—335.)
Weber-van Bosse," A. Sur deux nouveaux cas de symbiose entre Algues

et eponges. (Ann. Jard. Bot. Buitenzorg III. Suppl. 1910, p. 587-595.)
Wesenberg-Lund, C. GrundzQge der Biologic und Geographie des Siifiwasser-
planktons. (Internat. Revue d. ges. Hydrobioi, u. Hydrograph. Ill, 1910.)

Wille. N. Der anatomische Bau bei Himanthalia Lorea (L.) Lyngb. (Jahrb.
f. wiss. Bot. XLVII 1910, p. 495—539 u. 2 Taf.)

Wisselingh, C. van. On the test for tannin in the living plants and on the
physiological signifiance of tannin. (Kon. Akad. van Wetensch. Amsterdam
1910, p. 685—705.)

Wollenweben, W. Untersuchungen uber die Algengattungen Hsematococcus
und Stcphanosphicra. (Die Kleinwelt I 1910, p. 182—185, 25 Abbiid.)
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Wononichin, N. N. Einige Erganzungen zur Braunalgen-Flora des Schwarzcn
Meeres. (Bull. Jard. imp. Hot. St. Pdtersbourg X 1910, p. 78-83, russisch mit
deutschem Resume auf p. 84.)

Wulff. E. Uber Heteromorphose bei Dasycladus clavxformis. (Ber. DUch Bot
Ges. XXVIII 1910, p. 264—268.)

V. Pilze.

Adams, J. and Pethybridge, G, H. Census Catalogue of Irish Fungi. (Proc.
Acad. Dublin 1910, 47 pp.)

Allanic, E. La Morille aux environs de Brest. (Revue bretonne de Bot. pure
at appl. Rennes IV 1909, p. 95—96.)

Anonymus. Complete list of Fungi and Mycetozoa gathered during the Baslow
Foray. (Trans, british mycol. Soc. Ill 1910, p. 142—149.)

— Report of Shrewsbury Spring Foray, and complete list of Fungi and Mycetozoa
gathered during the Foray. (Ibid. Ill 1910, p. 131—135.)

— Report of the Baslow Foray. (Ibid. Ill 1910, p. 136-141.)
— Fungi studies. (Nature LXXXIII 1910, p. 296.)

Arnaud, G. Bur un champignon parasite des chcnes, Trabutia quercina (Sacc.
et Roum.). (Ann. de I'Ecole nat. d'AgricuIt. de Montpellier 2. Ser. IX 1910,

p. 278—288 et tab. IV.)

Bataille, F. Champignons rares ou nouveaux de la P'ranche-Comte. (Bull.

Soc. Myc. France XXVI 1910, p. 138—149.)

Beauverie, J. L'Ambrosia du Tomicus dispar. (Compt. rend. CL 1910?

p. 1071—1074.)

— Les Champignons dits Ambrosia (fin.). Ann. des sci. nat. Bot. LXXXVI 1910,

ou 9. ser. XI 1910, p. 65—73 et pi. I—V.)

Beiquerel, P. Recherches cxperimentclles sur la vie latcntc des spores des
Mucorint^es et des Ascomycctes. (Compt. Rend. Ac. Sci. Paris CL 1910,

p. 1437—1439.)

Bergamasco, G. Alcune osservazioni sulla durata dei macromiceti. (Annali
di Bot. VIII 1910, p. 243—244.)
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nomic Importance I Miscellaneous Diseases, (Bull. 171 1910, Bur, of Plant.

Industry.)

Patterson, Flora W. and Charles, Vena K. and Velhmeyer, Frank. J.

II, Pineapple Rot. caused by Thielaviopsis paradoxa. (Bull. 171 1910, Bur„ of
#

Plant. Industry.)

Petch, T. The Diseases of Cacao. (Trop. Agricult. XXXIV 1910, p. 406—410.)

Pethybrldge, G. H. Potato diseases in Ireland. (Journ. Dept. Agric. and techn.

Instr. for Ireland X 1910, p. 241—256, 8 pi.)

Petri, Li Nuove osservazioni sopra i process! di distruzione delle tuberosita

fillosseriche. (Atti r. Ace. Lincei, Roma XIX, p. 402—407.)

— Ricerchc istologiche su diversi vitigni in rapporto al grado di resistenza alia

filossera. (Ibid. p. 505—512.)

Raschke. Tafel der Schadlinge des Obst-, Garten- und Gemiisebaues und der

Landwirtschaft. (Annaberg 1910. 1 Farbendrucktafel in Fol.)

Ratgeber iiber Pflanzenkrankheiten und deren Bekampfung und iiber Schad-

lingsbekampfung .in Land- und Forstwirtschaft, Obst-, Wein- und Gartenbau.

(Chem, Fabrik Florsheim Dr. H. Nordlinger, Nr. 94 1910.)

Rauben, A. Die natiirlichcn Schutzmittel der Rinden unserer einheimischen

Holzgewachse gegen Beschadigung durch die im Walde lebenden Saugetiere.

(Jenaische Ztschr. Natw, XLVI 1910, p, 1—76,)

Richten, R. Portugiesische Mitteilungen iiber Pflanzenkrankheiten, (Ztschr. f.

Pflanzenkr. XX 1910, p. 263—264.J

Ross, Hermann. Beitrage zur Kenntnis der Anatomic und Biologic deutscher

Gallbildungen 1. (Ber. Dtsch. Bot. Gas. XXVIII 1910, p. 228—243, 9 Abb. im

Text.)

Ruff, F, Endgiiltige Losung der Hausschwammfrage. (Frankfurt a. M, 1910,

80, 57 pp.)

SchafFnit, Ernst, 1. Merulius domesticus und silvester, Arten oder Rassen?

2. Merulius domesticus Falck im Freien, (Ber. Dtsch. Bot, Ges. XXVIII 1910,

p. 200—202.)

Schwartz, E. J. Parasitic Root Diseases of the Juncaceae, (Ann. of Bot, XXIV
1910, p. 511—522 and pi. XL,)

Severlnl, Giuseppe. SuUe formazioni tubercolari nello Junipcrus communis.

(Annali di Bot. VIII 1910, p. 253—262, c. tab. XII.)

Sorauer, P. Untersuchungen iiber GummiflufS und Frostwirkungen bei Kirsch-

baumen. (Landw. Jahrb. XXXIX 1910, p. 259—299, 6 Taf.)

Stebblns, F. A. Insect Galls of Springsficld, Mass, and vicinity, (Springsfield,

Bull. Mus. Nat. Hist. 1910, 80, 139 pp. With 32 pi.)

Stormen. K. Obstbaumsterben und KartoffelblattroUkrankheit, (Jahresber.

Vereinig. angew, Bot, VII 1909, 1910. Mit 1 Taf.)

Surcouf, Jacques. Note sur un parasite du camphrier en Malaisie, (Rev,

bretonne de Bot. pure et appl. Rennes IV 1909, p. 11,)

d'Utra, Gustavo. Gommors das laranjciras. (Boletim de Agricult. Suo Paulo XI,

p. 318—319.)

W. Die Krauselkrankheit der Zwetschen und ihre Bekampfung. (Osterr. Gartenz. V
1910, p. 229—230.)

Wagner, J. Ph. Die Kohlhernie und ihre Bekampfung. (Monatsber. d. Ges.

Luxemb. Naturfr. N. F. II 1908, p. 292—296.)
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Weele, H. W. van der. Ein neuer javanischer Kaffeeschadling , Xyleborus

coffcivorus nov. spec. (Bull. Dept. Agric. Indes ncerl. XXXV 1910, p. 1—6, 1 pi.)

Weewers, Th. Einige Bliitendeformationen und Anomalien. (Ann. Jard. Bot.

Buitenzorg III. SuppL 1910, p. 307—313.)

Zellner, J. Zur Chemie der hoheren Pilze V. Mitteilung: tJber den Maisbrand

(Ustilago Mayidis Tul.). (Anz. Kais. Ak. Wiss. Wien 1910, p. 116—117.)

Zlkes, H. tJber Bakterienzoogloeenbildung an den Wurzeln der Gerstcnpflanze.

(Akad. Wien 1910, 21 pp.)

C. Sammlungen.

Collins, F. S., Holden. J. and Setchell, W. A. Phycotheca Boreali-Ameri-

cana. Collection of dried specimens of the Algas of North America. Fasc. 32—33

nos. 1551—1650. (Maiden, Mass. 1910. 4^.)

Raciborskl, Manyan. Phycotheca polnica. Fasz. I. Nr. 1—50. Mit Scheden,

abgedruckt im Kosmos, Vol. 35, 1910, Heft 1—2, p. 80-89.

Ein neues schOnes Exsikkatenwerk, das Algen jedweder Familie nicht

nur aus Galizien, sondern auch aus den angrenzenden Gebieten (PreuCen, Posen,

Schlesien, Lithauen) bringt. Die Nummern sind schon prapariert. Die bekannte

Arbeitslust des Herausgebers biirgt fur ein flottes Erscheincn der folgenden

Faszikeln. Schon der erste Faszikel (jeder enthalt 50 Nummern) bringt folgende

neue Arten: Arthrospira leopoliensis (erzeugt eine gelblich -
grune

Wasserblute), Pleurocapsa polonica (verursacht die schwarze Farbe der

Ufer des Czarny staw in Tatra), Anabasna Hassalii (Kutz.) Wittr. var. ab-

normis n. var. (die Zellen teilen sich vielfach nicht nur senkrecht zum

Fadenverlauf, sondern auch demselben parallel, aus je einer Mutterzelle, vier-

zellige Pakete bildend), Ulothrix subtatrana, violettrote Uberzuge auf dem

Torfboden der subtatrischen Ebene, die Veranlassung zur Benennung mancher

Ortschaiten als «rote« gebend. Die Farbe der Uberzuge erinnert an Bangia-

arten.

AuCerdem interessiert uns folgendes: Chsemaesiphon fuscum Rfsk.

u. Ch. Rostafiriski Hansg. werden vom locus classicus ausgegeben. Bei

SchizothrixvaginataNg. fafit Verf. das beiderseitige Entlassen der Koni-

dien als einen sekundaren Vorgang bei der urspriinglich unipolar wachsenden

Pflanze auf, der vielleicht durch das Leben in der Algengallerte bewirkt wird.

Mit Spannung konnen wir den folgenden Faszikeln entgegensehen. Behufs

Erwerbung des Exsikkatenwerkes wende man sich direkt an den Herausgeber,

Professor am biolog.-botan. Institute der Lemberger Universitat.

Matouschek (Wien).

Rehm, H. Ascomycetcs exsiccata. Fasc. 46. (conf. Ann. Myc. VIII 1910.

p. 298-304.)

Rick, J. Fungi austro-americani No. 201-300. (Feldkirch in Vorarlberg 1910.)

Elenkin, A. Lichenes exsiccati Flora; Rossicae et regionum confinium orien-

talium. Fasc. Ill No. 101-150. (Petropoli 1910.)

Zahlbruckner, Alex. Lichenes rariores exsiccati. Decades XIII—XIV.

(Wien, Juni 1910.)

Nr. 121. Corisciumviride (Ach.) Wain. Germania (Holstein: ad terram

in turfosis prope Lauenburg, leg. F. Erichsen; 122. Physcia picta (Sw.) Nyl.

Ins. sandwicensis Hawaii: North Kena, Huehue Ranch, c. 1500 ft., leg. J.F.Rock;
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123. Parmeliella duplicata Miill. Arg. Australia (New South Wales): ad saxa

prope Otford, leg. E. Cheel et J. L. Boormann; 124, Lecanora (Aspicilia)

cinereorufescens f. sudetica Eitn. Germania (Silesia): in regione alpina

montium »Riesengebirge« , leg. E. Eitner; 125. Arthothelium lunulatum

A. Zahlbr. Nova Guinea, ins. Neu Pommcrn: in nionte Vunakokor, ad Bambusas,

leg. C. Rechinger; 126. Arthopyrenia microspila Koerb. Carinthia: ad

thallum Graphidis scriptae in nionte Falkenberg prope Klagenfurt, leg. J.Steiner;

127. Lecanora umbrina Mass. Gallia: in tapetis (s-Lineolum*) in horto dicto

>)Parc de Versailles** , leg. M. Bouly de Lesdain; 128. Catillaria (Biatorina)

Bouteillii (Desm.) A. Zahlbr. Germania: ad ramulos et ad folia Picearum ad

Kohldorf prope Hamburg, leg. F. Erichsen; 129. Bacidia albescens var.

intermedia (Hepp) Arn. Carinthia: in monte Falkenberg prope Klagenfurt,

leg. J.
Steiner; 130. Cladonia pityrea var. Zwackhii f. gracilior (Nyl.)

Sand. Germania (Oldenburg): in turfosis »Kehnmoor« prope Zwischenahn, leg.

H. Sandstede; 131. Leptorhaphis Quercus i;Beltr.) Koerb. Carinthia: ad

truncos Quercuum in collibus *Sieben Hiigeln« prope Klagenfurt, leg. J.Steiner;

132. Porina tigurina (Stzbg.) A. Zahlbr. Helvetia: ad truncos Abietum prope

HerzUkon, leg. C. Hcgetschweiler ; 133. Porina netrospora (Naeg.) A. Zahlbr.

Helvetia: ad Carpinos prope Mettmenstetten, leg. C. Hegetschweiler ; 134. Ar-

thonia luridofusca Nyl. Helvetia: ad Carpinos prope Mettmenstetten, leg.

C. Hegetschweiler; 135. Chsenotheca acicularis (Fr.) Zwackh. Gallia: ad

Fraxinos in horto dicto i>Parc de Versailles« , leg. M, Bouly de Lesdain

;

136. Cladonia vertillata var. evoluta Th. Fr. Brasilia: in summe monte

Itaculumi, leg. L, Damazio; 137. Stereocaulon proximum Nyl. Ins. sand-

wicensis Hawaii: in monte Kala, c. 3500 ft., leg. J.F.Rock; 138. Stereocaulon
mixtum Nyl. Ins. sandwicensis Oahu: in montibus Punaluu, c. 2400 ft., leg.

J.F.Rock; 139. Theloschistes flavicans f. glabra Wain. Ins. sandwicensis

Ha\vaii: prope pagum Waimea, c. 2700 ft., ad saxa muscosa, leg. J. F. Rock;

140. Lecanactis byssacea (Weig.) Arn. Helvetia: ad truncos Quercuum
prope Mettmenstetten, leg. C. Hegetschweiler.

D. Personalnotizen.

Gestorben:
^

Max Britzelmayr, Kieisschulrat a. D., am 6. Dezember 1909,

im 71. Lebensjahre zu Augsburg. — Camille Brunotte, Prof, de

Matiere medicale a I'ecole de Pharmacie de Nancy, Directeur du

jardin alpin au Hohneck. — John Carruthers, Bennet Assistant

Director des Departments of Agriculture, Trinidad, am 18. Juli d. J.

— Odon Debeaux in Toulouse, am 20. Februar 1910 im Alter von

83 Jahren. — William N. Dooby, englischer Botaniker, am 4. Januar

1910 in Thames-Ditton im Alter von 60 Jahren. — Dr. med. et phil.

Gustav Fischer, Verlagsbuchhandler in Jena, am 22. Juli 1910. —
Dr. Karel Wessel von Gorkom in Baarn bei Amsterdam , am
13. Marz 1910. — Dr. Otto Hermes, der Begriinder des Berliner

Aquariums und Entdecker des Bacillus, der eine gewisse Art von

Meeresleuchten hervorruft, am 19. Marz 1910. — Dr. Markus Frei-
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herr v. Jabornegg, Leiter des landschaftlichen botanischen Gartens
in Klagenfurt, am 6. Mai d. J. — Dr. Friedrich Philippi, Direktor

des Museo Nacional, Santiago de Chile, am 16. Januar 1910. —
F. Renauld, Bryologe in Paris. — George Stabler, Botaniker in

Levers-Milnethorpe, am 4. Januar 1910 im 71. Lebensjahre. — S. A.
Stewart, irischer Botaniker und Geologe zu Belfast, am 15. Juni 1910,

84 Jahre alt. — Professor Robert Parr

>American Museum of Natural History^, am 6. April im 82. Lebens-
jahre.

Whitfield

Ernannt

:

Dr. E. Baur, Privatdozent an derUniversitat Berlin, zum Professor.

Prof. Dr. G. Berthold, Direktor des pflanzenphysiologischen In-

stituts an der Universitat Gottingen, zum Geheimen Regierungsrat. —
Dr. Karl Boresch zum Assistenten am pflanzenphysiologischen In-

stitut der deutschen Universitat in Prag. — Prof. Dr. H. W. Conwentz
zum Leiter der »staatlichen Stelle fiir Naturdenkmalpflege« in Berlin

unter Verleihung des Charakters eines Geheimen Regierungsrates. —
Dr. J. Dekker zum Direktor des Kolonialmuseums in Haarlem. —
Dr. F. Knoll zum Assistenten fur mikroskopische Arbeiten an der

k. k. allgemeinen Lebensmitteluntersuchungsanstalt in Graz. — Dr.

Karl Lrinsbauer zum aulSerordentlichen Professor der Botanik und
Direktor des botanischen Gartens und Institutes der Universitat

Czernowitz. — Prof. Dr. Carl Mez in Halle zum ordentlichen Professor

und Direktor des Botanischen Gartens in Konigsberg i. Pr., als Nach-

folger des in den Ruhestand getretenen Prof. Dr. Luerssen. — Prof.

Dr. Eduardo Moore zum Direktor des Museo Nacional in Santiago

de Chile, als Nachfolger des verstorbenen Ft. Philippi. — Prof. Dr.

G. J. Peirce zum ordentlichen Professor fiir Pflanzenphysiologie an

der Standford University (Cal. U. S. A.). — Prof. Dr. Ernst Stahl

(Jena) zum auswartigen korrespondierenden Mitgliede der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zu Wien. — Dr. Oswald Richter,

Privatdozent und Assistent am pflanzenphysiologischen Institut der

deutschen Universitat in Prag, siedelte in gleicher Eigenschaft an die

Universitat Wien uber.

Reisen :

Dr. K. Shibata, Dozent an der Kaiserl. Universitat zu Tokyo,

trat eine Studienreise nach Europa an.
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Beitrage zur Laubmoosflora von Ceylon. 145

dula, oblongo-cylindrica, laeviter tuberculosa, supra collum annulo

strumoso circumducta, badia. Caetera ignota.

Auf moderndem Holz im Urwald des Adamspeak, ca. IGOO m.
Species distinctissima, foliis falcatulis prima fronte digno-

scenda, S. palanensi (Hamp.) Broth, forma proxima.

var. suhfalcatulum Broth, n. var.

Gracilior, saturate viridis; folia acumine argutius serrulata,

cellulis superioribus papilla humili instructis.

Im Urwald der Horton Plains, ca. 2200 m, und an Steinen

in einem Bachlein, ca. 2100 m.

Rhegmatodontaceae.

Rhegmatodon orthostegius Mont.

An Steinen in der Bachschlucht unter Hakgala, ca. 1300 m,

Febr. 06 — c. fr.!

Macrohymenium laeve Thw. M.

An freistehenden Baumen beim See von Nuwara Eliya, ca,

1800 m, Jan. 06 — c. fr. ! ebenso am RambottapaB, ca. 2000 m,

Jan. 06 — c. fr.!

Brachytheciaceae.

Ple^trojpus fenestratus (Griff.).

Am Grund der Stamme im Urwald des Hakgala, ca. 1900 m,

Febr. 06 — c. fr.

!

Brachytliecium Bucliananii (Hook.).

An Strauchasten auf dem Gipfel des Kirigalpota, ca. 2480 m,

Febr. 06 — c. fr.!

Brachythecium procumhens (Mitt.).

Auf abgefallenen Asten im Gipfelwald des Pidurutalagala,

ca. 2500 m, Jan. 06 — c. fr. !; zwischen Gras in der Buschzone

des Adamspeak, ca. 2100 m, Febr. 06 — c. fr.!; an Strauchern des

Seeufers von Nuwara Eliya, ca. 1800 m, Jan. 06 — ster.

Brachytliecmm pseudoplumosum (Brid.).

Auf Steinen am Bach unter dem Adamspeak, ca. 1400 m,

Febr. 06 — c. fr.

!

Oxyirhynchium rusciforme (Neck.).

In der Schlucht unterhalb Hakgala, ca. 1300 m, Febr. 06 — c.fr.l

Oxyrrhynchium Swartzii (Turn.).

An Baumrinde im Urwald der Horton Plains beim ^^'orldsend,

ca. 2100 m, Febr. 06 — c. fr.!

Hedtuigia Band L. 10
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Untersuchungen iiber Amphigastrial-Anthe-

ridien und uber den Bau der Androcien der

Ptilidioideen.

Von Victor Schiffner (Wien).

(Mit 39 Figuren im Text.)

Leitgeb sagt in seinen Untersuchungen iiber die Leber-

moose II. p. 41: ,,Bei alien hier zu besprechenden Jungermannieen

(d. i. den foliosen) ist die Antheridienbildung ausschlieBlich auf die

seitenstandigen Segmente beschrankt. Waiter ist es immer die dor-

sale Segmenthalfte, welche Antheridien bildet." Dieser Satz ist

meines Wissens bisher unviddersprochen geblieben, und ist es daher

von Interesse, daB er keineswegs allgemeine Giiltigkeit besitzt. Ich

habe sehr sorgfaltig die so sehr selten vorkommcnden Androcien
von Herberta aduncaPj untersucht und ausnahmslos gefunden, daB
auch die Amphigastrien des -^ Sprosses an ihrer Basis

bauchig aufgetrieben sind und wohl entwickelte An-
t h e .r i d i e n (gewohnlich nur je 2—3) in ihren Winkeln tragen.

Die Perigonial-Amphigastrien (Fig. 2, 3) sind den Perigonialblattern

(Fig. 4) ganz ahnlich. Der Rand ist beiderseits sehr breit zuriick-

geschlagen und reichlich mit Papillenzahnchen besetzt (jederseits

5—6)
;
die Mitte ist sehr stark bauchig aufgetrieben, aber die Hohlung

durch eine busenartige Langsfalte in zwei Hohlungen geteilt; die

beiden Lappen sind gleich oder etwas ungleich, konvex mit etwas
nach nickwarts umgerollten Randem; Die Antheridien der Amphi-
gastrien entstehen nicht in zwei Gruppen , die den beiden Hohlungen
entsprechen rechts und links von der Mediane gegen den auBeren
Rand der Basis des Amphigastriums, sondern ganz regellos in der

ganzen Breite des Winkels, den die Basis des Amphigastriums mit dem
Stengel bildet; auch in der Mediane selbst entwickeln sich bisweilen

Antheridien. Was die Altersfolge betrifft, so schien es mir, als ob die

der Mediane nachsten Antheridien die jiingsten waren, jedoch kann

1) Xorwegen: Im Spruhregen des Wasserfailes „Drivandefossen" im ]\I6rkreis-

tale in Lyster, Bergens Stift. 300 m. 2. August 1900, leg. B. K a a 1 a a s. — Das
Material wird in meinen Hep. eur. exs. ausgegeben, und konnen daran meine An-
gaben von jedermann nachgepriift werden.



Untersuchiingen iibcr Amphigastrial- Anthcridicn usw. 247

dies in den gesehenen Fallen auch bloBer Zufall sein; denn es ist bei

Organen, die augenscheinlich mit Trichomen homolog sind, im liolien

Grade wahrscheinlich, daB ihre Anlage keine strenge GesetzmaOig-

keit aiifweist. Sicher ist es aber nach meinen Untersuchiingen, daB

die Antheridien dem Stengel und nicht dcm Blatte (Amphigastritim)

angehoren; es laBt sich ganz klar nachweisen, daB die Antheridien

nicht in einer Reihe genau ans dem Biattwinkel entspringen, sondern

etwas unregelmaBig, einzelne sogar ziemlich hoch am Stengel eine

kleine Strecke oberhalb des Winkels.

Diese Verhaltnisse lassen sich konstatieren, indem man ein

Perigonial-Amphigastrium vorsichtig zuriickknickt, die Antheridien

so freilegt und das Objekt von der Flache betrachtet, oder noch

besser, wenn man ziemlich dicke Querschnitte durch das Androceum

anfertigt und an diesen von oben in den Winkel der Ansatzstelle des

Perigonial-Amphigastriums hineinsieht. Wenn der Schnitt dick genug

ist, erhalt man so ein ganz klares Bild der Antheridiengruppe (Fig. 1).

Man muB dabei aber die Vorsicht anwendcn, daB man vor dem

Schneiden die Perigonialblatter am Riicken mit Methylenviolett

farbt, die Amphigastrienreihe aber ungefarbt laBt, um an dem Schnitte

ganz sicher zu gehen, welches das Amphigastrium ist.

Es ist noch besonders zu erwahnen, daB die angefiihrten Daten

sich auf die mittleren Amphigastrien eines Androceums beziehen.

Die obersten Perigonial-Amphigastrien eines Androceums (Fig. 3)

sind kiirzer, ihre Basis ist breiter und die Rander ofters unregelmaBig,

fast knitterig gefaltet; Antheridien sind auch hier noch gut ent-

wickelt. Die untersten Amphigastrien nahern sich allmahhch in der

Form den sterilen Amphigastrien des Stengels.

Die Perigonialblatter sind den Perigonial-Amphigastrien sehr

ahnlich (wie die sterilen Stengelblatter den Amphigastrien), und lassen

sich die oben fiir die PerigonialrAmphigastricn angefiihrten Verhalt-

nisse, abgesehen von den geringen Formverschiedenheiten und der

groBeren (bis 5) Zahl der Antheridien^) bei den Perigonialblattem,

auch auf letztere anwenden. — Besonders muB aber hervorgehoben

werden, daB auch bei den Perigonialblattem die Anordnung der

Antheridien genau d i e s e 1 b e ist wie bei den Amphigastrien.

— Die Antheridien entstehen namhch auch hier in der ganzen Breite

der Rinne des Blattwinkels von dem dorsalen bis zum ventralen

Ende, wie ein Blick auf die Querschnittsfigur (Fig. 1) zeigt^). Es ist

^) R. Spruce nennt in der Gattungsdiagnose von Herberta die Bracteae 6:

*,diandrae", was unrichtig ist (Hep. Amaz. et Andinae p. 341).

2) Diese Figur bezieht sich nicht auf H. adunca, sondern auf H. ckilensie

(vgl. spater), jedoch sind in beiden Fallen die Verhaltnisse wesentlich ganz gleich.

10*
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dies von Wichtigkeit, weil dadurch auch der zweite Teil des
eingangs zitierten Leitgeb schen Satzes, daB
es immer nur die dorsale S'e gmenthalfte sei,

welche Antheridien bildet, in seiner Allge-
meinheit unrichtig ist.

Es war ferner festzustellen, ob das Vorkommen von Amphi-

gastrial-Antheridien bei Herberta ein Ausnahmefall ist oder die Regel.

Ich fand bei H, adunca von dem angefiihrten Standorte das Vor-

kommen derselben an mehr als dreiBig Androcien aus verschiedenen

Rasen vollkommen konstant. Daraufhin untersuchte ich die Andro-

cien von H. chilensis (De Not) Spruce^) und H. ju7iiperina (Sw.) Trev.

aus Westindien. Beide zeigten genau dieselbe Erscheinung, nur daB

Fig. 1

.

Herberta chilensis, Querschnitt durch das Androcium: / fol. perig. a amphig. perig. —
4. //. adunca; 2 mittleres, 3 oberstes amphig. perig., 4 fol. perig. (Alle Figuren

vergr. 30 : 1.)

die Form und GroBe der Amphigastrien entsprechend der Spezies
etwas abweichend war und die Zahl der Antheridien groBer ist

(4—5). Von H. chilensis habe ich einen Querschritt durch das Andro-
ceum gezeichnet (Fig. 1), in dem hnks ein Perigonialblatt so getroffen
ist, daB man die Anordnung der sechs Antheridien genau verfolgen
kann (siehe dariiber weiter oben); dasselbe ist mit dem nach abwarts
gerichteten Perigonial-Amphigastrium der Fall, das vier Antheridien
aufweist; das rechte Perigonialblatt liegt etwas hoher am Stengel,

so daB der Schnitt nur die auBerste Basis traf.

Sikkim-Himalaya, pr. Kur-
Sonada 7000', 4. Mai 1899 Ignt. Decoly et Schaul

Sie stehen

Herberta dicrana (Tayl.) Trev.
seong,

Nr. 782. Die Androcien waren bisher unbekannt.
gegen das Ende der laxen Fiederaste (sind aber an ihrer Spitze steril);

sie sind klein, sehr kurz, meistens nur 4paarig. Perigonialblatter

1) Patagonia occid. in insulis Gunitecas.- April 1897, leg. P. D u s e n.
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(mit 3^5 Antheridien ohne Paraphyllien) und Perigonial-Amphi-

gastrien (mit j e 2—3 Amphigastrial-Antheridien) ganz wie bei H. adunca
;

die Basis ist sehr sackartig aufgetrieben und die von Keulenpapillen

gezahnten Rander breit zuriickgeschlagen; die beiden Lappen

schmal, kiirzer als der Limbus.

Herherta longifissa St. — Sikkim-Himalaya, pr. Kurseong.

20. April 1899, Ignt. Decoly et Schaul — hat 4—Spaarige

interkalare Androcien. Die Perigonialblatter sind sehr hohl mit

4—5 Antheridien, die Zipfel sind viel kiirzer als bei den sterilen

Blattern; die Perigonial-Amphigastrien sind denseiben ganz ahnlich

und bergen meist zwei groBe Amphigastrial-Antheridien. Die Anthe-

ridien sind sehr lang gestielt; der Stiel ist zweireihig, bis 20 Zellen

lang.

Bei der groBen niorphologischen Ubereinstimmung und sehr

nahen Verwandtschaft aller Herberta-Alien konnen wir beruhigt an-

nehmen, daB das Vorhandensein von Amphigastrial-Antheridien ein

alien zukommendes und hochst wichtiges Gattungs-
m e r k m a 1 ist, das kiinftig in die Diagnose eingefiihrt werden muB.

Uber die Verbreitung der interessanten und vom niorphologischen

wie systematischen Gesichtspunkte sehr wichtigen Erscheinung der

Amphigastrial-Antheridien bei den beblatterten Lebermoosen kann

ich zunachst einige allgemeine Angaben machen. Diese Erscheinung

kann natiirhch nur bei solchen Formen auftreten, welche sehr wohl

entwickelte, sehr groBe Amphigastrien an den sterilen Stengeln be-

sitzen. Es sind aber auch unter diesen diejenigen Formen aus-

geschlossen (also z. B. alle Trigonantheae, Madatheca, Juhuleae und

alle mit Amphigastrien begabten EpigoniantJieae), bei denen in den

Androcien eine sehr bedeutende Reduktion der Amphigastrien ein-

tritt. Sie ist also sicher lediglich auf die Gruppe
der P t Hi dioi dea e beschrankt.

Die Nachforschungen iiber den Bau der Androcien der rUli-

dioideae haben mir gezeigt, daB in dieser Gruppe eine iiberraschende

Mannigfaltigkeit in diesen morphologischen Verhaltnissen herrscht

und daB die Androcien und ihre Teile fast durchwegs bisher nur

sehr mangelhaft untersucht und beschrieben sind, manche

iiberhaupt unbekannt waren oder ganz unrichtig dargestellt worden

sind. Diese Untersuchungen sind allerdings sehr schwierig; denn sie

erfordern eine im Praparieren sehr geschickte und geiibte Hand,

da die Blattorgane der Androcien iiuBerst dicht angeordnet sind

und bei vielen Arten dieser Gruppe glasartig briichig sind, ferner

setzen sie voraus eine groBe Formenkenntnis, einen sehr geiibtcn

Blick, da die Androcien sich auBeriich oft kaum von sterilen Stengel-
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partien unterscheiden und an und fiir sich meistens sehr schwierig

zu finden sind und bei den mcisten Arten iiberhaupt auBerst selten

auftreten; es ist also auch notig, iiber ein rciches Herbannaterial

der oft auBerst seltenen Pflanzen zu verfiigen. Um mangelhafte oder
unrichtige Angaben auszuschalten, ist es femer notig, ganz tadellos

entwickelte Androcien zur Untersuchung auszuwahlen und schlecht

ausgobildete (halbsterile) zu vermeiden.

Ich habe mich, um diese empfindliche Liicke in der morpho-
logischen Kenntnis der Lebermoose auszufiillen, der Untersuchung
der Androcien von Vertretern fast aller Gattungen^) der Ptilidioideae

gewidmet und aus groBeren Gattungen mehrere morphologisch mog-
lichst differente Arten untersucht. Ich werde zunachst hier die Details

meiner diesbeziighchen Untersuchungen mitteilen und am SchluB
einige allgemeine Bemerkungen beifiigen.

1. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. — Androcien gegen
die Spitzen von Stengeln und Hauptasten, bisweilen interkalar,

mehrpaarig. Perigonialblatter den Stengelblattem ahnlich, aber die

Basis zwei Zellbreiten ungeteilt, die beiden dorsalen Zipfel nicht
einfach haarartig, sondern gegabelt mit zwei ungleichen Asten.
Antheridien einzeln, seltener zu zwei, ohne Paraphyllien. Die Peri-

gonial-Amphigastrien den sterilen gleich, meistens in vier haarformige
Zipfel geteilt, ohne Amphigastrial-Antheridien.

2. Blepharostoma palmatum Lindb. — Orig. Ex. New-South-
Wales, Igt. H a r r i s. — Die Androcien stehen interkalar am Haupt-
stengel und besitzen 4—6 Paare von Perigonialblattern, die an der
Basis sehr hohl (etwa halbkugelig) sind und am Rande 4—5 nach vorn
gerichtete, haarformige Zipfel tragen ; Antheridium einzeln (ob immer ?)

sehr groB. Perigonial-Amphigastrien mit vier Zellreihen hoher Basis
und vier haarformigen, nach vorn gerichteten, ziemhch gleichen
Zipfeln; die mittlere Bucht ist schmaler und ein wenig tiefer als die
beiden seitlichen. Amphigastrial-Antheridien sind
nichtvorhanden.

3. Sendfnera filiformis Schffn. Hep. der Gazellen-Exped. p. 19.

Kerguelen-Insel, Irish Bay. — Obwohl ich diese Pflanze 1. c. sehr
ausfiihrhch beschrieben und Tab. IV Fig. 19 abgebildet habe, so
1st sie m S t e p h a n i s Spec. Hep. nirgends erwahnt (auch nicht
als Synonym). Ich habe unterdessen die Originalexemplare von
Trichocolea polyacantha (Herb. Lindenb. 5236) und Blepharostoma
quadripartitum (3854, 3855) gesehen. Erstere hat mit unserer
Pflanze nichts zu turi, jedoch ist sie sicher eine zarte Form der

1) Aller Gattungen. wo mir 3 Pflanzen zugangiich waren.
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letzteren mit reicher domigen Blattem: B. quadripxTtitum var.

filiforme. „B. quadripartita Patagonia occ. in valle fl. Aysen.

Jan. 1897, Igt. P. Dusen (del. Steph.)^* — ist ein B. pilosum

Evans. Die Androcien habe ich 1. c. beschrieben; die Perigonial-

Amphigastrien sind den sterilen ahnlich und bergen k e i n e

Amphigastrial-Antheridien.
4. Chandonanihus Urmensis Steph. — Sikkim-Himalaya, pr.

Kurseong, Sonada, 7000'. 4. Mai 1899, Ignt. Decoly et Schaul

Fig. 5-12. Chandonanthiis seiifonnis: 5 fol. perig. in naturlicher Lage, 6 und 7 fol. peng.

etwas ausgebreitet , 8 ein sechsteiliges fo!. perig., 9 ein zweiteiliges fol. perig., 10 amphig.

perigon., 11, 12 amphig. caulin. sterile von innen und auBen. - Fig. 13-16. Ch. birmensts:

13, 14 fol.etamph. perig.. 15, 16 fol. et amph. caulin. sterile. - Fig. 17-19. PtUidiam calf

fornkum: 17, 18 fol. perig., 19 amph. perig. (Alle Figuren vergr. 30:1.)

No. 573. — Die Androcien waren bisher von alien Arten der Gattung

Chandonanihus unbekannt. terminal (vielleicht

spater interkalar) am Hauptstengel und bestehen aus 5—6 Paaren

von Perigonialblattern, die wie die Stengelblatter dreiteilig sind, aber

nur etwas iiber die Mitte herab (die sterilen bis fast zur Basis), auch

Bird alle drei Lappen (auch der dorsale) am Rande domig gczahnt,

der ventrale ist am schmalsten und konvex, die Basis der beiden
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anderen ist sehr hohl (fast haibkugelig), iind in ihrem Winkel stehen
2—4 groBe Antheridien (Stiel etwas kiirzer als der Kopf) und zahl-

reiche Paraphyllien. Die Perigonial-Amphigastrien sind den sterilen

Stengel-Amphigasteiien gleich, ihre Lappen weniger spreitzend und
reicher gezahnt, ohne Amphigastrial-Antheridien
(Fig. 13—16).

5. Chandonanthus setiformis (Ehr.) Mitt. — Norwegen, Dovre,
Trollkirken. 30. Juli 1882, Igt. S. O. L i n d b e r g. — Die Andrc)cien
waren bisher unbekannt; sie sind sehr schwer aufzufinden, weil sie

sich auBerlich von den sterilen Stengelteilen kaum unterscheiden.
Sie sind interkalar an den Hauptstengeln und bestehen aus vielen
Paaren von Perigonialblattern, die den Stengelblattern ganz ahnlich
sind, aber der Einschnitt zwischen den beiden dorsalen Lappen reicht
kaum bis zurMitte (bisweilen sind drei oder nur zwei [Fig. 9] solcher
vorhanden und das Perigonialblatt dann Steilig; ich^sah sogar ein
eteiliges [Fig. 8]). Die Basis der Dorsallappen ist sehr konkav, die
beiden ventralen Lappen aber konvex, wie bei den sterilen Stengel-
blattern; alle Lappen sind ganzrandig oder nur gegen die Basis mit
1—Sdomigen Zahnen. Im Winkel des ausgehohlten Dorsalteiles
stehen 2—3 groBe Antheridien, gemischt mit zahlreichen Paraphyllien.
Die Perigonial-Amphigastrien sind den sterilen Stengel-Amphi-
•gastrien ganz gleich und ohne Amphigastrial-Anthe-
ridien (Fig. 5—12).

6. Ptilidium pukherrimum (Web.) Hampe. — Androcien am
Hauptstamm und an den Fiederasten terminal (bisweilen inter-
kalar, an der Spitze steril), sehr reichpaarig. Perigonialblatter den
Stengelblattern ahnlich, aber mit sackartig gefalteter Basis, nur
bis zur Mitte in vier ungleiche Lappen geteilt, die beiden dorsalen
vrel groBer, fiederig ciliiert. An den Perigonialblattern des Haupt-
stammes sind die Cilien viel langer als bei denen der Fiederaste.
Antheridien einzein oder zu zwei, ohne ParaphyUien, sehr groB,
Stiel kaum halb so lang als der Kopf (dieser eiformig, 350 ji lang,
300 li breit). Perigonial-Amphigastrien etwas reduziert, den sterilen
sonst ahnlich, ohne A m p h i g a s t r i a 1 - A n t h e r i d i e n!

7. Ptihdium ciliare (L.) Hampe. — Bohmen, Eisenstein, Einode.
4. Juli 1897, Igt. Hora. — Ich sehe die Androcien nie am Hauptstamme,
sondern nur an den Spitzen der Fiederaste erster und zweiter Ord-
ming, die Aste sind basal steril; sehr s e 1 1 e n wachsen sie auch
an der Spitze steril weiter (Androcien interkalar). Sonst sind alle

Verhaltnisse wie bei P. 'pulcherrimum

.

8. Ptilidium californicum (Aust.) Pears. — Cascade Mts. Washing-
ton, on bark of Almis rubra, 1. April 1900, Igt. C 1. D. A 1 1 e n (Herb.
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Evans). Die Androcien sind interkalar an Fiederasten, ofters 2—

3

durch sterile Blattpaare unterbrochen am selben Aste^; . Sie sind

meistens vielpaarig imd wie bei den anderen Arten von Piilidium

ahrenformig. Die Perigonialblatter haben einen sehr hohlen Limbus,

der am Dorsalrande etwa vier lange Haarzahne tragi und am Ventral-

rande ganzrandig oder kurz 1—2zahnig ist. Von den vier ungleichcn

Lappen sind die beiden dorsalen groBer, in eine lange Haarspitze

endend und ganzrandig oder der mittJere mit einem seitlichen Haar-

zahne; die beiden ventralcn Lappen sind viel schmaler, mit 1—

3

seitlichen Haarzahnen. Im Winkel jedes Perigonialblattes stehcn

zwei (bisweilen nur eins) groBe Antheridien, der Dorsalseite genahcrt

ohne Paraphyllien. Die Perigonial-Amphigastrien sind etwas redu-

ziert tief zweiteilig, die Lappen in 3—4 lange Cilien geteilt, von denen

die auBersten rechts und links am langsten sind, die mittleren tragen

bisweilen einen seitlichen Haarzahn. Amphigastrial-An-
theridien sind nicht vorhanden! (Fig. 17—19.)

9. Lepicolea quadrilaciniata Sull. — Patagonia occ, in valle fl.

Aysen. Jan. 1897, Igt. P. D u s e n.^) — Die Androcien waren von

dieser Pflanze bisher unbekannt. Sie stehen interkalar am

Hauptstamm und diesem gleichen Asten und bestehen aus 4—5

Paaren den Blattem unahnlicher, viel kleinerer Perigonialblatter,

die eine sehr stark (halbkugelig) hohle Basis haben und in nicht ganz

bis zur Mitte in vier nahezu gleiche, schmal lanzettliche Lappen

geteilt sind, die nach vorn dem Stengel fast parallel gerichtet sind;

die mittlere Bucht ist etwas tiefer als die beiden seitlichen. Im

Winkel, dorsal genahert stehen je zwei Antheridien (sie waren

iiberall noch jung) ohne Paraphyllien. Die Perigonial-Amphigastrien

sind den sterilen ganz gleich gestaltet, aber viel kleiner und starker

abstehend. Amphigastrial-Antheridien sind nicht

vorhanden!
Wenn man diese Angaben mit der Beschreibung der Androcien

in der Gattungsdiagnose von Lepicolea bei S t e p h a n i (Sp. Hep.

IV. p. 31) vergleicht, so ergibt sich, daB diese in alien Punkten
davon total verschieden ist, was darauf zuriickzufiihren ist, daB un-

1) Das Material ist nicht ausreichond. urn zu konstatieren. ob sie auch am

Hauptstamme vorkommen; ich selbst sah sie so nicht. Auch Stephani (I. c. IV,

p. 42) sagt: „in ramis terminalia ex apice vegetativa."

«) Stephani (Sp. Hep. IV, p. 32) ist nicht sicher, ob diese Pflanze von

D u s e n identisch ist mit dem Originalexemplar von S u 1 1 i v a n t. Ich besitze

ein Exemplar der Pflanze von Staten Island leg. Spegazzini (vgl. Massa-

longo. Epat. della Terra del Fuoco in Nuovo Gior. bot. Ital. 1885, p. 253), die

Stephani nicht erwahnt; diese ist sicher identisch mit der Pflanze von Du sen.
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sere Pflanze nicht zu Lepicolea gehort, sondern zu Blepharostonid,

was ich an einem anderen Orte ausfiihrlicher nachweisen werde.

(Tayl.) Spruce. — Andes Quitenses,

Androcien interkalar nahe der Basis

10. Lepicolea pruinosa

Canelos, Igt. R. Spruce.
Ordnung —5 paarig.

Perigonialblatter tiefer dreiteilig (die sterilen Sterigelblatter nur bis

zur Mitte vierteilig), Basis gehohlt, Lappen denen der Stengelblatter

ahnlich, alle fast gleich, im dorsalen Winkel e i n sehr groCes Anthe-
ridium, dessen Stiel so lang als der Kopf, ohne Paraphyllien.' Peri-

Fig. 20

perig.

23. L^icolea attenuata: 20 fol. ramui., 21 fol. perig., 22 amphig. ramul., 23amphig
- Fig. 24—26. L. pruinosa: 24 fol. perig., 25 fol ramul., 26 amphig. ramul. sterile,

(Alle Figuren vergr. 30:1.)

gonial-Amphigastrien den sterilen ganz ahnlich, aber etwas kleiner,

ohne Amphigastrial-Antheridien! (Fig. 24—26.)
11. Lepicolea attenuata (Mitt.) Spruce (= L. scolopendra [Hook.]

'Dum. fide S t e p h. Spec. Hep. IV. p. 32). — Tasmania, Blue Tier,

Goulds Country, Igt. E. M a c G r e g o r. — Die Androcien waren
bisher unbekannt. Sie stehen interkalar mehr der Spitze genahert
an Fiederasten erster Ordnung und sind meistens nur 4—5 paarig. Die
Perigonialblatter mit den sterilen Astblattern gleich groB, die Basis
sehr h o h 1 und groBer als bei den sterilen Astblattern, beider-
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4

seits am Rande niit zahlreichen, oft kniefonnigen Cilien, die vier

(seltener drei) Zipfel ahnlich denen der Astblatter, aber etwas kiirzer.

Antheridium einzein, sehr groB, ohne Paraphyllien. Perigonial-

Amphigastrien den sterilen ganz ahnlich, aber in der ^litte deutJich

konvex aufgetriebcn und am Rande beiderseits mit einigen Cihen

(die sterilen ohne Cilien), ohne Amphigastrial-Anthe-
ridien! (Fig. 20—23.)

12

.

Lepicolea ochroleuca (Spreng .) Lindb . — Vom Kap .
—

Antheridien einzeln in den Winkeln der Perigonialblatter. Peri-

gonial-Amphigastrien gegeniiber den Stengel-Amphigastrien etwas

reduziert. Ohne Amphigastrial- Antheridien. — Man vgl.

auch die Beschreibung der Androcien bei S t e p h a n i , Spec.

Hep. IV. p. 31 und 33, die knapp, aber richtig ist.

13. Chaetocolea palmata Spruce. — Originalexemplar ! Tungu-

ragua Igt. Spruce. — Androcien termmal am Hauptstamme,

bisweilen interkalar. Perigonialblatter mit halbkugelig sackiger

Basis, mit 3

—

i langen Zahnen, Dorsallappen mit einem langen Zahn

und einigen kleinen Zahnen oder nur einige kleine Zahne. Anthe-

ridien einzeln. Perigonial - Amphigastrien den Stengel-Amphi-

gastrien ganz ahnhch, ohne Amphigastrial-Anthe-
r i d i e n!

14. Mastigophora diclados (Brid.) Nees. — Brasilien^), Herb.

Jack und Java, Kandang-Badak, Igt. J.Massart. — Androcien

an Seitenasten erster Ordnung, die oft an der Basis steril sind, dann

sich in zwei Aste spalten, die beide bis zur Spitze -5 oder am Scheitel

wieder steril sind (Androcien interkalar). Da die Amphigastrien

den Perigonialbiattern fast ganz gleich sind, so erscheint das An-

drocium gleichmaBig dreizeilig beblattert und dreikantig. Perigonial-

blatter zwcispaltig bis zur Mitte mit sackartig hohler Basis und nahezu

gleichen Lappen, an der Basis beiderseits mit groBen spornartigen

Zahnen; im Winkel gewohnlich drei sehr lang gestielte Antheridien

und daneben einige blattchenartige Paraphyllien 2). Perigonial-

Amphigastrien den Perigonialbiattern fast ganz gleich,
aber symmetrisch; in den Winkeln blattchenformige Paraphyllien

und 1—2 Amphigastrial-Antheridien, die fertil und

ganz normal entvvickelt sind (Fig. 27—30).

15. MastigopJiora flageUifera (Hook.) Nees. — Neu-Seeland,

Greymouth, Igt. Helms. — Wenn man von der anderen Form und

Zahnung der Blatter und Amphigastrien absieht, liegen hier die Ver-

1) Vielleicht liegt hier ein Irrtum vor; ein Sammler ist nicht angegeben.

2) In der Gattimgsdiagnose nennt Stephani (Spec. Hep. IV, p. 35) die

Perigonialblatter ,,monandria", was unrichtig ist
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haltnisse genau wie bei M, didados, jedoch finde ich weder im Winkel
der Perigonialblatter noch der Amphigastrien Paraphyllien . Die

Perigonial-Amphigastrien sind groB, 2—3 teilig, in der Mitte bauchig

aiifgetrieben und bergen zwei groBe Amphigastrial-
Antheridien! (Fig. 34.)

16. Mastigophora Beckettiana St. — Originalexemplare : Neu-
Seeland, Waimate, Igt. W. N. Beckett. — Die Androcien dieser

merkwiirdigen Pflanze, die wegen ihrer fast stets unverzweigtep
Stengel den typischen Mastigophora- Arten ganzlich unahnlich ist,

wurden von S t e p h a n i iibersehen. Sie nehmen die Spitzen der

Stengel ein und sind eben erst in Entwickelung begriffen, so daB

rig. ^7-ZO Masugo/j/wra diclados (Brasilien, Herb. Jack): 27, 23 Amphig. perig. mit
Amph.gastnal-Antheridien und Paraphyllien, ausgebreitet. 29 ein solches in naturlicher Lage,
JU !oi. peng. - Fig. 31-^33. M. Beckettiana: 31, 32 ein dreiteiliges und ein zweiteiliges
amphig. peng., 32 fol., perig. alle mit jungen Antheridien, - Fig. 34. M. flagellifera:

amph. peng. mit zwei Amphigastrial-Antheridien. (Alle Figuren vergr. 30:1.)

sich nicht sagen laBt, ob sie spater durch vegetatives Fortwachsen
des Scheitels interkalar werden oder nicht. Die Perigonialblatter
smd nicht bis zur Mitte dreiteilig mit ungleichen Lappen (der dorsale
amgroBten); die aufgetriebene Basis birgt meistens drei (noch junge)
Anthendien. Die Perigonial-Amphigastrien sind fast von gleicher
GroBe, nicht ganz bis zur Mitte drei- oder zweiteilig, an der Basis
aufgetrieben m i t

r i d i e n (Fig. 31

zwei Amphigastrial-Anthe-

17. Mastigophora antarctica St. — Chile austr. ad Peulle, Igt.

33).

P. Dusen (Originalexemplar). Der vorigen verwandte, aber
groBere Pflanze. Androcien interkalar; Perigonialblatter ungleich
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dreiteilig, mit meistens je drei Antheridien. — Perigonial-Amphi-

gastrien groB, nicht bis zur Mitte zweiteilig, am Rande einige Zahne,

Basis ausgehohlt, m i t 1—2 groBen Amphigastrial-
Antheridien! — Es ist auch hier deutlich zu sehen, daB diese

Antheridien vom Stengel entspringen, bisweilen etwas iiber der Ansatz-

stelle des Amphigastriiims.

18. Isotachis Giinniana Mitt. — New-South-Wales, Fitzro}''

Falls, Igt. Dr. J o 1 y. -— Die Androcien waren noch sehr jung. Peri-

gonialblatter mit je zwei Antheridien, Perigoniai-Amphigastrien ohne

Amphigastrial-Antheridien.

19. IsotacJtis Lyallii Mitt. — Neu-Seeland, Arthurs PaB, Mai

1889, Igt. J. W. N. Beckett. — Androcien interkalar. Perigonial-

blatter mit je drei Antheridien^) und dazwischen stehenden, ziemlich

groBen Paraphyllien. Perigoniai-Amphigastrien den sterilen Stengel-

amphigastrien ganz gleich, nicht ausgehohlt, ohne Paraphyllien und

ohne Amphigastrial-Antheridien!
20. Isotachis madida (Tayl.) Mitt. — Patagonia occ., ad Puerto

Bueno, Igt. P. Dusen. — Androcien terminal (ob immer?), bis

ISPaare von Perigonialbliittern mit je 2(—3) Antheridien, ohne deut-

liche Paraphyllien. Perigoniai-Amphigastrien sehr abstehend bis

squarros, sonst den sterilen gleich, ohne Amphiga'strial-
Antheridien!

21. Isotachis Auberti (Schwgr.) Steph. — Brasilien, Blumenau,

Igt. 0. U le Nr. 171. — Abgesehen von anderer Form und Zahnung

der Organe ganz wie /. Lyallii (siehe oben). Die Antheridien sind,

wie bei alien anderen untersuchten Isotachis-Atten, kurz gestielt,

der Stiel zweizellreihig.

22. Hevpocladium tenacifoUum, — Mounts behind Honolulu, Oahu,

Wilkes Expedition, Ded. Dr. G o 1 1 s c h e. — Diese Pflanze meines

Herbars ist Acromustigum integrifolium (Aust.) Evans. Da bei dieser

zu den Trigonantheae gehorigen Pflanze die Amphigastrien des Andro-

ceums auffaliend groB sind, so habe ich sie auf das Vorhandensein

von Amphigastrial-Antheridien untersucht; solche sind aber nicht

vorhanden.

23. Lepidolaena Taylori (Gott.) Steph. — Neu-Seeland, Grey-

mouth, Igt. Helms. — Die Androcien bilden unverzweigte Seiten-

aste erster Ordnung (sehr selten nahe der Basis ein sekundarer 5

Seitenast), sind ahrenformig, bisweilen an der Basis und an der Spitze

^) Auch hier laBt sich deuthch sehen, dai3 die Antheridien nicht ausschlieB-

^ich dem dorsalen Teile des seitlichen Segmentes ihrem Ursprunge nach angehoren,

sondern man findet eines oft ziemlich in der Mediane und eines der ventralen

is des Perigonialblattes sehr genahert.
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vegetativ (also interkalar), meistens aber den ganzen Ast einnehmeiid.

Perigonialblatter bis lOpaarig, sackartig hohl, bis zur Mitte zwei-

teilig, die beiden Lappen nahezu gleich, Antheridien einzeln, der

Mediane genahert; Amphigastrien reduziert, aber immerhin ziemlich

groB, ohne Auriculae, vierteilig, die oberen nur zweilappig, o h n e

Amphigastrial-Antheridien!
24. Lepidolaena magellanica (Lam.) Schffn. — Patagonia, Igt.

J. B. Hatcher. — Androcien schr verkiirzte Seitenastchen dritter

Ordnung, die oft zu drei beisammenstehen, meistens nur 2—3 Paare

von Perigonialblattern. Oberiappen etwas groBer, mehrzahnig,

Antheridien einzeln, Amphigastrien ohne Auriculae, ohne Amphi-
gastrial-Antheridien! — Pflanzen von Tasmanien, Mt.

Wellington, Igt. W. A. W e y m o u t h , St. Crispins Well und on

the new Springs Tract 1890, det. S t e p h., weichen durch starker

gezahnte sterile Amphigastrien davon ab und haben viel langere An-
drocien, die an der Basis meistens einige sterile Blattpaare und bis

sieben Paare von Perigonialblattern tragen; sie stehen bisweilen auch
terminal an den Seitenasten zweiter Ordnung; sonst sind sie liber-

einstimmend.

25. Lepidolaena clavigera (Hook.) Dum. — Neu-Seeland, Grey-

mouth, Igt. Helms. — Androcien bilden Astchen zweiter Ordnung,
an der Basis vegetativ, an der Spitze 2—4 Paare von Perigonial-

blattern mit einem groBeren stumpf gerundeten Oberiappen und
kleineren spitzen Unterlappen, beide ganzrandig, Antheridien einzeln,

Amphigastrien ohne Auriculae, zweiteilig, ohne Amphi-
gastrial-Antheridien!

26. Anthelia julacea (Lightf.) Dum. — Riesengrund, 6. Okt.

1899, Igt, Schiffner (Hep. eur. exs.). — Androcien terminal an
Stengeln und Hauptasten, vielpaarig. Perigonialblatter von den

Stengelblattern sehr verschieden, viel groBer^), sehr hohl, nur etwa
bis zur Mitte in zwei e i f o r m i g e zugespitzte, etwas ungleiche

Lappen geteilt, mit je einem Antheridium, ohne Paraphyllien. Peri-

gonial-Amphigastrien den sterilen gleich, sehr tief in zwei lanzett-

liche Zipfel gespalten; Amphigastrial-Antheridien
nicht vorhanden! (Fig. 35, 36.)

27. Trichocolea Tomentella (Huds.) Dum. — Oberbayern, Bemau
am Chiemsee, Igt. H. Paul in Hep. eur. exs. — Die Androcien
nehmen den apikalen TeiP) des Hauptstammes und die diesem
zunachstliegenden Fiederaste ein und sind nicht leicht aufzufinden.

1) Nach Stephani, 1. c. Ill, p. 646: „foliis caulinis similibus, minoribus."
2) Xach Stephani, Spec. Hep. IV, p. 65 sind sie „mediana-'.
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Die Perigonialblatter sind den Stengelblattem ganz ahnlich und

bergen gewohnlich zwei (selten drei) Antheridien. DaB sie „basi

saccata'' sein sollen, kann ich nicht finden; sie stehen nur etwas mehr

vom Stengel ab, um den Antheridien, die der Dorsalseite genahert

sind, Platz zu machen. Die Antheridien sind auch nicht gerade

„breviter pedicellata" (Steph. 1. c), denn der Stiel ist etwa so lang

als der Kopf. Die Perigonial-Amphigastrien sind den sterilen ganz

gleich und ohne Amphigastrial-Antheiidien.
28. Trichocolea (sp. nov. ?). — H u s n o t , PI. des Antilles 1868,

Nr. 219 p. p. (in meinem Exemplar ein Rasen zwischen Tr. tomen-

Fig. 35, 36. Anthelia jiilacea, fol. et amphig. perig. - Fig. 37-39. Trichocolea Levieri:

37, 38 zWei fol. perig., ausgebreitet, 39 amphig. perig. (Alle Figuren vergr. 65: 1.)

tosa)

.

_ Diese Pflanze ist nahezu imverzwcigt, ca, 2 cm lang, der

Tr/brevifissa Steph., Spec. Hep. IV. p. 54 sehr nahestehend. Die

Androcien sind interkalar, ca. 7 Paare von Perigonialblattern, die

den hier sehr deutlich unterschlachtigen Stengelblattem ahnlich

sind: aber der dorsale Teil ist nach oben und vorwarts gerichtet,

so daB ein diitenformiger Sack entsteht, in dessen Grund zwei Anthe-

ridien sitzen. Die Amphigastrien sind den sterilen Stengel-Amphi-

gastrien ganz gleich, ohne Antheridien!
29. Trichocolea Levieri Schffn. n. sp.^). Sikkim-Himalaya,

pr. Kurseong, Sonada, 7200', 4. April 1899, Ignt. Decoly et

1) Diese neue Art werde ich an anderem Orte beschreiben. Sie steht der

T. tomentella sehr nahe, ist aber viel zierUcher und zarter und sowohl die An-

drocien als die Perianthien stehen an den Fiedcrasten, nicht am Hauptstamme.
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S c h a u 1. — Die Androcien nehmen die jiingeren (oberen) Fieder-

aste erster und bisweilen auch zweiter Ordnung ein. Die Aste sind

an der Basis und meistens auch an der Spitze vegetativ, das Andro-

cium besteht aus 4—8 Paaren von Perigonialbiattem, die den Stengel-

blattern in der Teilung ahnlich sind, aber der Limbus ist sehr ver-

breitert, vier Zellen hoch (bei den Stengelbiattern meistens nur zwei

Zellen hoch und die Zellen sind nicht so stark verlangert), in vier

kurze Lappen geteilt, die an der Basis wdrtelig dreiteilig sind, der

Mittelast mit drei Paaren von fiederig angeordneten Haarzahnen^),

die Seitenaste einfacher. Der Limbus ist hohl gefaltet, doch die

groBere Halfte dorsal (also oberschlachtig) imd birgt 1—2 (sehr

selten 3) riesig groBe (Kopf 250 //) Antheridien, deren ca. 150 p. lange

Stiele zweizellreihig und auBen fein granules sind; dieselben ent-

springen der Dorsalseite genahert. Die Perigonial-Amphigastrien

sind sehr reduziert und unterscheiden sich von den sterilen Amphi-
gastrien der Aste durch den stark verbreitertcn Limbus (aus zwei

Reihen sehr verlangerter Zellen — bei den sterilen nur einzellreihig

und niedrig); der Rand ist meistens vierteilig (bisweilen aber nur

zweiteilig), die seitUchen Zipfel mit 1—2 einseitigen Fiederhaaren,

die mittleren langer mit je 1—3 einseitigen Fiederhaaren. A m p h i
-

gastrial-Antheridien nicht vorhanden. Wie am
sterilen Stengel finden sich auch an den 6 Asten zwischen den

Blattern reichlich haarformige oder gegabelte Paraphyllien und Keu-
lenpapillen zwischen den Blattern und Amphigastrien (Fig. 37—39).

Soweit sich dies nach den bisherigen Untersuchungen iibersehen

laBt, ergeben sich daraus folgende allgemeine Resultate;

L Bei den Ptihdioideen sind fast alle Arten diozisch (Aus-

nahme Anthelia Juratzkana).

2. Die Androcien weisen bei den einzelnen Formen eine groBe

Mannigfaltigkeit der morphologischen Verhaltnisse auf, doch sind

sie bei den Arten einer imd derselben Gattung in alien wesenthcheD
Punkten iibereinstimmend und bieten daher hervorragend gute,

in die Systematik einzufiihrende Merkmale^), wasum so wichtiger ist,

1) Die Zellen dieser haarformigen Verzweigungen haben eine auffallend

perlenartig granulierte Kutikula. was bei den Stengelbiattern wait weniger der

Fall ist.

2) Man vergleiche z. B. den oben angefiihrten Fall von „Lepicolea quadri-

laciniata", wo sich schon aus der Beschaffenheit der Androcien ergeben hat, daB
diese Pflanze nicht zur Gattung Lepicolm gehoren kann, wohin sie bisher mit aller

Bestimmtheit gestellt wurde.



Untersuchungen uber Amphigastrial-Antheridien usw. KJJ

als die Gattungsumgrenzung gerade in dieser Gruppe eine sehr

schwierige and teilweise noch nicht vollkommen geklarte ist.

3. Die Androcien weisen an den Sprossen meistens interkalare

Stellung auf (in typischer, vollkommener Entwicklung wahrscheinlich

immer), d. h. der (5 Ast tragt an der Basis sterile Blattorgane nnd

wachst apikal vegetativ weiter.

4. Die Blattgebilde der Androcien (Perigonialblatter und Peri-

gonial-Amphigastrien) sind den sterilen immer sehr ahnlich in Form,

Teilung und Zellbau; die Unterschiede beziehen sich vorziiglich

auf den groBer entwickelten ungeteilten Basalteil (Limbus) und

dessen oft sackig-hohle Beschaffenheit (Antheridienschutz).

5. Bei manchen Arten mit in haarformige Zipfe] geteilten sterilen

Blattgebilden wird auch der Schutz (gegen Eintrocknung) haupt-

sachlich von dem kapillar wirkenden Filze der haarformig geteilten

Blattzipfel besorgt, jedoch ist auch in diesen Fallen [Trichocolea,

Blepharostoma) der Limbus der Perigonialblatter starker entwickelt

als bei den sterilen Blattern.

6. Auf den Antheridienschutz bezieht sich auch das Vorhandcn-

sein von Paraphyllien in den Winkeln der Antheridien bergenden

Blattorgane neben den Antheridien. Das Vorhandensein von Para-

phyllien ist fiir die betreffende Spezies konstant und scheint mit

subxerophiler Anpassung zusammenzuhangen {Chandonunthus, Masti-

gophora diclados).

7. Die Pcrigonial-Amphigastrien sind immer sehr gut ent-

wickelt und stets den sterilen sehr ahnlich. In manchen

Gattungen sind sie sehr stark entwickelt, in anderen etwas reduziert;

diese Verhaltnisse sind in ganzen Gattungen konstant.

8. Die Zahl der Antheridien jedes Perigonialblattes ist in ge-

wissen Grenzen innerhalb der Gattungen konstant. Es gibt Gat-

tungen, wo die Antheridien stets einzeln stehen {Anthelia, Lepicolea,

Chaetocolea, Lepidolaena) , bei anderen zu 1—2 (Blepharosi

Ptilidimn); mehr als zwei Antheridien kommen vor bei: IsotacMs,

Trichocolea, Chandonanthus , Mastigophora und Herherta.

9. Amphigastrial-Antheridien sind mir bisher nur bei den beiden

Gattungen Herherta und Mastigophora vorgekommen, doch ist es ziem-

lich sicher, daB diese seltsame Erscheinung alien Arten dieser

Gattungen zukommt und daher fiir beide ein wertvolles Gattungs

merkmal darstellt.

10. Die Amphigastrial-Antheridien sind den gewohnlichen in

jeder Beziehung gleich.

\7na

fhdwigia Band L.
It
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11. Das Vorhandensein von Amphigastrial-Antheridien ist nur

bei solchen Pflanzen moglich, welche sehr groBe, nicht reduzierte

Perigonial-Amphigastrien haben und auBerdem auch im Winkel

jedes Perigonialblattes eine groBere Zahl von Antheridien ent-

wickeln. Sie sind also bei alien Pflanzen mit einzeln stehenden Anthe-

ridien ausgeschlossen.

12. Die Pflanzen mit Amphigastrial-Antheridien durchbrechen

die bisher fiir allgemein giiltige Regel (L e i t g e b s) , daB n u r die

Dorsalsegmente Antheridien bilden.

13. Herberta (und andere Gattungen) zeigen auch klar, daB

nicht nur die dorsal gelegene Halfte des Dorsalsegmentes, sondem
unter Umstanden auch der ventral gelegene Teil Antheridien zu bilden

vermag, womit auch der zweite Teil des L e i t g e b schen Satzes

seine allgemeine Giiltigkeit verliert.

14. Sendtnera filiformis Schffn. wird aufgeklart; es ist BU-
pharostorna quadripartitum (Hook.) St. var. filifonne Schffn. —
Bl quadripartitum aus der D u s e n schen Kollektion ist BL
pilosmn Evans. — Lepicolea quadrilaciniata SuU. gehort in die

Gattung Blepharostoma

.
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Neuere und noch weniger bekannte

Europaische Laubmoose,
iiber weiche in meinen Blichern aus den Jahren 1904 und 1905

noch keine Zeichnungen vorhanden sind.

Von Dr. G g. Koth, GroBherzogl. Forstrat i. P.

(Mit Tafel IV und V.)

Wie schon in Band I meines Buches iiber „Europaische Laub-

moose" auf S. 530 kurz erwahnt wurde, so ist Tetraplodon mnioides

var. Breverianus (Hedw.) Br. eur. eine lockerrasige Form mit schlan-

ken, verlangerten Asten, langeren, schmaleren Blattem und schma-

lerer Apophyse — ein Produkt feuchterer Standorte. Siehe Tafel IV,

9, a und b Schopfblatter, c Kapsel; gezeichnet nach einem von

Funck in den Radstatter Tauern gesammelten Originalcxemplar

aus dem Herbare Schimpers. Die Kapsel zeigt keinen deutlich ab-

gesctzten Hals, sondern ist ebenso wie bei der Normalform des

Tetraplodon m7iioides allmahlich in die dicke Seta verschmalert.

Die Blatter sind mehr allmahlich sehr lang und schmal aus-

laufend. Der siidlichste, mir bis jetzt aus der Ebene bekannt ge-

wordene Standort der Normalform befindet sich bei Rheine in West-

falen, woselbst H. Brockhausen dieselbe im Mai des Jahres 1907 in

dem vier Stunden von Rheine entfernten Lingener Forst auf ver-

wesenden Knochen von Hasen und Mausen usw. mit rotlichgelber

bis glanzend rotbrauner Seta reichlich in schonen Exemplaren ge-

sammelt hat.

Tetraplodon paradoxus (R. Br.) Hag.

Tetr. pallidus Hag., Kgl. Norske Vidensk. Skrift 1893. Vergl. N,

Bryhn, Bryophyta in itinere polari Norvagorum secundo coUecta,

publ. by Videnskabs-Selskabet i Kristiania 1907, p. 71 und ad musco-

logiam Norvegiae contributiones sparsae, IV m Nyt. Mag. for Natur-

vid, Bd. 45, H. II, Kristiania 1907, p. 129.

Einhausig; die kopfchenformigen 6 Bliiten terminal an

besonderen Asten oder an am FuDe der Perichatialblatter ent-

springenden, fast pseudopodienartigen Sprossen mit aus eiformigem,

11*
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gelbem Basalteil fast plotzlich pfriemlich auslaufenden Hiillblattern,

mehr oder weniger zahlreichen 0,3 mm langen Antheridien imd

keuligen goldgelben Paraphysen. Habituell an eine kleine Form

des Tetr, mnioides oder auch des Tetr. angustatus erinnernde, gelb-

griine bis freudiggriine, abwarts stark rostfilzige, dichte, meist nur

1— 1,5 cm hohe Rasen. Blatter breit elliptisch bis verkehrt eiformig

und r a s c h in eine lange Pfrieme auslaufend, ganzrandig
imd mit am FuBe der Pfrierne verschwindender oder in dieselbe kurz

eintretender Rippe. Kapsel auf 0,5— 1 cm langer, hellgelber, nur

im Alter rotlichgelber Seta emporgehoben, gerade aufrecht, mit

halbkugeligem, warzigem Deckel und von der Urne meist

deutlich abgesetztem, paraphysenartigem Hals von etwa

halber Urnenlange, entleert nur gebraunt und mit gleichfarbiger,

der Urne hochstens gleichlanger Apophyse. Peristomzahne ahnlich

wie bei mnioides, goldgelb bis rotlichgelb, sehr fein punktiert und

meist gerade aufgerichtet. Sporen nur 8—10 //, goldgelb und glatt.

Von H. W. Arnell und C. Jensen in Lappland in Schweden im Sarjekgebirge

in der Weidenregion 1902 auf Renntierexkrementen, sowie von Bryhn im Konig

Oskars-Land und von Bryhn und Hagen 1907 auf dem Berge Knutsho der AIpe

Dovrefjeld gesammelt. Unterscheidet sich von dem nahe verwandten Tetr. mnioides

vorzugsweise durch den dickeren, von der Urne deuthch abgesetzten, nicht allmahlich

verschmalerten paraphysenartigen Kapselhals, der bei der entleerten Urne oft auch

von der Seta deutUch abgesetzt ist. Siehe Tafel IV, 1, a und b Schopfblatter, c und d

Kapseln, e Habitusbild, f kleinerc entleerte altere Kapsel; gezeichnet nach von Bryhn

und Hagen gesammelten Exemplaren. Wurde zuerst von Hagen in Kgl. Norske

Vidensk. Skrift 1893 als Tetr. pallidus beschrieben.

Splachnum melanocaulon (Wahlenb.) Schwgr. 1853.

Vergl. Europaische Laubmoose von Roth, Bd. I, S. 536.

Siehe Tafel IV, 2, a Blatt, b Kapsel, c Habitusbild; gezeichnet

nach einem von Brenner 1876 am Jenisei in Sibirien bei Totjanova

in 64** 50' n. Br. gesammelten Exemplare (comm. Arnell). Die frische

Apophyse ist bald gelb, bald rotbraun. Die Pflanze macht mir den

Eindruck eines Bastards YonSpl. luteum mit der K3.psel von SpLruhrum.

Pohlia (Webera) marchica Osterw.
Flora der Mark Brandenburg von Wtf., Bd. II von 1906, S. 441.

Da Herr Wamstorf diese Pflanze 1. c. ausfiihrJich beschrieben

hat, so will ich hier nur zur Erganzung der Zeichnung die wichtigsten

Merkmale, nach denen sie als Art betrachtet wird, kurz erwahnen.

Zweihausig in meist geschlechthch getrennten Rasen

;

die .3 Bliiten knospen- bis fast scheibenformig, mit aus breit ovaler,

gelblicher Basis rasch kurz zugespitzten, meist ganzrandigen inneren,

langer pfriemlich auslaufenden, an der Pfrieme scharf gezahnten
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auBeren Hijllblattern, kurz gestielten 0,3—0,4 mm langen Anthe-
ridien und nur wenigen 3—7 gliederigen, meist gelblichen Para-
physen. Habituell an eine diinnstengelige Webera nutans er-

innernde, 1—2 cm hohe Rasen mit diinnen, schwarzroten Stengeln;

insbesondere sind die (5 Rascn meist hGhcr als die Fruchtrasen.

Untere Stengelblatter kleiner und entfernt, lanzettlich, flach- und
ganzrandig oder nur an der Spitze geziihnt und mit weit vor der-

selben endender Rippe, die Schopfblatter dagegen mehr lineal-

lanzettlich, bis 3 mm lang, an der fast pfriemlichen Spitze grob

kerbig gezahnt, mit mehr oder weniger schmal umgeschlagenem
Rand und kriiftiger, roter, abwarts 80—90 /£ breiter, gegen die Spitze

am Riicken oft gezahnter, kurz austretender Rippe. Blattzellen

aufwarts 7—10 fi und bis zehnmal so lang, etwas dcrbwandig und
oft mit rotlichen Wandungen, an der Basis kurz rektangular und meist

doppelt so breit. Kapsel auf 3 und selbst 4,5 cm langer, oben kurz

hakig gekriimmter Seta nickend, derjenigen von nutans ahniich,

mit kurzem Hals von halber Urnenlange, aus gewolbter Basis scharf

oder stumpflich zugespitztem Deckel und zweizellreihig sich ab-

rollendem Ring. Peristom demjenigen von nutans ahniich. Sporen
10—15 //, gelblich und schwach gekornelt, fast glatt.

Von Professor K. Ostervvald im Mai 1890 in einem sandigen Ausstich bei Buch

unweit Berlin entdeckt. Siehe Tafel IV, 8, a Blatt, b Perichatialblatt, c und d Kapsein,

e inneres, f auBeres Hiillblatt der o Bliite mit je einem (in der Regel gepaarten)

Antheridium; gezeichnet nach Originalexemplaren aus den Musci europaei exsiccati

von E. Bauer. Die Pflanze macht den Eindruck einer feinstengeligen zweihausigen

Webera nutans, von der sie sich nicht nur durch den Bliitenstand, sondern auch

kleinere Sporen unterscheidet.

Bryum, Subgen. I Cladodium (Brid.) Schpr. 1851.

Ptychostomum (Hrsch.) Limpr. 1895.

Vergl. Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 39.

Bryum Bornmulleri Ruthe in litt. 1904.

Hagen, Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1908, Nr. 3, p. 10.

E i n h a u s i g und polyocisch; die knospenformigen ^ Bliiten

an besonderen Astsprossen endstandig mit aus eiformigem Basalteil

zugespitzten (langspitzigen) inneren Hiillblattern, 12—20 dicken

rotHchen, 0,3—0,4 mm langen Antheridien und zahlreichen langeren

gelbUchen Paraphysen. Habituell an Br. Lindbergii Kanrin er-

innernde, lockere oder dichtere Rasen. Frvichtender Hauptstengel

etwa 5 mm lang und schopfig beblattert, meist mit zwei etwa 8 mm
langen, unter dem Perichatium resp. aus alteren Stammteilen ent-

springenden schopfigen Sprossen. Schopfblatter 3—4 mm lang

und 0,8 bis 1 mm breit, aus engerer Basis eUiptisch erwcitert und
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allmahlich scharf lanzettlich zugespitzt, an der Spitze entfernt ge-

zahnt, denen von angustijolium ahnlich, jedoch meist breiter, mit

fast langs umgeschlagenem, 2—3 reihig kraftig gesaumtem
Rand und braunlicher, abwarts 50—80 fx breiter, als gezahnter
S t a c h e 1 austretender Rippe. Blattzellen etwas diinnwandig,

vorzugsweise rektangular-sechsseitig, nur gegen die Spitze prosen-

chymatisch verlangert sechsseitig, meist 15—20 [i, mitten etwa

viermal, abwarts etwa sechsmal so lang als breit, nur an der In-

sertion breiter, bis 30 p. und kiirzer, daselbst nur schwach rotlich,

mehr gelbbraunlich . Inneres Perichatialblatt viel kleiner, breit

lanzettlich, aufwarts flach- und ganzrandig und mit nicht oder nur

kurz austretender Rippe. Kapsel auf 2,5—3 cm langer, oben ge-

bogener, gelbroter Seta hangend, birnformig, nur zuweilen schwach

gekriimmt wie bei Lindhergii, engmlindig, unter der Urne nicht

verengt, mit der Urne gleichlangem, fast verkehrt kegeligem Hals

und gewolbtem, mit Warze und Spitzchen versehenem Deckel, ent-

deckelt 1,5 mm lang, Ring groBzellig und dreizellreihig, lange bleibend.

Epidermiszellen der weichen Kapselwand meist kurz rektangular,

unregelmaBig und mit mehr oder weniger gewundenen Wanden.

Peristomzahne in der unteren Halfte gelbrot, auBen fein papillos,

liber derMitte rasch verschmalert und mit hyalinen papillosen Spitzen,

innen mit liber 20 abwarts undeutlichen, ptychostomumartig ver-

bundenen Lamellen, die am Rande der Zahne knotig vortreten.

Inneres Peristom auf faltiger Grundhaut von halber Zahnhohe

mit sehr schmalen, nur hier und da fein geschlitzten Prozessus, aber

ohneWimpem. Sporen 27—33//, gelb und schwach papillos bis warzig.

Von J. BommuUer in der arktischen Region Norwcgens auf der Insel Tromso

zwischen Strandklippen auf Sandboden „Telegraphenbuchten" im Juli 1904 ge-

sammclt. Siehe Tafel IV, 7, a breiteres Schopfblatt, b inneres Perichatialblatt, c und d

Kapseln, e Habitusbild; gezeichnet nach Nr. 344 der Musci europaei exsiccati von

E. Bauer. Nach Hagen resp. E. Bauer (cf. Hedwigia. Bd. XLVIII, p. 328) soil dieses

Moos zur Arcticumgruppe gehoren und nach dem Peristom sich dem Br. in/Iatim

nahem, welches letztere mir jedoch bis jetzt noch nicht bekannt ist. Nach dem

Bliitenstand schlieGt sich dieses Moos mehr dem Br. angustifolium Kaurin an, well

die Moose der Arcticumgruppe einen zwitterigen Bliitenstand besitzen. Wegen des

Peristoms vergleiche Hagen, Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1908, Nr. 3,

Taf. I, Nr. 3.

Hemisynapsium Brid.

Vergl. Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 55 ff.

Bryum (Haematostoma) bromarficum Bom. et Broth.

Musci europaei exsiccati von E. Bauer Nr. 345.

Z w i 1 1 e r i g , mit wenigcn (mindestens 3) rotlichviolett an-

gehauchten, 0,3 mm langen Antheridien, zahlreicheren, iibcr 0,4 mm
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langen Archegonien und noch zahlreicheren, den letzteren gleich-

langen, braunlichgriinen Paraphysen. Ausgedehnte, ziemlich dichte,

an ein kleines Br. 'pendulum erinnernde, gelblich bis iebhaftgriine

Raschen. Pflanzchen mit nur wenige Millimeter langem schopfigem

Hauptstengel und ein oder zwei gleichlangen schopfigen Innovationen.

Blatter n i c h t herablaufend, die Schopfblattei 3 mm lang, aus

etwas engerer, abgerundeter Basis eiformig oder elliptisch und Ian-

zettlich bis pfriemlich auslaufend, nur an der auBersten Spitze etwas

gezahnelt, 2—3 reihig gesaumt, mit mehr oder weniger umgeschlage-

nem Rand und kraftiger, am Grunde roter und iiber 100 /^ breiter,

oben als kurze glatte oder mit wenigen Z a h n e n besetzte Granne

austretender Rippe. Mittlere Blattzellen regelmiiBig prosenchyma-

tisch sechsseitig, etwa 15 p. und 3—4 mal so lang, an der Basis rot,

mehr rektangular und doppelt so breit. Innere Perichatialblatter

kleiner, schmal dreieckig resp. aus etwas abgerundeter breiter Basis

lanzettlich, mit meist glatter, austretender Rippe und abwarts um-

gerolltem, nur zweireihig gesaumtem Rande. Kapsel auf etwa 1 cm
langer, rotei Seta nickend oder auch horizontal, klein birnformig,

nur 1—1,5 mm lang, mit der Ume fast gleichlangem oder etwas

kiirzerem gebogenem Hals und ziemlich flach gewolbtem und mit

dickem Spitzchen versehenem Deckel, trocken und entleert unter

der breiten Miindung etwas verengt. Epidermiszellen der Kapsel-

wand rundlich bis oval-sechsseitig, nur am Umenrand drei Reihen

querbreit. Peristomzahne mit rotem Fundus inseriert, in

der unteren Halfte gelb und auBen fein punktiert, innen mit uber

10 abwarts doppelbogigen Lamellen, in der oberen Halfte rasch ver-

schmal'ert, hyalin und am Rande fein papillos. Inncres Peristom mit

breit gefensterten Fortsatzen und hochstens rudimentaren Wimpem,

jedoch meist ohne Wimpem und mit wenigen Anhangseln an der

Spitze der Fortsatze. Gespaltene Fortsatze konnen mit Wimpem
mit Anhangseln leicht verwechselt werden. Ring groBzellig sich ab-

roUend. Sporen 25—30 /i, gelb und papillos.

Von Dr. V. F. Brotherus im Juni 1905 am Meeresufer der Insel Bornholmen

im Sprengel Bromarf der Provinz Nyland gesammelt. Siehe Tafel IV, 10, a Schopf-

blatt, b Perichatialblatt, c und d Kapseln, e Peristom
;
gezeichnet nach einem Original-

exemplar der Exsikkaten von E. Bauer Nr. 345. Das dieser Pflanze sehr nahestehende

Bryum RomOense Jaap unterscheidet sich hiervon durch einfache, nicht doppel-

bogige Lamellen, starkeren Blattsaum und roten Urnenrand.

Bryum tumidulum Bom. 1903.

Rev. bryoL 1903, p. 85.

Z w i 1 1 e r i g , mit etwa acht grunlichen bis hellrotlichen,

0,3 mm langen Antheridien, ebensoviel 0,4 mm langen Archegonien
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und zahlreichen, denselben gleichlangen griinlichen Paraphysen.

Habituell an Br. Eomoense Jaap. erinnernde, dichte, 1—1,5 cm
hohe, oben gelblich- bis lebhaftgriine, abwarts schwarzfilzige Raschen
mit etwa 5 mm langem, schopfig beblattertem Fruchtstengcl und je

zwei diinnen, keuligen bis schopfigen Innovationen. Blatter trocken

katzchen- bis knospenformig anliegend, die Schopfblatter ans etwas
engerer Basis eUiptisch bis breit eiformig und lanzettlich zugespitzt,

mit gegen die etwas abgerundete Basis zuriickgeschlagenem, mitten
2—3 reihig gesaumtem Rand und kraftiger, abwarts bis 100 // breiter,

roter, mitten griiner, oben als griiner oder roter scharfer Stachel

austretender Rippe, fast stets ganzrandig. Blattzellen aufwarts
etwas schrag sechsseitig, mitten 20—23 pt, etwa 2—3 mal so Jang

und diinnwandig, abwarts an der Basis rotlich, 30—35 /( und ver-

langert rektangular. Blatter der fast flagellenartigen schwacheren
Innovationen schmaler, flach- und ganzrandig, sowie ungesaumt.
Perichatialblatter lanzettlich bis dreieckig, mit hochstens mitten
schmal umgebogenem Rand und nicht austretender Rippe, das
innerste flachrandig, ungesaumt und mit am FuBe der pfriemlichen
Spitze endender Rippe. Kapsel auf 1 bis hochstens 1,5 cm langer
Seta emporgehoben, meist hangend, dick birnformig, mit der Urne
fast gleichlangem oder etwas kiirzerem Hals und gewolbt kegehgem,
mit Spitzchen versehenem Deckel, mit dem Deckel 1,8 mm lang und
etwa 1 mm breit, trocken und entdeckelt unter der Miindung schwach
verengt. Epidermiszellen der Kapselwand r u n d 1 i c h - sechs-
seitig, am Umenrand drei Reihen schmal querbreit. Ring dreireihig
sich abrollend. Peristomzahne mit rotem Fundus, lanzettHch und
aUmahhch verschmiilert, an der Basis bis 60 fx, abwarts undeuthch
gesaumt, orangegelb und auBen fein punktiert, oben mit hyalinen
papillosen Spitzen, innen mit etwa 17 Lamellen, in den untersten
Ghedern zuwcilen scheinbar dnrchlochert, mit 2—3 runden Poren
und mit doppelbogigen Lamellen (Hemisynapsium). Inneres Peristom
mit sehr schmalen, oval gefensterten Prozessus auf schwach pa-
pilloser Membran von 1/3 Zahnhohe und je zwei sehr rudimentaren,
2—

3 ghederigen Wirhpern. Sporen 20—26 p. und selbst 33 /i,

griin oder gelblichgriin und etwas granuliert. Reife im Juni
und JuJi,

Von V. F. Brotherus in Finnland auf sandig-humosem. zeitweise iiberschwemm-
tem Meeresufer der Insel Loparo, Sprengel Silbo, Provinz Nyland im Juni 1903 ge-
sammelt. Siehe Tafel IV, 3, a Schopfblatt, b SproBblatt, c und d Kapseln; gezeichnet
nach einem Originalexemplar. Nr. 395 der Musci exsiccati von E. Bauer. Von Br.
Romoense durch die doppelbogigen unteren Lamellen, von hromarficum aber durch
die inneren Perichatialblatter. den hoheren Kapseldeckel und die schmalen Prozessus
des inneren Peristoms verschieden
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Areodictyon CM. Syn. I. p. 288.

Apalodictyon 1, Navicularia C. M. Gen. muse. v. 1901, p. 209.

Meist zweihausige Pflanzen mit hohlen, ungesaumten bis ein-

reihig gesaumten, gewohnlich flachrandigen Blattern mit lockerem,

diinnwandigem Zellnetz und homogcner diinner Rippe. Kapsel

brachymeniumartig mit hyalin gesaumten, meist quergestreiften

Peristomzahnen. Inneres Peristom mit schmalen, eng ritzen-

formig durchbrochenen Fortsatzen auf niedriger Membran, aber ohne

Wimpern.

Vergleiche auch Annali di Botanica Vol. VI, Fasc. 2, Tav. II,

Nr. 3 und 4.

Bryum splachnoides (Harv.) C. M. 1849.

Syn. I, p. 291, Brachymenium Harv. in Hook. Ic. pi. rar. tab. 19 f. 2

et in London Joum. of bot. 1840, II, p. 10; Rev. br. 1907, p. 84.

Zweihausig. Dichte, oben freudiggriine, abwarts grau-

rotliche, etwas an ein feinstengeliges Gemmiparum erinnernde Rasen

mit 1—2 cm hohen, dicht dachziegelig aufrecht anliegend beblatterten,

nur schwach wurzelfilzigen Stengeln. Stengelfilz papillos. Sterile

Pflanze oft noch einmal so hoch wie die fruchtende. Blatter schmal

elliptisch und lanzettlich zugespitzt, ganzrandig, mit flachem, nur

die Spitze zuweilen eingebogenem Rande, gleichmaOigem,

lockerem, vorzugsweise prosenchymatisch-sechsseitigem Zellnetz und

voUstandiger, kurz stachelspitzig austretender Rippe. Blattzellen

diinnwandig, aufwarts fast spindelformig, 20 /z und 6—8 mal

so lang, gegen die Basis etwas breiter und langer, die Randzellreihe

nur 10 ^ und bis 25 mal so lang. Perichatialblatter breit dreieckig,

mit vor der Spitze verschwindender Rippe und schmal umgebogenem

Blattrand. Kapsel auf nur 1—1,5 cm langer, gebogener oder ge-

schlangelter Seta aufrecht oder geneigt, aus diinncm Halse dick

oval, unter der Miindung nicht oder kaum verengt, mit hoch-

gewolbtem, mit Warze versehenem Deckel und schmalem Ring,

entdeckelt weitmiindig und mit dem Halse nur 2 mm lang. Peristom-

zahne orangegelb mit rotem Fundus, aufwarts mit 8—10 inneren

Lamellen, abwarts auBen querstreifig. Inneres Peristom mit 3—4 zell-

reihiger, niedriger Membran und mehrghederigen, aufwarts sehr

schmal gefensterten Fortsatzen. Sporen 22—28 p. und selbst 30 /£,

grun, glatt und mit Oltropfchen. Reife im April.

An feuchten Felsen des Kairatos oberhalb Knossos auf der Insel Creta im

April 1906 von W. E. Nicholson in 100 m gesammelt und sonst bis Jetzt nur aus

Asien von dem Himalaya, aus Nepal und Yunnan bekannt. Siehe Tafel V, 6, a Blatt,

b Perichatialblatt, c etwas kleineres SproCblatt. d und e Kapseln; gezeichnet nach
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einem Exemplare der Insel Creta (comm. W. E. Nicholson). In der Zeichnung auf

S. 576 von Abt. I, 3, der „Naturlichen Pflanzenfamilien" sind die Fortsatze des

inneren Peristoms nicht durchbrochen. Das oberste GHed der Peristomzahne bricht

sehr leicht ab.

Bryum siculum Rth. 1906 in litt.

Annali di Botanica Vol. VI, p. 254.

Zweihausig. Dichte, gleichhohe, meist nur 1 cm hohe,

oben freudiggriine, abwarts rotliche bis braunliche Rasen mit roten,

schwach rostfilzigen Stengeln. Schopfblatter aus gerader Basis

etwas zungenfomiig, flach- nnd ganzrandig oder mit abwarts
etwas umgebogenem Rande, mit vollstandiger, roter,

in 1—2 Zellen austretender Rippe. Blattzellen diinnwandig, im all-

gemeinen wie bei Br. splachnoides C. M. nur etwas kiirzer, aufwarts
spindelformig, 20 pt und 5—8 mal so lang. SproBblatter eiformig

Oder oval, kiirzer und breiter als bei splachnoides und mit dicht vor
dem Spitzchen sich auflosender oder vollstandiger Rippe. Perichatial-

blatter schmal dreieckig, mit mitten schmal umgebogenem Rand
und meist vor der Spitze endender Rippe. Kapsel auf 1,5 cm langer,

unten roter, oben gelber Seta geneigt bis horizontal, mit dem diinnen
Halse von 2/3 Umenlange dick birnformig, unter der Miindung nicht

verengt, mit flach gewolbtem, mit dicker Warze ver-

sehenem Deckel, entdeckelt mit dem Halse 2 mm lang. Peristom
demjenigen von Br. splacJi7ioides sehr ahnHch, die Prozessus im
schmalen Teil fensterig durchbrochen resp. geschlitzt. Sporen un-
gleich, 25—27 oder 40—45 fx, gelblich und fein punktiert.

An feuchten, steinigen Stellen der Provinz Mandanici bei Messina im November
1905 von Dr. Zodda cfr. eutdeckt. Steril auch im April 1907 an feuchten SteUen
bei Messina alia Foresta di Camaro in 350 m und im Marz 1908 secus amnem Tone
bei Messina cfr. in 100 m gesammelt. Siehe Tafel V, 10, a SproBblatt, b Schopfblatt,
c Perichatialblatt, d und e Kapseln, f Peristom; gezeichnet nach einem Original-
exemplar. Steht dem Bryum splachnoides im allgemeinen sehr nahe, unterscheidet
sich jedoch von demselben durch etwas kiirzere und breitere SproBblatter, den bei

den Schopfblattern abwarts meist zuriickgebogenen Blattrand, den niedriger ge-

wolbten Kapseldeckel und die Sporen.

Zu dieser Gruppe gehort von europaischen Arten nur noch
Bryum Venturii C. M. aus dem Rabbitale Siidtirols mit herab-
iaufenden Blattfliigeln und kiirzerer, nicht roter Rippe. Limpricht
machte schon darauf aufmerksam, daB dasselbe durch den Bau der
Rippe von der Argenteumgruppe wesentlich abweiche. cf. Europ.
Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 102. Hagen hat neuerdings vor-

geschlagen, diese Gruppe als besondere Gattung, als Areodictyon C. M.
von den Brya auszuscheiden. Sie steht gleichsam zwischen Bryum
(Apalodictyon) und Mielichhoferia. Vergl. Rev. bryol. 1907, p. 85.
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Eucladodium Limpr.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, v. 1905, S. 63.

Bryum saxonicum Hagen 1904.

Hagen, Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1904, Nr. 1, resp.

Hedwigia, Bd. XLV, S. 179 und Sitzungsberichte der Natur-

forschenden Gesellschaft zu Leipzig v. 1900, S. 30.

Z w i 1 1 e r i g , mit blutroten Antheridien. Dichte, 1—1,5 cm

hohe Rasen mit einfachen, papillos wurzelfilzigen Stengeln und unter

der Spitze derselben sprossenden, diinnen, schlanken, mehr oder

weniger entfernter beblatterten, fast flagcllenartigen, 0,5—1 cm

langen Sprossen. Stengel rotbraun und mit groBem Zentralstrang.

Stammblatter trocken eingekriimmt anhegend, feucht aufrecht ab-

stehend, die auBeren aus deuthch herablaufender, eifor-

miger Basis zugespitzt, schwach gesaumt, mit flachem oder schmal

zuriickgekriinuntem Rand und vollstandiger, in oder mit der Spitze

endender Rippe, die inneren Schopfblatter groBer, 1,8 mm lang,

lanzetthch bis eilanzetthch, weniger deuthch herablaufend, mit

fast langs schmal umgerohtem Rande. Blattzellen gegen die Basis

rektangular und 23 /x, aufwarts rhombisch-sechsseitig und 16 /i.

Blatter der Innovationen kleiner, mehr eilanzetthch, weniger herab-

laufend und mit flacherem, weniger umgeschlagencm Rand, auch

mit dicht vor der Spitze verschwindender Rippe. Innere Peiichatial-

blatter ebenfaUs kleiner, eilanzetthch, flachrandig und mit kurz

austretender Rippe. Kapscl auf 3—3.5 cm langer Seta hiin-

gend, h e 1 1 b r a u n , kurz und dick, etwa 2 mm lang, aus kurzem,

schw'ach gekriimmtem Halse oval und unter der Miindung verengt,

mit heherem, aus niedriger, flacher Basis fast geschnabcltem oder

kegelig gewolbtem und mit Spitzchen versehenem Deckel. Peristom-

zahne breit lanzetthch, getrennt oder auch an der untersten gelb-

hchen Basis vereinigt, liber der Mitte rascher verschmalert, breit

gesaumt, auBen punktiert, innen mit etwa 24 normalen Lamcllen.

Inneres Peristom gelb, dem auBeren nicht anhangend, mit drei-

fensterig durchbrochenen Fortsatzen und je drei knotigen Wimpem

ohne Anhangsel auf 0,17 mm hoher Membran. Sporen 18—20 /.,

gelbbraun und fast glatt oder nur sehr fein punktiert.

In einer Tongrube bei Gautzsch in der Nahe von Leipzig im Juni 1902 von

Moenkemeyer entdeckt. Siehe Tafel V, 1 a auBeres Stammblatt. b Schopfblatt,

c innerstes Perichatialblatt, d SproBblatt. e Kapsel. f Kapseldeckel, g und h ent-

deckelte Kapseln; gezeichnet nach einem Originalexemplar. Ein dem- Br. inchnatum

nahestehendes Gladodmm mit oft rudimentaren Wimpem. Habituell an Br. clor

thratum erinnernd. uuterscheidet es sich von demselben durch den Mangel der An-
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hangsel an den Wimpern, die gegen die Miindung verengte Kapsel und kleinere Sporen.
Von Br. Culmannii ist es durch langer zugespitzte Blatter, die Kapsel und das
Periston! verschieden.

r

E u b r y u m.

Bryum nudum Arn. 1898.

Rev. br. 1898, p. 7, sowie Rth. Europ. Laubmoose, Bd. II, S. 104.

Z w i 1 1 e r i g , mit kurzen, dicken, noch nicht 0,3 mm langen
Antheridien und etwas langeren Archegonien. Lockere, nur 2—4 cm
hohe, oben griine, abwarts hellrotliche bis rostfarbene, mit dem
unteren Teil im Schlamme vergrabene Rasen mit weinroten, groBten-
teils nicht filzigen, nur am Grunde mit papillosen Wurzelhaaren
besetzten, trocken horizontal bis fast sparrig abstehend beblatterten
Stengeln. Innovationen 1—1,5 cm lang. Blatter ziemlich gleich-

maBig, etwas entfernt gesteUt, 2—3 mm lang und 0,6—1 mm breit,

trocken etwas gewunden und verdreht, feucht gerade abstehend,
aus engerer, herablaufender Basis schmal elliptisch und
lanzetthch scharf zugespitzt, nur die untersten kleiner und oft etwas
stumpflich, ganzrandig und auch an der Spitze nur undeutlich
krenuHert gezahnelt, mit dreizellreihigem, gelbhchem, schmal um-
gebogenem, gegen die Spitze flachem Rand und abwarts rotlicher,
50—70 II breiter, in der Spitze sich auflosender, nur selten kurz aus-
tretender Rippe. Blattzellen gegen die Spitze oft etwas kiirzer

rhomboidisch, mitten rhombisch-sechsseitig, 12—20 n breit und
60—90

// lang, gelblich und sehr diinnwandig, gegen die
Insertion mehr rektangular, aber nicht breiter. Perichatialblatter
dreieckig und scharf zugespitzt, mit nicht austretender Rippe und
schmal gesaumtem Rande. Kapsel auf etwa 2 cm langer, heU wein-
roter, gewundener, oben etwas gelbhcher Seta horizontal oder geneigt,
etwa 3 mm lang, mit dem der Ume nahezu gleichlangen oder etwas
kiirzeren Halse fast keulig, mit konvex-kegehgem, mit Spitzchen
versehenem, glanzendem gelblichen Deckel, trocken unter der
Miindung etwas verengt. Peristomzahne gelb und breit gesaumt,
auBen papillos, innen mit bis 30 Lamellen. Inneres Peristom auf
ziemlich hoher gelblicher Membran. Wimpern mit Anhiingseln.
Sporen 9—13 ^, gelb und schwach papillos. Reife im August.

Bei Turukansk in 65* 55' n. Br. im Jeniseitale in Sibirien von H. W. AraeU
im Juni 1876 an zeitweise iiberschwemmten Stellen gesammelt. Siehe Tafel IV, 6,
a Schopfblatt, b und c SproBblatter, d Perichatialblatt, e Kapsel, f Habitusbild;
gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm. Amell). Ob die Pflanze als eine
Varietat von Br. bimum betrachtet warden kann, laCt sich nur nach voUig aus-
gereiften Exemplaren entscheiden. Sie weicht durch das auBerordentlich dunnwandige,
weiche Zellnetz davon ab.
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Bryum castaneum Hagen 1904.

Hagen, Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1904, Nr. 1

und Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig

V. 1906, S. 28.

Z w i 1 1 e r i g , mit etwa sechs roten Antheridien, zahlreichen

Archegonien und wenigen Paraphysen. Ziemlich dichte, dunkel

olivengriine, 1—2 cm hohe Rasen mit rosettenartig beblattertem,

mit schwarzbraunem, papillosem Filz bedecktem Stengel und je

zwei locker bis fast sparrig abstehend beblatterten Sprossen.

Blatter aus verengter, herablaufender Basis oval und

lanzettlich zugespitzt, deutlich gesaumt, die auBcren

Schopfblatter 2,25 mm lang, die inneren langer zugespitzt, mit ab-

warts oder fast .langs zuriickgeschlagenem Rande, flacher, gezahnter

Spitze und braimroter, bei den unteren Blattern in der Spitze sich

auflosender, bei den oberen aber als kurzer Stachel austretender

Rippe. SproBblatter den Stengelblattern ahnlich. Blattzellen diinn-

wandig, verlangert rhomboidisch, oben 10—13 p., mitten 17—23 ji,

gegen die Basis verlangert rektangular und bis 30 p.. Blattsaum

gelblich, verdickt und 3—4 zellreihig. Perichatialblatter fast drei-

eckig, eilanzettlich, weniger deutlich gesaumt und mit in der Spitze

verschwindender Rippe. Kapsel auf 3 cm langer, dunkelroter Seta

hangend, dunkel kastanienbraun, dick oval und unter

der Miindung verengt, mit verkehrt kegeligem Halse von Va Umen-

lange und hochgewolbtem, mit Warze versehenem, glan-

zend rotgelbem Deckel, entdeckelt 2,2 mm lang. Peristomzahne

allmahlich verschmiilert, mit etwa 25 inneren Lamellen. Inneres

Peristom mit scharf gekielten, achtfensterig durchbrochenen, zuletzt

klaffenden Fortsatzen und je drei mit Anhangseln versehenen papillo-

sen Wimpern auf 0,3 mm hoher gelblicher Membran. Kapselring zwei-

zellreihig. Sporen griinlichgelb, 12—14 /^oder auch 16—20/£undglatt.

Von W. Moenkemeyer in den Tongruben bei Gautzsch unweit Leipzig im August

1903 entdeckt. Siche Tafel V, 2. a und b SproBblatter, c inneres Perichatialblatt

(das innerste zuweilen etwas kleiner), d und e Kapseln; gezeichnet nach einem Ori-

ginalexemplar. Unterscheidet sich von Br. sysphinctum durch herablaufende Blatter,

die kleineren Sporen und etwas kiirzere Anhangsel der Wimpern. 1st auch von Br.

nigricans durch die herablaufenden Blatter verschieden.

Bryum lipsiense Hagen) 1904.

Hagen, Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1904, Nr. 1

und Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig

von 1906, S. 29.

Z w i t f e r i g , mit zahlreichen Antheridien und Archegonien

sowie an der Basis rothchen, aufwiirts gelbhchen Paraphysen. Lockere,
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dunkelgriine, etwa 1—2 cm hohe Rasen mit schopfig beblattertem

Stengel und je 1—2 diinnen schopfigen Sprossen. Stengelblatter

steif aufrecht, fcucht aufrecht abstehend, aus etwas schmiilerer,

schwach geohrter Basis elliptisch und lanzettlich ziigespitzt,

schwach gesaumt, die unteren 2 mm lang nnd mit schwach um-

geroUtem Rand, die Schopfblatter bis 3 mm lang und mit langs

starker umgeroUtem Rand, an der Basis rotlich, sowie mit abwarts

rotlicher, bei den unteren Blattern vor der Spitze verschwindender,

bei den oberen aber als glatter Stachel austretender Rippe. Zellnetz

der Blatter wie bei Bryum dolomiticum etwas Webera-artig. Blatt-

zellen dlinnwandig, die unteren rektangular, etwa 22 n, aufwarts

verlangert sechsseitig und 13—24 ^, gegen den Rand langer und
schmaler, mehr rhomboidisch. SproBblatter deutlich herablaufend,

mit langs schmal umgebogenem Rand und stachelig austretender

Rippe. Perichatialblatter aus etwas eiformiger Basis lanzettlich, mit

lang austretender Rippe und ungesaumtem, flachem oder zuriick-

gebogenem Rand. Kapsel auf 3,5—5 cm langer, gelblicher, abwarts

rothcher Seta nickend, aus kurzem Halse von noch nicht oder fast

halber Kapsellange oval und unter der Miindung mehr oder weniger

verengt, mit gewolbtem oder kegelig gewolbtem, mit rotlichem

Spitzchen versehenem Deckel, entdeckelt bis 3 mm lang. Peristom-

ziihne aus aufrechter Basis eingekriimmt und rasch verschmalert,

nur schmal gesaumt, innen mit etwa 30 niedrigen normalen Lamellen.

Inneres Peristom mit breit lanzettHchen, gefensterten bis klaffenden

Fortsatzen und je drei mit langen Anhangseln versehenen Wimpem
auf 0,23 mm hoher gelber, papilloser Membran. Sporen 19—22 jx,

braunlichgelb und schwach runzelig.

Von W. Moenkemeyer in den Tongrnben bei Gautzsch unweit Leipzig im Juni

1902 entdeckt. SieheTafel V, 3, a oberes, b unteres Blatt, c mittleresPcrichatialblatt,

d und e Kapseln; gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm. Moenkemeyer).

Brytim Moenkemeyeri Hagen, mit undeuthch gesaumten, am
Rande zuriickgerollten Blattern, zwitterigem Bliitenstand und Sporen

von 16—20 li resp, 19—25 ^, zeigt nach der Kapsel einige Ahnlichkeit

mit Bryum intermedium var. regulare, steht jedoch nach dem diinneren

Kapselhals dem Bryum cirratum naher und macht mir nur den

Eindruck einer var. von Br, cirratum, — Von Moenkemeyer bei

Gautzsch unweit Leipzig im Juni 1902 gesammelt.

Siehe Tafel V, 4, a imd b Blatter, c innerstes Perichatial blatt,

d, e und f Kapseln; gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm.

Moenkemeyer). Der Autor betrachtet die Pflanze als eine zwitterige

Form der Pallensgruppe.
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Bryum subcirratum Bom. 1903.

Rev. br. 1903, p. 85.

Zwitterig, mit mehreren rotlichen Antheridien und Arche-

gonien und langeren hyalinen Paraphysen. Dichte, etwa 1 cm hohe,

oben griine, abwarts braune, durch rotbraunen Filz venvebte Rasen

mit etwa 5 mm langen, schopfigen Stengcln und mehreren, gleich-

langen Innovationen. Blatter feucht wie trocken aufrecht abstehend,

dicht schopfig gehauft, 1,5—2 mm lang und bis 0,75 mm breit, aus

eiformigem, nicht herablaufendem Basalteil lanzettlich zu-

gespitzt, mit flachem oder zuriickgekriimmtem, mcist 3—4 zellreihig

breit gelblich gesaumtem Rande, gezahnelter Spitze und kraftiger,

abwarts r o t e r , 60—70 fi breiter, oben als gezahnter kurzer oder

langerer Stachel austretender Rippe. Blattzellen gegen die Insertion

rot und rektangular, 12—18 /i und bis dreimal so lang, nach dem

Rande zu kurzer, fast quadratisch, mitten sechsseitig, 12 pi und

etwa doppelt so lang, gegen die Spitze wieder langer und schmaler.

Perichatialblatter eilanzettlich, mit mitten schmal umgebogenem,

nur schwach gesaumtem Rand und kurz stachelig austretender

Rippe. Kapsel ahnlich wie bei Br. caespiticium, auf 1— 1,5 cm langer,

etwas gewundener, rotbrauner Seta hangend, gelbbraun, resp. leder-

farben, bis 3 mm lang, mit der Ume nicht ganz gleichlangem, sondern

oft nur Vs derselbcn erreichendem Halse und gewolbtem, mit Spitz-

chen versehenem, glanzcndem Deckel, trocken unter der Mxindung

etwas verengt. Peristomzahne bis 0,4 mm lang, an der rotbraunen

Insertion 0,09mm breit, hellgelb, von derMitte an rascherverschmalert,

gesaumt und mit hellen Spitzen, auBen papillos, innen mit etwa

20 Lamellen. Inneres Peristom auf hellgelbcr Membran von halber

Zahnhohe mit breit gefensterten Fortsiitzen und je drei Wimpem
mit Anhangseln. Sporen 18—20 //, gelblich bis griinlichgelb und

granuliert. Reife im Juni.

Am sandigen Meeresufer der Insel Loparo in Finnland, Prov. Nyland, vom

Professor Dr. V. F. Brotherus im Juni 1902 entdeckt. Siehe Tafel IV, 4, a Schopf-

blatt, b inneres Perichatialblatt, c imd d Kapseln, e Habitusbild; gezeichnet nach

einem Originalexemplar (Nr. 393 der jMusci europaei exsiccati von E. Bauer). Die

entdeckelte Kapsel ist oft weitmiindig und unter der Miindung kaum verengt.

Bryum Pfefferi De Not. 1869.

Epil. V. 1869, p. 409 (Trichophora Kindb.).

Habituell an Br. confertum erinnerndc, 2—2,5 cm hohe, oben

lauchgriine, abwarts rostbraune, filzige, dichte Rasen mit katzchen-

artig beblatterten roten Stengein und schwach warzigem, mehr

feinpunktierteni Wurzelfilz. Blatter sehr hohl, nicht herablaufend.
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ungesaumt und ganzrandig, eiformig oder rundlich

oval und mit kiirzerer oder langerer Spitze, mit flachem Rand

und rotlichgelber, iiber der Mitte weit vor der Spitze verschwindender

diinner Rippe. Blattzellen locker, oval-sechsseitig, gegen die Basis

etwas mehr rektangular-sechsseitig, 25—30 /i und 2—2,5 mal so lang,

nur dieRandreihekaumhalb so breit, 10— 12/^ und bis sechsmal so lang,

mit ziemlich breiten Wandungen von meist 4 fi. Nur steril bekannt.

Von Professor Dr. W. Pfeffer bei Fuacella di S. Martino in den Veltliner Alpen

im August 1867 an Granitfelsen in 2770 m gesammelt. Siehe Tafel V, 5, a bis c Blatter,

d Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar aus dem Herbare von De

Notaris (comm. Dr. Pirotta).

Bryum bimoideum De Not. 1869.

Epilog. V. 1869, p. 383 (Pseudotriquetra).

Zweihausig mit geschlossen knospenfor-
migen d Bltiten. Ziemlich dichte, habituell an ein schmach-

tiges bimum oder pseudotriquetrum erinnernde Rasen mit 2—3 cm
hohen, abwarts wurzelfilzigen Stengeln und meist nur einer Inno-

vation unter der Spitze desselben. Blatter dachziegelig, aufrecht,

aus kaum verengter, herablaufender Basis schmal elliptisch

und allmahlich fein zugespitzt, mit bis zur scharf gezahnten

Spitze umgeroUtem, w u 1 s t i g gesaumtem Rande und rotlicher,

stachelspitzig auslaufender Rippe. Blattzellen aufwarts rhombisch-

sechsseitig, in der Blattmitte 18—22 /£ und iVa—2 mal so lang, gegen

die Basis mehr rektangular und bis 30 fi. Innere Perichatialblatter

kaum hohei als das Scheidchen, dreieckig, flachrandig, mit

kurzem, engerem Zellnetz und nur kurz stachelspitzig austretender

kraftiger Rippe. Kapsel auf 3—3,5 cm langer, dunkelroter, oben

gekiiimmter Seta fast hangend, spater geneigt bis horizontal, mit

dem kegelformigen Halse von etwa halber Umenlange langlich-

bimformig, zimtbraun bis dunkel kastanienbraun, unter der Miin-

dung etwas verengt, mit halbkugeligem, mit Spitzchen versehenem
Deckel, entdeckelt weniger verengt, etwas weitmiindigund 2—3,5 mm
lang. Peristomzahne gelb, mit papillosen hyalinen Spitzen und zahl-

reichen inneren Lamellen. Inneres Peristom mit hoher b 1 e i c h e r

Membran, gefensterten Fortsatzen und Wimpem mit Anhangseln.

Sporen 12—15 /x oder auch 14—20 /x, gelb und etwas papillos.

Von Rainer am Monte Braulio im Veltlin 1837 entdeckt und auch von Pampa-
nini im August 1907 bei S. Vito del Cadore ad rivum Salvela in 1500 m gesammelt.

Siehe Tafel V, 9, a Blatt, b inneres Schopfblatt, c und d Kapseln, e Habitusbild;

gezeichnet nach einem Originalexemplar aus dem Herbare von De Notaris (comm.

Pirotta). Die Pflanze unterscheidet sich von Br. pseudotriquetrum am leichtesten

durch die geschlossen knospenformigen, nicht scheibenformigen.
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A, Referate und kritische Besprechungen.

Claussen, P. Pflanzenphysiologische Versuche und Demonstrationen

fiir die Schule. (Sammlung naturwissenschaftlich-padagogischer

Abhandlungen, herausgegeben von W. B. Schmidt in Leipzig,

Bd. I. Heft 7.) 2. Aufl. Gr. 8^. 33 pp. Mit 43 Textabbildungen.

Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1910. Preis geheftet M. 2.—.

Der Verfasser hielt im Jahre 1903 an der Univcrsitat Freiburg i. B. einen

pfianzenphysiologischen Kursus fur badische MittelschuUehrer ab. Die Teilnchmer

richteten an den Verfasser die Aufforderung, die vorgefuhrten Versuche syste-

matisch zusammenzustellen und womoglich unter Beifiigung von Figuren weiteren

Kreisen zuganglich zu machen. Obgleich nun eine Rcihe sehr brauchbarer

pflanzenphysiologischer Praktika in Deutschland vorhanden sind, so entschloG

sich derselbe doch, dem geaufierten Wunsche nachzukommen, da die betreffenden

Bucher zu viel bieten und so dem Lehrer die Auswahl erschvveren, die Versuche

auch oft zu schwierig und zu wenig genau beschriebcn sind. Der Verfasser

hat daher eine Auswahl getroffen und eine kieinc Zahl von einfachcn meist mit

geringen Hilfsmitteln zu machende Versuche ausgewahlt.

Dafi das Werkchen ein gefuhltes Bediirfnis erfiillte und sich unter den

Lehrern eingebiirgert hat, beweist die Notwendigkeit der Herausgabe einer

zweiten verbesserten Auflage, die aber an Umfang der ersten gegenuber nicht

gewachsen ist, da es ja die bekannten umfangreichen Lchrbiicher nicht ersetzen,

sondern nur dem Lehrer die Beniitzung dieser crleichtern will.

Wir konnen dem Verfasser das Zeugnis ausstellcn, dafi er in Bezug auf

klare, aber zugleich auch knappe Darstellung unseres Erachtens nach den

richtigen Weg beschritten hat, und wollen mit ihm hoffen, dafi das Werkchen

auch ferner seinen Zweck erfullen wird. G- H.

Fischer, L Tabellen zur Bestimmung einer Auswahl von Thallo-

phyten und Bryophyten. Zur Verwendung im botanischen Praktikum

und als Einleitung zum Gebrauch der systematischen Spezialwerke.

Teilweise neu bearbeitet von Dr. Ed. Fischer, Professor in Bern,

Bern (K. J.
Wyss) 1910. 49 pp. Gr. 8^ Preis Frs. 1.60.

Die vorliegenden Tabellen sind vor vielen Jahren von Professor Ludwig

Fischer ausgearbeitet und dem Studierendcn in die Hande gegeben worden.

Der Referent hat bereits im Jahre 1867/68 die erste autographierte Auflage alS

Student mit grofiem Vorteil benxitzt. Seitdem sind 1898 und 1903 weitere Auf-

lagen gedruckt worden, die vom Sohne und Nachfolger Ludwig Fischers

entsprechend den gegenwartigen Auffassungen des Systems, namentlich fiir Algen

Hedwigia Band L.
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und Pilze, umgearbeitet wurden. Ihrem Zwecke, dem Studierenden zur Unter-

suchung und Bestimmung der Thallophyten und Bryophyten Anieitung zu geben,

entsprechend, enthalten die Tabellen eine verhaltnismaCig kleine Auswahl der

wichtigsten und verbreitetsten Vertreter der genannten Gruppen und sind zu-

nachst im botanischen Praktikum unter Leitung eines Fachmannes zu beniitzen,

der fiir Beschaffung des Materials sorgt, Dieselben sind zwar den Berner

Florenverhaltnissen wesentUch angepafit, diirften aber doch auch an anderen

Hochschulen der Schweiz, Siiddeutschlands und Siid-Osterreichs mit Vorteil

beniitzt werden konnen, uberall da, wo eine ahnliche Kryptogamenflora vor-

handen ist oder doch das entsprechende Untersuchungsmaterial beschafft

werden kann. G. H.

Meyer, Arthur. Die Vorvegetation der Pteridophyten , der Gymno-
spermen, Angiospermen und Bryophyten. Eine Hypothese, (Ber.

d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXVIII [1910], p, 303^319.)
Reste der Angiospermen kommen von der Kreide- bis zur Jetztzeit vor,

Sphenophyllaceenreste im Devon, Karbon und Perm. Im Kambrium werden

keinc diescn Sippen angehorige Pfianzen gefunden, auch keine, die man als

direkte Vorfahren der im Silur auftretenden Bothrodendraceen betrachten konnte.

Zwischen den Resten der grofien Sippen der Angiospermen, der Gymnospermen,
der Lepidodendraceen usw. finden sich keine Ubergangsglieder. Besonders

scharf tritt uns diese Tatsache bei den Moosen und bei den Angiospermen ent-

gegen, von denen aus es zu keiner anderen Gruppe, die schon vor ihnen gelebt

hat, Ubergange gibt. Aufier diesen Tatsachen mufi der jetzt herrschenden An-
sicht nach als feststehend betrachtet werden, dafi seit der Kambriumzeit wenig-

stens eine Neuentstehung von Organismen nicht moglich w ar. Es erscheint

durchaus ratselhaft, dafi im Kambrium, aus welchem mehr als 1000 Tierspezies

bei einer ungeheuren Individuenzahl der Triiobiten erhalten sind, keine der vom
Silur an so unvermittelt auftretenden, hoch entwickelten Pteridophyten -Sporo-

phyten gefunden wurden. Ebenso unerklarlich erscheint das unvermittelte Auf-

treten der hoch entwickelten Sippen im Silur und Devon, wie das der Lepido-

dendraceen, der Calamariaceen, der Cycadofilices usw. Auch das plotzliche

Abbrechen der Angiospermen u.sw. am iilteren Ende und das Fehlen von Uber-

gangen zu irgend einer anderen alteren Sippe erscheint wunderbar.
Um diese Tatsachen zu erklaren, stellt nun der Verfasser eine neue Hypo-

these auf. Nach derselben stammcn alle Pteridophyten, Gymnospermen,
Bryophyten und Angiospermen der Jetztzeit und alle diesen Sippen zuzurechnen-
den ausgestorbenen Pflanzen von einer Sippe kleiner Ptianzen ab, die bis zur

Kreidezeit vorhanden war, von der aber, da alle zu dieser Sippe gehorenden
Individuen sehr zart und hinfallig waren , nichts oder sehr wenig kon-
serviert worden ist. Diese Sippe entstand vielleicht im Kambrium aus

Siifiwasseralgen und differenzierte sich in verschiedene Untersippen. Diese

Vorvegetation bestand also im allgcmeinen aus sehr kicinen, den normalen
Prothallien unserer Polypodiaceen , dann auch den Jugendformen der Gamo-
phyten der Laubmoose oder den jungen, noch rein vegetativen, nur aus ver-

zwcigten Zellfaden bestehenden Gamophyten mancher Trichomanesarten ahneln-

den Pflanzchen, welche aus dem Synarch noch keinen Sporophyten, sondern

vielleicht nur eine synarche Spore oder ein synarches Sporangium entwickelten,

mit Sporen, die wieder direkt Individuen der Vorvegetation den Ursprung gaben.

Wir konnen hier nicht auf die Erorterungen, welche der Verfasser

zu seiner Theorie macht, eingehen und mussen auf die interessante Ab-

handlung selbst verweisen, auf die wir hier nur die Aufmerksamkeit der Leser

lenken woUten. G. H.
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Mortensen, Th. et Kolderup Rosenvinge, L Sur quelques plantes
parasites dans des Echinodermes. (Kgl. Danske Vidensk. Selsk.
Forhandl. 1910, No. 4, p. 339—354, avec 1 planche et 10 fig.)

Die Abhandlung enthalt zwei Mitteilungen. Die erste betrifft cine auf
Ophioglypha texturata und O. albida, welche Ophiuriden im Limfjord vorkommcn,
als Parasit lebende von Kolderup Rosenvinge anfangs als zur Gattung
Dactylococcus gehorig betrachtete Alge, welche grune Flecken auf den ge-
nannten Ophiuriden bildet. Mortensen macht im ersten Kapitel sehr intercssante
Angaben iiber die Beziehungen des Parasiten zum Wirt, auf die vvir hier ver-
weisen mussen. Die Alge ist deswegen von besondcrem Interesse, weil sie das
erste Beispiel einer wirklich parasitischen Alge ist und einen krankhaften Prozefi
des Wirtes hervorruft, der nur mit dem Tode desselbcn endet. Im zvveiten
Kapitel beschreibt dann Kolderup Rosenvinge die Alge eingehend und
gibt schliefilich folgende Diagnose derselben:

Coccomyxa Ophiurae sp. n.

Cellulae fusiformes, apicibus rotundato-truncatse, rarius oblongae, plerumque
aliquantulum obliquse, latitudine 1,5—3 a, longitudine 6—8 ,«, chromatophorum
unum viride, latcrale oblongum vel fere orbiculare sine pyrenoide continentes.

Cellulas plerumque solitarise, post divisionem binae, rarius ternae vel quaternae,

membrana cellular matricalis cohibitse.

Es ist wahrscheinlich, dafi die parasitische Alge auch noch auf anderen
Echinodermen vorkommt als den beiden genannten Ophioglypha-Arten, so auf

Solaster endeca, von dem R. Hgrring an der Kuste von Island bet Reykjavik
ein Exemplar fand, dessen Stachelbiischel grun gefarbt waren und von eincr

Griinalge infiziert schienen. Das in Alkohol aufbewahrte Material gestattele

jedoch nicht, die Alge mit Sicherheit zu erkennen.

Die zweite von Mortensen gemachte Mitteilung betrifft einen Parasiten,

welcher als Echinophyces mirabilis Mort. bezeichnet wird, auf der Citaride

Rhyncliocidaris triplopora Mort. vorkommt und von der Deutschen antarktischen

Expedition gefunden wurde. Der Verfasser erortert die krankhaften Erscheinungen,

welche der Parasit auf dem Wirt hervorbringt, una beschreibt dann ersteren.

Danach besteht derselbe aus ovalen zu zweien oder mehreren zusammenliegendcn

Zellen von verschiedener Grofie, die vielleicht Zoosporen bilden, aber anscheinend

auch mit grofSeren plasmodialen Massen in genetischem Zusammenhang stehen.

Die vorerst sehr unvollstiindigc Diagnose, welche der Verfasser bercits friiher

(Ergebnisse der Deutschen Sudpolar-Expedition XL Zoologie III 1909, p. 12—17

Taf. XII) publiziert hat, lautet: »Thallus plasmodioides; propagatio verisimiliter

per zoosporas. Myxomycetibus affinis.* Unter den Echiniden
,

welche die

Schwedische antarktische Expedition heimbrachte, fanden sich Exemplare eincr

anderen Cidaride Ctenocidaris speciosa Mort., welche vom selben Parasiten in-

fiziert waren. Auffallend ist, dali durch den Parasiten die Geschlechtsorganc

des Wirtes deplaziert werden,

Auf der guten Tafel ist ein von Coccomyxa ophiurus befallenes Individuum

von Ophioglypha texturata in Buntdruck dargestellt. Die Tcxtfiguren geben

analytische Figuren von Teilen der von den Parasiten befallenen Wirte und

Darstellungen der Parasiten selbst wieder. G. H.

Hofejsi, J. Einiges iiber die symbiotische Alge in den Wurzeln von

Cycas revoluta. (Bulletin international de I'Academie des Sciences

de Boheme 1910. Separat. 10 p. 24 Fig,)

Der Verfasser untersuchte eingehender die in einer Mutualsymbiose mit

Cycas revoluta fakultativ verbundene in den dichotomisch verzweigtcn Korallen-

• 10*
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wurzeln lebende Anabasna Cycadearum Reinke. Nach seinen Ergebnissen ist

die Alge die Ursache der abnormalen dichotomischen Neubildungen einzelner

Wurzeln. In dem Zusammenlebcn lafit sich eine regelmafiige Periodizitat, die

alljahrlich wiederkehrt, feststellcn. Die Symbiose dauert vom Anfang des

Herbstes bis zum Ende des Friihlings. Das Eindringen der Algen wird den-

selben durch das Lenticellarsystem der Wurzeln ermogUcht. Die Alge dringt

in das meristematische Spitzengewebe, halt die Tatigkeit in der bisherigen

Longitudinalrichtung auf und verursacht die Dichotomie. Nur die Vegetations-

spitzen sind algenfrei, sie bilden keine typische Calyptra, die nur zuweilen

schwach entwickelt ist. Die stark heliotropische Alge gehort wegen ihrcs Ge-

halts an Schleimkugeln, der voluminosen mehrschichtigen Schleim- und Gallert-

hullen und aus dem Grunde, weil sie in kiinstlichen Reinkulturen unregelmafiig

gelappte, breitgeflossene Gebilde vorstellt, wahrsch einlich zur Gattung
Anaba^na. Sie enthalt alle ublichen Granulationen und Einschlusse, die fiir die

Protoplasten der Cyanophyceen-Zeile charakteristisch sind. Jede vegetative

Zelle der durch Heterocysten und Nekriden unterbrochenen Fadenkolonien steht

mit der benachbarten durch Plasmodesmen in Verbindung. Die Fadenkolonien
sind von zwei bis drei Schleim- oder GallerthuUen umgeben, vvelche mit den
Heterocysten, deren Inhalt durch besondere Verschlufikorper isoliert sind, fest

verwachsen. Die Dauerzellen (im Sinne Brands) verbleiben in ihrer spezialen

Schleimhulle und besitzen keinen typisch verdickten Exospor, sobald sie aber

die Schleimhulle verlieren, erzeugen sie eine dicke, undurchsichtige und runzelige

Sporenhiille. Die Gonidien enthalten eine grofie Menge von Reservestoffen in

stark lichtbrechenden Kornern. Als Begleiter des Dcgenerationsprozesses er-

scheinen an den Wurzeln Pilzhyphen und Bakterien sowohl bei den einjahrigen

normalen wie bei den symbiotischen Wurzeltrieben. Die abnormal verzweigte
Wurzelspitze ist durch Lenticellen- und Oxydasenbildung zur erhohten Atmungs-
tatigkeit befahigt. Die Mutualitat der Symbiose besteht moglicherweise darin,

dafi die Alge von ihrem Wirte einen gewissen Teil seiner Assimilate aufnimmt.
Sie vermag auch ohne Beleuchtung oder bei sehr schwacher Lichtintensitat ihr

Chlorophyll (im allgemeinen Sinne) nicht nur zu erhalten, sondern auch zu er-

zeugen. Andererseits konnte es sein , dafi die Wurzel von der Alge ihre Nitri-

fikationsprodukte aufnimmt. Es ist dem Verfasser gelungen, die Alge im Boden-
extrakt sowohl in alkalischer Flussigkeit als auch an Agar zu kultivieren. Andere
Algen waren bei der Kultur nicht zugegen , aber von Bakterien konnte er die

Algen nicht befreien. G. H.

Nestler, A, Zur Kenntnis der Lebensdauer der Bakterien. (Ber. d.

Deutsch. Botan. Gesellsch. XXVIII [1910], p. 7-16.)
Der Verfasser benutzte alte IMoosherbarien als Untersuchungsmaterial, in

denen alte Erdproben leicht zur Verfiigung stehen. Die alteste stammte ohne
Zu-eifel aus dem Jahre 1818. Das Ergebnis der Untersuchungen war, dafi einige

sporenbildende Bakterien — Bacillus vulgatus, B. mycoides und B. subtilis —
eine jahrzehntelange Austrocknung bei gewohnlicher Zimmertemperatur ver-

tragen und sich durch mindestens 92 Jahre lebensfahig erhalten konnen. Die

Lebensfahigkeit dieser Bakterien steht also in keiner Weise den widerstands-
fahigsten Samen nach und diirfte diese wahrschcinlich noch iibertreffen.

G. H.

Forti, Ach. Contribuzioni diatomologiche. IX. Cerataulus levis

(H. L. Sm.) Grun., C. polymorphus Grun. et V. H. e C. orbi-

cularis n. sp.; loro revisione sistematica; C. thermalis (Menegh.)

Ralfs e sua vera natura. X. Diatomaceae quaternarie e subfossili
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d^acqua dolce raccolte in Etiopia dal Dott. Giovanni Negri.

XI. Elenchi preventivi delle specie contenute in alcuni depositi

terziarii italiani. (Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere

ed Arti 1909-1910, LXIX, Parte 2, p. 1249—1312, Tav. I—IX.)

In der ersten der drei genannten Mitteilungen, welche die wertvolle Ab-

handlunr; zusammensetzen, {^ibt der Verfasser eine historische Einleitung, in

welcher er auf die Literatur uber die genannten Cerataulus-Arten genauer ein-

geht, dann einen analytischen Schliissel zur Bestimmung der Artcn und Varietaten

und die revidierte systematische Aufzahlung dcrselben mit genauer Angabc der

Synonymik, eingehender Beschreibung der Arten, Varietaten und Formen, Fund-

ortsangaben und mancherlei Bcmerkungen folgen lafit. Am Schlusse der Auf-

zahlung werden noch 2 unsichere Arten dersclben Gattung C. Pangeroni (L. Fortm.)

Thum und C. californicus A. Schmidt genannt und Bcmerkungen iiber dieselben

gemacht.

Die zweite Mitteilung enthalt die Bearbeitung von G. Negri in Atiopien

gesammeltem, wertvollen quarternaren und subfossilen Material, beginnt mit

einer Einleitung iiber die topographische und geologische Beschaffenheit des

Fundortes vom Sammler des Materials und iiber fruhere Forschungen und An-

gaben iiber atiopische Diatomeen vom Verfasser. Auf diese Einleitung folgt

dann die systematische Aufzahlung der in dem von Negri gesammelten Material

vom Verfasser gefundenen Formen. Im ganzen werden 106 Arten genannt,

mehrere davon mit einer oder mehreren Varietaten. Bei einigen Arten werden

Erganzungen zu den fruheren Beschreibungen gegeben. Neu sind: Stauroneis

javanica (Grun.) Cleve var. minor, Surirella Muelleri, Synedra oxyrhynchus Kutz.

var. medioconstricta, Cerataulus orbicularis, (der auch in der ersten Mitteilung

abgehandelt wird). Neue Namen und Kombinationen sind: Stauroneis Heideni

syn. St. inflata Heid., non Kutz.; Gomphocymbella Beccarii (Grun.) syn. Cym-

bella Beccarii Grun.; Rhopalodia clavata (Dickie) syn. Epithemia davata

DickiG

Die dritte Mitteilung enthalt die vorlaufige Aufzahlung der an zwei tertiaren

Lacrerstatten in Italien bei Bergonzano, Reggie d'Emilia und im Elveziano di

Marmorito (Alessandria) aufgefundenen Arten, Varietaten und Formen. Von

dem erst genannten Fundorte werden 94, von dem zweiten 170 Arten usw. auf-

gczahlt, unter welchen sich einige wenige unbestimmte, aber auch manche als

neu bezeichnete und mit Namen versehene, aber hier nicht beschriebenc

c J G. H.
vornnden.

Gardner, N, L Variations in Nuclear Extrusion among the Fucacex.

(University of California Publications in Botany IV No. 6 [1910],

p. 121— 136, pis. 16—17.)

Als Material zu den Untersuchungen des Verfassers dienten Fucus eva-

nescens forma typicus Kjellm.. Fucus Harveyanus Decne., welchen der Verfasser

infolge seiner Untersuchungsergebnisse von Fucus abtrennt und als Repra-

sentant einer neuen Gattung Hesper ophycus Setchell et Gardner H.Har-

veyanus (Decne) Setchell et Gardner comb. nov. benennt, Pelvetia fastigiata f.

limitata Setchell, die ebenfalls als einer neuen Gattung Pelvetiopsis Gardner

angehoricT aufgestellt und P. limitata benannt wird und in zwei tormen f. typica

und f. lata Gardner gefunden wurde. ferner Pelvetia fastigiata Decne. und

Cystoseira osmundacea (Menz.) Ag. Der Verfasser fixierte die Konzeptakcl

dieser Braunalgen mit Flemmings Chromosmiumessigsaure, bleichte das fixierte

Material mit Hydrogen-Peroxid und farbte mit Heidenheins Eiscn-Haematoxyhn

nach bekannten Methoden.
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Bei Fucus evanescens werden acht Zellkerne im Oogonium aebildct, von
denen ein jeder zum Zentrum einer Oosphare wird. Bei Hesperophycus Har-
veyanus vergrofiert sich einer der acht Kerne des Oogoniums bedeutend und
nimmt das Zentrum der Oosphare ein, wahrend sich die anderen sieben kleinen
in die Basis derselben zuruckziehen. Die Oosphare teilt sich dann in zwei un-
gleiche Teile, einen basalen kleineren, in welchem die 7 kleineren Nuclei, und
einen oberen grofieren Toil, in welchem sich der grofie Kern befindet. Wahr-
scheinhch ist die kleinere Oosphare nicht befruchtet. Pelvetiopsis entwickelt
in ganz ahnlicher Weisc wie Hesperophycus zwei Oospharen im Oogonium, von
denen eine ebenfalis bedeutend kleiner ist. Diese Ubereinstimmuns? in der
Bildung der Oospharen ist auflallend bei zwei Pflanzen, deren vegetativer
Charakter sehr verschieden ist. Bei Pelvetia fastigiata werden wie bei P. canali-
culata zwei gleich grofie Oospharen gebildet. Die Teilung erfolgt bei P. fastigiata

senkrecht auf den kurzeren Durchmesser des Oogoniums, bei P. canahculata
senkrecht auf den liingeren Durchmesser desscfben. Bisweilen findet sich bei P.

fastigiata schiefe Teilung. Zwei der acht Kerne des Oogoniums werden zu den
beiden gleich grolien Oospharen verwendet, die 6 uberrtiissigen bleiben k'ein
und werden nach dem Zentrum des Oogoniums zu ausgestofien.

Bei Cystoseira osmundacea entwickelt sich nur eine Oospore in jedem
Oogonium, wobei nur ein Kern sich vergrofiert und erhalten bleibt, die 7 uber-
fiiissigen werden an verschiedenen Stellen der Peripherie ausgestofien.

Die Abhandlung ist ein wertvoUer Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der
Fucaceen. q tt

Hayren, E, Uber den Saprophytismus tiniger Enteromorpha-Formen.
(Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica XXVI
[1909-1910], p. 157-161.)

Der Verfasser fand, dafi Enteromorpha-Arten im Hafengebiet der Stadt
Helsingfors zu den sog. Saprobien gehoren und zwar sind Enteromorpha clathrata
und mehrere Formen von E. intestinalis als ohgosaprob zu bezeichnen, wahrend
emige E. mtestinahs-Formen, E. flexuosa und E. crinita vorwiegend schvvach meso-
saprob smd. Enteromorphavegetation im Brack- und Salzwasser laftt demnach
auf verschmutztes Wasser schliefien, was auch A. Steuer neucrdings nach-
gewiesen hat, der eine Enteromorpha als letzte Besiedlerin oft sehr nahe den
Kloakenausmiindungen beobachtete. Der Verfasser geht auch auf andere im
Hafengebiet der Stadt Helsingfors beobachtete Saprobien ein, welche bereits
von Bergraann und Khngstedt dort beobachtet wurden. G. H.

KeiBler, K. von. Planktonuntersuchungen in einigen Seen der Juli-
schen Alpen in Krain. (Archiv fur Hydrobiologie und Plankton-
kunde V 1910, p. 351—364.)

Der Verfasser machte im Sommer 1907 und 1908 Planktonuntersuchungen
im Veldes-, Wocheiner und im Unteren und Oberen Weifienfelder See. Plank-
tonproben der beiden ersten Seen wurden schon von A. Pascher (Sitzungsber.
d. deutsch. naturw.-medizin. Ver. f. Bohmen »Lotos* 1905, p. 103—108) untersucht.

K.eifiler fand, dal5 das Plankton des Veldes-Sees verhaltnismafiig reichlich
ist. dafi aber in qualitativer Beziehung das Phytoplankton keine hervorragende
Rolle im Vergleich zum Zooplankton spielt. Es ist sehr artenarm, trotz der
relativ hohen Wassertemperaturen. Besonders auffallend ist das Fehlen von
Ceratium und Dinobryon und das aufierordentlich sparliche Auftreten von
Diatomeen. Die Zusammensetzung des Plankton im Juni und Juli 1907 war eine
andere als diejenige im Juni und Juli 1908. Es scheint danach das Plankton
des gleichen Monats verschiedener Jahre gewissen Schwankungen zu unter-
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liegen. Sphserocystis Schroteri Chod. war stets ziemlich haufig in der Ober-

flachenschicht, Cyclotella comta Kiitz. in der 2 m-Schichte und tiefercn Schichtcn

eines Stufenfanges vom 15. Juni 1907.

Der Wocheiner See zeigte schr geringes Plankton. In qualitativer Hinsicht

herrscht das Zooplankton vor dem Phytopiankton vor, das schr artenarm ist.

Von einiger Bedeutung ist nur Ceratium hirundinella O. F. M. in verschiedenen

Formen. Der Verfasser vermifite einige von Pascher gefundene Organismcn.

Im Unteren Weifienfelder See kommen nach den entnommenen Proben fast

nur pflanzliche Organismen vor. Die Zahl der das Phytopiankton bildendcn

Arten ist eine sehr beschrankte, fast nur Diatomeen. Manche sonst im Plankton

fast stets auftretende Typen wie Dinobryon, Fragillaria und besonders Ceratium

fehlen vollig. Die vorhandenen Hauptreprasentanten sind Asterionella formosa

Hssk. var. subtilis Grun. und var. acaroid^s Lemm. und Synedra Ulna Ehrenb.

nebst 2 Varietaten.

Der Obere Weissenfelder See hat sehr kaltes Wasser. Der Verfasser fand

im Plankton aulier vom seichten Ufer stammende Fadenalgen wie Zygnema-,

Spirogyra- und Ulothrix-Arten diverse Diatomeen (Navicula, Cyclotella, Meridion

circulare), Ceratium carinthiacum Zederb., Peridinium cinctum Ehrb., Ciathro-

cystys aeruginosa Henfr., einzelne Radertiere und Krustaceen. Im allgemeincn

war das Plankton sehr sparlich. In Proben von Ende Juni 1907 fand sich auch

Nostoc cceruleum Lyngb. , zu dem wahrscheinlich N. Kihlmanni Lemm. nur

als Varietat gehort. Letzterer wird im Plankton eines Russischen, eines Schwe-

dischen und des Peitzer Sees in der Mark Brandenburg angegeben. Da Nostoc

nur selten im Plankton vorkommt, so ist es zweiielhaft, ob es nicht stets besser

der Uferflora zuzurechnen ist und nur zufallig aus dieser in das schwimmende

Plankton gerat. *^- "

KeiSler, K. von. Beitrag zur Kenntnis des Phytoplanktons des Zeller

Sees in Salzburg. (Archiv fiir Hydrobiologie und Planktonkunde V
[1910], p. 339—350.)

Der Zeller See im Pinzgau wurde vom Verfasser im Juni bis August 1909

auf Phytopiankton untersucht. Nach einer Einleitung iiber die Ufervegetation

gibt derselbe eine Liste der beobachteten Planktonten und charakterisicrt dann

das Plankton fur die angegebene Zeit allgemein. Das Phytopiankton spielt zu

derselben eine viel grofiere Rolle als das Zooplankton und nimmt von Juni bis

gegen August kontinuierlich an Individuenzahl zu, wahrend das Zooplankton

abnimmt. Das Phytopiankton ist ziemlich artcnreich (22 Arten), 15 Arten sind

wichtigere Bestandteile, 5 Hauptkomponenten. Die Zahl der Arten erfahrt im

August eine bedeutende Reduktion. Diatomeen dominieren, Flagellaten fehlen.

selbst Dinobryon, Chroococcaceen sind sehr schwach vertreten, Peridineen

liefern keine Art als Hauptkomponente, Chlorophyceen spielen geringe Rolle.

Im Juni und Juli erhalten sich die gleichen drei Hauptvertreter Asterionella

formosa Hssk. var. subtilis Grun., Synedra acus Kutz. und Cyclotella comta Kiitz.,

nur das gegenseitige Mengenverhaltnis unterliegt Schwankungen. Im August

1909 blieb nur Asterionella als Hauptvertreter, zu dem sich Fragillaria crotonensis

Kitt. (nebst Sphsrocystis Schroteri Chod. und Difflugia voriibergehend) gesellen.

Ende August bleibt nur Fragillaria. Ein Vergleich mit den Ergebnissen Brehms

und Zederbauers fiir Ende August 1902 ergibt, dafi die Zusammensetzung

des Planktons zur gleichen Jahreszeit verschiedener Jahre nicht die namhchc

ist. Ceratium, Asterionella und andere Planktonten blieben in der Starke ihres

Auftretens von Juni bis August 1909 stationar, andere Formen treten auf emmal

reichlicher auf oder verschwinden rasch. Ceratium halt sich haufig in den ober-

fiachlichen Schichten auf,' die Verteilung von Synedra ist im Juni eine pragnante,
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im Juli gleichformig, Cyclotella melosiroides Lemm. var. catenata (Brun.) ist im

Juni in den oberen Schichten in grofierer Menge, wahrend es bei C. comta im

Juni gerade umgekehrt ist. Die Menge des Planktons des Zeller Sees scheint

im Juni bis August groCer als in anderen alpinen Seen zu sein, das Maximum
fallt in den Juni, von da nimmt die Planktonmenge langsam ab. G. H.

Miiller, Otto. Bacillariaceen aus dem Nyassalande und einigen be-

nachbarten Gebieten. (Berichte iiber die botanischen Ergebnisse

der Nyassa-See- und Kinga-Gebirgs-Expedition der Hermann- und
Elise geb. Heckmann-Wentzel-Stiftung VIII in Englers Bot.Jahrb.XLV,

p. 69—122. Mit 5 Fig. im Text und Taf. I u. II.)

Der Verfasser, der in Englers Bot. Jahrbiichern Bd. 34 und 36 in den
Jahren 1903, 1904 und 1905 bereits drei wertvoUe Abhandlungcn iiber die

Bacillariaceen des bezeichneten Gebiets veroffentlicht hat, hat seine Studien
weiter fortgesetzt und gibt nun den SchluG seiner Untersuchungsergebnisse,
in welchem die Naviculinae, Fragilarinac und Eunotiinsc behandelt werden. Be-
zuglich der Naviculinae bemerkt der Verfasser, dafi er, obgleich C. Meresch-
kowsky gezeigt hat, dafi das Genus Navicula kein naturliches im gewohnlichen
Sinne, sondern ein Gemisch heterogener Formen ist, die vcrschiedene neue
Genera reprasentieren, und dafi die bishcr bckannten Systeme der Naviculeen
einer durchgreifenden Umgestaltung bediirfen , es vorzieht, dem vonSchutt
emendierten zu folgen, doch sich beziiglich der Subtribus Naviculinae der
Monographie Cleves anschliefit, da die in deutscher, englischcr und franzosischer
Sprache erschienenen Monographien Mereschko vvskys zu unvoiJstandig sind,

um ein abschliefiendes Bild zu gewahren. Derselbe gibt dann die Aufzahlung
in gewohnter Genauigkeit in Bezug auf Synonymik und Beschreibung der auf-

gefuhrten Formen, indem er bei den bckannten Arten die Diagnosen ergiinzt

und berichtigt, die neuen cingehend beschreibt und abbildet. Im ganzen werden
in dem neuen Hefte 25 Gattungen und 265 Arten, Varietaten usw. behandelt,
davon 38 neue, auf deren Aufzahlung wir hier verzichten. Da in den fruheren
drei Heften 15 Gattungen mit 245 Arten, Varietaten usw., von denen 87 neu
waren, behandelt worden sind, so hat der Verfasser im Nyassagebiet und den
benachbarten Landern im ganzen 40 Gattungen mit 509 diversen Formen nach-
gewiesen, woven 125 neu sind. Nach der Aufzahlung stellt der Verfasser die
aufgefundenen marinen, marinen und brackischen, nur brackischen und die in

leicht brackischen Wasser vorkommenden Formen zusammen, ohne jedoch
den Versuch zu machen, eine Erklarung fur das Vorkommen mariner Formen
im Nyassa-, Malomba- und Rukwasee zu geben.

Die Abhandlung mufi als grundlegend fiir die Kenntnis der Diatomeenkunde
des bezeichneten Gebietes betrachtet werden. G. H.

Nienburg, W. Die Oogonentwicklung bei Cystosira und Sargassum.
(Flora N. F. I [der ganzen Reihe 101. BandJ p. 167—180. Mit
Taf. I u. II und 9 Abbildungen im Text.)

Die Veranlassung zu des Verfassers Untersuchung gab eine 1906 er-

schienene Arbeit von E. B. Simons, die die Konzeptakel- und Oogonentwick-
lung von Sargassum Filipendula Ag. behandelte und deren Ergebnisse etwas
andere waren, als Bower und Oltmanns fur andere Gattungen angcgeben
haben. Der Verfasser konnte nun auch bei Sargassum linifolium (Turn.) Ag.
und Cj'stosira barbata Ag. die Angaben von Simons beziiglich der Konzeptakel-
entwicklung vollstandig bestatigen, nicht jedoch die Mitteilungen dieser Verfasserin

iiber die Oogonentwicklung. Nach seinen Untersuchungen ergibt sich, dafi auch
Cystosira und Sargassum die bckannten drei Kernteilun"en im Ooson aufweisen.



(153)

Bei der ersten von diesen erfolgt die Chromosomenreduktion, und die beiden
Gattungen durchbrechen infolgedessen nicht die anscheinend fiir alle Fucaceen
geltende Regel, wonach in ihrem Entwicklungszyklus eine in das Oogon ein-

geschlossene X-Generation mit einer 2 X-Generation abwcchselt. Es fragt sich

also, wie eine sorgfaltige Beobachterin wie Mifi Simons zu einer anderen
Meinung kommen konnte. Darauf gibt vielleicht eine kurze Mitteilung von
Tahara Auskunft. Dieser Autor hat in Misaki an der japanischen Kiiste be-

obachtct, dafi die Eier von Sargassum in bestimmten 14tagigen Perioden ent-

lassen werden. Einige Tage bleiben sie an der AuGenwand des Rezeptakulums
hangen und fallen dann ab. 14 Tage darauf wiederholt sich dasselbe Schau-
spiel. Das zeigt, dafi man Material zu ganz bestimmten Zeiten fixieren mufi,

wenn man ein bestimmtes Stadium finden will. Wahrscheinlich ist das vom
Verfasser untersuchte Material zufallig im giinstigen Augenblick fixiert worden,
wahrend Mifi Simons ein solcher gliicklicher Zufall nicht zu Hilfe gekommen
ist. Moglich ist aber auch, dafi in der Adria, woher des Verfassers Material

stammte, wegen der geringen FlQtschwankungen, die Periodizitat nicht so starlc

ausgepragt ist, wie an den ozeanischen Kiisten.

Auch fiir Cystosira stellte der Verfasser fest, dafi bei ihr die fiir die

meisten Fucaceen bekannten acht Kerne im Oogon vorhanden sind. Er ver-

gleicht seine etwas liickenhaften Ergebnisse mit denen von Strafiburger,

von Farmer und Williams und von Yamanouchy, bringt dieselben in

Einklang mit den Ergebnissen dieser Autoren und macht auf noch zu erforschende

auf die Eibildung der Fucaceen bezugliche Fragen aufmerksam. G. H.

Pascher, A. Uber einige Falle voriibergehender Koloniebildung bei

Flagellaten. (Ber. d. Deutsch. Botan, Gesellsch. XXVIII [1910],

p. 339-350. Mit Taf. IX.)

Der Verfasser beobachtete Vereinigungen von Chrysomonaden, welche

von ihm als primitive Vorlauferstadien zu den hochentwickelten Kolonien der

Volvocalen-Kolonien gedeutet werden und in eine Zeitlang durch Gallerte

zusammengchaltenenTeilungsstadien, bei denen die G eifielbewegung eine

vollkommen gleichsinnige war, bestehen. Derselbe sucht am Schlufi

der Abhandlung die Genese der Koloniebildung durch folgende Gruppierung

der beobachteten Stadien gewisser Dinoflagellaten und bekannter normaler

Vorkommnisse bei anderen zu veranschaulichen: Bei Chromulina fenestrata und

Pyramidochrysis modesta werden die Zellen zunachst nach der Teilung zu

zweien durch Galierte zusammengehahen und trennen sich dann; bei Ochro-

monas sociata sp. nov. und Chromulina Hokeana sp. nov. bleiben sogar Teil-

produkte zweier Teilungen eine Zeitlang im Verbande und bilden bandformige

und unregelmafiige Verbande; bei Chromulina Hokeana kommt es auch vor,

dafi die Teilprodukte dreier Teilungen vorubergehend in Form beweglicher

Kolonien mit verschiedenartig gruppierten Individuen zusammengehalten werden

;

bei Ochromonas botrys sind die Individuen zu vielen in einer relativ weichen,

nicht zerfliefienden Gallerte gehauft, bleiben dauernd im Verbande, besitzen

aber noch das Vermogen der Ortsveranderung innerhalb der Gallerte; bei

Uroglenopsis sind die Individuen in einer konsistenten kugeligen Gallerte peripher

und radiar angeordnet, sonst aber regellos vereinigt; bei Syncrypta und Synura

sind die Individuen, wie bei Chromulina Hokeana bisweilen, radiar angeordnet,

wobei die Zellen mit ihren Basalenden in Verbindung miteinander treten; bei

Uroglena usw. endlich treten im Verlaufe der weiteren Entwicklung bestimmt

differenzierte Gallertfaden oder bestimmte Gallertstrukturen, Gehausebildungen,

bestimmte Verschiebungen der Tochterindividuen auf, wie sie ja speziell bei

den Chrysomonaden haufig vorkommen.
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Der Verfasser vergleicht die Chrysomonadenkolonien mit den Volvocaceen-

kolonien und stcllt die Frage, ob Chrysomonaden, die derzeit nur voriiber-

gehende Koloniebildung haben wie Chromulina Hokeana oder Ochromonas
sociata, im Laufe ihrer Entwicklung noch zur Bildung dauernder Kolonien ge-

langen wcrden.

Im Anhange gibt derselbe noch die Beschreibung der besprochenen neuen

Chrysomonaden ChromuUna Hokeana und Ochromonas sociata.

Die kleine Abhandlung wird vom Verfasser als »vorIaufige Mitteilung« be-

zeichnet und ist demnach eine grofiere Arbeit dessclben uber das interessante

Thema zu erwarten. G. H.

Arnaud, G. Contribution a Tetude des Fumagines. (Anna!, mycol.

VIII 1910, p. 470—476.)
Verfasser hat die verschiedenen Pilzarten, welche den Rufitau in Siidfrank-

reich bilden, untersucht und ist dabei zu sehr bemerkenswerten Resultaten ge-

kommen.
^

Er beschreibt als neu : Teichospora meridionale und oleae. Nach der Form
und dem Aufspringen der Perithecien zieht Verfasser die Capnodium-Arten zu

Teichospora, indem er angibt, dafi die bekannte Tulasnesche Figur, welche das

Aufspringen der Perithecien darstcllt, unrichtig ist. — Unter Limacinia fafite

man drei Arten zusammen: citri, Penzigii, cameliae; Verfasser identifiziert diese

drei miteinander und stellt sie mit dem Namen citri zu Pleospha^ria. — Uber
die Gattung Seuratia, die von Vuillemin zum Vertreter einer besonderen Familie

gemacht wurde, gil^t er an, dafi dies nicht geschehen durfe, weil der Familien-

charakter nicht exklusiv genug sei. Seuratia sei ebenfalls eine Sphaeriacee, die

unter anormalen Bedingungen wachst. Wohin die Gattung eigcntUch gehoren
soli, dariiber wird nichts waiter erwahnt. — Uber die Hyphomyceten ,

welche
Rufitau erregen, macht'er ebenfalls einige Bemerkungen, aus denen aber hervor-

zugehen scheint, dalS er nur wenig Material gesehen hat. G. Lindau.

Butler, E.J. A new genus of the Uredinaceae. (Annal. mycol. VIII

1910, p. 444—448.) Tab.
Die neue Gattung fmdet sich auf den Blattern von Olea dioica bei Bombay.

Aufierlich gleicht sie der Gattung Hemileia. Die Sori brechen zu einer Spalt-

offnung heraus, indem mehrere sterile Zellen hervorwachsen; an diesen ent-

stehen auf dunnen Stielen die Teleutosporen. Diese sind kugelig und besitzen

eine verdickte Membran, die aber nach der Basis zu eine grofie, etwas kreisformige

Unterbrechung zeigt. Bei der Keimung entsteht eine zweizellige Basidie, die

aber nur zum Teil aus der Teleutosporc an der unverdickten Stelie herauswachst,
jede Basidienzelle tragt eine sitzende kugelige Spore. G. Lindau.

Fischer, E. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Uredineen.

(Centralbl f. Bakt. u. Par. 2. Abt. XXVIII 1910, p. 139—152.)
Aus Infektionsversuchen mit Aecidiosporen von Aec. euphorbiae Gerardianas

geht hervor, daG als Teleutosporengeneration Uromyces caryophyllinus dazu-

gehort. — Mit Gymnosporangium tremelloides wurden ausgedehnte Infektions-

versuche angestellt. Es geht daraus hervor, dafi die zu Gymn. tremelloides ge-

horige Rcestelia auf Sorbus chama^mespilus und aria ubergeht, nicht aber auf S.

aucuparia, fennica, torminalis. Dagegcn werden die Bastarde aria X aucuparia,

aria X torminalis leicht befallen. ~- Ochropsora sorbi auf Pirus communis geht

auf Sorbus aucuparia, aria, fennica und americana uber. Merkwurdigerweise
ist der Bastard aria X torminalis unempfanglich , wahrend die Eltern empfang-

lich sind. — Puccinia albulensis kommt auf Veronica aphylla und V. beUidioides

vor, scheint aber mit P. rhcCtica nicht identisch zu sein. G. Lindau.



(155)

Hohnel, F. v. und Weese, J. Zur Synonymie in der Gattung Nectria.

(Annal. mycol. VIII 1910, p. 463—468.)
In diesen vorlaufigen Mitteilungen legen die Autoren die Resultate ihrer

Studien iiber Nectria- Arten nieder. Es hat den Autoren ein grofies Material

vorgelegen, meist aus Originalexemplarcn bestehend. Schon nach diescr Mit-

teilung lafit sich vermuten , dafi die Systematik von Nectria vuUig umgekchrt
wird. Zahlreiche Arten .werden eingezogen oder in andere Gattungen gestellt,

wodurch sich eine ganze Anzahl von Namensanderungen ergibt.

G. Lind au.

Keifiler, K. V, Botanische Ergebnisse einer wissenschaftlichen

Forschungsreise nach den Samoainsein usw. lb. Micromyceten.

(Denkschr. math.-natw. Kl, Ak. Wiss. Wien LXXXV 1910, 11 pp.)

Fig.

Von den 37 gefundencn Arten sind 6 neu. Hainesia pahiiarum auf Areca
Rechingeriana, Glceosporium vandopsidis auf Vandopsis spec, Zukalia gymno-
pogonis auf Gymnopogon scandens, Hyaloderma gardenia; auf Gardenia lanutoo,

H. afzelise auf Afzelia bijuga, TorrubicIIa brunnea an Schildlausen aul Melicope

Vaupeli. G. Lindau.

Uber einige Flechtenparasiten aus dem Thijringer Wald. (Centralbl.

f. Bakt. u. Par. 2. Abt. XXVII 1910, p. 208—215.) Fig.

Die vom Verfasser bestimmten Flechtenparasiten wurden von G. Lettau

in Thiiringen gesammelt. AIs neu beschreibt Verfasser Coniothyrium licheni-

colum var. buelliae , Sirothecium lichenicolum var. bisporum und Didymella

Lettauiana. Aul^er diesen wurden noch andere Arten gefunden. Verfasser

macht zu einigen von ihnen kritische Bemerkungen iiber die systematische

Begrenzung, z. B. zu Tichothecium gemmiferum. G. Lindau.

Obel, P. Researches on the conditions of the forming of oogonia

in Achlya. (Annal. mycol. VIII 1910, p. 422—443.) Fig.

Klebs hatte fiir Saprolegnia mixta durch seine Versuche nachgewiesen,

dafi die Oogonienbildung unter bestimmten Bedingungen stets erhalten wird.

Indessen hatte er schon die Vermutung ausgesprochen, dafi sich nicht alle

Arten gleich verhalten werden. Wie richtig dies ist, konnte Verfasser an Achlya

decorata Peters, nachweisen.

Auf Einzelheiten der Versuche soil hier nicht eingegangen werden, aus

den Resultaten mag aber hervorgehoben sein, dafi die Art auf festem tierischen

oder pflanzlichen Substrat bis zu dem Zeitpunkt Oogonien bildet, wo das Sub-

strat noch nicht erschopft ist und Wachstum noch erfolgcn kann. In einer

Losung, die geniigend organische und unorganische Nahrstoffe enthalt, erfolgt

die Oogonienbildung erst, wenn die Konzentration unter ein gewisses Mafi sinkt.

Fur Pepton mit 0,1 *'/o
Knopscher Losung ohne Saccharose liegt die Grenze

zwischen 0,005 und 0,01 <'/o
Pepton. Bei Losungen unter dieser Grenzkonzentration

erfolgt die Bildung der Oogonien sofort, bei Losungen dariiber aber mufi erst

Mangel an anorganischen Niihrsalzen, namentlich Phosphaten eintreten. Kalium-

phosphat befordert als Nahrsubstanz diejenige morphologische Ausbildung, die

durch die aufieren Umstande geboten wird.

A. decorata zeigt noch deutlicher als S. mixta, dafi die Oogonienbildung

durch Verringerung der Konzentration der Nahrlusung befordert wird. Unter

alien verschiedenen Bedingungen erwies sich die aufiere Gestaltung der Oogonien,

die Zahl der Oosporen als konstant. Die zahlreichen Abbildungcn geben von

dem aufieren Habitus Kenntnis. G. Lindau.
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Fink, B. The Lichens of Minnesota. Washington 1910. (Contrib. Unit.

Stat. Nat Herb. XIV, Pt. 1.) Mit zahlr. Taf. u. Fig.

Die umfangreiche Arbeit stellt eine Flechtenflora des Staates Minnesota

dar. Es ist seit den alteren Arbeiten Tuckermans die erste Bearbeitung eines

groCeren Gebietes, die nach neueren wissenschaftlichen Grundsatzen erfolgt ist.

Schon seit 1896 hat der Verfasser in einzelnen Aufsatzen die Flechten des Ge-

bietes behandeit und hat selbst umfangreiche Sammlungen angelegt, die er sorg-

faltig bestimmt und eingehend kritisch behandeit hat. So ist denn ein Buch

entstanden, das nicht blofi brauchbar fiir die Sammler in Minnesota ist, sondern

weit iiber das Gebiet hinausgreift und geeignet ist, fiir eine Gesamtbearbeitung

der nordamerikanischen Flechten eine gute Grundlage abzugeben.

Auf den ersten 36 Seiten warden die allgemeinen anatomischen und mor-

phologischen Verhaltnisse dor Flechten behandeit, eingehend genug, um den

Anfanger voUstandig zu orientieren und den Fortgeschritteneren als Leitfaden

zu dienen. Auf die noch immer nicht vollig geklarte Frage nach dem gegen-

seitigen Verhaltnis von Pilz und Alge geht Verfasser nur kurz ein, indem er eine

historische Obersicht uber die Entwicklung der Frage gibt. Es folgt dann eine

iJbersicht der Familien und eine Bestimmungstabelle der Gattungen, die prak-

tischen Bestimmungszwecken angepaftt ist.

Den weitaus groCten Teil des Buches nehmen die Beschreibungen der

Arten ein, wobei jeder Gattung mit mehreren Arten ein Bestimmungsschliissel

derselben vorausgeschickt wird. Das zu Grunde gelegte System unterscheidet

sich in verschiedenen Punkten von dem Zahlbruckners, so z. B. in der Bei-

behaltung einer besonderen Familie der Psoraceen, in der Abgrenzung der

Gattungen usw., iiber die ja noch immer keine Einigung erzielt worden ist.

Ganz besondere Sorgfalt ist auf die Ausarbeitung der Diagnosen verwendet

worden, denn Verfasser hat hier seine vielfaltigen Erfahrungen niedergelegt. Neu
werden einige Varietaten beschrieben und viele Arten warden in andere Gat-

tungen versetzt, namentlich bei den Lecideaceen, bei denen ja die meisten Arten

bald in diese, bald in jene Gattung ubertragen werden.
Was nun aber dem Buche noch einen ganz besonderen Wert verleiht, das

sind die wundervoUen photographischen Habitusbilder. Verfasser hat von

anderen Werken viele gute Abbildungen iibernommen, aber die von ihm auf-

genommenen Bilder ubertreffen an Klarheit und Schonheit bei weitem das meiste,

was an Flechtenabbildungen bisher veroffentlicht wurde. Selbst Krustenfiechten,

deren Abbildung immer eine miCliche Sache bleiben wird, sind in meist muster-

giiltigen Darstellungen gegeben. Fur die Bestimmung haben natiirlich solche

gute Figuren einen besonders hohen Wert, denn sie ersparen haufig die miih-

same Durcharbeitung der Tabellen und geben besonders dem Anfanger sichere

Anhaltspunkte, um das Gewirr der Formen zu ubersehen.
Unsere gewohnlichen deutschen Flechten sind wohl alle in dem Buche ver-

treten, so dafi auch fur unsere Flora das Buch von Bedeutung ist.

G. Lindau.

Riddle, L. W. The North American Species of Stereocaulon. (Botan.

Gazette L, No. 4 1910, p. 285—304.)
Die amerikanischen Stereocaulonarten zerfallen in zwei naturliche Gruppen,

eine boreale mit S. paschale als Haupttypus und eine tropische mit S. ramu-

losum als Haupttypus. Nur um erstere handelt es sich in der vorliegenden

Abhandlung, welche der Verfasser von neuem bearbeitet hat, da die fruhere

Bearbeitung von Tuckerman mangelhaft ist. In der Einleitung zahlt der Ver-

fasser die von ihm beniitzten Sammlungen auf und gibt eine LTbersicht der

friiheren Literatur. Dann laftt er einen Bestimmungsschlussel folgen und fiihrt
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die einzelnen Arten mit Angabe der Synonymik und genauer Beschreibung und

Aufzahlung der untersuchten Exemplare und der Verbreitung auf und zwar von der

Sektion Prosteriocaulon St. pileatum Ach. und St. condcnsatum Hoffm. , von

der Sektion Eustereocaulon St. coralloides Fries, St. paschale (L.) Ach,, St.

tomentosum Fries mit der neuen Var. simplex Riddle, St. alpinum Laurer,

St. denudatum Floerke und St. Wrightii Tuck.; von der Sektion Chondrocaulon

St. albicans Th. Fr. und schlicfilich eine zweifelhafte Art St. nanodes Tuck.

G. H.

Geheeb, A. Bryologia atlantica. Die Laubmoose der atlantischen

Inseln. Mit 20 Tafeln. Stuttgart 1910 (E. Schweizerbarts Verlag).

Als 73. Heft der von Prof. Dr. Chr. Luerssen herausgegebenen Bibliotheca

botanica ist kiirzlich ein vornehmes Tafehverk erschienen, dessen Abschlufi der

fur die Wissenschaft vie! zu fruh abgerufene Verfasser leider nicht mehr erlebt

hat. Ein jungerer Freund des Verstorbenen, der durch seine »Laubmoose

Badens« als ausgezeichneter Moosforscher bekannte Dr. Th. Herzog, hat in

nicht genug anzuerkennender Bereitwilligkeit das hinterlassene Manuskript durch

die neuesten iiber den Gegenstand veroffentlichten Forschungsergebnisse so

geschickt vcrvollstandigt, dafi das Ganze wie aus einem Gufi erscheint, und hat

damit die Moosliteratur um einen Schatz bereichert, der ohne sein Eingreifen

vielleicht verloren gegangen ware.

Der 62 Seiten 4^ umfassende, von reichlichen Literaturangaben bcgleitcte

Text bringt im I. Abschnitt die Arten- und Fundortsverzeichnisse der Laub-

moose der Azoren (108 Arten), Madeiras (176 Arten), der Kanarischen Inseln

(212 Arten), der Kapverdischen Inseln (20 Arten), von Ascension (20 Arten),

St. Helena (32 Arten) und Tristan da Cunha (36 Arten); im II. Abschnitt die

Beschreibung (in lat. Spr.) von 35 neuen und kritischen Arten, darunter 6 spec,

nov. Geheebs. Ein III. Teil behandelt die geographischen Verhaltnisse des

Gebiets, dessen endemische Arten und Varietaten in einer Zusammenstellung

noch ubersichtUcher hervorgehoben sind. Das Register weist 476 Arten und

7 Varietaten nach und spricht damit deutlich genug fiir die Reichhaltigkcit des

Werkes, das sich den fruher erschienenen >Beitragen zur Moosflora von Neu-

Guinea« aus Geheebs Feder wiirdig anreiht.

Auf den Tafeln sind besonders die Gruppenbilder schon und in ihrer

Zierlichkeit wahre Prachtstucke von Kleinmalerei, wahrend die Habitusbilder

und Einzelfiguren auch den Nichtbryologen iiberzeugcn mussen, dafi hier jedes

Blattchcn, jcde Kapsel der Natur abgelauscht und bis aufs kleinste Faltchen

und in all ihren zarten Farbenabtonungen getreu wiedergcgeben ward. Doch

horen wir lieber, was Th. Herzog am Schlusse seines mit warmem Herzen ge-

schriebenen Vorworts hieriiber sagt:

*Die wundervollen farbigen Tafeln aber werden — uber die engeren Kreise

der Bryologen und den eigentlichen Zweck der Publikation hinaus — auch

andere auf die Schonheiten in der Kleinwelt der Moose aufmerksam machen

und neue Freunde fur diese reizvollste aller Pflanzenfamilien werben. Denn

noch kein Kunstler hat es so wie Frau Geheeb-Belar t verstanden, wissen-

schaftliche Genauigkeit und Naturtreue so meisterhaft mit asthetischer Ge-

staltung zu verbindcn, nicht nur Tafeln, sondern zugleich bildhaft wirkende

Kunstwerke zu schaffen. Zu solchem Werk gehOrt mehr als nur technisches

Konnen; dazu braucht es tiefes Verstandnis und ein reiches Gemiit, und man

darf Frau Geheeb begliickwunschen, dafi sie es verstand, die Arbeit ihres

Mannes in so schoncr Weise zu erganzen und zu schmiicken und so ein ge-

meinsames Denkmal fur ihr stetes Wirken Seite an Seite zu schaffen.*
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Dieses Lob kann man Wort fiir Wort unterschreiben, gleichzeitig aber

auch anerkennen, dafS die Wiedergabe der Tafeln vortreffHch gelungen ist.

P. Janzen (Eisenach).

Roth, G. Die auf^ereuropaischen Laiibmoose. Beschrieben und ge-

zeichnet. Band I , enthaltend die Andreseacese , Archidiaceae,

Cleistocarpae und Trematodonteae. 1. Lief. Bogen 1—6 und

Tafel I—VIII. Dresden (C. Heinrich) 1910. Preis M. 6.-.

Der Verfasser, welcher bekanntlich im Jahre 1904/05 ein grofi angclegtes

Werk iiber die europaischen Laubmoose veroffentlicht, 1906 dann noch ein

Nachtragsheft zu diesem Werke, die europaischen Torfmoose enthaltend, heraus-

gegeben hat, arbeitete bereits seit vielen Jahren auch an dem nun im Erscheinen

begriffenen, ebenso angelegten Werke iiber die aufiercuropatschen Laubmoose,
dessen erste Lieferung uns heute vorliegt. Mit grofier Miihe hat der Verfasser

sich die oft nur in einem oder nur wenigen Herbarien befindUchen Original-

exemplare zu verschaffen gewufit, und mit ausdauerndem Fleifi hat er meist

nach diesen seine Zeichnungen gemacht und die vorhandenen Beschreibungen

der Moosarten vervollstandigt. In einzelnen scltenen Fallen, wo es dem Ver-

fasser nicht moglich war, Originalexemplare zu erhalten oder auch sichere

Ersatzexemplare zu erlangen, hat er sich begniigen miissen, die Originaldiagnosen

der Autoren abzudrucken und die von diesen etwa gegebenen Abbildungen als

Textfiguren wiederzugeben. Man sieht daraus, dafi der Verfasser bestrebt ist,

moghchste Vollstandigkeit in seinem Werke zu erreichen. Ultra posse nemo
obligatur! Vielleicht ist es dem Verfasser moglich, in einem Nachtrag auch

diese zur Zeit ihm nicht ausfiillbaren Liicken zu beseitigen. Die Reproduktion
der Zeichnungen, welche in dem friiheren Werke manchen Anforderungen nicht

geniigt hatte, ist im neuen Buche wesentlich besser ausgefallen. Der Druck
der Tafeln ist schwarzer gehalten und die den einzelnen Figuren beigefiigten

Namen der Moose sind in besser lesbarer Schrift wiedergegeben. Auch die

ubrige Ausstattung laCt nichts zu wunschen iibrig. Die Ausarbeitung des

Textes ist eine ahnliche wie in dem friiheren Werk. Die Familien und Gattungcn
werden genau charakterisiert, schon bei den letzteren wird auf die geographische

Verbreitung eingegangen und auch die wichtigste Literatur uber die Entwicklungs-

geschichtc der Familien wird angegeben. Die uns vorliegende Lieferung enthalt

die Andrea:aceenvoIlstandig und von den Archidiaceen denAnfangder analytischen

Ubersicht uber die Arten der Gattung Archidium Brid. G. H.

Brause, G. et Hieronymus, G. Pteridophyta in ^Deutsche Zentral-

afrika-Expedition« II, p, 1—40.

Die von Dr. J. Mildbraed auf der Expedition des Herzogs Adolf
Friedrich von Mecklenburg im tropischen Afrika gesammelten Pterido-

phyten sind im zweiten Bande des iiber die Expedition erscheinendcn Werkes
von den genannten Verfassern bearbeitet worden. Es werden aufgefuhrt

4 Hymenophyllaceen-, 2 Cyatheaceen-, 98 Polypodiaceen-, 2 Gleicheniaceen-,

2 O.^mundaceen-, 1 Marattiaceen-, 2 Ophioglossaceen-, 7 Lycopodiaceen- und

3 Selaginellaceen-Arten und Varietaten. Neu sind folgende: Alsophila Mildbraedii

Brause, Lindsaya spinulosa Brause, Asplenium Preussii Hieron., Aspl bugoiense

Hieron., Aspl. rukararense Hieron., Aspl. sphenolobium Zenker var. usambarensis

Hieron., Aspl. megalura Hieron. (syn. Aspl. dimidiatum var. longicaudatum

Hieron.), Aspl. Goetzei Hieron. var. major Hieron., Aspl. Mildbraedii Hieron.,

Aspl. Buttneri Hieron. mit Var. oder Subsp. Hildebrandtii Hieron., Lepicystis

lanceolata var. (besser forma) pinnatilobata und dichotoma Hieron,, Elapho-

glossum Mildbraedii Hieron., Gleichenia ruwenzoriensis Brause. G. H.
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Christensen, C. On some Species of Ferns collected by Dr. Carl
Skottsberg in temperate South Amerika, (Arkiv for Botanik X
No. 2 (1910), p. 1—32. With 1 plate and 4 textfigures.)

Die vom Verfasser bearbeitete Sammlung enthalt Fame von den Falklands-

Inseln, Feuerland, West- und Ost-Patagonien, Chilot^ und Juan Fernandez, im
ganzen 67 Arten. Der Verfasser bespricht in der Einleitunf^ die bezugliche

vorhandene Literatur, ncnnt die fur Juan Fernandez (Masafuera und Masatierra)

sowie die fiir die Falklands-Insein neu aufgefundenen Arten und Varietaten

und bespricht schliefilich vier zweifelhafte Arten, iiber welche er seine Ansicht
erortert. Als ganz neue Arten werden beschrieben: Blechnum (Lomaria) longi-

cauda (abgebildet auf der Tafel nach einer Photographic) aus Masafuera, Poly-

podium (Graminitis) patagonicum, Polystichum multifidum (Mett.) Moore var.

Dusenii, beide aus West-Patagonien, und Hymenophyllum Skottsbergii aus

Feuerland. Die von van den Bosch aufgestellte Gattung Serpyllopsis mit

der Art S. csespitosa (Gaud.) comb, nov., deren Morphologie von Christ ganz

mifivcrstanden worden ist, wird wiederhergestellt und die von van den Bosch
gegebene Charakteristik der Gattung durch wichtige Unterscheidungsmerkmale

erganzt. Die Abhandlung enthalt auch manche andere Erganzung und viele

Berichtigungen friiherer Angaben iiber aus dem betreffenden Gebiete stammende
Fame, sowie mancherlei Erorterungen iiber die Morphologie derselben. Von
besonderem Interesse sind die auf Seite 11 abgebildeten jungen Pflanzen von
Blechnum magellanicum var. setigerum, BI. chilense und B). penna marina.

G. H.

Hicken, Cr. M. Un nuevo sistema de las Polipodiaceas. (Apuntes

de Historia Natural I No. 1 1909, p. 5—8,)
Der Verfasser gibt eine neue Anordnung der Polypodiaceen. Er teilt diese

Farnfamihe folgendermaften ein

:

I. Subfam. Pentosora: Sporangien auf der ganzen Unter-

seite der Blattspreiten, sovvohl auf den Xerven wie

auf dem Biattparenchym I. Acrosticheas

II. Subfam. Neurosora: Sporangien auf die Nerven der

Blattspreitenunterseite beschrankt

la. Sektion Nervenfruchtbarkeit verallgemeinert (die

Sporangien stehen auf alien Nerven) .... II. Vittarieae

2e. Sektion Nervenfruchtbarkeit lokalisiert (die Spo-

rangien stehen nur an bestimmten Stellen der

Nerven)

a) am Ende und am Rande der Blattspreiten III. Pterideen

b) fast iiber den ganzen Nerven, mit Aus-

nahme der Enden desselben IV. Gymnogrammese

c) seitlich am Nerven (mit Indus;um) ... V. Aspleniese

d) auf dem Riicken der Nerven

a) mit normalem Indusium VI. Aspidieae

li) mit sehr modifiziertem Indusium . . VII. Davallieae

e) auf besonderen Nervchen VIU. Polypodicen.

Der Verfasser erortert diese neue Gruppierung der Unterabteiiungen der

Polypodiaceen und vergleicht sie mit den von Christ und Diels. Die Gruppen

habcn zum Teil etwas anderen Wert bekommen. So sind die Pteridiese von

Diels in Gymnogrammeae und Pteridieae geteilt, dagegen sind unter den Aspj-

diese die Woodsieas, Aspidieai und Oleandreae von Diels vereinigt. Die von

L. M. Underwood gegebene Gruppierung der Polypodiaceengattungen scheint

der Verfasser nicht zu kennen. G. II.
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Hicken, Cr. M. Clave artificial de las Acrostiqueas argentinas. (Apuntes

de Historia Natural, Buenos Aires I 1909, No. 2, p. 17—20.)

Der Verfasser gibt in analytischer Form eine Einteilung der Acrosticheen-

gattungen und im AnschluG an diese analytische Schliissel zur Bestimmung der

aus Argentinien bisher ihm bekannt gewordenen Arten der Acrosticheen. Unter

dem von ihm aufgefuhrten Elaphoglossum muscosum (Sw.) Moore diirfte kaum

die richtige Art, die aus Jamaika beschrieben worden ist, sondern wohl das

anch von Baker und Christ mit ihm verwechselte Elaphoglossum Langsdorffii

(Hook, et Grev.), mit welchem iibrigens das echte E. muscosum nach dem vom
Referenten gesehenen Originalexemplar im Herbar Swartz's gar nicht nahe

vcrwandt ist, zu verstehen sein. Ebenso ist auch unter dem aufgefuhrten

Elaphoglossum spathulatum (Bory) Moore das dieser afrikanischen Form zwar

nahe verwandte, aber doch durch die Verschiedenheit des Aufbaus der Schuppen

der Rhizome und Blatter zu unterscheidende, auch von Baker und Christ falsch-

lich zu dieser Art zugezogene E. piloselloides Presl zu verstehen. G. H.

Un nuevo Elaphoglosso. (Apuntes de Historia Natural, Buenos

Aires I 1909, No. 3, p. 34—36.)
Der Verfasser beschreibt ein neues von ihm in der Gegend des Sees

Nahuel-Huapi im Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile gesammeltes

Elaphoglossum, das er nach C. E. Porter, dem Direktor des Museums in

Valparaiso E. Porteri nennt. Dasselbe ist vervvandt mit E. spathulatum (Bory)

Moore, aber von groGeren Dimensionen und hat daher auch Ahnlichkeit mit

E. scolopendrifolium (Raddi) J. Sm. G. H.

— Helechos Nuevos para la Argentina. (Apuntes de Historia Natural,

Buenos Aires I 1909, No. 3, p. 37.)

Der Verfasser nennt als neu fiir die argentinische Flora folgende sechs in

der Gegend des Sees Nahuel-Huapi gesammelte Fame: Nephrodium subincisum

(Willd.) Christ, N. punctatum (Thunb.) Diels, Asplenium trilobum Cav., Aspl.

obtusatum Forst., Polypodium synammia (Fee) Christ und Elaphoglossum

Mathewsii (F^e) Moore. G. H.

Clave artificial de las Vitarieas argentinas. (Apuntes de Historia

Natural, Buenos Aires I 1909, No. 4, p. 49—50.)
Der Verfasser nennt ein Anthrophyum (A. iineatum [Sw.] Kaulf.) und eine

Vittaria (V. lineata [L.] Sw.) als der Flora Argentiniens angehorig. G. H.

Una Variedad de Helecho. (Apuntes de Historia Natural, Buenos

Aires I 1909, No. 4, p. 51.).

Der Verfasser beschreibt eine von C. Spegazzini auf dem Cerro bravo bei

Cachcuta gesammelte Varietat von Pleurosorus papaverifolius (Kze.) Fee, die

er Var. Spegazzinii Hick, nennt. ^ G. H.

Clave artificial de las Gimnogrammeas argentinas. (Apuntes de

Historia Natal, Buenos Aires I 1909, No, 6, p. 81—83.)
Der Verfasser gibt analytische Bestimmungstabellen fiir die Gattungen und

Arten der bisher in Argentinien aufgefundenen Gymnogrammeen. G. H.

Clave artificial de las Pterideas argentinas. (Apuntes de Historia

Natural, Buenos Aires I 1909, No. 8, p. 113—122.)
Der Verfasser gibt in derselben Weise analytische Bestimmungstabelle n

fur die Gattungen und Arten der bisher in Argentinien aufgefundenen Pterideen.

Die von ihm friiher beschriebene Pell^a Lilloi Hick. (Obs. quelq. Foug. Argent.

1906, p. 20) stellt er jetzt unter Notholsena. G- H.
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Mottier, D. M. Notes on the sex of the gametophyte of Onoclea
Struthiopteris. (Bot Gazette L Nr. 3 1910, p. 209—213.)

Der Verfasser hat neuere Untersuchungen iiber das Geschlecht der Gameto-
phyten von Onoclea Struthiopteris angestellt. Durch die Ergebnisse seiner
Untersuchungen werden die Resultate fruherer Forschungen wesentlich ver-
vollstandigt und kommt der Verfasser am Schlusse seiner Abhandlung zu den
folgenden Folgerungen

:

1. Wenn Sporen von Onoclea Struthiopteris auf Erde untcr die besten
Kulturbedingungen gebracht werden, so entwickeln sich aus denselben regel-

mafiig drei Arten von Prothalhen: kleine nur Antheridien tragende, sogenannte
mannliche, grofiere nur Archegonien tragende, sogenannte wcibliche, und eben-
solche Archegonien und Antheridien tragende, sogenannte zweigeschlechtliche
Oder monoezische Prothalhen.

2. Archegonien ftihrende Prothallien, welche fortfahren zu wachsen ohne
einen Sporophytcn zu tragen, entwickeln bisweilen zahlreiche kleine Lappen
aus ihrem alteren Korperteil, auf welchen zahlreiche Antheridien gebildet

werden.

3. Der Gametophyt ist daher nicht genau diozisch und es gibt aller Wahr-
scheinlichkeit nach keinc das Geschlecht bestimmenden Chromosomen.

4. Es ist sehr wahrscheinlich, dafi die Entwicklung von rein mannlichen
Oder weibUchen Gametophyten nicht abhangig ist von Ernahrungsbedingungen,
sondern, dafi die sexuale Tendenz in der Spore vorbestimmt ist. Umgebungs-
verhaltnisse oder der Mangel an einer befruchtungsfahigen Eizelle verursachen
jedoch vieileicht die Entwicklung von Antheridien auf Archegonialpflanzen,

welche dann ihr Wachstum einige Monate lang fortsetzen.

5. Rein mannliche Prothallien entstehen, soweit bis jetzt bekannt ist, unter

guten Kulturbedingungen infolge des tJberwiegens der mannlichen liber die

weiblichc Tendenz in der Spore. G. H.

Lindau, G. Uber Wanderungen parasitischer Pilze. (Naturwissen-

schaftliche Wochenschrift 1910, Nr. 40, p. 625-629.)
Die plotzliche rapide Ausbreitung vieler parasitischer Pilze, welche auf

Kulturpflanzen vorkommen, ist noch in ziemliches Dunkel gehiillt. Der Verfasser

erortert das Auftreten von Phytophthora infestans auf der Kartoffel von Piasmo-

para viticola und des Oidium Tuckeri auf dem Weinstock, von Oidium quer-

cinum (resp. einer verwandten Art) auf Eichen, des Oidium Evonymi Japonica;

auf Evonymus japonica und des Stachelbeermehitaus Sphaerotheca mors uvae,

um nachzuweisen, dafi nur die Verbreitung durch die leichteren Konidiensporen
in Betracht gezogen werden kann und nur der Wind eine derartige explosive

Ausbreitung, wie sie die genannten Schmarotzerpilze erfahren haben, bewirken

konne. Dafi jedoch die verwehten Konidien die Pflanzen infizieren konnen,

dazu gehort feuchte stagnierende Luft. Scharfe Winde sind das Vehikel der

Sporen, dann aber bringt moglichste Windstille und Feuchtigkeit die Infektion

zustande. Es hangen mithin gewisse epidemische Erkrankungen von meteoro-

logischen Faktoren ab. Sajo hat versucht fiir Ungarn die kiimatischen Be-

dingungen aufzudecken, welche die Voraussetzung eines „Peronosporajahres"

oder eines „Oidiumjahrcs" fiir die Reben bilden und hat gefunden, dafi ein

starkeres Auftreten des Oidiums zu erwarten ist, wenn die Witterungslage des

Jahres sich durch besonders haufige Sudwest- und Sudwinde, geringere Mitte!-

temperaturen der Sommermonate und geringeren Druck des atmospharischen

Wasserdampfes auszeichnet, dafi dagegen der falsche Mehltau bei Mangel der

genannten Winde, bei hoherer Temperatur und bei hoherem Wasserdampfdruck
sich bemerkbar macht.

Hedwigia Band L. 11
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Der Verfasser erortert dann den Wert derartiger Untersuchungen , durch

welche denjenigen Instituten, die sich mit der Statistik der Pflanzenkrankheiten

besch^ftigen, ein dankbarer Untersuchangsstoff gegeben sei, der in seiner Be-

deutung weit uber die trockenen Zahlenwerte eines statistischen Nachweises

hinausgehe. Man konne die ganze Abwehr auf eine viel festere und breitere

Basis stellen wenn einc Prognose fiir die Pflanzenkrankheiten sich stellen liefie.

G. H.

Schaffnit, E., Swensitzky, J., Schlemm, H. Der Hausschwamm und

die wichtigsten Trockenfauleschwamme vom botanischen, bautech-

nischen und juristischen Standpunkte. Berlin (P. Parey) 1910.

106 pp., 21 Fig. u. 1 Taf. Preis 2 M.

Das vorliegende Buch ist aus praktischen Bedurfnissen heraus entstanden,

indem Vortrage, welche vor dem Verein der Grund- und Hausbesitzer in Brom-

berg gehalten wurden, in zusammenhangender Form weiteren Kreisen zuganglich

gcmacht werden. Der Stoff zerfiillt demnach in drei Teile; im ersten warden

die holzzerstorenden Pilze vom botanischen Standpunkt aus behandelt. Wenn

auch hierbei die gesicherten neuesten Resuitate der Wissenschaft als Grundlage

dienen, so hat doch naturgemafi eine durchaus populare Behandlung Platz ge-

griffen, denu das Buch wendet sich eben an die Hausbesitzer, die den Feind

ihrer Besitzungen kennen lernen soUen. Die beigegebenen instruktiven Ab-

bildnngen illustrieren diesen Teil des Textes.

Im zweiten Abschnitt spricht der zweitgenannte Verfasser iiber die Ver-

hiitung und Bekampfung des Hausschwammes vom bautechnischen Standpunkt

aus. Die Ausfiihrungen des Verfassers werden fur den Bauleiter und Haus-

besitzer von hohem Wert sein, da gerade die Verhiitung des Schwammes be-

sonders aktuell ist und tief in die Praxis eingreift.

Endlich wird im dritten Abschnitt die juristische Scite der Hausschwamm-

frage durch Schlemm naher beleuchtet. In den meisten Biichern wird dieses

wichtige Kapitel nur fliichtig gestreift und man uberlafit es dem Besitzer, sich

bei seinem Rcchtsanwalt juristischen Rat zu holen. Hier aber verbreitet sich

cin Rechtsanwalt uber Fragen, die den Hauskauf, den Werkvertrag und Miets-

vertrag betreffen. Die Zusammenstellung der in Betracht kommenden Gesetzes-

paragraphen und ihre populare Deutung erscheint fur den Interessenten beson-

ders wichtig und wird ihn vorkommenden Falles vor Schaden sichern konnen.

Trotz der grofien Zahl von Biichern iiber den Hausschwamm erscheint

das vorliegende nicht uberflussig , sondem fuUt eine Liicke aus, die in Bezug

auf die Darstellung von fachmannischer Scite aus noch vorhanden war. Das

kleine Buch ist recht gefallig ausgestattet und bietet klare und gute Ab-

bildungen. G. Lindau,
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— A list of synonyms of irish Algas, with some additional records and observations.

(Proc. roy. irish Ac. XXVITI 1910, p. 167—214.)
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vinz Hannover. Vorl. Mitteilg. (58. u. 59. Jahresber. Naturhist. Ges. 1907/08,

1908/09 1910, Abhandlgn. p. 47—65.)
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Haase, G. Zur Kern- und Fadenteilung von Ulothrix subtilis. (Arch. Hydrobiol.

u. Pianktonk. V 1910, p. 167—168.)
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Cruz II, Ease. 1, 1910. Rio de Janeiro. Mit 6 Taf.)
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the north and west coasts of Scotland (with 6 plates), (Bathymetrical Survey

of the Scot. Fresh-water Lochs during the years 1897—1909. Edinburgh 1910.)
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Wille, N. Algologische Notizen XVI—XXI. (Nyt mag. f. Naturvidensk. XLVIII

1910, p. 281—306.)

Wisselingh, H. van. Over de kernstructuuren de karyokinese by Closterium
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. 1910, 80, 27 pp.)

— Flore monographique des Hygrophores. (Besangon, chez i'Auteur 1910,

80, 65 pp.)
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Boyd, D. A. Some recent additions to the Fungus Uora of the Clyde Area.
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Butler, E. J. A new genus of the Uredinaceae. (Ann. Mycol. VIII 1910,

p. 444—448 and pi. VI.)
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Engelke. C. Eine seltene Pyrenomyceten-Art. (58. u. 59. Jahresber. Naturhist.

Ges. 1907/08 u. 1908/09 [1910]. Abhandl. p. 39—46. Mit 8 Textfig.)
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des Naturganzen. (V^ochenschr. f. Brauerei XXVII 1910, p. 313—316, 408-411.

2 Fig.)
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Maire, L. Etudes mycologiques sur j'arrondissement de Gray. (Bull Soc.
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Miyake, J. Studien uber die Pilze der Reispflanze in Japan. (Journ. Coll. agric.

Tokyo II 1910, p. 237—270.)
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Pyronema and other fungi. (Mycologia II 1910, p. 109—124, tab. XXIV—XXVI.)
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Smith, A. L. Fungal parasites of Lichens. (Trans, british mycol. Soc. Ill
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Servit, Min. Zur Flechtenflora Nord-Dalmatiens. (Ungar. Bot. Blatter IX 1910,
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VL Moose.
Archer, J. Hepatics and Contamination. (Lancashire Nat. Ill 1910, p. 67.)
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1909/10, p. 67—77, 81—88, 105—115, XXXVII p. 4-13.)

Casanes, fil., A. Muscineas nuevas para la flora espanola. (Bol. R. Soc. espanola
Hist. nat. X 1910, No. 5.)
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Gyorffy, Istvan. tJber die neueren Standorte von Molendoa Sendtneriana (Bryol.
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Hammerschmid, P. A. IV. Beitrag zur Moosflora von Oberbayern (Schlufi).
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(Bryologist XIII 1910, p. 84—85.)

— Mossflora of the north shore of Lake Superior in Minnesota. (Bryologist XIII

1910, p. 50—56.)

Kern, F. Die Moosflora der karnischen und julischen Alpen. (LXXXVII Jahresber.

Schles. Ges. vaterl. Kultur II Abt. b, p. 1. Vortrag.)

Kindberg, N. C. Canadian Mosses. (Ottawa Nat. XXIII 1909—1910, p. 137—143,
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Lett, H. W. Irish field club union. Report of the sixth triennial conference
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VIL Pteridophyten.
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Brandes. W. Dritter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover. (58, u. 59.
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Cockayne, L, Some Hitherto-unrecorded Plant-habitats (V.). (Transact and

Proceed. New Zealand Institute XLII 1909/10, p. 311—319.)
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of certain natural subdivisions of the coastal plain, as observed in traveling

from Georgia to New York in July. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVIl 1910,

p. 405—428.)

Hassler, Em. Contributiones a la Flora del Chaco Argentino-Paraguayo.

Primera parte. Florula Pilcomayensis. [Trabajos del Museo de Farmacologia

Cienc. med. Buenos Aires No. 21 1909, 154 pp.)

Hicken, Christobal M. Un nuevo Elafogloso. (Apuntes de Historia Natural,

Buenos Aires I 1909, p. 34—36.)

— Clave artificial de las Acrostiqueas Argentinas. (Apuntes de Historia Natural,

Buenos Aires I 1909, p. 17—20.)

— Un nuevo sistema de las Polipodiaceas. (Apuntes de Historia Natural,

Buenos Aires I 1909, p. 5—8.)

— Clave artificial de las Fterideas Argentinas, (Ibid. p. 113— 122.)

— Polypodiacearum Argentinarum Catalogus. (Revista del Museo de La Plata

XV 1908, p. 226—228.)

— Helechos nuevos para la Argentina. (Ibid. p. 37.)

— Clave artificiaJ de la Vitaricas Argentinas. (Ibid. p. 49—50.)

— Un nueva varidad de Helecho. (Ibid. p. 51.)

— Clave artificial de las Gimnogram^as Argentinas. (Ibid. p. 81— 83.)

Holden, H. S. Periderm-formation in Filicinean Petioles, (Ann. of Bot. XXIV
1910, p. 611.)

— Note on a Wounded Myeloxylon. (New Phytologist IX 1910, p. 253—257, figs.)

— Preliminary note on periderm formation in filicinean petioles. (Ann. of Bot.

XXIV 1910, p. 611.)

Holloway, J. E. A comparative study of the anatomy of six New Zealand

species of Lycopodium. (Transact, and Proceed. New Zealand Institute XLII

1909, [1910], p. 356—370, pi. XXXI—XXXIV.)
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(Bot. Notiser 1910, p. 209—256.)
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Zeitschr. f. Forst- u. Landw. VIII 1910, p. 331—335.)
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pi. 9—10.)
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p. 639—640.)
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into the U. S. Washington. (Dept. Agr. Bur. Plant Industr. Ciri. 52 1910, 11 pp.

With 2 plates.)
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(187)
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f. w\ Insektenbiol. VI 1910, p. 199—204, mit Fig.)

Rusnov, PeteP von. Uber die Feststellung von Rauchschaden im Nadelwald.
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N. Y. 1910, p. 17—52.)

Stormer, K. Uber einige im Jahre 1909 aufgetretene Pflanzenkrankheiten von

besonderer Bedeutung. (Vortrag. Landw. Wochenschr. f. d. Prov. Sachsen
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Taf. I u. 11. Preis jeder Tafel auf Papier M. 4.50, auf Leinvvand gezogen

M. 6.—, mit Stiiben M. 6.50, des Textes M. 1.—. (Stuttgart, Eugen Ulmer.)
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neros. (Revista de la Asociacion rural del Uruguay, Montevideo 1910, de
1. Mayo.)
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vicine nel 1909. (Annali R. Ace. di Agric. di Torino LII 1909/1910, 32 pp.)— Ricerche intorno alia j^Sclerotinia Ocymi« n. sp. parassita del )»Basilico«.

(Atti R. Ace. delle Sci. di Torino XLV 1910, 10 pp, 5 fig.)

VortrSge uber Pflanzenschutz der Abteilung fiir Pflanzenkrankheiten des Kaiser
Wilhelms-Instituts f. Landwirtschaft in Bromberg. Heft 1. (Berlin, Parey,
1910. 80.)

Vuillemin, Paul. Sur une entrave naturelle a la maladie des Chenes. (Compt.
Rend. Acad. Sci. CLI 1910, p. 647—648.)

Waite, M. B. Experiments on the Apple with some new and little-known
Fungicides. (Washington Circ. Dep. Agr. 1910, 19 pp., 8^.)

Wallace. E. and Whetzel. H. H. Peach leaf curl. (New York Cornell Sta.
Bull. 276, p. 157—178, 8 fig.)

Wates, L. A. Diseases of coconuts. (Journ. Jamaica Agr. See. XIII 1909,

p. 434—436.)

Wehmen, C. UberNachweis des Hausschwammes (Merulius) und Unterscheidung
von ahnlichen Pilzen. (58. u. 59. Jahresber. Naturhist. Ges. Hannover 1907/08,
1908/09. 1910, Abhandl. p. 36—37.)

Westendyk, Joh Die Mosaikkrankheit der Tomaten. (Med. nit het Phytopath.
Labor. »Willie Commelin Scholten*. Amsterdam 1910, 8^, 20 pp. Mit 3 Taf.)

Wieler, A. Rauchwirkung in den Stadten. (Gartenwelt, Berlin XIV 1910,

p. 582-584.)

Wright, H. Gall on Speedwell. (Lancashire Nat. II 1909, p. 207—208.)
— Some notes on the galls of Cynips kollari. (Lancashire Nat. II 1910, p. 305—307.)
Y. Le Thrips dans les vignobles du vilayet d'Aidine. (Rev. de viticult. XVII

1910, p. 522—523.)

C. Sammlungen.

Algae Adrlaticaeexsiccatae. Herausgegebenvonderk. k. zoologischen
Station in Triest. Cent. 1, Ease. 1 (Nr. 1—30) 1910, in Mappe M. 12.—.
Zu beziehen durch den Verlag von Theodor Oswald Weigel in Leipzig.

Tyson, W. South African Marine Algae, Fascicles 1 and 2 (50 species each),

1910. M. 60.—. each (£ 3). Agent in Europe: Th. Weigel, Konigstrafie 1,

Leipzi
r

It is intended to issue at intervals a fascicle of 50 species. Maximum size

of mounts 16^/3 in. x IO1/4 in. (Kew Herbarium sheet).

The first fascicle contains Marine Alga; "of the South Atlantic, emanating
from Table Bay and the shores of the Cape Peninsula. The second fascicle

largely consists of species from the same region. The remaining fascicles will

embrace the coast between Walfish and Delagoa Bays.
This is the first attempt at a s^'stematic, general distribution of South

African Seaweeds.
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Fascicle I: 1. Anisocladus congestus, 2. Botryocarpa prolifera, 3. Botryo-

glossum platycarpum, 4. Carpoblepharis fiaccida, 5. Caulerpa ligulata, 6. Cally-

menia Harveyana, 7. Ceramium clavulatum, 8. Ch3etangium ornatum, 9. ChcCto-

morpha clavata, 10, Champia lumbricalis, 11. Chondrococcus Hornemanni,
12. Chordaria capensis, 13. Cladophora hospita, 14. Cyrtymenia cornea, 15. Cyrty-

menia hieroglyphica, 16. Delisea Suhrii, 17. Desmarestia ligulata, 18. Ecklonia

"buccinalis, 19. Epymenia obtusa, 20. Euptilota Pappeana, 21. Fucus constrictus,

22. Gelidium pristoides, 23. Gigartina Burmanni. 24. Gigartina Radula, 25. Grate-

loupia filicina, 26. Gymnogongrus dilatatus, 27. Gymnogongrus vermicularis,

28. Heterosiphonia^ dubia, 29. Homocostrichus multifidus, 30. Iridasa capensi.s,

31. Iridaea capensis (Var. elongata), 32. Laminaria pallida, 33. Gelidium cartilagineum,

34. Macrocystis pirifera, 35. Neuroglossum Binderianum, 36. Nitophyllum fissum,

37. Nitophyllum venosum, 38. Pachymenia carnosa, 39. Pleonosporium Tysoni,

40. Plocamium cornutum, 41. Plocamium corallorhiza, 42. Polysiphonia virgata,

43, Pterosiphonia cloiophylla, 44. Rhodophyllis capensis, 45. Schizymenia undulata,

46. Splanchnidium rugosum, 47. Suhria vittata, 48. Trematocarpus flabellatus,

49. Trematocarpus fragilis, 50. Zonaria interrupta.

Fascicle II: 51. Cladophora catenifera, 52. Cladophora Eckloni,

53. Cladophora flagelliformis, 54. Apjohnia rugulosa, 55. Codium Lindenbergii,

56. Halimeda cuneata, 57. Carpophyllum scalare, 58. Pycnophycus brassicaeformis,

59. Stypopodium lobatum, 60. Stoechospermum Suhrii, 61. Dictyota nsevosa,

62. Ecklonia radiata, 63. Chaetangium saccatum, 64. Wrangelia ? purpurifera,

65, Gigartina fastigiata, 66. Gigartina stiriata, 67. Callymenia dentata, 68. Tyleiophora
Beckeri, 69. Caliiblepharis fimbriata, 70. Hypnea fruticulosa, 71. Hypnea Eckloni,

72. Hypnea spicifera, 73. Phacelocarpus epipolseus, 74. Plocamium condensatum.
75, Sarcomenia miniata, 76. Chondria capensis, 77. Polysiphonia tenebrosa,

78. Polyzoniaelegans, 79.PlacophoraBinderi, 80. HerposiphoniaHeringii, Sl.Herpo-
siphonia prorepens, 82. Bostrychia mixta, 83. Pleonosporium ? purpuriferum,
84. Callithamnion stuposum, 85. Ceramium cancellatum, 86. Polyopes constrictus,

87, Nemastoma lanceolata, 88. Chondrococcus Hornemanni (var. tripinnata),

89. Anthophycus longifolius, 90. Pleonosporium Harveyanum, 91. Corallopsis aculeata

92. Cryptonemia ? capensis, 93. Gigartina insignis, 94. Dasyphila cryptocarpa,
95. Galaxaura Beckeri, 96. Enteromorpha rhacodes, 97. Callymenia schizophylla,

98. Nitophyllum uncinatum, 99. Spyridia cupressina, 100. Ulva uncialis.

Malme. Lichenes suecici exsiccati. (Sc. Bot. Tidskr. IV 1910, p. [19]— [20].)

Bpotherus, V. F. BryothecaFennica. Helsingforsiae 1910. Nr. 1—100.
Dcr bekannte Bearbeiter der Laubmoose in Engler-Prantls Natiirlichen

Pflanzenfamilien, Dr. V. F. Brotherus in Helsingfors, hat sofort nach Beendigung
seines Hauptwerkes die Herausgabe einer Sammlung der Laubmoose Finnlands
in Angriff genommen, deren erste Zenturie nunmehr vorliegt. Wenn wir von
ganz haufigen Arten, wie Andreaea petrophila, Dicranella heteromalla, Polytrichum
commune und dergl., hier absehen, so durfen wir dagegen eine sehr namhafte
Anzahl anderer aufzahlen, wie z. B.: Seiigeria setacea (Wulf.) Lindb. v. pumila

Lindberg c. fr., Oncophorus Wahlenbergii c. fr., Dicranum Blyttii, D. neglectum

Jur., D. brevifolium Lindb. c. fr., D. fragilifolium Lindb. c. fr., D. groenlandicum,

D. strictum, Encalypta brevicoHa c. fr., Grimmia apocarpa v. gracilis und v.

rivularis, Gr. arenaria Hampe c. fr., Gr. torquata, Amphidium lapponicum c. fr.,

Zygodon viridissimus v. rupestris (Lindb.) Hartm., Ulota phyllantha, U. curvi-

folia c. fr., Orthotrichum microblephare Sch. c. fr., Tayloria lingulata (Dicks.)

Lindb. c. fr., Tetraplodon bryoides (Zoeg.) Lindb. c. fr., Splachnum ampullaceum

c. fr., Spl. sphxricum c. fr., Spl. luteum c. fr., Pohlia pulchella (Hedw.) Lindb.

c. fr., P. proligera Lindb., P. annotina (Hedw.) Lsk. c. fr., P. longicollis (SW.)
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Lindb. c. fr., Bryum Muehlenbeckii, Mnium cinclidioides c. fr., Aulacomnium
palustre c. fr., Paludella c. fr., Meesia triquetra c. fr., Conostomum boreale c. fr.

Philonotis tomentella in drei Formcn, Psilopllum glabratum c. fr. (zwei mal;,

P. attenuatum Menz c. fr., P. Swartzii Hartm. c. fr., Orthothecium stnctum,

Myurella tenerrima (zwei mal), Drepanocladus uncinatus v. orthothecioides

(Lindb.) Broth., Drep. exannulatus v. procerus (Ren. et Arn.) Monkem. und v.

pinnatus (Boul.] fo. orthophylla, Drep. badius c. fr., Hygrohypnum alpestre c. fr.»

Rhytidiadelphus calvescens, Hylocomium umbratum, H. pyrenaicum, Stereodon

callichrous, St. fastigiatus c. fr. , Isopterygium elegans, I. silesiacum c. fr.,

Plagiothecium Roeseanum v. tenellum Breidler usw. Auch unter den nicht

erwahnten Arten findet man bemerkenswerte Formen und die ganze Sammlung
gibt bereits einen recht anschaulichen Begriff von der Eigenart der finnischen

Moosflora.

Nicht weniger als 75 der vorliegenden Moose sind von dem Herausgeber

dieses Werkes selbst gesammelt und prapariert worden; unter seinen Mit-

arbeitern seien H. Buch, E, af Hallstrom und E. Hayrdn genannt. Die sehr

saubere und gediegene Einrichtung des Ganzen ist dieselbe, wie sie aus Schiffners

und Bauers Exsikkatenwerken bekannt ist, nur mit dem Unterschiede, dafi

Brotherus nicht 50, sondern gleich 100 Nummern auf einmal erscheinen lafit,

was schon aufierlich die Reichhaltigkeit der finnischen Moosflora kennzeichnet.

^Die Exemplare sind durchgehends ausgezeichnet prapariert und besonders die

mit Sporogonen verschenen zcigen die musterhafte Herrichtung, die wir von

alien nordischen Bryologen in erster Linie gewohnt sind. Bei der hervorragenden

Rolle, die die Moose Finnlands in der bryosystematischen Wissenschaft gespielt

haben und noch spielen, ist das Brotherussche Unternehmen mit Freude zu

begrufien, und es ware zu wiinschen, dafi es auf zahlreiche Liebhaber stofien

mochte. Auch den Besitzern des Bauerschen Exsikkatenwerkes wird es als

eine selbstandige und eigenartige, die nordische Moosflora betonende Erganzung

sehr willkommen sein. Leopold Loeske (Berlin),

Pragen, E. Sammlung europaischer Harpidium- u. Calliergon-Formen. 1910.

1. Drepanocladus pseudofluitans (Sanio) Warnst. var. gracilis W. — 2. Drep.

pseudofluitans (Sanio) W. var. dasycladus W. — 3. Drep. pseudofluitans (Sanio)

W. var. subsimplex W. — 4, Drep. pseudofluitans (Sanio) W. var. natans (Jur.)

W. f. Jongiramosa W. — 5. Drep. Kneiffii (Schpr.) W. — 6. Drep. Kneiffii (Schpr.)

W. var. fluctuans W. — 7. Drep. Kneiffii (Schpr.) W. var. fluctuans W, f. robusta

W. — 8. Drep. Kneiffii (Schpr.) W. var. polycarpus (Bland.) W, — 9. Drep.

Kneiffii (Schpr.) \V. var. tenuis W. — 10. Drep. capillifolius (W.) W. var. tenellus

W. f. pinnata W. — 11. Drep. capillifolius (W.) W. var. tenellus W. f. paucira-

mosa W. — 12. Drep. capillifolius (W.) "W. var. subfastigiatus W. — 13. Drep.

capillifolius (W.) W. var. angustifolius W. — 14. Drep. capillifolius '(W.) W. var.

falcatus W. — 15. Drep. capillifolius (W.) W. var. cavifolius Roth. — 16. Drep.

Sendtneri (Schpr.) W. var. trivialis (Sanio) W. — 17. 18. 19. Drep. Sendtneri

(Schpr.) W. var. Wilsoni (Schpr.) W. — 20. Drep. lycopodioides (Schwgr.) W.
var. permagnus Limpr. — 21. Drep. scorpioides (L.) W. var. fluitans W. —
22. Drep. aduncus (L.) W. var. gracillima (Berggr.) W. Ubergang dazu! — 23. Drep.

aduncus (L.) W. var. plumosus (Schpr.) W. — 24. Drep. aduncus (L.) W. var.

alpinus (Renauld) W. — 25. Drep. fluitans (L.) W. — 26. Drep. fluitans (L.) W.
var. tenuis W. — 27. Drep. fluitans (L.) W. var, rigescens W. — 28. Drep. fluitans

(L.) var. luxurians W. — 29. 30. Drep. fluitans (L.) W. var. falcatus (Schpr.)

W. — 31.—34. Drep. fluitans (L.) W. var. alpinus (Schpr.) W. — 35. Drep. fluitans

(L.) W. var. alpinus (Schpr.) W. f. fastigiata Prager. — 36. Drep. purpurascens

(Schpr.) Loeske var. falcatus W. — 37. Drep. purpurascens (Schpr.) Loeske var.

falcatus W. f. versicolor W. — 38. Drep. purpurascens (Schpr.) Loeske var.
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subfalcatus W, f. virescens W. — 39. Drep. purpurascens (Schpr.) W. var. ortho-

phyllus W. — 40. Drep. submersus (Schpr.) W. var. luxurians W. — 41. Drep.

submersus (Schpr.) W. var. arboreus W. — 42. Drep. exannulatus (Gumb.) W.
var. longicuspis W. f. falcata W. — 43. 44. Drep, exannulatus (Giimb.) W. var.

longicuspis W. f. subfalcata W. — 45. 46. Drep. serratus (Milde) W. — 47. Cal-

liergon stramineum (Dicks.) Kindb. — 48. Calliergon sarmentosum (Wahlenb.)

Kindb. — 49. Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. var. fallaciosum Milde. —
50. Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. var. fluitans Limpr.

Die Sammlung ist durch Theodor Oswald Weigel, Leipzig, Konigstr. 1,

und durch Rektor E. Prager, Berlin N. 39, Tegelerstr. 18/20, zum Preise von
12.50 M. zu beziehen,

Hieronymus. G. und Pax, F. Herbarium Cecidiologicum ; fortgesetzt von

R. Dittrich und F. Pax. Lief. 17—18, Nr, 451—500. Preis jeder Lieferung

M. 5.— . Zu beziehen durch den Verlag von Theodor Oswald Weigel
in Leipzig.

Jaap, O. Zoocecidien-Sammlung. Serie I, Nr. 1—25. Preis M. 8.—. Zu
beziehen durch Otto Jaap, Hamburg 25, Burggarten la.

D. Personalnotizen.

Gestorben:

Flavien Brachet, Botaniker, Verfasser von Exkursions-Fiihrern

in den Alpen in Remollon (Hautes-Alpes). — Dr. W. Bruck in

Leiden am 24. September 1910. — J. B. Carruthers, Director of

Agriculture of Trinidad, am 17. Juli 1910. — Johan August Berlin

am 19. Juli 1910 in Skalsvik. — Dr. E. Durand, Besitzer des Herbiers

Cosson, am 9. September in Paris. — Dr. Francois Xavier Gillot,

President de la Society d'Histoire naturelle d'Autin, am IS.Oktober d.J.

im Alter von 67 Jahren in Autin. — Dr. Demetrius Grecescu, Autor

der Flora von Rumanien, langjahriger Professor an der Universitat

Bukarest, am 20. Oktober d. J. in Bukarest. — Prof. Ing. G. Grugnola
am 6. September d. J. in Iduna Olona. — Nils Conrad Kindberg
am 23. August 1910 in Upsala. — Max Leichtlin, Botaniker, am
3. September 1910 im. 70. Lebensjahre in Baden-Baden. — Dr.

B. Pillitz, Verfasser der Flora des Komitats Veszprem. — Manuel J.

Rivera, Professor am Institut in Santiago (Chile). — Prof. Dr. H. Shaw
(Philadelphia) am 30. Juli im Vimbasket-See, British-Columbia, auf

einer wissenschaftlichen Exkursion durch Ertrinken. — Dr. Melchior

Treub am 3. Oktober in St. Raphael, Deptm. Var, Siid-Frankreich.

— Johanna Witasek am 5. Juli in Wien.

Ernannt:

Regierungsrat Dr. Appel, Mitglied der Kaiserl. Biolog. Anstalt

fiir Land- und Forstwirtschaft in Dahlem zum auswartigen Mitgliede

der Konig!. Schwedischen Akademie fiir Landwirtschaft. — Dr.
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E. A. Bessey zum Professor der Botanik am Michigan Agricultural

College. — Dr.Herm. Cammerloher(Wien) zuinbotanischen Assistenten

a. d. k. k. zoologischen Station in Triest. Dr, R. Falk (Brcslau)

zum ordentlichen Professor fur Mykologie an der Forstakadcmie in

Miinchen. — Dr. Paul Froschel zum Assistenten am botanischcn

Garten und Institut der Universitat Czernowitz. Hofrat Dr. Gott-

lieb Haberlandt, ordentl. Professor der Botanik an der Universitat

Graz zum ordentl. Professor an der Universitat Berlin. — Professor

Dr. S. Killermann , Regensburg , zum ordentlichen Professor. —
Dr. J. E. Kirkwood zum Professor der Botanik und Forstwissen-

schaft an der Universitat von Montana. — Professor Dr. A. Peter in

Gottingen zum Geheimen Regierungsrat. — Dr. Karl Rudolf in

Czernowitz zum zweiten Assistenten am pflanzenphysiologischen

Institut der k, k. deutschen Universitat in Prag. — Dr. L. Santha
zum Assistenten am Ampelologischen Institut in Budapest.

Jierufen;

Dr. Giulio Trinchieri an das Internationale Landwirtschaftliche

Institut in Rom.

Vers etzt:

L. Thaisz, Vorstand der Konigl. Ungar. Samenkontrollstation

in Kassa, nach Budapest.

Verschiedenes:

Professor Dr. Joseph Schiller in Triest gab seine Stelle als

Assistent a. d. k. k. zoologischen Station in Triest auf. — Dr. Gustav
GaSner, bisher Professor der Botanik an der Universitat Montevideo,

wohnt jetzt Berlin-Friedenau, Varziner Strafie 9.

Hedwigia Band L, 13



(194)

Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten

Abonnenten mit, da(i wir wieder einige komplette Serien der

??^edrai^ia
u

abgeben konnen.

(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25 ""jo Rabat!)
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Begriindet 1852 durch Dr. Rabenhorst
als

»Notizblatt ftir kryptogarnische Studien.*

I

HEDWIGIA

Organ
H

fur

Kryptogamenkunde
unti

Phytopathologie
nehsl

ii

Repertorium fur Literatur

R e d i g i e r t

von

Prof. Dr. Georg Hieronymus

j -^ Band L. — Heft 5

Inhalt: Gg. Roth, Neuere und noch wenigcr bekannte europaische Laubmoose (SchluBV —
M Spindlcr, Hygrohypnum ochraceum Turn. WilsJ. — P.Magnus, Zwei neue Pilzartcn aus Tirol —
C. Warnstorf, Verzeichnis der von M. Fleischer 1908 wahrend der Monate April und Mai in Sud-
frankreich und Spanien beobachteten Laub-, Leber- und Torfmoose. — V, Torka, Lebennoose aus dem
Nordosten der Provinz Posen. — Leopold Loeske, Zur Moosfiora von Fiisacn und Hohcnschwangau. —
P. Magnus, Bemerkung zu E J- Schwartz: Parasitic Root Diseases of the Juncaceae, — A. von
Jac zc ws ki, Bemerkiingcn zu der Slitteilung von P.Magnus iiber Bresadolia caucasica N. Schestunoffusw-—
E, Prager, Nftcht^age zur Moosflora des Riesengebirges und der Provinzen Brandenburg und Ost-

preufien, — Roll, Cber den Blattsaum von Fissidens Arnold! Ruthe, — W. Monkemeyer, Untcr-

suchungen iiber Cratoneura und Hygramblystegia, — MaxFleischer, Neue Laubmoose aus HoUandisch-
Sud-Neu-Guinea.

—

IstvAn Gyorffy, Bryologische Seltenheiten III. — Karl vonKeifiler, Zwei ncue
Flechtenparasiten aus Steiermark, — Gg, Roth, Neuere und noch weniger bekannte europaische Laub-
moose, — Leopold Loeske, Kritische Bemerkungen iiber Lesquereuxia S O, Lindb. — Paul E. Kaiser,
Algologische Notizen II, — W. Monkemeyer, Die Moose von Bomholm,

Hierzu Tafel VI— IX.

Druck und Verlag von C. Heinrich,
Dresden-N.» KI. MeiCner Gasse 4,

Erscheint in zwanglosen Heften. — Umfang des Bandes ca. 36 Bogen,

Abonnementspreis fiir den Band; 24 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder durch den Verlag C. Heinrich,
Dresden -N.

J

Ausgegeben am 30, April 1911.
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kleineren ^ Bliiten. Die von Dr. Zodda am Monte Antennamare bei Messina in 800 m
gesammelte Pflanze ist viel kraftigcr, starker verfilzt und nur kompakte var. von

pseudotriquetrum.

Bryum pedemontanum Hagen 1907.

Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1908, Nr. 3, p. 27 und

Tab. I Nr. 6.

Zweihausig, gemischtrasig oder heterocisch; die ^ Bliiten

mit mehreren 0,5—0,6 mm langen Archegonien und zahlreichen

gleichlangen, gelbgriinen bis rotlichen Paraphysen. Von S Bliiten

habe ich nur eine etwas knospenf5i mige j ugcndliche Bliite mit

ziemlich groBen unreifen Antheridien an meinem Exemplar gefunden.

Etwa 3 cm hohe, dichte, bis zu den ncuen Sprossen stark verfilzte,

oben grasgriine, abwarts braune bis rostfarbene Rasen mit schopfig
r

beblatterten Stengeln und zahlreichen, denselben gleichlangen Inno-

vationen. Blatter trocken am Schopfe verdreht, locker anliegend,

feucht aufrecht abstehend, nur die unteren etwas herablaufend,

die groBeren Schopfblatter bis 5 mm lang und nur 1 mm breit, aus

nur wenig oder nicht herablaufendem, seltener einzellreihig

herablaufendem, verhaltnismaBig schmalem, elliptischen Basalteil

lanzettlich verlangert und scharf zugespitzt, mit fast langs schmal

umgebogenem, mehrreihig gesaumtem, gegen die Spitze fein und

entfernt gezahneltem Rand und kraftiger, abwarts roter und 100 bis

140 ft breiter, oben als glatte oder entfernt gezahnelte
G r a n n e austretender Rippe. Innerstes Perichatialblatt fast

ungesiiumt, klein, schmal dreieckig, fast flachrandig und mit stachelig

austretender Rippe, sowie mit schmaleren Zellen. Blattzellen der

Schopfblatter mitten ihombisch-sechsseitig, 18—20 /i und 3—4 mal so

lang, gegen den gesaumten Rand etwas schmaler, gegen die Basis da-

gegen rothch, rektangular, bis 30 ^ und 90—160 /x lang, also 3—5 mal

so lang als breit. Zellen der SproBblatter im allgemeinen etwas

kiirzer. Kapsel auf 3—4 cm langer Seta emporgehoben, hangend

oder mehr horizontal, bis 5 mm lang, mit runzeligem, der

Urne gleichlangem oder nur Va derselben messendem Halse und

hoch gewolbtem, mit Spitzchen versehenem Deckel, regelmaBig

oder etwas bauchig, trocken unter der Miindung schwach verengt.

Peristom demjenigen von Br. pseudotriquetrum ahnlich, nur die pa-

pillosen Wimpem mit meist etwas kiirzeren Anhangseln. Sporen

16—20 und 20—24 p., gelb oder griinlichgelb und fein gekornelt.

Von Dr. E. Levier im August 1907 an der Alpe Foscalina, Campello-Monti

(prov. Novar. Pedemontii) zwischen Saxifraga aizoides in 1350 m gesammelt. Siehe

Tafel V, 7, a und b Blatt, c und d Kapseln, e innerstes Perichatialblatt; gezeichnet

und beschrieben nach einem Originalexemplar (comm. Levier). Erinnert zwar in

Hedwigia Band L. 12
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vieler Beziehung an eine Varietal von Br. pseudotriquetru7n, von dcm sich die Pflanze

jedoch durch die in der Regel nicht herablaufenden, langen, schmalen, grannigen

Blatter unterscheidet. Das nahe vervvandte Br. himoideum De Not. besitzt kleinere

Sporen und herablaufende Blatter. Hagen halt den Bliitenstand fiir heterocisch

und synocisch und zieht das Moos zur Capillarisgruppe. Einen synocischen Bliiten-

stand vermochte ich jedoch an meinem Exemplar nicht zn entdecken. Wegen des

Peristoms vergleiche Hagen, Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1908, Nr. 3,

Tafel I, Nr. 6.

Philonotis confervoides Zodda in litt. 1907.

Habituell an eine sehr zarte, feinstengelige Phil, rivularis oder

ein hellgriines Amhlystegium confervoides erinnernde, freudiggriine,

niedrige, kleine Raschen mit nur 3 bis hochstens 5 mm langen, un-

regelmaBig bis fast buschelig verzweigten, abwarts rotlichen und mit
glattem Wurzelfilze schwach besetzten Stengeln. Blatter schmal
eilanzettlich und fast grannig auslaufend, mit vollstandiger oder als

entfernt gezahnte Granne austretender Rippe sowie mit flachem,

weit bis fiber die Mitte herab scharf gesagtem Rande. Blattzellen

abwarts 15 ^i und 2—3 mal so lang, am Rande nur 10 fi, auch auf-

warts nur 9—10 ^m und etwa 5—6 mal so lang, in der von der Rippe
ausgefiillten Pfriemenspitze sogar noch schmaler. Papillen nicht

wahmehmbar, nur an der gezahnelten Pfrieme treten die oberen
Zellecken als kurze Zahnchen etwas vor.

Von Dr. Zodda im April 1907 an feuchten, schattigen Felsen bei Molini di Car-
naro unweit Messina in Sizilien entdeckt. Siehe Tafel V, 11, a und b Blatter, c SproB-
stiick, d Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar. Die Pflanze ist so

zart. dafi sich ein Habitusbild in natiirlicher GroBe mit Tusche und Tinte kaum
zeichnen laBt. L. Loeske vermutet in derselben die Capillarisform von Ph. Arnellii

Husnot, wahrend sie nach der als gezahnte Granne austretenden Rippe schon mehr
den Eindruck einer guten Art macht.

Philonotis marchica (Willd.) Brid. 1827.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 231.

V a r. laxa Limpr. = Phil, laxa Limpr. Eine sterile, zuweilen
flutende Wasserform mit mehr oder weniger verlangerten, locker

beblatterten Stengeln. Blatter lanzettlich mit weit herab geraden
Randem, spitz oder stumpflich, mit gegen die stumpfliche Spitze

weniger scharf gesagten Blattem, meist vor der Spitze verschwin-
dender, am Riicken oben gezahnelter Rippe und lockererem Zellnetz

wie bei der Normalform. Blattzellen etwa 18—22 p., gegen die Basis

meist 3 mal so lang als breit, aufwarts teilweise nur halb so lang,

bei den spitzeren Blattem nach Limpricht gegen die Spitze nur lO //

und 4—5 mal so lang, samtlich dlinnwandig und nur in der oberen

Blatthalfte hier und da mamillos vortretend, die Randreihen nur
wenig oder kaum schmaler. Bis jetzt nur steril bekannt.
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An feuchten Mauern am Zitricherbee von J. Weber 1884 cntdeckt, sowie auch

von Dr. Zodda zii Itala Francavilla und Molini di Caniaro bei Messina in 300—400 ra

im April 1907 gesanimclt. Siehe Tafel V. 12, a SproBstiick; gezeichnet nach einem

Limprichtschen Originalstengel {comm. Loeske), sowic b und c BUUter, d Habitus-

bild, nach von Dr. Zodda bei Messina gesammelten Exemplaren.

Philonotis caespitosa \^'ils. 1865.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 237.

V a r. laxa Wtf. init locker beblatterten Stengehi und aus

eiformiger Basis rasch langspitzigen Blattern mit vor oder

mit der Spitzc verschwindender Rippe — von C. Roemer im Juni 1876

bei Eupen in Belgien gesammelt. Siehe Bd. II 1. c., Taf. XXVI, 10,

a und b Blatter, c Habitusbild.

Var. ps eudola xa Loeske, eine mehr flutende Form mit

liber 6 cm langen, einfachcn oder an der Basis biischehg verastelten,

diinnen, sehr locker beblatterten und nur sparHch mit Rhizoiden

besetzten Stengeln. Blatter zwar ebenso breit wie bei var. laxa,

jedoch fast doppelt so lang und mit als mehr oder weniger gezahnter

Stachel austretender, abwarts sehr kraftiger Rippe (bis

2 mm lang inkl. Stachclspitze). — Im Juni 1905 von E. Stolle in

einem Waldbach bei Tannenbergstal im Vogtlande gesammelt.

Siehe Taf. V, 8, a und b Blatter, c Habitusbild; gezeichnet nach
r ^^

einem von Stolle als Philonotis pseiidolaxa Loeske erhaltenen Exemplar.

Diese beiden Varietaten vereinigt Wtf. in seiner Flora von

Brandenburg als Phil. laxa. Das Zellnetz beider ist namentlich im

inneren Teil der Lamina sehr locker. Blattzellen gegen die Rippe zu

abwarts bis 25 und selbst 30 p. und 1,5—2 mal so lang als breit. Die

Randzellreihen und die Zellen gegen die Blattspitze kaum 10 /z und

4—8 mal so lang. Beide Varietaten sind durch die abwarts mehr

elliptischen Blatter und die wesentlich engere Randzellreihe der-

selben von Philonotis laxa Limpr. resp. der var. laxa von marchica

leicht zu unterscheiden. Man vergleiche auch den Aufsatz von

Loeske iiber die Philonoten in „Hedwigia, Bd. XLV, p. 100 ff. von

1905". Die unteren Blatter der Ph. pseudolaxa sind oft weniger

elliptisch, sondern besitzen zuweilen mehr geraden Rand, so da6 sie

an der Basis am breitesten sind. Beide Varietaten var. laxa Wtf.

und var. pseudolaxa Loeske sind Wasserformen von caespitosa, werden

jedoch von manchen Autoren auch als besondere Arten behandelt.

Timmia comata Lindb. 1890.

Musci Asiae borealis von S. O. Lindb. und H. W. Arnell 1890, p. 24.

Dichte, kompakte, gleichhohe, abwarts rostbraune, nur oben

am Schopfe glanzend gelbgriine, innen mehr oder weniger rostfilzige,

12*
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3—5 und selbst 9 cm hohe Rasen mit diinnen, dicht beblatterten

Stengeln. Untere Blatter 2—3 mm lang, etwas zerbrechlich, aus
fast verkehrt eiformiger, kurzer, dunkel orangefarbener
bis rotbrauner, am Riicken glatter Basis lanzettlich verlangert, liohl

and allmahlich zugespitzt, mit aufwarts grob gezahntem Rand und
kraftiger, dicht vor der Spitze endender, oben am Riicken
gezahnter Rippe. Schopfblatter verbogen und gewunden,
oft fast gekrauselt, bis 5 mm lang und mit mehr gerader Basis resp.

von der Insertion bis zur Spitze 'allmahlich verschmiilert. Blattzellen

aufwarts quadratisch odcr rundlich bis kurz rektangular-sechsseitig,

10 /i, im orangefarbenen Basalteil verlangert rektangular und gegen
die Insertion 11—12 fi. Sporogon noch unbekannt.

r

Von H. W. Amell und Sahlberg 1876 im Jeniseitale Sibiriens in der sub-
arktischen und arktischen Region an Kalkfelsen entdeckt, sowie audi von Nicholson
und Dixon im August 1907 in Tornca-Lappland gesammelt. Siehe Tafel IV, 5, a mitt-
leres Blatt, b oberes Schopfblatt; gezeichnet nach einem an Felsen am Fhisse Abisko
in Lappland gesammelten Exemplar (comm. Nicholson). Von Timmia havarica
durch die am Rucken oben gezahnte Rippe und von T. austriaca durch die dichten
Rasen mit zerbrechlichen Blattern verschiedcn.

Vorstehende Nachtrage wiirde ich schon fruher veroffenthcht
haben, wenn es mir durch besseren Absatz meiner Blicher vergonnt
gewesen ware, ein Supplement zu den „Europaischen Laubmoosen'*
zu veroffentlichen.

r

L a u b a c h , den 28. Mai 1910.
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Hygrohypnum ochraceum (Turn., Wils.),

insbesondere var, obtusifolium und Hygrohypnum
simplicinerve (Lindb.).

Von M. Sp in d ler-Plauen.

(Mit Tafel VI.)

Besonders in den Wasserlaufen hoherer Lagen des Sachsischen
Vogtlandes zahlt Hygrohypnum ochraceum zu den weitverbreiteten
Moosen mit groBem Formenkreis, wie er bei einem meist hygro-
phitischen, aber auch mesophitisch wachsenden Moose kar.m anders
erwartet werden kann. Die Variabilitat erstreckt sich auf Farbe
und Glanz der Rasen, Lange und Beastung der Stengel, Form,
GroBe und Anordnung der Blatter und Ausbildung der Rippe und
Blattzellen.

Limpricht zahJt vier Formen auf, von denen uncinatum
Milde im Vogtlande am oftesten anzutreffen ist; die var. compla-
natum Milde habe ich typisch bisher nur einmal an den Steinen
eines klcinen Miihlenwehres bei Adorf gefunden. Zwischen beide
reiht sich eine dunkelgrune Form mit ausgezeichnet zweiseitig ge-
richteten, wenig abgestumpften Bliittern aus einem kleinen, oberhalb
Morgenrote zur Pyra flieBenden Rinnsal. Die heftige Stromung
desselben laBt sich das Erdreich, das in Menge in den Rasen
ist, durch die stark sichelformigen Blatter abringen, die wie ein

Rechen groben, feinen und dann feinsten Sand einfangen. Das
Wasser, an den sicheligen Bliittern hingeleitet und so einen kleinen
RiickstoB vrleidend, hilft selbst dabei stauen. Blattfliigelzellen sind

hier nur in geringem MaBe ausgebildet.

In ruhigerer, aber immer noch schneller Stromung eines FloB-
grabens bei Muldenberg habe irh ein H. ochraceum aufgenommen,
das durch seine 3,5 mm langen, 1,5 mm breiten, locker gestellten

Blatter, deren Rippe bis 2,00 mm lang werden kann, der var. flaccidum
Milde nahe stehen wird. Die Blattfliigelzellen sind deutlich aus-

gebildet, die Astspitzen gerade. Hier ist die verhaltnismaBig groBe
Blattflache der einfache .Ausdruck der geringen Inanspnichnahme
der Blattflache seitens der Wasserkriifte und vielleicht auch ein
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Zeichen behaglicherer Nahrungsaufnahme. Ganz ahnlich ist eine

Fontinalis squamosa im Geigenbache bei Bergen-Falkenstein nach

Trockenlegung des Bettes in ruhigen Tiimpeln und im Trockenen

weit iiber das gewohnliche MaB hinaus gewachsen.

Die eigentiimlichste Varietat der ganzen Ochra-

ceumreihe, die sowohl nach habituellen als auch anatomischen Merk-

malen wie eine gute Art anmutet, habe ich erstmalig Anfang Sep-

tember 1907 unterhalb der Leuchtsmiihle bei Plauen gesammelt,

wo sie untergetaucht an Steinen in der Elster 350 m ii. N. N. in

dunkelgrilnen, fast glanzlosen Rasen wachst. Sie ist als var. obtusi-

folium m. verteilt worden und charakterisiert sich wie folgt.

Die diinnen, am Grundc blattlosen Stengel sind bis 15 cm

lang und durch Aste, streckenweise nur einseitig, locker gefiedert.
Die A s t e werden am Grunde der Pflanze bis 5 cm, an der Stengel-

spitze nur noch ^2 cm lang. Stengelquerschnitt (siehe Tafel VI,

Abbildung 4), Rinde und AuBenrinde (siehe Abbildung 5) und Blatt-

fliigelzellen (siehe Abbildung 1 d) gleichen der Normalform. Die

etwas hohlen Blatter, am Stengel weit hinauf ganz oder bis

auf die Rippe zerstort, dann locker um den Stengel gestellt, decken

nach den vollig geraden Stengelspitzcn zu einander dachziegelformig

;

sie sind bis 1,60 mm lang und 0,9 mm breit, an der Spitze ab-
gerundet und durch die etwas vorspringenden Blattzellen da-

selbst bogig gerandet (siehe Abbildung 1 und la). In der Blattmitte

sind die Z e 1 1 e n durchschnitthch 80 /^ lang und 4 p. breit und

gekriimmt, in der Blattspitze in groBer Zahl sehr kurz
(18 jM X 6 fx) und unregelmaBig (siehe Abbildung la, lb, I c).

Unter den verhiiltnismaBig kraftigen, nach unten gewolbten oder

auch dreiseitigen Rippen (siehe Abbildung 2 und 3) herrschen
die einfachen vor; die iibrigen spalten sich in zwei oder

auch drei ungleiche Schenkel. Das Moos ist vollstandig steril.

An Exemplaren, die ich im Oktober nach abnorm langer

Trockenperiode von trocken gelegten Steinen gesammelt habe, sind

die frischen Triebe etwas aufstrebend, stark glanzend, an den Spitzen

teilweise hakig gebogen, die Blatter mehr hohl als bei den aus dem
Wasser aufgenommenen und einander dicht anliegend..

Das Moos hat sich auf dem Trocknen ganz anderen Lebens-

bedingungen anpassen, gegen ganz andere Angriffe wappnen miissen.

Wohl unterliegt es da und dort wuchernden Algen; an anderen

Orten aber sendet es siegreich goldene Spitzen aufwarts. Die Er-

hohung des Glanzes muB den Chloroplasten die an der Luft groBere

Lichtfiille abblenden und Warmestrahlen reflektieren ; die dichter

anliegenden, hohlen Blatter mit den bisweilen stark knotig ver-
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dickten Hautschichten des Chlorophyll fiihrenden Plasmas (siehe

Abbildung 6; 6m; 6 n) erhohen die Kapillaritat, hindern die Wasser-

abgabe und schiitzen den Saftstrom des Zentralstranges.

1909 habe ich dasselbe Moos auch weiter elsterabwarts auf

dem Zement eines groBen Wehres unter fast jahrein jahraus gewaltig

aufschlagenden Wassermassen wachsend und dann unterhalb des

Wehres wieder auf Steinen in rasch dahinflieBcndem Wasser ge-

funden. Die Rasen fluBauf- und fluBabwaits vom W'ehr gleichen

einander vollkommen. Im Wehr sind sie kurz (Stammchen hochstens

8 cm lang), platt angedriickt und sehr dicht. Die vorwarts gerichteten

Aste, von denen die Spitzen der alteren die der jiingeren erreichen,

dazu die etwas groBeren. gedrangt stehenden, sehr hohlen Blatter

machen die Rasen so kissenformig, daB trotz der ununterbrochen

aufklatschenden Wasser eine erkleckliche Menge Erde eingchcimst

und festgehalten werden kann.

Alles in allem: H. ochraceum ist auBerordentlich anpassungs-

fahig und daher formenreich. Trotz einer groBen Summe von Eigen-

tiimlichkeiten gehort das Moos aus der Elster zu H. ochraceum, wie

auch das weniger differenzierte H. simplicinerve (S. 0. Lindbg. als

Amhlystegiu7n) nichts anderes als eine Form von ochraceum ist.

Schon 1908 hat mir Herr Dr. Harald L i n d b e r g , Helsing-

fors, in bereitwilligster Weise ein Probchen des Originals von H.

simplicinerve mit der Originaldiagnose gesandt, wofiir ich auch an

dieser Steile verbindlichst danke. Die vorherrschende Einrippigkeit

der var. obtusijolium hatte auf nahe Verwandtschaft mit simplicinerve

schlieBen lassen, und ich wollte prlifen. Die mikroskopische Unter-

suchung der Probe hat nun gezeigt, daB die Rippe bei H. simplicinerve

in \Mrklichkeit nicht durchgiingig einfach ist, sondern sich in den

Blattern desselben Stengels etwa im selben Verhaltnis auch in zwei

und drei Aste auflost, wie bei meiner fo. ohhisijolium. Ubereinstimmend

sind aber simplicinerve und obtusijolium nicht; dazu sind bei dem
nordischen Moos die Blatter zu schmal, zu wenig gerundet, der

Habitus von obtusijolium ist vollstandig anders durch Beastung

und nur gerade Blatter.

Im Herbst des vergangenen Jahres ist mir gelungen, oberhalb

Morgenrote i. Vogtl. in einem den groBtcn Jahresteil kein Wasser

fiihrenden ^^^iesengraben auf Granit 700 m li. N. N. ein Hygrohypnum

aufzufinden, das bis auf hier mehr gelbgriine, bei simplicinerve braun-

griine, hier mehr gekriimmte Blatter und Astspitzen, dort etwas

dickere Wande der Blatt- und Stengelzellen vollig mit dem nordischen

simplicinerve (ibereinstimmt, im iibrigen aber auch zweifellos ein

H. ochraceum ist. Hier wie dort sind ,, Stengel zart, verlangert, im
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unteren Telle nlederliegend und von Blattern entbloBt, mit kurzen

Asten, etwas einseitswendigen Blattern. Blatter schmal, langlich-

lanzettlkh, spitz (! ?), an der Spitze stumpflich und klein gesagt/'

(S. 0. Lindbg. Origin.) Die Blatt- und Zellengr5Bcn sind bei einer

Art an verschiedenen Standorten nicht immer dieselben; aber auch

sie stimmen im voiiiegenden Falle gut iiberein. Blatter 1,75 mm
lang; hier 0,50 mm bis 0,70 mm breit, dort meist 0,50 mm breit;

hier mittlere Blattzellen 60 bis 90 /z X 30 fi, obere 18 X 5 //; dort

mittlere Blattzellen 90 X 3 /*, obere 18 X 5 //; Blattfliigelzellen

mehrere groBe. Zum Vergleiche habe ich auf Tafel VI die mikro-

skopischen Bilder der nordischen (siehe Abbildung 7; 7 a; 7b; 8)

und vogtlandischen Form (siehe Abbildung 9; 9 a; 9b; 10) neben-

einander gesetzt.

Ich meine, es unterliegt keinem Zweifel, daB H. simplicinerve

nur eine der vielen Formen des leicht veranderlichen H. ochraceum

ist. Herr L o e s k e deutet dasselbe in seiner neuesten Veroffent-

hchung ,,Studien etc." bei Aufstellung der Gattung Breidleria an.

Die dunklere Farbe und etwas dickeren Zellwiinde, die auch andere

Nordlandsformen annehmen, konnen zur Aufrechterhaltung der Art

nicht geniigen.

Erklarung der Abbildungen auf Tafel VL
Abbildung 1. Blatter von Hygrohypnum ochraceum obtusifolium.

r

la, lb, Ic, Id, Blattzellen davon.

2, 3. Rippenquerschnitte davon,

4, 6- Stengelquerschnitte davon.

6, m, n. H. ochraceum obtusifolium, auf trocknem Standorte gewachsen

7- Ein Blatt von H. ochraceum simplicinerve Finnland.

7 a, 7b. Blattzellen davon.
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8. Stengelquerschnitt davon.

9. Blatter von H, ochraceum simplicinerve Vogtland,

9 a, 9 b. Blattzellen davon.

10. Stengelquerschnitt davon.
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Zwei neue Pilzarten aus Tirol

Von P. Magnus.

(Mit Tafel VII.)

1. Unter einer schonen Sammlung von Pilzen, die Herr Prof.

Dr. A. H e i m e r 1 bei Vahm in Siidtirol gesammelt und mir giitigst

zugesandt hatte, befand sich eine neue Cercospora anf Foeniculum

officinale AIL, die Herr H e i m e r 1 anf der Seeburg bei Brixen

gesammelt hatte. Die kleinen Raschen der hellbraunlichen Conidien-

trager, die durchschnittlich 54—62 //, seltener etwas hoher sind,

brechen an unbestimmten Stellen der Unealen Blattzipfel hervor,

bald einzeln zerstreut, bald dichter gedrangt (s. Fig. 5 und 6). Eine

Fleckenbildung konnte ich nicht erkennen. Die Conidientrager

sind stets an der Spitze hyalin (s. Fig. 7), weiter unten stets hell-

braunlich und an der Basis des Rasens erscheinen die dicht ge-

drangten, iibereinander gelegenen und sich deckenden Conidientrager

dunkelbraun. D*e Conidientrager sah ich nur unseptiert. Sie sind

unverzweigt, aber namentlich die alteren oft knorrig hin und her-

gebogen (s. Fig. 8). Die Conidien werden an der Spitze der Triiger

abgeschniirt (s. Fig. 7 und 8 a) ; dort wachst der Conidientrager,

wie bei alien Cercosporen und Ramularien, nach der Abscheidung

der Conidie weiter und bleibt die Ansatzstelle der abgefallenen Co-

nidie an dem Trager als deutliche Narbe erhalten. Dies wiederholt

sich oft an einem Conidientrager und bei dem Auswachsen des Tragers

unter den am Scheitel abgeschiedenen Conidien treten die erwahnten

Kriimmungen ein (s. Fig. 8). Die Narben der abgefallenen Conidien

bilden meist kleine, wenig hervorragende Zahnchen der Conidien-

trager.

Die Conidien selbst sind meist sichelformig gekriimmt, in der

Mitte am starksten, nach den Polen zu in eine Spitze verschmalert.

Ich habe nur unseptierte Conidien gesehen. Sie sind hyalin und

durchschnittlich 27—34 /i lang und 4—5 /^ breit.

Ich habe lange geschwankt, ob ich diese Art zu der Gattung

Cercospora stellen oder eine neue Gattung auf ihr griinden soil. Denn

die einzelligen und sichelformig gekriimmten Conidien weichen von

den Conidien der meisten Cercosporen sehr ab. Doch weist der sym-
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podiale Aufbau der Conidientrager und ihre parasitische Lebens-
weise sie in die nachste Verwandtschaft der Gattungen Ramularia,
Cercospora und Cercosporella. Bei der Gattung Cercospora speziell

kommen auch Arten mit bogig gekriimmten und hyalinen Conidien
vor und sind die Conidien, wenigstens die jiingeren, zuweilen unsep-
tiert. Mir scheint der Charakter der Cercospora-Conidien weit mehr
in ihrer langlichen gestreckten Gestalt, als in dem Auftreten von
mehr oder weniger Querwanden in denselben zu liegen, und ich

finde es sehr berechtigt, daB sie S a c c a r d o neuerdings in seiner

Sylloge Fungorum Vol. XIV, S. 55 zu den Dematiaceae Scolecosporae
stellt, deren Sporen oder Conidien filiformes vel vermiculares, con-
tinua vel septulata, hyalina vel pallide colorata (Saccardo 1. c. S. 5)

sind.

Die sichelformig gekriimmten hyalinen einzeUigen Conidien
gleichen denen der Saccardo schen Sectio Fusamen der Gattung
Fusarium, von der sich die neue Art durch den geschilderten Ban
und die braunliche Fiirbung der Conidientrager weit unterscheidet.

Ich nenne die neue Art Cercospora Foeniculi P. Magn. Die aus-
fiihrhch gegebene Beschreibung nochmals kurz zu wiederholen,
scheint mir keinem wissenschaftlichen Interesse zu entsprechen.

^

2. Von Herm Cand. rerum. natur. R. S e e g e r , derzeitigem
Assistenten an der botanischen Lehrkanzel zu Innsbruck, erhielt ich
eine Sammlung von Tiroler Pilzen, die er hauptsachlich in der Um-
gebung von Innsbruck gesammelt hatte. Darunter fand sich ein
zierliches Coniosporium auf den Fiedem von Onohrychis sativa, das
ich fiir eine neue Art bestimme und Coniosporium Onobrychidis
P. Magn. nenne. Es bildet kleine punktformige schwarze Raschen,
Oder anschauHcher ausgedriickt, Sporenlager auf beiden Seiten
der Fiederchen von Onohrychis sativa (s. Fig. 1). Von einem zwischen
der Cuticula und den auBeren W anden der Epidermiszellen entlang
kriechenden Mycel (s. Fig. 2 und 4) erheben sich senkrecht nach
auBen gerichtet ganz niedrig bleibende Astchen, welche die Cuticula
durchbohren und sofort nach dem Austritt aus der Cuticula die
Conidien abschniiren. Wahrscheinhch wachst auch ein interzellu-
lares Mycel zwischen den Parenchymzellen des Blattes, wie ich
seiches fiir Coniosporium Zahnii P. Magn., auf Comarum palustre
m den Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Niirn-
berg, Bd. XVI, S. 79—81, nachgewiesen habe. Doch konnte ich es
hier nicht mit der notigen Sicherheit erkennen, da sich die Wandungen
des sehr engen Hyphen nicht scharf genug von den Wandungen
der Interzellularraume abhoben. Die Conidien sind abgeflacht, und
man sieht sie daher gewohnhch nur von ihrer breiten, der Blattflache
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aufliegenden Seite. Sie sind dunkelbraun, oval, mit an beiden Polen

etwas vorgezogenen Enden, von denen der basale etwas abgeflacht

ist (s. Fig. 2—4). Die Membran der dem Fiederbliittchen aufliegenden

Seite der flachen Conidie zeigt in der Mitte eine helle Stelle, die

einer Verdlinnung der Membran entspricht (s. Fig. 2—4) und auf

der entgegcngesetzten, nach auBen gewandtcn Seite der flach an-

liegcnden Conidie erhebt sich ein runder, halbkugelig vurspringender

Buckel (s. Fig. 4), der stets iiber der hellen Stelle liegt. Stellt man

das Mikroskop scharf auf diese helle Stelle ein, so ist daher dieser

halbkugelige braune Buckel der nach auBen gewandten Seite nicht

zu sehen, wie das in den Figuren 2 und 3 der Fall ist. Die Conidien

sind durchschnittlich 31 tx lang und 16,5—19 }x breit.

Dieses Coniosyoriim schheBt sich dem schon erwahnten, von

mir 1. c. beschriebenem Coniosporium Zahnii P. Magn. auf Comonim

palustre an. Beide Arten wachsen parasitisch auf Blattem, ent-

wickeln ein subcutikulares Mycel, von dem kurze, senkrecht nach

auBen gerichtete Zweige die Cuticula durchbohren und sofort nach

ihrem Austritt die Conidien abschniiren. Die Conidien sind abgeflacht

und liegen mit einer breiten Seite dem Substrate an, sind aber im

iibrigen sehr verschieden, wie aus den von mir gegebenen Be-

schreibungcn und Abbildungen hervorgeht. Auch das auf welkenden

Fiederblattchen einer anderen Papilionacee, der Vicia saiiva, von

P. A. K a r s t e n in Finnland beobachtete Coniosporium nitidum

Karst. mochte sich hier anschlieBen. Doch geht die Beschreibung

der Art nach Saccardo Syll. Fung. X, S. 569 (in deutscher Cber-

setzung wiedergegcben von Lindau in L. Rabenhorst: Krypto-

gamenflora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz, 2. Auflage,

Bd. I, Abt. 8, S. 562) zu wenig auf die Gestalt der Conidien ein,

um einen Vergleich durchfiihren zu konnen. Die von Saccardo

nach Karsten angegebene GroBe der Conidien stimmt iiberein, und

ihre Gestalt von der breiten Seite kann auch als eiformig bezeichnet

werden. Von ihrer abgeflachten Form, von der verdiinnten Stelle

der aufliegenden Membranseite, von der runden kugeligen Erhebung

der auBeren Seite ist hingegen nichts angegeben.

Parasitische Arten scheinen in der Gattung Coniosporium neben

den zahlreichen saprophytischen, wie z. B. den holzbewohnenden

Arten, ofter aufzutreten. So mochten z. B. Coniosporium filicinum

E. Rostrup auf Pteris cretica, ferner das Coniosporium phyllopJiilum

Karst. Hedw. 1890, S. 178, auf lebenden Biattern von Polystichum

jyroliferum, Tradescantia bicolor, Cyrtomium falcatum, Antigonum

hucopus, Dracaena rubra und Aralia Sieboldii parasitisch auf dt^n

Biattern leben, wo fur bci der letzten Art aus der Karsten sclun
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Beschreibung die acervuli sparsi punctiformes inaequales und die

hyphae parum notabiles (im Vergleiche mit Coniosporium Zahnii
P. Magn. und C. Onohrychidis P. Magn.) zu sprechen scheinen. Es
gibt offenbar viel mehr parasitische Coniosporinm-Arten, als man
bisher annahm.

Die beigegebenen Figuren hat Frl. A. L o e w i n s o h n bei

mir nach der Natur gezeichnet.

J"^ '-v./>-^\-^ /-\ .^ /-
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Erklarung der Abbildungen auf Tafel VII.

Fig. 1—4. Coniosporium Onohrychidis P. Magn.
1. Teil eines Blattes von Ondbrychis sativa mit den punktformigen schwarzen

Raschen des Coniosporium Onohrychidis auf der Oberflache der Fiedern.
Vergr. 2—3.

-4. Flachenschnitte der Fiedern von Onobrychis mit den aufliegenden
Conidien des Coniosporium, dem subkutikularen Mycel und den durch die
von ihnen durchbrochene Cuticula nach auBen getretenen, ganz niedrig

bleibenden Conidientragern, von denen die Conidien bereits abgefallen sind.
Fig. 2 und 3 sind gezeichnet in scharfer Einstellung der der Cuticula an-
Hegenden Membran der Conidie mit der verdiinnten hellen Stelle. Fig. 4
ist gezeichnet in scharfer Einstellung der nach auBen gerichteten Membran
der abgeflachten Conidie mit dem runden halbkugelformig nach auBen
vorspringenden Buckel. Vergr. 420.

Cercospora Foeniculi P. Magn.
5. Blattteil des Foeniculum officinale mit Raschen der Cercospora. Vergr.

etwa 6.

6. Blattabschnitt mit vielen Rasen der Cercospora Foeniculi P. Magn. Vergn
etwa 30.

7. Einzelner Rasen von der Seite. An einem Conidientrager haftet die Co-
nidie. Vergr. 420.

8. Einzelne Conidientrager mit den Narben der abgefallenen Conidien.
Vergr. 420.

9. Einzelne abgefallene Conidien. Vergr, 420.



189

r Verzeichnis

der von M. Fleischer 1908 wahrend der Monate April

und Mai in Siidfrankreich und Spanien beobachteten
Laub-, Leber- und Torfmoose.

(Zugleich Inhaltsangabe der 4. Centurie von Fleischer und Warnstorf,

Biyotheca Europaea meridionalis. lOiO.)

Von C. Warnstorf.

(Mit einer Textfigur.)

A. Laubmoose.

1. * Gymnostomum calcareum Bryol. germ. c. sp. — Sierra de

Cordoba: Cordoba, auf Mauern; Sierra Nevada; Granada, Mauern

mit Aloina amhigual — Auch von v. Hohnel in Beitr. zur Kenntn.

der Laubmoosfl. des Hochgebirgsteiles der Sien*a Nevada (Sitzungsber.

der Kaiserl. Akad. der Wissensch, in Wien CIV, Abt. I [1895]) an-

gegeben.

2. * Eucladium verticillatum (L.) Br. eur. — Sierra Nevada:

Lanjaron auf Kalk, 600 m, c. sporog. — Nach Hohnel in der ganzen

Sierra verbreitet!

3. Oreoweisia Bruntoni (Sm.) Milde. — Sierra Nevada: Estrella

1800 m, — Auch von Hohnel erwahnt.

4. * Dicranella fallax Wils. — Siidfrankreich: Biarritz, auf

lehmiger Erde c. sp. — Sierra Cordoba: Cordoba 400—600 m.

5. * Dicranum scoparium (L.) Hcdw., c. sporog. — Frankreich:

Basses-Pyrenees, bei Saint-Etienne-de-Baigorry 500 m auf Wald-

boden. — Sierra Guadarama.
6. * Ca7npyIopus polytrickoides De Not. — Frankreich: Basses-

Pyrenees, bei Saint-Etienne de Baigorry, an sonnigen schieferigen

Felsen 500 m st. — Die vegetative Vermehrung dieser schonen, aber

auBerst seUen Sporogone entwickelnden Art erfolgt durch abfallende

Brutastchen aus den Achsein der Schopfblatter.

Anmerkung. Die mit einem * versehenen Arten und Formen sind in

Centurie 4 der Bryotheca Europaea meridionalis ansgogeben worden, die bei porto-

freier Zusendung 30 M. kostet.
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7.
"^ Leucohryum glaucum (L.) Schpr. st. — San Sebastian: Ani

Erdwallen.

8. Fissidens hryoides (L.) Hedw. — Sierra de Cordoba: Cor-

doba 400—GOO m.

9. F. incurvus Starke. — Wie vorige, in Gesellschaft von Ehyn-

chostegieUa tenella.

10. F. tamarindifolius (Don, Turn.) Brid. — Sierra de Cordoba:

Cordoba, vereinzelt unter Mischrasen von Weisia viridula, Didy-

modon luridus und Pottia Starheana auf Lehmboden.

11. J^. decipiens De Not. — Sierra Nevada: Estrella 1800 m. —
Auch von Hohnel angegeben.

12. F. taxifolius (L.) Hedw. — San Sebastian: Auf nackter

Erde. — Nach Hohnel auch in der Sierra Nevada!

13. * Ceratodon purpureus (L.) Brid. •— *var. jlavisetns Limpr.

— San Sebastian: Auf nackter Erde. — Seta strohgelb oder blaB-

rothch! — Eine kraftige, bis 4 cm hohe, dichtrasige, sterile, griine

Form mit in den oberen Blattern als Stachel austretender dicker

Rippe in der Sierra Guadarama.

14. Pottia Starkeana (Hedw.) C. Miilk — Sierra de Corboda:

Cordoba, einzelne Pflanzchen eingesprengt in Mischrasen von Didy-

modon luridus, Fissidens tamarindifolius und Weisia viridula auf

Lehmboden. — Die Exemplare gehoren zu /. dextorsa mit langs

rechts gedrehter Seta. Die Pflanzen aus den Pyrenaen von St. Mar-

bory 250 m leg. Renauld besitzen durchweg links gedrehte Kapsel-

stiele! — Aus der Sierra Nevada von Hohnel nicht angegeben!

15. Didymodon luridus Hornsch. — Sierra de Cordoba: Cordoba,

auf Mauern mit Barhula vinealis, Tortula muralis und Aloina aloides,

sowie auf lehmiger Erde mit voriger u. a. Arten mit Sporogonen.

16. * Didymodon tophaceus (Brid.) Jur. c. sporog. — Sierra de

Cordoba: Cordoba. — Agypten:* Cairo, in einem Ausstich bei Mata-

rieh mit Bryum torquescens, Br. syriacum und Entosthodon Temple-

toni. — Von Hohnel auch in der Sierra Nevada angegeben!

17. Weisia crispata (Br. germ.) Jur. — Sierra Nevada: Granada

bei Guijar- Sierra 1000—1500 m. — Von Hohnel .an Kalkfelsen

am Dornajo 1800—2000 m gesammelt.

18. * Weisia viridula (L.) Hedw. — Sierra de Cordoba: Cordoba

400—600 m. — Frankreich: Basses-Pyrenees, bei Saint-Etienne-

de-Baigorry 500 m mit var. amblyodon Br. eur. — San Sebastian:

In Hohlwegen auf Lehmboden mit var. suhglohosa Schpr.

19. "^ Trichostomum crispulum Bruch. — San Sebastian: Auf

Mauem, — Auch in der Sierra Nevada (Hohnel).
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20. * Tr. mutahih Bruch. c. sporog. — San Sebastian: Schattige

Hohlwe^e mit Weisia viridula var. antblyodon.

^ 21. * Timmiella Barbula (Schwgr.) Limpr. — Sierra de Cor-

doba: Cordoba 400—600 m; Sevilla: Bei Alcala auf Erde und Steinen;

Sierra Nevada: Bei Lanjaron 600 m. — Von Hohnel nicht angegeben.

22. * T. anomala (Br. eur.) Limpr, — Sierra Nevada: Granada,

bei Guijar-Sierra 1000—1500 m. — Auch diese Art fehlt im Hohnel-

schen Verzeichnis.

23. Tortella caespitosa (Schwgr.) Limpr. — Sierra de Cordoba

400—600 m. — Eine durch die strohgelbe Seta und rotgelbe Kapsel

ausgezeichnete, sehr schone Art, die von Schimper in der Sierra

Nevada im Geniltale bei Guijar-Sierra unweit Granada entdeckt,

von Hohnel aber dort vergebens gesucht wurde!

24. "^ Tort nitida (Lindb.) Fl. — Slidfrankreich : Biarritz, auf

nackter Erde.

25. * Pleurochaete squarrosa Lindb. — Sierra de Cordoba : Cordoba

400—600 m c. sporog.; Sevilla: Bei Alcala auf kalkhaltiger Erde

und an Felsen. — Nach Hohnel in der ganzen Sierra Nevada bis

2000 m.

26. * Bail ilia sinuosa (Wils.) Braithw. — Sierra de Cordoba:

Cordoba, am feuchten Grunde alter Baumstamme 400—600 m in

lockeren, dunkelgriinen 9 Raschen. Eingesprengt finden sich hier

und da Stammchen von Zygodon viridissimus und Barbula cylindrica !

Das Vorkommen dieser Art auf organischem Substrat ist auf-

falhg, da sie, soweit bekannt, bisher nur auf feuchten Kalk-, seltener

auf nassen, erratischen Blocken in Bachen beobachtet worden ist.

27. * 5. unguiculata (Huds.) Hedw. — Slidfrankreich: Biarritz,

auf nackter Erde.

28. * B. vinealis Brid. — Sierra de Cordoba: Cordoba, auf

Mauern mit Funaria mediterranea ] Sevilla: Bei Alcala auf Mergel-

boden c. sporog.

29. * B. cylindrica Schpr. — Sierra Guadarama c. sporog.;

Sierra de Cordoba: Cordoba, in Gesellschaft von voriger; auch an

alten Baumstammen mit Barbula sinuosa und Zygodon viridissimus,

Fiir die Sierra Nevada von Hohnel nicht erwahnt!

30. B. Hcyrnschuchiana Schultz c. sporog. — Sierra de Cordoba:

Cordoba 400—600 m; Sierra Nevada: Granada, auf Mauern.

Auch diese Art fehlt in dem Hohnelschen Verzeichnis!

31. Aloina ambigua (Br. eur.) Limpr. — Sierra Nevada: Granada,

auf Mauern.
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32. *^. aloides (Koch) Kindb. — Sierra de Cordoba: Cordoba,

auf Felsdetritus. — Beide Arten in der Sierra Nevada von Hohnel

nicht angegeben!

33. * Crossidium squamigemm (Viv.) Jur. — Sierra de Cordoba:

Cordoba, auf Mauern mit Barh. vinealis] Sierra Nevada: Estrella,

auf Mauern 1000—1800 m. — Auch von Hohnel an Kalkfelsen 1700 m
angegeben.

34. * Cr. chloronotos (Brid. p. p.) Limpr. — Sierra de Cordoba:

Mit voriger auf j\Iauern; Sevilla: Auf Mauern mit Tortula muralis

var. ohcordatal — Fehlt in dem v. Hohnelschen Verzeichnisse !

—
Kommt an dem angegebenen Standorte auch in einer f. brevipila

mit nur als langere Stachelspitze austretendem Blatthaar vor.

35. Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. — San Sebastian; Sierra

de Cordoba: Cordoba, auf alten Mauern mit Crossidium squamigerum

und Barh. vinealis. — Von Hohnel flir die Sierra Nevada nicht an-

gegeben !

36. * T. muralis (L.) Hedw. — Sierra Guadarama; Sierra Cor-

doba: Espelay, auf Mauern. — * var. ohcordata Schpr. — Sevilla,

auf Mauern mit Crossidium chloronotosl
F

37. T. aestiva (Brid.) P. B. var. brachyrhyncha Wamst.
T. ohtusifoliae simillima. Folia superiora lingulata, obtusa vel vix

acuminata, 1,7—2 mm longa 0,6 mm lataque; costa aut non aut

in mucronem brevem excedente; seta rufa ad 15 mm longa. Oper-

culum e basi convexoconica brevirostrum. Annulus latus, compo-

situs, non revolubilis. Sporae olivaceo-virides, leves fere, 8—10 /£

diam.

Sehr selten! Sierra de Cordoba: Cordoba, an Mauern mit T.

muralis und Didymodon luridus.

38. T. marginata (Br. eur.) Spruce. — Sierra de Cordoba: Cor-

doba 400—600 m; Sevilla: Mauern mit T, muralis und Entosihodon

pallescens.

39. T, suhulata (L.) Hedw. — Eine der * var. recurvo-limhata

Breidl. nahestehende Form in Sierra Nevada, bei Estrella 1800 m.

40. T. inermis (Brid.) Mont. — Sierra Guadarama ; Sierra

Nevada: Granada, bei Guijar- Sierra 1000—1500 m. — Auch von

Hohnel gesammelt!

41. T. j)apiUosa (Wils.) Spruce. — Sierra de Cordoba: Cordoba,

an Baumstammen mit Orth. diapJianuml

42. T. levipila Brid. — Sierra Guadarama: Escorial, an alten

Baumstammen c. sporog. selten; var. pagorum (Milde). — Barb,

pagorum Milde. — T. pagorum De Not. — T. levipila y. propagulifera

Lindb. — Sierra de Cordoba: Cordoba, an alten Baumstammen
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400—600 m. Fiir Spanien neu! Uber das Verhaltnis dieser Form

zu T. levi^ila vergl. Wamst., Kryptogamenfl . v. Brandenb. II (1906)

272!

43. * T. montana (Nees) Lindb. — Sierra Nevada: Estrella auf

Kalkblocken 1800 m. st. — Wird auch von Hohnel erwahnt!

44. * T. ruralis (L.) Ehrh. — Sierra de Cordoba: Cordoba 400

bis 600 m; San Sebastian: An Felsen; Sierra Nevada: Granada,

bei Guijar- Sierra 1000—1500 m; Estrella c. sporog. 1800 m.

45. * Dialytrichia Brebissoniii (Brid.) Limpr. st. — San Se-

bastian; An nassen Felsen; Sierra de Cordoba: Cordoba, an Felsen

400—600 m. — Fehlt im Hohnelschen Verzeichnisse

!

46. Cinclidotus fontinaloides P. B. c. sporog. — Siidfrankreich

:

Basses-Pyrenees, bei Saint-Etienne -de - Baigorry auf Steinen in

einem Bache.

47. Schistidium apocarpum (L.) Br. eur. — Sierra Nevada: Estrella

1800 m. — Auch von Hohnel erwahnt!

48. Sch. alpicola (Sw.) * var. rivulare (Brid.) Wahlenb. —
Siidfrankreich : Basses-Pyrenees, bei Saint-Etienne de Baigorry

500 m auf berieselten Felsblocken.

49. Sch. confertum (Funck) Br. eur. — Sierra Nevada: Estrella

1800 m.

50. Sch, pulvinatum (Hoffm.) Brid. — Mit voriger. — Samt-

liche Arten auch von Hohnel angegeben!

51. Coscinodon crihrosus Sw. * var. brevipila Fl. et Wamst.

Foha brevipila. — Sierra Nevada: Granada, bei Guijar-Sierra 1000

bis 1500 m; an Felsen mit Grimmia montanal — Von Hohnel fiir

das Gebiet nicht angegeben.

52. Grimmia leucophaea Grev. — Sierra de Cordoba: Cordoba,

an Felsen. — Nach Hohnel auch in der Sierra Nevada sehr ver-

breitet.

53. *Gr. commutata Hxiben. — Sierra Nevada: Granada, bei

Guijar. — Sierra 1000—1500 m; bei Estrella 1800 m c. sporog.

Von Hohnel ebenfalls angegeben.

54. * Gr. ovata Web. et Mohr. — Siidfrankreich: Basses-Pyrenees,

bei Saint-Etienne-de-Baigorry 500 m, auf schiefrigen Felsen.

55. Gr. pulvinata (L.) Sm. var. longipila Schpr. und var. ohtusa

(Brid.) Br. eur. — Sierra de Cordoba: Cordoba an Felsen 400—600 m.

56. * Gr. Lisae De Not. — Sierra Guadarama, an trockenen

Felsen.

57. *6V. sardoa De Not. — Ebendort in einer sehr niedrigen,

dichtrasigen, zum Teil haarlosen f . epilosa, — * var. rohusta Fl. et

Wamst. — Sierra de Cordoba: Cordoba.

Hedwigia Band Z, 13
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58. *(?r. decipiens (Schultz) Lindb. — Mil den beiden vorher-

gehenden Arten.

59. * Ehacomitrium affine (SuU.) Lindb. st. — Siidfrankreich

:

Basses-Pyrenees, bei Saint-Etienne-de-Baigorry auf schiefrigen

Felsen ca. 500 m.

60. * GlyphoTnitrium polyphyllum (Dicks.) Mitt. — Siidfrank-

reich: Basses-Pyrenees, bei Saint-Etienne-de-Baigorry an Felsen

ca. 500 m.

61. Zygodon viridissimus Brid. f. horealis Correns. — Brutkorper

fast immer einzellreihig. — Sierra de Cordoba: Cordoba an Baum-
stammen 400—600 m in Gesellschaft von Tortula levipila var.

pagorum] sehr vereinzelt auch unter Barhula sinuosa.

62. Ulota Ludwigii (Brid.) Brid. — Siidfrankreich : Basses-

Pyrenees, bei Saint-Etienne-de-Baigorry an Waldbaumen selten.

63. Ulota Crispa (L.) Brid. \ Mit voriger an gleichem Standorte, haufig

64. TJ, Crispula BrUCh j iii Gesellschaft von Frullania dilatata !

65. Orthotrichum anomalu7n Hedw. — Sierra Nevada: Granada,

bei Guijar-Sierra 1000

—

1500 m auf Felsen. — Von Hohnel nicht

angegeben.

66. 0. cupulatum Hoffm. -— In Gesellschaft von voriger Art.

Nach Hohnel im Kalkgebiet der Sierra Nevada sehr haufig und bis

iiber 2000 m emporsteigend.

67. 0. diaphanum Schrd. — Sierra de Cordoba: Cordoba, an

Baumstammen mit Tortula papillosa.

68. 0. pumilum Sw. 1

69. 0. Schimperi Hammar. ! Sierra Guadarana: Bei Escorial

^ an Baumstammen 1000 m mit

Tortula levipila c. sporog.

70. O. tenellum Bruch.

71. O. fastigiatum Bruch.

72. 0. affine Schrd.

73. O. rupestre Schl. — Sierra Guadarama; Sierra Nevada:
Estrella 1800 m an Felsen. — var. rupincola (Funck) Hiiben.

Calyptra paucipilosa vel nuda fere, — Granada: Bei Guijar-Sierra

ca. 1000 m.

74. * 0. Sturmii Hornsch. — Sierra Guadarama: x\usnahmsweise

auch an Baumstammen; Sierra Nevada haufig; var. nudum Fl. et

Wamst. — Calyptra perfecte nuda. — Bei Estrella 1600 m an Felsen.

— * var. macrospora Fl. et Wamst. — Peristomii dentes lutei, dorso

leves, supeme rimosi. Sporae fuscae papillosae, 23—30 /jl diam.

Siidfrankreich: Basses-Pyrenees bei Saint-Etienne-de-Baigorry auf

nassen, schiefrigen Felsen 500 m.
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Schon Juratzka hat in der Laubmoosflora von Osterreich-

Ungarn (1882) p. 201 nachgewiesen, daB 0. Sturmii nur als Varietat

von 0. rupestre zu betrachten sei!

75. 0. leiocarpum Bryol. eur. — Sierra Guadarama: Escorial,

an Baumstammen.
76. 0. Lyellii Hook, et Tayl. c. sporog. — An demselben Stand-

ort mit voriger Art.

77. Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. — Sierra Nevada:

Granada, hinter Alhambra an Erdwallen.'— Auch von Hohnel an-

gegeben.

78. Entosthodon Templetoni (Sm.) Schwgr. — Bei Sevilla auf

alten Mauern. — Auch in Agypten bei Matarieh unweit Cairo in

einem Ausstiche mit BryuniUorquescens und Didymodon tophaceus.

79. * E. pallescens Jur. — Bei Sevilla mit der vorigen Art

vergeseUschaftet.

80. Funaria dentata Crome. — Sierra de Cordoba: Cordoba auf

Mauern

.

81. * F. mediterranea Lindb. — Mit voriger an demselben

Standort; auch in der Sierra Nevada 1000—1800 m.

82. * F. hygrometrica (L.) Sibth. — Sierra de Cordoba. — In

Agypten in einem Ausstiche bei Matarieh unweit Cairo.

83. * Mielichhoferia nitida (Funck) Hornsch. — Sierra Nevada:

Granada, bei Guijar-Sierra 1000—1500 m an Felsen st. — Von
Hohnel nicht angegeben.

84. Bryum {Eubryum) torquescens Bryol. eur. — Sierra Guada-

rama. — Auch in einem Ausstiche bei Matarieh unweit Cairo in

Agypten st. — Fehlt in dem Hohnelschen Verzeichnisse.

85. * Br. capillare L. var. meridionale Schpr. — Sierra Guada-

rama; Sierra Nevada: Granada, bei Guij ar- Sierra 1000—1500 m
und bei Estrella 1800 m. — Auch von Hohnel erwahnt.

86. Br, caespiticium L. -— Sierra de Cordoba: Cordoba, auf

Mauern; Sierra Nevada: Granada, bei Guijar-Sierra und Estrella.

87. Br. propinquum Wamst. — Sterile, dense lateque caespitans;

caespites condensati, 1,5—1,8 cm alti, subfuscentes et habitu Br,

caespiticio similes. Planta simplex, subuniformiter et dense foliosa.

Folia erectopatentia, inferiora angustiore, superiora paulatim late

ovatolanceolata, in marginibus lateribus vix limbata, integerrima

et anguste reflexa, vix decurrentia. Costa valida lutea, excedente

loitge cuspidata. Ad basem foliorum cellulis multis quadratis et

brevirectangulis, nunquam rufis. — Dioicum; florea et sporogonia

ignota.

13*
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Sevilla: Bei Alcala auf feuchtem Lehmboden. Dem Br, caespi-

ticium nachstverwandt^ von diesem aber verschieden durch braunliche

Farbung der Rasen, gelbe Blattrippe und die sehr zahlreichen qua-

dratischen bis kurz-rektangularen, niemals roten Zellen im basalen

Teile der Blatter.

88. * 5r. syriacum Lor. st. — Agypten: Cairo, in einem Aus-

stiche bei Matarieh mit Br. torquescens, Entosthodon Templeioni und

Didymodon tophaceus.

89. Br. argenteum L: — In einzelnen sterilen Stammchen
zwischen Br. propinquum bei Sevilla.

90. Br. alpinum Huds. st. — Sierra Guadarama. — Von Hohnel

auch fiir die Sierra Nevada nachgewiesen.

91. * ^r. gemmiparum De Not. — Sierra de Cordoba: Cordoba

400—600 m; Sierra Guadarama c. sporog. — Von Hohnel auch

in der Sierra Nevada angegeben.

92. Br. Kunzei Homsch. — Sierra Guadarama, in Gesellschaft

von voriger Art.

93. * Br. hicolor Dicks. — Sierra de Cordoba: Cordoba, auf

Mauern; Sierra Guadarama. —
. Nach Hohnel auch in der Sierra

Nevada.

94. * Br. ventricosum Dicks. — Br, pseudotriquetrum Schwgr.

Sierra de Cordoba: Cordoba 400—600 m; Sierra Nevada: Estrella

1800 m in sehr dichten, bis zu den Schopfblattem stark verfilzten

6 Rasen (?var. compactum Schpr.). — Auch von Hohnel angegeben.

95. Br. nevadense Wamst. — Sterile, laxe caespitans, 4—5 cm
altum et habitu Br. ventricoso teniori simile.

Trunculus rufus, deorsum radiculosus, laxe foliosus, e fohonim

axilis superiorum ramulis microphyllis caducis. Foha sursum paulatim

latiora densioraque, omnia siccitate irregulariter patentia, late lan-

ceolata. 2—2,3 mm longa, 0,9—1,14 mm lataque, paulo decurrentia,

in marginibus lateralibus nee reflexa nee limbata, supeme serrata.

Costa valida, lutea, saepius deorsum rufa, non excurrente. Cellulae

laxae, elongate rhomboideo-sexangtdares, septies-decies longiores

quam latae. Cetera ignota.

Sierra Nevada: Bei Lanjaron 600 m. Die Pflanze steht jedenfalls

dem Br. ventricosum am nachsten, weicht von dieser Art aber er-

heblich ab durch weniger herablaufende Blatter mit vor der ge-

sagten Spitze oder in derselben aufgeloster Rippe, rmgesaumten,

nicht umgebogenen Seitenrandem und sehr lockerem Zellnetz, dessen

diinnwandige Zellen 7—10 mal so lang wie breit sind, sowie endlich

durch die in den oberen Blattachseln vorkommenden kleinblatt-

rigen, leicht abfallenden Brutastchen.
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96. Br, guadaramense Warnst. — Dense pulvinato-caespitosum.

caespites sordide sublutei; tninculus 8

sissinie foliosvs, innovationibus 1 vel 2

12 mm altus, supeme den-

3. Folia truncea ovata, ob-

tusa, concava, non decurrentia 0,9—1 mm longa 0,4—0,5 mm
lataque, superiora majora elongate ovata, acu-

minata, 1,14 mm longa 0,6—0,7 mm lataque, in

gemmam polyphyllam dense imbricatam congesta,

omnia integerrima, in marginibus lateralibus nee

limbata nee reflexa; costa lutea, non excurrente.

Cellulae rhomboideosexangulares, quater —
longiores quam latae, ad basem foliorum cellulis

multis quadratis et brevirectangulares, nunquam

rufis. — Dioicum; flos masciilus gemmiformis

pplyphyllus, antheridiis atque paraphysibus nume-

rossimis. Sporogonium in pedicello 10—12 mm
longo inclinatum, elongato-obconicum, symmetri-

cum, admodum 2 mm longum 0,7—0,8 mm Br. guadaramense w.Vi.

sexies

>alli

crassumque; operculum magnum, alte convexum

et apiculatum. Exostomii dentes deorsum lutei, apice
;

temus papillosi, trabeculis plerumque 16. Endostomium pallidum,

leve; cilia tenuia tenuiter appendiculata. Sporae perpusillae, leves,

8—12 /£ diam.

Sierra Guadarama: Bei Escorial 1000 m.

Dem Br, Blhidii verwandt, von diesem aber schon durch die

Form der Kapsel verschieden.

97. * Mnium hornmn L. —' Siidfrankreich : Basses-Pyrenees,

bei Saint-Etienne-de-Baigorry 500 m auf feuchtem Waldboden mit

Sporogonen.

— Siidseite der Sierra

Sierra de Cordoba:

98. * Mnium undulatmn (L.) Weis st. —
Nevada: Bei Lanjaron 660 m auf Waldboden.

99. * Bartramia stricta Brid. c. sporog. —
Cordoba 400—600 m. — Von Hohnel in der Sierra Nevada nicht

angegeben

.

100. B . pomiformis Kedw . — Sierra Nevada: Granada, bei Gui-

jar- Sierra 1000—1500 m und bei Estrella 1800 n

bereits von Clemente und Fritze nachgewiesen.

101. * Anacolia Webbii (Mont.) Schpr. st.

Granada, bei Guijar-Sierra 1000—1500 m.

verzeichnet.

Fiir dies Gebiet

Sierra Nevada:

Aucb von Hohnel

102. Philonotis marchica (Willd.) Brid. — Fine * i. brevicaulis,

die mit ihren niedrigen, nur 1—2 cm hohen, lockercn, weichen.
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blaulichgriinen, voUig sterilen Rasen der var. laxa (Limpr.) nahe-

tritt. — Sierra de Cordoba: Cordoba, auf nassem Lehmboden.

103. * Ph. fontana (L.) Brid. — Sierra Guadarama: Auf quelligem

Lehmboden -5; SeviHa: Bei Alcala st.; Sierra de Cordoba: Cordoba
400—600 m; Sierra Nevada: Granada, bei Guijar-Sierra 1000 bis

1500 m c. sporog.

104. Ph. caespitosa Wils. st, — Sierra, de Cordoba: Cordoba;

Sierra Nevada; Granada, bei Guijar- Sierra.

105. Ph.alpicoIa]m, — Sierra Nevada : Granada 1000—1500 m
c. sporog. — Auch von Hohnel fiir das Gebiet angegeben.'

106. *FontinaUs afitipyretica L. var. alpestris Milde und * var.

montana H. Miill. — Sierra Guadarama, in Bachen auf Steinen. —
Von Levier auch in der Sierra de Gredos in Alpenbachen bei 2100 m
gesammelt.

107. F. sqitamosa L. * var. latifolia Giav. in litt. — Basses-

Pyrenees, bei Saint-Etienne-de-Baigorry in Bachen auf Steinen

flutend.

108. * Hedwigia albicans (Web.) Lindb. — *var. leucopJiaea

Schpr. — Sierra Guadarama; Sierra Nevada: Estrella 1800 m an
Felsen. — Auch von Hohnel angegeben.

109. * Leucodon morensis Schwgr. — Sierra de Cordoba: Cor-

doba 400—600 m.

110. * Pterogonium gracile (Dill.) Sw. st. — Sierra de Cordoba:
Cordoba, an Felsen; Sierra Guadarama. — Auch von Hohnel an-

gegeben.

111. * Antitrichia calijornica Sulliv. — Sierra Guadarama, bei

Escorial steril an trockenen Felsen mit Grimmia sardoa und Tmiula
ruralis: Sierra Nevada: Granada, bei Guijar- Sierra 1000—1500 m
c. sporog. — Sporenreife im zeitigen Friihjahre oder schon anfangs
Marz. Auch diese Art zeigt am Grunde der Hauptrippe nicht selten

1—3 kurze Nebenrippen wie A. curtipendula ; die Blatter sind aber
niemals langsfaltig und die Seitenrander derselben immer viel

schmaler umgerollt; nicht selten entwickeln sich aus dem Grunde
der Rippe am Riicken zahlreiche glatte Rhizoidenbiischel, die als

Haft- und Saugorgane dienen. Die Sporogone besitzen eine 5—6 mm
lange aufrechte, rechts gedrehte Seta und eine zylindrische Kapsel.

Die scheidigen auBeren Perichatialblatter sind derbhautig, die inneren

dagegen aufierst zarthautig und hyalin; sie laufen samtlich in eine

lange Pfriemenspitze aus und sind rippenios. — Bereits 1847 von
Schimper an Felsen in der Siena Morena entdeckt und spater 1856

als A. curtipendula /?. hispanica unterschieden.
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112. Leptodon Smitkii Mohr st. — Sierra de Cordoba: Cordoba,

an alten Baumstammen. — Fehlt in dem Hohnelschen Verzeichnisse.

113. * Thamnium alopecunim (L.) Bryol. eur. — Basses-Pyre-

nees: Saint-Etienne de-Baigorry auf berieselten Steinen in Wald-

bachen st.

114. * Isothecium myosuroides (Dill., L.) Brid. c. sporog.

Basses-Pyrenees: Saint-Etiennc-de-Baigorry, am Gnmde alter Banme.

115. * Pterygophyllum lucens (L.) Brid. c. sporog. — Siid-

frankreich : Basses-Pyrenees, bei Saint-Etienne-de-Baigorry ca.

500 m an feuchten Waldstellen.

116. * Anomodon viliculosus (L.) Hook, et Tayl. — Basses

Pyrenees : Saint-Etienne-de-Baigorry, an alten Laubbiiumcn. —
f. latifolia Fl. — Caules secundarii 10—15 mm longi, rarius longiores,

erecti. Folia sicca incurva nee secunda nee falcatosecunda, humida

squarroso-patentia, 2—2,3 mm longa 1,14—1,3 mm lataque.

San Sebastian: An nassen Felsen mit Dialyirichia Brehissonii.

117. Pseudoleskea patens (Lindb.) Limpr. var. integrifolia Fl. et

Wamst. — Folia integerrima, sicca adpressa, humida squarroso-

patentia, ad basem decurrentia, 0,7—1 mm longa 0,4—0,9 mm
lataque, utraque papillis longis permultis. — Sierra de Cordoba:

Cordoba 400—600 m in Gesellschaft von Pterogonhim gracile an

Felsen.

118. "^ Thuidium tamariscifolium (Neck.) Lindb. — Basses-

Pyrenees: Saint-Etienne-de-Baigorry ca. 500 m auf feuchtem Wald-

boden st.

119. Th, abietimim (L.) Br. eur. — Sierra de Cordoba: Cor-

doba in einer sehr diirftigen Kiimmerform!

120. * Hornalothecium sericeum (L.) Br. eur. — Sierra de Cor-

doba; Sierra Guadarama; Sierra Nevada: Granada, an Steinen mit

Scleropodium illecehrum.

121. * Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eur. st. — Basses-

Pyrenees: Saint-Etienne-de-Baigorry auf Lehmboden.

122. Brachythecium olympicum Jur. — Sierra Guadarama:

Escorial c. sporog. — Die Pflanze zeigt vollkommen den Habitus

von Br. velutinum und wachst in flachen, gelbgriinen, mattglanzenden

Rasen. Die kriechenden, unregelmaBig fiederig beasteten, reich

rhizoidenfilzigen Stammchen nicht selten stolonenartig verlangert

und mit einseitig aufgerichteten, schmal lanzettlichen, rings gesagten

Blattem besetzt, von denen die der Aste nur wenig verschieden

sind. Letztere nur etwas schmaler, starker gesagt und in der Kegel

mehr oder minder einseitig dicht aufrecht abstehend. Die Rippe

durchlauft meist ^U des Blattes und endet ofter mit einem Dom.
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Von den eingeschlechtlichen Bliiten sind die ^ eiformig; zwischen

ihren Antheridien (bis 5) stehen wenige Paraphysen und die Hiill-

blattchen sind eiformig, knrz zugespitzt, rippenlos und bauchig

hohl; die Q Bliiten sind schlanker, diinner und die lanzettlichen,

pfriemenformig zugespitzten rippenlosen Hiillblatter haufig eiii-

seitig schwach hakenformig gebogen. Sporogone und Perichatium

ahnlich wie bei Br. velutinum, nur die Seta vollig glatt.

123. Br. velutinum (L.) Br. eur. — Sierra de Cordoba: Cordoba,

auf Waldboden in schon gelbbraunlichen, seidenglanzenden Rasen.

— Diese Pflanze ist der vorhergehenden so ahnlich wie ein Ei dem
aiidern und stimmt in den vegetativen Organen sowie in den Bliiten-

verhaltnissen mit dieser voUkommen iiberein; nur die rauhen Seten

verraten das Br. velutinum. Da nun aber nach Limpricht bei J5r.

olympicum sowohl als auch bei Br. venv^tum De Not., die schon von
Venturi beide als Synon3mie betrachtet worden sind, an den Seten

sich zuweilen Spuren von Warzen nachweisen lassen, so geht man
kaum fehl, wenn man diese beiden vermeintlichen Arten einschlieBlich

des Br. salicinum als zum Formenkreise des polymorphen Br. velu-

tinum gehorig betrachtet. — In der Sierra Guadarama auch eine

zarte Form mit sehr rauhen Seten!

124. * Br. albicans (Neck.) Bryol. eur. var. julaceum Wamst.
Sierra Nevada: Estrella 1800 m und Sierra Guadarama.

125. * Br. rivulare Bryol. eur. — Sierra de Cordoba: Cordoba
auf quelligem Lehmboden st. — Sierra Nevada: Granada, bei Guijar-

Sierra 1000—1500 m.

126. Scleropodium illecebrum (Schwgr.) Bryol. eur. — Sierra

de Cordoba: Cordoba 400—600 m; Sierra Nevada: Granada, auf

Steinen mit Homalothecium sericeum. — Auch von Hohnel erwahnt.

circinatum San
Sebastian; Sierra de Cordoba: Cordoba, auf alten Mauem; Sevilla:

Bei Alcala; xiberall steril.

128. * Eurhynchium striatum (Schrb.) Schpr. — Basses-Pyrenees:

Saint-Etienne-de-Baigorry 500 m unter Mn, hornum; San Sebastian in

Hohlwegen 100 m st.

129. * Eurh. meridionale (Schpr.) De Not. — Sevilla: Bei Alcala

auf schattigem Lehmboden; Sierra de Cordoba: Cordoba 400—600 m.
Von Hohnel in der Sierra Nevada nicht angegeben.
130. Oxyrrhynchium Swartzii (Turn.) Wamst. — * var,

robustum (Limpr.). — Sierra de Cordoba: Cordoba, auf feuchter,

lehmhaltiger Erde 400—600 m; Sierra Nevada: Granada, bei Guijar-

Sierra 1000—1500 m. — Von Hohnel nicht angegeben.
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131. *0. rusciforme (Neck.) Warnst. — Sierra Guadarama;

Sierra Nevada: Bei Lanjaron 660 m. — Von Boissier bereits erwahiit.

132. Bhynchostegium megapolitanum (B^and.) Bryol. eur.

Sierra Nevada: Bei Estrella. — Fehlt im Hohnelschen Verzeichnis.

133. * Eh. confertum (Dicks.) Bryol. eur. — San Sebastian:

Auf Steinen 100 m.

134. * Bhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. — Sierra de

Cordoba: Cordoba, auf Lehmboden mit Fissidens incurvus; Sevilla:

Bei Alcala; Sierra Nevada: Granada, im Alhambrapark auf Steinen;

dort auch von Fritze beobachtet.

135. * Cirriphylhim crassinervium (Tayl.) Fl. et Loeske. — San

Sebastian: An Felsen.

136. Amhlystegium serpens (L.) Bryol. eur. — Sierra de Cor-

doba: Cordoba. — Auch in der Sierra Nevada von Hohnel angegeben.

137. A. Juratzhanvm Schpr. — Sierra de Cordoba: Cordoba,

am Grunde alter Baume; Sierra Nevada: Granada, bei Guij ar- Sierra

1000—1500 m. — Von Hohnel nicht erwahnt.

138. Chrysohypnum stellatum (Schrb.) Loeske. — San Sebastian:

An sumpfigen, kalkhaltigen Stellen.

139. * Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth. — Sierra Nevada:

Granada, bei Guijar-Sierra 1000—1500 m, bei Estrella 1800 m, auf

queUigem Lehmboden st. — Auch von Hohnel angefiihrt.

140. * Hygroamblystegium filicimim (L.) var. orthophyllum Fl.

et Warnst.. — Foha ramea et truncea erecte adpressa. — Sierra

Nevada: Bei Lanjaron 600 m.

141. Isopterygium elegans (Hook.) Lindb. — Basses-Pyrenees:

Saint-Etienne-de-Baigorry 500 m, auf festem Waldboden.

142. Plagiothecium undulatum (L.) Bryol. eur. — Basses-Pyre-

nees: Saint-Etienne-de-Baigorry unter'^^^^. cymhijolium eingesprengt.

143. Rhytidiadelphus squarrostts (L.) Warnst. — Basses-Pyre-

nees: Saint-Etienne-de-Baigorry auf Waldboden.

144. Eh. triquetrus (L.) Warnst. — Ebendort st.

145. Eh. loreus (Dill, L.) W^arnst. — An gleichen Standorten st.

146. Hylocomium hrevirostre (Ehrh.) Bryol. eur. — Ebenfalls

in den Basses-Pyrenees st.

147. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitten. — Basses-Pyrenees:

Saint-Etienne-de-Baigorry zwischen Rasen von Mn, hornum; San

Sebastian: An Erdwallen auf Mergelboden st.

148. * tStereodon cupressijormis (L.) Brid. — Sierra Guadarama

auf Felsen; var. subjulaceus (Mol.). — Sierra Nevada: Lanjaron;
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var. "^ uncinatulus (Bryol. eur.). — San Sebastian: An Felsen; * var.
incurvatiformis Fl. et Warnst. — Folia plus minusve secunda, erecta
vel paulo subfalcata, nunquam falcatorecurva. — Mit der vorigen
Form an demselben Standorte. — In der Tracht an Stereodon incur-
vatus erinnernd.

149. CatTuirinaea undulata, Brid. — Siidfrankreich: Basses-
Pyrenees, bei Saint-Etienne-de-Baigorry 500 m auf nacktem Waid-
boden.

150. * Catharinaea angustata Brid. — An gleichen Stand-
orten.

151. Polytrichum formosum Hedw. — Siidfrankreich: Basses-
Pyrenees, bei Saint-Etienne-de-Paigorry und in der Sierra Guada-
rama auf Waldboden c. sporog.

152. * P. piliferum Schrb. 6 — Bei Saint-Etienne-de-Baigorry
auf sehr trockenem Boden.

153. P. juniperinum Willd. — Sierra Nevada: Granada, bei
Guijar-Sierra 1000—1500 m. — Nach Hohnel bis 2800 m gemein!

B. Lebermoose.

154. Lunularia vulgaris Mich, s — Sierra de Cordoba: Cor-
doba, auf Mauern. — Die i Bliitenstande dieser in Siideuropa ver-
breiteten Art bilden in der Mittellinie am Ende der Laubsprosse
auBerhch braunlichweiBe, gewolbte, sitzende, fleischige Scheiben.
in denen die sehr groBen kugeligen, bis 0,4 und 0,5 mm im Durch-
messer haltenden Antheridien eingebettet sind. Diese Scheiben
werden auBen von wenigen (meist vier) groBen querbreiteren, rund-
hchen, loffelartig hohlen, farblosen, spater matt braunUchen, zarten,
oberwarts kurz gewimperten Hiillblattem umgeben, die aus weiten,
dunnwandigen, polygonalen Maschen gewebt sind. Nach innen zu
werden diese Blatter allmahlich kleiner, viel zahlreicher, auBerst
zarthautig und laufen an den oberen Randem in unzahlige, sehr
lange, emzellreihige, haarahnUche Wimpem aus, unter denen' die
grunen Bltitenscheiben verborgen hegen.

155. ? Riccia Henriquesii Levier. — Laub 1,5—2 mal so breit
als hoch und die Sporen pechschwarz, mit' kleinen Netzfeldern.
Sierra de Cordoba: Cordoba, auf Mauern mit Bryum hicolor.

156. Metzgeria furcata (L.) Nees. — Sierra Guadarama: An
Baumstammen mit Madotheca platyphyUa.

157. Diplophylhm albicans (L.) Dum. — San Sebastian: In
Hohlwegen auf feuchtem Lehmboden.
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158. Madotheca platyphylla (L.) Dum. — Sierra Guadarama:
All alten Baumstammen mit Metzgeria furcata.

159. Frullania dilatata (L.) Dum. — Basses-Pyrenees: Saint-

Etienne-de-Baigorry, an Waldbaumen mit Uloten.

160. Lejeunea serpylUfolia Lib. — San Sebastian: An Felsen

50 m.

C. Torfmoore.

161. * Sphagnum cymbifolium Ehrh. emend. — Basses-Pyrenees:

Saint-Etienne-de-Baigorry ca. 500 m, auf nassen WaldsteUen.

162. * SpJi. turgidulum Warnst. — Wie vorige Art, aber an sehr

nassen Stellen.
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Lebermoose

aus dem Nordosten der Provinz Posen

Von V. Torka in Nakel-Netze.

Wahrend einiger Zeit seiner Amtstatigkeit in der Kreisstadt

Wirsitz-Posen hat Herr H. Miller (jetzt in Lissa i. P.) seine Auf-

merksamkeit auch den Moosen gewidmet. In den bewaldeten Hiigeln

der Eichberge, welche ihn oftmals zu Ausfliigen hinauslockten, hatte

er manche schone Entdeckung gemacht. Von Lebermoosen sind

besonders Scapania curta (Mart.) Dum., Jungermannia ventricosa

Dicks, und Aplozia crenulata (Sm.) Dum. zu erwahnen, welche aus

jener Gegend durch ihn bekannt geworden sind.

Seit meiner Anstellung in Nakel widme auch ich naich der Er-

forschung der hiesigen Moosflora. Die Zahl der Lebermoose ist ja

bekannthch in der Ebene im Verhaltnis zu den bergigen Landschaften

anderer Gegenden gering. Auch die 41 verschiedenen Arten, welche

ich im nachfolgenden Verzeichnisse aus dem nordostlichen Telle

Posens nur anzugeben vermag, bestatigen dasselbe. Aber eine Merk-

wiirdigkeit befindet sich unter denselben, namlich eine schwim-

mende Form von Ricciella Hubeneriana (Lindenb.) Nees. Im 23. Bande

(Jahrgang 1906) der Zeitschrift des naturwissenschafthchen Vereins

des Regierungsbezirkes Frankfurt a. 0. ^Helios" habe ich durch

Zucht in einem Glase nachgewiesen, daB die auf der Erde wachsende

Ricciella Hubeneriana eine schwimmende Form zu erzeugen vermag,

sobald sie ganz vom Wasser iiberdeckt wird. In den Feldsiimpfen

der hiesigen Gegend hat diese Var. natans n. var. ihre groBte Ver-

breitung, wahrend man die Erdform selten findet. Zusammen mit

dieser Ricciella findet man auch sehr haufig Ricciocarpus natans (L.)

Corda. Wenn im Herbste das Wasser aus diesen Feldsiimpfen teil-

weise oder auch ganzlich austrocknet, so bekleiden zahllose Raschen

der f. terrestris Lindenb. diese schlammigen Stellen. Auch die diinnen

Stammchen von Ricciella Hubeneriana var. natans haben auf dem
festen Substrat das Bestreben, sich festzuwurzeln und breiter zu

wachsen. Um sich aber ganzlich zur Erdform umzugestalten, ver-

hindert die eintretende Winterszeit.
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^ Auf Grund einer Zusammenstellung der Lebermoose des Kreises

Wirsitz, welche.Herr H. Miller mir bereitwilligst iibersandte,

und wofiir ich ihm hiermit meinen Dank abstatte, kann ich durch

Hinzufiigen meiner eigenen Beobachtungen diesen Beitrag veroffent-

lichen. Doch stammen meine Funde nicht nur allein aus dem Wir-

sitzer Kreise, sondern auch raehrfach aus seinen Grenzkreisen.

Abkiirzungen von Namen: M = H. Miller;

>) der Kreise: W = Wirsitz;

B = Bromberg;

Sch = Schubin,

I. Riccia Micheli.

1. E. glauca Lindenb. W. : Acker bei Nakel auf Lehmboden.
Var. major Lindenb. W.: in der Stadt Wirsitz (M) und auf

einem Acker bei Podolin, Kreis Wongrowitz.

2. R. sorocarpa Bisch. W. : Acker von Nakel und bei Suchary

auch nach der Uberwinterung zwischen Getreidestoppeln.

3. B. ciliata Hoffm. Fiir die Provinz Posen bereits von Paradies

im Kreise Meseritz bekannt, wo ich das Lebermoos im Herbste 1902

entdeckte.^) W. : Acker bei Lubasch, hier nicht haufig.

IL Ricciella A. Br.

4. R. crystallina (L.) Stephani. Das nasse Friihjahr von 1909

war der Entwickelung dieser Pflanze sehr giinstig, denn man fand

es an zahlreichen Orten. Die darauffolgende Diirre im Herbste

vemichtete ihr Wachstum. Aber auch in diesem Jahre (1910) konnte

ich dieses Lebermoos nicht finden. — W. : An nassen Ackem bei

Nakel, Sch.: Rand eines Feldsumpfes bei Zablocie.

5. R. Huheneriana Lindenb. Nees, Die Erdform nur einmal

am 14. 9. 07 mit Peplis portula L. am Rande eines Feldweihers

zwischen Bogacin und Ambach, Kreis Bromberg, gefunden.

Var. natans n. var, Plantulae sine rhizoidis, in aequore natantes,

0,5 mm latae et 9—12 mm longae. Generatio vegetativa majoribus

plantis in complures minores se discernentibus, quanim quaeque

rursus crescere et se discemere potest.

Das Auffinden der schwimmenden Form zunachst in einem

Feldteich zwischen Lubasch und Sadke bei Nakel im Mai und darauf

im Oktober 1909 in einem groBeren Feldsumpf bei Zablocie, Kreis

^) C. W a r n s t o r f , Laubmoose. Kryptogamenflora der Mark Branden-

burg im Nachtrage zum 1. Bande.
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Schubin, bekraftigte meine friiheren Beobachtungen, welche ich an

Pflanzchen der Landform durch Zimmerkultur erhielt. Sie gilt auch

als ein Beweis dafiir, da6 eine solche Wassertorm sich auch im Freien

zu entwickeln und sogar wie im hiesigen Gebiete die Vorherrschaft

zu eriangen vermag. Die Pflanzchen besitzen nur ein Spitzen-

wachstum, welches sich ofters dichotom verzweigt. Dadurch, daB

die alteren Pflanzenteile absterben, zerfallt ein groBeres Raschen in

mehrerc Telle, welche sich ebenfalls reichlich verzweigen, um schUeB-

Uch immer wieder sich zu teilen. Im Spatsommer und im Herbste

Wasserform

Gewasser. auf denen sie vorkommt
Landform

Stammchen beobachten, welche auch faulende Pflanzenteile am
Rande des Gewassers oder auf die feuchte Erde geraten. Sie ent-

wickeln an ihren Vegelationsspitzen sofort Rhizoiden und die sonst

diinnen Stammchen haben das Bestreben, sich zur kraftigen Landform

ganz in der Weise umzuformen, wie ich es in Figur 3 des ,,Helios*\

Zeitschrift des naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks

Frankfurt a. 0. 1906, p. 106, wiedergegeben habe.

6. R, fluitans (L.) A. Br. In den Siimpfen bei Stanowisko bei

Wirsitz (M.) und bei Suchary in den Kreisen Wirsitz und Brom-

berg.

Var. canaliculata (Hoffm.) Lindenb. W.: Waldsumpf bei Ma-

thildenhohe.

III. Ricciocarpus Corda.

7. R. natans (L.) Corda. Sehr verbreitet in Feldsiimpfen. W.:
bei Suchary, bei Wertheim und bei Lubasch; B.: bei Gumnowitz
und bei Bogacin; Sch.: bei Schepitz imd bei Zablocie. — Obwohl das

Lebermoos so reichlich in der hiesigen Gegend vorkommt, so ist es

doch nicht moglich gewesen, auch die Sporen desselben zu finden,

Landform
auftritt.

IV. Fegatella Raddi.

8. F. conim (L.) Corda. W.: an einem Quellenlauf der Eich-

berge im Laubwalde (M.); W. und B.: zu beiden Seiten des Grenz-

baches Sleska in der Nahe des Bahndammes zwischen Nakel und
Slesin; Sch.: am Rande des Quellbaches bei der Spri

Kreis Wongrowitz: am Rande des Baches bei Prostkowo.

igmiihle

V. Marchantia L.

9. M. polymorpha L. An feuchten Orten sehr verbreitet
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VI. Preissia Corda.

10. P. commutata (Lindenb.) Nees. W.: Wiesen von Hohenberg
bei Nakel mit Timmia megapolifana zusammen; B.: Grabenrand auf

einer Wiese bei Slesin,

VII. Dilaena Dum,

11. D. Lyellii (Hook.) Dum. B.: Am 25. 3. 08 vom Verfasser

in einem kleinen Erlenbrnch am groBen Jesuitersee mit noch nicht

ausgetretenen Sporogonien entdeckt.

VIII. Metzgeria Raddi.

12. M. furcata Lindenb. In Laubholzwaldungen verbreitet, so

z. B. in den Eichbergen bei Wirsitz (M,), bei Borek, im Park von
Samostrzel und im Eichwalde bei Slesin stets als var. ulvula Nees.

IX. Pellia Raddi.

13. P. epiphylla (Dill.) Gottsche. W.: im Torfstich bei Stano-

wisko (M); B.: Erlenbruch am groBen Jesuitersee.

X. Aneura Dum.

14. A. pinguis (L.) Dum. W.: Torfstich bei Stanowisko (M),

bei ISTakel auf den Netzewiesen verbreitet.

Var. denticulata Nees. Kreis Kqlmar: In einem Sphagnetnm im
Walde nordlich von Erpel an einem quelligen Abhange.

15. A. sinvuta (Dicks.) Limpr. W. : Wegboschung im Laub-
walde der Eichberge am 18. 3. 06 mit unreifen Sporogonien (M.).

16. A, incurvafa (Lindb.) Stephani. W.: Im feuchten Ausstich

in der Nahe des Bahnhofs Walden; Sch.: am Rande eines Feld-

sumpfes bei Zablocie zusammen mit fruchtenden Stammchen des

kleinen Fames Botrychium Matricariae Spr. im Oktober 1908 gefunden.

XI. Blasia Micheli.

17. B. pvsilla L. W.: Wegboschung im Laubwalde der Eich-

berge (M.) und bei Nakel an einem Abhange.

XII. Fossombronia Haddi.

18. F. cristata Lindb. B.: auf einem Acker bei Samsieczno mit

tortile

XIII. Aplozia Dum.

19. A. crenvlata (Sm.) Dum. W.: an Abhangen der Wege im
Laubwalde der Eichberge (M.); B.: an einem Abhange bei Slesin in

braunlichen Rasen.
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XIV. Plagiochila Dum.

20, P. asphnioides (L.) Dum. W.: an vielen Orten besonders

auf Lehm in Waldern, z. B. Wald bei Lubasch, Friedheimer Eichberg,

Netztaler Eichberge, Waldchen siidwestlich von Bagdad (M.). B.: bei

im

Var. ma/or Nees. W.: besonders schone groBblatterige Rasen
an Abhangen im Park von Samostrzel.

XV. Scapania Dum.

21. *S^. curta (Mart.) Dum. W.: Nordabhang der Eichberge,

Wegboschung im Laubwalde (M.).

XVI. Jungermannia L.

22. /. inflata Huds. In einem mergelhaltigen Torfstich ostlich

von Nakel zusammen mit Amblyodon dealhatus am 25. 7. 07 entdeckt.
23. J. ventrtcosa Dicks. W.: am Wege vom Forsthause Griine-

berg nach dem Tanzplatze in den Eichbergen (M.).

24. J. hicrenata Schmiedel. W.: Wegboschung auf Sandboden
in den Eichbergen (M.); B.: Abhangbei Slesin mit gelbbraunen, meist
viereckigen Keimkornem an den Blattrandem der obersten Blatter;
Sch.: Abhange der Waldungen zwischen Griinthal und Schepitz.

25. J. excisa Dicks. W.: Wirsitzer Heedchen an sandiger Weg-
boschung (M.), bei Nakel; B.: fruchtend auf einem Abhange bei

Slesin am 12. 10. 07.

26. J.harhataSchxtb. KreisKolmar: Abhange der HiigelimWalde
bei Erpel, hier in ausgedehnten Polstern Massenvegetation bildend.

XVII. Cephalozia Dum.
27. C. bicuspidata (L.) Dum. W.: Torfstich bei Stanowisko,

feuchte Orte der Eichberge (M.).

28. C. connivens (Dicks.) Spruce. W.: Torfstich bei Stanowisko
und auf einem morschen Eichenstubben im trockenen Laubwalde
der Eichberge (M.); B.: Erlenbruch am groBen Jesuitersee.

XVIII. Blepharostoma Dum.
29. B, trichophyllum (L.) Dum. W.: Eichberge (M).

XIX. Lophocolea Dum.
30. L. hidentata (L.) Dum. Verbreitet besonders an schattigen

Abhangen.

31. L. heterophylla (Schrad.) Dum. W.: Eichberge (M.), Erlen-
wald hinter der Zuckerfabrik bei Nakel; B.: Laubwald bei Slesin;

Sch.: Wald zwischen Schepitz und Griinthal.
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32. L. minor ^ees. W.: Wirsitzer Heedchen im Hohlweg (M.),

Abhange des Waldes bei Lubasch; B.: Laubwald bei Slesin.

XX. Chiloscyphus Corda.

33. C. polyanthus {l^,) Corda. W.: Torfstich bei Stanowisko (M.),

bei Nakel im Erlenwald hinter der Zuckerfabrik.

XXI. Lepidozia Dum.

34. L. reptans (L.) Dum. W. : Eichberge (M.).

XXII. Ptilidium Nees.

35. P. ciliare (L.) Nees. W. : am Stammgrunde einer alten

Fichte und auf einem alten Eichenstumpf in den Eichbergen (M.).

Var. ericetorum Nees. Sch.: Waldungen ostlich von Griinthal

zwischen Hypnum Schreberi und an einem schattigen Abhange neben
Callvjia vulgaris.

Var. pulcherima (Web.) Warnst. B.: auf Birken im Walde bei

Potulice.

XXIII. Radula (Dum. z. T.) Nees,

36. i?. complanata (L. Dum.) Gottsche. In Laubwaldern an
verschiedenen Stammen verbreitet.

XXIV. Madotheca Dum.

37. M. platyphylki (L.) Dum. W.: bei Borek im Erlenbruch.

XXV. Frullania Raddi.

38. F. dilatata L. Dum. An der Borke verschiedener Baume in

Waldern, besonders an Popnlus tremula, Auf einem Steine auch bei

Mrozowo, Kreis Wirsitz, eine groBere Flache bekleidend.

wisko (M.).

XXVI. Kantia S, F. Gray.

trichomanis (L.) S. F. Gray. W.: Torfstich bei Stano-

XXVII. Anthoceros Micheli.

punctatus mit
Abhang bei Nakel auf Lehm; B.i Acker bei Gumnowitz.

4:1. A. laevis L. W.: Sandausstich bei Czarnun.

Hedwigia Band L. 14
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Zur Moosflora

von Fussen und Hohenschwangau

Von Leopold Loeske,

Dort, wo der Lech nach Durchbrechung eines Felsriegels und
einer engen Schlucht dem Gebirge entflieht, liegt Fussen malerisch

zu den „Fu6en" der Alpen. Die nordostlichen Gruppen der Algauer

Alpen, die Vilser Berge, stoBen hier mit den Schwangauer Bergen

und dem Amraergebirge zusammen, den dem Wettersteingebirge

nordwcstlich vorgelagerten Gruppen. Uber ein romantisches Mittel-

gebirge mit den Hohenschwangauer Seen, das Moranenlandschafls-

charakter besitzt, fallt das Gebirge von dem den Ort beherrschenden
Sauling (2048 m) und der Schlicke (2080 m) her rasch zur Fxissener

Hochebene (± 800 m) ab, in der Moore und mehrere groBe Seen ein-

gelagert sind. Die waldigen, dunklen Vorberge im Suden von Fiissen,

die sich im Schwarzenberg bis rund 1200 m erheben, werden iiberall

von den nackten, hellen Wanden der Kalkschroffen iiberragt, die in

dem schon erwahnten Sauling ihre nachste hochste Erhebung be-

sitzen. Der Kalk in seinen verschiedenen Formen beherrscht das

Gebirge. Dachsteinkalk, Wettersteinkalk und Hauptdolomit be-

teihgen sich am Aufbau der Gipfel. Im Faulenbachertal, westHch
vom Ort bis zum Salober, zeigen sich neben der StraBe alte Gips-

briiche. Das Tal besteht hauptsachhch aus gipsfiihrenden Schichten

iiber Wettersteinkalk. Weiteres iiber die Geologic der Gegend ent-

halt B a c h 1 e s Fiihrer durch Fiissen, Hohenschwangau und Um-
gebung (Endters Buchhandlung in Fiissen). Ferner sei auf die „Geo-
logisch - Palaontologische Monographic der Vilser Alpen" von
Dr. Rothpletz (33. Band der Zittelschen Palaeontographica)

hingewiesen, und auch in den Zeitschriften des Deutsch-Osterrei-

chischen Alpenvereins ist manches iiber das Gebiet zu finden. Hier

konnte ich mich dariiber sehr kurz fassen, denn die Ausfliige, die ich

mit meiner Familie von Fiissen aus durch einige Wochen des JuU
und August 1909 unternahm, erstreckten sich ausschheBhch auf das

bewaldete Mittelgebirge, dessen Hohe zwischen 800 (Fiissen) und etwa

1200 m (Schwarzenberg) schwankt. Die vorgelagerte Hochebene
wurde nicht besucht, dagegen ein Abstecher ins Reintal iiber Musau
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in die Vilser Alpen auf Tiroler Gebiet gcmacht, der uns bis zur Otto-

Mayr-Hiitte fiihrte. Sie liegt unter wilden Kalkgipfeln bei etwa

1580 m noch im Bereich des Waldes. Die ganze Fiissener Gipfcl-

welt ist bryologisch auch jetzt noch so gut wie unbekannt; nur in

den Vilser Bergen hat Dr. F. Quelle auf dem Aggenstein einige

bemerkenswerte Funde gemacht, wahrend Prof. Dr. Hieronymus
auf dem Edelsberg, dem Falkenstein und im Kiihbachtal bei Pfronten

manche weiter unten noch zu erwahnende Beobachtung machte.

,,Calcarea vita!" sagte der verstorbene Pater Gander, der

erfolgreiche Erforscher der Tiroler Mooswelt, vor Jahren zu dem
ihn besuchenden Prof. K. Osterwald, um damit auf einem Um-
wege anzudeuten, daB die Mooswelt im Kalkgebiete einformiger ist

als im Kieselgebirge. Hiernach zu urteilen, hatte ich bei unseren

Ausfliigen, die sich ledigUch auf ein Waldgebiet zwischen 800 bis

ausnahmsweise 1580 m erstreckten und dessen Unterlage nur Kalk

und nicht einmal etwas Sandstein boten, auf ein recht einformiges

Ergebnis rechnen miissen. Der Bryologe, der gewohnheitsmaBig

Kalkgebiete meiden wollte, tate jedoch unrecht. Das Kalkgebirge

ist auch bryologisch oft besser als sein Ruf, wenn die Gegend nur

recht differenziert und wasserreich ist. Beides ist bei Fiissen der Fall.

Ein AnbHck, wie man ihn z. B. vom Aussichtspunkt, ,,die Jugend"
genannt, auf die Waldgebirgslandschaft mit den beiden Seen darin

genieBt, bestatigt das in einer Weise und Schonheit, fiir die nicht

leicht eine Parallele zu finden ware. Auch die hohe Lage von Fiissen

tut ein iibriges, dazu das zuzeiten recht wasserreiche Lechtal. Alche-

milla alpina steigt fast bis zum Orte herab, am bewaldeten Abhang
der Tiroler Chaussee liber dem Lechfall wachst die Krummholzkiefer

bei etwa 820 m und am waldigen Siidufer des Alpsee, an einer ver-

moorten, kalten Stelle iiber Humuslagern, bei ebenfalls nur etwa

800 m, Salix reticulata neben Dryas octopetala^)

.

Diese Humusschichten an den Waldabbriichen und Seerandern

bieten einer groBeren Reihe von Moosen Unterkunft, die den Kalk

fliehen, wie z. B. Campylopus fragilis, Pohlia nutans, P. proligera,

P. elongata, Meesia trichodes, Polytrichum decipiens, Lophozia longi-

flora, Harpanthus scutatus, Pleuroschis7na tricrenatum u. a. m. Es

^) Nach meinen Beobachtungen. Ausfuhrlichere Zusammenstellungen der

Phanerogamenflora von Fussen veroffentlichte Herr Prof. H. Rottenbach in

der ,,Deutschen Bot. Monatsschrift", der die Giite ha/te, mir Abziige seiner

Arbeiten zu senden. Auch an dieser Stelle danke ich dem Genannten bestens

ebenso Herrn Dr. J. Familler in Karthaus Priill bei Regensburg, der mich

auf verschiedene fruher bei Fussen gemachte bryologische Funde aufmerksam

machte.
w

14*
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fehlt ferner, besonders urn Hohenschwangau, nicht an alten Baumen
und nicht an vermorschten Stocken, was das Vorkommen von Arten,
wie Dicranum viride, Hypnum fertile, Isopterygium pulchellum,

Cephalozia redusa, C. media, C. curvifoUa, Sphenolohns Hellerianus,

Odontoschisma denudatum, Aneura latifrons und palmata u. a. m.
begiinstigt.

Von den beiden Seen des Waldgebiets ist der blaugriine Alpsee
ein klares, nur an wenigen Stellcn mit humosen Anschwemmungen
und kleinen Vermoorungen berandetes Gewasser, Der kleinere Schwan-
see ist schwarzlich und grenzt ostlich und westlich an kleine Flach-
moore, in denen PUlonotis calcarea, Hypnum Wilsonii, H, lyco-

podioides, H. trifarium, H. scorpioides zwischen Binsen und Seggen
zu finden sind. Auch Bryum ovatum fand sich hier. Nach Westen
schlieBt sich an den See ein Fichtenmoor an, von Graben durch-
zogen, in denen mehrere Torfmoose {Sph. medium und cymbifolium
in erster Linie), Dicranodontinm longirostre, Polytrichum formosum

Odontoschismn
ismu

lorii und Calypogeia Trichomanis auf Humus, und nur hier fanden
sich Leucobryum und Hylocomium umhratum. Unter den Fichten
\m Moor wachsen Eurhynchium striatum, Dicranum scoparium,
weniger undulatum und Bonjeani, Georgia pellucida, Plagiochila
asplenioides

,
mehr an feuchteren, offeneren Stellen auch Aulacom-

nium palustre und zwischen dem Waldmoor und dem See Campto-
thecium nitens. Die Hauptvegetation im Waldmoor bilden wohl
H. Schreheri, triquetrum und splendens.

Auf den iiberall zutage tretenden Kalkfelsen der Gegend sind
zuniichst die Allerwelts-Kalkmoose augenfallig: Hypnum moUuscum
(der Vereinfachung halber gebrauche ich den Namen Hypnum in
Ubersichten in seinem alten Sinne), H. protensum, H. Halleri, Tcyr-
tella tortuosa, Encalypta contorta, Camptothecium lutescens, Haufig
smd a,uch Fissidensdecipiens, Eh. murale, Didymodon ruhellus, Barhula
ngidula, B.reflexa, B, paludosa. Am FuCe von Baumen und Steinen
im Bereich des Spriihregens des Lechfalles zeigen sich Distichium
tnchmitum m. Sp., Barbula validu, Entodon Schleicheri, Uber dem
Falle an den Felsen der Chaussee, iiber die bei feuchtem Wetter
Wasser rieselt, wachsen Barhula valida, Hymenostylium curvirostre,
viel Hypnum Vaucheri, Barhula paludosa.

Finer der schonsten Waldwege bei Fiissen, der Alpenrosenweg
(die Alpenrosen sind hier sparUch geworden) zieht sich bei etwa
820—840 m Hohe von Hohenschwangau um den Nordhang des
Schwarzenbergs herum nach Pinswang in Tirol. Der Artenzahl nach
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ist er wohl der moosreichste Standort der Fiissener Flora. Auf mor-
schem Holz Aneura latifrons und palmata, Odontoschisma denudatum,
Haplozia lanceolata, Isopterygium pulchellum, zwischen Moosen
Anastrepta orcadensis, Lophozia quinquedentata, iiber Humus Fissi-

dens osmundioides , Meesia trichodes, Bryum pallens, Myurella julacea.

In Kliiften unter Kalkblocken Mnium serratum, stellare, rostratum,

Orthotkecium intricatum (zahlreich), Amhlystegiella Sprucei, an schat-

tigen aber nicht gerade nassen Felswanden Neckera crispa, Zygodon
rhahdocarpa

Hypn
Wanden viel Seligeria tristicha und viel Haplozia riparia, ebenso die im
Gebiet gemeine und formenreiche Lophozia Mulleri, Haufig ist

Scapania aequiloba sowie 8c, aspera. Diese bildet in der PoUatschlucht
unter SchloB Neuschwanstein prachtigen Massenwuchs. Auch
Geheehia wachst hier.

Hypnum Sauteri kommt an verschiedenen Stellen vor, ebenso
Molendoa Sendtneriana. Dieses Moos, ferner Barhula valida und
Bryum ovatum sind fiir Deutschland neue Erscheinungen. Andere
Arten werden in der Zusammenstellung noch besonders zu erwahnen
sein. Sie ist im wesentlichen nach B r e i d 1 e r (Die Laubmoose
Steiermarks; Die Lebermoose Steiermarks) geordnet, wobei die

Ordnung nur die leichtere Orientierung ermoglichen soil und keines-

wegs einem natiirlichen System entspricht. Meine Auffassungen
iiber das Moossystem, das auch in der Limprichtschen Fassung
zum Teil veraltet ist, habe ich in den ,,Studien zur vergleichenden

Morphologie und phylogenetischen Systematik der Laubmoose''
(Berlin, 1910) niedergelegt.^) Fiir eine Reihe biologischer, morpho-
logischer und systematischer Fragen suchte ich in der Beobachtung
der Fiissener Mooswelt einen Standpunkt zu gewinnen. Auch meine
Auffassung iiber die Gattung Cratoneuron, wie sie in der erwahnten
Arbeit dargestellt ist, habe ich wahrend meines Aufenthalts in

Fiissen gefordert, wo ich gewohnterweise die Moose nicht bloB

sammelte, sondern sie i m L e b e n beobachtete, soviel es mir nur
moglich war.

Einige wenige Angaben aus dem Gebiete finden sich in den
,,Beitragen zur Laub- und Torfmoosflora von Oberbayem" von
Dr. Roll (Hedwigia 1899, S. 260 ff.). Die Moore und Seen bei

') Keineswegs erheben diese Auffassungen den Anspruch definitiver Geltung.

Vielmehr wird so manche von ihnen noch zu korrigieren sein. Mir lag vor allem

daran, Anregungen zu geben. die aus dem zum grofien Teil veralteten System
der europaischen Laubmoose herausfiihren sollten.
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Fiissen hat Dr. Paul, Assessor der Kgl. Moorkulturanstalt in

Bernau am Chiemsee, untersucht und in seiner umfangreichen

Arbeit iiber „Die Moorpflanzen*' (aus ,,Ergebnisse der

pflanzengeographischen Durchforschung von Bayern'', Sonderdruck

aus den ,,Berichten der Bayer. Bot. Gesellschaft" in Miinchen XII,

Heft 2, S. 136 ff.) auch einige Moose angefiihrt. Ich fiihre sie,

da ich selbst das Moorvorland von Fiissen nicht besuchte und in

meiner Arbeit nicht beriicksichtigte, hier an: Lophozia injlata, in

einem Moor am Slidufer des Hopfensees; Lepidozia setacea und
Leptoscyphus anomalus, mehrfach in den Fiissener Mooren. Da
Herr Dr. Paul seine Aufmerksamkelt fiir die oben erwahnte

Arbeit vorwiegend auf die hoheren Pflanzen zu richten hatte, so

darf ohne weiteres angenommen werden, daB die erwahnten Moose
erst einen kleinen Teil der Bryophyten der Fiissener Moore bilden.

Fegatella conica. An feuchten Felsen gegen Faulenbach, auch
an der Mauer der Pfarrkirche; Aufmauerung der Chaussee Hohen-
schwangau-Neuschwanstein bis 1000 m; Tiroler Chaussee usw. Fast
regelmaBig mit Preissia durcheinander wachsend.

Preissia commutata. Oft mit voriger, jedoch viel verbreiteter

an feuchtschattigen Kalkfelshangen und Wegrandern und fast

immer mit entwickelten Fortpflanzungsorganen ; so auch am Plansee
und gegen die Otto-Mayr-Hiitte (1500 m).

Marchantia polymorpha zeigt im Gebiet schon durch ihre geringe

Verbreitung ihre Abneigung gegen Kalkboden, die in den Floren nicht

erwahnt wird^ aber wenigstens in den von mir durchsuchten Ge-
bieten unbestreitbar ist. Bei Fussen an der Mauer der Pfarrkirche,

an der Aufmauerung der Tiroler Chaussee gegen WeiBhaus und
sonstigen, nicht zahheichen Standorten, die sich oft ^ruderal'* be-

einfluBt oder durch Humusschichten, Holzkohle usw. dem Kalk
entriickt zeigen. Ganz ahnhch wie Bryum argenteum wachst Mar-
chantia auf alien kieseUgen Substraten, auf Schutt-, Kohlen- und
Ruderalplatzen, geht (was Bryum arg, kaum tut) auch in die Siimpfe
und Quellen, flieht aber reine Kalkunterlagen.

Eicciaceen, die im Gebiete sicher vertreten sind, konnte ich

nicht beobachten. Ich wurde sie sonst an dieser Stelle, n a c h
den Marchantiaceen eingereiht haben, weil ich die Ricciaceen nicht

als rudimentare oder „Vorstufen" der Marchantiaceen auffasse,

Forme i4

' --- — —, ^j _ _ _ ^ _ - ^

unter den Lebermoosen, indem sie sich wie diese in der Mehrzahl
verganglichen Standorten angepaBt und ihre Bauart vereinfacht
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haben. Als, wenn auch retrograde, „Progressionen'', d. h. nach

meiner Auffassung phyletisch jiingere Stufen der Marchantiaceen,

muB ich sie diesen f o 1 g e n lassen und das System init den Mar-

chantiaceen (oder Anthocerotaceen) beginnen.

Wahrend des Druckes dieser Arbeit auBerte sich Herr Privat-

dozent Dr. P. ClauBen (Berlin) gelegentlich einer Unterhaltung

und noch ohne Kenntnis meiner Auffassung ebenfalls dahin, daB

die Ricciaceen eher als reduzierte denn als rudimentare Formen zu

betrachten seien, und daB diese Frage jedenfalls einer erneuten

eingehenden Priifung bediirfe.

Metzgeria jurcata kommt zerstreut an alten Baumen der Chaussee

nach Hohenschwangau, an der Roten Wand, dem Alpenrosenwege

usw. vor. — M. conjugata ist auf schattiger bis feuchtschattiger

Erde in der Umgebung von Hohenschwangau, beim Alp- und Schwan-

see usw., verbreiteter als vorige. Die weitaus haufigste Art der Gattung

aber ist M. pubescens, deren Vorliebe fiir Kalkgegenden bekannt ist.

Besonders in der Umgebung der Seen, auch des Plansees, liebt das

Moos die schattigen Wegabhange, Baumwurzellocher usw. und wachst

nicht selten in Menge, z. B. am Siidwestufer des Alpsees.

Aneura palmata. An morschen Baumstammen zerstreut, stellen-

weise haufig, z. B, im Fichtenmoor zwischen Schwansee und Hohen-

schwangau. A. latifrons. Im vorerwahnten Moor auf nassem faulem

Holz; Moorboden beim Alatsee. — A. pinguis. Bei Fiissen, in der

Pollatschlucht, am Alpenrosenweg, Schwansee, Alpsee, immer zer-

streut neben kleinen Bachen und an nassen Felsen.

PeUia. Eine an der Chausseeaufmauerung gegen Neuschwan-

stein und an anderen Stellen vorkommende Pflanzc gehort ver-

mutlich zu P. Fabbroniana; sicher konnte ich die Art bei Fiissen

gegen Faulenbach an einem kalkigen Wege feststellen. Die anderen

beiden Arten der Gattung bleiben noch nachzuweisen. — Blasia

pusilla suchte ich vergeblich. — Morckia hibernica wurde (nach Dr.

F a m i 1 1 e r in litt.) in der Pollatschlucht beobachtet. Das Vor-

kommen ist hier wahrscheinlich
;

gesehen habe ich bisher kein

Exemplar aus dem Gebiet. — Vertreter der Gattungen Marsupella

und Alicularia fand ich in der Waldregion nicht, ebenso scheint

Eucalyx dem Gebiete zu fehlen.

Plagiochila asplenioides ist eins der allerhaufigsten Moose des

Gebietes; von niedrigen xerophytischen Ktimmerformen bis zu den

stattlichsten an feuchteren Stellen (bei Hohenschwangau) durch-

lauft es alle Stufen. — PL interrupta. Auf feuchten Kalkwanden

und Kalkbrocken am Alpenrosenweg, beim Schwansee usw. im

ganzen nicht selten und stellenweise selbst reichlich. M. Sp.
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Scapania umbrosa. Auf morschem Holz im Fichtenhochwald

bei der Musauer Aim (1270 m) mehrfach. — Sc. aequiloha, Auf Kalk-

felsen und kalkigem Boden sehr verbreitet; auch im Reintal und am
Plansee, bei Reutte usw. In groBer Menge wachst auf den Kalkblocken

der PoUatschlucht Sc. aspera, die hier an sonnigen Stellen in Formen

iibergeht, die sich von Sc. aequiloha nicht trennen lassen. Soweit

meine Beobachtungen bis jetzt reichen, ist Sc. aspera die ombro-

mesophile Form dieses ganzen Kreises. Sie findet sich auch am
Alpenrosenweg und am Plansee, sowie am Stuibenfall bei Reutte

(hier leg. Prof. Hieronymu s!).

Leptoscyphus Taylorii (Hook.) ist auf faulenden Holzstocken

und iiber Humus verbreitet, so am Alpenrosenweg, im Moor am
Schwansee, Siidwestseite des Alpsees, am Plansee, im Reinbachtal

usw. Am Achsele bei Pfronten reich mit Sp. ! von Prof. H i e r o n y -

m u s beobachtet.

Jamesoniella suhapicalis (DC). Auf moorigem Humus am
Alpenrosenweg gegen Hohenschwangau; am Alatsee.

Haplozia riparia. An feuchten und schattigen Wegrandem,
sowie an feuchten Kalkfelsen allgemein verbreitet, z. B. am Konigs-

weg, Alpenrosenweg usw. Bei Reutte unweit des Moorbades im Rinn-
sal am Wege in untergetauchten, halbkugeligen, kalkschlamm-
durchsetzten Polstem. Wie in Kieselgebieten Eucalyx crenulatus

mit V. gracillimus die Rander feuchtschattiger Waldwege zu saumen
pflegt, so trat an seiner Stelle bei Fiissen H. riparia ganz ahnlich auf.

Sie bildet aber keine so zusammenhangenden Strecken, sondem
sitzt in getrennten, bis etwa handgroBen Flecken dem Kalksande
auf. — H. lanceolata. An feuchten Abhangen am Alpenrosenweg,
hier auch iiber Wurzeln, am Schwansee usw., mit Kelchen.

Lopkozia Mulhri. Ganz allgemein verbreitet auf Felsen, in

Hohiungen der Wege usw. An feuchteren Stellen, z. B. in Bachrinnen,

die zum Schwansee abflieBen, sind groBe Formen haufig, die mit
L. HornscJiuchiana verT^-echselt werden konnen. Femer fand ich

Formen mit etagenartig libereinander stehenden Kelchen und einmal

den der L. Kaurinii entsprechenden Bliiten stand. Das ziemhch reich-

liche Material konnte ich bisher nicht durcharbeiten. Ich stelle

daher vorlaufig nur das Vorkommen der L. Millleri mit einem er-

hebUchen Formenkreis im Gebiete als sicher hin. — L. ohtusa (Lindb.),

die ich seit einer Reihe von Jahren alljahrlich im Harz und in den

Alpen beobachten konnte, suchte ich in diesem Jahre zum erstenmal

wieder vergebhch. Ich darf diese Tatsache wohl mit dem reinen

Kalkfels- und Kalkbodencharakter des Gebietes in Beziehung bringen,

zumal L. oltusa auch im Algau und bei Mayrhofen nur in den Kiesel-
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gebieten zu finden war. L. obtusa scheint eine ausgesprochen kiesel-

stete Pflanze zu sein. Auf den Humusrandem, die an Waldrandem

am Alpsee usw. hervorbrechen, konnte sie aber zu finden sein. —
L. porphyroleuca ist auf morschen Baumstiimpfen im Fiissen-Hohen-

schwangauer Waldgebiet nicht selten; auch im Reintal gegen die

Musauer Aim. Hier einmal auch auf morschem Holz L. guttulata,

das xeropliile Extrem der Reihe. — L. longiflora. Auf feuchtem Humus
am Siidrand des Alpsee (Waldrand), mit Kelchen.

L. alpestris, ventricosa, longiflora, 'porphyroleuca, guttulata und

longidens lassen sich als Ausstrahlungen eines typus polymorphus

betrachten. Die Grenzen sind meist subjektiver Natur, so zwischen

porphyroleuca und guttulata und wohl auch zwischen ventricosa und

longiflora. L. longidens scheint aus diesem im Zerfall begriffenen

Komplex bereits iibergangsfrei ausgeschieden zu sein, und vielleicht

gilt dies auch fiir L. alpestris. Jede dieser Arten hat iibrigens ihre

eigenen Standortsbedingungen, und, ahnhch wie bei Calypogeia,

zeigt dieser groBe Kreis, wie wohl in erster Linie die Anpassung an

verschiedene Lebensverhaltnisse die Formen eines plastischen Kreises

zu neuen Arten herausarbeitet.

Lophozia incisa. Flieht den Kalk, ist im Gebiete aber auf mor-

schen Baumstriinken, iiber Humuslagen, an den Waldrandem um
die Seen, im Fichtenmoor am Schwansee usw. sehr verbreitet und

oft mit Kelchen zu finden.

Barhilophozia harhata. Am Schwarzerweg iiber Moosen. —
B. quinquedentata , Am Alpenrosenweg, Alpsee, Alatsee zwischen

anderen Moosen; nicht iiber Kalkfelsen. — B. attenuuta. Mooriger

Humus am Waldrand beim Alpsee. ^ B. lycopodioides . Fichtenwald

bei der Musauer Aim im Reintal, 1200 m (Tirol). Sehr bemerkens-

wert ist das Auftreten dieser der oberen Bergregion angehorenden

Art, die erst am Rande der Baumgrenze ihre Hauptentwicklung

zu finden pflegt, in P o m m e r n , wo sie F. H i n t z e im Revier

SchloBkampen (Kreis Bublitz) im Mai 1909 auf einem schattigen

Steine sammelte und mir sandte. Es tritt immer deuthcher in die

Erscheinung, daB im nordJichen deutschen Flachlande die bryogeo-

graphischen Hohenlinien eine starke Verminderung erfahren.

Die von mir vorgeschlagene Gattung Barhilophozia wird von

Karl Miiller (Lebermoose, S. 619) abgelehnt, was sein gutes

Recht ist. Die Darstellung im letzten Absatz der zitierten Seite

kann aber leicht den Anschein erwecken, als ob ich die Arten

der Gattung nur nach der Zahl der Blattlappen hier

unterbringen wollte. Es heiBt aber in meiner Publikation, daB die

Gattung jene Formen der alten Gattung Jungermannia umschheBen
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solle, „ciie sich durch die Neigung zu m e h r als zweilappigen

Blattern auszeichnen und dabei untereinander eine ausgesprochene

natiirliche Verwandtschaft zeigen" (Bryol. Beobachtungen aus den

Algauer Alpen, 1907, S. 37). Ich denke, die unzweideutige Forderung

nach „ ausgesprochener natiirlicher Verwandt-
schaft" (die Miiller iibersehen haben diirfte) schiitzt mich aus-

reichend vor dem Verdacht, Gattungen auf bloBe Merkmale der Zahl

begriinden zu wollen. Die ,,Neigung" zur Mehrlappigkeit, die hier

vorliegt, darf wie jede andere morphologische Erscheinung, auf

Beriicksichtigung Anspruch erheben, ohne daB ihre Bedeutung zu

iibertreiben ist. Ich habe versucht, zwischen L. incisa und den
Barbilophozien eine engere Verwandtschaft zu finden, was nicht

gelang, und ebenso haben L. Mildeana, marchica und andere mit
mehrlappigen Blattern versehene Arten keine engeren Beziehungen
zu Barbilophozia, der man also nicht vorwerfen kann, daB sie sozu-

sagen eine „arithmetische Gattung^' sei. Ich kann mir sehr wohl
denken. daB unter Umstanden Arten mit zweilappigen Blattern
hier eingestellt werden miiBten. So z. B. L. ohtusa, die

zweilappige Blatter, darunter bisweilen dreilappige besitzt. Karl
M ii ] 1 e r stellt diese Art in der Tat zu den von ihm als Abteilung
von LopJiozia aufgefaBten Barbilophozien, womit er im Rechte sein

durfte. L. ohtusa, die ich fast regelmaBig in Gesellschaft von L.

quinqtiedentata fand, wird schwachUchen, entfernt beblatterten
Formen dieser Art, wie sie zwischen anderen Moosen eingesprengt
wachsen, bisweilen sehr ahnhch.

Der Einwand, daB Barhilophozia schlecht begrenzt sei, hat bei

den Lebermoosen wenig Gewicht. Karl Miiller hat mit mir
auch Breidlers Gattung Encalyx angenommen, deren Haupt-
unterschied gegen Haplozia darin hegt, daB bei dieser der
Kelch frei, bei jener der Kelch mit den Hiillblattern eine Strecke
lang verwachsen ist. Ich vermag darin nur einen quantitativen Unter-
schied zu sehen, und es will mir sogar scheinen, als ob die Barbilo-
phozien bei aller Schwierigkeit der Begrenzung noch immer mehr
generische Eigenheiten zu zeigen vermochten als Eucalyx. Wenn
nichts anderes, so wird die Aufstellung meiner Gattung vieUeicht
doch das Gute haben, daB die Grenzen der Gruppe der Barbaten
noch scharfer als bisher untersucht werden. Schon aus diesem Grimde
halte ich Barhilophozia als Gattung aufrecht. Ich kann zwar ihre

scharfe Begrenzung nicht angeben und kann heute noch nicht sagen,
welche Arten vieUeicht noch hierher zu stellen sein werden.

Dies bemerke ich auch bezuglich der von S c h i f f n e r vor-

geschlagenen und von mir aufgehommenen^ Gattung Trito-
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maria, die K. Miiller ebenfalls mit Entschiedenheit ablehnt

(S. 588). Er nimmt sie aber doch a]s Subgenus an. Die eigenartige

Stellung von SpheTiolobus exsectus und exsectiformis kann meines

Erachtens nicht gut bestritten werden; beziiglich des Sph. poUtus

gebe ich aber zu, daB seine phylogenetische Deutung schwierig und

seine Verwandtschaft zu den vorgenannten Arten mindestens recht

locker ist.

SpheTiolobus minutus. Nicht auf Kalk, aber auf Humus an

Waldrandern mit anderen 'Mooscn, so am Alpsee, Alatsee, Musauer

Aim. Sph. gypsophilus (Wallr.) wird von K. M ii II e r- Freiburg mit

Sph, minutus synonymisiert. Ich habe bei Fiissen vergebUch diese

Art auf Kalk gesucht. Wenn nun auch schwefelsaurer Kalk in seiner

Wirkung auf Pflanzenwuchs nicht mit kohlensaurem Kalk zu identi-

fizieren und die Gipspflanze des Harzes moglicherweise daher wirklich

nur eine Standortsform ist, so ist die Sachlage doch noch nicht aus-

reichend geklart. Mindestens soUte das Moos noch als v. gypsophilus

(Wallr.) gesondert und weiter beobachtet werden. — Sph. Hellerianus.

Am Alpenrosenweg auf morschen Baumen m. Sp., mit Cephalozia

curvifolia.

Anastrepta orcadensis. Nur auf Humus. Am Alpenrosenweg

am schattigen Wegrand, mit Loph. quinquedentata und Plagiochila

asplenioides , in der hohen, bleichgriinen Form. Ebenso mit Plagioth,

undulatum an einer feuchtmoosigen Waldstelle am Siidufer des

Alpsees.

Cephalozia hicuspidata. Moorboden am Alpsee. — C. reclusa.

Moraches Holz, z. B. am Kalvarienberg. Ebenso im Fichtenwald

bei der Musauer Aim (Tirol), 1200 m, in Gesellschaft von C. leu-

cantha c. per. und C. media. Die letzte Art auch auf deutscher Seite

zwischen Moosen am moorigen Waldrand des Alpsees. Hier auch

mit Sphagnum C. connivens; diese Art auch anderwarts bei Fiissen

zwischen Sphagnum, z. B. am Schwansee. An dem erwahnten Stand-

orte am Alpsee finden sich Harpanthus scutatus und Loph. longiflora

in nachster Nahe und auch in Gesellschaft. — C. curvifolia ist auf

morschen Baumen, z. B. zwischen Schwansee und Hohenschwangau,

am Alpenrosenweg, besonders aber im Laubwald am Siidrand des

Alpsees verbreitet. Auf Himschnitten in Gesellschaft kleiner Formen

des Ptilidium ptdcherrimum, sowie mit Blepharosoma trichophyllum.

— Sowohl aus der Mark wie aus den Gebirgen bewahre ich noch

manche Cephaloziella und Cephalozia, iiber die ich nichts zu publi-

zieren wage, ehe nicht eine monographische Bearbeitung Licht in

diese iiberaus schwierigen Formen gebracht hat. Sie steht, aus der

Fprlpr Vnmnptpnter Bpurteiler. bald ZU erwartcu.
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Blepharostoma trichophyllum. Im Gebiete in Waldern und

Moorstellen, vorwiegend auf morschem Holz verbreitet und haufig

m. Sp, Auch am Plansee (Tirol).

Odontoschisma denudatum. Am Alpenrosenweg mit Tetraphis,

Aneura palmata, Lepidozia und Ceph. curvifolia an faulen Baum-

stammen, ahnlich im Fichtenmoor am Schwansee reichlich mit

Gemmenbildung, beim Alpsee, beim Schwansee; iiberhaupt nicht

selten bei Fiissen.

0. sphagni soil dem 0. denudatum v. elongatum Lindb. nach

Warnstorf (Moose, I, S. 239) ,,habituell ganz ahnlich*' sein.

Damit wird ein verwandtschaftlicher Zusammenhang bestritten,

was die Auffassung vieler Hepatikologen sein diirfte und friiher

auch die meine war. Neuere Beobachtungen lassen mich an der

iibergangsfreien Scheidung beider Moose sehr zweifeln. 0. denudatum

zieht morsches Holz und weniger feuchte Moorstellen vor, was die

starkerc Verdickung der Zellgrenzen sowie die lebhafte Entwicklung

von Keimkornem mit sich bringt, die an xerophytischeren Formen
immer am lebhaftesten auftritt. Auch bei Anastrepta, Scapania-

Arten, Cephal. connivens und hicuspidata und anderen Arten konnte

ich beobachten, da6 Keimkomerbildung am ehesten bei Formen an

trockneren Stellen, bei Hungerformen auftritt. Leptoscyphus ano-

mulus zeigt alljahrlich im Grunewald bei Berlin die gleiche Erscheinung.

Wo er an nasseren Stellen iippige Polster bildet, hort die Keimkomer-
bildung auf und auch die Verdickungserscheinungen im Blatte lassen

etwas nach.

Auch 0. sphagni ist nicht gerade ein Hygrophyt, aber durch sein

Vorkommen zwischen anderen Moosen (Sphagnum) oder in gedrangten

Polstern geschlitzter; die Eckverdickungen schwachen sich etwas ab,

dafiir schiitzt ein Blattsaum das Ganze. Ich bezweifle, daB das Moos
sich von der v. elongatum der vorigen Art inimer wird scheiden lassen.

Wenn ich damit fiir eine kritische Untersuchung der Verwandt-

schaftsbeziehungen eintrete und voraussehe, daB die Verfasser der

Synopsis Hepat. recht behalten diirften, so halte ich doch jedenfalls

0. denudatum und sphagni als „werdende" Arten aufrecht. Sie haben

so gut ein Anrecht darauf wie etwa Ptilidium ciliare und pulcherri-

mu7n, die auch recht charakteristisch auftreten konnen, nach meiner

Beobachtung aber auch Ubergange zeigen.

sphag

mark beschreibi, ist von Karl M li 1 1 e r - Freiburg (a. a. O.,

S. 503, 504) als Arnellia fennica (Gottsche) Lindberg nachgewiesen

worden. Es erinnert an Odontoschisma durch den groBzelligen, stark

verdickten Saum der Blatter und soil in e'roBen Formen dem Lepto-
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scyphus Taylorii ,,zuin Verwechseln ahnlich'' sein. Sie liebt Kalk-
felsen als Unterlage und wird voraussichtlich bald auch im bayerischen

Alpenzuge nachzuweisen sein.

Lophocolea bidentata, Zwischen Moosen von 800 bis 1000 m
zerstreut. — L. heterophylla. Morsche Hirnschnittc gcgen den
Schwansee. Bei Musau (Tirol), ebenso am Aufstieg ins Reintal (900 m).

Jedenfalls im Gebiete selten.

Harpanthus scutatus. Zwischen dem Schwansee und Hohen-
schwangau an einem morschen Stumpf; reichlicher am Siidufer des

Alpsees auf feuchtem Humus am oberen Rande des Waldabhangs in

gedrangten Polsterchen; ahnlich auf Tiroler Gebiet am Nordufer

des Plansees,

An dem Standort am Alpsee finden sich auf Humus noch andere

Moose, die dem Kalkboden des Gebietes sonst versagt sind, wie

Pohlia nutans, Lophozia longiflora, Calypogeia. In den anstoBenden

Sphagnum-Folstem treten Cephalozien {media, connivens) auf. Neben
Dryas findet sich Salix reticulata, bei nur 800 m wohl sonst keine

gewohnlichen Erscheinungen, und in moorigen Stellen Polytrichum

decipiens. Das aus dem fast iiberhangenden, abgebrochenen Wald-
rande heraustretende Humuslager ist ziemlich dick und locherig

zerkliiftet. Aus den Lochern stromt eine eisig kiihlc Luft, wohl
aus darunter liegenden Kalkhohlen. Diese Erscheinung erklart

wohl das tiefe Herabsteigen mancher Pflanzen an dieser sonst

durchaus nicht alpin anmutenden Stelle.

In der Arbeit von A. Engler ,,Die Pflanzenformationen

und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette usw.".

Abdruck aus dem Notizblatt des Konigl. Botan. Gartens, Appendix
VII, S. 80, 81, behandelt der Verfasser das sehr iiberraschende Vor-

kommen alpiner Arten im Karst, in Hohen, in denen man sie nicht

erwarten sollte. So sah Engler in der Sabotina oberhalb Goerz

nur etwa 60 m iiber dem Meeresspiegel Bellidiastrnvfi Michelii, Saxi-

fraga cuneifoUa und petraea, Pinguicula alpina und andere Alpen-

pflanzen an Kalkfelsen unter den dichten Kronen von Ostrya usw.,

daneben auf humusreichem Boden verschiedene Waldpflanzen auf-

treten. „Ein derartiges Begegncn von Pflanzen verschiedener Floren-

elemente und sehr verschiedener Anforderungen an den Standort

kann nur in Gebirgen mit steilen Abhangen und Schluchten zustande

kommen, wo ein Gestein wie der locherige Kalkstein des Karstes

den auf ihm angesiedelten Felsenpflanzen Schutz gegen die Kon-
kurrenz der anderswo sich stark ausbreitenden Rasenpflanzcn ge-

wahrt und wo die Beschaffenheit des Terrains sowie die Einsicht

der Verwaltungsbehorden die Kultur fern gehalten hat." Parallel-
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erscheinungen lassen sich auch bei Moosen feststellen, wenn ihre

Rasen iiber hohe Felswande in tiefere Regionen fallen, wo man sie

dann in iiberraschend niedrigen Lagen iippig vegetieren sieht (z. B.

Hohen Goll bei Berchtesgaden usw.l. Es ware aberunterm

erwahnte

auch kalte Luftstrome aus dem zerkliifteten Gestein die Vegetation

alpin beeinfluBte, ahnlich wie an der erwahnten Stelle am Alpsee,

wo dicser EinfluC unzweifelhaft ist.

Chiloscyphus pallescens. Auf morschem Holz im Walde zwischen

Hohenschwangau und dem Schwansee.

Calypogeia Trichomanis, Auf humosen feuchten Abhangen, im
Moor am Schwansee und an ahnlichen Stellen verbreitet. — C.

suecica. Auf morschem Baumholz am Schwarzerweg und am Auf-
stieg zur Roten Wand.

Lepidozia reptans. Auf morschem Holz, Waldboden und iiber

Felsen gemein und oft m, Sp.

Pleuroschisma trierenatum. Alpenrosenweg, Siidwestseite de s

Alpsees, nur auf Humus mit anderen Moosen. — PL trilohatum. An
denselben Stellen, auBerdem aber im Moor am Schwansee, zahlreich

auf Humus am Alatsee, am Kobelweg usw. ; auch im Reintal und am
Plansee. Im Kiihbachtal (leg. Hieronymus!).

Trichocoka tomentella, Feuchte Waldstellen am Alpenrosenweg,
Kobelweg, Alatsee; massenhaft an einem quelligen Waldabhang
unterhalb SchloB Hohenschwangau, gegen den Schwansee in Gesell-

schaft von Mnium medium. Steril.

Ptilidium pulcherrimum. Auf Fichten in einem Bruch (mit
Asarum) am Konigsweg vor dem Schwansee; an einer Fichte auf der
Roten Wand (1000 m); Hirnschnitte am Siidrand des Alpsees; im
ganzen selten, Zu Pt. ciliare gehoren Exemplare vom Waldrande
beim Plansee (Tirol).

Eadula complanata. In der Waldregion auf Rinde allgemein
verbreitet. Das Vorkommen von P. Lindhergiana im Gebiet ist sehr
wahrscheinlich. Es gelang mir aber bisher nicht, es sicherzustellen.

Jedenfalls fand sich R. complanata hier wie anderwarts auch auf
Felsen.

Madoiheca laevigata. Kalkfelsen am Alpenrosenweg; an einem
Baum am Alpsee. — M, platyphylla. An Felsen und Baumen ver-

breitet.

Frullania dilatata, Besonders in der Umgebung der Seen ver-

breitet, gem an Buchen. Fr. tamarisci. An einem humusbedeckten
Kalkfelsen am Alpenrosenweg. Zweifellos weiter verbreitet.
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Sphagnum Warnstorjii Russ. Im Fichtenmoor am Schwansee.

— Sph. acutifolium. Moorboden am Alatsee, Schwansee, Plansee.

Sfh, plumulosum Roell. ex p. {Sph, suhnitens R. et W.). Im Moor am
Schwansee unter Fichten in rotUchen und griinen Formen. — Sph.

qidnquefarium. Beim Schwansee an feuchten Abhangen; auch sonst

iiber humusiiberlagerten Kalkblocken. — Sph. cymhifolium. Moor

am Schwansee, am Alatsee. — Sph. medium. Moos am Schwansee

in der roten Form.

Weisia viridula. Uberhangcnder Waldrand (Kalkerde) an der

Chaussee nach Faulenbach, m. Sp. Erst nach langerem Suchen

fand ich 6, auffalhg ist auch die spate Reifezeit der Sporogone in

der zweiten Halfte des Juh. Ich bringe das Moos nur mit Vorbehalt

hierher.

Gymnostomum rupestre. An feuchten Kalkfelsen sehr haufig,

bisweilen m. Sp.

Hy7nenostylium curvirostre. Nasse Kalkfelsen am Alpenrosen-

weg, am Kalvarienberg, Alatsee usw., meist m. Sp.

Die Exemplare gehoren zu v. scabrum Lindb. Hiervon ist die

Form mit langeren Zellen ohne Papillen, die im mikroskopischen

Bilde einen ganz anderen Anblick gewahrt, erheblich genug ver-

schieden. Mitten hat sie bereits 1859 (Limpricht III, S. 644)

als H. commutatum Mitten ausgeschieden. Ich halte diese Auffassung

fiir berechtigt. Die v. scabrum bezeichnet hiernach das eigentliche

H. curvirostre. Auch H. commutatum ist nicht selten; in Bayern

sammelte ich es auf nassem Kalkfels der Almbachklamm bei Berchtes-

gaden. Man erkennt sie leicht an dem glatten Durchblick, den das

Zellnetz im mikroskopischen Bilde gewahrt.

Molendoa Sendtneriana. Kalkfelsen an der Chaussee nach Hohen-

schwangau; ebenso an der Siidseite des Kalvarienberges am Abstieg

nach dem Schwansee bei ± 900 m, und am Alpenrosenweg mit Zygo-

don gracilis, hier auch auf Tiroler Gebiet. Teils in niedrigen, wenig

entwickelten, teils in hoheren Rasen.

Nach Limpricht gleicht Molendoa dem Anictangium ,,im

Bliitenstande, in der Tracht und im fruktiferischen Apparate vollig".

Man ersieht hieraus wieder die groBe Bedeutung, die dem Bliiten-

stande zugemessen wird. Ihm zuhebe wird Molendoa mit Anictan-

gium verglichen, mit dem sie friiher auch vereint war. In Wirklich-

keit gehort Molendoa an die Seite von Hyrnenostylium , wahrend

diese Gattungen bei Limpricht noch in verschiedenen Ab-

teilungen (Gymnoiveisieae und Pleuroweisieae) stehen. DaB bei

jener Gattung die weiblichen Bliiten auf seitlichen Kurztrieben

bei dieser an der Spitze von Hauptsprossen stehen (in beiden Fallen
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natiirlich akrogyn), berechtigt nur im Verein mit anderen Merk-

malen zur generischen Trennung. Dagegen riickt der wesentlich

abweichende Bau der Rippe von Anictangium diese Gattung weiter ab.

Zwischen M. Hornschuchiana und Sendtneriana scheinen nur

graduelle Unterschiede zu bestehen. Bei der ersten Art ist das Blatt

aus breiterem Grunde rascher verschmalert und am Ubergang deutlich

gezahnt; die Rippe tritt langer aus, das Blatt ist oben mehr rinnig.

Bei der zweiten verschmalert sich das Blatt mehr allmahlich, die

Lamina ist flacher und viel weiter vorgezogen, die Rippe meist

schwacher. Auch Dr. J. Gyorffy (Loecse), der sich sehr ein-

gehend mit der Anatomic der Molendoa-Formen beschaftigte, be-

statigte mir (brieflich), daB eine "Gbergangsform zwischen beiden

Moosen vorkommt. — Der Nachweis der M. Sendtneriana bei Fiissen

ist meines Wissens der erste dieser Art in Bayern und Deutschland.

Eucladium verticillatum sammelte Prof. Hieronymus an
quelligen Felsen im oberen Vilstal bei Pfronten m. Sp.!

Oncophorus Wahlenhergii. Von Holler (mis. Dr. Familler)

am Breitenberg bei Hinterstein (Algau) auf Dolomit bei 850—900 m
gesammelt und als 0. virens bezcichnet. Das Moos hat jedoch die

charakteristische Blattform der anderen Art. Bemerkenswert ist

der niedrige Standort. Wahrend S. 0. L i n d b e r g auf jede Art
eine Sektion griindete. die schon L i m p r i c h t ablehnte, scheint

die Natur zu lehren, da6 beide Formen Extreme e i n e r Gruppe
sind und sich ahnUch (morphologisch) zueinander verhalten, wie

Molendoa Hornschuchiana zu Sendtneriana. Hierauf deuten u. a.

Beobachtungen, die Familler am Daumen (Algau) machte.
Dicranella Grevilleana. An der Chaussee nach Faulenbach auf

Kalkerde an den beschatteten Felsen. Die Sporogone reiften Ende
Juli und Anfang August, 800 m. Das Moos soil nach L i m p r i c h t

kalkfreien oder schwach kalkhaltigen Boden lieben, am Standort
wuchs es jedoch mit ausgesprochenen Kalkmoosen (z. B. Encalypta
contorta) zusammen. Allerdings war es sonst bei Fiissen nicht zu
bemerken. Uberraschend wirkte es, dieses Alpenmoos unmittelbar
bei Fiissen, in nachster Niihe seiner Hauser, anzutreffen.

i). varia. Feuchter Boden beim Lechfall; am Wege von Breiten-

weg (Tirol) nach Kreckelmoos und weiterhin an tonigen Graben,
m. Sp. — Von anderen Arten der Gattung ist zunachst noch Z>.

Schreheri im Gebiete zu erwarten.

Dicranum montanum. Am Grunde von Buchen bei Hohen-
schwangau und am Alpsee zerstreut. Musauer Aim auf Holz. — I>.

flagellare. An morschen Stiimpfen am Schwarzerweg, im Fichten-

moor am Schwansee, auf Moorboden am Alpsee, hier mit Flagellen,
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sonst wie vorige Art, steril. — D. viride. Alpenrosenweg von Hohen-
schwangau an einer Buche; ebenso auf der Achsel iiber Musau (Tirol)

bei ± 1000 m. Wie in der Mark, so fand ich diese Art audi in den

nordlichen Kalkalpen bisher nur in etwa Brust*hohe und dariiber am
Stamme der Buchen, wahrend z. B. D. montanum den Grund der

Baume bei weitem vorzieht. — D. Sauteri suchte ich vergeblich.

Am Achsele bei Pfronten fand es Prof. Hieronymus m. Sp.!

Fiir D. longifolium fehlt das Kieselsubstrat, dagegen wird D. albi-

cans auf den Gipfeln iiber der Baumgrenze auf humusbedecktem

Kalk sicher nachzuweisen sein, ebenso D. elongatum.

Dicranum congestutn sammelte Prof. Hieronymus reich-

lich m. Sp. auf dcm Edelsberg bei Pfronten!, der der Flyschzone an-

gehort und Kieselsubstrate besitzt. Das Moos ist, ebenso wie D. jus-

cescens, dem Kalk abgeneigt. Ich fand es bei Fiissen nur auf Tiroler

Gebiet im Fichtenwald bei der Musauer Aim, ±^ 1200 m, und zwar

verbreitet und m. Sp. auf recht morschen Stiimpfen in der v. longi-

rostrum Br. eur. B r e i d 1 e r hat zuerst (Laubmoose Steiermarks,

S. 46) die Aufmerksamkeit auf diese Form gelenkt, die etwa con-

gestum mit dem nach Breidler im osterreichischen Alpengebiete

nicht vorkommenden „nordischen D. fuscescens im Sinne L i n d -

bergs'' verbindet. Die v. longirostrum ist ein ausgcpragter Xero-

phyt. Die gewohnlich kurzen Rasen mit den kurzgestielten Sporo-

gonen und den trocken krausen schmalen Blattern erinnern oft an

Cynodontium strumiferum, steril an Dicranum montanum. In den

letzten Jahren brachte ich ein reiches Material von D. congestum

und fuscescens zusammen, um die Fragc, ob sie durch Ubergiinge

verbunden sind, wenn moglich zu entscheiden. DaB auf die Kapsel-

streifen kein VerlaB ist, hob schon Breidler hervor; auch die

Lringe des Deckelschnabels ist veranderlich, und nach dem Sporogon

gelingt iiberhaupt keine Trennung. Zwischen ausgepragtem
D. congestum und fuscescens besteht sonst in der Ausbildung des

Blattes ein auffalliger Unterschied. Bei congestum sind die Blatter

im allgemeinen kiirzer, jedenfalls aber die Blattflachen weit gegen

die Spitze oder bis zu dieser verfolgbar, wahrend die Blatter bei der

anderen Art schmaler und langer werden und die rauhe Rippe weit

austritt. DasZellnetz ist bei congestum durchsichtiger, und im oberen

Blatteil fallt die UnregelmaBigkeit der langlichen bis dreieckigen,

verdickten Zellen auf. Sie sind hier bei fuscescens kiirzer, kleiner,

regelmaBiger, weniger verdickt, 'manchmal leidlich quadratisch. Dies

sind noch die besten Unterscheidungsmerkmale. Ich halte beide

„Arten" fiir e i n e , nach wenigstens zwei Richtungen divergierende

Formengruppe. Die Merkmale des ausgesprochenen congestum

Hedwigia Band L. 15
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passen sehr gut zu dessen mehr mesophilen Charakter, der in der

V. flexicauUy die unter Knieholz des Hochgebirges wohl fast iiberall

zu finden ist, ihren Hohepunkt erreicht. Umgekehrt zeigt sich Z>. fus-

cescens als ausgepragter Xerophyt, der mehr der Bergregion an-

gehort, wahrend congestum entschieden alpiner ist. D. fuscescens

V. falcifoliumBrQ.\ihw. kann nicht gut als Varietat bezeichnet werden,

denn sie ist eine Belichtungsform (wie D, flagellars fo. falcatum

[Warnst.]) und tritt daher bei verschiedenen Formen der-

selben Art auf. — D. scoparimfi ist iiberall verbreitet, oft m. Sp.

An schattigen Stellen kommt die v. recurvatum haufig vor, deren

habituelle Annaherung an D. majus sehr groB wird. — -D. Bonjeani,

Im Fichtenmoor am Schwansee m. Sp., feuchte Felsen am Alpen-

rosenwcg, bejm Alpsee und Plansee. Wiederholt in der sogenannten

„var. polycladon" Br. eur., die keine Varietat ist, sondern eine Er-

scheinung, die am s e 1 b e n Rasen in dem einen Jahre auftreten

kann, im anderen nicht, ahnlich wie die Flagellen bei D. flagellare.

Man kann nur von einem ,,status" polycladon sprechen oder ,,mit

Bruchastchen" hinzusetzen. — D. undulatitm. Walder bei Hohen-

schwangau und beim Alatsee.

Dicranodontium longirostre. Besonders auf morschem Holze

nicht selten. Am Alpenrosenweg, bei Hohenschwangau, am Alpsee,

viel auf Holz und Moorboden beim Schwan- und Alatsee; Reintal

und Plansee (Tirol). Sporogone oft vorhanden; im Juli junge und alte

nebeneinander.

Campylopus frayilis. Auf der Nordseite des Alpsees bei ctwas

liber 800 m im etwas lichten Mischwalde auf ziemhch festem Roh-
humus unter Fichten und ebenso iiber Felsen, die aus dem Wald-

boden hervortreten, in flachen, 1 bis 2 cm hohen sterilen Rasen,

die an den weiBhch schimmernden Blattbasen, ahnhch wie Bartramia

ilhyphylla, sofort erkannt werden. In den Rasen finden sich Stellen,

wo kleine Bruchastchen zu einem einige Millimeter dicken Gebilde

dicht vereint sind. Es ist das die verkiirzte Ausgabe derselben Er-

schcinung, die bei langerer Streckung dieser Astchen auf feuchterem

Boden als v. densus Schimp. oder fo. elatior Lorentz bezeichnet wird.

Das Moos ist in den Alpen nicht haufig und im deutschen Anteil

bisher nur durch Molendo auf Torfgrabenwanden bei Oberstdorf

bekannt gewesen.

In Ernst Bauers Exsikkatenwerk wird zu Nr. 131 einer

von H. Paul gesammelten Form des Campylopus turfaceits von

G. Roth bemerkt: ,,Ist jedenfalls eine Ubergangsform von G.

iurjaceus zu fragilis, die nach der weit hinaufgezogenen Lamina und

den leicht abbrechenden kleinen Sprosse ebenso gut als fo. depau-
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perata zu C. fragilis gestellt werden kann." Bei jedem, der C, turfa-

cetis und fragilis wirklich kennt, wird diese Bemerkung Roths
Erstaunen erregt haben. Es gibt keine Ubergangsformcn zwischen

C. turfaceus und fragilis\ Moglicherweise liegt ein lapsus calami vor,

indem Roth statt C. fragilis vielleicht C. flexuosus meinte. Diese

Art ist allerdings mit C. turfaceus viel naher verwandt, aber Uber-

giinge zwischen beiden Arten sind nicht nachgewiesen und die von

Paul ausgegebene Form gehort ohne jeden Zweifel zvim Kreise

des turfaceus, Diese unter Nr. 131 als C. turfaceus v. Mulleri (Jur)

Milde ausgegebene Form ist dieselbe, die auch in der Flora von

Berhn am Rande von Wald-Sphagneten haufig vorkommt. Sie ist

an den zahlreichen Brutbliittern kennthch, die gewohnhch in Menge

auf den Rasen liegen. Gewohnlich sind diese Brutblatter am
Grunde zu mehreren locker verbunden (nicht verwachsen), ehe der

Regen sie auseinanderspiilt. Seltener sind Bruchiistchen mit solchen

Blattern. Auf mehr trockenem, besonntem Torf bleiben die Rasen

sehr niedrig. An S9hattigen feuchteren Stellen, auf lockerem Torf-

muU am Grunde von Moorbaumen werden sie betrachtlich hoher

und losen sich dabei im Herbst zu einem groBen Teile in Brut-

blatter auf. Setzt C. turfacetis Sporogone an, so bleiben die Brut-

blatter ganz aus oder sie werden viel weniger zahlreich entwickelt.

Leucobryuvfi glaucum. Als kalkfeindliches Moos im Gebiete

selten und nur in einigen Polstern im Fichtenmoor am Schwansee

beobachtet.

Fissidens pusillus Wils. An einem schattigen Kalkblock am
Alpenroscnweg, m. Sp. Daneben Seligeria pusilla. — F. osmundioides

.

Im Kalkgebirge Humuspflanze, die mit anderen Moosen, z. B. Sca-

pania aequiloha, humuserfiillte Steinspalten an schattigen Stellen

besiedelt. So am Alpenrosenweg m. Sp. an verschiedenen Stellen.

Musauer Aim (Tirol). — F. taxifolius. Auf Waldboden bei Hohen-

schwangau, ebcnso gegen die Lande und am Kobelweg. — F. adian-

toides. An nassen Felsen und im Gebiet der Seen gemein. An trock-

neren Felsen ist F. decipiens verbreitet.

Seligeria pusilla (Ehrh.). Am Alpenrosenwcge an einem schat-

tigen Kalkblock m. Sp., mit Fissidens pttsillus. — S. tristicha. In

schwarzhchen, ausgedehnten Ubergangen auf den schattigen bis

feuchten Kalkfelswanden am Alpenrosenweg, hier und da mit Sp.

Die Uberziige bedecken oft Quadratmeter, sind aber niedrig und oft

stark mit Algen durchsetzt und dadurch sehr unrein.

Ceratodon purpureus, der sich nach L i m p r i c h t (I, S. 487)

an die Beschaffenheit des Bodens nicht kehren soil, ist nach meinen

Beobachtungen ganz entschieden hiervon abhangig und durchaus

15*
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kein Freund des Kalkes, sondern in erster Linie eine ausgesprochene

Kieselsandpflanze, die man im Kalkgebirge, so audi bei Fiissen,

oft auf weite Strecken vergeblich sucht. Ich fand sie am Schwarzer-
weg mil Funaria hygrometrica auf einer kleinen Brandstelle und auf

dem Galmeikopf bei liOO m, sowie zerstreut auf Humusboden; m. Sp.

Nach Dalla Torre und v. Sarntheim ist fiir das Tiroler Lechgebiet

kein Standort bekannt, eine Angabe, die zwar mit dem tatsachlichen

Vorkommen sicher nicht iibereinstimmen wird, aber doch ebenfalls

die Behauptung von der gleichmaBigen Verbreitung der Art energisch

korrigicrt.

Ditrichum flexicaule ist eins der gemeinsten Moose des Gebietes
und nicht selten mit Sp. zu finden. An einem Kalkblock beobachtete
ich, daB das Moos durch Langenwachstum Rasen von Ctenidium
molluscum iiberwachert und dieses dadurch schHeBUch getotet hatte.

Distichium capillaceum. An Felsen, z. B. gegen Faulenbach,
Alpenrosenweg, am Alpsee, Plansee usw. verbreitet und stets m. Sp.
— D. indinatnm. Am Grunde von Baumen um den Lechfall, in

feuchter Luft und im Spriihregen in Rasen, die auf Erde libergehen,
neben Barhula valida. M. Sp.

Barhula {Didymodon) lurida. Kalkfelsen am Wege von Faulen-
bach zum Maxsteg, 810 m, neben B. fallax, B. valida, Encalypta
contorta usw. — B. rigidula. Eins der verbreitetsten Felsmoose des
Gebietes und meist m. Sp. anzutreffen. — B. valida (Limpr.) Lske.
in „Studien". Dieses von L i m p r i c h t als Didymodon validus

bezeichnete Moos wird von ihm mit keinem Worte in Beziehungen
zu B. rigidula {Didymodon rigidulus) gesetzt. Er zitiert nur die

Auffassungen anderer (B r c i d 1 e r s und Schliephackes),
die das Moos als iippige Form der B. rigidula schon erkannt hatten.
Bei Fussen findet es sich im Bereich des Spriihstaubs des Lechfalles
auf nasser Kalkerde in breiten, fast eingesenkten Rasen, in der en-
geren und weiteren Umgebung dieser Stelle, sowie an den Felsen der
Tiroler Chaussee iiber dem Lechfall {± 830 m), die bei feuchter
Witterung iiberrieselt sind. Die hier bis zu 6 cm hohen Rasen fallen

durch ihre Derbheit auf; sie erinnern sehr an B. spadicea, das aber keine
lang auatretende Rippen besitzt. Das Moos kann auch als B. rigi-

dula V. gigantm Schlieph. (Limpricht, I, S. 558) bezeichnet werden,
nur ware dann auch B. spadicea eine systematische Stufe herabzu-
setzen, was nicht allgemein gefallen diirfte. — B. fallax. An Kalk-
felsen bei Faulenbach und sonst zerstreut. — B. spadicea. An der
Aufmauerung der Chaussee nach Neuschwanstein, ± 1000 m. An
nassen Kalkfelsen des Konigsbachsfalles bei Berchtesgaden, unweit
des Konigssee mit Cratoneuron comrautatmn, steril (1903, leg. L. L.).
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In den „Studien" deutete ich zuerst an, daB diese Form eine luxu-
riose Abanderung der B. fallax sei, zu der sie sich verhalt wie B. va-

lida zn B
.
rigidida }) — Eine ahnlichc Parallelform hat auch^. toplm-

cea in der v. n. torrentiuw, Lsk. (differt a typo nervo excurrente)
aufzuweisen. Ich fand die Form im Aiignst 1900 bei Berchtesgaden
im gemauerten Kalksteinbett einer der kleinen Steilbache, die hicr

(± 800 m) zur Chaussee in der Ramsau herabschieBen. Die in der
Flutrichtung abwarts geneigten gelbhchen Rasen sind stark ver-

sintert. Von dem durchsichtigen Zellnetz hebt sich urn so auffalHger

die derbe Rippc ab, die in der Starke von etwa ± GO /^ als runder,

stiimpfhcher, gelbbraimer Stachel verschieden lang austritt. Die
Lamina ist gegen den Grund der austretenden Rippe zugerundet.

B, cylindrica. Am steilen Aufstieg von Musau ins Reinbachtal
(Tirol), 900 m, auf Erde, steril. — B, reflexa. Verbreitet, z. B. Kalk-
felsen bei Faulenbach, Kanzelweg, gegen die Lande usw. Auch am
Plansee, steril. An schattigen Stellen eine gelblichgriine fo. viridts.

Eine solche griine Form der B. reflexa sammelte iibrigens

schon friiher Herr Prof. Dr, R o e 1 1 anderwarts.

Eine neue Erscheinung in der Flora von Berlin ist Barbula
sinuosa, beim sogenannten ,,Wasserfair' iinweit Eberswalde auf

etwas feuchten Kieselfelssteinen am Ufer des Bachleins, auBerhalb

des Wassers. Hier sei bemerkt, daB B. rigidula auf den eingefiihrten

Kalksteinen des Alpinums im Dahlener Botanischen Garten reichlich

gedeiht und viele Sporogone entwickelt. An solchen Blocken finden

sich auch Barbula revoluta, Tortella tortuosa, Ctenidinm molluscum

und andere in der Flora von Berlin seltene oder nur eingeschleppt

vorkommende Arten. ^
Geheebia cataractarum . Steinplatten am Kanzelweg, 820 m.

In der PoUatschlucht unter Neuschwanstein, zt 1000 m.
Streblotrichum (Barbula) unguiculatum Lske. in ,,Studien'\ An

Wegrandern, zerstreut, m. Sp. — Str. convolutum. In Erdkuten am
Schwarzerweg mit Funaria hygrometrica. — Str. Enderesii (Garov.),

allgemein bekannt als Barbula flavipes, doch hat Garovaglis
Name leider die ungliickselige Prioritat. Auf der Achsel iiber Musau

(± 1000 m) in Tirol auf Kalkgrus, m. Sp. — Str. croceum (Brid.)

oder Barbula paludosa Schleicher (nomen nudum) ist auf Kalkfelsen

bei Fiissen iiberall verbreitet und oft m. Sp. zu finden. Auch am Plan-

see, bei Reutte.

Von dieser Art beobachtete ich friiher an den Krimmler Fallen

im Pinzgau (zwischen 1200 und 1400 m) im Bereich des Spriih-

*) Diese Frage ist aber noch weiter zu priifen.
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regens eine v. n. caiar acta rum, deren Zugehorigkeit zu

Str. croceum ich erst viel spater erkannte. Die Rasen sind locker,

die 5 bis 6 mm langcn Blatter weit abstehend und verbogen und

iiberhaupt alle Merkmale diirch den Einflu'B des Wassers erheblich

hydromorphosiert, so da6 eine genaue Vergleichung notwendig ist,

um bei der Bestimmimg der Form Verwechsehmgen zu vermeiden.

Auch Barbula convohita nimmt auf nassen Kalkfelsen Formen an,

die sehr leicht zu Verwechselungen fiihren konnen. So z. B. in

einem Quellgerinne der Ramsau bei Berchtesgaden, von wo ich

sie durch Dr. F a m i 1 1 e r erhielt, um sie vor der Ausgabe in

der Bryotheca bavarica exsiccata zu priifen. Die bis vier Zenti-

meter hohen bleichgriinen Raschen erinnern makroskopisch nicht

im entferntesten an die iibliche B. convoluta. Erst das Mikroskop
erweist die Zugehorigkeit. Ich habe die Form zu v. commutata
(Jur.) Husn. gezogen. Mit Sporogonen liegt mir die gleiche Form
vor aus der Partnachklamm (Juh 1904, leg, Schellenberg) ; steril

sammelte ich sie 1906 mit Osterwald in der Breitachklamm bei

Oberstdorf. Bisher war das ]\Ioos meines Wissens aus Siiddeutschland

nicht verzeichnet. Die Formen beider letzten Standorte sind nicht

vertufft. Aber auch bier ist die Erscheinung auffallig und die

Artauffassung [B. commutata Jur.) verstandlich.

Erythrophyllum recurvirostre (oder Didymodoyi rubellus) ist eins

der haufigsten Moose des Gebiets. Meist m. Sp.

Trichostornum crispuhtm. Zerstreut an Kalkfelsen, z. B. gegen
die Lande, an der Tiroler Chaussee, am Alpenrosenweg, Kalvarien-
berg usw., steril, Nach M o 1 e n d o (Bayerns Laubmoose, S. 78)

von L o r e n t z bei Fiissen m. Sp. gesammelt. Hierzu ist aber zu
bemerken, daB das, was M o 1 e n d o a. a. O. iiber das Vorkommen
von Tr. crispnlum sagt und andere Anhaltspunkte mir die Uber-
zeugung geben, daO seine Art auch die damals noch griindlich ver-

wechselten Tr. mutahiU und Tr. viridulum Bruch in sich begreift,

die inzwischen beide auch fiir Bayern nachgewiesen wurden.

Tortella tortuosa. Uberall an Kalkfelsen und haufig mit Sp.

T. inclinata. Steinbruch hinter dem Kalvarienberg, am Kanzelweg.
Bei Pinswang (Tirol); steril.

Dermatodon cernuus. Mauer der Pfarrkirche in Mortelritzen,

bei 800 m. Die Sporogone reiften Ende Juh. Dicse Art paBt nicht

zu den iibrigen der Gattung und hat eine noch starkere Verwandt-
Bchaft zu Pottia. Ohne Zwang laBt sie sich bei keiner Gattung sicher

einstellen; mit dem ebenfahs etwas krummkapseligen D. Laureri

ist sie auch nicht niiher verwandt. Ich nehme daher fiir diese Art
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Hiibeners Gattung Dermatodon mit der Art Dermatodon cernuus

Hub. wieder auf.

Tortnla muralis. Besonders an Mauern sehr verbreitet, m. Sp.

Syntrichia ruralis. Als Kieselpflanze bei Fussen selten. Steine

am Alpenrosenweg, Kalkfels am Wege zur Lande, ebenso bcim

Schwansee. Erwahnenswert als n e u e Erscheinung in dcr deutschen

Flora ist Syntrichia ruralijormis (Besch.) Dix., Synon. Barhula rurali-

formis Besch. (Limpricht, Bd. I, S. 688), die ich an Exemplaren er-

kannte, die Biirgener im Diinensand bei Lietzow auf der Insel

Riigen sammelte. Die mehr oder weniger zugespitzte Blattspitze

lauft aus hyalinem, gezahntem Grunde in ein gelbbraun austretendes,

sehr rauhes Haar aus. Das Moos stimmt mit Exemplaren der fran-

zosischen Kiiste iiberein. — S. suhulata. Chaussee gegen Faulenbach

am Waldrand mit Encalypta conlorta und Dicranella Grevilleana.

Das Vorkommen von Cindidotits fontinaloides an den kaum zugang-

lichen Stromschnellen des Lechfalls ist sehr wahrscheinhch. Nach

Dalla Torre und v. Sarnthcim wurde die Art von Hoffmann
bei Fiissen beobachtet.

Von Aloina rigida sagt W. Ph. Schimper in der ersten

Auflage seiner Synopsis, daB er es nirgends in so stupender Menge

beobachtet habe wie am Wege von Reutte nach Hohenschwangau.

Moglicherweise sah er es also auch auf bayrischer Seite. Seine Stand-

ortsangabe ist aber sehr vieldeutig.

Schistidium apocavpum. An Kalkfelsen verbreitet. Die hohe,

flatterige Form Sch. gracile scheint besonnte, dabei aber wenigstens

zeitweise feuchte Felsen zu lieben. Ebenfalls um Fiissen verbreitet.

Beide m. Sp. — Sch. confertum. Vgl. bei folgender Art,

Grimmia orbicularis. An Kapellenmauern des Kalvarienberges

mit Schistidium confertum, sparlich. Auf der Tiroler Seite an Chaussee-

steinen (Kalk) hinter WeiBhaus; sparlich. Andere Formen der iiber-

wiegend kalkfeindlichen Gattung wurdcn nicht beobachtet. Aus

dem gleichen Grunde fehlt die Gattung Dryptodon, imd von Ehaco-

mitrium sah ich nur Rh. canescens auf einem Stein am Konigsweg

gegen den Schwansee und ebenso auf der Musauer Aim (Tirol), 1200 m,

auf humusbedecktem Kalk. Die Art gehort zu den formenreichsten

Moosen. Nach der einen Seite bildet sie in v. ericoides ihr xero-

phytisches Extrem, nach der anderen geht sie an feuchtcren Orten

Formen
irm

7 —

auszubiiden, die mit der gewohnlichen auch nicht die entfernteste

Ahnlichkeit mchr besitzt. Diese Form wachst an den Randem der

Gletscherabfliisse, z. B. im Krimmler Tauernhochtal bei 14—1500 m,
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im feinen Sande eingeschlammt, so daB nur die dunkelgriinen Spitzen

der dichten, aufrecht wachsenden Rasen sichtbar sind. Die breit

eiformigen Blatter sind stumpflich und tragen bisweilen ein kurzes

Haarspitzchen. Die Verbreiterung der Blatter und die Verunkennt-
lichung der Tracht ist bei der von Th. H e r z o g als Rhacomitrium
tortuloides Herz. beschriebenen Form (Bull, de THerbier Boissier

1902, p. 404) am weitesten gegangen. Die Beschaffenheit des Stand-
ortea (Nahe eines Seeabflusses bei 2450 m Hohe im Bereich des

Schmelzwassers) hat hierbei sicher den groBten EinfluB geiibt.

Zwischen dieser Form und der v. ericoides bestehen Differenzen,

.wie sie im Rahmen des Formenkreises einer Art sonst kaum vor-
kommen diirften. Ohne Bekanntschaft mit dazwischen liegenden
Formen ware es mir auch kaum gelungen, die Stellung des Eh, tor-

tuloides zu erkennen. Es ist iibrigens nicht ausgeschlossen, daB es

in entsprechenden Hohenlagen (der Westalpen) weitere Verbreitung
besitzt und dann seinen Namen so gut behalten konnte wie manche
andere, auf Formen niedrigerer Gebiete zuriickfiihrbare Alpenart.

Zygodon viridissimus. An einer alten Buche an der Siidseite

des Alpsees; steril. — Z. gracilis Wilson. Auf beschatteten Kalkfels-
r

platten am Alpenrosenwege, meist nur in sparlichen Polstcrn, 830 m;
steril. Der Standort ist auffallig niedrig.

Ulota crispula. An Laub- und Nadelholzern verbreitet, m. Sp.
U. Bruchii. Baume am Schwansee und wohl weiter verbreitet.

Orthotrichum saxatile. An Chausseesteinen (Kalk) verbreitet,
m. Sp. — 0. stramineum. Fichten am Wege zum Schwansee (Konig-
straBe). — 0. speciosnm. Wie vorige. — 0. affine. An Wegbaumen
verbreitet. — 0. fastigiatum. An Pappcln der Chaussee nach Hohen-
schwangau. — 0. ohtusifolium. An der Chaussee nach Hohenschwan-
gau und der Tiroler Chaussee an Pappeln und Ahomen.

Encalypta contorta. Uberaus hiiufig auf Kalk und nicht selten
m. Sp. — E rJiabdocarpa. Auf Humus iiber Kalkfelsen, am Alpen-
rosenwege bei WeiBhaus (vermutlich schon auf Tiroler Gebiet) mit
Zygodon gracilis bei nur ± 830 m, m. Sp.

Georgia pellucida. An Abhangen iiber modernden Wurzeln, an
Baumstriinken iiberall sehr gemein und meist m. Sp.
Plansee.

Von Splachnaceen wurde Tayloria serrata von Lotzbeck
auf dem Aggenstein und Tetraplodon angustatus angeblich von
F r o h li c h ,,bei Fiissen" beobachtet.

Funaria hygrometrica, Auf Mauern um Fiissen, am Lechufer
auf Kalksand, in Steinbruchen usw. M. Sp.

Auch am
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Leptohryum pyriforme. Kalvarienberg, 950 m, an Mauern, m. Sp.

Anomohryum concinnaium. An einer Mauer zwischen Fiissen

und Faulenbach sparlich und steril, st. (status) getnmiferus.

Pohlia elongata. Musauer Aim (Tirol) auf Humus iiber Kalk
an Wegrandern mit Meesia trichodes; m. Sp. — P. p^-oligera. Nur
am Siidrand des Alpsces auf Humusschichten am Waldrande (Weg-

abbruch) sparlich und steril. — P. nutans. Am Alpsee auf Humus
und mit Sphagnum am Rande des Waldes (Wegabbruch) m. Sp.,

durchsetzt mit Cephalozia symbolica und in Gesellschaft von Caly-

pogeia Trichomanis, Harpanthus scutatus, Polytriclium decipiens,

Bryum pallens und anderen kieselholden Arten. Hier sind die Rasen

etwas hoch entwickelt und langsetig, wie gewohnlich bei der torf-

moosbcgleitenden Form der P. nutans. Da die Art den Kalk fliehl,

findet man sie im Gebiete sonst nur noch hier und da auf Baum-
stiimpfen. Dagegen vertragt P. cruda Kalkunterlage. Sie ist daher

^^^^^^ r

z. B. am Alpenrosenwege viel unter Kalkfelsen zu beobachten, femer

um den Alpsee, am Kobelweg, gegen den Alatsee usw. Oft m. Sp.

Auch im Planseegebiet.

Von P. cruda ist bekannt, daB sie noch in erheblJchen Hohen
gedeiht, ein Umstand, der die Trennung steriler Hochalpenexemplare

von P. longicolla recht erschwert. In hochalpinen bezw. borealen

Lagen wird P. cruda klein und die kiirzer wcrdcnde Beblatterung

markiert alsdann den fxinfkantigen Stengel auch nach auBen, indem

sie seriiert wird. Eine solche mir von Herrn C. Jensen (Hvalso)

vorgelegte Form verkannte ich zunachst und erst Herr Jensen
fand, daB es sich um eine Carinata-Form. der P. cruda handele, also

um eine neue ,, Pohlia carinata". Als ich dann durch die Giite des

Herrn Prof. Dr. S c h i f f n e r (Wien) ein Originalexcmplar der

Webera andalusica v. H 5 h n e P) untersuchen konnte, stellte sich

auch dieses habituell ausgezeichnete Moos als die Jensen sche

Form heraus. DaB es eine Pohlia carinata als Art nicht gibt, konnte

ich schon fruher nachweisen.

Mniobryum albicans. In quelligen Stellen am Schwarzerweg,

an der KonigstraBe, in Gesellschaft von kalkliebenden Moosen, doch

sparlich, steril und wenig entwickelt.

Bryum argenteum. An Mauem iiberall, m. Sp. — Br. capillare,

Auf Waldboden und Wurzeln verbreitet, auch m. Sp. — Br. elegans.

Am Alpenrosenweg, Pollatschlucht m. Sp. In der Waldzone des

Gebietes selten und wenig ,,typisch" entwickelt. In hoheren Lagen

" *) Vergl. V. Schiffner, Revision einiger kritisclK-r Laubmoose aus

dem Herbarium F. v. Hohnel. Hedwigia, Band XLIII, p. 425.
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um Fiissen vermutlich verbreitet, wie iiberall in den Kalkalpen.

Es scheint mir wahrscheinlich, dafi Br. elegans nicht bloB die Kalk-

alpenfomi des capillare ist, in dem Sinne, daB beide Moose einst

einen gemeinsamen Ursprung besaBen, sondern daB sic noch gegen-

wartig durch tJbergangc verbunden sind. Exemplare, deren Ein-

reihung bei einer der Arten groBe Schw!erigkeiten machen miiBte,

sah ich z. B. an den Felsen der Tiroler Chaussee. Es kommt darauf

an, die Faktoren zu studieren, die auf die Ausbildung des Br. elegans

besonderen EinfluB habcn. Viellcicht handelt es sich aber nur um
scheinbare Ubergangsformen, indem Br. capillare im Kalkgebirge

dem Br. elegans ahnlich wird. —
Br. pallens. In Erdkuten am Schwarzerweg, beerdete Chaussee-

felsen gegen Faulenbach, sehr viel auf Humus am Waldrand des

Alpsees usw., m. Sp. Auf reinem Kalk nicht beobachtet. Die Pflanzen

der beiden zuletzt genannten Standorte entsprechen der Beschreibung

der V. abhreviatum Schimp. mit fast kugehger Urne. — Br. caespi-

ticinm, Erdkuten am Schwarzerweg. Auf Kalk nicht beobachtet.

Br. Mildeanum. Auf einem trocknen Kalkblock am Schwarzer-

weg, ebenso am Rande des Schwansees; steril. Beide Male in dei

dicht anliegend beblatterten goldgriinen Form. — Br. Schleicheri.

Im Waldgebiet nur auf der Tiroler Seite im Reintal auf Steinen im
Bache bei 1200 m bemerkt. — Br. ventricosum. Sumpfufer des Schwan-
sees, quellige Stelle gegen die Lande, ebenso am Bache bei der Mu-
sauer Aim, 1200 m; steril. — Br. bimum. Am Schwansee auf Holz

und Steinen, m. Sp. — Br. ovatum. Am Nordufer des Schwansees
dicht am Wasser zwischen Carex in 5—8 cm hohen, sehr lockeren,

Bchlaffen und sparhchen, sterilen Exemplaren. — Br. cirratum H.
et H. Beim Alatsee auf dem Hirnschnitt eines morschen Baum-
stumpfes, m. Sp. — Br. pallescens. Moorboden in der Nahe des

Alatsees, m. Sp.

Von einem sterilen Bryum am Lechufer bei WeiBhaus kann ich

zurzeit nicht sagen, ob es zu hadium oder versicolor gehort.

Sehr bemerkenswert ist das Vorkommen von Bryum Mildeanum
in der Flora von Berlin, wo ich es im Herbste 1909 unter RoBkastanien
in beschatteten Fugen der Bordschwellen in der Kolonie Wannsee
steril auffand (teste Podp^ra).

Rhodobryum roseum. Am Kobelweg und am Alatsee stellenweise

zwischen anderen Moosen, ebenso am Alpenrosenweg ; steril.

Plagiohryum julaceum. Am steilen, schluchtartigen Aufstieg

von Musau zum Reintal, Tirol, bei ± 850 m, auf Humus des Hohl-

weges, m. Sp.
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Mnium cuspidatuni , An Mauern bei Faulenbach imd auf Wald-

boden beim Alpsee; zerstreut und steril. Nach B r e i d 1 e r ist die

Art in Steiermark gemein; sie kann sich aber in den nordlichen

Ostalpen nach meinen Beobaclitungen nicht im entferntesten mcssen

mit der Haufigkeit ihres Vorkommcns in Norddeut^chland, z. B. in

der Mark. — 3In. affine. Uberzieht ahnlich wie im Oberharz unter

schattigen Fichten groBe Flachen iiber Nadelstreu; steril. In der

Nahe von Wasserlaufen gesellt sich Mnium undulatum hinzu. Diese

Art ist aui Waldboden und an feuchten Stellen iiberall zu finden,

jedoch steril wie vorige. — Mn. medium. Am Abhang unter SchloB

Hohenschwangau gegen den Schwa usee an quelligen Stellen mit

Trickocolea in groBen Rasen; Sporogone sparlich. — Mn. rostratum

findet sich, ebenso wie Mn. stellare und Mn. serratum, zerstreut am
FuBe von Kalkblocken im Walde am Alpenrosenweg und an ahnlichen

Stellen, bisweilen m. Sp. — Mn. orihorrhynchium. Steril auf Kalk

und auf Waldboden verbreitet, m. Sp. am Alpenrosenweg und bei

Neuschwanstein. — Mn. spinosum. Wie iiberall in den Alpen, so

auch hier charakteristisch fiir die Nadelstreu des Fichtenwalde s,

doch sehr ungleich verbreitet, zum Teil unter Buchen. M. Sp. : Nord-

ufer des Alpsees unter der FiirstenstraBe, gegen die Lande usw.

Mn. punctatum. An feuchten Stellen iiberall auf Humus; hier

und da auch m. Sp. Wachst nicht unmittelbar auf Kalk.

Meesia trichodes. Auf Humus an Waldwegrandern, am Alpen-

rosenweg, am Alpsee, auf Tiroler Seite zwischen Reutte und dem
Plansee mehrfach; stets m. Sp.

Catoscopium nigritum wurde schon friiher auf Tuff zwischen

Rieden und Fiissen gefunden und ist sicher weiter verbreitet.

Aulacomnium palustre. Im Fichtenmoor am Schwansee, an

hochmoorartigen Stellen auch mit Polytrichiim strictum und Spha-

gnum medium var. purpurascens . Nach Aul. androgynum suchte

ich vergeblich.

Bartramia Halleriami. Sehr zahlreich am humusreichen bis

moorigen Waldrand langs der Siidwestseite des Alpsees, m. Sp.

In Gesellschaft mit Plagiopus Oederi, ebenfalls m. Sp., die aber

auch sonst mehrfach bei Fiissen vorkommt, z. B. am Alpenrosenweg,

beim Schwan- und Alatsee; am Plansee und im Reintal (Tirol).

Bartr. Hallerianu zeigt schon durch die Vergesellschaftung mit

Plagiopus, daB sie einigermaBen Kalk vertragt. B. pomiformis und

ithypJiylla bemerkte ich nicht.

Die von mir naher untersuchtcn Exemplare des Plag. Oederi

vom Alpenrosenweg und vom Waldrand des Alpsees gehorten zu der
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V. Trautmannii Lsk. ohne intralamellare rundliche Yerdickungen

im Peristom.

Timmia havarica. Kiihbachtal (Tirol) in den Vilser Bergen

(leg. Hieronymus!); steril.

Philonotis calcarea, die einzige in der Waldregion des Gebiets

bemerkte Art der Gattung, findet sich an quelligen Stellen der Konig-

straBe, am Schwansee mit Scorpidium, am Schwarzerweg, beim Alat-

see; ferner zwischen Reutte und dem Plansee (Tirol); steril.

Catharinaea undulata. Nur in defn kleinen Erlbruch rechts unten
an der KonigstraBe zum Schwansee neben dem Bachlein, steril mit
Eurh, atrovirens; hier unter Alnus auch zahlreich Asarum. Das Moos
flieht den Kalk und war nur auf dieser humosen Stelle zu finden.

Polytrickum formosum. Auf Waldboden verbreitet. Im Fichten-

waldmoor am Schwansee in groBer Menge und reich m. Sp. in groBen
Billten. Hier tritt das Moos etwa so auf, wie P. gracile an ent-

sprechenden Stellen der Berliner Flora, oder ahnHch wie P. strictum.

— P. decipiens. Sparlich im Walde unter Hohenschwangau gegen
den Schwansee; reichlicher neben P. jonnosum am Siidrande des
Alpsees an der moorigen Stelle des Waldrandes, die durch schwarze
Humuslagen, SpJiagnum-'Pohtei, Dryas und Salix reticulata gekenn-
zeichnet ist; bei kaum mehr als 800 m. Man erkennt P. decipiens
(nach meinen bisherigen Beobachtungen) leicht daran, daB sie nicht
gedrangt wie P. formosum, sondern locker wachst, ferner an der
groBeren Zierlichkeit der Erscheinung und an der schlankeren, lan-

geren, leicht bogig iibergeneigten Kapsel mit viel schwacher aus-

gepragten Kanten. Mit einer anderen Art als mit P. formosum ist

P. decipiens gar nicht zu verwechseln! Die Bemerkung Lim-
prichts: „GroBe und Tracht von P. alpinum", kann nur irre-

fuhren, zumal diese Art schon durch die biischelige Verzweigung
ganz anders anmutet; nur in der Kapselform zeigen sich geringe
Ahnlichkeiten. — P. piUferum. Nur auf der Roten Wand, 1100 m,
auf der Kuppe sparlich. Hier auch ein Rasen des P. strictum, der
aus dem Hirnschnitt eines vermorschten Stumpfes herauswachst.
Beide steril. Die zweite Art auch auf Moorstellen am Alpsee und im
Reintal (Tirol), ebenfalls auf morschem Holz und damit ihre Abneigung
gegen den Kalkboden zeigend. Nur zwischen dem Schwansee und
Hohenschwangau, hinter dem Moor, zeigen sich hochmoorartige
Bildungen, in denen dann auch P. strictum mit Aulacomnium pa-
lustre und Sphagnum medium v. purpurascens auftritt. — P. alpinum.
Am Alpsee am Standort des P. decipiens] steril. — P. commune
wurde nicht bemerkt. Ebensowenig ein Vertreter der Gattungen
Pogonatum, Buxhaumia und Diphyscium,
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Neckera complanata. Vorwiegend an Baumen verbreitet. — N.
pennafu m. Sp. an Buchen am Siidrand des Alpsees. —• N. crispa

ist, wie wohl iiberall in den Kalkalpen, die weitaus haufigste Art
der Gattung. Um Hohenschwangan auch m. Sp. An Felsen und
Laubbaumen verbreitet. Bei der fo. falcata (Boul.) sind die SproB-

spitzen nach unten eingebogen, Es kommt aber bei Fiissen auch
{z. B. an Kalkfelsen des Alpenrosenwegs, 830 m) eine fo. inversa

vor. Bei dieser biegen sich die SproBspitzen bogenformig aufwarts

bis fast schneckenformig ein, so daB die Unterseite nach oben kommt.
Blatter und SproBspitzen kriimmen sich bei dieser wohl verbreiteten

Form so ein, daB die Unterseite sich wolbt und die Oberseite

der Sprossen vertieft hegt. Neckera crispa besitzt also die bemerkens-

werte Fahigkeit, je nach Standort und Belichtung (wohl nur auf

diese Faktoren kommt es an) nach zwei entgegengesetzten Rich-

tungen ,,falkate'' Formen ausbilden zu konnen.

Leucodon sciuroides. An Felsen und Baumen verbreitet; steril.

Im parkartigen Walde unter Hohenschwangan, gegen den Schwansee

an Ahornen in schwellenden Polstern, in denen stellenweise dick

gehaufte Brutastchen erbsengroBe Anschwellungen bilden (st. vivi-

parus) .

Antitrichia curtipendula. tJher einem Wurzelstock am Alpen-

rosenweg. Scheint Kalkgebirge nicht zu lieben.

Myurella julacea. An der Chaussee nach WeiBhaus (Dr. Paul!)
und weiterhin gegen Pinswang an Mauern; am Alpenrosenweg unter

Kalkblocken.

Leskeella nervosa. An Baumen am Wege zur Lande ; bei Hohen-

schwangan (Roell.)

Anomodon longijolius. Laubbaume um Hohenschwangan. —
A. attenuatus. An Baumen und Felsen beim Lechfall und bei Hohen-

schwangan. — A. viticulosus. An Baumen und Felsen. Verbreitetste

Art. Stellenweise in Massenwuchs, z. B. Felsen beim Lechfall.

Leskea catenulata. An Kalkfelsen, besonders solchen im Walde,

verbreitet. Schon friiher, ebenso wie Anom. longifolius, von

Roell bei Neuschwanstein beobachtet.

Pseudoleskea atrovirens, Tirol; Reintal, 1400 m, bei der Otto-

Mayr-Hiitte, auf Kalk.

Thuidium ahietinum. Sehr haufig an Abhangen und auf Kalk-

felsen. An einem etwas beschatteten Abhang beim Schwansee ver-

liert das Moos etwas seine Tracht, indem es unregelmaBig doppelt-

fiederig wird. Die var. majus Hammerschmid, die sich als Ubergang

zu Th, hystricosum auffassen laBt (fo. intermedia Lske. in Bryol.

Beobachtungen aus den Algauer Alpen, S. 54), an schattigen StcUen
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der Chausseemauern gegen Pinswang (Tirol). — Th. tamariscinum.

Sehr haufig am Grunde von Stammen. — Th, delicatiihim . Ebenso-

und liber Wurzeln in den feuchteren Waldstellen, z. B. um die Seen.

Th. Philiherti, die xerophytischere Form der vorigen, an Wegen,

auf Wiesen u. dgl., gern in Gesellschaft von Entodon orthocarpus

.

Pterygynandrum jiliforrne. An Laubbaumen gegen die Lande,,

bei Neuschwanstein usw. Im Reintal (Tirol) m. Sp.

Lescuraea mutahilis Hagen {L. striata). Im Reintal (Tirol), 1300m^

auf Rinde ; steril. Sehr wahrscheinlich ist die Art in dieser Hohe
auch bei Fxissen verbreitet, wie im iibrigen Algau.

Platygyrinm repens. An Fichten gegen die Lande, im Moor am
Schwansee, bei Hohcnschwangau und besonders haufig am Siidufer

des Alpsees m. Sp. Immer auf Rinde.

Pylaisia polyantha, Auf Rinde am Alpenrosenweg und in der

Nahe des Alpsees, m. Sp., zahlreich im Gebiisch zwischen dem Lech
und der Tiroler Chaussee auf Tiroler Gebiet hinter WeiChaus, m. Sp.

Entodon orthocarpus. An Felsen, Abhangen, an Wegen und kurz-

grasigcn Stellen gemein. An stark besonnten Stellen bildet sich eine

fo. rufescens aus, die sich durch eng anlicgende Beblatterung und
braunliche Farbung auszeichnet. Das entgegengesetzte Extrem ist

fo. umhrosa von beschatteten, der feuchten Luft ausgesetzten Felsen

beim Lechfall. Die Pflanzen sind hier groBer, rein grlin, und die

Blatter schlieBen bei weitem nicht so fest aufeinander. Die als typisch

anzusprechende Hauptform steht der fo. rufescens, da sie auch sonnige

Orte liebt, naher und besitzt gelbhche Farbe. — E. Schleicheri, in

der Nahe des Gebiets schon von Hieronymus auf Kalkblocken
bei der Fallmiihle unweit Pfronten m. Sp. beobaclitet, ist auch bei

Fiissen vertreten. Am FuBwege zur Lande, am Ostufer des Kalk-

sees, an beiden Stellen auf Kalkblocken m. Sp., in Gesellschaft von
Eurhynchium Tommasinii; am Grunde einer alten Fichte am Lech-

fall iiber Wurzeln und auf Erde in flachen Rasen. Auch bei dieser

Art laBt sich im selben Sinne wie bei voriger eine fo. rufescens (gegen

die Liindc) und eine fo. umhrosa (am letztgenannten Standort beim
Lechfall auf feuchter, schattiger Erde) unterscheiden. Solchen Formen,
wenigstens soweit sie von mir aufgestellt sind, fuge ich keine Autoren^
bezeichnung bei, da sie iiberfliissig ist und der Name „rufescens"

,

,,umhrosa' usw. alles besagt.

Climacium dendroides. Im Moor am Schwansee, im Erlbruch

an der KonigstraBe, bei Hohenschwangau, immer auf Humus und
steril.

Isothecium myurum. An Baumen und Felsen verbreitet und nicht

selten m. Sp. — I. striatidum {Eurhynchium sir.). Auf Kalkfelsen
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am Alpenrosenweg mehrfach, auch am Lechfall, An beschatteten

Kalkfelsen des ersten Standortes iiberzieht die fo. cavernarum (Mol.)

oft groBere Flachen in diinnen, abziehbaren Uberziigen. Uber die

Beziehungen der Art zu der vorigen vgl. ,,Studien", S. 185.

Orthothecium rufescens. An feuchten Kalkfelsen gemein und

nicht selten m. Sp., z. B. am Alpenrosenweg, hier auch an be-

schatteten Wanden eine fo. viridis, ein Name, der auch ohne Autoren-

bezeichnung alles besagt. Ferner ist eine fo. rhexophylla von nassen

Kalkfelsen der Chaussee von Pinswang (Tirol) zii erwiihnen. Die

gebraunten Rasen sind stark mit Kurztrieben durchsetzt, die leicht

abbrechen, sowie mit abfalligen Bliittern, ahnlich wie man es bei

Leucohryum bisweilen antrifft. Sicherlich dienen diese Bruchblatter

der ungeschlechtlichen Vermehrung. — 0. intricatum ist am Alpen-

rosenweg am FuBe der Kalkblocke und der Felsen, sowie in den

Hohlungen darunter verbreitet, gern mit Amblystegiella Sprucei.

Nur steril. Die Pflanze ze:gt sich in groberen und feineren, rotlichen

und griinen Exemplaren, undich habe das Material zusammengetragen,

um bei Gelegenheit den Formcnkreis der Art zu studieren. Eine

zweifeihafte Pflanze scheint mir 0. binervulurn zu sein. Ich mochte

sie vor^aufig als eine Kalkhohlenform von 0. chryseum auffassen,

ohne damit mehr sagen zu wollen, als daB 0. hinervulum der kritischen

Untersuchung und Beobachtung noch sehr bedarf.

Homalothecium sericeum. Auf Kalkmauern. Der v. robustum

steht als anderes Extrem die v. tenne Schlieph. gegeniiber, die mir

von Buchenstammen bei Chorin (Mark) bekannt ist. Sie ist makro-

skopisch nicht als zu dieser Art gehorig zu erkennen, denn sie besitzt

die Zierlichkeit und Feinheit des Eurhynchium germanicum. Eine

noch feinere Form wurde aus Westfalen an Herrn Prof. Dr. G.

L i n d a u gesandt und mir von dem Genannten vorgelegt. Sie

wiichst auf Kalk in der Dechenhohle, wo vor zwanzig Jahren, wie

Herr Prof. L i n d a u mir schrieb, noch keine Moose vorhandcn

waren. Jetzt vegetiert dort an Stellen, die lediglich einige Stunden

des Tages von elektrischen Gliihlampen belichtet wird, ein fadiges

Moos, das ich vergeblich mit Rhynclwstegiella und anderen Moosen

verglich. Es laBt sich nur mit Horn, sericeum in Beziehung bringen.

Die verworrenen Raschen, die Kleinheit und die Riickbildung der Rippe,

die in manchen Slattern fast verschwindet, erschwerte die Deutung

erheblich. Solchc Formcn wie die vorhegende konnen als v. electrica

bezeichnet werden; sie werden hoffcnthch weiteren AnlaB geben

zur Beobachtung der Vegetation an ausschlieBlich kiinstlich be-

leuchteten Stellen. Bis jetzt sind mir drei solcher ,,Mec/nca''-Formen

bekannt. AuBer der beschriebenen Form noch Bhynchosiegiella
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tenella v. cavernarum Brizi, ebenfalls aus der Dechenhohle bei Iser-

lohn (leg. Ortlepp 1903), auf die damals Herr Prof. Dr. F.

Thomas in Ohrdruf die Aufmerksamkeit lenkte, und Bryum
capillare v. flacciduni fo. Lindavii Lsk., in Moosflora des Harzes,

S. 229. aus der Hermannshohle bei Riibeland im Harz. lee. L i n d a u.

wuchse

cavernarum

des Horn, sericeum wachst an einschiissigen, schattigen Felswanden

des Alpenrosenwegs. Die Sprossen kriechen gesondert bis spannen-

lang liber die Flachen, und die kurzen Astchen sind bogig aufgerichtet.

Sie sei ebenfalls als fo. cavernarum bezeichnet, um dutch die gleich-

artige Bezeichnung auszudriicken, daB gleiche Lebensbedingungen
hier ahnliche Bildungen schaffen.

Oamptothecium nitens. Moorstellen am Schwansee. — C. lutes-

cens. Sehr gemein auf Kalk.

Ptychodium pUcatum. Musauer Aim (Tirol), 1250 m, auf Kalk.

Brachythecium laetum. Kalkblock bei Hohenschwangau am
Alpsee unter Fichten mit Cirriphyllum Tommasinii, sparlich.

Br, salehrosum. Hier und da auf Baumstiimpfen. — Br. glareosum.

An Wegrandern zwischen kurzem Gras, z. B. verbreitet bei Faulen-
bach, — Br, velutinum. An Baumwurzein nicht selten m. Sp. — Br,

Starkei, Musauer Aim (Tirol), 1200 m, Waldboden. — Br. rutahulum.
Auf und an Mauern und alten Baumstumpfen, zerstreut. — Br,

rimdare. An nassen Felsen der Tiroler Chaussee. — Br. popuhum.
An Kalkfelsen zerstreut.

Scleropodium purum. Nur auf dem grasigen Abhang hinter dem
Wirtshaus WeiBhaus auf Tiroler Gebiet bemerkt.

Eurhynchium striatum. Auf Waldboden gemein, stellenweise

auch m. Sp. — E. Schleicheri. Besonders auf schattigen Kalkwanden,
an ihrem FuBe in groBen, aber meist halb verrotteten tTberziigen.

E. atrovirem. Im Erlbruch an der KonigstraBe auf Humus. — E,
Mans ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Kalkfelsform der vorigen
Art, undselbst, wenn sie noch mit ihr verbunden sein soUte, verdient
sie Beachtung. Die etwas opalisierende Farbe kommt auch bei atro-

virens vor; ihre Intensitat ist von der Beleuchtung abhangig und sie

weicht im Schatten auch bei hians. So sind auch noch andere der

von L i m p r i c h t beschriebenen Differenzen relativer Art. Wie
viele andere Moose, so entwickelt auch E. hians (oder die so benannte
Form des atrovirens) auf Kalkfelsen lang hinkriechende Sprossen,

von denen mehr oder weniger dicht gestellte kurze Astchen aus-

gehen, die in der Regel nicht kriechen, sondern mehrweniger vom
Substrat aufgerichtet sind. Hierdurch entsteht die Tracht, die dem
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E, Schleicheri eigen ist. Die Farbe ist mehr gelblich als bei atro-

virens, das Blattzellnetz enger, die Rippe kiirzer, die Spitze der

Stengelblatter mehr abgesetzt. Auf Planerkalk bei Rheine (Westf.)

ist das Moos nach den Beobachtungen des Herrn Oberlehrera

Brockhausen gemein ; es kommt ferner auf den Riidersdorfer

Kalkbergen . bei Berlin, sowie auf importierten Kalkblocken des

Alpinums im Botanischen Garten zu Dahlem vor. In Kalkgebieten

wird es sich sicher vielfach nachweisen lassen.

Ich hatte auch Gelegenheit, unser Moos mit nordamerikanischen

Exemplaren zu vergleichen, die mir Herr Dr. George E.

Nichols in New Haven auf mcine Bitte gesandt hatte.

Ferner sandte Herr Nichols ein von mir auf den Riidersdorfer

Kalkbergen gefundenes Exemplar, das ich als E. kians bezeichnet

hatte, zur Priifung an Herrn Prof. Grout, und dieser schrieb zu

dieser Frage an N.: ,,E. atrovirens differs distinctly in habit from

typical hians. The leaves are less widely spreading and appear less

complanate. The leaves differ slightly. It is a question whether

the difference is of specific or of varietal value." Die Frage ist also

auch fiir die amerikanischen Bryologen, aus dercn Lande bckanntlich

Hedwigs Exemplare stammten, nicht entschieden. Es ware aber

vorschnell, die Art einzuziehen. Sie ist mindestens nicht schlechter

charakterisiert als etwa E. praelonguTn und zum mindesten eine

biologische Art, die weiter zu beobachten ist.

Ehynchostegium murale. An Mauern und Kalkfelsen sehr ver-

breitet und oft m. Sp. — Das kieselstcte Rh. rusciforme wurde nicht

bemcrkt. t)ber die Verwandtschaft dieser Art zu Hypnum dilatatum

machte ich schon in den „Studien", S. 187, 200, Andeutungen. DaB

Rh. rttsciforme zu den librigen Arten der Gattung gar nicht paBt,

brachte zuerst Warnstorf zum Ausdruck, indem er es zu

OxyrrhyncMum stellte. Diese Gruppe bildcte zusammen mit Eu-

rhynchium und RhyncJiostegiella friiher die altc Gattung Eurhyn-

chium, die durch den langen Deckelschnabel ausgezeichnet sein

sollte, aber die heterogensten Dinge vereinte. Bei OxyrrhyncMum

schien auch mir das Rh. rusciforme anfangs viel natiirlicher zu stehen.

Die dunkelgriine Farbe der hierhergehorigen chlorophyllreichen

Formen lieB Ahnhchkeiten sehen, die aber in Wirklichkeit recht

gering und nicht groBer sind, wie zwischen anderen, auBerlich ahn-

lichen Hypnaceen auch. Ich kam durch weitere Untersuchungen

zu der Uberzeugung, daB die erhebliche Ahnlichkeit unserer Art

in alien ihren Teilen mit H. dilatatum sehr viel wahrscheinlicher

auf Verwandtschaft als auf Konvergenzerscheinungen beruht. Nach

der anderen Seite scheint Rh, rusciforme trotz des langen Deckels

Htdwigia Bavd L. 16
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am besten nicht an ,,Eurhynchium''-Gatinngen, sondern an Brachy-

thecium anzuschlieBen. Es gibt u. a. Formen des Br. rivulare, die

sichnurmit groBer Vorsicht von Bh. rusciforme unterscheiden lassen.

Deckelverlangerungen zeigen sich iibrigens auch bei Br, rivulare

und bei Br. flnmosum,

LaBt man sich von der Deckellange nicht einseitig leiten, die

auch bei Aloina, bei Hypnum cwpressiforme usw. groBe Schwan-

kungen zeigt, sondern vergleicht man unbefangen, um natiirhch

zusammcngehorige Formen zu finden, so wird man aus Bhynchostegium

rusciforme und Verwandten eine neue Reihe bilden miissen. Ich

schlage daflir Platyhypnum n. g. vor. (Differt a Brachy-

thecio fohis latioribus brevioribus atque soUdioribus, homomalHs vel

julaceis, habitatione in saxis irroratis.) Eine Anzahl von Moosen^

die in Quellen und Bachen an iiberrieselten Steinen wachsen, haben

durch die mehr oder weniger groBe Gleichartigkeit der Lebens-

bedingungen morphologische und habituelle Ahnlichkeiten erhalten,

die zunachst zu ihrer Zusammenstellung zur Abteilung Limnohium,
der spateren Gattung Hygrohypnum fiihrte. Das war ein notwendiger

Schritt, gleichzeitig aber nur die Einleitung zu der Untersuchung,
inwiefern die Ahnlichkeiten durch Konvergenzen und wieweit sie

durch die Annahme engerer Verwandtschaften aufzuklaren seien.

Untersucht man nun nebeneinander H, palustre, H. dilatatum und
H. ochraceum gleichzeitig, so wird man finden, daB hier ganz ver-

schiedene Typen vorUegen. Der AnschluB der ersten Art ist un-

sicher, H, ochraceum hat eine Reihe schwerwiegender Merkmale mit
Stereodon Lindbergii gemein (weshalb ich diese Gruppe, mit St. pra-

tensis, in den ,,Studien*' als Breidleria n. g. herausgriff), und H. dila-

tatum steht dcm Bhynchostegium rusciforme naher als etwa dem H.
palustre oder ochraceum. Nun hat ja allerdings Bh. rusciforme eine

liingere Rippe und einen langeren Kapseldeckel als die Gruppe um
H. dilatatum] das bewegt sich aber, nebst der Serratur der Blatter

in abstufenden Linien, fiir die der Formenkreis des Bh. rusciforme

schon allein die Belege hefert.

Bh. rusciforme kommt in langblatlrigen Formen (v. longifolium

Hammerschmid) vor, die Hauptsprosse zeigen aber meistens eine

Neigung zu verkiirzter und verbreiteter Beblatterung, die bei pro-

lixum- und vermiculare-Vormen bis zu breit eiformigen Gestalten

geht. Bei Bhynchostegium Mulleri Jager (Tjiburrum, Felsen am
Wasserfall, leg. Fleischer) ist die Form ganz und gar die der

breitblattrigen Hygrohypnen geworden. Man findet bei beiden die

Neigung zu einseitswendiger Beblatterung, die sich bei Hygrohypnum
dilatatum fortsetzt. Auch H. circulifolium Kindberg gehort in diese
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Reihe. Alle Ubergange: Schwachung der Rippe und dcr Serratur,

groBere Derbheit des Zellnetzes und seine Verkiirzung in der Blatt-

spitze usw., sind graduell. Sie sind so ziemlich alle schon imFormen-
kreise des auBerst formenreichen Rh. ruscijonne zu finden. Ich ziehe

zu der Gatlung Platyhypnum: PL rttsciforme (Neck.) [bezw. PL
riparioides (Hedw.), Synonym; Hypnum riparioides Hedwig. Fund.

1782]; PL Millleri (Jaeg.), (Syn. RhynchosUgium MiiUeri Jaeg.,

Oocyrrh. MiiUeri Broth.); PL platyphyllvm (C. M. als Rhynchostegium)

;

PL circulifolium (C. M. et Kindb. als Hypnum); PL dilatatv.m (Wilson

als Hypnum); PL molle (Schimp., Syn. II, p. 775 als Hypnum)] PL
alpinum (Schimp. Syn. II, p. 777 als Hypnum).

Platyhypnum wird noch zu erweitern sein. Wahrscheinlich ge-

horen hierher alle Formen, die B r o t h e r u s (bei Engler-Prantl,

S. 1155) als mit Oxyrrh. rusciforme verwandt aufzahlt, wodurch sich

0, rusciforme schon an der zitierten Stelle aus dem Kreise der Oxyr-

rhynchien heraushebt. Formen wie Rhynchostegium Millleri und
Hygrohypnum circulifolium und dilatatum zeigen aber alle Uber-

gange zwischen 0. rusciforme und dem hier behandelten Teil von

Hygrohypnum, dessen Mischcharakter auBer allem Zweifel steht.

Inzwischen sind von J. C a r d o 1 (Revue Bryologique, 1910, Nr. 4)

weitere Rhynchostegium-Alien beschrieben worden, die ich zu Platy-

hypnum stcllen wiirde. Ihre Blatter sind breit eiformig, langlich

lanzettlich, aber auch breit abgerundet {Rh. ohtusifolium Bcsch.),

und bei Rh. malacocladum Cardot verschwindet die Rippe weit vor

der Spitze. Die Gattung kann hiernach in die Gruppe um Rhynch,

rusciforme: Sectio Rhynchohypnum, und in die Gruppe um H. dila-

tatum: Sectio Eu-Platyhypnu7n, zerlegt werden.

Cirriphyllum piliferum. An grasigen Stellen an ^^'^egrandern,

neben kleinen Bachen u. dgl. verbreitet, steril. — C. Vaucheri

[Eurh. Tommasinii). An Kalkblocken beim Alpsee, ebenso gegen

den Schwansee, gegen die Lande u&w. zerstreut; steril. Im Reintal

bei 1200 m.

Plagiothecium undulatum. Nur am Siidrand des Alpsees auf

moorigem, humosem Waldboden mit Anastrepta orcadensis. — PL
silvaticum. Im parkartigen Mischwalde zwischen dem Schwansee-

Moor und Hohenschwangau an alten Eichenstiimpfen m. Sp. und

auch liber humusbedecktem Kalk. — PL denticulatum, Im Moor am
Schwansee auf Humus; ebenso im Reintal auf Humuslagen unter

Baumwurzelhohlen m. Sp. in Gesellschaft von PL pulchellum. —
PL Ruthei. Auf Moorboden unter Fichten beim Schwansee m. Sp.

Moorbodenform und Form feuchter Felsen der vorigen Art. Ob bereits

iibergangsfrei geschieden ? Daran, daB PL curvifoUum das xerophile

16*
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Extrem des PL denticulahim ist, kann kein Zweifel sein. PL curvijolium

findcl sich sparlich auf Humus unterErlen an der KonigstraBe.m. Sp.

Isopterygium pulchellum. Am Alpenrosenweg gegen Hohen-

schwangau in humosen Lochern unter Baumwurzeln m. Sp., ahnlich

im Reintal (Tirol). — /. Miilierianum. Auf den schon wiederholt

erwahnten Humuslagen am Alpsee in Hohlungen, steril. — /. sile-

siacum, Auf morschem Holz am Waldrande beim Alpsee, z. B. auf

alten Hirnschnittcn m. Sp. mit NoiveUia curvifolia; bei der ,,Jugend",

m. Sp.

Die Aufteilung der alten Gattung Plagiothecium in {Eu-)Plagio-

thecium und Isopterygium reicht noch nicht aus, weil Plag. silesiacum

(Leskia Seligeri Bridel 1801) und PL striatellum eine Gruppe eigener

Natur bilden. Ich schlage vor, Lindbergs Sektion Dolicho-

theca (S. O. Lindberg, Musci Scandinavi, p. 30) unter Einbeziehung

des nicht abtrennbaren PL striatellum generisch zu behandeln. Die

Gesamt- oder Obergattung Plagiothecium Br. eur. zerfallt dann in

die Gattungen Plagiothecium Br. eur. ex p. I\Iitten, Isopterygium

Mitt, und Dolichotheca (S. O. Lindberg emend. Lsk.) Lsk.; diese mit

den Arten D. Seligeri (Bridel als Leskia 1801) und D. striatelh, (Bridel

als Leskia 1827); zwschen beiden steht in mehreren Beziehungen
am besten D. turfacea (S. O. Lindberg als Isopterygium). Verhaltnis-

maBig am scharfsten ist noch Plagiothecium (ira engeren Sinne) be-

grenzt, doch erzwingen alle drei Gattungen die Zusammenfassung
zur Gesamtgattung. Beriicksichtigt man aber Formen wie PL undu-
latum, silesiacum, Miilierianum, so wird die Notwendigkeit der

weiteren Gliederung klar. PL undulatum und pulchellum in dieselbe

Gattung zu stellen, ware ganz widernatiirlich, und dieses MiBverhaltnis

kommt, wenn man jene drei Gattungen nur als Sektionen oder Unter-

gattungen von Plagiothecium Br. eur. auffaBt, noch viel zu stark

zur Geltung.

Amblystegiella Sprucei. Am Alpenrosenweg an verschiedenen
Stellen unter Kalkfelsen in Hohlungen, teils in dichteren Raschen,
teils in spinnwebartigen Uberziigen; steril. — A. subtilis. An Biiumen
ganz allgemein verbreitet und fast stets m. Sp. Auch im Reintal.

Amblystegium compactum C. M. Als diese Art erkannte ich

ein mir von Herrn Dr. T i m m iibersandtes, von dem Genannten
am Strande zwischen Herrenwick und Stiilphuk (Trave-Gebiet) im
Juli 1907 gesammeltes Moos. Die von mir als Ehynchostegiella com-

pacta (C. M.) aufgefaBte Art, die sich von Brachythecium densum
nicht trennen liiBt, ist neu fiir Norddeutschland. — Das Amblystegium
auriculatum Bryhn (ad ligna submersa prope Vesetrud, provincia

Ringerike, Okt. 1904, leg. Bryhn) steht, wie bei die.ser Gelegenheit



Zur Moosflora von Fiissen und Hohenschwangau. 246

bemerkt sei, dem ChrysoJiypnvm polyganum mindestcns sehr nahe;

bis jetzt vermag ich beide nicht zu trennen.

Amhlystegium serpens. Auf Holz und Rinde verbre^itet; m. Sp.

— A. Juratzkanum. Auf feuchtem Holz bei Hohenschwangau.

Campylium Halleri. Auf Kalkfelsen von 800 m ab bereits ver-

breitet und stets m. Sp, Bei Hohenschwangau schon friiher von

R o e 1 1 beobachtet.

Chrysohypnum protensum. Auf nicht zu trocknem Kalk ge-

mein und nicht selten m. Sp. Diese Form steht dem stellatum so nahe,

daB es bei Exemplaren von nasseren Stellen nicht immer moghch

ist, sie der einen oder der anderen ,,Art'' zuzuordnen; es treten

eben, wenn man nur genug Blatter untersucht, beide ,,Arten" am
selben SproB auf. In der Flora von Berlin kummen neben fein-

zweigigen, schwachlichen Formen des stellatum, die mehr oder weniger

das protensum-^\'d.ii annehmen, auch kraftige Formen vor, die

zwischen beiden etwa in der Mitte stehen. Vollig erreicht wird aber

CJiT. protensum erst auf Kalkfelsen, wo es dann wieder seinen eigenen

Formenkreis erlangt. An steinigen Abhangen iiber Kalkbrocken

bilden sich Formen, deren lockere Rasen mit den SproBspitzen nach

abwarts hangen (fo. pendula) ; die SproBspitzen, wie fast regelmiiBig

bei ,,Pendula~'¥oijn.tn unserer Moose, bogig aufgekehrt. Wo das

Moos auf Felsflachen kriecht, preBt es sich ihnen an und wird dabei

mehr oder weniger regelmaBig gefiedert (fo. pinnuta). Auch diese

Erscheinung ist bei Moosen auf Hirnschnitten und Steinen sehr

haufig und selbst bei solchen Arten anzutreffen, die in ihren gewohn-

lichen Arten gar keine Neigung zu fiederigem Wuchse zeigen. Je

feuchter der Standort ist, desto mehr wird der Wuchs des Mooses

aufrecht, und die im kalkigen Moor am Schwansee vorkommende

Form kann als Chr. stellatum angesehen werden.

In seinen ,, Contributions k la flore bryologique du Jura" (Bull.

de la Soc. hot. de France, 1908, Tome VIII, p. 359) hat bereits C h.

M e y 1 a n das Hypnum protensum wieder als Varietat des H. stellatum

aufgefaBt. Man muB die enge Verwandtschaft im Auge behalten,

ist aber nicht gehindert, das ausgepragte Chr, protensum der Alpen

auch in der Benennung auszuzeichnen. — Chr. chrysophyllum. Zer-

streut auf Kalksteinen und selbst auf Rinde am Grunde von Fichten,

z. B. an der KonigstraBe.

Craioneuron commutatum. An nassen Stellen haufig. — Chr.

falcatum. In Graben verbreitet, z. B. beim Schwansee. Beide Formen

gehen ineinander fiber (naheres hieriiber vgl. in ,,Studien", S. 197).

An nassen Felsen am Alpenrosenweg bilden sich Cr. sulcatum-diTiige

Formen. Auf Tiroler Gebiet, an feuchten Chaussec-Kalkfelsen,
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Reutte und dem Plansee, 900—1000 m, ist Cr. sulcatum nebst Uber-

gangen zu falcatum und suhsulcatum reichlich entwickelt. Die als

Cr. irrigatum bekannte Hygromorphose des Cr. commutatum findet

sich in den Bachen des Reintals auf xiberrieselten Kalkfelsen in

Menge. Wer es mit der Artbegrenzung einigermaJBen genau nimmt,

darf in dieser Gattung auBer Cr. commutatum hochstens noch Cr.

decipiens als Art auffassen.

Hygroamhlystegium jilicinum. An nassen Stellen jeder Art

gemein.

Drepanocladus Kneiffii. Am Faulenbacher See auf feuchter

Erdc in schwachlichen Formen. — Drep. Wilsonii. Moor am Schwan-
seeufer. Hier auch Drej>. lycopodioides , ferner in Gescllschaft von
Philonotis calcarea auch Scorpidinm scorpioides und mit diesem

reichlich Pseudocalliergon trifarium. Diese Vegetation wurde erst

sichtbar, als das Wasser des Sees nach heiBen Tagen etwas zuriick-

getreten war und den nackten kalksandigen Boden entbloBt hatte.

Diesem lagern Rasen der verschiedenen Moose zwischen Juncaceen
auf, in der Regel ohne eine zusammenhangendc Decke zu bilden. —
Drep. uncinatus. In Kalkgebieten nicht gemein, doch bei Fiissen am
Alpenrosenweg usw. nicht selten; m. Sp. — Drep. intermedium.

Moorwiesen am Schwansee und an ahnhchen Stellen. DaB Formen
wie die beiden Ictzten mit den iibrigen Drepanocladen Icdighch den
Habitus gemein haben, habe ich in verschiedenen Publikationen

nachzuweisen versucht.

Homomallium incurvatum. An trockenen Kalksteinen gegen die

Lande, ebenso um den Alpsee. M. Sp.

Stereodon cupressiformis. Verbreitet. Die Form lacunosus (die

kraftigste des Formenkreises) uber einem Kalkblock am Alpenrosen-
weg. An einer anderen Stelle hier auch die alpine Form St. suhjula-

ceus bei nur 830 m; steril. — St. Lindhergii. Auf feuchtgrasigen
Stellen, in Graben. So z. B. in Graben am Schwansee in Gescllschaft
von Crat. falcatum. Auf ^S'^. Lindhergii, pratensis und Hypnum ochra-

ceum begriindete ich die Gattung Breidleria (Studien, S. 172). —
St. fertilis. Auf morschem Holz im Walde beim Schwansee zuerst

von Paul m. Sp., dann auch von mir beobachtet. — St. fasti-

giatus. Kalkblocke am Alpenrosenweg m. Sp., sparlich. — St. Sauteri

zeigte sich auch in der Flora von Fiissen verbreitet fiir den, der es zu
suchen gelernt hat. Stets auf Kalkfelsen und Kalkbrocken. Kal-
varienberg, von hier zum Kienberg, verbreitet bei Faulenbach, an
der Tiroler Chaussee, Alpenrosenweg usw. Stets m. Sp. Auf Tiroler

Gebiet z. B. schon an der Chaussee bei Station Ulrichsbrticke ; im
Reintal bei der Musauer Aim, 1200 m. — St. callichrotis. Nur auf
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Humus im hohen Fichtenwalde bei der Musauer Aim, wo das Moos

stellenweise den etwas moderigen schwarzen Boden iibcrzieht; steril.

Stereodon Vaucheri. Siidseite des Kalvarienberges; an der Tiroler

Chaussee iiber dem Lechfall an hiiufig feuchten Kalkwiinden rccht

reichlich in flachen Rasen bei nur ± 820 m. Es besteht kein Zweifel

(worin mir auch Dr. F a m i 1 1 e r nach seinen Beobachtungcn

brieflich zustimmt), daB St. Vaucheri zu dem Krcisc der groBcn

Gesamtart St. cupressiformis gchort und durch Ubergange mit ihr

verbunden sind. Auch an den Kalkfelsen bei Fiissen kann man das

Moos verfolgen, wie es am oberen Rande den Waldboden erreicht

und zu cupressiformis wird. DaB aber St. cupressiformis auf Kalk nicht

stets zu Vaucheri wird, geht z. B. daraus hervor, daB dieses auf den

Riidersdorfer Kalkbergen bei Berlin nicht vorkommt, wo dagegen

^S'^. lacunosus sich iippig auf Kalk entwickelt.

Zu den Bedingungen, die zur Entstehung des >S'^. Vaucheri fiihren,

scheint mir ein mehr oder weniger alpiner Standort, verbunden mit

periodisch feuchtem Substrat oder feuchter Luft, zu gehoren. Die

groBere Feuchtigkeit erklart die Verkiirzung der Blatter (die mit der

Verkiirzung des Zellnetzes im direkten Zusammenhang steht), die

wiederum den gedrungeneren Habitus hervorbringt. Nach diesem ist

das Moos von St cupressiformis schneller makro- als mikroskopisch

zu sondern.

Ctenidium moUuscum. Eins der gemeinsten Moose des Gebiets,

auch m. Sp. Selbst auf Holz beobachtet.

Ptilium crista-castrensis. Waldboden am Alpenrosenweg, am

Schwarzerweg, an der Roten Wand. Im Gegensatz zu voriger Art

dem Kalke abgeneigt und daher vorwiegend auf humosem W^ald-
^

boden zu finden.

Hygrohypnum palustre. Auf Kalk sehr verbreitet und meist

m. Sp. — H. suhsphaericum. Bachrander bei der Musauer Aim (Tirol)

im Wasser. Alpine Wasserform des vorigen.

H. palustre v. Roesei m. Sp. beobachtete Roell bei Hohen-

schwangau.

Calliergon cuspidatum. In Graben am Schwansee auf Moor-

boden; geht hier auch ins Wasser. — C. giganteum. Moorwiesen am

Schwansee. Auf Tiroler Gebiet auf einer sumpfigen Stelle vor dem

Plansee am Bach.

C. cuspidatum hat zweifellos in C. giganteum seinen nachsten

Verwandten. Weder die riickgebildete Rippe noch die hyaUne

Stengelrinde (Hyalodermis) wiirdcn zur generischen Trennung aus-

reichen. Beide Merkmale zusammen, der sehr ausgebildete Ring und

die Durchbildung des Peristoms ergeben schon eher eine Summe von
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Merkmalen, die C. cuspidatum als die weitaus differenzierteste Form
der Gruppe (die sonst z. B. keinen Ring besitzt) und ihre Trennung

r

durch L i n d b e r g schlieBlich als gerechtfertigt erscheinen lassen.

Mit der Mitten schen Gattung Acrocladium hat nnser Moos aber

keine engere Verwandtschaft, woraiif ich schon in den ,,Studien"

hinwies. Ich teile die Gesamtgattung Calliergon (Sull.) Kindb. in

die Gattungcn Calliergon (Sull.) Kindb. p. p. und Calliergonella n. g.

(Synonym: Acrocladium Mitt. Sectio Pseudo-Acrocladium Kindb.

apud Brotherus, S. 1038), diese mit der bis jetzt anscheinend einzigen

Art Calliergonella cuspidata (L., Bridel, Bryol. univ., S. 562) n. cb.

Hypnum Schreberi. Mooriger Boden beim Schwansee, Schwarzer-

weg, Kobelweg; steril. Zeigte sich erheblich weniger verbreitet als

im Kieselgebirge, wahrend H. splendens in beiden massenhaft wachst.

Rhytidium rugosum. An steinigen Abhangen haufig. In Menge
z. B. in der Umgebung der Faulenbacher Teiche. Im Schatten laBt

sich eine griine fo. viridis unterscheiden.

Rhytidiadelphus loreus. Erlbnich an der KonigstraBe, Moor am
Schwansee, Reintal m. Sp. Oberall nur auf Humus. — Rh. triquetrus.

Im Gegensatz zu vorigem dem Kalk nicht abgeneigt. Sehr ver-

breitet. Am Alpenrosenweg m. Sp. — Rk. squarrosum. Am Schwan-
see imd bei Faulenbach auf feuchten, grasigen Stellen.

Hylocomium splendens. Das gemeinste Waldmoos des Gebiets,

bisweilen auch m. Sp. — H. umhratum. Im Fichtenmoor am Schwan-
see in einem Waldgraben; Wald bei der Musauer Aim, 1200 m, auf

Humus. -~ H, pyrenaicum. Wald bei der Musauer Aim auf Walderde,
1200 m.

Die Moosvegetation der Fiissen-Hohenschwangauer Waldregion
wird durch die vorstehende Zusammenstellung in ihren Hauptlinien,
aber nur in diesen, gekennzeichnet sein. Es fehlen darin auch einige

Formen, die ich nicht aufgenommen habe, weil ich mit ihnen bislang

nicht ins reine gekommen war. Es ist weit besser, solche Uberbleibsel,
wie sie sich bei jeder groBeren Aufsammlung ergeben, in bryogeo-
graphischen Aufzahlungen vorlaufig fortzulassen, als ihnen eine

mehr oder weniger gewaltsame Deutung zu geben, nur um sie noch
einstellen zu konnen. So gut wie ganz unbekannt sind noch, wie

schon erwahnt, die alpinen Regionen der Gegend in bryologischer

Beziehung. Die von ihnen erreichten Hohen (etwa 2400 m) reichen

vollstandig aus, um hier eine Vegetation zu sichern, die der der

Wettersteingruppe ahnhch sein dtirfte.
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Bemerkung zu E. J. Schwartz: Parasitic

Root Diseases of the Juncaceae.

Von P. Magnus.

In den Annals of Botany, Vol. XXIV, Nr. 95 vom Juli 1910,

S. 511—522 beschreibt E. J. Schwartz zwei in den Wurzeln
von Juncus lebende pilzliche Parasiten. Der eine in den Wurzeln

von Juncus rticulatus lebende Parasit ist die interessante, von ihm
entdeckte Sorosphaera Junci. Den anderen Parasiten untersuchte er

in den Wurzeln von Juncus articulatus und J. lamprocarpus und
bezeichnete ihn als Entorrhiza cypericola P. Magn.

Leider kennt der Verfasser nur sehr wenig die Literatur iiber

die letztere Gattung und Art. Er kennt offenbar nur die von
C. Weber in der Botanischen Zeitung, 42. Jahrgang 1884,

Sp. 369—379 erschienene Arbeit und hat auch diese in ihrem

historischen und kritischen Teile entweder nicht richtig verstanden

oder nicht geniigend beachtet.

Schwartz sagt namlicb 1. c. S. 512: Magnus asaigns the

fungus causing the tubercle (of Juncus articulatus) to the genus

Schinzia. This genus included various incertain forms, whose sole

resemblance to the fungus found in the root-tubercles of the Juncaceae

consisted in their being similarly connected with the formation of

root-tubercles or swellings, such for instance on ScJiinzia Alni and

Schinzia Leguminosarum. Weber in his paper arrived at the con-

clusion that the parasitic fungus found in the tubercles was nearly

allied to the Ustilagineae , and he renamed it Entorhiza cypericola.

With this conclusion I am entirely in agreement.

Hiernach muB jeder annehmen, daB ich den in den Wurzel-

anschwellungen von Cyperus jlavescens und Junius hufonius von

mir nachgewiesenen Pilz wegen seiner Verwandtschaft zu Schinzia

Alni in die Gattung Schinzia gestellt hatte. Das ist aber durchaus

nicht der F)all. Ich sage vielmehr schon in meiner ersten Mitteilung

in den Verhandlungen des Botanischen Vereins, 20. Jahrgang (Berlin

1878), Sitzungsberichte S. 54, daB ich ihn wegen seiner nahen Ver-
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wandtschaft zu der von C. N a e g e 1 i in Iriswurzeln entdeckten und

in Linnaea, Bd. XVI 1842, S. 279—283 aufgestellten, genau be-

schriebenen und abgebildeten Schinzia cellulicola Naegeli in die von

Naegeli dort aufges.ellte Gattung Schinzia stelle und daB vcn

ihr Schinzia Alni Woron. sehr abweiche. Und in denselben Verhand-

lungen, 21. Jahrgang (Berlin 1880), Sitzungsberichte S. 119 sage

ich expreB, daB die Stellung der in den Wurzeln der Leguminosen

vorkommenden Formen sowie auch der Schinzia Alni Woron. zu

der Naegelischen Gattung Schinzia nicht gerechtfertigt ist. Weber
zitiert auch I. c. diese meine Meinung und erwahnt auch in der An-

mcrkung, daB Frank und ich selbst ihn ebenfalls als Ustilagineus

vermuteten. Doch meint W e b e r im Gegensatze zu mir, daB N a e -

g e 1 i s Beschreibung nicht geniige, ihn als Art der Gattung zu be-

trachten, zu der meine Schinzia cypericola gehort. Einen eigentlichen

Grund dafiir vermisse ich in W e b e r 3 Arbeit. Naegeli
hat vielmehr alles genau beschrieben mit Ausnahme der Keimung,
und vieUeicht wird das E. J. Schwartz ebenfalls finden, wenn
er sich die Miihe nimmt, N a e g e 1 i s Arbeit durchzulesen. Ich halte

es aber nicht fiir berechagt, deshalb eine neue Gattung auf eine Art

zu griinden, well man von ihr die Keimung der Konidien kennt,

wahrend man von der mit ihr im Mycel, in der Sporenbildung, in

den biologischen Verhaltnissen zur Wirtspflanze vollkommen iiber-

einstimmenden Art die Keimung der Konidien nicht kennt. Darauf-

hin, daB letztere sich moglicherweise in der Keimung der Konidien
verschieden verhalten konnte, die in dieser Hinsicht voUstandiger

erforschte Art als Typus einer neuen Gattung hinzustellen, scheint

mir nicht die Kenntnis der systematischen Verwandtschaft derselben

zu fordern. Ich behaupte daher noch heute, daB diese in den Wurzel-

anschwellungen der Cyperaceen und Juncaceen auftretenden Endo-
phyten als Entorhiza von Weber und anderen bezeichneten Pilze in

dieselbe Gattung wie Schinzia cellulicola Naeg. gehoren. Aber sie ge-

horen nicht zu der Gattung, wozu Schinzia Alni Woron. gehort, die ich

bereits in den Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz

Brandenburg, 32. Jahrgang (Berlin 1891) S. XIII als Frankia Alni

(Woron.) P. Magn. bezeichnet habe, oder Schinzia Leguminosarum
Woron., die zu den Bakterien gehort und unter dem Namen Bacillus

radicicola Beij. 4m bekanntesten sein diirfte.

Nun hat aber J.Schroeter eingewandt, daB bereits D e n n -

stadt 1818 in seinem Schliissel zum Hortus Malabaricus, p. 331,

nach R h e e d e Hort. Malab. Vol. V, p. 7 eine Gattung Schinza

aufgestellt habe und deshalb die 1842 von Naegeli aufgestellte

Gattung Schinzia diesen Namen nicht behalten konnte, und
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aus diesem Grunde den ihr von Weber aus anderem Grunde

gegebenen Namen Entorhiza behalten miiBte. Aber niemand
weiB, was sie ist. E n d 1 i c h e r zieht sic in den Genera plan-

tarum mit Fragezeichen zur Gattung Caperonia A. St. Hilaire

(Hisl. pi. remarq. Bresil 1824, S. 244). Ihm folgt J. M li 1 1 e r,

Argov. im Prodromus systematicus naturalis regni vegetabilis,

.Pars XV, Sect, poster.; auch er kann sie nur mit Fragezeichen

nach Endlicher hierzu ziehen, und ebensowenig konnte,

soviel ich weiB, irgend ein spiiterer Autor angeben, welcher Art

Dennstiidts Gattung Schinza entspricht. Th. Durand
fiihrt sie daher in seinem Index generum Phanerogamarum nicht

mal mehr als Synonym auf . Doch fiihren von Dalla Torre
und Harms in ihrem Genera Siphoriogamarum ad systema Engleri-

anum conscripta (Leipzig 1900—1907) S. 274 Schinzia Dennst. (1818)

als Synonym von der Gattung 4361 Ca'peronia A. St. Hil. (1824) auf,

ohne fiir dieses den Gesetzen der Prioritat widersprechende Verhalten

nahere Angaben zu machen. Wahrscheinlich ist das Fragezeichen

hier vergessen worden. Der Kew Index (IV 825) hat Schinzia nicht

mit Sicherheit unterbringen konnen, denn es beiBt dort: Schinzia

-Dennst. Hort. Malab. (1818) 31 = Alsodeia? Thou,; danach soJl die

Pflanze des Hort. Malabaricus nicht einmal zu den Euphorbiaceen,

V i e 1 1 e i c h t zu den Violaceen gehoren. Bei der Art Sch. incon-

^picua Dennst. fiigt der Kew Index bei: (Quid?).

Ich kann daher nicht zugeben, daB der Name Schinzia bereits

an eine andere gut charakterisierte und giiltige Gattung vergeben ist

und muB die N a e g e 1 i sche Bezeichnung ,, Schinzia*' fiir diese

ausgezeichnete Gattung nach den Prinzipien objektiver Gerechtig-

keit festhalten.

Nun hat auch E. J . Schwartz die in den Wurzelanschwellungen

von Jnncus articulatus und J. lamprocarpzis auftretende Schinzia

als Entorhiza cypericola (Magn.) bezeichnet. Ich selbst hatte zuerst

die in den Wurzelanschwellungen wonJuncus bufoniics beobachtete Art

nicht von meiner Schinzia cypericola unterschieden. Aber nur zuerst.

Bald erkannte ich ihre Verschiedenheiten und be&chrieb bereits in

den Berichten der Deutschcn Botanischen Gesellschaft, Bd. VI (1888),

S. 100—104 drei durch die Sporen sehr scharf unterschiedene Arten:

1. Schinzia cypericola P. Magn. in den Wurzelanschwellungen

von Cyperus flavescens,

2. Schinzia Aschersoniana P. Magn. in den \\'urzelan3chwellungen

von Juncus bufonius.

3. Schinzia Casparyana P. Magn. in den Wurzelanschwellungen

A'on Jnncus Tenayeia.
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Spater hat G. Lagerheim in der Hedwigia 1888, Heft 9

und 10, die Entorrhiza digitaia in den Wurzelanschwellungen von

Juncus articulatus im Val Roseg bei Pontresina in der Schweiz

entdeckt und beschrieben, die ich im Ersten Verzeichnis der

ihm aus dem Kanton Graubiinden bekannt gewordenen Pilze

(XXXIV. Jahresber. der Naturf. Gesellsch. Graubiindens. Chur 1890)

meinem Standpunkte gemaB als Schinzia digitata (Lagerh.) P. Magn.

angefiihrt habe. Hierzu gehort die von J. E. Schwartz 1. c.

behandelte Art.
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Bemerkungen
zu der Mitteilung von P. Magnus uber

Bresadolia caucasica N. Schestunoff
in der Hedwigia Band L, p. 100—104.

Von A. von Jaczewski.

(Mit 1 Textfigur.)

Im Heft 3 der Hedwigia dieses Jahres (S. 100) hat Professor

Magnus eine interessante Notiz gegeben iiber einen von Herrn

Schaposchnikoff im Kaukasus gefundenen Pilz, welcher als

eine neue Art der tropischen Gattung Bresadolia [Br. caucasica)

von Herrn Schestunoff beschrieben wurde. Jedoch es erwies

sich, daB die gemeinte BresodoUa nichts anderes als Polyporus

squamosns ist, wie es Professor Magnus in der erwahntcn Notiz

vortrefflich erklart, und wie man es an der beigegebcnen Tafel (H)

auch leicht erkennt.

Im Herbst 1909 erhielt ich von Herrn Schestunoff einen

Langsschnitt dieses Pilzes mit derselben Erwahnung, es sei eine neue

Art Bresadolia. An und fiir sich ware es schon moghch, anzunehmen,

daB eine Bresadolia sich auch im Kaukasus befinde, da in dieser

Gegend schon mehrmals subtropische Formen, und zwar solche aus

Amerika gefunden worden sind, aber beim ersten BHck auf den

Schnitt war schon der Polyporus squamosum unverkennbar. Ich

schrieb damals sofort an Herrn Schestunoff imd auch an

Professor Buchholtz und sprach diese Meinung aus.

Professor Magnus meint, dieser Pilz ware eine monstrose

Form des Pol. squaynosus, welche sich durch eine Modifikation des

Hymeniums ausscheiden laBt. Ich muB aber gestehen, daB bei dem

Vergleich mit anderen Exemplaren die Abweichung von dem normalen

Typus sich nicht gut trennen laBt und nicht haltbar scheint; ab-

gesehen von der Beschreibung des Hymeniums in der Diagnose des

Herrn Schestunoff, in welcher ungleiche Lamellen erwahnl

warden, zeigte die Untersuchung des zugesandten Schnittes nur sehr

breite, diinnwandige gezahnelte Poren; vielleicht eben dieser Breite

und Diinnwandigkeit wegen machen diese Poren den Eindruck

lamellenartigen Gebildes. Ich muB aber erwahnen, daB ich die
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namliche Struktur an typischem Pol. squamosus in der Schweiz und

auch im Kaukasus an groBen, veralteten Exemplaren gesehen habe

und wirklich kein Grund, den Fund dcs Herrn Schestunoff als

eine besondere Form anzunehmen, vorliegt. Der exzentrische Stiel

ist, wie auch Herr Professor Magnus erwahnt, gar kein seltener

Fall fiir diese Spezies. Zur Erganziing

der Erwahnung des Professor Magnus
liber das Ubergehen des lamellenartigen

Hymeniums in Poren, mochte ich hier

an eine ganz eigentiimliche monstrose

Form eines Tricholoma [Tr. vaccinum ?)

aufmerksam machen. Diese Abnormitat

ist das Resultat des Druckes auf den Hut
wahrend des Wachstums; der Pilz wurde

namlich gefunden am FuBe einer Tanne^

und zwar in der Kreuzung zweier dicken

Wurzeln und bei einem ziemlich groBen

Steine. Gedriickt von alien Seiten,konnte

sich der Fruchtkorper nicht befreien und
in die Hohe steigen, und es war auch

ziemlich schwer, denselben herauszu-

kriegen; demnach hat er auch eine etwas verlangerte, schwach
dreieckige Form, und der eekriimmte. umerebos^ene Rand

Tricholoma {vaccinum?) - Anormale
Form des Hymeniums und des Hut-

randes. Nach der Natur von meinem
Assistenten O. Doroguine gezeichnet.

wellig und unregelmaBig.

Lamellen; bei dem Stiel

gekriimmte, umgebogene Rand ist.

• Am eigentiimlichsten sind aber die

sind sie eigentlich normal, abgesehen

von einer bestimmten Welligkeit und Schragheit ; aber weiter

plotzhch verwdrren sie sich, verschmelzen, und es zeigen sich

porenartige und labyrinthformige enge Gauge wie ungefahr bei

jungen Stadien von Daedalea nnicolor. Das Ubergehen des lamellen-

artigen Hymeniums in porenartigen Zustand kommt plotzhch vor,

und es bildet sich zwischen den beiden eine sehr scharfe Grenzhnie,

welche auf der beigegebenen Zeichnung gut dargestellt ist. Es ist

daraus zu ersehen, daB in den ersten Stadien die Lamellen sich

normal entwickelten ; als aber das Wachstum durch den lateralen

Druck verhindert wurde, kam eine Verwirrung, welche sehr wahr-

scheinlich zur Verschmelzung der Lamellen fxihrte.

Die zwei anderen Bresadoliaarten kenne ich leider nur aus der

Beschreibung, schlieBe mich aber vollstandig der Meinung von

Professor Magnus und Saccardo an.
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Nachtrage zur Kenntnis der Moosflora des

Riesengebirges und der Provinzen Branden-

burg und OstpreuBen.

Von E. P r a g e r - Berlin.

1. Drejxinodadus pseudofluitans (Sanio) Warnst.

a)* var. gracilis Warnst.^).

Planta tenuis, ochracea, sursum viridula, pinnato-ramosa et

rami remoti.

Brandenburg: Wittenberge (Potsdam), in Wiesengraben der

„Schwartau".

b)* var. dasycladus Warnst.

Planta luteofusca, 10—12 cm alta, regulariter dense pinnato-

ramosa.

Brandenburg: Eisenbahn

Segefeld.

c)* var. subsimplex Warnst.

Planta gracillima, virescens subsimplex.

Brandenburg: Cladow a. H. b. Spandau, in einem Tumpel auf

einem Acker, am Rande des Wassers. — OstpreuBen :
Marggrabowa,

' Sumpf im Stadtwald.

'iraTnosa

Planta robusta, immersa, longiramosa, ramis plerumque cauli-

formibus.

Brandenburg: Cladow a. H. b. Spandau, in einem Tiimpel auf

einem Acker, ganz unter Wasser. — Potsdam, in Tongrubenlochem

b. Grube. — OstpreuBen: Marggrabowa, Kukowen.

2. Drep. Kneifii (Schpr.) \\^arnst. A, Diversifolia.

a)* var. fluctuans Warnst.

Brandenburg: Potsdam, in Tongrubenlochem b. Grube, schwim-

mend im Wasser und zwischen Schilf.

1) Die mit einem * ^•ersehenen Arten sind in E. Prager. Sammlung euro-

paischer Harpidium- und Calliergon - Formen enthaltcn.
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b)* var. fluctuans f, robusta Warnst.

Planta immersa, sursum viridis, pinnato-ramosa, ramis longi-

oribus.

Brandenburg: Potsdam, in Tongrubenlochern b. Grube, schwim-

mend im Wasser und zwischen Schilf.

c)* var. polycarpus (Bland.) Warnst.

Brandenburg: Wittenberge (Potsdam), in Wiesengraben der

„Schwartau".

d)* B, Aequifolia var. tenuis Warnst-

Planta gracilis, ochracea, sursum viridis, irregulariter ramosa;

folia caulina aequabilia, longe acuminata; folia ramea secundo-falcata.

Brandenburg: „Lange Fenn" bei Marzahne b. Brandenburg a. H.

3. Drep. capillijolius (W.) Warnst.

a)* var. tenellus Warnst. f. pinnata Warnst,

Plantapertenuis, ochracea, solum sursum viridis; caulis 20—25 cm
altus et regulariter pinnato-ramosus.

Brandenburg: Wittenberge (Potsdam), in Wiesengraben der

„Schwartau''.

b)* var. tenellus Warnst. f. pauciramosa Warnst.

Planta pertenuis, ochracea, solum sursum viridis ; caulis 20— 25 cm
longus; pauciramosus et rami perbreves.

Brandenburg: Wittenberge (Potsdam), in Wiesengraben der

„Schwartau'*.

c)* var, subfastigiatus Warnst,

Planta gracilis, 15—-20 cm alta, deorsum ochracea sursum

viridis, aequifoliosa ; caulia in parte inperiore ramis longioribus.

Brandenburg: Wittenberge (Potsdam), in Wiesengraben der

„Schwartau".

' d)* var. angustifolitcs Warnst.

Brandenburg: Wittenberge (Potsdam), „Waldhaus", Sumpfe
rechts von der Chaussee.

e)* var. falcatus Warnst.

OstpreuBen: Goldap, Schlanger Moor.
f)* var. cavifolius Roth.

Caulis simplex ad 10 cm altus, sursum viridis irregulariter brevi-

ramosus; foHa caulina late lanceolata, concava.

Brandenburg: Wittenberge (Potsdam), in Wiesengraben der

„Schwartau".

4. Drep

a)* var. trivialis (Sanio.) Warnat.
Brandenburg: Spandau, Graben an der Eisenbahn nach Segefeld
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b)* var. Wilsoni (Schpr.) Warnst.

Brandenburg: Spandau, Graben an der Eisenbahn nach Sege-

feld. — Potsdam, Eiche bei Wildpark, Graben der Eisenbahndamme
nach Werder.

c) var. Wilsoni (Schpr.) f. fluctuans Warnst.

Planta ad 10 cm longa, natans et irregulariter ramosa.

Brandenburg: Berhn, Riidersdorf, bei der Ziegelei am Dorf
nach Woltersdorf in einem Graben der Wiese.

5. Dfep. lycopodioides (Schwgr.) Warnst.

* var. permagnus (Limpr.) Warnst.

Brandenburg: Potsdam, zwischen Seggen- und Schilfbiilten der

Wiesen hinter Golm bei Wildpark.

6. Drep. aduncus (L.) Warnst. = Drep, nncinatus (Hedw.) Warnst.

var. dendroides Warnst.

Planta erecta, 5—10 cm alta, ramosa, rami inferiores multo

longiores quam superiores.

Riesengebirge: „Hoserweg", quellige Stellen nach der „Schlingel-

baude'*.

7. Drep. fluitans (L.) W^arnst.

a)* var. tenuis Warnst.

OstpreuBen : Marggrabowa, Sayden-Bruch.

b)* var. rigescens Warnst.

Planta paludosa, prostrata, gracilis, irregulariter ramosa, solum

apicibua viridis, siccitate plus minusve rigescens.

Brandenburg: ,,WeiBe Fenn" bei Marzahne b. Brandenburg a. H.

c)* var. luxurians Warnst.

Planta immersa, plumoso-ramosa ; rami perlongi et pro parte

cauliformes.

Brandenburg: Potsdam, „Moosfenn" am FuBe des „Ravens-

berges" im Kiefernwalde, im Wasser schwimmend. — OstpreuBen:

Marggrabowa, Sayden-Bruch.

d) var. rigidulus Warnst.

Planta mediocriter robusta, regulariter fere pinnato- ramosa;

siccitate rigida. Folia caulina serrata, costa aliquantum valenti, in

subulam accedens.

OstpreuBen : Marggrabowa, Sayden-Bruch.

e)* var. falcatus (Schpr.) Warnst.

Riesengebirge: In tiefen Siimpfen der „WeiBen Wiese", ca.

1400 m, und quellige Stellen der „Dreisteine", ca. 1200 m.

^edwigia Bant L, 17
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f)* var. alpinus (Schpr.) W. = Drep. Schulzei Loeske.

Riesengebirge : Zwischen ,,Schlingelbaude" und dem „Kleinen

Teich'', 1150 m, und zwischen ,,Martinsbaude" und ,,Elbfallbaude'\

ca. 1350 m.

g)* var. alpinus (Schpr.) W. f. fastigiata Prager.

Planta ad 15 cm alta, immersa, sursum ramis longioribus in

fasciculis.

Riesengebirge: In tiefen Siimpfen der „Wei6en Wiese",

schwimmend, ca. 1400 m.

S. Dr ep. pseudoru f es cens (Warns!.) Warns t.

OstpreuBen: Angerburg; Tiergarten im Labesius-Bruch, im
Wasser schwimmend. — Das Moos ist bisher nur aus Bayern: Fiirth

bei Schwabach (Zahn), aus Norwegen (Bryhn) und aus dem Riesen-

gebirge, zwischen Riesenbaude und Wiesenbaude (Prager), bekannt.

Unsere Pflanze aus OstpreuBen ist nicht ,,rotbraun", sondern ,,braun"

;

die anatomischen Merkmale aber stimmen sonst gut mil der Diagnose
iiberein. Die Blatter, und besonders die der Aste, sind mehr oder
minder deuthch gesagt, an den Blattecken am Grunde nicht herab-
laufend, und die mehrreihigen Basalzellen sind stark verdickt und
getiipfelt.

var. luxurians Warnst.

Planta robusta, 10—12 cm longa, irregulariter divisa, rami
longi caulescentes.

OstpreuBen : Angerburg; Tiergarten im Labesius - Bruch,
schwimmend.

9. Drep. purpurascens (Schpr.) Loeske.

a)* var. falcatus Warnst.
Riesengebirge: Qucllige Stellen des „Hohen Rades" vor der

„Martinsbaude", ca. 1300 m.

b)* var. falcatus t versicolor Warnst.
Planta versicolor; foHa caulina subsecundo-falcata.

Riesengebirge: Quellige Stellen der „Wei6en \A'ieae" bei der
„Wiesenbaude", ca. UOO m.

c)* var, subfalcatus f. virescens Warnst.
Planta viridis; foUa cauhna subfalcata.

Riesengebirge: Quelhge Stellen zwischen „Martinsbaude" und
,,ElbfaIIbaude", ca. 1350 m.

d)* var. ortliopliyllus Warnst.
Riesengebirge: Quellige Stellen der Abhange zwischen „Martins-

baude" und „Elbfallbaude", ca. 1350 m.
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10. Drep. suhmersus (Schpr.) Warnst.

a)* V a r. luxurians Warnst.
OstpreuBfen: Angerburg; Tiergarten im Kontusch-Bruch.

Marggrabowa, Stadtwald, in Torflochern schwimmend. — Bisher

nur aus Finnland bekannt.

b)* var. arboreus Warnst.

Caulia deorsum arboreoramosus et rami cauliformes.

OstpreuBen: Goldap, Schlanger Moor.

11. Drep. exannulatus (Giimb.) Warnst.

a)* var. longicuspis Warnst. f. falcata Warnst.

Riesengebirge : Qnellige Stellen der ,,WeiBen Wiese" bei der

,,Wiesenbaude", ca. 1400 m.

b)* var. longicuspis Warnst. f. subfalcata Warnst.

Folia caulina et ramea indistincte subsecundo-falcata.

Riesengebirge: Grenzbauden, in einem Graben bei der ,,Hubner-

baude*', ca. 1150 m. Quellige Stellen zwischen der ,,Hasenbaude*'

und den ,,Dreisteinen", ca. 1150 m.

12.* Drep. serratus (Milde) Warnst.

Schlesien: In einem Sumpfloch — fast ausgetrocknei — des

Waldes zwischen Halbendorf und Schleife bei WeiBwasser.

13. Calliergon sarmentosum (Wahbg.) Kindb.

a)* var. fallaciosum Milde.

Riesengebirge: Aupaquelle, ca. 1400 m.

b) var. subpinnatum Warnst.

Planta ad 16 cm alta, sursum nigricans et ramis brevibus ascen-

dentibus pinnatifida.

Riesengebirge: In Tumpein auf der ,,Wei6en Wiese", 1400 m.

14. Calliergon giganteum (Schpr.) Kindb.

a) var. immersum Ruthe = var. fluitans v. Klinggr.

OstpreuBen: Marggrabowa; Kukowen, Schulz-Bnich. — Anger-

burg; Tiergarten, Kontusch-Torfbruch.

b) var. robustum Warnst.

Brandenburg; Berlin, Riidersdorf, bei der Ziegelei im Dorf

nach Woltersdorf in einem Graben der Wlese. — OstpreuBen: Marg-

grabowa ; Kukowen, Schulz-Bruch. Angerburg; Tiergarten im

Labesius- und Kontusch-Bruch. — Die Exemplare aus OstpreuBen

sind kraftig und lang; ich hatte sie zuerst in Beziehung zu der von

Mikutowicz neu aufgestellten Art Calliergon megalophyllum gesetzt,

die in RuBland (Livland und Kurland) von dem Autor gefundcn

17*
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worden ist. Er schreibt: ,,Vermutlich wird sich diese schcine Art

von groteskem Habitus an ahnlichen Lokalitaten in Norddeutschland

(Ost- und WeatpreuBen, Pommern) auffinden lassenV*^ Im niichsten

Jahre hoffe ich aus RuBIand und OstpreuBen reichliches Material

zu bekommen. Allerdings habc ich an den Exemplaren aus Ost-

preuBen keine mikroskopischen Unterschiede gefunden, darum habe

ich sie zu der var. robustum gestellt.

c) var. dendroides Limpr.

Brandenburg: Potsdam, Eiche bei Wildpark, Graben der Eisen-

bahndamme nachWerder.— „Lange Fenn" bei Marzahne b. Branden-

burg a. H. — OstpreuBen: Marggrabowa ; Kukowen, Schulz-Bruch.

15. Calliergon cuspidatum (L.) Kindb.

var. fluitans Warnst.

Brandenburg: Hermsdorf bei BerHn, am Rande eines Sumpfes

im Walde.
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Uber den Blattsaum

von Fissidens Arnoldi Ruthe
Von Dr. Roll in Darmstadt.

Am 30. August 1907 sammelte Herr Reallehrer S t o 1 1 in Wert-
heim a. M., dem die Mooskunde die schonen Funde verdankt, die

von Dr. H e r z o g in seiner verdienstvollen Arbeit uber die Laub-

moose Badens angefiihrt sind, zwischen Ufersteinen des Mains in

der Nahe von Bestenheid bei Wertheim ein Moos, das ich als Fissidens

Arnoldi Ruthe bestimmte. Meiner Gewohnhcit nach suchte ich nach

Ubergangsformen, wie ich sie bei reichhchem Material schon oft

bei anderen, hauptsachlich bei Torfmoosen, gefunden hatte. Es
gelang mir, einige Blatter zu entdecken, die am Fortsatz oder auch

am Dorsalflugel einen deutlichen Saum zeigten, wie dies bei F. intra-

limhatus Ruthe und bei F. suhimmargiriatus Phil, der Fall ist. Um
mich zu vergewissern, daB ich nicht zwei verschiedene Moose vor

mir habe, setzte ich mcine Untersuchungen fort, bis ich an dem-

selben Starnmchen neben ungesaumten Blattern auch gesiiumte fand.

Zwar zeigt sich bei den gr56eren Perichatialblattern des F.

Arnoldi an der Basis des reitenden Teils ein schwacher, undeuthcher

Saum, aber an seinen Stengelblattern ist ein Saum meines Wissens

bisher noch nicht beobachtet worden. Der Saum an den Stengel-

blattern der Wertheimer Exemplare ist zum Unterschied vom
Perichatial-Blattsaum sehr deutlich, am Fortsatz meist einschichtig,

hell und fast immer auf die Mitte des Blattrandes beschriinkt, am
Dorsalflugel oft zwei- bis dreischichtig und von hellbraun-gelblicher

Farbe.

Das Wertheimer Moos zeigt demnach Ubergange von der Gruppe

der Aloma C. M. (mit ungesaumten Blattern) zu der Gruppe Semilirn-

hidium C. M. (mit am Scheidenteil gesaumten Blattern).

Auch bei anderen Fissidensarten ist der Blattsaum veriinderhch.

Er fehlt z. B. bei F. Bamhergeri Sch. an der Basis und an der Spitze

der oberen Blatter und zuweilen auch am Dorsalfliigel. Bei F. pusillus

Wils. verschwindet er oft schon iibcr dem Blattgrund und fehlt

nieist auch am Dorsalflugel und am. Fortsatz der unteren Blatter.

F. Mongiiilloni Ther. endlich zeigt an den unteren Blattern einen
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gegen die Spitze vcrschwindenden Saum, wahrend er bei den oberen,

groBeren Blattern vollstandig und wulstig ist.

Eine groBe Verschiedenheit in der Bildung des Blattsaums

findet sich auch bei F. bryoides L. Wahrend manche Formen seiner

var. Hedwigii Lpr. einen schwacheren Saum zeigen, findet man bei

Formen der var. inconstans Sch. denselben nach dem Grunde zu

verbreitert und gelblich gefarbt, und bei der var. caespitans Sch. ist

er wulstig zwei- bis dreischichtig, so daB Mitten diese Varietat

als Art [F. Curnowii Mitt.) betrachtete, als wclche sie ihren Platz

unter der Abteihmg Pachylomidhini findet, an der Seite von F,

rivularis Spruce, das von Spruce friiher als Varietat zu F. bryoides

L. gestellt wurde.

F. Arnoldi wachst bei Wertheim gleichwie an den anderen be-

l<annten Fundorten in Gemeinschaft mit F. crassipes Wils. und einer

f . serrulata m. derselben und reift dort nach Angabe S t o 1 1 s einen

Monat friiher als dieses. Beide Moose haben sich habituell ahnlich

ausgebildet, so daB sie einen weiteren Fall von Mimicry zu den

von mir friiher erwahnten bilden. Ob F. Arnoldi Ruthe moglicher-

weise eine Hemmungsform des F. crassipes Wils. darstellt, wie ein

Moosfreund vermutet, miiBte die Untersuchung reichlichen Materials

von verschiedenen Standorten feststellen.

Wie schwierig es ist, den Saum der Fissidensblatter fiir die

Systematik zu verwerten, zeigt unter anderen L i m p r i c li t in

seinem groBen Mooswerk, in dem er bei manchen Arten und Formen

die Verhiiltnisse der Blattsaumung ihrer Unbestandigkeit wegen

nicht in Betracht zieht oder offen laOt. Vergleicht man andere

Floren und Bestimmungsbiicher, so weichen sie nicht selten in

der Darstellvmg des Blattsaumes und des Bliitenstandes der

Fissidensformen voneinander ab. Bei vielen anderen Gattungen ist

es ebenso. Es ist nicht anzunehmen, daB ungenaue Beobachtung

daran schuld sei, sondern der Grund hegt in der Unbestandigkeit

und Veranderungsfahigkeit der Merkmale eines Mooses, die der

Annahme konstanter Artentypen um so mehr widersprechen, je

langer und ofter wir die einzelnen Moose beobachten und je mehr

wiv uns in die Untersuchung zahlreicher Formen von verschiedenen

Standorten vertiefen.
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Untersuchungen

iiber Cratoneura und Hygramblystegia

Von W. Monkemeyer (Leipzig)

(Mit 3 Abbildnngen im Text.)

In ,,Engler und Prantl, Pflanzenfamilien" hat Brotherus
die Gattung Cratoneurum von Hygra^nhlystegiwia hauptsachlich da-

durch unterschieden, daB Cratoyieiirum durch zahlreiche polymorphe

Paraphyllien und tief langsfaltige, einseilig-sichelformige Blatter,

Hygramhlysteginm durch fast fchlende Paraphylhen (excl, H. fili-

cinum) und ungefaltete Blatter charakterisicrt ist. Ich bin jedoch

der Ansicht, daB Hygramhlysteginm durch jilicinum seine Einheit-

lichkeit als Gattung verliert, und daB es bei Cratoneurum seinen

natiirhchsten AnschluB findet. Gerade das reichliche Vorkommen
der polymorphen Paraphyllien, ferner der ganze Aufbau, die An-

passungsfahigkcit an alle moglichen Wachstumsverhaltnisse und die

dadurch bedingten Formen, lassen L i n n e s Hypnum jilicinum

mit commutatum in viel nahere Beziehungen treten als mit fluviatile

oder irriguum. Zur Stiitzung dieser Ansicht ist weiter noch anzu-

fiihren, daB nicht nur H. commutatum (wie decipiens stets) ausnahms-

weise, wenn auch nur schwach papillos sein kann, sondern daB auch

jilicinum ausnahmsweise schwache Papillenbildung an den Blattern

zeigt. Die ungefalteten Blatter sind zwar bei H, jilicinum die Regel,

aber nicht ohne Ausnahme. Ein vom verstorbenen Dr. Hugo G r a e f

am 30. Juni 1884 in Karnthen, bei Raibl, an Steinen im Ausflusse

des Raibler Sees gesammeltes und mir als AmhJystegium irriguum

mitgeteiltes Exemplar zeigt die charakteristische Langsfaltung

ebenso scharf wie H, commutatum. Ziehen wir alle diese Momente

in Betracht, so ergibt sich die Einordnung des Hypnum jilicinum

unter Cratoneurum als die natiirlichste.

Ein sehr reichhaltiges Material aus den Gattungen Crato7ieurum

und Hygraniblystegium gab mir Veranlassung, dasselbe kritisch zu

sichten; bei der Bearbeitung ergaben sich so mannigfache neue

Resultate, daB es wohl angebracht ist, naher darauf einzugehen

"nd eine natiirliche Gruppierung der zahllosen Formen zu versuchen.

Ich bcginne mit Cratoneurum filicinum (L.).
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Am kraftigsten ist es in kalkhaltigen Wiesengriinden, an Quellen,

in Erlenbrlichen, in Graben am Grunde feuchter Felsen und an
feuchten Felsen entwickelt, durch xerophilen Standort auf trocknem
Gestein, z. B. Basalt, Tonschiefer, wird es habituell dark abgeandert,

auch an den Meereskiistcn nimmt es in Farbung und Wuchs ab-

weichende Formen an. Die verschiedenen unterschiedenen Varietaten

als trichodes,gracilescens , elatum, falcatulum, heterophylhun u.a.m. sind

Formen, welche im allgemeinen nur Wachstumsformen bezeichnen,

anatomische Unterschiede ergeben sie fast nicht. Die Farbung der
Rasen, ob die Stammchen mehr oder wenigcr filzig sind, ob die

Blattfliigelzellen hyalin oder verdickt sind, was iibrigens oft an der-

selben Pflanze wechselt, ob die Richtung der Blatter orthophyll

oder falcat ist, alle die&e vom zufalligen Standorte und den damit
verbundenen Wachstumsbedingungen verursachten Modifikationen
verandern das Bild nur habituell. " Manche Pflanzen andern durch
kraftige, wenig verzweigte Triebe mit hakig gebogenen Blattern
nach Art des C. commutatum var. jalcatum ab. Hat man ein reich-

haltiges Material und versucht dasselbe nach den bisherigen Auf-
fassungen systemisch in Varietaten aufzulosen, den bisherigen unter-
zuordnen, die abweichenden neu zu begriinden, so wird man bald
zu der Erkcnntnis kommen, daB feste anatomische Alerkmale zur
Begriindung und klaren Unterscheidung fehlen werden. Selbst das
Zellnetz halt in dieser Beziehung nicht Stand. Wir finden Pflanzen,
ich habe solche z. B. im Sauerlande in Westfalen und auf Bornholm
gesammelt, bei denen die Zellen nicht kurz oval sind, sondern schmal
linealisch, besonders neben der Rippe, wodurch eines der Haupt-
merkmale, von dem C. filicinum von curvicaule unterschieden wird,

fortfallt. Auch die starke Blattserratur andert bei Pflanzen feuchter
Standorte allmahlich in fast ganzrandige bei xerophilen Formen ab.

Unter den Pfhmzen meines Herbars sind nur wenige, welche dem
C, curvicaule voU entsprechcn, viele mir unter dieser Bezeichnung
zugegangene Exemplare sind Ubergangsformen. Ich stimme in der
Beurteilung des C. curvicaule vollsteindig mit M o 1 e n d o iiberein

und auch L o e s k e erkennt es nicht als ubergangsfrei an. Durch
var. supraalpinum MoL, welches der Autor als „sehr wenig ver-

schieden" von curvicaule bezeichnet, nahert sich diese vermeinthche
Art wieder dem filicinum, Der Streit, ob Art, ob Varietat, wird
stets der alte bleiben, da heiBt es auch heute noch, wie M o 1 e n d o

in „Bayems Laubmqose" 1875 schrieb: „entweder bis auf die Klaue
spalten, wie bei den Hieracien mit Fries und den Neueren, oder
aber weitschichtige Arten bilden, beides findet Liebhaber". In der

Wissenschaft soil aber die Liebhaberei dem klar Erkannten keinen
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Abbruch tun. Habe ich erkannt, daB im vorliegenden Falle C. fili-

cinum eine iinunterbrochene Formenkctte bis curvicaule bildet, so
ziehe ich auch die absolut notwendige Konsequenz und betrachte
curvicaule als Endglied der Formenreihe, solange niir kcine noch
ferner liegende extreme Form bekannt ist.

Zur richtigen Erkenntnis einer Art gehort auch unbedmgt die

Kenntnis ihrer Formen, die Summe samUicher Formenmerkniale
ergibt erst die Diagnose fiir die Gesamtart.

Wir diirfen weiter nicht vergessen, daB bei vielen Moosen, be-
sonders den amphibisch lebenden, die Wasserformen sich in der
Entwickelung zu solchcn, aus den zufalligen Landformen herleiten

lassen, und daB die Wasserformen, obwohl wir sie gewohnlich gleicb

bezeichnen, unter sich sehr verschieden sein konnen. Es ist zweifel-

los, daB G. fallax nur eine Varietat von filicinufn ist und dennoch
ist C. fallax unter sich habituell und in Einzclheiten der Blattaus-

bildung und der Rippe ziemhch verschieden. Eine fallax-Fovm von
C. filicimim datum ist anders gestaltet als eine solche von jilicinum

xerophilum. Da es aber nicht moghch ist, eine jede fallax-Form
von der dazugehorigen Landform abzuleiten, so miissen wir uns
niit der allgemeinen Bezeichnung ,JaUax" begniigen und im all-

gemeinen geniigt das auch. Die Ausbildung zur fallax-Form geht

von filicinu7n in fallax transiens bis zum filicinuin fallax spini-

folium als extremste Form. Wir finden Ubergangsformen, bei denen
die Rippe an demselben Stammchen nur in einzelnen Bliittern aus-

tritt, ferner Formen, bei denen die Rippe regeJmaBig austritt, vcrdickt

ist, die Blatter sind breit dreieckig, am Rande, besonders am tmteren

Blattrande gesagt, die Blattfliigelzellen deutlich entwickelt, hyalin

bis schwach verdickt, Fassen wir solche Formen als eigentliches

fallax auf, so ist die var. spinifolium durch sehr »^tarkrippige Blatter

unterschieden, deren Rippen sehr lang austreten, bei denen die

Blattserratur fast verschwunden ist und die Blattfliigelzellen, weil

sehr stark verdickt, von den iibrigen Laminazellen wenig ver-

schieden sind.

Ich habe in Fig. 1 ver&chiedene solcher Formen abgebildct.

1, 2 und 3 zeigen die habituclle Verschiedenheit von C. filiciyntm

fallax, 4 zeigt Blatter von der gewohnlichen fallax-Form, 5, 6, 7

stellt fallax spinifolium dar, 9 ist eine Nachbildung der Zeichnung

aus Husnot ,,Muscologia galhca" Taf. CIII, wo diese Form als

-Amhlystegium filicinuni var. crassinerviuru Ren. bezeichnet ist, den

breiten, gesiigten Bliittern nach zum eigentlichen fallax gehort.

C. filicinum var. fallax spinifolium ist nicht gerade selten, es

tritt oft in direkter \^erbindung mit filicinum auf, so, daB filicinum
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und fallax aus derselben Pflanze sprossen. Prachtige Exemplare

sammelte Th, L i n d e r in Diessen am Ammersee in Oberbayern,

ferner Forstmeister Grebe in Kalkquellen bei Liebenau unweit

Hofgeismar. An den Pflanzen dieser beiden Standorte ist die Ent-

stehung des fallax aus filicmum unwiderleglich zu beweisen. Haufiger

tritt fallax spinifolium in ganz reinen Rasen auf, es eriibrigt sich,
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spezielle Fundorte anzufiihren. Nichl ol ne Bedeutung auf die kraf-

tigere Ausbildung der Pflanzen ist ihr Vorkommen in Kalkwasser
gegeniiber den schwacheren nicht kalkhaltiger Gewasser. Fruchtendes
filicinum fallax spinifolium ist selten. Timm sammelte solches

in Holstein 1906 bei Ahrensboek, die hyalinen Perichatialblatter

zeigen eine kraftige austretende Rippe. Man muB zugeben, daB
das Moos ganz den Eindruck einer gut differenzierten Art niacht.
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iind es ist wohl zu verstehen, daB man ohne Kenntnis der ganzen

Entwickelungsreihe solchen rein auftretenden und fruchtenden

Pflanzen den Artrang einraumte.

Die Moglichkeil, daB aus Sporen dasselbe Moos unter denselben

Wachstumsverhaltnissen wieder entstehen kann, ist ebenso groB,

als daB es unter anderen okologischen Bedingungen in gewohnliches

filicinum zuriickkehren wiirde. Jedenfalls ist die Frage, was ist

Sypnum fallax? vollstandig geklart. Ich nehme deshalb auch keine

Gelegenheit, die Meinungen der verschiedenen Autoren bis in die

neueste Zeit zu registrieren, ich wollte nur auf Grund eigener Be-

obachtungen in der Natur und an der Hand eines reichlichen Herbar-

materiales diese Ansicht nocbmals bekraftigen und denen zustimmen,

die vor und mit mir zur gleichen Erkenntnis gekommen sind.

Betrachten wir nunmehr Cratoneurum filicinum als Gesamtart

und verbuchen wir es in seine Formen aufzulo&en, so wiirde sich

folgendes Bild ergeben:

C. filicinum (L.) Varietaten:

var. curvicaule (Jur.), wozu var. supraalpinum Mol.

iiberleitet und var. fallax (Brid.) mit f. spinifolia

(Schpr.).

Hierher gehort auch Amblystegium formianum Fior., das der

Blattform nach mehr zum eigentlichen fallax, der starken, lang

austretenden Rippe nach mehr zur f. spinifolia hinneigt (Fig. 1, 8).

Hypnum noterophilum Sull. (Limprichl Band III S. 308) ist als

Synonym 'zu streichen, da dieses Moos in die Verwandtschaft des

Hygramblystegium fluviatile gehort.

Als beschriebene Wuchsformen (nicht als Varietaten) von C.

Jilicinum sind zu verzeichnen:

f. trichodes (Brid.),

f. densa (Warnst.),

f. gracilescens (Schpr.), hierzu rechne ich auch

var. elegantulum Roth und v. B.,

f. falcatula (Warnst.),

f. heterophylla (Warnst.),

f. elata (Schpr.),

f. prolixa (de Not.).

Diesen Formen kann ich noch zufiigen:

f. falcata m. Kraftiger und weniger verzweigt als falcatula,

kaum filzig, unregelmaBig oder kaum gefiedert, braun-

gelb, vom Aussehen eines schwacheren C. commutatum

falcatum, Blattfliigelzellen goldgelb, verdickt, Rippe

nicht austretend.
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Aiif :\Iessina von Z o d d a 1007 und aus dem Sachsischeii Vogt-
lande 1904 von S p i n d 1 e r gesammelt. Eine kraftige Form kalk-

haltiger Quellen.

f. litoralis m. Rasen dicht, rotbraun, Pflanzchen 1—2 Zoll

hoch, oft fast vollig im Sande vergraben; Blattrippe

stark, ofter austretend, gelblich; Blattfliigelzellen hyalin,

bis gebriiuiit; Blattrand schwach gezahnt bis ganz-

randig; Blattzellen normal, neben der Rippe oft langlich

gestreckt, Blatter gerade bis bakig.

Diese Form sammelte ich (auch in der jallax-

Varietat) im Juli 1910 am Strande bei Sandwig und
Allinge auf Bornholm an vom Seewasser bespiilten Stcllen.

Sie ist nicht besser oder schlechter als die iibrigen.

1 pseudocurvicauUs m. GewissermaBen eine Ubcrgangsform
zur var, curvicaule. Rasen griin bis braungriin, sehr

dicht, wenig filzig, Astchen fast katzchenformig, Stengel-

und Astspitzen schwach einseitswendig. Zellen neben
der Rippe sehr schmal hncalisch, am Rande im unteren
Blatteile oval bis oval-langlich, Blattserratur deuthch,
Rippe gelbgriin, meist austretend, Blattflugelzellen

hyahn oder verdickt.

Diese Form hat trotz der meist austretenden
Blattrippe ganz das Aussehen und die Tracht von
jilicinum und steht diesem'naher. Durch die schmal-
linealen Zellen nahert sie sich, auch in der ganzen
Tracht, dem curvicaule.

Bornholm; bei Johns Capel, Almindingen und
HelHgdommen im JuH 1910 von mir gesammelt.

f. xerophila m. Rasen graubraun, ctwa wie Thuidium
ahietinum; Pflanzen 6—8 cm lang, regelmaBiggefiedert,
der Haupttrieb orthophyll, Seitentriebe schwach falcat,

diinn und zart wie gracilescens, fast ganz ohnc Wurzel-
filz. Stammblatter normal, Serratur schwacher, Rippe
gelb, nicht austretend, Blattfliigelzellen hyalin oder

gelbbraun und verdickt, Blattzellen, besonders neben
der Rippe schmaler.

Diese Form wachst auf trockenem Gestein. Ich

fand sie auf den Tonschieferhalden bei Nuttlar in

Westfalen, ferner am Gipfel der Milseburg in der Rhon.
f. plicata m, Vom Aussehen eines Hygramhlysteginm-

fhiviatile, braungriin, wenig verzweigt, lax beblattert.

Blattform und Zellnetz normal entwickelt, Rippe gelb,
.



Untersuchungcii iiber Cratoneura imd Hygramblystegia. 269

Stark, ab und zu kurz austretend, Blattflache mit
mehreren, oft sehr starken Langsfalten. Karnthen,
Raibl, an Steinen im Ausflusse des Raibler Sees, am
30. Juni 1884 von Dr. H. Graef gesammelt.

Hiermit ist der Formenreichtum dieser sehr polymorphen, weit-

verbrciteten Art noch kmge nicht erschopft, man kann die einzelnen

Formen, scweit sic gut ausgepragt sind, wohl auseinanderhalten,

yersucht man jedoch, besonders als Anfanger, die verschiedenea

Formen nach den Beschreibungen zu bestimmen, so wird man ge-

wohnlich aus den Zweifeln nicht herauskommen. Man kann diese

Formen nicht einmal als Rassen bezeichnen, im inneren Baue besteht

bei ihnen eine groBe GleichmaCigkeit und nur die gerade gegebenen

Wachstumsverhaltnisse driicken den Individuen ihren habituellen

Stempel auf und lassen sic in Kleinigkeiten variieren. Diese an-

gepaBten Wachstumsformen mit den bisher als Varietaten beschrie-

benen identifizieren zu wollen, gelingt mit Sicherheit nur durch

Vergleich mit Originalexemplaren, die einem in den wenigsten Fallen

zur Verfiigung stehen.

Wenn ich nun die Reihe der Formen bei C. filicinum noch um
fiinf vermehrt habe, ich hatte noch mehr bringen konnen, so waren
diese aber unter den 130 untersuchten Proben meines Herbars be-

sonders auffallig, leichter kenntlich und mit den bisher beschriebenen

nicht zu identifizieren. Ich habe sie auch nur als Formen hingestellt,

verlange nicht, daB man sie hoch eiubchatzt und besonders beachtet.

Cratoneurum commutatum.

Was ich iiber die Veranderlichkeit des C. jilicinuw gesagt habe,

paBt im allgemeinen auch fiir diese Art. Sie wachst unter gleichen

Verhaltnissen und hat fast dieselben Varianten hervorgebracht, so,

daB man fast alien filicinum-Yoxmen eine gleichwertige Parallelform

von commutatum gleichsetzen konnte. Auch hier ist die weichere,

regelmaBig gefiederte, stark filzige Wiesenfonn habituell sehr ver-

schieden von den Kalkwasserformen, welchc graduell zu falcatmn

iiberleiten. Beschriebenc Wuchsformen wie elegantuluw (de Not.),

wozu ich auch R o e 1 1 s var. thuidioides aus Tessin rechne, rohusiior

A. Br., rohustum Culm, hrachydadum Holl. zeigen schon an, daB

C. commutatum habituell variabel ist. Besonders reichhch findet

man die zu falcatum iiberleitenden Formen, die man (mit L o e s k e)

am besten als C. commutatum-falcatum bezeichnet. Mehr noch wie

filicinum hebt coinmutatum Kalkboden und hier entwickelt sich die

var. falcatum am reinsten und fruchtet oft reichhch. Auch das C.

commutatum feuchter, mehr mooriger Wiesen entwickelt eine habi-
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tuelle fakatum-FoTva, die sich jedoch durch Weichheit der Organe,

starkere Faltung der Blatter und breitere Blattform unterscheidet.

Hierher gehort auch Roths Cratoneurum ptychodioides , welches der

Autor in der Hedwigia Band XLIX S. 226 nach Exemplaren be-

schrieben hat, welche Dr. R o e 1 1 in Tessin gesammelt hat. Als

1

var. ptychodioides (Roth) kann man das Moos wolil gelten lassen, in
der Tracht ennnert es an Drepatiodadus lycopodioides. Diese Varietat,
welche anatomisch keine wichtigen Merkmale aufweist, welche sie

von C. commutatum als Gesamtart betrachtet, unterscheidet, ist auf
Torfwiesen, besonders hoher gelegener Standorte, sicher waiter ver-
breitet. Prof. C o r r e n s sammelte das Moos z. B. bei Brigels in
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Graubiinden (1899), auch in einer Wasserform. Auch bei uns in der
Ebene ist sie vorhanden und von Roths Originalpflanze nur durch
etwas starkere Sichelung der Blatter verschieden. Ich sammelte sie

auf dem Bienitz bei Leipzig und auf Moorboden bei Bendorf unweit
Delitzsch in der Provinz Sachsen. Bereits 1906 hatte ich dieses

Moos im Herbare als var. turfosum unterschieden. Es ist eigenthch
die falcatum-Fovm der ]\Ioorgebiete dem Habitus nach, nach der
starkeren Faltung der Blatter steht sie dem commutatum niiher.

Beachtenswert ist ferner die f. Janzeni Loeske, von J a n z en an
triefenden Kalkfelsen im Inntale vor Landeck 1891 gesammelt,
welche durch schwache Papillen an den Blattern gekennzeichnet ist

und zu C. decipiens iiberleitet. Hiermit will ich jedoch nicht sagen,

daB C. decipiens dem commutatum angegliedert ware. Zellnetz und
andere Merkmale lassen es als eigenen Arttypus rechtfertigen. Ich
habe C. decipiens mit coynmutatum und filicinum in der Rhon an
einer Stelle zusammen gefunden, jede Art hatte ihre Merkmale be-

wahrt. Die xerophil gewachsencn C. commutatum falcatum fiihren

iiber var. gracilescens zu sulcatum und, als auBerstes Extrem, zu
subsulcatum. Es ist auch fiir mich keine Fragc, daB diese in guter

Ausbildung gut unterscheidbaren Varietaten die Endglieder einer

Kette darstellen, welche vom typischen commutatum iiber falcatum

zu suhsulcatutn liickenlos aneinander zu reihen sind. L o r e n t z

und Molendo haben schon 1865 nach Beobachtungen in der

Natur diese Ansicht vertreten.

Wenn Freund Loeske in seinen anregenden ,,Studien zur

vergleichcnden Morphologic und phylogenctischen Systematik der

Laubmoose" S. 197 sagt: ,,Tatsachlich bildon C. commutatum,

falcatum, sulcatum, suhsulcatum und irrigatum eine einzige, durch

tJbergange verbundene Art im alten Sinne" und wenn er trotzdem

S. 199 „getreu seiner Meinung, auch kommende Arten zur Geltung

zu bringen"^ Limprichts Arten beibehalt, so finde ich in seiner

alsrichtigerkannten Bewertung dieserMoostypen, namlich alsFormen-

glieder einer Gesamtart, und der kiinstlichen Aufrechterhaltung als

besondere Arten einen Widerspruch. Nur, weil wir es bisher so

gewohnt waren, oder um keine der bisber aufgestellten Arten zu

verheren, nicht die logische Konsequenz zu zichen und solche Spezies

xten Grades zu kassieren, entspricht nicht den natiirlichen und er-

kannten Verhiiltnissen.

Es ist mir eigenilich unbegreiflich, weshalb man sich an solche

Kriicken-Arten mit aller Gewalt anklammert, nur um sie nicht

verlieren zu miissen. Das fiihrt zuletzt dahin, wie es heute bei den

Bryen der Fall ist, daB es selbst dem besten Kenner oft nicht mehr
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moglich ist, dieselben richtig zu deuten. Nur auf dem W'ege, daB

wir die Diagnose der Gesamlart durch die abweichenden zugehorigen

Formen erweitern und studieren, in welcher Weise sie variiert, ist

es moglich cine Vcrstandigung herbeizufiihren.

Wie C. filicinum in der var. fallax, so hat aucb commutatum

analoge Wasserformen ausgebildet, welche man unter dem Namen
C. irrigatum znsammenfaBt. Es ist leicht einzusehen, da6, weil C,

commutatum als Gesamtart formenreich ist, auch die Wasserformen

unter sich sehr variieren. Nicht jede Wasserform ist eine irri-

gatum-Toim. Hierher sind die zu rechnen, welche sich durcli eine

sehr starke, oft austretende Rippe auszeichnen. C commutatum

entwickelt in stehenden Gewassern eine f. inundata, welche gewissen

irrigatrnTP-Formen auBerlich ahnelt, auch die Blatter sind weniger

gefaltet, aber das Hauplmerkmal, die starke verdicklc Rippe, fehlt.

C. committaixim f. inundata kenne ich z. B. aus der Schweiz, an der

JochstraBe bei Churwalden von Prof. Correns 1886 gesammelt.

Ich selbst habe diese Form im Juli 1910 am Strande bei AUinge auf

Bornholm aufgenommen. Sie ist sicher schon ofter gesammelt worden

und diirfte in den Herbaren niit unter irrigatum liegen. Prachtige

Exemplare des sogenannten C. irrigatum erhielt ich von Th. L i n d e r ,

in Dicsscn am Ammersee im September 1908 gesammelt, und zwar

in direkter Verbindung mit typischem commutatum (Fig. 2, 1). Die

Fiederung hat diese Form vollstandig beibehalten, wahrend die von

fakatum abstammenden (Fig. 2, 2 u. 3) unregelmaBige Beastung

zeigen. Einen anatomischen Unterschicd zwischen commutatum
irrigatum und commutatum falcatum irrigatum habe ich nicht auf-

zufinden vermocht. Die Form, welche sichtlich von falcatum ab-

stammt, mit unregelmaBigen Asten und falcaten Blattern ist in der

Bryologia europaea als var. fluctuans beschrieben und abgebildet.

Sie zeichnct sich durch Starrheit aller Organe aus, die stark ver-

dickte Rippe ist bis in die Spitze des Blattes fortgefuhr|, tritt aber

nicht aus, die Blattlamina ist verhaltnismaBig breit, schwach faltig

und besonders am Grunde gesagt (Fig. 2, 3 u. 4). Der Beschreibung
nach ist die var, virescens (Schimper Syn. muscorum. Ed. II S. 743)

dasselbe und an Stelle von fluctunns gesetzt. Die var. pachyneurum
Schpr. kenne ich nicht im Originale, der Beschreibung nach durfte

es die irrigatum-Yorm sein, bei welcher die Rippe die ganze Blatt-

spitze ausfilllt oder kurz austritt (Fig. 2, 5). Hierher gehort hochst-

wahrscheinlich auch Hollers Hypnum falcatum var. datum,

beschrieben im zweiundzwanzigsten Bericht des Naturhist. Vereins

in Augsburg, 1873, S. 155. Wahrend var. flucttuins triefende Kalk-

felsen bevorzugt, wachst pachyneurum in stark flieBenden Gebirgs-
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bachen. Weniger starr, aber langastiger wie fluctuans, sind seine

Blatter weniger falcat bis fast orthophyll. schmaler im ganzcn Zu-
schnitte, ganzrandig und kaum faltig. Kleinere Wuchsformen, wie

solche Gyorffy in der Hohen Tatra am Trichtersee sammelte,

sind von einem guten Mooskenner zu Hygrnmhlysteghim notero-
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philum gebracht worden und als neu fiir Europa erklart. Ich fuhre

das nur an, urn ahnliche falsche Deutungen zu verhindern.

Im nordlichen Deutschland war die var. pachyneurum bisher

nicht bekannt. Ich aammelte sie im Juli 1908 in einem steinigen,

schnell flieBenden Wiesenbache bei Nuttlar im Sauerlande. An den

Hed^vigia Band L, 18
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Ufern wuchs C. commutatum-falcatum mit alien Ubergangen zu

pachyneurum. Eine sehr interessante, habituell eigenartige Form

sammelte Prof. C o r r e n s 1899 bei Brigels in Graubiinden (Fig. 2, 2).

Die liber fuBlange Pflanze ist sehr wenig verastelt und zeigt nur an

den Spitzen vollstandig orthophylle Blattriebe, die unteren Stengel-

teile sind nur mit Rippen besetzt.

So verschiedenartig auch die auBere Tracht dieser Formen ist,

unter dem Mikroskope ergibt sich immer fast dasselbe Bild.

Fassen wir nunmehr die Abanderungen des C. commutatum zu-

sammen, so ergibt sich folgende Klassifikation;

C. commutatum vulgare.

Wachstumsformen ; elegantula, rohustior und inundata,

var. ptychodioides (Roth pro spec).

f. commutatum-falcatum.

var. falcatum.

f. gracilescens, iiberleitend in

var. sulcatum mit

f. svhsulcata.

var. irrigatum als Gesamtbegriff von
f. fluctuans und
f. pachyneura,

Wie schon fruher bemerkt, ist C. decipiens durch seine starke

Papillenbekleidung und dem mehr an jilicinum erinnernden Blatt-

zcllbau als gute Art anzusprechen. Im allgemeinen ist es im Habitus

konstant, es andert scbwach in der Tracht ab, so, daB neben der

Wuchsform mit glcichmaBiger Fiederung unregelmaBig gefiederte

Formen auftreten. Irrigatiun-Yormen sind mir bis heute nichtbekannt
geworden; das Vorhandensein solcher ist anzunehmen. Moghcher-
weise konnte bei solchen die Papillenbekleidung der Blatter vollstandig

schwinden, auch das Zellnetz sich unter dem Einflusse des Wassers
so verandcrn, daB ein Zuriickfiihren auf decipiens nur dann sicher

erscheint, wenn man beide Formen zusammenwachsend antrifft.

Hygramblystegium

ist von L o e s k e auf fluviatile und irriguum gegriindet. Man muB
zugeben, daB die Gattung AmUystegium in dem Sinne, wie ihn noch
L i m p r i c h t anwendete, eine Mischgattung ist. Ich finde Hygr-

amblystegium gut begriindet, auch stimme ich mit L o e s k e darin

iiberein, daB A. riparium und Verwandtc ihren natiirlichen AnschluB

bei Chryshypnum finden. Auch ich halte Bryhns AmUystegium
aunculatum (mit Roth und Loeske) fiir submers gewachsenes poly-
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gamum, was auch schon fiir die nahe Verwandtschaft spricht. Fiir

die Abtrennung der Gattungen Amblystegiella und Leptodictyon

fehlen meiner Meinung nach beweiskraftige Griinde, worauf ich aber
+

hier nicht naher eingehen will, da ich ein reich angesammeltes Material

von Awhlystegium gelegentlich durchzuarbeiten gedenke.

In „Notes of Amblystegium" in The Bryologisl Vol. XII No. 6,

von A. J. Grout, fiigt der Autor dem Subgenus Hygramhlystegium

auBer notorophiluin noch varium bei. Auch dem kann man zustinimen.

Zellnetz und gekniete Rippe sprechen dafiir. Die Knickung der

Rippe mag ja an sich von nebensachlicher Bedeutung sein, sie ist

aber bei Hygramblystegium so konstant, daB schon dieses Merk-

mal beim fliichtigen Untersuchen auf diese Gattung hinweist. L i m -

prichto Abbildung Band III S. 314 ist ganz verfehit, sie paBt

viel besser auf irgend eine serpens-Form..

H. varium (Hedw.) andert bei uns weniger ab, doch sagt Cheney
in seiner Arbeit ,,North American Species of Amblystegium" Chicago

1897 S. 268, daB es neben riparium die veranderlich&te Art Amerikas

sei. Ich habe unter meinem Herbarmateriale keine besonders ab-

M^eichenden Formen gefundcn. In der Starke der Pflanzen variiert

sie ziemhcb betrachtlich. Die starksten gleicben dem Amblystegium

KocJiii, die schwachsten dem A, serpens tenue. Nach der Blattform

kann man neben der gewohnlichen Form eine z. B. in Erlenbriichen

vorkommende Form unterscheiden, deren Blatter langer ausgezogen

sind, mit kraftiger bis in die Pfrieme reichender Rippe und deuthcher

Zahnelung des Blattrandes (f. serrulata Warnst. als var.). Flatterigen

Formen mit weit auseinandergeriickten Bliittern (f. distans) stehen

dichtrasige (f. densa Warnst. als var.) gegeniiber. Eine von G. R o t h

auf Steinen an der Herloffsmiihle bei Laubach gesammelte, als

f. saxicola bezeichnete Form hat schmalere, langere Blatter, mit

langer in die Pfrieme reichender geschlangelter Rippe. Die als Am-

hlystegium oligorrhizon Giimb. in derBryol.europaea beschriebene und

abgebildete Form weicht nach der Abbildung durch kraftigere

Statur und breitere, fein gesagte Stengelblatter ab. Eine Parallel-

form zu fluviatile f. hrevifolia ist die von Grout aus Nordamerika

neu aufgestellte f. ovata mit kiirzeren Bliittern, kurzen und breiten

Blattspitzen und sehr zahlreichen quadratischen meist am Rande

verlaufenden Alarzellen, eine Form, die auch bei uns gefunden werden

konnte. Eine eigenthche spinifoHum-¥orm, also mit lang austretender

Rippe, ist mir bis jetzt nicht bekannt geworden.

H. fluviatile und irriguum halte ich fur zwei leicht unterscheid-

bare Arten. Sie werden aber, besonders in den spinifolium-¥oimtn

18*
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noch so haufig verwechselt, auch mit Cratoneurum filicimtm falJax,

daB ein naheres Eingehen auf dieselben berechtigt ist.

H. irriguum (Fig. 3, 1, 1 a, 7) bildet verworrene, starre, reich

verzweigte Rasen, fruchtel auch gewohnlich reichlicher wie flnviatile,

Dei" Blattzuschnitt ist an der Basis mehr dreieckig, die Blattspitze

scharf und lang zugespitzt, der Blattrand gesiigt. H. fluviatile da-

gegen (Fig. 3, 2, 3, 6, 8) ist weniger verzweigt, langastiger, nicht

verworren wachsend, weicher, die Blatter am Grunde mehr eiformig,

breit verlaufend mit stumpfer kurzer Spitze und ganzrandig. Diese

Merkmale priigen sich auch in der Parallelform aus. Beide Arten
sind im allgemeinen ziemhch konstant und andern weniger ab wie

die Cratoneura. Von H. irriguum sind tendhim, flaccidum und spini-

jolium als Varietaten unterschieden. Von diesen ist tenellum nur
eine zarte Wachstumsform, flaccidum, der Beschreibung nach eine

Ubergangsform zu var. spinifolium. Var. hamomallum Roth ist

ebcnfalls nur Wuchbform mit einseitswendiger, starker falcaten

Blattern. Wie bereits A. J. G r o u t in „The Bryologist" 1909 S. 99

berichtigt hat, gehort auch das in seinen North American Musci
pleurocarpi unter Nr. 291 aus Canada als Amblystegium varium var.

orthocladon ausgegebene Moos zu H. irriguum. Es ist eine wcnig ver-

zweigte, Starke Form mit krafligen Trieben und groBeren Blattern mit
zum Teil austretenden Blattrippen, eine Parallelform zu fluviatile f.

elongata, die man C. irriguura f. elongata in var. spinifolium transiens

bezeichnen kann. Aus Europa ist mir eine annahernd starke Form
nicht bekannt gewordcn.

H. fluviatile andert noch weniger ab. Bemerkenswert ist f. hrevi-

folia Boul. (Fig. 3, 6) mit kiirzeren Blattern und verbal tnismaBig
stiirkerer Rippe; eine trockner gewacbsene Form, die auch bei uns
auftritt, aber bisher nicht unterschieden wurde. Ich besitze mit
nordamerikanischen Exemplaren gut iibereinstimmende Exemp]are
aus Bayern, von F a m i 1 1 e r auf einem Granitblock in einem Seiten-
bachlein der Holle 1903 gesammelt und aus der Rhon, 1906 von
mir aufgenommen. Roths Amblystegium noteropJiiloides (Fig. 3, 3)

ist eine kraftige Form von fluviatile mit 10—15 cm langen, wenig
verzweigten Trieben, die der var. elorigatum T h e r i o t s entspricht

und naturgemaBer als f. elongata zu bezeichnen ist. Ich habe diese

Form bei Laubach unter Flihrung Dr. Roths 1906 gesammelt
und hatte sie im Juli 1905 in einem Bache bei Poppenhausen in der

Rhon aufgenommen.

Sowohl H. irriguum wie fluviatile bilden Formen aus mit au3-

tretender Blattrippe. Diese sich im ganzen Zuschnitte ahnelnden
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Varietaten sind aber ganz giil zu unterschciden, wenn man die

Grundformen genau studiert hat. H. irrigtmm s'pinijolktm isl stets

schmaler im Blattzuschnitt (Fig. 3, 7), die Rippe tritt liinger und
schlanker aus.

h

H. fluviatile spinifolittm , die ich neu unterscheide (Fig. 3, 8), hat
breiteren Blattzuschnitt, die gekniete Rippe tritt kiirzer aus. Diese
Varietat scheint seltener vcrzukommen, wie die parallele irrigiimn

spinifolium. Nr. 62 aus Bauers Bryotheca bohemica gehort
hierher, ferner erhielt ich sie aus dem Sactsischen Vogtlande, von
Spin die r 1908 bci Ruppertsgriin gesammelt. Die mir bisher

bekannt gewordenen Formen dieser beiden Hygmmblystegien sind

demnach

:

H, irriguum mit den Wachstumsformen f. tenella, homo-

malla (wozu wohl auch Warnstorfs var, incttrvum

und falcatum zu rechnen sind) und f. flaccida.

var. spinifolium. <

H. fluviatile mit f. elongata,

f. hrevifolia.

var. spinifolium m.

In Fig. 3 (-1: und 5) habe ich noch H. noterophilum (Sull.) ab-

gebiJdet. Die Bilder werden zeigen, daB dieses Moos nicht, wie L i m -

p r i c h t getan, als Synonym zu Cratoneurum filicinum fallax spini-

folium gesiellt werden kann (im Nachtrage S. 830 bereits korrigiert!),

sondern ein echtes Hygramhlystegium ist.

Dieses Moos konnte moglicherweise auch in Europa gefunden

werden. Es wiichst in Nordamerika in kalkreichen Bachen. Viel

starker als fluviatile spinifolium zeichnet es sich besonders durch die

ungemein breite und stark austretende Rippe aus. Ich habe Grund
anzunehmen, daB es ebenfalls eine spinifolium-Form, ist, ob von

fluviatile oder einer verwandten Art, vermag, ich nichl zu unter-

scheiden. Diese Frage ist nur am Standorte zu losen. Ich habe

das Moos nur abgebildet, um sie unseren Moossammlern bekannter

zu machen und zu verhiiten, daB ihr ahnliche Formen dafiir erklart

Werden.

Vieles, was ich im Vorstehenden gebracht habe, haben auch

andere vor mir bereits erkannt. Da sich aber die Verwechselungen,

besonders der Wasserformen, auch in den Werken noch immer

wiederholen, so habe ich versucht die Formenreihen noch mehr zu

belichten und ihrer natiirlichen Entstehungsweise gemiiB bei den

einzelnen Arten einzuordnen. Wenn ich auch nicht auf den Beifall

derjenigen hoffen kann, die selbst gegen die eigene Uberzeugun cr
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Kriicken-Arten kiinstlicb aufrecht erhalten, well sie &ich nicht davon

trennen konnen, so glaube ich doch nach den Originalen gearbeitet zu

haben, wie sie sich in der Natur unter den verschiedensten Verhalt-

nissen entwickelt haben. Zum Schlusse mochte ich noch bemerken,

daB in den Fallen, wo ich Wachstnms- oder sonstige Formen, welche

von den Autoren als Varietaten beschrieben wurden, als f

aufgefiihrt habe, der erste Autor zu zitieren ist. Es werden dadurch

die Klammern unnolig, die Bezeichnungen vereinfacht und Neben-
sachlichem wird der Schein der Wichtigkeit genommen.
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Neue Laubmoose aus Hollandisch-

Siid-Neu-Guinea.

Von Max Fleischer.

Vorliegende neue Arten bilden einen Teil der von Herrn Sanitats-

offizier L. S. A. M. von R o m e r wahrend der zweiten Lorentz-

expedition gesammelten Moose, welche mir von der Direktion des

botanischen Gartens in Buitenzorg ziir Bearbeitung iibergeben

worden sind.

Bekanntlich erreichte diese von Erfolg gekronte Forschungs-

reise unter der Fiihrung von Dr. jur. H. A. Lorentz das unbekannte

Schneegebirge des Inneren von HoUandisch-Neu-Guinea. Der Weg,

den die Expedition verfolgte, au&gehend vom Noordrivier an der

Siidkiiste bei 138 « ostl. Lange von Greenwich und ungefahr 572**

siidl. Breite fiihrte durch das meilenweite, den Gebirgen vorgelagerte,

sehr moosarme Flachland, nach dem Reiseberichte von Romers
richtiger gesagt ,,Schlamm- oder Wasserland; denn man darf sagen,

daB dort die Schopfung noch nicht vollendet ist und eine richtige

Scheidung von Wasser und Land noch nicht zustande gekommen

ist." Wenn aber das Vorgebirge erreicht ist, andert sich die Szenerie

und macht teilweise marchenhaften Urwaldregionen Platz. So gibt

Herr von Romer von dem Urwalde eines dem Hellwiggebirge

vorgelagerten Bergriickens mit dem Ericagipfel, welcher ungefahr

zwischen 1000 und 1400 m Hohe gelegen ist, eine anschauUche

Schilderung, die ich hier in mogHchst getreuer Ubersetzung aus dem

Manuskript seines Reiseberichtes anfiihren mochte.

Der bereifte Urwald prangte nicht in dem schwermiitigen und

prachtvollen WeiB eines hollandischen Winters, der den Wald zu

Korallen macht, sondem der Reif hing goldigrot und blutiggelb,

dann wieder in ganz dunklem Grun, dann in hellem Smaragdgriin

herab, jeden Zweig umsaumend, jeden Ast der toten und lebenden

Baume sowie dicke Stamme umwebend, deren Lianen Pforten bildeten

wie in Oberons Reich. Der Grund, auf dem wir fortschreiten,

besteht aus weiBem, grillenhaft eingeschnittenem Gestein, das
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Treppen und Wande fornit und zuweilen mit einigen nackten

Wurzeln, doch mcistcns mit dickem, fedemdem Gewebe bedeckt ist.

Die Dammerung zwischen den Baumen und unter den Lianen, durch

welche der Weg und wir uns durchringen, machte das Marchenhafte

vollkommen, und wir wiirden nicht verwundert gewesen sein, wenn
plotzlich feine Elfenstimmen ertont waren oder ein alter spaBig

ernster Heinzelmannchenskopf sich argerlich Uber die Storung seiner

Ruhe geschiittelt hiitte; — freilich wiirde die papuanische Varietat

allseitig Verwunderung erregt liaben.

Im Herbarium ist dieses Miirchenreich durch eine Reihe von
Moosen vergegenwartigt (Nr. 1053, 1054, 1058, 1089, 1090, 1154,

1174, 1175, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181,, 1182. 1184, 1185, 1186).

Von den angeflihrten Nummcrn sind: Nr. 1154 Spiridens longi-

folius] Nr. 1174 SematophyUnm hyalinum; Nr. 1178 und 118G Dicra-

noloma Blumii (die beiden letzteren sind auch auf Java einheimisch),

Nr. 1181 Dicranoloma Armitii; Nr. 1182 BliacopUum nova-guinense

Flsch. nov. spec.; Nr. 1184 Leucohryum sanctum (im malesischen

Gebiet ziemlich verbreitet). Die iibrigen Numniern gehoren zu den
Lebermoosen, welche in teilweise prachtig gefarbten Exemplaren
auftreten.

Da eine ausfuhrliche Bearbeitung des gesamten Materials dieser Expedition
spater in dem Werk „Nova-Guinea" stattfinden soil, so gebe ich hier nur die vor-

laufigen Diagnosen einiger neuen Arten. Batavia, im Oktober 1910.

Dicranaceae.
Piiopogon (Thysanomitrium) Lorentzii Flsch.

Dioicus; flores feminei terminales et innovando laterales, aggre-

gati; archegonia elongata. — Plantae laxe caespitosae, robustae,.

nitidulae, intense nigrescentes, ad apicem luteo-virides, usque ad

6 cm altae. Caulis erectus, paulum flexuosus, parce divisus vel

dichotome ramosus, inferne ferrugineo-tomentosus, dense foliosus,.

versus apicem floriferum filiformi-attenuatus, simplex, apice in

capitulum incrassatus; rami steriles acuminali. Folia caulina sicca

erecta vel cauli arcuato-incumbentia, hie illic rugulosa, humida
crecto-patentia, concava, marginibus versus apicem convohitis,.

mtegns; folia ramorum floriferoruni minora, appressa, planiuscula,

omnia basi in caulem fibroso-decurrentia, oblonga, subulato-
acuminata, 4—5 mm longa et 1—1,3 mm lata, nervo distincto,

in basi tertiam partem foHi latitudinis occupante, dorso baud la-

melloso, ad apicem breviter excurrente, hyalino, parce denti-

culate, lamina usque ad apicem distincta; foha comalia rosaceo-

congesta, latiora nervo longe excurrente. Cellulis valde incrassatis.
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lumine angusto, rhombeo-lincaribus, inferioribus sensim longioribiis,

ad marginem angustioribus, hyalinis, alaribus distinctis, numerosis,

ventricosis, plerisque quadratis, hyalinis ve] fuscescentibus etrobustis.

Perichaetia aggrcgata, bracteae externae minores, lanceolato-acu-

minatae, internae e basi longissime vaginantes, subito setaceae, nervo

longe excurrente, hyalino, parcissime denticulalo. Sela in modum
colli cygnei curvata, ca. 4 mm alta, nigrescens, ad apicem tuberculosa,

theca aequalis, ovali-cylindracea, sicca leviter et parce sulcata;

annulus latus, duplex, operculum conico-subulatum, parum obliquum.

Calyptra cuculliformis, basi fimbriata. — Peristomii dentes

breviusculi, in conum conniventes, profvmde bifidi, inferne

trabeculato-rugosi, cruribus granulosis. Sporae globosae, viridulae,

leves, 12—15 /( diam., sporodermi distincta.

Hollandisch-Neu-Guinea: In den Gipfelwaldern

des Hellwiggebirges auf dem Agathodamonsberg in ungefahr 2800

bis 3000 m Hohe, wahrscheinlich auf Waldboden (detex. v. Romer

Novbr. 1909). Nr. 1261.

Bemerkung. Diese stattliche Art kommt dcrn P. exaspemtus von Java

noch am nachsten, von welchem sic sich aber auBer habituell, sofort durch die immer

als Granne austretende Rippe und die gewimperte Hanbo imterscheidet.

Bartramiaceae.

Breutelia {Eu-Breutelia) Romeri Flsch.

Dioica; laxe caespitosa, procerrima, ferrugineo-aurea, nitida.

Plantae robustae, elatae, 10—16 cm et ultra altae; caulis procumbens

vel adscendens, elongatus, geniculato-flexuosus, inferne ferrugineo-

tomentosus, densiuscule foliosus, simplex vel sparse ramosus, apice

cuspidatus, g ramulis florescentibus brevibus, 2—3 fasciculatis fasti-

giatis. Folia caulina dense conferta, sicca et humida patentia e basi

cauli appressa, squarrosa, subtortula, longitudinaliter striata, m
apice ramorum et ramulorum erecta vel paulum secunda, basi late

ovata, concaviuscula, 4—5 plicata, lanceolata, anguste acuminata,

nervo excedente aristata, 4—4,5 mm longa et 1,3—1,6 mm lata,

marginibus erectis, denticulatis, apicem versus argute serratis, nervo

tenui in aristam serratam excedente, dorso paulum papilloso; cellulis

elongatis, anguste linearibus, papillosis, basilaribus infimis ferru-

gineis, alaribus abbreviatis, hyalinis vel fuscescentibus, oblongis et

plerisque rectangularibus, subquadriseriatis. Cetera ignota.

Hollandisch-Neu-Guinea: In den Urwaldern am

Gipfel des Hellwiggebirges am Agathodamonsberg auf Waldboden

bei ca. 3000 m Hohe (detex. v. Romer Novbr. 1909). Nr. 1262.
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Bemerkung. Aus dieser Gattung ist bis jetzt keine Art aus Neu-Guinea
beschrieben worden. Sie tinterscheidet sich von der javanischen B, arundinifolia,
der sie habituell nahe kommt, durch viel kiirzere, weniger scheidige Blatter. In dem
hiesigenXropengebiet kommen diesesehrstattUchenSre7/^e/ia-Artennurin den hoheren
und besonders hochsten Gebirgswaldern vor, wo sie auf moosigem Waldboden lockere
Rasen bilden.

Orthotrichaceae,
Macromitrium megalocladon Flsch.

Dioicum? Robustissimum, intense ferrugineum, inferne fusces-
cens, baud nitidum. Caulis longe pendulus, strictus, flexuoaus,
ad 20 cm usque longus, foliosus, infima basi denudatus aut foliis

emarcidis obtectus, laxe pinnatim ramulosus, hie illic dichotomus;
ramulis strictis vel arcuatulis, obtusulis, simplicibus, plerisque
10—20 mm longis, dense foliosis. Folia sicca contorta vel horride
crispula, humida e basi erectapatentiavelpaulumsinistrorsumreflexa,
folia caulina valde reflexa, hie illic flexuoso-secunda, omnia e basi
latiore oblonga, lanceolata, longe acuminata, profunde carinata.
circiter 4 mm longa, nervo rufescente, subexcurrente vel in aristam
brevem, papillosam excedente, dorse levi, marginibus basi hie illic

revolutis, superne erectis et grossissime papilloso-crenulatis. Cellulis"
pellucidis, basilaribus elongatis, valde incrassatis, levibus, lumine
angustissimo, inferioribus ovalibus, elevato-papillosis, superioribus
plus mmus rotundatis, grosse papillosis vel setuloso-papiUosis ad
apicem et marginem, 0,015-0,020 mm longis et 0,010—0,012 mm
latis. Cetera ignota.

Hollandisch-Neu-Guinea: An den Abhangen des
Hellwiggebirges, wahrscheinlich an Baumen und jedenfalls liber
emer Hohe von 1500 m durch Dajaksche Kulis gesammelt Oktbr. 1909.
Nr. 718.

Bemerkung. Eine sehr eigentiimliche Art. vvelche besonders durch den
Habitus (der mehr an eine Mc/eortoceae-Gattung Chrysocladium Flsch. erinnert),
von alien bis jetzt bekannten Macromitrium-\rten verschicden ist; jedoch ist der
Blattcharakter ganz mit Macromitrmm iibereinstimmend. Leider sind die vorliegenden
i^xemplare volhg stcril und es ist auch nicht einmal daran zu ersehen, ob die Pflanze
einen primaren Stengel besitzt.

Es ist nicht ausgeschlos^en, daG die Entdeckung der Sporogone fiir diese prach-
tige Art erne neue Gattung ergibt.

Schlotheimia {Ligularia) gigantea Flsch.

Phyllodioica; planta mascula minuscula, fuscorubella,
gemmiformis, 2-3 aggregata, ad costam in superficie interna
foliorum plantae feminae radiculis affixa; foHa perigonii ovata,
acummata, nervo ante apicem desinente. — Plantae robustissimae.
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dense et late caespitosae, arborum ramulos involventes, fuscescenti-

rubentes, superne rubicundae, molles, paulum nitidae, Caulis repena

fusco-papilloso-tomentosus, densissime ramosus; ramis robusfcis,

b e s i s , brevioribus simplicibus, longioribus usque ad 8 cm altis,

dichotomis vel fasciculato-ramulosis, obtusis, parce radiculosis,

dense foliosis. Folia ramulina sicca laxe imbricata, plus minusve

spiraliter torta, r u g u 1 o s a , humida erecto-patentia, transverse

undulata, canaliculato- concava, elongato-ligulata, breviter

acuminata, 3—5 mm longa et 0,07—1 mm lata; nervo tenui, fusco-

rubro, levi, in pilum longum, hyalinum, flexuosulum, leviter papillo-

sum producto, marginibus basi paulum revolutis, integerrimis,

versus apicem c r e n u 1 a 1 i s; cellulis aureis, irregulariter incrassatis,

minutissime papillosis, elongato-rhomboideis, lumine plus minus

angusto, basim versus sensim longioribus, basilaribus linearibus,

grosse papulosis, infimis fusco-rubris. Bracteae perichaetii foliis

similes, sed paulo latiores et obtusulae, nervo excedente pili-

formes, hyalinae; vaginula cylindrica; seta 1—1,3 mm alta, erecta,

dextrorsa, levis; theca erecta, oblonga, baud plicata, collo strumu-

loso; annulus 0, operculum alte hemisphaericum, aciculare,

rectum, calyptra c u p r e a , nitida, levis, ad apicem fusca, vix

scabriuscula, ad basim laciniata. Peristomium duplex, exostomii

dentes sicci valde revoluti, carnosi, fusco-rubri, 0,6 mm longi, obtusi,

opaci, densissime papillosi, linea longitudinali exarati, lutescentes;

endostomii processus dentibus angustiores, breviores vel aequilongi,

pellucidi, lutescentes, interne papillosi, superne irregulariter s t r i a t i.

Sporae valde inaequales, 30—80 //, olivaceae, dense papillosae.

Hollandi&ch-Neu-Guinea: Urwalder am Gipfel des

Hellwiggebirges (Agathodamonsberg) an Baumasten bei ca. 2500

bis 3000 m Hohe (detex. v. Romer Novbr. 1910). Nr. 126G.

Bemerkung. Diese ausgezeichnete Art ist wohl die bis jetzt bekannte

groBte Art ihrer Gattimg; von Sch. M a c - G r e g o r i ist sie schon sofort durch die

feucht nicht zuriickgekriimmten Blatter verschiedcn. In den Laubblattern konnte

ich, wie bei Macromitrium Blumii, auskeimende Sporen beobachten, die auch hier

die r? Zwergpflanzen zu bilden scheinen. welchen Bliitcnstand ich bekanntlich als

phyUo-diocisch bezeichnet babe.

Hookeriaceae.

Chaetomitrium {Sectio Acanthophyllae) Romeri Flsch.

Pseudoautoicum; teniusculum, densissime caespitosum; plantae

luteo-virides, interne fuscescentes, tenues, nitore fere destitutae,

arborum ramulos semi-involventes. Caulis longe repens, dense

pinnatim ramosus; ramis adscendentibus, tcrctiusculis, brevibus, ad
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7 mm usque longis, simplicibus vel pinnatim ramulosis, obtusis,

dense foliosis. Folia sicca et humida eandem directionem servantia,

e basi patente squarroso-reflexa, concava, orbicularia, breviter cuspi-

data, ca. 0,5 mm longa et 0,4—0,45 mm lata, bicostata, margine

inferne plus minus x*eflexa, plerumque e basi minute serrnlata, superne

plana, valde serrata, ubique papillosa, dorso grosse papillosa; nervis

limis, concoloribus, brevissimis, obsoletis vel nuUis. Cellulis valde

angustis, elongatis, infima basi brevioribus et laxioribus, luteolis,

versus apicem folii abbreviatis, in apice plus minus anguste ellipticis,

distincte papillosis. Perichaetium in caule ramisque primariis

sessile, polyphyllum; bracteae perichaetii externae minimae,

lanceolatae, interiores erectae, magnae, plicatae, oblongo-lanceolatae,

longius acuminatae, superne argute serratae vel ciliato-denticulatae,

enerves; cellulis linearibus, minute papillosis, in infima basi brevi-

oribus et latioribus; vaginula magna, cylindracea; seta ad 1 cm
usque alta, 1 e v i s. Cetera ignota.

Hollandisch-Neu-Guinea: In den Vorbergen des

Hellwiggebirges bei dem Biwak Alkmaar an Baumzweigen sparlich

bei 750 m Hohe (detex. v. Romer Oktbr. 1909). Nr. 864.

B e m e r k 11 n g. Diese zierliche Art ist dem C. Vrieseanum von Ceram (Mo-
lukken) sehr ahnlich, aber durch die n i c h t welligen Blattriinder, die groBeren
Perichaetialblatter und die glatte Seta verschieden; von C. rigidulum aus Xeu-Guinea
ebenfalls durch die Blattrander und kleineren Habitus verschieden.

Obwohl ich vorlaufig keine S Zwergpflanzen finden konnte, ist doch mit Sichcr-

heit anzunehmcn, daC der Bliitenstand der gieiche wie bei den anderen Clmetomitnum-
Arten ist.

Sematophyllaceae.
Acanthocladium pinnatum Flsch.

Planta robusta, nitida, sordide lutescens; caulis elongatus, longe
repens, filicum cauli adnatus, nigricans, 15 cm longus, ferrugineo-
radicans, foliosus, laxe pinnatim-ramulosus; pinnis simplicibus,

complanatis, acuminatis, ad 15 mm usque longis, laxe foliosis; caulis

ramulorum nigricans, folia compressa, lateralia patentia, reliqua

erecto-patula, valde concava, late oblonga, in acumen latiusculum,
longum, flexuosulum producta, basi angustata caulem semiamplec-
tentia, circiter 2 mm longa et 0,5—0,7 mm lata, e n e r vi a; mar-
gmibus erectis, inferne integerriniis vel minutissime serrulatis, superne
serratis, versus acumen plus minus incurvulis et argute serratis,

.

cuspide planiuscula, basi magis minusve constricta. Cellulis paulum
obscuris, valde elongatis, angustissimis, minutissime indistincto-

seriatim papillosis, infimis fusco-aureis, alaribus inferioribus 2—3
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magnis, vesiculosis, oblongis, hyalinis vel fusco-aureis, supcrioribus

subquadratifa, hyalinis. Cetera ignota.

Holla n disc h-Neu-G nine a: Abhange des Heliwig-

gebirges in einer Schliicht an Farrenstengeln bei 1350 m (detex.

V. Romer Oktbr. 1909). Nr. 1187.

Bemerkung. Leider ist von dicscr Art nur ein einzigcr Stengel gesammelt

worden; die Blatter weisen jedoch von den bekannten AcanthocJadiurn-Alien sehr

<:harakteristische Unterschiede auf.

An derselben Stelle wurde anch die schon aus Nea-Guinea be-

kannte Maslopoma Armitii Broth, mit Sporogonen aufgenommen.

Der Blutenstand dieser Art ist nicht zweihausig, sondern pseudo-

autocisch; die mannhchen Zwergpflanzen nisten in den Achseln nnd

auf der inneren Flache der Laubbliitter der weiblichen Pflanze.

Rhacopilaceae.

Rhacopilum nova-guinense Flsch.

Pseudo-autoicum: Planta mascula minuta, gemmi-

formis, in axilhs et in superficie interna foUorum plantae feminae

radiculis affixa; folia perigonii ovata, longe acuminata, costa longe

excurrente. — Plantae robustissimae, longe lateque repentes, arc-

tissime inter se cohaerentes, tomento densissimo continui, oliva-

ceae, haudnitidae. Caulis longissimus, ramosissimus, complanatulus,

ventrahter valde tomentosus; rami inordinati vel fasciculati, pariter

elongati, repentes. Folia ordine Vg disposita, sicca contorta
vel crispula, humida patentia, valde concava, apice sive adsceu-

dentia sive recurva; lateraha e basi appressa, contigua, undulato-

concava, late ovata, longe acuminata, leviter asymmetrica, circiter

3 mm longa et 1,5 mm lata, costa vahda, longiuscule excedente,

margine inde a medio minute et acute serrulata; foliadorsalia

remotiuscula, symmetrica, lateralibus p a u 1 o minora et

forma simili, late cordato-ovata, costa longiuscule excedente praedita,

inferne minute, superne argute serrulata. Celluhs pachydermis,

hexaedris, acutangulis abbreviatis, vix regularibus, circiter 25 fx

longis et 15 fi latis, in folii basi versus costam multo maioribus,

elongatis, rectangularibus, diaphanis. Perichaetium elongatum,

polyphyllum; bracteae perichaetii laxe imbricatae, extemae late

wrdato-acnminatae, intemae late ovato-acuminatae, omnes costa

longiuscule excurrente, flexuosae; cellulis valde elongatis, inferne

rectangularibus, superne elongato-scxangularibus. Vaginula breviter

cylindrica ; seta 4—5 cm alta, levis, flexuosula, rubroluteola.

Capsula inclinata, cylindrica, elongata, basi leviter strumulosa, sicca
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striata, annulata; operculum late conicum, rostro plus minusve
inflexo, elongato terminatum, capsulam dimidiam longitudine

aequans. Cetera ignota.

Hollandisch-Neu-Guinea: Vorberge des Hellwig-
gebirges am Ericagipfel im Unvald bei ca. 1400 m Hohe (detex.

V. Romer Novbr. 1909). Nr. 1182.

Bemerkung. Dicse stattliche Art steht dem im malayischen Archipel
sehr verbreiteten R. spectabile sehr nahe, von welchem sie sich jedoch auBer dem
groBeren Habitus, bestimmt durch die n i c h t vernachten, hohlen Blatter unddurch
langer austretende Rippe unterscheidet; ferner sind die Zellen dor Perichaetialblatter
von B. spectabile ganz verschieden und die Seta langer.
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Bryologische Seltenheiten. III.*)

Von Istvan Gyorffy (Locse).

(Mit Tafel VIIT.)

Cladosporium herbarum auf Buxbaumia viridis.

In unserer Hohen Tatra habe ich schon an sehr vielen Standorten

Bicxhaumia viridis Brid.^) gesammelt, hauptsachlich aber im

Sommer des vergangenen Jahres 1910, als ich fiir das Exsikkaten-

werk „Kryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino Vindo-

bonensi'' mehrere hundert Individuen auftreiben muCte. 2) Zwischen

diesen gesammelten Exemplaren habe ich einige solche gefunden,

welche mir schon dort am Standort sogleich auffielen, und welche

ich noch dort in Alkohol konservierte. Solche kranke Exemplare

sammelte ich an morschen, faulenden Fichtenstammen in der Gegend

von BarlangUget (Hohlenhain) neben dem ,Jvanka-Weg", 776 m
ii. d. M. 29. Jnni 1910 und in der Gegend der Villa-Lersch am Ufer

des Schwarzbaches, 780 m ii. d. M. am 11. Juh 1910, 8. Juh 1907.

Diese kranken Exemplare — welche unsere Figuren 1—5 der

Tafel VIII zeigen — sind sehr auffallend. Ohne jede Lupe, mit bloBem

*) Bryologische Seltenheiten I.—II. vide in „Hedwigia" Band XLIX: 101—105.

Mit Taf. V.

^) Syn. Buxhaumia indusiata Brid.

2) Buxhaumia viridis war friiher nur von einem einzigen Standort in der Hohen

Tatra bekannt, namlich in der Gegend von Podspady. woesLimpricht sammelte

(of. K. G. Limp rich t in 52. Jahresber. d. Schles. Gesellsch. 1 vaterl. Knltur.

Breslau 1875, p. 132; Dr. T. Chain bin ski: Enum muse, frond. Tatr. p. 110,

Xr. 262). Einige Standorte habe ich selbst spater pubhziert in U n g. B o t a n.

B 1 a 1 1 e r n III. 1904: 252, IV. 1905: 275. — Seitdem sammelte ich es an mehreren

Standorten, welche ich erst jetzt mitteile. — Die Standorte der Buxhaumia viridis

sind jetzt folgende:

A. Javorinaer Teil der Kalkalpen: 1. Kleiner Muran, in der Nahe einer kleinen

Hohle. c. 1200 m ii. d. M., 20. JuU 1910. (H 6 c h s t e r S t a n d o r t in der Hohen

Tatra!) 2. Zwischen Javorina und Podspady im Moore ,,Do Boru", 900 m ii. d. M.,

29. JuU 1907. — 3. Ober Podspady am Maly Vrch c. 1000 m, 19. JuU 1910. — 4. Unter

der Jaworinka-Wand im Fichtemvalde, c. 1000 m 2, Juli 1910. — 5. Am Prizlop-

PaB zwischen Podspady und Zsdjar, 1080 m. 21. Juli 1905 (s. Ung. Botan. Bl. IV.

1905: 275). — B. B6Iaer Teil der Kalkalpen: 6. Im Kempental, neben dem Weg,
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Auge sieht man schwarze, groBere iind kleinere Piinktchen, welche

sich haiiptsachlich an der Oberflache der Kapsel und am obercn

Teil der Seta befinden. Schon mit geringer VergroBerung kann

man gut beobachten, daB die groBeren Punkte von oben gesehen

w a r z i g sind, en profil gesehen aber ragenauseinem jeden schwarzen

Punkte feine Fadchen, wie kleine Beselchen =^- die Hyphen heraus.

Die Kapseln sind in den meisten Fallen deformiert, nur eine

habe ich in normalcr Gestalt gefunden (Fig. 3) ; oft gehen sie zu-

grunde und sind ganz leer. Zwischen der Kapselwand ist kein

Gewebe vorhanden, so daB der Kapselteil zusammenfallt, ganz

flach (Fig. 4), weiBlich und durchsichtig ist. Oder aber die Kapsel

bleibt viel kleiner, als im normalen Zustande, leer und durchsichtig

(Fig. 1 der Taf. VIII).

Dieser schmarotzende Pilz fiihlt sich an jenen Teilen am wohlsten,

deren Gewebe dick, aber deren Zellen diinnwandig und weich sind.

Die Mycelien sind in erster Linie in den Kapseln am stiirksten ent-

wickelt, und zwar am reichlichsten im Sporensack. Unter dem Hals

am obersten Teil der Seta sind noch einige, kleine Beselchen (Hyphen)

vorhanden, aber nur zerstreut hie und da. Diese, am oberen Teil

der Seta befindlichen Hyphen sind viel kleiner und bilden nicht so

ein groBes Biischel wie die an der Kapsel entwickelten.

Die Mycelien bilden im Innern der Kapsel ein dichtes Netz und
die Gewebe der Kapsel gehen zugrunde (Taf. VIII, Fig. 16).

Einen Querschnitt aus dem unteren Teil der Kapsel zeigt unsere

Fig. 6 der Taf. VIII. Die Gewebe der Kapsel (2) habe ich nur punk-
tiert gezeichnet. Von den Geweben: Kapselwand, assimiherendes

welchcr iiber das Breite Feld von Zsdjar nach dem hinteren Kupferschachtental
fuhrt, c. 1000 m, 18. Juli 1908. — 7. Tokarnya Vrch, c. 800—900 m, 17. Juli 1906. —
8. In der Gcgend von Barlangliget, neben dem Ivanka-Weg, beim Rausch, Rausch-
Quelle (cf. Ung. Botan. Bl. III. 1904: 252) in den Jahren 1904—1910 sehr zahlreich.—
9. Rotbaumgrund, 800—1150 m, 13. Juli 1906, 29. Juni 1910. — 10. Kobili Vrch
ober Barlangliget sehr verbreitef, 800—900m, in den Jahren 1905—1910 zahlreich.—

ll.UnterhalbderFaixbloBcdesStierberges, an der.,Obersten Ebene", 950m. 7. August
1907. — C. Granit-Tdtra: 12. Im Tschecken(Schachten)grund zwischen Stierberg

und StoCchen, c. 900 m, U. Juh 1905 (cf. Ung. Botan. Bl. IV. 1905: 275). —
13. In der Gegcnd der ViUa^Lersch sehr verbreitet. 790 m, in den Jahren 1904—1910
zahlreich. — 14. Zwischen Villa-Lersch und Barlangliget beim „SiiBen Flecken",

780 m. 7. August 1906. — 15. Neben Sarpanec = Sarberek, 750 m. 11. Juli 1907. —
16. Zwischen ViUa-Lersch und Tatrahaza in dem Kesmarker GroBen Wald, c. 800 m,

18. Juh 1907, 7. August 1908. — 17. WeiBwassertal, in der Nahe des „Kressebrunnen",
1139 m, 20. August 1910. — 18. In der Nahe von Pod-Bansko am FuBe der Krivan-

Gruppe, c. 1000 m, 14. August 1910. — 19. Koprowatal. nicht weit von der Miindung
des Neftzer-Baches, 1146 m. 16. August 1910. — 20. Tycha-Tal (Dolina Cichejl.

c. 1000 m Jm Fichtenwaldp IK Ancrnc*^ lOin
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Gewebe und Stiel der Columella sind hauptsachlich die Zellen des

Assimilationsgewebes und der Columella zugrunde gegangen, respek-

tive von den Mycelien und Hyphen absorbiert. Die Mycelien durch-

weben den ganzen Querschnitt und ziehen sehr charakteristischer-

weise radial einige dickere Strange zur Oberflache, dort durch-

brechen sie die Zellen der Epidermis und bilden kleine Biischel der

Hyphen d). Diese Hyphen sehen ebenso aus, wie ein Baum mit in

die Erde kriechenden Wurzeln.

Am Langsschnitt der Kapsel bilden die Mycelien ein kompaktes,

dickes Gewirre an der Stelle des Sporensackes (Taf. VHI, Fig. 16),

und zwar, weil die Kapsel bilateral gebildet ist, also an dem oberen

Teil der Kapsel der Sporensack mehr entwickelt ist, wie am unteren

Teil, so bilden die Mycelien selbstverstandlich eine dickere Schicht

am oberen Teil. Die meisten assimilierenden, von der Kapsehvand

zu dem Endothecium fiihrenden, gabelig zerteilten Lainellen und

der Sporensack ebenso wie die Columella sind zugrunde gegangen.

Der wichtigste Punkt der ganzen Kapsel ist der Sporensack, dorthin

fuhren alle Zellen ihre Assimilata. So kann man sehr leicht verstehen,

warum ebendort die Mycelien am starksten entwickelt sind. Hier

bilden die Mycelien — an Stelle des Sporensackes — ebenso nach

auBen wie nach dem Innern der Kapsel eine groBe Menge der Conidien

bildenden Hyphen.

Die Mycelien zeigen.auch mit bedeutender VergroBerung nichts

besonderes. Sie sind aus mehreren Zellen gebildet, die Quer-

Wcinde stehen gerade und nicht schief; sind diinnwandig und braun-

oder rauchfarbig, in einer groBen Menge schwarz. Ihre diinnen

Wande sind glatt; im Innern der Kapsel teilen sie sich oft gabelig,

an der Oberflache der Kapsel bilden sie groBtenteils einzelne Faden.

nur selten gabelig geteilte Hyphen (Taf. VIII, Fig. 14). Die Hyphen

sind fast iiberall gleich dick, ganz homogen, olme Grana und Vacuolen

(Taf. Vni, Fig. 8, 3, Fig. 9, 2)- —Die Conidien abschniirenden Hyphen

-sind hie und da wucherig, knorrig; sie sind septiert, braun-rauch-

farbig, an der Spitze hellerfarbig. Die Stelle, wo sich die Conidien

abschniirten, kann man gut sehen (Taf. VHI, Fig. 11—12, 15, 17).

Die Conidien sind ein- bis zwei-, selten drei- und am meisten vier-

zellig. Noch bei 1400 facher VergroBerung sah ich keine Skulptur.

Die Hyphen durchbrechen die Zellwande, meistens absorbieren

sie die ganze Zelle, hauptsachUch die Zellen des Assimilationsgewebes

und des Sporensackes; da die Zellen der Kapselwand eine dickere

Zellhaut haben, sind dort die meisten Zellen geblieben. Die durch-

brechenden Hyphen fiillen das ganze Innere der Zelle aus, darinnen

ein dichtes Gewirre bildend. Dieser Fall bezieht sich hauptsachlich

Hedwigia Band L. 19
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uuf jene Zelle, weiche sich unter dem Beselchen befindet (Fig. 8, 9

der Taf. VIII),

Alle untersuchten Exemplare, weiche von diesem Pilze an-

gegriffen sind, waren so sehr in Anspruch genommen, daB sic keine

Sporen entwickeln konnten. — Die Hyphen sind von oben gesehen,

sternformig (Fig. 7 der Taf. VIII). —
Endlich muB ich noch einige abweichende Eigentiimhchkeiten

erwahnen, daB ich namlich einmal cine Fadenanastomose, d. h. im

Innern der Kapsel, nebeneinander stchender Hyphen gesehen habe,

weiche miteinander durch einen kleinen Isthmos zusammengekniipft

waren, so, wie ich es bei der Fig. 10 der Taf. VIII abbildete. Fine

von den normalen sehr abweichende Spore observierte ich auch

einmal; zwei Sporen lagen nebeneinander, die eine aus zwei Zellen,

die andere aus drei Zellen bestehend und beide mit einem gemein-

samen Exosporium bedeckt (Fig. 13 auf Taf. VIII). — Einmal sah

ich ein Conidium, welches im Innern der Kapseln zu keimen

bcgann (Taf. VIII, Fig. 18).

Da ich eine so geringe Kenntnis der Mykologie habe, daB ich

diesen Pilz nicht bestimmen konnte, wandte ich mich an den Herrn

Mykologen Prof. Dr. H.ollos um gefalligste Aufklarung.

Herr Prof. Dr. Hollos schrieb mir sogleich, daB dieser Pilz

zu der verbreitetsten, kosmopolitischen Art gehort^); es ist namlich:

Cladospornim herbarum (P e r s.) L i n k. , welches auf einer ungeheurer

groBen Menge von Wirtspflanzen lebt. 2)

Auch das hat mir der Herr Prof. Hollos mitgeteilt^), daB
eine Art der Gattung Cladosporium auf Moosen lebt, namlich Cla-

dosporium epihryum Cooke et Massee.*)
Unscr Parasit kann mit diesem Cladosporium epibryum nicht

i d e n t i s c h sein, denn zwischen beiden sind groBe Unterschiede

vorhanden. Die Beschreibung des Cladosporium epibryum Cook, et

Mass. ist folgende : „CaespituHs minutissimis, atris ; h3'phis simplicibus,.

brevibus, flexuosis, septatis, olivaceis, superne pallidioribus; conidiis

ellipticis, utrinque rotundatis, uniseptatis, medio constrictis, pallide

fuscis, hyalinis, 18—20 == 10—12. Hab. in capsuhs Muscorum^).

*) Fungi imperfccti, Ordo Hyphomycetes, Unterabt. Cladosporiaceae.

)
Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Bd. I, Abt. VIII, p. 802.

)
Cf. Saccardo: Sylloge Fungorum, Vol. X, 1892, p. 605 no. 26.

*) M. C. Cooke: Some exotic Fungi. — ..GreviUea" Bd. XVII, 1889. p.76

*) Leider nicht erwahnt, auf w e 1 c h e r M o o s - A r t ?

2

3
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Amer. bor. (E. G. B r i 1 1 o n)" (cf. Saccardo: Sylloge Fungorum,

Vol. X, 1892: 605).

Betrachten wir nun unseren Parasit. Die Conidien sind ein-

bis vierzellig, also sehr oft 2—4 septiert; die Gestalt der Conidien

(Taf. VIII, Fig. 8, g) ist auch eine andere, namlich nicht eine ellip-

tische, sondern sie sind spitzig. Das MaB der Conidien ist sehr ab-

weichend, wie es bciliegende Tabelle zeigt:
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Herr Prof. Dr. Hollos schrieb mir, da6 dieser schmarotzende

Pilz keine solche Eigenschaften zeigt, daB man ihn nicht fiir die

gemeine kosmopolitische Art von Cladosporium herbarum halten

konnte.

In der mykologischen Literatur ist auBer den Angaben von

M. C. Cooke nirgends erwahnt, daB das Cladosporium auch auf

Moosen vorkommt.

Die Buxbaumien sind auBer durch ihre anderen interessanten

Eigenschaften auch deswegen erwahnenswert, weil bei ihncn auch

eine Mycorrhiza vorkommt,^)

Ubrigens kommen auf Moosen nur selten schmarotzende Pilze

vor; wir erwahnen hier nur Tilletia Sphagiii Nawaschin^),
welche auf Sphagnum-Kapseln, die „Mikrosporen" der Sphagna

*) JaroslavPeklo: Einiges iiber die Mycorrhiza bei den Muscineen. —
Bulletin international de I'Academie des Sciences de Boheme. Rozpravy Ceske

Akademie II. tf.. roc. XII, cis. 38, 1903, p. 7 et squ.

2) S. Nawaschin: Was sind eigentlich die sogenannten Mikrosporen der

Torfmoose? (Vorl. Mitteil.) — Botan. Centralblatt. Bd. XLIII. 1890. Nr. 43, p. 289.

— S. N a w a s c h i n: Uber die Brandkrankheit der Torfmoose. — Melanges biolo-

giques tires du Bull, de I'Acad. imper. d. sciences de St. Pctersbourg. Tome XIII.

1803. p. 349—358. — Saccardo: Sylloge Fungorum IX. 1891, p. 286.

19*
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verursachend, vorkommt und Helotmm Schimperi Nawaschin^),
dessen Mycelium der beriihmte Bryolog W. Ph, S c h i m p e r schon

gesehen und abgebildet hat^), er hat aber in den Mycelien Para-

physen gesehen, und, wie bekannt ist, hat erst H. Leitgeb
betont, daB solche bei d Bliiten der Sphagna fehlen ^) und die Schim-

perschen Paraphysen Mycehen sind.

1

Zum SchluB sage ich folgenden Herren hier meinen warmsten

Dank: Dr. F. Filarszky (Budapest), da6 er mir beziiglich der

Literatur behilflich war, und Dr. L. Hollos (Kecskemet), daB er

das libersandte Material durchzusuchen, zubestimmen, auBerdemmich
mit werten mykologischen Aufklarungen zu unterstiitzen gefallig war.

Den groBten Teil des Untersuchungsmaterials habe ich fiir die

Schausammlungen der botanischen Abteilungen des U n g a r i
-

schen National- Museums (Budapest) und des S i e b e n -

biirgischen National-Museums (Kolozsvar) geschickt.

Locse, den CLXXX. Jahreswechsel des Geburtstages von

J. H e d w i g.

T

^) S. N a w a s c h i n: t)ber das auf Sphagnum squarrosum Pers. parasitierende

Helotium. — ..Hedwigia" Bd. XXVII. 1888. H. II und 12, p. 306—310. Mit 13 Fig.

der Taf. XV. — Saccardo: Sylloge Fungorum. XVIII. 1906, p. 53.

) W. P. S chimp er: Versuch einer Entwickelungs-Geschichte der Tort-

moose (Sphagnum) und Monographic der europaischen Arten. Stuttgart 1858. p. 25,

48. Taf. VIII, Fig. 9, 13, p. 50. Taf. IX, Fig. 9—10.
') H. L e i t g e b in Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Kl. der k. k. Aka-

dcmie der Wissenschaften. Wien, LIX. Bd., I. Abt. 1869.

'N -^ 'X ^Nj*^ ^^J

Figurenerklarung der Tafel VIII.

Alia Figuren beziehen sich auf das an der Buxbaumia viridis schmarotzende Clados-

porium herbarum.

Fig. 1. Eine klein gcbUebene, leere, durchsichtige Kapsel mit schwarzenPiinkt-
ch3n auf ihrer Oberflache. — Vergr. y,.

Fig. 2. Der Setateil eines kranken Exemplares, dessen Kapsel abgebrochen

ist; am oberen Teil der Seta sind die schwarzen Punkte sichtbar. — Vergr. Vi-

Fig. 3. Ein normale Gestalt zeigendes Exemplar, dessen Kapsel mit den

schwarzen Piinktchen ganz bedeckt ist. Am dorsalen Teil der aufwartsstehcnden
Kapsel ist die Epidermis zerrissen, und ein kleiner Fetzenteil steht ab. Diese Er-

scheinung und die der aufwiirtsstehenden Kapsel zeigen auf die Zeit der Sporenreife.

Vergr. Vi-
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rig. 4. Ein ganz zugrunde gegangenes Exemplar. Der Kapselteil ist ganz
flach, drinnen ist kein Gewebe und darum ist er durchsichtig. — Vergr. Vj.

Fig. 5. Eiu normale Gestalt zeigendes Exemplar, von welchem nur der Kapsel-

teil mit den schwarzen Punktchen bedeckt ist. Die Seta ist frei von ihnen. — Vergr. V^.
Fig. 6. Qucrschnitt aus dem untcren Tail der Kapsel, und zwar aus jenem

Exemplar, welches Fig. 4 darstellt; der Querschnitt stammt aus den mit <-m 3)»->

Pfeilen bezeichnetcn Stellen. Die Gewebe der Kapsel sind (2) punktiert, die Mycelia

und H3-phae (1) mit dickeren schwarzen Linien. Halbschematisch und mit geringer

Vergr. ^Vi-

Fig. 7- Ein Stuck der Kapselwand, von o b e n gesehen mit densternformigen

Hyphen. — Vergr. ^Vi-

Fig. 8. Querschnitt durch jenen Teil der Epidermis der Kapsel, wo die Hyphen
die Epidermiszellen durchbrechen. 1 = Epidermis der Kapsel, in der die Mycelia

ein Gewirre, den meisten, oder den ganzen Teil der Zellen vollstopfend, bilden; 2 =
ein bis vierzellige Conidia; 3 = die septiertcn, an der Spitze weiClichen, sonst braun-

rauchfarbigen Hjrphen. — Vergr. ^*Vi-

Fig. 9. Querschnitt durch eine kleine Hyphe. — Vergr. ^^Vi-

Fig. 10. Fadenanastomose im Innern der Kapsel gefundener zwei Mycclien,

welche miteinander durch einen kleinen Isthmos verbunden waren; a—a der eine,

b—b der andere, nebenbei auch selbst verzweigende Faden. — Vergr. ^^Vi-

Fig. 11 bis 12. Endstiicke der Hyphen (1), 2 = Conidia. — Vergr. 217^.

Fig. 13. Eine abnormale Zwillingsspore. — Vergr. ^^Vi-

Fig. 14. Verzweigtes Ende der Hyphe. — Vergr. "^Vi-

Fig. 15, 17. Hyphastuck (1) mit Conidien (2). — Vergr. ^is/^.

Fig. 16. Langsschnitt durch die auf Fig. 3 abgebildete Kapsel mit schwacher

VergroBerung. Der Deckel ist abgesprungen. Die Mycelia und Hyphen entwickeln

sich am oberen Teil der Kapsel in groGerer Menge als unten. — Vergr. 7i-

Fig. 17. Siehe Fig. 15.

Fig. 18. Ein keimendes Conidium. — Vergr. ^^^f^.

\ \
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Zwei neueFlechtenparasiten aus Steiermark
Von Dr. Karl von KeiCler (Wien).

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

Als ich gelegentlich eines Aufenthaltes in den Ennstaler Alpcn
in Steiermark wiihrend des Sommers 1910 mein Aiigenmerk auf die

Flechtenparasiten richtete und eine Anzahl solcher sammelte, fielen

rmen
eine als n e u e Art, die andere sogar alsneue Gattung
herausstellte. Diese beiden mogen hier im folgenden beschrieben
und abgebildet werden:

Phoma physciicola nov. spec.

Pycnidiis sat numerosis (usque ad 15) primo apotheciis lichenis

interdum brunneo-decoloratis immersis, dein erumpentibus, r o -

t u n d a t i s
, sectione longitudinali subpyriformibus, ca.

120—150 li longis, ca. 100—120 fx latis, nigris, sub microscopio
nigro-brunneis, contextu pseudoparenchymatico, ostiolo parvo non
papillate praeditis; basidiis brevibus, hyalinis, rectis, ca. 9x1 «

metientibus; sporulis numerosis, late-ovatis, hyalinis, plerum-
que u n i g u 1 1 u 1 a t i s , interdum 2—4 g u 1 1 u 1 a t i s , ca. 6 X 4 /i

metientibus.

In apotheciis Physciae aipoUae Nyl. ad ramos Pyri Mali L.

prope Gams ad Hieflau, ca. 500 m. s. m., mense Junio 1910 leg.

C. de KeiBler [Herb. Mus, Palat. Vindob.].

.
Die oben beschriebene Art, welche ich vorlaufig nur auf den

Apothecien, aber nicht auf dem Thallus von Physcia aipolia Nyl.
beobachten konnte, ist besonders durch die b r e i t - e i f o r m i g e n ,

mit 1 1 r o p f e n versehenen Sporen ausgezeichnet und ist durch
dieses Merkmal sofort von Phoma Lichenis Pass.i), welche zuerst in

Norditalien 2) auf einem sterilen Thallus (vermuthch vcn Physcia
ptdverulenta Nyl.) gefunden Mwde und s t a b c h e n f o r m i g c ,

1) Vgl. Sac car do, Syll. fungor., vol. X, p. 187.
=) Dieselbe wurde ferner von BoulydeLesdain (Recherch. sur les lichens

des envir. de Dunkerque [Dunkerque 1910] p. 277) auf dem Thallus von Physcia
pulverulenta Nyl. bei Dunkerque gefunden und hierzu auch eine f. immersa mit
eingcscnkten Gehausen auf dem Thallus von Parmdia ph?j.9odes Ach. beschrieben.
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sehr zarte Sporen besitzt, zu unterscheiden. Von Phoma truncata

Bouly de Lesd. 1. c, angegeben fiir den Thallus von Parmelia caperata

Ach., iinterscheidet sich die neu beschriebene Art durch die mit 1 -

t r o p f e n versehenen, an der Basis nicht gestutzten,
kleineren Sporen. Von Phoma Lecanorae Vouaux apud Bouly

de Lesd. 1, c. ^), vorkommend auf dem Thallus von Lecanora unibrina

Arn. und Rhinodhia exigua Mass., ist sie hauptsachlich durch die

k u g e 1 i g hervortretenden, irn Langsschnitt fast birn-

I

a

Fig. 1. Phoma physciicola nov. spec: a Stiick der Flechte mit dem Parasiten auf

den Apothecien (LupenvergroBerung); b Querschiiilt durch ein Apothccium mit dem

Parasiten (45fache VergroBerutig); c Sporentrager mit Spore (stark vergroBert).

formigen Gehause (bei jener linsenformig zusammengedriickt)

und durch die nicht ellipsoidischen, breiteren
Sporen verschieden. Mit Phyllosticta lichenicola Allesch, 2) in Ber.

Bayr. bot. Gesellsch. Bd. IV (1896), p. 32, welche auf dem Thallus

von Parmelia perlata Ach. in Bayern gefunden wurde, kreisformige

blasse Flecken mit dunkelbraunem Ring an der Nahrflechte bildet

1) Herr Dr, M. Bouly de Lesdain war so freundlich, mir ein Original-

exemplar dieser Spezies (Dunes prfes Dunkerque, 29. Mai 1903) zu senden. wofur

ich ihm bestens danke. Dasselbe befindet sich nun im Herbar der botanischen Ab-

teilung des naturhistorischen Hofmuseums in Wien.

8) Vgl. auch Aliesch. in Rabenh.. Kryptfl. v. Deutschl., 2 Aufl.. Abt. 1, Bd. 6.

p- 167; ferner Sacc, Syll. fung., vol. XIV, p. 865.
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und sehr kleine (2—4 X 0,5—1,5 ti), stabchenformige Sporen besitzt,

hat Phoma physciicola auch nichts zu tun, da dieselbe, wenn sie auch
manchmal die Apothecien etwas verfarbt, jene markante,
oben erwahnte Fleckenbildung nie aufweist und
Sporen von ganz anderer Beschaffenheit hat.

Anhangsweise sei envahnt, daB ich im Oktober 1910 bci Reka-
winkl im Wiener Wald (Nieder-Osterreich) einen Parasiten auf deni
Thallus von Sphyridium fungiformeKrbr . fand, der vermutlich auch
zu Phoma physciicola m. zu rechnen ist.

Lichenophoma Haematommatis nov. gen. et spec.

Pycnidiis laxe gregariis, immersis, demum suberumpentibus,
globoso-depressis, ca. 120—150 ft latis, ca. 60—80 /^ altis,

non papillatis, nigris, ostiolo plerumque lato, ca. 20—30 jj. metiente
praeditis; basidiis primi ordinis fertilibus, hyalinis, plerumque dense
fasciculatis, rectis, brevibus, bacillaribus (ut in genere -Phoma) ca.

12—15 X 1 n; sporuhs (ut in genere Phoma) hyahnis, continuis,
oblongis, apicibus rotundatis, guttulatis, ca. 5x2 fi] basidiis secundi
ordinis sterilibus (rectius hyphis sterilibus vel paraphysibus inter
basidia fertilia immixtis) hyahnis, 1 o n g i s , f i 1 i f o r m i b u s ,

aseptatis, incurvatis, plerumque r a m o s i s , usque ad o s t i o 1 u m
V e r g e n t i b u s , ca. 60—70 X 1 ^«.

In thallo leproso Haematommatis elatini Mass. in valle fhiminis
,,Enns", dicto „Gesause", ad Gesause-Eingang, ca. 600 m. s. m.,
mense Juho 1910 leg. C. d e K e i B 1 e r [Herb. Mus. Palat. Vindob.].

Die hier neu beschriebene Gattung Lichenophoma steht ihrer
ganzen Beschaffenheit nach dem Genus,PAoma am nachsten, unter-.
scheidet sich hiervon aber auffallend dadurch, daB neben den fiir

Phomu charakteristischen kurz-stabchenformigen, geraden Sporen-
tragern, die an ihrem Ende cinzelhge, helle Sporen abschnliren,
sehr lange (bis gegen die M ii n d u n g des Ge-
hausesreichende) fadige,gebogene,meistver-
zweigte, aufstrebende Hyphenfaden auftreten, die
allem Anscheine nach keine Sporen abschniiren. Man kann sie am
besten mit den Paraphysen der Ascomyceten ver-
gleichen. Eventuell kann man von dem Auftreten einer zweiten^)
Form von Sporentragern reden, die s t e r i 1 geworden sind.

>) Daa Vorkommen von z w e i e r 1 e i Sporen. urn etwas ahnliches zu nennen,
wird bekanntlich bei den Fungi imperfecti fur die Gattung Phomopsis [vgl. S a c -

c a r d o
,

Syll. fung., vol. XVIII (1906) p. 264 et Ann. mycol., vol. Ill (1905) p. 106,
ferner Biibak in Osterr. botan. Zeitschr., Bd. LV (1905) p. 78 u. a.] und Myxo-
hberfella Hohn. in Ann. mycol.. vol. I (1903) p. 526 (vgl. auch Sacc. 1. c.) angegeben.
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Was das bei Lichenophoma nachgewiesene Auftreten von Para-

physen oder wenn man will augenscheinlich sterilen Sporen-

tragern, die in ihrer Gestalt von den fertilen Sporentragern erheblicb

abweichen, anbelangt, so ist eine derartige Ausbildung allem An-

scheine nach soweit ich die Sache zu uberblicken vermag bei

den Fungi imperfecH {Sphaero-

ps ideae)

worden.

wenig^) bekannt ge-

im Gegensatz zu den

Flechten, bei deren Pykniden

seiche Dinge nicht gerade selten

sind. Man spricht hier von

sterilen Fulcren, sterilen Sterig-

men oder sterilen Faden (Stiitz-

hyphen) , welche bald den fertilen

Fulcren ziemlich ahnlich, bald

vori denselben stark verschieden

sind. Derlei Falle kommen z. B.

regelmaBig bei den Pykniden
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Fig. 2. Lichenophoma haematommatis nov. gen. et spec, (schematisch): a leprciser

Thallus \on Haematornma elatinum Mass. init dem Parasiten (LupenvergroBerung);

b Querschnitt durch ein Gehause des Parasiten samt angrenzenden Flechten-

thalius (stark vergrofiert).

von Ramalina'^) vor, wahrend sie in anderen Gattungen mehr ge-

legentlich auftreten, so bei Lecanora (^^pczYm-Gruppe), Placodium,

^) Es sei z. B. auf die Gattung Steganosporium verwiesen, bei der neben den

fertilen Sporentragern paraphysenartige Gebilde zu sehen sind {vgl. Saccardo.
Syll. fung.. vol. Ill, p. 803. ferner Lindau in Engler und P r a n 1 1 ,

Natiirl.

Pflanzenfam.. Bd. I, 1** p. 413, Fig. 216 c).

*) Vgl. Steiner J., t)ber die Funktion und den systematischen Wert der

Pycnoconidien der Flechten (Separat-Abdruck aus Festschr. Feier d. zweihundertj.

Bestand. Staatsgymn. VIII. Bez. Wien 1901 p. 23 des Separatums).
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Parmelia'^) usw. Betreffs dieser ,,sterilen Fulcren" in den Pykniden
der Flechten sei noch darauf verwiesen, daB von einzelnen Licheno-

logen behauptet wird, daB in seltenen Fallen ausnahmsweise an
diesen ,,sterilen Faden'' die cine oder andere Spore
zur Abschniirung gelangt, was eben dafiir sprechen wiirde, daB diese

s t e r i 1 e n Faden aus urspriinglich fertilen Sporen-
t r a g e rn sich entwickelt haben.

Zum Schlusse sehe ich mich veranlaBt, Herrn Kustos A. Z a h 1 -

bruckner, Leiter der botanischen Abteilung des naturhistorischen

Hofmuseums in Wien, sowie Herrn Schulrat J. Steiner (Wien)
fiir ihre Ratschlage auf lichenologischem Gebiete, ferner Frau
Professor P. D e m e I i u s fiir die freundliche Ausfiihrung der Zeich-
nungen meinen besten Dank abzustatten.

^) Bei dieser Gattung besonders auffallend, da sie eine braunliche Farbe be-
sitzen, wahrend die fertilen Fulcren hyalin sind.
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Neuere und noch weniger bekannte

europaische Laubmoose,
iiber welche in meinen Biichern aus den Jahren 1904 und 1905 noch

keine Zeichnungen vorhanden sind.

Von Dr. Gg. Roth (GroBhl. Forstrat i. P.).

(Mit Tafel IX.) .

Da ich bei der Bearbeitung der europaischen Laiibmoose alle

Moose zu zeichnen pflegte, so habe ich mich niemals aus Bequem-

lichkcit auf die Diagnosen anderer verlassen, sondern solche nur

zur Kontrolle mit meinen Arbeiten verglichen. Bei mir unbekannt

gebliebenen Arten habe ich auf die betreffende Literatur verwiesen

mit dem Bemerken non vidi.

Da mir inzwischen wieder einige solcher Arten bekannt ge-

worden sind, so erlaube ich mir zu deren Zeichnung nachstehend

eine kurze Beschreibung beizufiigen und zugleich einige neuere Arten

unter Bezugnahme auf die zugehorige Zeichnung ausfiihrUcher zu

beschreiben.

Cynodontium Hambergi (Arnell et Jens.) 1910.

Oncophorus Arn. et Jens. Die Moose des Sarekgebietes 1910, p. 182.

Nr. 136.

Einhausig; die c5 Bliiten in der Nahe der 9, mit meist

zwei Hiillblattern, von denen das innere aus eiformigem Basalteil

rasch in eine demselben gleichlange, pfriemHche Spitze auslauft und

rippenlos ist, sowie mit etwa zehn braunhchen Antheridien und

hochstens rudimentaren Paraphysen. Im Sand vergrabene, oben

griine, abwarts braune Raschen mit 1—2 cm langen Stengeln. Quer-

schnitt der letzteren mit groBem Zentralstrang, dunnwandigem,

lockerem Grundgewebe und ein- bis zweizellreihiger, brauner Rinden-

schicht. Blatter ziemhch gleich groB, aus schmalerer oder breiterer,

eiformiger Basis alhnahhch in eine mamillose, undeutlich
gezahnelte, stumpfliche Pfrieme auslaufend, 1,3 bis 2 mm
lang und im Basalteil 0,3 bis 0,6 mm breit, ganzrandig, rinnig hohl
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und nur an der Pfrieme kreneliert bis gezahnelt, mit die Pfrieme
meist nicht ganz ausfiillender, abwarts sehr kriiftiger und bis 65 /t

breiter Rippe. Blattrand an dem Pfriementeil oft doppelschichtig.

Querschnitt der Rippe mit 6—7 basalen Deutern, die nur aufwarts
von Bauchzellen bedeckt sind, und mit nur schmalem, unterem
Stereidenband. Blattzellen des Basalteils rektangular sechsseitig

bis rektangular, 12—16 ji breit und fiinf- bis sechsmal so lang, auf-

warts stark verdickt und allmahlich kiirzer und schmaler, an der
Pfrieme nur 7 fi und kurz rektangular bis quadratisch. Perichatiai-

blatter etwas langer und mit mehr scheidig zusammengewickeltem
Basalteil. Kapsel auf 1—1,5 cm langer Seta emporgehoben, aufrecht
Oder geneigt, fast zylindrisch, etwas gekrlinimt und mit k r o p f i g e ni
Hals, mit aus kegeliger Basis geschnabeltem, der Urne fast gleich-

langem Deckel und ein- bis zweizellreihigem Ring. Peristomzahne
zehn- bis vierzehngliederig, gelbrot und bis zur Mitte zweischenkelig
gespalten. Sporen 15—20 fi, griinlich bis gelbbraunlich und fast
glatt. Die ausfuhrlichere Beschreibung der Autoren vergleiche
man L c.

In Lapponia lulensis im Sarekgebiet am Flusse Rapaatno in der Birkenrcgion
am 4. Aiigust 1902 von A r n e 1 1 und J e n s e n entdeckt. Siehe Tafel IX, 11. a bis c
Blatter, d und e Kapseln; gez. nach einem Originalexemplar (com. H. W. A r n e 11).
Erinnert zwar in vieler Beziehung an eine Dicranella, gehort >edoch nach den an
der Pfrieme mamillosen Blattzellen mit doppelschichtiger Randrcihe zu den Cyno-
dontien. Die Pflanze scheint mir dem Cynodontium ripariimi H. Lindberg sehr
nahe zu stehen.

Dicranum Anderssonii (Wich.) Schpr. 18G0.

Syn. I V. 1860, p. 689; Arctoa Wichura in Fl. 1859, Nr. 27. Siehe
die Moose des Sarekgebietes von Arnel] und Jensen 1910.

p. 179. Vgl. auch Roth, Europ. Laubmoose, Bd. I, S. 217.
4

Einhausig. Habituell an eine kleine Blindia acuta van
Sehgen oder Bl. seligerioides erinnernde, maBig dichte, braune Raschen
mit schopfig beblatterten, nur etwa 5 mm langen Stengeln. Stamm-
querschnitt mit groCem Zentralstrang und nur einzellreihiger, ziemlich
lockerer Rindenschicht. Blatter aufrecht abstehend. die unteren
klemer, 1—2 mm lang, aus scbmal elliptischer Basis allmahlich
pfriemlich und r i n n i g hohl, die oberen und Schopfblatter 3—4 mm
lang, aus breiter, elliptischer bis fast verkehrt eilanglicher Basis
allmahhch in eine knotige, nur undeutlich krenelierte, von der Rippe
ausgefiillte Pfrieme auslaufend. Querschnitt der verhaltnismaBig
schwachen Rippe abwarts zweischichtig, mit oft nur zwei bis drei

groBeren Bauchzellen und zahlreicheren, kleinercn Riickenzelien,
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aufwarts mit etwa fiinf ziemlich groBen, verdickten Bauchzellen und
starker verdickten, kleineren, iibrigen Zellen. Laminazellen verdickt,

abwarts und gegen die Rippe verlangert, gegen den Rand kiirzer

rektangular bis quadratisch, meist 10 jx Blattfliigelzellen in zwei bis

drei Reihen oft wait hinauf (bis achtstockig) kurz rektangular bis

fast quadratisch, nur bei den Perichatialblattern fast verschwindend.

Kapsel auf nur 1 mm langer, oben verdicktcr Seta zwischcn die

Schopfblatter mehr oder weniger eingesenkt oder seitlich vortretend,

eirund und mit dick und schief geschnabeltem Deckel von etwa

Urnenlange, im Alter trocken etwas gefurcht. Kapseldeckel mit

zackigem Rand und stark verdickten, kurz rektangularen Zellen,

deren Lumen nicht breiter als die Zwischenwande ist. Kapselring

zweizellreihig. Epidermiszellen der Kapselwand dickwandig und ohne

Spaltoffnungen. Peristomzahne weit herab, oft bis zur Basis zwei-

bis dreischenkelig gespalten. Sporen oval, 22—27 und selbst bis 35 /(,

braunlich und fein papillos. Reife ini Friihjahr.

\'onW i c h u r a an Felsen in Lappland 1856 entdeckt, sowie audi von Jensen
und A r n e 1 1 auf Faroer und in Gronland gcsammelt. Siehe Tafel IX, 12, a und b

Blatter, c Perichatialblatt, d Kapseldeckel, e Kapsel, f Habitusbild; gcz. nach einem

von C. Jensen auf Faroer (Vaago) gesammelten Exemplar (com. A r n e 1 1). Die

Pflanze erinnert zwar in vielcr Beziehung, insbesondere nach dem stark verdickten

Zellnetz der Blatter, an eine kleine Blindia, unterscheidet sich jedoch davon durch

das weit herab zwei- bis dreischenkelig gespaltene Peristom.

Hier mochte ich zunachst zwei Moose aus dem Donaugebiete

erwahnen, die zwar von Professor Schiffner und J.Baum-
g a r t n e r zu Wien bereits in Nr. 4 der Osterreichischen Botanischen

Zeitschrift von 1906 ausfiihrlich beschricben sind, von denen jedoch

noch keine Zeichnungen vorhanden sind. Da diese Mcose inzwischen

auch im Gebiete des Rheins aufgefunden worden sind, so muB ich

zur Vergleichung mit den letzteren Pflanzen die wesentlichsten

Merkmale aus der Bcschreibung der Autoren hier hervorheben.

Clnclidotus danubius Schiffn. et Baumg. 1906.

Osterreichische Bot. Zeitschrift Nr. 4 v. 1906.

Niederliegende, etwas schlaffe, weniger rigide, braunhchgriine

Rasen mit mcist 5 cm, jedoch bei der Rheinpflanze auch bis 10 cm

langen, flutenden, vielfach gabelig bis buschelig geteilten und mit

nur wenigen kiirzeren Asten besetzten Stengeln. Blatter feucht wie

trocken aufrecht abstehend, 3 mm lang, aus e t w a s b r e i t e r e m
,

kurz elhptischem Basalteil linealisch vcrlangcrt und allmahhch zu-

gespitzt, nur selten mit kurzem, stumpfem Spitzchen wie bei C. rijxirins,

sondern meist in eincn Stachel auslaufend, in dem sich die Rippq
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auflost, nicht wellig und nur schwach kielig, mit kriiftiger, als Stachel

austretender oder in dem Stachel sich auflosender, abwarts bis

150 ,« breiter Rippe und doppelschichtigem, nur zwei bis

vier Zellen breitem Rand. Querschnitt der Rippe plankonvex, mit
1—6 medianen Deutern, schmalen, doppelten, mcist ein- bis

zweizellreihigen Stereidenbandern und etwas weniger verdicklen

AuBenzellen als bei C. riparius. Blattzellen im Basalteil kurz rektan-

gular und 15 /i, aufwarts mehr quadratisch oder etwas unregelmaBig

mehreckig und 12—15 //. Bliitenstand p kladogen.

.
Im Donautal oberhalb Krems, bei Diirnstein, unterhalb St. Johann usw. an

Felsen in der Donau von den Autoren entdeckt. Siehe Tafel IX, 1, a bis c Blatter,

d Blattquerschnitt; gez. nach einem Originalexemplar Nr. 191 der Musci europ.

von E. Bauer. Die Pflanze steht gleichsam in der Mitte zwischen C. riparius und
fontinaloides. Sie wachst an zeitweise iiberschwemmten Felsen in der Gescllschaft

von C. riparius, von dem sie sich jedoch schon habituell durch die spitzeren Blatter

und schlafferen Stengel unterscheiden lafit.

Hiermit stimmt eine von meinem Neffen Oberleutnant G o 1 d -

m a n n zu Trebur am Rhein im Juli 1902 gesammelte Pflanze iiberein.

Siehe Tafel IX, 1, e Blattspitze. Dieselbe erinnert zwar nach dem
Stachel der Blatter etwas an C. acutifolms Broth, aus Kaschmir, von
dem sie sich jedoch nicht nur habituell, sondern auch durch den an der

Insertion breiteren Basalteil unterscheidet. G. acntifoUus hat mehr
elhptischen, an der Insertion etwas verengten Basalteil. Weit schonere
Exemplarc sammelte mein Neffe im September 1908 an der Schwimm-
schule zu Biebrich am Rhein in bis 10 cm langen Exemplaren,
sowohl an Steinen wie an Holz, in der Gescllschaft von Cinclidotus

riparius, welch letztercr daselbst viel reichhcher vertreten ist.

Didymodon austriacus Schiffn. et Baumg. 1906.

Osterreichische Bot. Zeitung Nr. 4 v. 1906.

Dichte, leicht zerfallende, weit hinauf mit lehmigem Lo6 durch-
setzte, oben braune Rasen mit 2—4 cm langen, schlanken, nur
schwachastigen, meist einfachen, abwarts etwas sparrig, am SproB-
ende mehr rundlich beblatterten und an Did. cordatus erinnernden
Stengeln. Stammchen rund und mit kraftigem Zentralstrang. Blatter

dicht gestellt, angefeuchtet sich zuriickkriimmend und mehr aufrecht

abstehend, klein, bis 1 mm lang, aus eiformigem, an den Ecken zu-

weilen etwas herablaufendem Basalteil lanzetthch und etwas stumpf-
lich zugespitzt, mit abwarts bis 60 fx breiter, in der pfriemlichen

Spitze endender Rippe und fastlangsschmal umgebo-
genem, einschichtigem Rand oder auch langs desselben

gegen die Spitze mit einer Falte. Querschnitt der Rippe iihnlich
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wie bei Did. rigidulus. Blattzellen aufwarts rundlich und 10 fi,

gegen die Rippe etwas verdickt, glatt oder fast glatt, gegen die

Insertion kurz rektangular und 12 p.. In den Blattachseln mit Brut-

korpern wie bei cordahis und rigidulus.

In der LoBregion des Donautales in Niederosterreich, bei Krems, Stein und

Mautern in 200—350 m Hohe. Siehe Tafel IX, 2, a bis c Blatter, d Habitusbild der

angefcuchteten Pflanze; gez. nach Originalexemplaren.

In den Formenkreis dieser Pflanze und insbesondere der Nr. 151

der Exsikkaten von E. Bauer diirfte auch wohl ein Didymodon

gehoren, den mein Neffe Oberleutnant Goldmann an zeitweise

iiberschwemmten und mit feinem Sand und Erde bedeckten Felsen

zuTrebur am Rhein im Juli 1902 sammelte. Sie bildet 1—1,5 cm hohe,

weniger mit Erde durchsetzte, etwas lockere, grune bis braunlichgriine

Rasen mit feucht wie trocken abstehend bebliitterten Stengeln. Blatter

nur etwas kiirzer zugespitzt als bei Did. austriacus. Diese Pflanze

liegt schon seit 1902 in meinem Herbar als Didymodon zwischen

cordatus und rigididus. Ich habe sie in mein Buch liber Europaische

Laubmoose seinerzeit nicht aufgenommen, weil ich sie erst noch

an Ort und Stelle hoffte beobachten zu konnen. Von Did. rigidulus

unterscheidet sie sich durch den einschichtigen Blattrand und nicht

papillose Zellen. Ob es aber ein Didymodon oder eine Barhula ist,

laBt sich erst nach Bekanntwerden des Sporogons entscheiden.

Siehe Tafel IX, 2, e Blattspitze.

Didymodon rigidulus var. Nicholsoni.

Didymodon aut Barbida Nicholsoni Culm, in Rev.bryol. 1907, p. 100 ff.

Wie schon Culmann in seiner Beschreibung ]. c. erwahnt,

so zeigt diese Pflanze groBe Verwandtschaft zu Didymodon rigidulus.

Blattzellen aufwarts 9—10 // und papillos, im Basalteil 10—12 }i

und glatt. Blattrand aufwarts doppelschichtig. Querschnitt der

Rippe oben mit zwei basalen, abwarts mit vier medianen Deutern

und mit in nur wenigen ZeUen angedeutcten, doppeltcn Stereiden-

bandern. Von Did. luridus unterscheidet sich die Pflanze durch

nicht verdickte, mehr quadratische Zellen. Ich vermag daher in

dieser bis 4 cm hohen, habituell etwas an ein Schistidium erinnernden

Pflanze nur eine Varietat von Didymodon rigidulus zu crkennen,

mit groBeren Blattern und sehr lang austretender, kraftiger, runder

Rippe. Sie ist als var. Nicholsoni zu bezeichnen.

Wurde von W. E. Nicholson an der Stoiighton-Briicke bei Ambcrley

in Sussex entdeckt. Siehe Tafel IX., 7. a bis c Blatter, d initc-rcr, e mittlcrer,

f obererBlattquerschnitt; gez. nach eincm von W. E. X i c h o 1 so n imOktober lOOS

gesammclten Exemplar.
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Orthotrichum pallidum Groenv.

Nya Bidrag 1887, p. 16 und 1885, p. 15.
M

Dorcadium Lindb. et Arn., Musci Asiae bor. II, 1890, p. 95; Orth.

pallens var. parvum Vent, in Husn. Muse. gall. 1887.

Einhausig. Habituell dem Orthotrichum pallens ahnliche,

unregelmaBige, hell gelbgriine, dichl kissenformige Raschen mit
meist nur 5—7 mm langen, trocken anliegend beblatterten Stengeln.

Blatter feucht aufrechl abstebend, 1,5—2 mm lang, aus elliptischem,

glattem Basalteil lanzenlich verschmalert, scharf oder stumpflich

auslaufend und mehr oder weniger papillos, mit mitten umgeschla-
genem Rand und vor der Spitze endender Rippe. Blattzellen auf-

warts rundlich-sechsseitig und stark verdickt, bis 20 /(, im Lumen
nur 12—16 //, abwarts gegen die Insertion hyalin, kurz rektangular
bis quadratisch und nur 10—12 //. Rippe im Basalteil 50—60 /i.

Scheidchen ohne Paraphysen. Haube wie bei pallens, gelblich und
braun gespitzt, kahl und stark faltig. Kapscl klein, auf kurzer,

0,3—0,5 mm langer, aufwarts verbreiterter Seta emporgehoben,
ellipsoidisch, mit kurzem, in die Seta verschmiilertem Hals von
elwa Vs Urnenlange und flach gewolbtem, orangefarbenem, dlinn

geschnabeltem Deckel, breit vierzellreihig gestreift, trocken und
entleert unter der Mundung etwas verengt und verlangert. Spalt-

offnungen pseudophaneropor. Peristomzahne gepaart, gelblich, fein

papillos und oben zwei- bis dreispitzig. Wimpern acht, kiirzer als die

Zahne, hyalin und glatt. Sporen 16—20 pt, gelblich und fein papillos.

In Norwegen und Sibirien, vorzugsweise an Aspen. Siehe Tafel IX, 4, a und b
Blatter, c und d Kapseln, e Peristom

; gez. nach von H. W. A rn e 1 1 und von J . H a g e n
in Norwegen gesammelten Exemplaren. Steht dem Orthotrichum pallens jedenfalls
sehr nahe und unterscheidet sich von demselben vorzugsweise durch meist scharfer
zugespitzte Blatter und das nur achtwimperige Peristom. Vgl. Europ. Laubmoose
von Roth, Bd. I, p. 485, Orthotrichum pallens var. parvum Vent.

Cratoneuron irrigatum var. pachyneuron Rth. et Blumr.

Zweihausig. Niederliegende bis flutendc, lockere, starre,

schwarzlichgrune, habituell etwas an AmUystegium noterophilum,
noch mehr aber an ein auslandisches Echinodium oder auch an
Andreaea pachyneura erinnernde Rasen mit 10—20 cm langen, zu-
weilen abwarts gelblichen, etwas holzigen, unregelmaBig und entfernt
oder auch stellenweise etwas biisclelig beasteten Stengeln. Stamm-
querschnitt oval bis mehreckig, ohne Zentralstrang, mit locker-

zelhgem, dunnwandigem, nach auBen etwas derbwandigerem Grund-
gewebe und zwei- bis vierschichtiger, kleinzelligerer, verdickter, gelb-

griiner bis brauner Rindenschicht. Blatter 2,5—3 mm lang, etwas
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€ntfernt, meist s a m 1 1 i c h einseitig sichelformig abstehend, die

Astblatter denen der Normalform ahnlich, aus eiformigem Basalleil

allmahlich lanzettlich, breil und stumpflich zugespitzl, mit in dcr

breiten Spitze sich auflosendcr Rippe und kiirzeren Zellen am Ende

derselben. Stammblatter aus herzformigem, nicht faltigem,

gezahneltem, etwas herablaufendem, an der Insertion stark

verengtem Basalteil rasch lanzettlich verschmalert, aufwarts ganz-

randig und mit als langer Stachel austretender Rippe. Querschnitt

der letzteren an der Basis 200—240 //, plankonvex, homogen und diinn-

Wdndig. meist acht- bis zehnschichtig, aufwarts allmahlich bikonvex,

homogen und derbwandiger, acht- bis zehnschichtig. Da, wo die

Rippe etwas bikonvex ist, wird die Lamina doppelschichtig. Blatt-

zellen an der Insertion oval-sechsseitig und 20 //, dariiber einige

Reihen verdickter, oval-sechsseitiger Zellen kiirzer undscbmaler, meist

10 p., sodann rasch schmaler und langer, rektangular bis linear, mitten

7_9 ^;i ^^nd fiinf bis sechsmal so lang, aufwarts mehr geschlangelt,

selbst 6 fi und zwolf bis achtzehnmal so lang. Sporogon non vidi.

Von dem k. k. Gymnasialprofessor J. B 1 ii m r i c h 211 Bregenz am 29. August

1910 im Pfandergebiet am Hochberg in Vorarlberg in der Ache gegen die SchieB-

stiitte hin in 950 m Hohe gesammelt. Siehe Tafel IX, 3, a Stammblatt, b Astblatt,

cmittlereBlattzellen, d Habitusbild, e Paraphyllien ;
gez. nach einem Originalexemplar.

"Unterscheidet sich von der Normalform sowohl habituell als auch durch die deutlich

herzformigen Stammblatter.

Von seiner diesjahrigen Livlander Reise brachte Herr Baron

V. Bock wieder einige interessante Drepa7iocladen--Formcn mit.

Infolge des geringen Schneefalles im Winter 1909/10 war der Wasser-

stand der Siimpfe in Livland im allgemeinen etwas niedriger, so daB

sich die Gelegenheit bot, auch tiefere Wassertiimpel abzusuchen.

Viele Varietaten zeigten mehr den Habitus der Landformen. So

hatte sich z. B. Calliergon tundrae Arn. in der etwas kraftigeren,

kiirzeren, stramineumartigen Form entwickelt, die mehr Ubergange

zu Drepdd. orthophylhis var. siibstramineus Roth et v. Bock zeigte.

Der auf der Soowikwiese bei Schwarzhof wachsende Drepdd. capilli-

jolius var. cavifolms Roth et v. Bock war stellenweise vermischt mit

der noch viel zarteren, schmalblatterigen, diinnstengeligen var.

gracilescens Wtf. Besonders interessant war namentlich die Ausbeute

aus den tieferen, in friiheren Jahren unzuganglichcn Tiimpeln am

Sinealiksee bei Felhn. Aus derselben sind besonders zu erwahnen:

Drepanocladus polycarpon var. natans Rth.

Eine schwimmende, lockerrasige, oben grune, abwarts braune,

habituell etwas an Drepdd. aquaiicus erinnernde Form mit 1—2

Hedxvigia Band L.
20
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FuB langen, mit herab fiederastigen Stengeln und 1—1,4 cm langeii,

diinneren Asten. SproBenden der Stengel meist etwas hakig ge-

kriimmt. Blatter mil verhaltnismaBig kurzem Zellnetz und von

denen der Normalform nicht wesentlich verschieden, nur zuweilen

etwas langer stumpflich zugespilzt.

In Sumpflochern am Sinealiksee bei Fellin in Livland von Baron v. Bock
in 110 m Hohe im August 1910 gesammelt. Zeigt nach den Blattern zuweilen Uber-

gange zu Drepcld. aquaticus, von dem sich die Pflanze jedoch durch kiirzeres Zellnetz

und kiirzer zugespitzte Blatter, sowie weniger vorgewolbte Basalzellen der Blatter

unterscheidet.

Drepanocladus aduncus var. elongatus Rth. et v. B.

In der vorhergehenden Art ahnlichen, schuimmenden Rasen
mit 1—2 FuB langen, etwas kraftigeren, abwarts rundriickig be-

blatterten, nur schwach und mehr stellenweise beasteten, aufwarts

unregelmaBig fiederastigen Stengeln. Blatter aus s e h r h o h 1 e m
Basalteil einseitig oder auch zu beiden Seiten sichelformig ein-

gekriimmt, die oberen, griinen nach den Blattfliigeln denen der

Normalform ahnlich, jedoch mit etwas kiirzeren mittleren Blatt-

zellen, diejenigen der unteren, braunen Blatter langer, mit rund-
lichen, braunen, an einen capillifoUus erinnernden B I a 1 1 -

f 1 ii g e 1 n und etwas derbwandigen, 7—9 ft breiten und etwa

00 ^a langcn mittleren Blattzellen. Blattrippe ziemHch kraftig, vor

der Spitze endend.

In Tumpeln an der Station Sinealik bei Fellin in Livland von Baron
von Bock im August 1910 gesammelt.

Bei vorstehenden beiden Moosen, welche an die Vegetation der

Elkslimpfe des Ibenhorstes erinnern, kann man der Ubergangsformen
wegen leicht im Zweifel darliber sein, welcher Art man sie zurechnen
soil. Die erstere Art zeigt sowohl habituell wie nach den Blatt-

fliigeln Ubergange zu Drepcld. aquaticus, wahrend die letztere Art in

der unteren Blatthalfte an die Blattfliigel der Landformen von
Drepcld, capillifoUus erinnert. von dem sie sich aber durch die nicht

austretende, ziemlich weit vor der Blattspitze endende Rippe unter-

scheidet.

Aus den sehr kalkhaltigen Tiimpeln des Sinealiksees brachte

Herr Baron v. Bock auch wieder eine neue, charakteristische

Varietat des Drepcld. capiUijolius mit.

Drepanocladus capillifolius var. latifolius Rth. et v. B.

Ziemlich dichte, schwimmende, meist untergetauchte, hellgriine,

weiche Rasen mit 10—15 cm langen, wiederholt geteilten, fieder-
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astigen bi& biischelastigen, kriifligen Stengeln. Verzweigung ge-

wohnlich derjenigen von var. laxifoUus iiluilich, wie sie liberhaupt

bei schwimmenden Formen oft vorkommt, mit stengelahnlichen

Zweigen, deren untere Fiederiiste langer als die oberen sind, so daB

gleichsam ein gestutzter Wedel entsteht. SproBcnden meist hakig

oder sichelformig eingekriimmt. Blatter bald lockerer, bald dichter

gcfetellt, weich, etwas flatterig, sichelformig einseitswendig, aus an

der Insertion verengteni, breit eiformigem bis herz-
eiformigem, 1,5 bis fast 2mmbreitem^ wenigodernicht herablaufendem

Basalteil rasch verschmalert iind in eine von der Rippe ausgefiillte,

sehr lange Pfrieme auslaufend, ganzrandig und mit kriiftiger, an der

Basis bis 100 /i breiter Rippe. Blattzellen in dem breiten Basalteil

verhaltni.maBig kurz, etwa 10 // und nur sechsmal so lang als breit,

gegen die Insertion allmahlich kurzer und breiter, dlinnwandig
und bis fast doppelt so breit, an den Blattflugeln nicht beson-
ders differentiiert, aufwarts iiber der Blattmitte allmahlich

schmaler, derbwandiger und viel langer wie in dem breiten Basalteil.

Die Pfianze niihert sich in vieler Beziehung der var. laxifoUus, von

der sie sich jedoch wesentlich durch den fast herzformigen,
breiteren Basalteil unterscheidet. Bei den dichtblatterigen Formen

sind die Basalzellen mitunter gegen die Blattflligel etwas langer,

jedoch stets dlinnwandig wie bei laxifoUus. Eine ausgesprochene

Kalkpflanze, deren Ra&en oft mit Kalksand durchsetzt sind.

In Graben am Sincaliksee bei Feliin in Livland von Baron v. B o c k im Au-

gust 1910 gesammelt. Siehe Tafel IX, 5, a Stcngelblatt. b Habitiisbild, c Blattfliigcl;

gez. nach einem Originalexemplar.

Var. dichelymoides Rth. et v. B. ist eine mehr holzige,

starre Form, deren Blatter nur in der Jugend etwas weicher sind

Ihre Beschreibung siehe „Hedwigia", XLVIII, p. 213. Sie besitzt

von alien Varietaten des Drepdd. capilUfoUus die breiteste Rippe

und durchaus, fast bis zur Basis verlangertes Zellnetz. Nach den

runden, braunen, dickwandigen Blattflugeln ist sie das entgegen-

gesetzte Extrem der vorstehenden Varietat. Uber den rektangularen,

dickwandigen Basalzellen und den braunen Blattflugeln befinden

sich nur wenige dickwandige, 15—18 /t breite quadratische Zellen,

wahrend die iibrigen Zellen des etwa 1 mm breiten Basalteils meist

7—8 /i und bis zehnmai so lang sind. Auch die dickwandigen Blatt-

fliigelzellen sind meist nur 15—18 /z breit.

Im Madajerw, einem allmahlich zuwachsenden See bei Kensel unweit Fellin

in Livland. Siehe Tafel IX. 8, a und b Blattbasen. c Habitusbild; gez. nach einom

Originalexemplar.

20*
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Vorstehender Varietat nahert sich:

Var. rohustus Rth. et v. B. mit duixhaus sichel-
f o r m i g e n Blattern und sehr g r o B e n ausgehohlten Blatt-

flligeln, gleichsam eine forma robtisfa der var. jcdcaius. Sie liebt

die Kalksiimpfe bei Fellin und Schwarzhof.

Im August 1909 in alten Flaclisweichen ana Sinealik in Livland von Baron
V. Bock entdeckt.

Zu den interessanteren Drepanodaden , die ich im Laufe dieses

Jahres erhalten habe, gehort auch eine mir bisher noch unbekannte
Form des

Drepanocladus Rotae (De Not.) Wtf.

Herr W a r n s t o r f erwahnt in seiner Flora der Provinz Bran-
denburg, je nachdem die Blatter mehr oder minder sichelformig oder
aufrecht abstehend sind, eine var. falcifolius Ren. und var. tricho'

phyllus Wtf., welch letztere nach ihm bisher nur aus Finnland und
Lappland bekannt war und mir nach seiner Beschreibung von der
Normalform nicht scharf genug unterschieden ist. Die normale
Form von Drepcld, Roiae besitzt fiederastige Stengel, ziemlich kraftige,

an der Basis mindcstens 80 // breite Rippe und eine Reihe anfangs
hyahner, dunnwandiger, spater gefarbter, derbwandiger, von der
Rippe nach dem Rand zu langerer, rektangularer, erweiterter
Basalzellen, von denen ein bis drei Randreihen oft geteilt sind.

Ihre Blatter sind meist ebenso breit wie bei purpurascens. Siehe
Tafel IX, 9, a Blattbasis. Bei den meisten, nur schwach gezahnten
Blattern ist die Rippe vollstandig oder austretend. Solche Exemplare
sammelte z. B. 1904 W. M o e n k e m e y e r bei Gottesgab im Erz-
gebirge. Hypn. exannulatum var. sfenophylloides Ren. in Bull. Soc.

bot. de France aus Frankreich (Finistere) ist nur eine Varietat von
purpurascens,

Var. falcifolius (Ren.) = Hypn, exannulatum var.

falcifolium Ren. vom Mont Dore ist nach R e n a u 1 d schen Original-
exemplaren eine dicht fiederastige Form mit etwa 5 mm
langen Asten, sichelformigen SproBenden und 100 // breiter Rippe,
die von der Normalform nur wenig abweicht. ' Ihre Blatter sind

nicht langer als bei der Normalform, nur an der Pfrieme weniger
deutlich gezahnt.

Var. irrigatus (Ren.) = Hypn. exanmdation var. irri-

gatum Ren. hat gegen die stachelspitzigen SproBenden aufgerichtete

Aste mit stachelspitzig zusammengerollten, schmaleren und
langer pfriemlichen Blattern. Nur die unteren Fiederaste sind lockerer
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bebliittert. Diese Pflanze wurde 1868 von Dr. J e a n b e r n a t in

den Pyrenaen und 1879 von S c h u 1 1 z im Riesengebirge gesammelt.

Nach den schmaleren Bliittern mit liinger grannig austretender Rippe

schlieGl sich ihr an:

V a r. trichophyllus (Wtf.). Habituell etwas an Drepcld.

fktitans var. bohemicus erinnernde, griine, untergetauchte Pflanzen

mit mindestens 10 cm langen, mehrfach geteilten bis b ii s c h e 1
-

a s t i g e n Stengeln, deren viel kleinere und zartere Fiederastchen

sich dem Stengel oft so anschmiegen, daB sie zwischen den groBeren

Stengelblattern fast verschwinden. Blatter rings fein gezahnt,

meist nur halb so breit als bei der Normalform, lineallanzettlich und

ziemlich rasch in eine langere, meist scharf gezahnte Borste

oder Pfrieme iibergehend. Rippe an der Basis oft nur ha)b so breit

als bei der Normalform, meistens sehr lang austretend. Blattzellen

5—7 /I und sehr verlangert, die Basalzellen ziemlich gleichmaBig,

dlinnwandig, hyalin und am Rande n i c h t geteilt.

Von Dr. F 1 a c h zu Aschaffenburg im Fichtelgebirge in einem

kleinen Weiher am FuBe der Luisenburg, Imks am Wege von

Wunsiedel nach der Luisenburg im Oktober 1910 gesammelt.

Siehe TafellX, 10, a Blatt, b Blattspitze, c Habitusbild; gez. nach

einem von Dr. F 1 a c h erhaltenen Exemplar. Die in benachbarten

anderen Teichen bei ^^'unsiedel gesammelten Exemplare zeigen

schon mehr fiederastige Stengel und bilden Ubergange zu var. fnki-

jolius oder der Normalform. Wenn ich auch die W a rn s t o r f schen

Originale aus Lappland und Finnland nicht gesehen habe, so glaube

ich doch nach seiner Beschreibung annehmen zu konnen, daB die-

sslben mit der von Dr. F 1 a c b gesammelten Pflanze ubercinstimmen.

Chrysohypnum stragulum (Hagen).

Campylium straguhim (Hagen) resp. Hypnum Hagen in Musci Norv.

bor. 1904, p. 315.

Siehe die Moose des Sarekgebietes von A r n e 1 1 und Jensen
von 1910, p. 215, Nr. 242.

V

E i n h a u s i g; die knospenformigen d Bliiten oft am FuBe der

9 mit zahlreichen, eiformigen, kurz zugespitzten, ganzrandigen, an

der Spitze zuriickgekriimmten Hiillblattern, vier bis sechs Anthcridien

und wenigen hyalinenParaphysen. Niedrige, gelbgriine, dicht kissen-

formige, an ein gedrungenes Chrysohypnum Sommerfeltii erinnernde,

verworrene Raschen mit niedergestrecktem, unregelmaBig fieder-

astigem Hauptstengel und ausgebreiteten oder aufgerichtetcn, nur

wenige mm langen Asten. Blatter ahnlich wie bei Sommerfeltii, bis
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1,4 mm lang, an der Insertion stark verengt, nicht herab-

laufend, aus herzeiformigem Basalteil allmahlich oder etwas rasch

pfriemlich, bald ganzrandig, namentlich bei den Stammblattern,

bald nur an dem Basalteil, bald rings mehr oder weniger deutlicb

gezahnelt, c h n e Rippe oder mit nur sehr kurzer, angedeuteter

Doppelrippe. Besondere Blattfliigelzellen nur ausnahmsweise wenige,

etwas groBere, quadratiscli und bis 15 /i. Zellen der Ecken gegen die

Insertion in einigen Reihen quadratisch und 10 //, allmahlich in kurz

rektangulare bis spindelformige Zellen aufwarts iibergehend;

letztere 7—8 ^« und langer als bei hispidulum, nach Hagen sechs

bis zehnmal so lang als breit. Perichatialblatter aufrecht, lanzettlich

und wenig oder nicht faltig, gegen die Spitze nur auBerst fein ge-

zahnelt. Kapsel auf 1,5—2 cm langer Seta emporgehoben, gekriimmt

zylindrisch, mit kurzem Hals und gewolbtem, kurz gespitztem Deckel,

trocken unter der Miindung stark verengt. Kapselring zwei- bis

dreizellreihig. Peristomzahne orangegelb mit fast hyalinen Spitzen,

breit gesaumt und mit mindcstens 25 inneren Lamellen. Inneres

Peristom mit kaum geschlitzten Processus und je zwei langen, knotigen

Wimpern. Sporen 8—10 /i, gelb und fast glatt, nach Hagen auch

11—15 und selbst 18 /x.

Von Hagen in Norwegen entdeckt, jedoch auch aus Xord-Amerika nach

demselben bekannt. Von A r n e 1 1 an verschiedenen Standorten in Schwedcn ge-

sammelt, in Jamtland, Herjedalen, Angermanland, Medelpad usw. Siehe Tafei IX, 6,

a bis c Blatter, d Perichatialblatt, e und f Kapseln; gez. nach einem von H. W. A r n e 1

1

in Herjedalen in Schweden bei Storsjo an iiberschwemmtcn Stammen gesammclten

Exemplar. Die Pflanze schlieBt sich bald mehr an Sommerfeltii, bald mehr an his-

pidulum an. Von ersterem unterscheidet sie sich durch die oft rings gezahnelten

Blatter, von letzterem dagegen durch die langer pfriemhchen Blatter mit langerem

Zelinetz und nur knotigen Wimpern des inneren Peristoms. Das nahe verwandte

Sommerfeltii var. corticolum Rth. hat deutliche, etwas langere Doppelrippe.
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Kritische Bemerkungen uber Lesquereuxia

S. 0. Lindb.

Von Leopold Loeske.

I.

In Ernst B a u e r s „Musci Europaei Exsiccati" ist unter Nr. 622 a

ein vom Sammler irrtumlich als Pseudokskea atrovirens benanntes

Moos ausgegeben worden, das ich fiir Ptychodium decipiens erklaren

muBte. Einer meiner bryologischen Freunde stimmte dem zu, andere

schwankten zwischen Ptych. decipiens und Lescuraea saxicola, mit

der Begriindung, daB dicse beiden Moose steril kaum sicher unter-

scheidbar wiiren, und wieder ein anderer Bryologe erklarte Nr. 022 a

kurzerhand fiir Lescuraea saxicola. Daraufhin arbeitete ich mem

gesamtes Herbarmaterial durch, yerglich mit B r e i dl e r schen

Proben die mit Limprichts Beschreibungen stimmten und

fand den Widerspruch zum Teil gelost durch die Tatsache, daB

Ptych decipiens und Lesc. saxicola sich sehr nahe stehen. Die Ver-

wandtschaft ist so groB, daB es ganz unnatiirlicli ist, beide m ver-

schiedene Gattungen zu stellen. Wer das tun will, der sollte auch

0,<Ao<n-c7m«*o5tesz7o;mmund0.5r2/mwostomMmwegender„verschiedencn

Ausbildung des Peristoms" in zwei Gattungen stellen und m vielen

Fallen ahnlich handeln. Die von L i m p r i c h t hervorgehobenen

Peristom-Unterschiede bei L. saxicola und Ptych. decipiens werden

uach der alten von mir schon wiederholt bekampften Auffassung

gem als Unterschiede qualitativer Natur behandelt, wahrend es sich

lediglichum quantitative Differenzenhandelt. Eskommthmzu,

daB L i m p r i c h t auf Grund von w e n i g e n Sporogonen urteilte.

Was das bei Hochgebirgsmoosen besagen will, wird der beurteilen

konnen der die Reduktion der Peristome von Philonotis tomentella

und Bartramia ithyphylla im Hochgebirge verfolgt und der sich er-

innert daB bessere oder geringere Ausbildungen des Peristomes

schon ' friiher innerhalb des Kreises einer Art (z. B. bei Pterygy-

nandrum filiforme und dessen var. decipiens) bekannt waren Das

ie.c«mea-Peristom ist lediglich mehr reduziert, als das Pseud^leshea-

Peristom und beruht sonst auf genau demselben Bauplan. L i n d -
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berg hat sich daher dadurch auch nicht tauschen lassen. Die

Gametophyten von L. saxicola iind Ptych. decipiens sind auBerlich in

aiisgebildeten Formen darin unterscheidbar, daB das erste Moos
mehr gebniunt, dichter verwebt und weniger regelmiiBig gefiedert

ist, wahrend das andere griiner, glanzender, lockerer rasig und regel-

maBiger gefiedert ist. Ptych. decipiens hat sonst in dor Regel kiirzer

zAigespitzte Blatter, in Serratur und Rippe rauhere Astblatter und
geringere Entwicklung der Falten. Das zeigt sich z. B. alles deuthch
bei dem B r e i d 1 e r schen Exemplar von der Neualm. Leider habe
ich andere Proben gesehen und selbst gesammelt, die man heute als

L. saxicola und morgen als Ptych. decipiens bestimmen kann. Ich kann
letztere Form nur als Lescuraea decipiens (Limpr.) comb, n.^)

auffassen, und es ist nicht ausgeschlossen, daB beide sich als Extreme
desselben Formenkreises herausstellen werden. Dariiber werden erst

Studien im Hochgebirge Klarheit verschaffen. Limprichts
Auffassung stiitzte sich hier allein aufs Herbar und muBte daher
felilgehen. Er hat das groBe Verdienst, die Sache in FluB gebracht
zu haben, aber die schematische Peristom-Verehrung der alten

Schule, aus der er nicht herauskonnte, lieB ihn die Trennung an
einem falschen Punkte vornehmen und zwei Formen in verschiedene
Gattungen stellen, die moglicherweise noch nicht einmal als Arten
erbhch getrennt sind. Da er gewohnlich nur e i n e n Rasen, diesen
aber genau beschrieb, so haben seine Diagnosen auch bei den Ptycho-
dien etwas Bestimmtes und Bestechendes. Sie bewahren sich bei

manchen Exemplaren sehr gut, bei anderen versagen sie mehr oder
weniger. B r e i d 1 e r , der diese Moose mit offenem Auge selbst

sammelte, war mit L i m p r i c h t s Auffassungen bei den Ptychodien
oft nicht einverstanden, wie ich einer briefhchen Mitteilung des
Herrn Finanzkommissars

J. Baumgartner zu entnehmen mir
gestatte, und Limprichts und B r e i d 1 e r s Exemplare stimmen
nach verschiedenen Mitteilungen auch untereinander nicht iiberein.

Das muB hervorgehoben werden, denn viele Bryologen sind geneigt,,

1) In dem mir nach Aufstellung dieser Kombination zugekommenen schonen
Werke von A r n e 1 1 und Jensen iiber die„Moose des Sarekgebietes" finde ich

Scite 211 in den Bemerkungen zu L. saxicola das Binom ,.L. decipiens" beilaufig
ohne irgendwclche Eriauterung erwahnt, was nach den Nomenklaturregeln (§37,
38) als eine bloC gelegentUche Erwahnung die „Prioritat" nicht begrundet.

A r n e 1 1 und Jensen vereinigen Lescuraea, PseudoJeskea und Ptyclwdium
wieder mit S. O. L i n d b e r g in die eine Gattung Lescuraea. Die Be-
zeichnung „L. decipiens" besagt bei ihnen also nicht, daB das Ptych. decipiens
dadurch in eine andere Gattung iibertragen werden soil. Mir ist im iibrigen

die „Prioritat" immer Nebensache. Immer hat die Erkcnntnis einer Sache die

..Prioritat" von dem bloCen Xamen
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L i m p r i c h t s an sich stets beachtenswerte Angaben als geradezu

unkritisierbar hinzunehmen. In Wirklichkeit bildet Limprichts
Bearbeitung der Ptychodien ein verdienstliches aber noch mangel-

haftes Fundament.

Lescuraea saxicola gehort in den Kieselalpen, wenn man die

Hochregion erreicht hat, zu den fast unvermeidbaren Erscheinungen

;

sie schmiegt sich gewohnHch in eigenartig braunhchen Rasen dicht

den Felsen an. Im Schatten und an feuchteren Stellen wird sie

lockerer und zeigt allerhand Abweichungen. In dem Werke „Die

Moose des Sarekgebietes*' von H. W. Arnell und C. Jensen
(Stockholm 1910) heiBt es, daB die Art dort unerwartet formenreich

auftrete. Neben „formae longicyspidatae" hnden sich solche „mit

typischen Bliittern, die von einer breit eirunden Basis plotzHch kurz

zugespitzt sind". Diesc hier typisch genannten Formen wiirden bei

uns -wohl als Ptych. decipiens bestimmt werden, denn nach Lim-
p r i c h t gilt gerade die lange, allmahhche Zuspitzung als Kenn-

zeichen fiir L. saxicola. Nach Arnell und Jensen wechselt

die Lange der Blattzellen nicht selten in Blattern desselben Stengels

und die Zellen werden „zuweilen fast ebenso kurz und breit wie bei

L. decipiens und L. rigescens'\ Ganz ahnliche Erfahrungen kann

man nun aber auch bei den iibrigen Arten von Ptychodium und bei

Pseudoleskea machen.

PseudoIesJcea beschrankte Limpricht auf die Arten mit

Zentralstrang und parenchymatischem Zellnetze, zwei sehr schwache

Stiitzen! Der ungliickselige Zentralstrang hatte ihm schon bei

Dryptodon einen Streich gespielt, denn diese Gattung, die er auf die

A b w e s e n h e i t des Zentralstranges griindete, wartet bisweilen

(bei Dr. H a r t m a n i i) dennoch damit auf.^) Bei Pseudoleskea

atrovirens macht nun C. J e n s e n (I. c, S. 212) folgende Bemerkung:

„Es ist eine bekannte Tatsache, daB die Charaktere, durch welche

Limpricht die Gattungen Ptychodium und Pseudoleskea unter-

scheidet, die Anwesenheit oder das Fehlen des Zentralstranges, nicht

immer stichhaltig sind. Kraftige Formen der Lescuraea filamentosa,

(Synonym von Ps. atrovirens), wie z. B. var. brachyclados, haben

namlich einen kraftigen Zentralstrang, sogar in den Zweigen. Bei

feineren Formen der L. jilamentosa scheint dagegen der Zentralstrang

immer zu fehlen, und bei L. patens habe ich niemals einen solchen

gefunden." —Nun ist Ps. atrovirens (nach den Bestimmungen des

Briissler Kongresses ist der Name in Pseudoleskea incurvata [Hedw.

1) Vergl. L o e s k e , Studien ziir vergl. Morphol. u. phylog. System, der

Laubmoose; S. 110.
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1801] comb. n. zu andern) auch sonst sehr veranderlich. Ich faiid

an alten Sprossen Blatter, die nach dem Zellnetz tauschend eine

Andreaea ,,costata'' imitierten und andere, die kukullat bis breit ab-

gerundet waren. Das Zellnetz und die Ausbildung der Papillen

schwanken sehr erheblich.

Die H a g e n sche Gruppe der Pseudoleskeaceae entspricht der

S. O. L i n db e r g scben Gattung Lesquereuxia, die als solche eine

ziemlich groBe Geschlossenheit zeigt. Ihre phyletische Herkunft

aus dem groBen Ur-Leskeaceen-Stamm darf nnbedenklich ange-

nommen wcrden und noch jetzt gibt es Formen, die das verraten.

Die Pseudoleskea Artariae Ther. kann ich allerdings nicht hierher-

stellen; ich glaube sie als Leskea Artariae (Ther.) comb. n. weit

richtiger zu bezeichnen. Lindbergs Gattung ist nun fiir Bryo-

logen, die einem erweiterten Gattungsbegriff huldigen, ganz richtig

abgegrenzt, und ich war anfangs geneigt, ihm zu folgen. Die alten

Meister, die das Bediirfnis nach den Gattungen Lescuraea, Pseudo-

leskea und Ptychodium hatten, haben sich aber wohl von einem

richtigen Gefiihl Iciten lassen. Von Lescuraea striata bis zu Pseudo-

leskea patens und bis zu Ptychodium plicatum ist der Sprung zu groB!

Denn Ptychodium plicatum, das schon durch seine monotype Art des

Wuch^es mit wenig Neigung zur Variabihtat ein hohes Alter verrat,

steht als prachtig differenzierte Moosform wieder ein gut Teil ab-

seits, Trotz aller Verwandtschaft lassen sich daher drei phyletische

Ausgliederungen unterscheiden, die sich als Gesamtgattung
Lesquereuxia (S. 0. L i n d b e r g als Gattung) zusammenfassen

lassen.

Die eine Ausgliederung umfaBt Lescuraea striata, saxicola und

decipiens (Limpr.), die andere Ptychodium plicatum mit var. affine

(Limpr.); nur so kann ich L i m p r i c h t s Ptych. affine nach dem
Original auffassen. Es ist eine ausgepragte Lokalform, die aus dem
Grunde auffallt, weil Ptych. decipiens sonst wenig variiert.

Bleibt Pseudoleskea incurvata {Ps. atrovirens), die den Mittel-

punkt eines groBeren Kreises bildet. Ps. patens und Ps. illyricus

Glow, (aus dem Karst) gliedcrn sich hier deutlich an, ferner nach

meiner Uberzeugung Ptych. oligocladum }) Diese Form ist durch

die mehrere Zentimeter langen, fast oder ganz astlosen, nach oben

gewohnlich dickeren und am Ende hakigen Stengel von hellgriiner Farbe

habituell kennthch. DaB da eine ausgepragte und an sich sehr

bemerkenswerte Standortsform der Ps. atrovirens vorliegt, ist mir aus

') Wird jetzt gewohnlich mit dem alteren Xamen Ps. BreidUri Kindberg

bezeichnet.
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dem Grunde wahrscheinlich, well ich am Arlberg Ptych, plicatum

niit derselben Wuchsform sammeltc. Eine andere Form der Ps,

atrovirens, die var. hrachydados Schwgr., findet sich vorwiegend auf

feuchten Silikatgesteinen; sie ist schon habituell durch die dickeren,^)

kurzen, meist geraden und groCbliitterigen Aste und die dunkelgrune

Farbe kenntlicb; im oberen Blatteil treten die oberen Zellecken

bisweilen papillos hervor. S c h w a g r i c h e n hat sie schon

als Art aufgefaBt, N o t a r i s ebenso, und wer Ps. oligodadum als

Art behandelt, muB dasselbe mit Ps. hrachydados (Schwgr.) tun

und sie mit den iibrigen zu den kleinen Arten oder Rassen der viel-

gestaltigen Gesamtart Ps. atrovirens stellen. Dariiber werden die

Meinungen geteilt bleiben. Wie weit sie auseinander gehen konnen,

erhellt schon aus der Tatsache, daB L. saxicola, die schon P f e f f e r

als Form von L. striata auffaBte, neuerdings von H a g e n in aller

Form als Varietat der L. striata behandelt wird, weil beidc im Norden

ineinander iibergehen soUen. Die Uberzeugung davon habe ich bisher

nicht gewinnen konnen. Aber auch wenn ich sie gewonne, wurde

mich das nicht davon abhalten, beide Formen gctrcnnt als sogenannte

Arten zu bezeichnen, schon aus dem Grunde, weil wir nicht wissen

konnen, welche von beiden die Stammform ist. DaB L. striata zu-

fallig friiher als Art aufgestellt wurde, ist ein rein historisches Moment,

das mit der phylogenetischen Erkenntnis nichts zu tun hat. Oberdies

haben Arten bei den Moosen, bei der in den meisten Fallen noch

uniiberwindlichen Schwierigkeit der Feststellung der erblichen Kon-

stanz, durchaus nicht den Sinn, wie die Arten beidenhohercnPflanzen.

Es gibt weder so viele Moosarten, wie L i n n e sie erschaffen sein

lieB, noch so viele, wie wir Bryologen anzunehmen belieben, sondern

der Begriff der Art bei den Moosen ist und bleibt ein h o c h s t

k r i t i s c h e r Begriff, zu dessen Lauterung und Begrenzung die

Hauptarbeit auf dem Wegc cmpirischer Forschung erst noch zu

tun bleibt!

Welche Verwirrung librigens auf dem Gebiete noch herrscht,

dafiir sei angefuhrt, daB G. R o t h in seinen „Europaischen Laub-

moosen'' Pseudoleskea radicosa Mitten bei den Leskeaceen und Ptycho-

dium Pfundtneri Limpr. bei den Brachytheciaceen als zwei ver-

schiedene Arten besclireibt, wahrend nach J. H agen (Forarbejder

1009, S. 63), der wahrscheinhch im Recht ist, beide Arten das-

1) Bei Limpr ich t (11. S. 810) „dunneren". Der Widersprucii erklart

sich daraus, daB mcine Exemplare mit ,.dickcren" Asten sich spater haupt-

sachlich als Ps. Pfundtneri heraiisstelltea. Was ich hier als Ps. brachydados

(Schwg.) bezeichne, ist also in der Hauptsache Ps. Pfundtneri! Dariiber im

II. Tail dieser Abhandhmg vveiteres. (Xachtraglicher Zusatz.)
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s e 1 b e Moos bezeichnen, Danach stande bei Roth dasselbe

Moos gar in zwei verschiedenen F a m i 1 i e n. Die nordameri-

kanische Ps. radicosa ist mir noch nicht genauer bekannt geworden;

unsere Ps. Pjundtneri (Limpr.) aber steht der Ps. atrovirens immer
noch naher als der L. saxicola und der L. deciptens.

Im August 1900 sammelte ich am Gaisstein (Salzburg) bei

+ 1900 auf Chloritschiefer einen Rasen mit einigen veralteten Sporo-

gonen, den ich, weil ein Teil der Stengel verlangert und fast Oder

ganz astlos und am Ende hakig war, als Ptych. oligodadum bestimmte.

Als ich einen Teil des Rasens unter diesem Namen K. G. Lim-
pricht saridte, lehnte er meine Bestimmung ab; es liege Ps.

atrovirens vor. Kiirzlich untersuchte ich das Exemplar genauer.

In den gelbgriinen Teilen ist sie kraftiger, aber schwache Stengel sind

gebraunter und diese lassen sich leicht als Ps. atrovirens auffassen.

Die griinen Sprosse dagegen sind von Ptych. Pjundtneri (Eisenhut

b. Turrach leg. Breidler) nicht zu unterscheiden. (Es gibt auch eine

var. Holzingeri Best., die der Autor dem Ptych. oligodadum an-

gliedert, wahrend H a g e n [1. c, p. 65] die Varietat zu Ptych. Pjundt-

neri stellt. Was ich bisher von der Form sah, JaBt mich zu keiner

Entscheidung kommen.)

Soviel ich zu erkennen glaube, ist Ptych. Pjundtneri nicht mit
Ptych. decipiens und nicht mit L. saxicola \n engere Beziehung zu
bringen, dagegen mit Ps. atrovirens durch teils echte, teils vielleicht

nur scheinbare Obergange so verbunden, daB die Hcrkunft aus dem
Pseudoleskea-Kr(t\^e die wcitaus wahrscheinlichere ist. Ptych. Pjimdt-

neri ist vermutlich die Kieselalpenform der Ps. atrovirens. Wie diese

Art und L. saxicola schon durch ihre braunliche Farbung stark xero-

phytischen Charakter zeigen, deuten Ptych. oligodadum und Pjundtneri

durch die hellgriine Farbe auf weniger exponierte und wasserreichere

Standorte. Ihrer \\'irkung entspricht die Ruckbildung der Papillen

bei diesen Verwandten der Ps. atrovirens. Die Streckung der Zellen

ist eine „Funktion" der Streckung der Blatter; worauf diese beruht,

steht dahin, sie durchlauft aber alle Stadien.

Ptych. oligodadum, bei dem eine ,,Tracht von L. saxicola'' (wie

L i m p r i c h t schreibt) gar nicht zu finden ist, hat dieselbe bleich-

grune Farbe, wie Pjundtneri, weicht aber, wie erwiihnt, durch die

Tracht ab. Sonst ist Pjundtneri starker von atrovirens differenziert

und vermutlich z. T. die fixierte Kieselalpen-Schwesterart der

atrovirens. AuBerdem scheinen noch nicht fixierte Variationen der

Ps. atrovirens vorzukommen, die bald an oligodadum, bald an Pjundt-

neri anklingen. Man kann sich bei den Untersuchungen dieser Gruppen
leicht davon iiberzeugen, daB es mehr iloosformen unterm Himmel



Kritische Bemerkungen iiber Lcsquerciixia S. O. Lindb. 317

Tind auf Erden gibt, als sich in Diagnosen zusammenfassen lassen,

imd das Ende vom Liede ist, daB eine Reihe von Formeii zunachst

unbestimmbar zuriickbleiben

!

Es ist kein VerlaB auf „Tn i t*' und „o h n e" Zentralstrang,

auf ,,z'\vei-" und „v i e r faltige" Blatter (das stimmt nicht ein-

mal bei den B r e i d 1 e r schen Originalpflanzen), auf „rasche'' und

„allmahliche" Zuspitzung und dergleichen Schablonen, und

das ganze schone Artengebaude gerat ins Schwanken, sowie man

tiefer eindringt. In alien Einzelheiten scharfe Diagnosen (noch dazu

auf Grund einzelner Exemplare) sollten erst aufgestellt werden, wenn

Exemplare der verschiedensten Standorte darin iibereinstimmen.

Sonst sind sie vom Ubel, weil ihr autoritatives Geprage den weniger

Fortgeschrittcnen jahrelang irrefiihren muB. Er unterliegt einer

Suggestion, kommt nicht weiter und legt die Sache schlieBlich miB-

mutig beiseite. —
Pseudoleskea atrovirens im weitesten Sinne ist eine werdende

Gattung mit teils fertigen, teils unfertigen Arten; die Gruppe ist

ebenso gestaltenreich und plastisch, wie Lescuraea und Piychodium

ipUcatmn) erstarrt sind.
' Aus dem Suden sandte mir Herr Prof.

J. G 1 o w a c k i seine Ps. illyricus GL,^) die ebenfalls der Atrovirens-

Gruppe angehort. Nach brieflichen Mitteilungen des Hcrrn Finanz-

kommissars J. Baumgartner, der dieses Moos ebenfalls

.sammelte, scheint es sich um eine endemische Art der illyrischen

Karstgebirge zu handeln. Sie ist nach ihm durch Vorhandensein des

Zentralstranges, aufrechte odcr fast aufrechte Kapsel, vollkommen

glattes inncres Peristom und durch den modus vegetandi von Ps,

atrovirens erheblich verschieden, woran ich nicht zweifle. Sie bewohnt

in den Planinen zwischen 1000 und etwa 1500 m in der Art des

ebenda vorkommenden Dicranum Sauieri Baumstamme, besonders

deren Grund und entwickelt fast immer reichlich Sporogonc.

Auch diese Form, die in der Regel kraftiger als Ps. atrovirens ist,

variiert stark. Von nordischcn Arten, wie Ps. hyperborea, sehe ich

hier ab.

Ich will noch erwahnen, daB Hag en in seincn „Forarbejder

til en norsk Lovmosflora", indem er die erwahnten drei Gattungen

mit Recht als Pseudoleskeaceae zusammenfaBt, Pseudoleskea mit

Ptychodium vereinigt und also auf Grund der Peristomverschieden-

heiten nur die Gattungen Lescuraea und Pseudoleskea hat. Ich

kann das Peristom so hoch nicht schatzen, will aber meine Auffassung

1) Vcrgl. G 1 o w a c k i , Bryol. Beitrage aus dem Okkupatioiisgebiete.

III. Verhandl. d. zool.-bot. Ges. in Wien. 1907. S. 227. Ausfiihrliche BeschrcibunR.
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SO wenig als etwas AbschlieBendes hinstellen, wie Hag en die

seinige. Abschlilsse gibt es in der Forschung iiberhaupt nicht, und

nur weitere Beobachtungen in der Alpenwelt unter genauer Fest-

stellung der Lebensverhaltnisse der Moose werden tins weiter bringen.

Berlin, Ende Dezember 1910.

II.

Nachdem vorstehende Zeilen in den Druck gegeben worden

waren, erhielt ich auf mein Gesuch vom Steirischen Landes-
museum Joanneum in Graz durch den Kustos der Bo-

tanischen Abteilung, Herrn G. Marktanner-Turneretscher,
r

eine groBere Anzahl Breidlerscher Originalproben zur Durchsicht,

wofiir ich auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank aus-

spreche. Folger.des mochte ich nun nach der Revision der

Proben noch nachtraglich bemerken. — Was zunachst Ptych. affine

Lpr. anbelangt, von dem ich durch B r e i d 1 e r einige Stengel

besaB, so lagen mir von diesem Moose auch aus Graz nur wenige

herausgezupfte Sprosse vor, so daO ich ein eigentliches Habitusbild

der Form bisher noch nicht sah. Es ist vielleicht nicht ausgeschlossen,

daB das Moos, statt zu Ptych. pUcatnm, zu einer anderen Art gehort.

Ich bezweifle aber, daB es eine selbstandige Art sei und halte sie fur

eine jener Spezies, von denen L i m p r i c h t selbst an einer Stelle

sagt, daB sie ,,nur so lange lebensfahig seien", als sie nur in einem

(oder wenigen?) Exemplaren bekannt waren. Gegenwartig ist es

mir auch nach der Untersuchung der neuen Probe nahezu GewiBheit,

daB das Moos eine Abanderung des Ptych. 'plicatum ist, wie man
sie bei anderen Moosen als „v. falcatum" zu unterscheiden pflegt.

Weder das langere Herablaufen der Blatter, noch ihre langere Zu-

spitzung und die Riickbildung der Paraphyllien scheinen gegeniiber

ganz ahnhchen Variationsbreiten bei anderen Arten ,,spezifisch" ins

Gewicht zu fallen; dabei bleibt Ptych. plicatum v. affine (Limpr.)

jedoch eine bemerkenswerte Erscheinung. Eine Art Gegenstiick

bildet Pseudoleskea rhaetica Kindb. (Eur. and N.-Am. Bryin.), eine

Subspezies zu Ptych. plicatum. Nach einem Originalprobchen, das

ich infolge der Gefalligkeit des Herrn Prof. Dr. J. R o e 1 1 unter-

suchen konnte, ist das eine mehr katzchenartig und geradblatterig

geformte Abanderung des Ptych. plicatum.

Wahrend schon bei Ptych. affine die Gnippe der Blattfliigel-

zeilen groBer ist als bei Ptych. plicatum rmd sich am Blattrande
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hoher hinaufzieht, ist in dieser Hinsicht Piych. hyperhoreum C. M.

vom Nordkap, dessen Priifung mir durch das gutige Entgegen-

kommen des Herrn Hofapothekers W. B a u r in Donaueschingen,

des Entdeckers der Pflanze, ermoglicht wurde, besonders aus-

gezeichnet. Die Gruppe der kleinquadratischen Zellen ist recht breit,

und aie zieht sich am Rande etwa so hoch hinanf, wie die Blatt-

halfte unten breit ist. Der kiirzcren Zuspitzung der breiteren

Blatter entspreclien die kiirzeren Zellen, und dem boreal-xerophytisch

starker betonten Gesamtcharakter entspricht auch die starkere Um-

rolhmg des Blattrandes. Habituell einem fast astlosen Ptych. plicatum

vergleichbar, wie schon Roth (Europ. Laubmoose, II, S. 416)

bemerkt, bietet das Moos eine jedenfalls sehr ausgepragte Boreal-

form der zuletzt genannten Art, die sich an diese in einer anderen

Richinng, wie Ptych. affine, ansetzt. Da Hag en (Forarbejder,

1909, S. 70) Ptych. hjperhoremn fiir eine ausgezeichnete Art halt

und es auch mindestens eine ausgezeichnete Varietat ist, so mochte

ich daran, trotzdem auch hier bisher nur ein einziger Standort

bekannt ist, vorlaufig nichts andern.

Von 15 Proben des Ptych. decipiens, die B re idler nach-

traglich in seincm Herbar mit Bleistift so bezeichnete, sind 13

urspriinglich von ihm als Lescuraea saxicola oder L. striata v. saxi-

cola bestimmt worden, und nur zwei Exemplare hielt B r e i d I e r

urspriinglich fiir Pseudoleshea atrovirens v. hrachyclados (Schwg.).

Wie schon aus diesem Zalilenverhaltnis geschlossen werden darf, ist

Ptych. decipiens bisher schon vielfach als Lesc^lraea saxicola bekannt,

Oder sagen wir verkannt gewesen, und des weiteren erheht daraus

die groBe Ahnlichkeit beider Moose. Sie sind nicht bloB tauschend

ahnhch, wie L i m p r i c h t schreibt, sondern habituell,

wenn man von extremen Formen absieht, iiberhaupt nicht

unterscheidbar, wie ich nach Durchsicht des groBeren

Materials sagen muB. Zwei der Exemplare (Speiereben-Karlseck bei

Schoder und Langtauferer Ochsenalm) werden von L i m p r i c h t

erwahnt dem Breidler jedenfaUs nur einen Teil seines Ma-

terials sandte- B r e i d 1 e r s Arbeit „Die Laubmoose Steiermarks^

erschien 1891; Limpricht stellte seine neuen Ptychodien erst

einige Jahre spater auf. Es ist daher nicht zu bezweifeln, daB erne

Anzahl der von B r e i d 1 e r 1. c. auf Pseudoleskea atrovirens v.

hrachyclados und Lescuraea saxicola bezogenen Standorte sich auf

Ptych. decipiens beziehen. Sporogone dieser Art hat Limpricht

lediglich beim Exemplar von der Neualm gesehen (das mir aus

B r e i d 1 e r s Hand in einigen Stengeln vorhegt und das ich als

den „Typus" der Art betrachte), aber nur veraltete. Sie zeigen
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nach L i m p r i c li t die Bildung des Pseitdoleskea-'Pehstoxns.^)

^^'onach hat nun L i m p r i c h t und auch Breidler, so fragt

man sich, bei alien iibrigen sterilen Excmplaren die Bestimmung

vorgenommen ? Da der Habitus nicht sicher leitet, so haben zweifellos

die kiirzere Zuspitzung der Stengelblatter, die im Verhaltnis ent-

sprechend kiirzeren Zellen und die starkere Serratur und Rauheit

der Blattspitzen den Ausschlag gegeben. Einseitswendig sind die

Blatter auch bei Ptych, decipiens, doch oft weniger ausgepragt: auch

sind die Blatter hier meist symmetrischer. Den Unterschied zwischen

den vier Falten der einen und den zwei Falten bei der anderen Art

kann ich nicht bestatigen. Sorgt man dafiir, daB das Deckglaschen

die Stengelblatter nicht flachpreBt, so findet man bei wechselnder

Einstellung des Tubus auch bei Ptych. decipiens meist vier Falten,

zwei starkere in der Nahe des Randes und zwei schwachere bis sehr

schwache, bisweilen ,,auf Null reduzierte" in der Nahe der Rippe.

Der Unterschied in der Starke der Falten ist oft so groB, daB man
beim ersten Hinsehen nur die beiden Randfalten erblickt. Bisweilen.

aber nicht hauhg, sah ich wirkUch nur zwei Falten, die dann auch

die Mitte der Blatthalften einnchmen, als wenn sie die Resultanten

aus den gewohnhchen vier Falten darstellten. Wahrscheinlich hat

das von L i m p r i c h t genauer beschriebene Exemplar diese

zwei Falten besonders zahlreich und ausgepragt in seinen Bliittern

gezeigt. Es kommen, wenn man sich auf e i n Exemplar beschrankt,

aber leicht Absonderlichkeiten vor. Drastisch wurde mir das bei

dem Breidlerschen Exemplar von Ptych. decipiens vom Schiedeck bei

Schladming (U. 8. 1876) gezeigt: ein von mir genauer untersuchter

Stengel zeigte einen sehr hohen Prozentsatz von Blattern mit Doppel-

rippen und Gabelrippen; jede Hauptrippe war in der Regel an der

Spitze wieder gegabelt!

^) Ich muC nach wic vor bcstreiten, daB die Peristome von Lescuraea und
PscudoJeahea wesentlich verschieden sind. Lescuraea hat ein reduziertes
Pseudoleskea-Feristom, und wenn es auf Null reduziert ware, warcn Lescuraea und
Psendolealcea auch dann noch nahe Verwandte. „Gewil3 ist das Peristom nur das

die Sporenaussaat regelnde Organ, ob aber deshalbfiir die Systematikentbehrlich?"—
fragt Limpricht an irgend einer Stelle seines Hauptwerkes. Er hat also

immerhin schon gezweifelt. Meine Antwort ist: das Peristom ist in den Haupt-
gruppen fiir die Systematik nicht entbehrlich und, wo es von Grund aus ver-
schieden ausgebildet ist. ganz unentbehrlich. Die gewohnlichen Ver-
schiedenheiten im Peristom (wie ich sie in den ,.Studien" schon aufzahlte)

sind dagegen fur systematische Zwecke viel geringwertiger, in vielen
kleineren Gruppen nahezu unwesentlich. Ich mache daher kein

Hehl daraus. daC ich die bisherige Peristom -tlberschatzung mit Entschiedenheit

bekampfc und die Zuruckfuhrung auf ein anderes Niveau fiir notwendig halte.
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MeineUberzeugung, A.d.^ Ptych . decipiens mindestens alsLescuraea

decipiens zu bezeichnen ist, und dafi ihre ,,spezifische" Scheidung

von L. saxicola noch zu beweisen bleibt, ist durch die Untersuchung

der Breidlerschen Exemplare noch verstarkt worden. Ich bin auBer-

stande, j e d e m der Breidlerschen Exemplare eincn sicheren Platz,

sei as bei Lescuraea saxicola oder bei L. decipiens (Limpricht) an-

zuweisen, und ebenso wenig gelingt mir das bei alien Exemplaren

meines Herbars und bei den Proben, die ich der Freundlichkeit des

Herrn Inspektors W. Monkemeyer in Leipzig verdanke. Die

Schwierigkeiten, die ich bei den Philonoten fand, sind, wenigstens bei

dem gegenwartigen Stande'ihrer Erkenntnis, bei dieser neuen

Gruppe noch groBer, was damit zusammenhangt, daB Hochgebirgs-

moose vorwiegend in herausgerissenen Einzelproben bekannt werden.

Hier muB aber, wenn wir weiter kommen woUen, den Zusammen-

hiingen in der Natur sorgfaltig nachgegangen werden. Bei den vor-

wiegend tiefere Regionen besiedelnden Philonoten war dies vie! leichter.

Ptych. decipiens ist von Ptych. Pfundtneri v i e 1 weiter ge-

schieden als von L. saxicola. Limpricht (II, S. 801) mochte zwar

auf Grund der Peristome eine Verwandtschaft zwischen Pfundtneri

imd decipiens annehmen, gleichzeitig bezweifelt er aber die engere Ver-

wandtschaft wegen der Verschiedenheit der vegetativen Merkmale.

Und damit ist er, soweit die „typischen" Exemplare des Pfundtneri

in Betracht kommen, im Recht. Immerhin mochte ich audi an

dieser Stelle andeuten, daB moglicherweise luxuriose, griine Formen

der L. saxicola oder L. decipiens dem Pt. Pfundtneri so nahe kommen

konnen, daB eine Unterscheidung sehr schwierig werden konnte.i)

Die mir vorliegenden Exemplare des Ptych. Pfundtneri zeigen im

iibrigen ungleich deutlicher die Verwandtschaft nach der Richtung

""
T) Von Herrn Dr. H. Paul {Miinchcn) werdc ich nachtraglich auf die Be-

merkungen des Herrn F. Kern (Breslau) aufmurksam gcmacht, die dieser in

seinem Vortrage iiber "^Die Moosflora der Dolomiten" (Jahresber. d.

Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1905. S. U des Sondcrdrucks) bei L. saxicola angefugt

hat In der Alpcnregion der Dolomiten kommen noch die mannigfal tigsten Formen

von L. saxicola in alien moglichen Ubergangcn vor, welche bald durch kurze Kippe,

bald durch herablaufende Blatter oder durch kiirzere oder langere Zellen sich aus-

zeichnen. Da sie stets steril sind. so ist es nicht moglich, zu entscheiden. ob

nicht viele dieser Formen zu Ptychodium gehoren mogen; in diesen Formenkreis

gehoren auch die von Limpricht aufgesteliten neuenArten, v.'ie Ptych. P/undtnen.

Es hat den Anschein, als ob alle diese Arten nur einer sehr variablen Art

.ingehorten." — Darin geht Kern nun zwar zu weit, wie er andererseits sich

wieder durch die Riicksichtnahme auf das Peristom zu sehr hemmen laQt. Ich

habe aber seine Bemerkungen gem angefuhrt, teils um ihres kritischen Geistes

Millen. teils um auch durch einen weiteren Beobachter nachzuweisen. daC wir os

hier mit auBerst variablen Moosen zu tun haben.

Hedwigia Band L.,
21
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der Pseudoleskea atrovirens, sowohl in der Tracht, die aber oft eher

an die eineskleinen Ptychodiurn plicaium erinnert, wie in den Blattern,

die zwar bisweilen auch eincn lesciiraea-dirWgen UmriB haben, hiiufiger

aber im unteren Teil breit, und dann rascher verschmalert sind.

Die Verwandtschaft mit Ps. atrovirens kommt schlieBlich auch da-

durch zum Ausdruck, da6 von den mir vorliegenden 13 Exemplaren,

die B r e i d 1 e r nachtniglich mit Ptych. Pfiindtneri bezeichnete

(davon 11 mit dem Zusatz ,,teste Limpricht"; ein nicht von

L i m p r i c h t testiertes Exemplar vom Krahbergzinken wird

dennoch von diesem aufgefiihrt), von ihm urspriinglich fast alle als

Pseudoleskea atrovirens (z. T. als' v. hrachyclados) bestimmt worden
waren; nur ein Exemplar vom Eisenhut war von ihm friiher als Les-

curaea saxicola bezeichnet worden. Sucht man nach einer ,,typischen"

Erscheimixig der Art, so findet man sie bei den Exemplaren vom
SteinriBtal bei Schladming, von der Hochalpc und vom Eisenhut

bei Turrach: in der Starke und Farbung (weiBlichgriin bis leicht

gebraunt) halten sie etwa die Mitte zwischen Ptychodium pUcatum
und Pseudoleskea atrovirens, mit fiederigen Stengeln mit groBer

und dichter Beblatterung und mehrweniger hakigen Ast- und Stamm-
spitzen. Die Pflanzen sind etwa doppelt starker als die haufige

Form der L. saxicola und der Ps. atrovirens. Bei den Exemplaren
vom Lanschitzkar und Lanischkar erkennt man die Einwirkung
des Schnee- oder Eiswassers: dunkle Rasen mit verminderter Be-
astung, hellen SproBspitzen und gelockerter Beblatterung. Bei der

Pflanze aus dem Keeskar im Obersulzbachtal ist die Bceinflussung
am starksten: mit Glazialschlamm erfiillte, lockere, griine Sprosse,

die dem BrachytJiecium glaciate in gewissen Formen recht ahnlich

sehen. Bei diesem Exemplar vermerkte B r e i d 1 e r; ,,Primordial-

schlauch deutlich," Bei dem Exemplar von der Kranzspitze be-

merkt er dasselbe und ferner ,,im Zellnetz iiberhaupt mehr dem
Ptych. oligocladum ahnhch". Dieser Kritik schlieBe ich mich an. Mit
dem Primordialschlauch ist in diesen Dingen kein Staat zu machen,
denn seine groBcre oder geringere Ausbildung hangt von den Um-
standen ab, unter dencn das :Moos groB geworden ist; Feuchtigkeit

und Schatten vermehren, Trockenheit und Sonne vermindern sie im
allgemeinen. Auch daB Pfundtneri oben schwach vortretende Zell-

ecken, oligocladum aber ,,voIlig glatte" Zellen habcn soil, wird durch
die Priifung nicht in jedem Fall bestatigt. Verschiedenheiten treten

bisweilen am selben SproB auf!

Ich finde kein anderes Merkmal, um die letztgenannten beiden

-Moose voneinander zu unterscheiden, als die Tracht; die durch

die Worte oligocladum und v. denudatum bei der einen Form gut
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bczeichnet wird. Die Pflanze vom Balonspitz imd vom Stuben-

kogcl zeigen sie ausgepragt: gleichgerichtete, + 10 cm lange, am
Ende hakig gekriimmte Sprosse,.die nach unten diinn, ausgebleicht

und „nackt'* erscheinen, nach oben dicker imd hellgriin werden.

Das Exemplar vom Untersulzbachtal ist gedrungen, etwa von der

Tracht eines schwachen Aulacomnium iurgidum, fast ganz ohne

Hakenkriimmung. Der bei den ersten beiden Exemplaren so aus-

gezeichnete Habitus ist hier kaum mehr wiederzuerkennen. Dagegen

kommt der oligodadum-H-dbitus noch gut zum'Ausdruck bei einem

Exemplar ,,Pseudoleskea denudata {Ptychodium oligodadum). Ca-

rinthia, Leitertal prope Heiligenblut versus Berger Tori, solo schista-

ceo, ca. 2500 m, 30. 8. 1903. Frhr. v. Handel-Mazzetti",
das ich dem Sammler verdanke. Beriicksichtige ich, daB ich Pty~

chodium plicatum in einer fo. oligodadum selbst sammclte, wobei der

Ubergang zii der Hauptform an Ort und Stelle deutlich war, so

mochte ich auch jetzt noch annchmen, daB Ptych. oligodadum keine

erbhch fixierte Art, sondern eine ausgezeichnete Form sei. Mag

das Moos aber seinen Artnamen behaiten, bis weitere Beobachtungen

vorHegen. Nicht die Frage, ob „Art" oder nicht „Art", sondern

die Erkenntnis der Zusammenhange der Moose als 1 e b e n d e

Wesen ist die Aufgabe der Bryosystematik.

Die Frage, ob die oben erwahnte „var. Holzingeri" zu der einen

oder zu der anderen Art gehort, wird sich sehr wahrschcinhch da-

durch erledigen, daB sie eben zu beiden gehort, weil es zwischen

Pfundtneri und oligodadum keine Grenze gibt. Meine fo. oligodadum

des Ptydi. plicatum wuchs an etwas feuchten Felsen, und ich vermute,

daB auch Limprichts Art eine durch feuchteren Standort

hervorgerufene Standortsform der Pseudoleskea Pfundtneri ist.

Glatte oder rauhe Zellen kommen auch anderwarts bei derselben

Art vor. Ich erinnere an Didiodontium pelluddum v. laeve Culmann,

an die scahrum-Form des Isothecium myurum, die sehr haufig ist,

und bemerke, daB L i m p r i c h t die Blattzellcn von Ptydwdium

plicatum glatt nennt, wahrend ich an kraftigen Exempkiren dieser

Art auf den umgerollten Blattrandern wiederhoit im oberen Blatt-

teile vorspringende Zellecken, wenn auch gewohnlich zerstreut, vor-

fand. Nachdem nun auch papillose Formen von Cratoneuron falcatam

und commutatum nachgewiesen sind, ist es noch notwendiger ge-

worden, solche Merkmale bei derFormbegrenzungnur mit Z u r u c k -

h a 1 1 u n g zu verwerten.

Von Pseudoleskea bicolor Kindb. (Eur. and N.-Am. Bryin.)

konnte ich durch die Gutc des Herrn Prof. Dr. R o e 11 einige

Stengelchen vom Original untersuchen. Sie sind unten dunkelbraun,

21*
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fast schwarz, imd hier lauft die Rippe bisweilen kurz grannenartig

aus. Bei den griinen SproBspitzen ist das nicht der Fall. Schon

R o t h ^) (Europ. Laubmoose, II, S. 414) sagt, daB das Moos dem

Pfundtneri im allgemeinen sehr nahe steht und als seine Varietat

betrachtet werden kann. Auch ich halte die Bezeichnung als

V. hicoloT (Kindb.) zu Pseudoleskea radicosa oder Pfundtneri fiir die

richtige. Die verschiedene Farbung und Ausbildung der Zonen beruht

aiif der biologischcn Einwirkung der Jahreszeiten, und wenn Ps,

hicolor eine Art ware, so konnte ich leicht Dutzende von ahnlicher

Qualitat aufstellen. So z. B. miiBte dann Philonotis seriata v.

atrata Lsk. et Roell eine ,,Art" werden.

Unter Proben, die ich der Giite des Herrn W m. E d w.

Nicholson in Lewes (Sussex) verdanke, fand sich auch Ps,

radicosa Mitten teste Dr. G. Best, im Kanton Waadt von

Nicholson gesammelt, aus der ich ersehe, daB Best und

wohl auch die anderen amerikanischen Bryologen unter Ps. radicosa

Mitten dasselbe verstehen, was L i m p r i c h t als Ptychodium

Pfundtneri bezeichnete. Eine andere Form der Ps. radicosa, ,,form

near the v. compacta teste Dr. G. Best" (aus Norwegen, Selje-

stad, HorrepaB, leg. Dixon and Nicholson, 21. 7. 1900),

zeigt die Verwandtschaft zu Ps. atrovirens recht deutlich. (Ich

bedauere bei dieser Gelegenheit, daB es mir bisher nicht gelungen

ist, die Revision der Gattung Pseudoleskea zu erlangen, die Dr.

Best im ,.Bull. of the Torrey Bot. Club" veroffenthcht hat.

Meine vorhegende Arbeit ist aber ohnedies nur ein Bruchstiick, und

vermuthch werde ich noch ein drittes Mai auf die PtycJiodien

zuriickkommen.)

Ich schrieb im ersten Teile dieser Abhandlung, daB auch Ps.

atrovirens v. hrachyclados als „Art" angesehen werden konne. In-

zwischen ist meine Auffassung durch die Ergebnisse der Untersuchung

^) Ich habe gern die Gelegenheit benutzt, hier eine zutreffende .Bemerkung

des Herrn Dr. G. Roth anzufiihren. Andererseits kann ich dagegen die mir

gewidmete ,. En tgegnung" (Allg. Bot. Zeitschr., 1910, Nr. 7/8) und die ,.Er-

widerung" (Hedwigia, XLIX, S. 106) im wissenschaftlichen Sinne leider nicht

wiirdigen. Es wird darin nichts widerlegt, ausgenommen Dinge, die ich niemals

behauptet habe. In der einen Erwiderung spricht Herr Dr. Roth von „Ver-

dachtigungcn", ein Wort, das an mir keinen Halt findet und daher platt zu Boden

fallt. In der anderen versucht er, indem er aus einem Briefe von mir zwei Worte

(..mitleidslose Abfuhr") sinnentsteUend herauszerrt, den Leser gegen mich

einzunehmen. Die Wissenschaft hat mit solchen Dingen nichts zu tun. "Wer

wirklich Interesse daran haben sollte, dem lege ich die Kopie des betreffenden

Briefes gern vor. Herr Dr. Roth hiitte besser getan, vollstiindig oder

gar nicht zu ziticren.
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von noch mehr Exemplaren insofern modifiziert worden, als sich

Leskea hrachyclados Schwgr. als ein recht schwankcnder Begriff

heransgestellt hat^). Bei meinem oben erwiihnten Exemplar vom

Gaisstein war die M o g 1 i c h k e i t , daB die wenigen Stengelchen

von Pseudoleskea atrovirens nur eingesprengt waren, nicht sicher zu

widerlegen. In der Umgebung des Arlbergs sammelte ich jcdoch

andere Exemplare, von denen ich eines bisher mit Ps. hrachyclados

(Schwagrichen) Lsk. (auf Silikatgestein gegen den Peischelkopf

bei + 1900 m, Juli 1907) und ein anderes mit Ps. atrovirens Fr.

(moosige Felswuste siidlich unterm Galzig, + 1900 m, Juli 1907)

bezeichnet hatte. Beide Exemplare lassen unzweifelhaft Sprosse

der Ps. atrovirens v. hrachyclados erkennen und solche, die sich

wieder ganz zwanglos als Piych. Pfundtrieri deuten lassen. Urn jeden

Zweifel auszuschlieBen, kommen Sprosse vor, die beide Formen

vereinigen, und bisweilen geht die Grenze mitten durch ein Blatt

hindurch, derart, daB es unten die kurzen, triiben, stark papillosen

Zellen der atrovirens hat, oben aber in einen Teil mit hellen und

langeren Zellen auslauft, die weniger rauh sind, kurz in eine Pfundt-

Tien-Blattspitze. Ehe ich nicht Schwagrichens Original

gesehen habe, kann ich iiber das Verhaltnis seiner Pflanze zu Ptych.

Pfundtneri nichts sagen. Limpricht halt die v. hrachyclados

fiir eine „durch groBere Feuchtigkeit hervorgerufene Form, die sich

von Ps. atrovirens nicht scharf abgrenzen liiBt." Mit dieser scharfen

Abgrenzung hapertes aber auch bei P/^c^.PM^^^en. Es ist mog-

lich, sogar wahrscheinlich, daB im Silikatgebirge ein

erblich fixiertes Pfundtneri auftritt. Es ist aber nach meinen Unter-

suchungen ganz g e w i B , daB a u B e r d e m M o r p h o s e n

1) In der Revue Bryologique, 1910, S. 94. beschrcibt P. C u 1 m a n n eine Pseudo-

Jeslcea Hlamentosa (Dicks.) v. iemiiretis Culm., die von Ha gen zxx Ps. patens ge-

zogen wild, von dieser aber durch nicht mittelstandige, sondern endstiindige und

nach vorn'gerichtete PapiUen abweicht. Von Pa. atrovirens {C u 1 m a n n und

Hag en ersetzen den vieldeutigen Namen durch Ps. filamentosa) iintcrscheidet

sich die Form nach C u 1 m a n n ' durch ,.ses feuiUes a peine homotropes, son tissu

celhilaire phis dehcat, ses cellules plus courts, souvent carrees et presque toujours

anguleuses, ses papilles plus prononcees". Anfanglich hielt Culmann sem Moos

fiir die V. hrachyclados, fur die aber Limpricht anscheinend langere Zeilen

als fiir die Hauptform annimmt. wahrend das Verhaltnis gegeniiber v. tenmretts

umgekehrt ist. Auch meint Culmann, daB der Name hrachyclados a u f z u -

geben set. Was gegenwartig im Herbar Schwagrichen unter dem

Xamun lie-e gehore zu Ptych. Pfundtneri. ohne daB damit die Authenzitat der Exem-

plare ^arantiert sei. S c h i m p e r hat. nach Culmann. mit v. hrachyclados

sicher "eine Varietat der atrovirens bezeichnet. Dazu mochte ich bemerken. daB die

Grenze zwischen Ptych. Pfundtneri und Ps. atrovirens v. hrachyclados gegenwartig o f f c n

ist. Ich suchte sie jetzt vergeblich, nachdem ich sie friiher zn kennen glaubte.
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der Pseudoleskea atrovirens mit ganz oder teilweise entwickelter

Ffundineri'Trdicht imd den Hauptmerkmalen dieser Form auftreten

!

Hier bieten sich also dem Bryologen im Hochgebirge abermals dank-

bare Probleme. Dem Systematiker der alien Richtung aber vor-

laufig uniibersteigliche Hemmnisse.

Pflanzen, die mitBreidlerschem Ptych. Pfiindtneri schon habituell

ubereinstimmen, so daB sie primo visu als Ptych. Pfiindtneri erkannt

werden, sammelte ich in Gemeinschaft mit Prof. Osterwald im

Tiroler Malfontal bei 1400 m am Grnnde eines GneiBblockes (21. 7.

1907), im Moostal bei St. Anton zwischen Blocken bei der Thaya-

Alm bei 1700 m (8. 7. 1907), im Stanzertal am Riffler aiif feuchter

Erde bei 2400 m (20. 7. 1907), sowie iiber der Konstanzer Hiitte

bei St. Anton, 1800 m (16. 7. 1907). Schon nach diesen Stichproben

laBt sich schlieBen, daB das Moos in feuchteren Silikatalpengegenden

haufiger ist, als angenommen wird, und in den Herbaren wird es als

Pseudoleskea atrovirens v. hrachyclados noch vielfach nachzmveisen

sein. Ob es auch ein ,,Ptyckodium Pfundtneri'' gibt, daB nicht von

Ps. atrovirens ausstrahlt, sondern eine Morphose, cine luxuriose

Form der Lescuraea saxicola oder decipiens ist, weiB ich nicht mit

Bestimmtheit. Gewisse Beobachtungen zwingen mich jedoch, diese

bereits erwahnte Moghchkeit schon jetzt wenigstens anzudeuten!

Wahrendich Ptych.Pjundtneri^) , solange ichnurzwei sichereExem-
plare davon gesehen hatte, nicht so zu erfassen vermochte, um
andere Moosproben danach sicher wiederzuerkennen, ist es mir

jetzt, nach der Ansicht und Prlifung einer groBeren Zahl von Proben
aus dem Herbar B r e i d 1 e r , leicht genug, Ptych. Pfundtneri {Ps.

radicosa) ebenso wie Ptych. oligocladnm auf den ersten Bhck an der

Tracht herauszufinden. Hieraus mochte man nun wohl auf die „Giite

der Art" Ptych. Pfundtneri, womoglich auch von Ptych. oligocladnm

schlieBen, was aber nur in gewissen Grenzen zulassig ist. Lescuraea,

Pseudoleskea und Ptychodium sind so nahe verwandt, daB ich mit

niemandem rechten wiirde, der sie, wie L i n d b e r g , wieder in

eine Gattung vereinigt, wie dies A r n e 1 1 und Jensen in ihrem

Werke iiber die Moose des Sarekgebietes auch wirklich neuerdings

getan haben. Nahe verwandte Moose bilden nun unter ahnhchen

Lebensbedingungen (das Hochgebirgsklima wirkt ganz besonders

^) Wie schon erwahnt, durfte Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Kindb. et Mac.

die „richtige" Bezeichnung sein. Ich bin hier auf die Nomenklatur der Formen
absichtlich nicht naher eingegangen, da es nebensachUch ist, wie Pflanzen bezeichnet

werden, die wir noch gar nicht ausreichend kennen. Jedenfalls ziehe ich Ptych.

decipiens zu Lescuraea, Pseudoleskea bicolor, Ptych. Pfundtneri und oligocladnm zu

Pseudoleskea und Ptychodium hyperhoreum und affinc zu Ptychodium.
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verahnlichend, ebenso wie das Wachsen im Wasser) oft erstaunlich

ahnliche Parallelformen aus. Diese konnen einander so nahe kommen,

daB sie sich, wie ich bei PUlonoiis sah, bisweilen bci unserer gegen-

wartigen Kenntnis der Formen nur e r r a t e n , abcr nicht b e -

stimmen lassen. Solche Moose entzichen sich auch jedes Be-
w

stimmungsschliissels ! So besteht auch die Moglichkeit, sogar die

Wahrscheinlichkeit, daB Ptych. Pfundtneri zurzeit einen Komplex

aus mehreren Artenwurzeln umschreibt.

Wenn die Ansicht und Durchsicht einiger charakteristischer

Proben einer Form ihre Wiedererkennung im hohen Grade erleiclitcrt,

wahrend das Lesen und Vergleichen der Beschreibungen dazu nicht

ausreicht, so wird damit zunachst nur die alte Tatsache bewiesen,

daB die gediegenste Beschreibung die simpelste Anschauung nicht

zu ersetzen vermag. Hier, und liberhaupt bei der Beschreibung

kritischer Formen, konimt aber noch etwas anderes hinzu. Je em-

gehender man die Diagnosen auf die Formen anwendet, je mehr

man sich auf sie zu stiitzen sucht, urn so mehr v e r s a g e n sie,

imi so deuthcher zeigt sich ihre U n z u 1 a n g li c h ke i t. Das

kommt daher, weil die Diagnosen der L i mp r i ch t s c h e n

Ptychodien, urn bei diesem Beispiel zu bleiben, z u g e n a u smd,

so paradox das auch khngen mag. Wenn namlich in Diagnosen

auch der Primordialschlauch, die Zahl der Falten, die Rauheit oder

Glatte der Zellen und ahnliche, mehr oder weniger labile Merk-

male als Kennzeichen fiir bestimmte Arten festgelegt werden, so

miissen solche Diagnosen versagen, weil sie zuviel be-

weisen wollen! Bedauerlicherweise hat L i m p r i c h t nur

in seltenen Fallen erwahnt, welches Exemplar er beschrieb; seine Be-

schreibungen sind sehr haufig I n d i v i d u e n - Beschreibungen.

Sie sind genau fiir ein einzelnes Exemplar, das dem Forscher vorlag

Oder das er als Unterlage fiir die Beschreibung auswahlte, und mussen

daher notwendig u n g e n a u sein fiir den unfaBbaren Formen-

reichtum vieler Moosgruppen.

Wenn wir in diesen Dingen weiterkommen mussen, so werden

wir dabei doch nicht vergessen, daB wir auf L i m p r i c h t s Schul-

tern stehen. Ohne ihn standen wir noch einige Jahrzehnte weiter

zuriick Indem ich L i m p r i c h t s auBerordentliches Verdienst

wiirdige darf ich mich gleichzeitig gegen die Ubertreibungen wenden,

die mit der an seinen Namen geknupften Autoritat getrieben werden.

Man kann nicht Streitfragen entscheiden wollen, wie ich das in der

Literatur nicht selten finde, indem man sich auf L i m p r i c h t s

Ansicht beruft. Man soil sie in Ehren halten, aber die ^^ahrhelt

wird zuletzt aus der Natur und nicht aus Buchern
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g e h o 1 1. Die Bryosystematik verlangt eine Fortbildung, die sehr
viel Veraltetes abzustreifen hat. Ein Hauptmoment liegt in der
Sichtung der mehr labilen von den mehr stabilen oder zaheren
(persistenten) Merkmalen und in der Bevorzugung d i e s e r vor
j
e n e n bei der Fixierung der Hauptformen. Dabei muB natiirlich

der Formenkreis selbst wieder an der Hand der labilen Merkmale
aufs eingehcndste studiert werden.^)

So muB, glaube ich, jede Revision enier schwierigen Moos-
gruppe ausklingen in den Hinweis auf die Notwendigkeit der inten-
siven Forschnng in der freien Natur am lebenden Objekt, die das
Herbar aus der ersten an die zweite Stelle riickt, und auf die Not-
wendigkeit einer Reform der Moosdiagnosen

!

Zusammenfassung

:

1. Die Lindbergsche Gattung Lesquereuxia, die sich als
Gesamtgattung aufrecht erhalten laBt, faBt nahe verwandte Formen
zusammen, die aber wieder drei Endverzweigungen erkennen lassen.
Sie gruppieren sich urn Le^curaea saxicola, PseudoUskea atrovirem
und Ptychodium plicatum.

2. Die Verteilung der Formen in diese Gattungen kann nicht
auf Grund allemiger Beriicksichtigung der Peristome, des Zentral-
stranges oder iiberhaupt auf Grund e i n z e 1 n e r Merkmale vor-
genommen werden, denn daraus ergibt sich eine schematische
Naturbetrachtung, die die Erkenntnis der wirklichen Zusammen-
hiinge hindert.

3. Berucksichtigt man die G e s a m t h e i t der Merkmale, so
gibt sich Ptychodium decipiem sogleich als eine Lescuraea, Ptychodium
affme als erne Form des Ptychodium plicatum zu erkennen, wahrend
Ptychodium Pfundtueri und oligodadum der PseudoUskea atrovirens
naner stehen.

4. Die Beziehungen der Lescuraea saxicola und Lescuraea deci-
piens zuemander^ sovvie die von Pseudoleskea oligodadum und Pseudo-
leslcea Ffundtneri zueinander und zu Pseudoleskea atrovirens sind
noch nicht geklart. Zur Aufhellung bedarf es in erster Linie der
weiteren Beobachtung in der freien Natur, nach deren Ergebnissen
die Diagnosen und Auffassungen zu korrigieren sein werden.

Berlin, im Januar 1911.

)
Zu diesem Studium zahle ich aber nicht die noch oft geiibte Be-nennung von Formen, die weder durch Bild noch Wort fur die Wieder-erkennung zuganglich zu machen sind. Mindestens muB ein rcicWicher Vorrat

dann die reichhche Verteilung des Originals ermoglichen



329

Algologische Notizen 11.

1. Enteromorpha percursa (Ag.) J. Ag. 2. Homoeocladia germanica

Richt. 3. Fragilaria (Raphoneis) amphiceros (Ehbg.) Schiitt.

Von Prof. Dr. Paul E. Kaiser.

r

1. In den Graben der Salzstelle und Salzwiese beim Bahnhof

von Bad Elmen bei Magdeburg (siehe meine I. Notiz, Hedwigia

Bd. 49, p. 400), in denen Vaucheria synandm Wor. sich angesiedelt

hatte, fanden sich auch Enteromorphen. Am zahlreichsten, in groBen

schwimmenden Massen und Klumpen wuchs dort besonders die be-

kannte charakteristische Enteromorpha intestinalis (L.) Lk. (mit

einigen Varietaten), die von den verschiedensten Stellen des Binnen-

landes erwahnt wird und sich auch in (fast) salzfreiem Wasser wohl-

befindet. In dem Wasser der Graben schwamm abet noch eine

andere griine Alge von feinfadigem, haardunrien Bau in verworrenen

kleinen Watten. Sie erwies sich als Enteromorpha percursa (Ag.)

J. Ag. Die Faden dieser Alge sind stets sehr charakteristisch ge-

baut. Sie bestehen namhch fast stets aus einer doppelten Reihe

von Zellen, als wenn zwei einfache Faden der Lange nach miteinander

verwachsen waren. Zwar kommen auch einfache Zellfaden vor,

aber sie sind in der Minderzahl. 1st aber der Faden aus drei Zcll-

reihen gebildet, so liegt die dritte stets auf oder unter den unveriindert

geformten beiden beschriebenen Reihen, nie dan e ben. So

kann sich, was ich iibrigens an unseren Solwasserexemplaren nicht

beobachtet habe, auch noch eine vierte Zellreihe derart anschlieBen,

daB alle vier urn eine Achse herumhegen, und der Querschnitt solcher

Faden ist dann kreuzformig. Nicht ganz klar ist mir die Beschreibung,

die J G Agardh(TillAlgernesSystematik.NyabidragVI.Ulvaceae.

Act. universit. Lund. T. XIX. 1882/83. Abtls. 4 [Math, och Nat.],

p. 146 f.) von der Entwickelung des Fadens bei der Gruppe der

^.percursae'' der Enteromorphen gibt: „.. .Series hoc modo formatae

longitudinales invicem fere independentes diceres; nunc enim m-

crescunt directione longitudinaH cellulae nonnullae in una sene

magis quam in altera, quo fit ut longiores separantur a vicinis, non
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pari passu elongatis, et prolongatae extrorsum coguntur in protu-

berantiam, demuni in annulum (? K.), unica serie cellularum consti-

tutum, superne et inferne cum filo matricali biseriato cohaerentem.

Pone series singulas aut geminas, quae oculo objiciantur, nunc

totidem posteriores adsunt (?), modo prorsus consimili formatae,

quare in iilo, adparenter biseriato, quaternas series adesse constat/'

Von Interesse ist sein Hinweis auf die Berechtigung des Namens

,,perctirsa": ,,Accidit vero quoque, quod singulae cellulae facialium

unicam cellulam posteriorem generant, quae tunc saepe spatium

inter geminas series occupat, quare filum duabus seriebus facialibus

et unica posteriore constitutum aliquando obvenit. Hac cellula

posteriore translucente frondem quasi filo proprio percursum
sibi finxerunt auctores. Sunt quoque, et hi forsan sunt plurimi,

qui cellula propria posteriore non observata, frondem articulatam

considerarunt, articulos vero stria longitudinali p er cur s o s/'

In welcher ^^'eise die Bildung der dritten bezw. vierten Zellreihe

vor sich geht, scheint hiernach noch nicht genilgend aufgeklart.

In den beiden gewohnlich vorhandenen Zellreihen erfolgt die

Zellteilung so gleichmaBig, daB fast stets die Querwande der einen

Reihe mit denen der anderen gerade Linien bilden. DerganzeDoppel-

faden besteht so aus quadratischen bis rechteckigen Zellen mit

scharfen Ecken und den GroBenverhaltnissen 10:I0bisI0:14 oder

audi bis 10 : 24 pt. Hin und wieder zeigen einzelne Zellen knotige

Anschwellungen, wie sie K ii't z i n g (Tabul. phycol. Bd. II, Tab. 99,

Fig. 4: sub Schizogonium nodosum) ^ibbildet. Die K ii t z i n g schen

Arten Schizogonium percursum, virescens, nodosum und pallidum sind

spater zu der Art Enteromorpha percursa (Ag.) J. Ag. zusammen-
gezogen worden. Auch das z. B. von R e i n b o ] d {Cklorophyceen der

Kieler Forde, Schr. d. naturw. Ver. f. Schleswig-Holstein, VIIL 1891,

p. 125) erwahnte Diplonema confervoideum (Lgby sp.) ist wohl nicht

von unserer Art zu trennen.

Ich sandte Proben unserer Alge, die ich vom Mai 1906 bis Ende
1908 das ganze Jahr iiber in unveranderter Form, wenn auch in

wechselnder Uppigkeit fand, an Herrn Prof. N. W i 11 e in Kristiania,

der mir freundlichst meine Bestimmung bestiitigte und die iibersandte

Probe als typische Enteromorpha percursa bezeichnete.

Sie ist an den europaischen Meereskiisten, besonders im Brack-

wasser haufig. Im Binnenlande war sie aber bisher nur aus Salz-

siimpfen bei Teuditz, einem preuBischen Dorfe unweit der bekannten
Saline Diirrenberg (zwischen Leipzig und Merseburg) erwahnt.

Wahrscheinlich gehort aber auch das von P. R i c h t e r (Hedwigia

1879, Nr. 7, p. 98) beschriebene Schizogonium salinum aus dem
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(jetzt fast vollig trocken gelegten) „Salzigen See" bei Halle

hierher. Hierzu kame also als dritter Fundort Bad Elmen bei

Magdeburg.

2. Oberhalb von Schonebeck an der sogcnannten „Steinablage"

fand ich am 24. September 1908 an den Steinen der Buhnen in der

Elbe ein fadiges, vom Wasser bewegtes, zienilich unscheinbares Ge-

rinnsel wie von halbabgestorbenen etwas miBfarbigen Fadenalgen.

Beim Herausnehmen fielen die Faden zu einer formlosen schleimigen

Masse zusammen. Bei der Untersuchung ergab sich, daB die in

groBer Menge vorhandene Algenvegetation aus unzahligen Gallert-

schlauchen bestand, die eine Diatomee und zwar Homoeocladia

(Nitzschia) germanica Richter einschlossen. Die Gallertschlauche waren

17_28 ft breit, unverzweigf, braungriin. Die Homoeocladien liegen

darin (im optischen Querschnitt) zu 2—4 nebeneinander in ununter-

brochenen Reihen. Die Schalen sind linearlanzettlich, abgerundet-

gestutzt, mit zirka 60 deutlichen Kielpunkten.*) Die Giirtelansicht

war bei den groBeren mitunter etwas sigmoid, Querstreifen waren

nicht zil erkennen. Die Lange der Frusteln betrug 42—63 n, die

Breite zirka 5—6 ;i. Richter hatte diese eigenartige Diatomee

im Miihlgerinne zu Kotschau bei Leipzig im August 1874 entdeckt,

1879 war sie nicht mehr zu finden (Hedwigia 1879, p. 65), Er bemerkt

noch, daB das Wasser wohl nicht ganz salzfrei war und daB die Frusteln

im Zimmer den Schlauchen entschliipften, dann also fiir Nitzschien

gehalten werden miiBten. Die Schlauche seien daher keine Existenz-

bedingung, aber eine erfolgreiche Waffe im Kampfe ums Dasein

(Zusammenhalten der Frusteln gegen stromendes Wasser). Auch

bei unserem Fundort ist die Lagerung in Gallertschlauchen fiir die

Alge von groBem Wert, da auch hier die Verschwemmung und Weg-

splilung durch die stark stromende Elbe verhindert werden konnte.

t'brigens ist auch das Elbwasser (wie das der Saale) nicht ganz

salzfrei; bei Calbe a. Saale konnte darin die durch ihre eigentiimhche

Bewegung so interessante Bacillaria paradoxa in Menge nachgewiesen

werden.

Der leider seither verstorbene Prof. H. Van H e u r c k in Ant-

werpen, dem ich eine Probe sandte, bestatigte mir freundhchst meine

Bestimmung.

3. Fragilaria {Baphoneis) amphiceros (Ehbg.) Schiitt (Van

Heurck, Traite des Diatomees, p. 330, Taf. 10, Fig. 394 und 395,

*) Die Angabe v. Schonfelclts (Diatom. German. p. 229), daC 60Kielpunkte

auf 10 fx kamen, beruht auf einem Irrtum; Richter selbst gibt 60 fur die ganze

Liinge der Schale an.
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Germ
(osterr. Diat. p. 384) unter dem Namen Doryphora amphiceros (Ehbg.)
Kg. wurde bisher nur aus Meer- oder Brackwasser angegeben. Ich
fand sie, allerdings bisher nur in einem Exemplare, im Waginger See
bei Traunstein. in Oberbayern, mit vielen anderen Diatomeen an
Ceratophyllum einen schlammigen Ubergang bildend (August 1909)
GroBenverhaltnisse 44 : 26 j,. Bei der charakteristischen Form und
Zeichnung ist erne Verwechselung ausgeschlossen. Unser Exemplar
nahert sich. der G r u n o w schen Varietiit rhombica (Van Heurck
Traite, p. 330, Taf. 10, Fig. 395), ist aber doch deutlicher geschniibclt.

Traunstein (Bayern), Jamiar 1911.
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Die Moose von Bornholm
Von W. Mon kcmey er- Leipzi

(Mit 1 Abbildung im Text.)

Die erste grundlegende Zusammenstelluiig dcr Laub- und Leber-

moose Bornholms hat T h. J e n s e n in der Botanisk Tidsskrift

1867—1868 auf Grimd eigener Sammlnngen gegeben. Das Ver-

zeichnis flihrt 9 Sphagna, 185 Laubmoose nnd 51 Lebcrmoose auf.

Ein in derselben Zeitschrift 1884—1885 von Joh. Lange und

H. Mortensen veroffenthchtes Verzeichnis danischer Moose

fiihrt 44 Arten von Bornholm auf, von denen 10 fiir das Gebiet neu

sind; die meisten sammelte C. Jensen, Hvalso. 1893 hat Prof.

Winckelmann einigc Moose dort gesammelt, darunter war

Bryum bornholmense \\inckelm. et Ruthe iiberhaupt, Sphagnum

teres und Mastigobryum trilobatum fiir die Insel neu. 1898 war Prof.

Roe 11 kurze Zeit auf Bornholm. Seine kleine Moosausbeute hat

er mir liebenswiirdigerweise zugeschickt, Neues fand sich nicht dar-

unter. Aug. Hesselbo (friiher Aug. Hansen) hat im

Sommcr 1908 einige Tage dort gesammelt, Bryum ptirpurascens

und Polytrichum perigoniale waren, wie er mir mitteilte, neue Funde.

Im Juli 1910 habe ich mich drei Wochen auf der Insel aufgehalten,

mein Standquartier war Hammerso. Von dort aus habe ich speziell

das Gebiet von Hammeren bis Johns Capel und Gudhjem genauer

durchsucht und einige fllichtige Abstecher nach Almindingen und

der kleinen Felseninsel Christianso gemacht. Es ist mir gegliickt,

45 Arten und eine Anzahl interessanterer Varietaten als neu fiir das

Gebiet aufzufinden, so daB bis heute 14 Sphagna, 238 Laubmoose

und o^ Lebermoose von Bornholm bckannt geworden sind.

Die 584 qkm groBe Insel besteht besonders im nordlichen Teile

aus machtigen Granitlagern, die Felsen, meist stark zerkliiftet und

weit in die See hineinragend, fallen oft in einer Hohe von 30—90 m
fast senkrecht ins Meer hinab. Der hochste Berg der Insel, 165 m
hoch, ist der Rytterknaegt im Staatswalde Almindingen. Der siid-

liche Tell der Insel ist Flachland und gegen das Meer zu sandig, an

einigen Stellen findet sich Kalk. Das durch viele Taler zerkliiftete

Insclplateau ist, wo gutcr Boden vorhanden, hochkultiviert, milch-
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tige Heidefliichen mit Moorgebieten und Wiesen unterbrechen die

Kulturflachen. Nicht gerade sehr waldreich, vom GO qkm groBen

Staatswalde Almindingen, der forstwirtschaftlich bewirtschaftet

wird, abgesehen, findet man auf der ganzen Insel zerstreiit kleinere

Waldflachen mit viel Unterholz, aber weniger starken Bamnen, weil

diese vom jeweiligen Besitzer, wie sie ihm brauchbar erschienen,

gefallt warden. Das Seeklima und die milden Winter haben eine

sehr iippige Vegetation hervorgebracht, man kann Bornholm als

eine landschaftlich hervorragend schone Insel bezeichnen. Wer nur

kurze Zeit dort verweilt und moglichst viel sehen will, muB auf eine

lohnende bryologische Ausbeute verzichten> die Moose driingen sich

dort nicht auf, sie woUen gesucht sein. Wenn wir bis heute etwa 300

Laub- und Lebermoose auf der Insel feststellten, so wird sich diese

Zahl bei griindlicherer Durchsuchung noch wesentlich erhohen.

Der einzclne kann immer nur ein kleines Gebiet dieser verhaltnis-

maBig groBen Insel bei einem mehrwochigcn Aufenthalte griindlicher

erforschen, und so werden wohl noch vielc Jahre vergehen, bis die

Insel auch bryologisch gleichmaBig erforscht ist. Mein Standquartier

war, wie schon bemerkt, Hammerso, dicht am Hammersee gelcgen,

dem groBten SiiBwassersee der Insel; 20 Minuten davon hegt die

prachtige Ruine Hammerhuis, welche von einem urwaldartigen

groBeren Waldgebiete nach Sllden und Slidosten umgiirtet ist. Die

interessanteste Moosvegetation habe ich im khppenreichen Strand-

gebiete des Ornebjerg '(Adlerberg) gefunden, waiter, am Strande

von Sandwig iiber Allinge, Helligdommen bis Gudhjem. Nur wenn
man dort langsam und griindlich das Strandgebiet durchsucht,

findet man eine groBe Anzahl interessanterer Moosarteri, die sich

sonst dem Auge entziehen. Auch an Phanerogamen findet man
auBer prachtigen eigentlichen Salzpflanzen viel des Interessanten.

In groBer Anzahl erfreut uns dort, im Brackwasser, oft auf ganz
reinem Granit ohne nennenswerte Humusschicht, in ungemein iip-

pigen Kolonien wachsend, Drosera rotundijolia, Empetrum nigrum
und seltene Orchideenarten. Nach diesen kurzen einleitenden Be-

merkungen komme ich nunmehr zu den Resuhaten meiner Moos-
ausbeute. Die mit einem * bezeichneten Arten sind fur die Insel

neu. Urn ein moglichst getreues Bild der bis jetzt von der Insel

bekannten Moose zu geben, habe ich die Funde der anderen Sammler
kurz mit aufgefiihrt.

Sphagnaceae.

Sphagnum cymUfolium Ehrh. var. mollis Rocll fo. glaucescens; unwcit

Finnedalen.
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Sph. cymhifolium var. compacta Schl. et \V. fo. rufesceiis; bei Sandwig.

Sph. compactum DC. var. imhricata W. fo. glaucescens; unweit Johns

Capel.

* Sph. Warnstorfii Russ. Ubergangsform zu ruhellnm Wils.; unweit

Finnedalen.

* Sph. plumulosimi Roell var. sqtiarrosula W. fo. flavescens und vires-

xens; beim Norske Hnis unweit Hammerhuis, reich fruchtend.

Sph. contortum Schultz var. falcata Card. fo. flavescens; bei Sandwig.

* Sph. ienellurn Ehrh. var. hrachyclada Roell fo. flavovirens; auf

Moorwiesen unweit Johns Capel.
r

Herr Prof. Roell war so freundlich, die Sphagna zu be-

stimmen.
4

AuBerdeni sind gefunden Sph. squarrosum Pers., cuspidatum

Ehrh. {laxifolium C . M
.) , acutifolm^n Ehrh. , ruhelluTn Wil s. und

recurvum P. B. (Th. Jensen), teres Aongstr. (Winckelmann), molle

Sull. und Girgensohnii Russ. (C. Jensen).

Musci acrocarpi.

* Pleuridium suhulatum (Huds.) ; bei Sandwig; an Graben des See-

weges von Hammerhuis nach Finnedalen.

* P. alternifolium (Dicks.) ; zwischen Helligdommen und Gudhjem

an Grabenriindern.
r

Von sogenannten Cleistocarpen waren von Bornholm noch keine

bekannt. Sicherlich werden sich auBer den von mir aufgefundenen

Pleuridien auf den Ackern im Herbste und Friihjahre weitere Arten

finden lassen,

Hymenostomum microstomum (Hedw.) (leg. Th. Jensen).

* Weisia viridula (L.); bei Helligdommen.

Dicranoweisia cirrata (L.) ; bei Hammerso, Hammerhuis, iiberhaupt

ziemlich verbreitet.

Eudadium verticillatum (L.); bei Helligdommen.

Oreoiveisia Bruntoni (Sm.); eines der haufigsten Moose, besonders

auch auf den Granitfelsen der Kliste, z. B. bei Sandwig,

Alhnge bis Gudhjem.

Gynodontium ist merkwiirdigerweise ~ auf Bornholm bis jetzt

nicht gefunden worden, passende Standorte sind jedoch genug vor-

handen.

Dichodoiitium pellucidum (L.) (leg. Th. Jensen) bei Bobbeaa.

* Dicranella crispa (Ehrh.); bei Hammerso.

D. heteroinalla (L.) ; verbreitet; var. serkea H. Mull.; unweit Johns

Capel.
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Th. Jensen verzeichnet auBerdem D. varia, cervictdata

io. pygftiaea und Schreberi.

Dicranum Bonjeani de Not.; in Siimpfen beim alten Leuchtturm.

D. majus Sm. Reich fruchtend bei Helligdommen, scheint ver-

breitet zu sein.

D. scoparium (L.) ; verbreitet, auf trocknem Granit in der fo. ortho-

phylla.

* D. montanum Hedw. ; bei Hammerhuis.

AuBerdem sind D. fuscescens, undulatum und Scottiamim von
Th. Jensen gefunden worden, die letzte Art 1854 fruchtend an
Felsen des Tales Kodalen und bei Borreso.

Campylopus und Dicranodontium fehlen bis jetzt.

Leucobryum glaucum (L.); verbreitet.

Fissidens taxifolius (L.); bei Helhgdommen.
* i^. cristatus Wils.; bei Helhgdommen.

Th. Jensen verzeichnet noch F. adiantoides und osmiin-

doides,

* Blindia acuta (Huds.) ; auf Granit am Strande zwischen Sandwig
und dem alten Leuchtturm, auch in einer der fo. irrorafa

nahestehenden Form und einer im Brackwasser schwim-
nienden fo. natans.

€eratodon purpureus (L.); verbreitet und formenreich. An trocknen
Granitfelsen var. hrevifoUa Milde.

Die meisten der von mir gesammelten Exemplare zeigen starke
austretende Rippen wie conicus. Neben normal roten Seten hnden
sich Pflanzen mit gelbroten, neben Pflanzen mit gesaumten Peristom-
zahnen solche mit ungesaumten. Nach Untersuchung eines reich-

lichen Materials habe auch ich die Uberzeugung gewonnen, daB
C. conicus auch nur eine durch zahlreiche Ubergangsformen mit
C. purpureus verbundene Varietat ist und als Art gestrichen werden
sollte. Fiir C. conicus bleibt bei genauer Priifung kein einwandfreies
diagnostisches Merkmal fur die Unterscheidung bestehen. Pflanzen
mit starken austretenden Rippen finden sich auch im Binncnlande,
ich sammelte solche z. B. an der Milseburg in der Rhon, im Fichtel-
gebirge. Erzgebirge, Wesergebirge und im westfalischen Sauerlande.

Ditrichnm homomallum (Hedw.); bei Hammerso.
D. flexicaule (Schleich.); bei Hammerso.

Distichium capillaceum sammelte Th. Jensen bei Almin-
dingen und Bobbedal, D. inclinatum 1854 reichfruchtend bei Ham-
meren, 1860 jedoch vergeblich. Moglicherweise fand er es in dem
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Gebiete, wo sich jetzt die groBen Granitsteinbriiche befinden, am
Hammerhafen. Bedauerlicherweise werden durch diese Steinbriiche

landschaftlich prachtige Punkte verunstaltet.
m

* Pottia Heimii (Hedw.) ; am Strande bei Hammerhafen, Sandwig

und Allinge.

* P. hryoides (Dicks.) in der fo. "^ hrachycarpa zwischen Tortula suhu-

lata bei Hammerhafen.

Didymodon tophaceus (Brid.); bei AUinge. •

D. ruhelhis fand Th. Jensen, rigidulus ist bis jetzt zweifelhaft.

Trichostomum litorale Mitt.; auf Granit bei Hammeren und Allinge

nicht selten, auch von A. Hesselbo aufgenommen.

Hochstwahrscheinhch gehort auch T. mutabih van densum

des Jensenschen Verzeichnisses hierher.

T. mutahile Bruch sammeUe C. Jensen bei Slotslyngen.

Tortella fortuosa (L.) ; bei Hammerso.
* T. indinata (Hedw. fil.); bei Hammerhuis und Sandwig.

T. fragilis wurde von Th. Jensen bei Bobbeaa und im Tale

Soender Borgdal (c. fr.) aufgefunden, C. Jensen sammelte sie bei

Finnedalen.
r

Barhula unguiculata (Huds.); verbreitet.

J5. jallax Hedw.; bei Hammerhuis.

*^. cylindrica Tayl.; bei Hammerso und Hammerhuis.

* 5. revohita (Schrad.); bei Hammerhuis.

B. convoluta Hedw. ; bei Hammerhuis auch in der * var. commidata

(Jur.) fo. rhizohulhifera. Die verhaltnismaBig groBcn, braun-

roten Wurzelknollchen entsprcchen etwa der in Engler
u. Prantl, Pflanzenfamilien, Bd. I, Abt. 3, S. 242 ge-

gebenen Abbildung einer unbestimmten Barbulaart. Sie

entspringen hier aber nicht dem Protonema, sondern den

Rhizoiden.

Tortilla mtiraUs (L.), suhulata (L.) und ruralis (L.) sind verbreitet.

T. suhidata andert sehr ab. Die Kiistcnform zeichnet sich da-

durch aus, daB die Blattrippen lang austreten, der meist gesagte

Blattrand ist im unteren Blatteile breit mit langen Zellen gesaumt,

oben sind die Zellen kurz, die Kapsel ist schmal. Neben sehr lang-

blatterigen Formen findet man auch sokhe mit viel kiirzeren, aber

doppelt breiteren Bliittern, doch mochte ich auf diese Unterschiede

hin vor der Hand keine Formen aufstellen, obwohl die Unterschiede

schon bei fliichtiger Betrachtung auffallig sind.

T. latifoUa Bruch sammelte C. Jensen bei Vas-Aa.

Hedwigia Baud Z. 22
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Ginclidatus fontinaloides (Hedw.) bezeichnet T h. J e n s e n als

haufig im Granitgebiete, ich habe es nicht aufgenommen.

Schistidium apocarpum (L.) ; verbreitet.

* Sch. gracile (Schleich.); zwischen Helligdommen und Gudhjem.

Sch, maritimum (Turn.) ist ein weit verbreitetes, haufig fruch-

tendes Charaktermoos der Granitkiisten.

AuBerdem verzeichnet Th. Jensen Sch. rivulare (Brid.) als

var. von apocarpum hei*Cinclidotus

.

Grimmia pulvinata (L.) ; verbreitet.

G. trichophylla Grev.; unweit Hammerhuis.
AuBerdem verzeichnet Jensen (5. Schultzii Schpr. Syn.

(als Syn. G, funalis Br. dan.). Wahrscheinlich ist es G. decipiens

(Schultz.).

Dryptodon Hartmanni (Schpr.); bei Hammerhuis.

D. patens wird von Kodalen und Almindingen von Th. Jensen
angegeben.

Racomitrium aciculare (L.); bei Hammerso, Almindingen.
*— n. fo. excurrens; bei Hammerso. Blatter nach der Spitze zu

verschmalert, Rippe kraftig, oft austretend.
R. heterostichum (Hedw.), mit der * var. oder fo. gracilescens, bei

Hammerso, iiberhaupt verbreitet, ebenso
R. canescens Brid. und lanuginosum Brid.

R. protensum wird von Th. Jensen als haufig angegeben,
R. fasciculare von Almindingen, dagegen ist R. microcarpurn- zu
streichen. R. affine sammelte C. Jensen bei Slotslyngen; es

wurde, wie mir C. Jensen (Hvalso) mitteilte, irrtiimhcherweise
als R. sudeticum aufgefiihrt. Auch bei Hammerso habe ich Formen
gefunden, welche man zu R. affine stellen kann; ich glaube aber,
es ist natiirhcher das Moos als Varietat bei R. heterostichum zu lassen.

Amphidium Mougeotii (Br. eur.); steril bei Bobbeaa (nach Th.
Jensen), auch bei Helligdommen.

Zygodon viridissimus (Dicks.) auch in der fo. rupestris (Lindb.) und
*Stirtoni Schpr. nicht selten bei Sandwig und Allinge auf
Granit.

Von Ulota ist crispa (L.) verbreitet, die dort seltenere crispula
Bruch fand ich bei Gudhjem, Bruchii Hornsch. sammelte Th.
Jensen im Tale Dynddalen, ich bei Almindingen. Neu fiir das
Gebiet ist

* U. phyllantha Brid.; an Granitfelsen am Strande zwischen Sandwig
und dem alten Leuchtturm; scheint selten zu sein.
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Orthotrichum . Den von Bornholm bereits bekannten Arten: dbtusi-

folium, anomalum, mipulahtm, rwpestre, Sturmiiy stramineum,

affine, fastigiattim , sjyeciosum und Lyallii vermag ich keine

weitere zuzufiigen.

Encalypta contorta (nach Th. Jensen) im Siiden der Insel.

Georgia pellucida (L.) ; haufig im Granitgebiete.

Splachnaceen sind bis jetzt nichtbekannt

geworden, aber wohl zu erwarten.

Physcomitrium pyriforme (L.) nach Th.

Jensen bei Ronne.

Fuiiaria hygrometrica (L.) ; verbreitet, auch

dicht am Strande im Bereiche des

Brackwassers mit kurz austretender

Blattrippe.

Bryaceen habe ich auf Bornholm sehr

reichUch gesammelt. Die interessantesten

Arten und Formen am Strande in der Brack-

wasserregion bei Hammeren, Sandwig, Alhnge,

Helhgdommen und Gudhjem. Herr Dr.

H a g e n war so freundhch, dieselben zu

revidieren ; auf seine Autoritat hin fuhre ich

verschiedene kritische Arten auf. Cbereinige

von den etwa 40 von ihm iibersandten Kon-

voluten hat er sein Urteil offen gelassen.

Trotzdem ich mich noch tagelang mit ihnen

abgequalt habe, wage ich nicht, dieselben

in meinem Verzeichnisse aufzufiihren. Sicher
r

ist es, daB die Brya viele Lokalarten hervor-

gebracht haben, und daB auch die Brya

der Meereskiisten vom Salzwasser verandert

werden. Die dunklere, rotbraune Farbung der

Peristomzahne ist meines Erachtens (neben

anderen Einfliissen mit gleicher Wirkung)

eine Folge des Salzwassers. Man kann sich davon leicht iiberzeugen,

wenn man Brya mit ganz hellen Peristomzahnen in eine Salzlosung

iegt, die Zahne werden nach einiger Zeit dunkelbraun. Ich glaube

deshalb, daB man auf die Farbung der Ziihne bei .den Beschreibungen

zu viel Gewicht gelegt hat.

Leptobrytim pyriforme (L.); bei Hammerhuis.

Pohlia nutans (Schreb.); verbreitet und formenreich; var. '^ sphagne-

Pohlia nutans mit durch

Durchwachsimg der Colu-

mella entstandener Doppel-

kapsel.

torum unweit Johns Capel.

22*
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Unweit Johns Capcl fand ich in einem Rasen ein Exemplar
mit Doppelkapsel, und zwar war die Ausbildung so, daB die eine,

jedenfalls infolge der Durchwachsung der Columella, in der anderen
steckte (siehe Abbildung!). Beide Peristome am Urnenrande waren
vollstandig entwickelt, die Deckel bereits abgefallen. Eine Mon-
strositat dieser Art ist mir bei den Moosen noch nicht bekannt ge-

worden.

P. spec. In feuchten Sanddiinen in der Nahe der Badeanstalt von
Sandwig nach Hammerso zu wachst eine mit P, nutaiis

verwandte Form, welche neben den zwitterigen Biaten rein

mannliche zeigt. Die Hullblatter der mannlichen Bliite sind

kurz, bis zur Mitte goldgelb. Die grob gezahnten Blatter haben
grannig austretende Rippen. Ich glaubte erst P. marchica
Osterw. vor mir zu haben, doch sind O s t e r w a 1 d s

Pflanzen in B a u e r s Exsicc. rein zweihausig. Durch
L o e s k e erhielt ich eine Pohlia aus der Umgebung Berlins,

welche ebenfalls neben zwitterigen rein mannliche Pflanzen
zeigt. Auch in ,,Die Moose des Sarekgebietes" von A r n e 1

1

und Jensen wird S. 159 eine gleiche Form erwahnt,
die moglichcrweise mit meiner Bornholmer iibereinstimmen
durfte. Da ich die Frage, ob in diesen Fallen etwa eine neue
Art vorliegt, oder ob es sich um eine var. arenaria von P.
nutans mit polygamem Bliitenstande handelt, nicht einwand-
frei erledigen kann, so begniige ich mich mit dieser Notiz.

P. aiinotitia (Hedw.); fruchtend am Wege von Hammcrhuis nach
Finnedalen.

* P. hulbifera Warnst. konnte ich in einzelnen Stammchen zwischen
anderen Moosen wachsend in der Nahe des Strandes auf
Moorboden beim alien Leuchtturme nachweisen. P. cruda (L.)

nicht selten.

* Bryum pendulum (Hsch.) nebst var. comjmcta (Hsch.) in der
Str^ndregion auBerst formenreich, vielfach mit ganz schwarzen
Kapseln.

I

* P. lapponicum Kaur; am Strande bei Allinge.
*P. marium Bom.; am Strande bei Sandwig.
* B. calophyllum R. Br.; am Strande bei Sandwig, neben der Bade-

anstalt.

*P. purpumscens (R. Br.); am Strande bei Sandwig, nach A.

Hesselbo in litt. in Diinen am Dueodde.
B. indinatum (Sw.); bei Hammerso und in der Nahe des Strandes

unweit Johns Capel.

*P. hergoense Bom.; am Strande bei Sandwig.
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*

* B. pycnoderinum Limpr. ; auf Granit am Hammersee.
* B. affine (Bruch) ; bei Hammerhuis nnd an ^lauern der Olskirke.

B. capillare L.; verbreitet und sehr formenreich; var. * macrocarpttiti

Hiiben. bei Helligdommen ; eine fo. longipila auf Granitfelsen

bei Sandwng, Allinge nnd Hammerhuis; eine fo. planifolia

mit vollstandig flachen Blattern fruchtend in den Anlagen

von Blanchs Hotel am Hammerhafen.

B. caespiticium L.; verbreitet.

B. alpiiium Huds. ; im Granitgebiete sehr verbreitet und formen-

reich, in griinen, braungrunen, braunen und purpuri*oten

Rasen. Am Strande im Brackwasser unweit des alten Leucht-

turmes eine fo. natans in tiefschwarzen Rasen.

B. atropurpureurn Whbg.; bei Hammerso.
* B. Kunzei Hsch. ; auf einem Granitblock in Sandwig.

B. argenteum L.; nicht selten.

B. 2)(iliens Sw. ; unweit Johns Capel.

B. ruhens Mitt,; in Graben am Seewege von Hammerhuis nach

Finnedalen.

B. hornliolmense Winckelm. et Ruthe, ebenfalls aus der Verwandt-

schaft von B. erythrocarpum', von Prof. Winckelmann
bei Nexo aufgefunden. (Hedwigia 1899, p. 120 und Limpricht

Bd. Ill, p. 781.)

B. venfricosum Dicks.; verbreitet, am Strande var. maritimum

Schpr.

AuBer diesen Arten verzeichnet Th. Jensen noch: B. bimum,

turhinatum, pallescens^ intermedium, nliginosum, weiter von Bryaceen

Mniohryum canienm, albicans und Bhodobrynm roseum.

Mnium hornum. L.; in der Strandregion auf Granit sehr verbreitet.

M. undtdatum L. und cuspidatum Leyss.; haufig.

M. affine Bland.; nicht selten.

* M. Seligeri Jur. ; auf Torfwiesen beim Norske Huis unweit Hammer-

huis.

* J/, stellare Reich.; Almindingen.

M. serratum Schrad. ; Almindingen.

M. punciatiim Hedw.; verbreitet, am Strande beim alten Lencht-

turm die var. eJata Schpr.

Cinclidium stygium Sw. verzeichnet Th. Jensen fruchtend

von Salomonskilde im Hammerengcbiete.

Aidacomnium androgynum (L.); verbreitet, fruchtend von mir bei

Hammerhafen aufgenommen.

A. paktstre (L.); verbreitet.
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Bartramia Oederi Sw. fand C. Jensen bei Bobbeaa.

B. ithyphylla Brid.; nicht selten, z. B. bei Sandwig und Hellig-

dommen.

B. 'pomiformis Hedw. mit var. crispa (Sw.) haufig.

An den freien sandigen Abhangen bei Hammerhafen wachst

B. pomiformis crispa in einer niedrigen Form mit sehr kurzen, zum
Teil im Rasen versteckten Seten (fo. hreviseta). Jedenfalls sind

hier die kurzen Seten und der niedrige Wuchs eine Folge des Wind-

druckes, welcher auch bei Phanerogamen, z. B. bei Geranium san-

guineum, Prunus spinosa u. a. dort niedrige und Zwergformen ver-

ursacht hat. Im dicht angrenzenden Walde ist Bartramia langsetig.

Philonotis calcarea (Br. eur.) ; am Strande bei Allinge.

Ph. fontana (L.); haufig. In der Brackwasserrcgion meist in der

var. aristinervis Moenkem. mit lang austretender Rippe, aiich

in einer fo. aterrima mit tiefschwarzen Rasen und schwacheren

Stengeln.

Die von Th. Jensen aufgefiihrte Bartramia capillaris S. O.

Lindb. in litt., bei Hammeren gesammelt, habe ich auch dort ge-

funden. Ich halte das Moos fiir eine ca^^^'^^^^'^^-Form von Ph. fontana.

Catharinaea undulata (L.); haufig.

Von weiteren Polytrichaceen sind von der Insel bekannt:
Pogonatum aloides, nanurn, urnigerum, Polytrichum piliferum, juni-

perinum, commune, formosum, gracile; ich kann hinzufiigen:

* P. perigoniale Mchx.; in Sanddiinen bei Sandwig, 1908 von A.

H e s s e 1 b auch in Diinen am Dueodde gefunden. Eine

fo. nigro-calyptrata mit vollstandig schwarzer Haube mit

der Normalform bei Sandwip-

Musci pleurocarpi.

Hedwigia albicans (Web.); verbreitet.

Fontinalis antipyretica L.; verbreitet.

^F. Kindhergii R. et C. im Brackwassergebiete, besonders in der

Nahe des alten Leuchtturmes.
Leucodon sciuroides (L.) ; verbreitet.

Antitrichia curtipendula Brid.; z. B. bei HeUigdommen, fruchtend

im Almindinger Staatswalde.
Neckera complanata (L.); in den Waldern nicht selten, auch die fo.

tenella und secundd.

N. crispa (L.) habe ich im nordhchen Teile der Insel nicht gesehen,

sie wurde, auch in der fo. falcata, vom Kodaltale und von

Bobbeaa bekannt (Th. Jensen).
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Homalia trichomanoides (Schreb.) ; in der fo. falcata an sonnigen Feisen

bei Hammerhuis, daselbst auch eine fo. minor, eine xerophile

sehr kleine Form ganz trockner Granitfelsen, die aber ana-

. tomisch kcine Besonderhciten zeigt.

Myurellu julacea (Vill.) wurde von Th. Jensen 1854 im
Tale Norre-Borgdal entdeckt, 1866 in Sonder-Borgdal, in Gemein-

schaft von Ditrichum jlexicaule, Tortella fragilis und tortuosa; ein

bemerkenswertes Vorkommen!
LesJcea nervosa (Schwgr.); selten, bei Ronnc (Th. Jensen

1854), bei Juelsgaarde (C, Jensen).

Anomodon viticulosus H. et T. und attenuatus (Schreb.); verbreitet.

Pterigynandrum filiforme (Timm) und var. decipiens (W. et M.)

bei Ronne nach Th. J e n s e n.

Heterodadium heieropterum (Bruch.) ; Almindinger Staatswald.

Thuidinm ahietinum (L.) ; tamariscinum (Hcdw.) und recognttum^

Lindb. nicht selten.

Pylaisia polyantha (Schreb.); Almindingen (Th. Jensen).
Climacium dendroides W, et M. ; haufig.

Isothecium myurum (Poll.) ; haufig und formenreich, besonders

wechselt die Ausbildung der Rippe. Ich fand bei Hammer-
huis Pflanzen, bei denen die Rippe gabelig bis dreistrahlig ist,

bei anderen durchlief die einfache Rippe ^/^ der Blattlamina.

/. myosuroides (L.) ; ebenfalls haufig und formenreich; im Almin-

dinger Staatswalde die var. * piliferum Warnst.

Homalathecium sericeum (L.) ; verbreitet.

Camptothecium lutescens (Huds.); nicht selten.

Brachythecn(m plumosum (Sw.) ; nicht selten, z. B. beim alten Leucht-

turm.

B. populeum (Hedw.) ; wie vor, z. B. am Strande bei Sandwig.

B. velutinum (L.) ; verbreitet.

B. rutahulum (L.) ; verbreitet und ungemein formenreich, haufig

eine der var. flavescens Br. eur. ahnliche Form mit kurzcn,

dicken Trieben und kurz abgcsetzter paramyuriumartiger

Blattspitze. Am Strande zwischen Granit var. * turgescens

Limpr.

B, albicans (Neck.); nicht selten, auch in der fo. julacea Warnst.

B, rivulare Br. eur.; nicht selten, z. B. im Paradiestale bei Hammer-

huis.

AuBer diesen sind von Bornholm noch B. salehrostm und

glareosum bekannt geworden.

Scleropodium purum (L.) ; nicht selten.
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Eurhyiichium striatmn (Schreb.) ; in Wiildern nicht selten.

E. crassinervium (Tayl.) Br. eur. ; an Granitfelsen bei Sandwig, auch
sonst von verschiedenen Stellen bekannt geworden.

E, piliierum (Schreb.); zerstreut; in Massenvegetation zwischen
Helligdommen und Gudhjem.

E. Stockesii (Turn.); sehr verbreitet und formenreich; fo. densa,

gracilescens und chrysopliylloides.

* E, Schleicheri (Hedw. fil.); bei Hammcrhafen und Helligdommen.

Ferner sind E. strigosum und p^^aelongum von der Insel bekannt.

Bhynchostegiu7n megapolitanum (Bland.); bei Hammerhafen.
^ Rh. confertum (Dicks.); im Molledal bei Hammerhuis.
Rh. rusciforme (Neck.); verbreitet.

Ith. murale scheint selten zu sein, ich habe es im nordlichen
Gebiete nicht gesehen.

Thamnium alopecurum (L.) ; verbreitet, in einer habituell abweichen-
den Form in Granitritzen dicht am Meeresstrande mit Asplenum
Adiantum nigrum bei Helligdommen.

Plagiotheciufn silvatictim (Huds.); verbreitet, am Strande auf Granit.
bei Sandwig und Helligdommen die fo. flavescens, bei Almin-
dingen fo. flavescens propagulifera.

*P. Roeseanum (Hpe.); verbreitet, z. B. Sandwig, Hammerhuis,
Helligdommen, auch die var. orthodadon (Br. eur.). Im Echo-
tale bei Almindingen an feuchten Felsen eine habituell eigen-
artige Form (fo. pungens) in dunkelgriinen Rasen, rund be-
bliitterten Trieben und scharfspitzigen Asten.

P, denticulatum (L.); verbreitet, die var. ''laetiim (Br. eur.) auf Sand-
boden bei Hammerhafen.

P. degans (Hook.); verbreitet, z. B. bei Sandwig, im Paradiestale
bei Hammerhuis, bei Helligdommen.

P. undulatum und silesiactim sind von Almindingen nachgewiesen.
(Th. Jensen.)

AviUystegium serpens (L.); nicht zu haufig, z. B. bei Hammerhuis.
A, mdicale (P. B.); in einem Tiimpel der Ruine Hammerhuis; bei

Helligdommen.

*^. compactum (C. Mull.); am Strande von Sandwig und Allinge.
Das Vorkommen dieser aus Europa von wenigen Orten be-
kannten Art hatte ich erwartet, nachdem ich es von der Insel
Juist nach Exemplaren nachweisen konnte, welche M.
Spindler im August 1906 dort gesammelt hatte. Auch
diese Art hat ihren Formenkreis. Moglicherweise gehort
auch A. litorale (C. Jens.) A. Hansen von den Faroer hierher,
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obwolil die Rippe weniger stark entwickelt ist. Ich fand am
Strande bei Allinge Formen, welche ich anfangs zu litorale

gezogen hatte.

A. Sp7'ucei (Bruch) wird von C. Jensen bei Helligdommen

angezeigt.

Hygramhlystegium irrigutim (Wils.) ; im Molledal bei Hammerhuis.

* Homomallium incurvatuyn (Schrad.) ; bei Almindingen.

Chrysypnum riparium (L.) ; nicht haufig, in der var. longifolia Br.

eur. unweit Johns Capel.

Ch. sieUattim (Schreb.); im Brackwasser beim alten Leuchtturme,

auch sonst auf Snmpfwiesen verbreitet.

Ch. chrysophyllum (Brid.) ; nach Th. Jensen bei Kleven.

Drepanocladus

.

D. vernicosus (Lindb.) wird von Jensen aus Siimpfen von

Paradisbakkerne angegeben. Kurz vorher wird Hypnum aduncuni

(mit dem Syn. H. Sendtneri Schpr.) angegeben und bei vernicosus

bemerkt: ^priori similhmum et fortasse, ut H. pellucidum Wils.,

modo ejus varietas/' Es geht daraus hervor, daB mit H. Sendtneri

H. intermedium gemeint ist, zumal friiher als H. Sendtneri haufig

H. intermedium aufgefaBt wurde. H. Sendtneri ist daher vorlaufig

ans der Liste der Bornhohiier Moose zu streichen. D, intermedins

unterscheidet sich trotz langer Diagnosen von revolvens nur durch

den Bliitenstand. Es ist mir immoghch gewesen, irgend ein Merkmal

aufzufinden, durch welches man intermedins tmd revolvetis ohne

Bliiten unterscheiden konnte, wahrend D. fluitmis und exaniiulatus

auch ohne Bliiten sicher zu unterscheiden sind. Da der Bliitenstand

von nebensachlicher Bedeutung ist, so ziehe auch ich D. intermedins

als var. zu revolvens.

D. revolvens (Sw.) vai;. intermedins (Lindb.) Ren.; verbreitet, auch

haufig in der Brackwasserregion ; am Strande bei Allinge

die fo. * Cossoni (Schpr. pro spec).

D, uncinatus (Hedw.); nicht gerade haufig. Beim Norske Huis,

Finnedalen, Almindingen.

D. aduncus Hedw.; in der Strandregion von Sandwig und Allinge

kommt dieses so ungemein polymorphe Moos in ciner Form

vor, die ich * var. litoralis bezeichne. Rasen dicht, gelbgriin,

Pflanzchen sehr zart, 2—~(j cm lang, wenig verzweigt, Ast-

spitzen gerade oder schwach gekrlimmt. Blatter sehr sparrig,

breit eiformig, gefaltet, Zellnetz kurz wie bei var. polycarpa,

Zellen getiipfelt, Blattfliigelzellen weniger entwickelt wie bei

polycarpa.
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Ich betrachte das Moos als Strandform von D. adunciis var.

•polycarpa. Es hat einen eigenen Habitus, der stark an kurzastige

Formen von Chrysyjmum [Amhlysteginm] riparium erinnert. Wie

eine jede aduncus-Fonn unter gegebenen Verhaltnissen in den Wasser-

formen zur fo. intermedia, aqimtica oder pseudofluitans iibergeht,

so bildet auch die var. litoralis dort diese Fonnen aus. Seiche Formen
als Arten aufzufassen, wie es immer noch geschieht, entspricht nicht

den natiirlichen Verhaltnissen.

Z>. exanriulatus (Giimb.). In der Brackwasserregion von Sandwig

und Allinge verbreitet und formenreich.

Formen

purpur

zu belegen, deren Unterscheidung und Benennung eigentlich nur

fiir das Privatherbar eine
.

gewisse Bedeutung hat. Ich habe dort

etwa zehn verschiedene Formen gesammelt. In der Farbe wechseln

sie von dunkelgriin liber firnisfarben nach braunrot und braun-

schwarz, Robustere Formen wechseln mit sehr zartstengeligen.

Je nach der Starke und Farbe der Individuen andern die Wasser-

formen ab, auch orthophylle Formen kommen dort, wenn auch
seltener, vor. Nach der landlauhgen Auffassung konnte ich das Vor-

kommen von fo. serrata (Milde) (neben stibmersa) und fo. orthophylla

(Milde) neben Farbenformen wie fo. vernicosa, vernicoso-purptiras-

iscens und fumigata registrieren. Das mag hier ge-

niigen, da ich hoffe, die Drepanocladen spater einmal eingehender

abzuhandeln und die Formen nach ihrer natiirhchen Entstehungs-
weise zu begriinden.

D. fluiians (Dill.) gibt Th. Jensen von Ronne an.

D. lycopodioides (Schwgr.) sammelte C. Jensen bei Hoilyngen,

C. R a s c h bei Fano.
Cratonettrum jilicinum (L.); verbreitet. Im Brackwassergebiete von

Allinge und Sandwig bis hinter den alten Leuchtturm hndet
sich eine Form, welche ich als * fo. litoralis bezeichnet habe.

Rasen dicht, rostbraun; Pflanzchen etwa zollhoch und etwas
hoher, oft zur Halfte im Sande vergraben. Blatter orthophyll bis

schwach falkat; Blattrippe der Stengelblatter stark, gelblich, oft

austretend, Blattfliigelzellen hyalin bis gebraunt, oft bis zur Rippe
reichend, Blatter schwach gezahnt bis ganzrandig.

Eine weitere Form, welche ich bei Johns Capel, Helhgdommen
und Almindmgen an Felsen sammelte, bezeichne ich als

* fo. pseudocurvlcaulis.

Rasen dicht, braungriin, kraftig. Aste fast katzchenformig, mit
wenig Seitentrieben, gekriimmt, Astspitzen nur schwach gekriimmt.
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Rippe meist kraftig, austretend, Blattfliigelzellen gut entwickelt,

Blattrand gesagt. Zellen neben der Rippe schmal linealisch, nur am

Grunde und am Rande verlaufend kurz und breit. Nach der aus-

tretenden Rippe mehr zur var. fallax neigend, durch die schmal

linealischen Zellen in C. filicinum var. curvicaule iibergehend.

- var. fallax (Brid.); in der Nahe des alten Leuchtturms im Brack-

wasser.

C. commtitatum (Hedw.) ; nicht selten mit vorigem, auch in einer fo

inundata im Brackwasser bei Allinge.

— var. falcata (Brid.) ; zerstreut.

Ptilium crista-castrensis (L.) wurde von G el e r t bei Almin-

dingen aufgefunden.

Gtenidium mollnscum (Hedw.); zerstreut.

rmenrei

(filiforjnis, lectorum, ericetorum).

St. resupinatus (Wils.); verbreitet, z. B. Hammerhuis, Sandwig;

Allinge, Helligdommen.

St. resupinatus zeigt weder in den Beschreibungen noch nach

Exemplaren aus dem Herbare Wilsons, von W. C u r n o w
1866 in England gesammelt, irgend welche durchgreifende Merk-

male, welche eine Trennung von cupressiformis begriinden konnten.

Es steht der var. suhjulacea Mol. so nahe, daB man beide miteinander

vereinigen konnte. Wenn man bedenkt, daB St. cujrressiformis in

alien Organen, auch im Wuchse, so ungemein veranderlich ist, daB

auch Varietaten, z. B. filiformis, unter sich wieder so differieren,

daB man solche ahnlichen Formen nur unter eine gemeinsamc Be-

zeichnung bringt, um einigermaBen gleichartige Formen uberhaupt

unterzubringen, dann wird es erklarlich erscheinen, wenn ich dafiir

eintrete, St. resupinatus fallen zu lassen. Die von Bornholm von mir

auf Granit gesammelten Pflanzen sind nur etwas kraftiger als die

englischen anscheinend an Baumen gesammelten. Anatomische

Merkmale zur Unterscheidung von xerophil gewachsener var. suh-

julacea und resupinata vermag ich nicht aufzufinden. Ich sehe gar

keinen Grund ein, solche schwachste Arten immer wieder mitzu-

schleppen, well sie cinmal aufgestellt sind und durch langatmige

Diagnosen, die kaum neue Werte bringen, kiinstlich gestiitzt werden.

Hygrypnum palustre (L.) nach Th. Jensen nicht selten.

CaUiergon cordifolium (Hedw.) ; nach Th. Jensen selten bei Nexo.

* C. RicJiardsoni (Mitt.); im Brackwassergebiete beim alten Leucht-

turm, auch in einer fo. jluitans.
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Icli habe geschwankt, ob ich das Moos zu C, cordifolium fonti-

naloides oder zu Richardsoni stellen sollte. Die diinne Rippe und
die gut abgesetzten, hyalinen, eingedruckten Blattflugelzellen, auch
das im Verhaltnis zur Breite kurzere Blatt sprechen fiir RichardsonL

* C. giganteum (Schpr.) ; am Teiche beim Norske Huis unw^eit Hammer-
huis.

C strmnineum (Dicks.); auf Sumpfwiesen zerstreut.

Acrocladium cuspidatum (L,); haufig, im Brackwassergebiete bei

Sandwig — alter Leuchtturm — auch die fo. fluitans.

Scorpidium scorpioides (L.) ; am Norske Huis auch in einer kraftigen

untergetauchten Form (fo. turgida).

Hylocomium splendens, Schreheri, triquetmm, squarrosum, verbreitet;
loreum z. B. bei HeUigdommen und Almindingen.

Musci hepatici.

Der Vollstandigkeit halber fiihre ich noch kurz die Lebermoose
an, welche von der Insel bekannt geworden sind, und zwar nach
Th. Jensen ohne Nomenklaturanderung.

Anthoceros laevis, Marchantia polymorpJia, Preissia committata, Fega-
tella conica, Rehoulia hemtsphaerica , Metzgeria furcata, Anenra
pijiguis var. fasciata

, Pellia epiphylla , P. calycina var. fuci-
gera, Blasia pusilla, Fossomhronia pusilla, Lejeunea serpylli-
folia u. calcarea, Frullania dilatata, tamarisci und fragili-
folia, Madotheca rwularis, platyphylla var. convexula, Radula
cornplanata, PtUidium ciliare, Trichocoha tomentella, Caly-
pogeja Trichomanis, Lepidozia reptans, Chiloscyphus palles-
cens var. uliginosns, Lophocolea bidentata, Sphagnoecetis com-
munis, Jungermannia anomala, cremdata und var. gracillima,
riparia var.; (?) caespiticia var., acuta, ventricosa, alpestris,

172flata,̂ capitata, Schreheri, Floerkei, attenuata, quinquedentata,
bicuspidata, divaricata fo. examphigastria , mimda fo. minor,
exsecta, albicans, Plagiochila asplenioides, Scapania compacta,
{ .) aeqmfoha var. foliis levibus, nemorosa, irrigtia, curta und
Alicuhria scalaris.

emar

stellen.

Mastigobryum trilobatum konnte Prof. W i n c k e 1 m a n n fest-

Meine Ausbeute, welche Herrn Dr. C a r 1 M ii 1 1 e r (Frib.) zur
Revision vorgelegen hat, ergab nur wenige neue Arten fiir das Gebiet,
nanilich

Lophozia harhata; Hammerso, Hammerhuis.
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Lophocolea hidentata; Almindingen

.

* L. cuspidata; Almindingen.

* CephalozieUa byssacea; am Strande bei AUinge und bei Hammerso.
* Scapania undidata (mit 8. compacta) im Echotale bei Almindingen,

Christianso.

Dicse aus fiinf kleinen Inseln bestehcnde Felsengruppe, welche

19 km vom nordostlichen Punkte Bornholms entfernt ist, deren Felsen

bis zu 20 m aus dem Meere emporsteigen, habe ich nur fliichtig be-

suchen konnen. An Moosen bietet sie nichts Neues. Ceratodon purpii-

reus, Barbiilaarten, Grimmien, Bryum alpimtm, Orthotrichum rn~

pestre, Hedwigia albicans, Brachythecien sind nicht selten. In-

ieressant war mir aber das Vorkommen von Drepanodadus aduncvs

imd D. exannulatus, die letzte in einer sehr zartstengeligen Form

in einem fast ausgetrockneten Tiimpel auf reinem Granit.

Fiir das Gebiet der danischen Flora iiberhaupt sind auBer ver-

schiedenen Varietaten und Formen als neu zu bezeichnen: Fissidens

•cristatus (=^ decipiens), Barbula revoluta, Bryum orariunhy B. Kunzei,

B. pycnodermum, B. bergoense, Blindia acuta, Fontinalis KiTidbergii

und Calliergon Ricliardsonii.

Redaktion: Prof. Dr. Georg Hieronymus in Steglitz bei Berlin.

Dmck und Verlag von C. Heiniich in Dresden.
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