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I n h a 1 1.

Zusammengestellt von C. Schuster.

Anmerkung. Fiir die Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sei folgendes bemerkt: Die Nainen

der Kryptogamen sind in II. vollstandig aufgefiihrt, indessen bei den bekannten Arten nur der

Gattungsname, wiihrend bei den neuen Arten, Varietaten und Formen der voile Name und Autor

steht. In III, IV und V, welche sich auf das Beiblatt beziehen, sind die Klammern der Seitenzahlen

der KUrze wegen fortgelassen. Ein * vor der Seitenzahl weist auf eine Abbildung (Textngur) hin.

L Originalarbeiten. Seite

Janzen, P. Die Bliiten der Laubmoose. Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer

auBeren und inneren Gestaltung, Mit 31 Abb. im Text . . .
162—281

Hieronymus, G. Kleine Mitteihmgen iiber Pteridophyten III 12—37

Hohnel, Franz. Bemerkungen zu H. K 1 e b a h n ,
Haupt- und Xeben-

fruchtformen der Ascomyceten 1918 38 •>->

— Fungi imperfect!. Beitrage zur Kenntnis derselben 56—89

Petrak, F. Mykologische Beitrage 1
282-319

Warnstorf, C. fiber einig Vrten aus der Gattung Calypogteia Raddi

sensu Nees. A xx

Zschacke, Hermann. Die mitteleuropaischen Verrucariaceen. III. ... 90— 154

II. Pflanzennamen des Textes.

Acarosporium 81-83.
Acrocardia 125, 120.

Acrocladium 187, 188.

Acrostichum 31—36.

Acrotellum 90.

Actinonema 49.

Actinonemella v. H. 49.

Adiantopsis 23—28.
Adiantum 14, 28, 29.

Allantoporthe Petr. now gen.

289, 290.

— tessella (Pers.) Petr. 289.

Allosorus 20.

Amblvstegium 173. 176, 181, 188, *192,

194, -2n-2, 278, *279 281.

A m p h i c i 1 i e 1 1 a v. H. 58, 59.

— Eri.obotry a e v. H 59.

Amphidium 167, 197.

Vndreaea 177—* 179, 180, 184

*208-212.
Vndreaeaceae 202.

Angstroemia 174.

Apiognomonia 43, 47—49.

- alniella (K.) v. H. 49.

— errabunda (Rob.) v. H. 48.

— quercina (Kl.) v. H. 46, 48.

— Tiliae (Rehm) v. H 18.

— veneta (S. et Sp.) v. H. 47,

vpiosporella 45.

Aposphaeria 58.

vrchid.um 173, 17<». 178, l«Sl, *192. 193,

195. 212. *213, 214

186, 2(>7,

48.

132.

73.

44, 46.

Arthopyrenia 124,

Ascochyta 43, 69,

Ascospora 40, 41,

Aspidotis 25, 27.

Asterina 42.

A.steroma 49.

Asteromella 40, 46, 56 -58.

Aulacomnium 170, 180,

194, 196.

188, *192.

Petr.

Bactropycnis 65.

— concentrica v. H. 65.

Barbula 173, 174, 188.

Bartramia 178, 182, 188.

Botryodiplodia 302, 303.

Botryodrysiedia 311, 312.

Botryosphaerostroma
n. gen. 302.

— quercina Petr. 303.

Brachythecium 199, 235.

Breutelia 174.

Bruchia 173.

Brvaceen 174, 199.

Bryum 170, 178, *180, 182, *183, 188,20

Buxbaumia 170, 174, 17<>— *179, 190

199, 261. *262.

Calliergon 187.

Uospora 282—284.
Calv^ogeia 1— 1]

mptothecium 164, 174, 1S7



IV Pflanzennamen des Textes.

Campylopus 171, 176, 181, 196, *222
223, 224.

Carlia 39, 41—44, 57 .39, 66, 68, 70,
72, 73.

— hippocastani (Jaap) v. H. 41, 42.— latebrosa (Cooke) v. H. 73.— maculaeformis (P.) v. H. 70, 71,
73, 76.

— padina (K.) v. H. 42.— septorioides (Desm.) v . H. 70 73— Vaccinii (C.) v. H. 39.
Cathacauma 310.

Catoscopium 188.

Cenangium 295.
— Centhospora 315.
Ceratodon 188, 197, 234.
Cercosphaerella 44.

Cercospora 44.

Cercosporella 44.

Cercosporidium 44.

Ceuthospora 87.

Chalcosphaeria v. H. 51.
Chasmocalyx 207.
Cheilanthes 21—28.
Chorostate 289.
Cinclidium 174, 178, 182, *192, 194, 250.
Cinchdoteen 201.
Cladosporium 41, 44.
Claviceps 200.
Climacium 173, 176, 187, 275 *276
Clypeoporthe 47.
Coleophoma 59, 61.— Ericae v. H. 61, 62, 65.
Coleroa 45.

Colletotrichella 318.
Coniothyrium 312, 314.
Conomitrium 182.
Conostomum 188.
Coronophora 291.
Coryne 62.

Cryphaea 170, 186.
Cryptodiscus 56.

Cryptonectriopsib 47.
Cryptospora 289.
Cryptosporiopsis 315.

r- scutellata (Otth.) Petr. 315
Cryptosporium 39, bb, 80, 81— cancinum (Fries) v. h' 80
Cucurbitana 286.
Cucurbitariaceae 313.
Cyclophomopsis 86.
Cylindrosporella v. H. 49 50— Carpini (Lib.) v. H. 50
Cylindrospormm 41—43. 66 68 7(i
Cystopteris 25.

'

Cystosperopsis 288.
Cytospora 60, 85, 300.
Cytosporina 72, 89.

Dacrymyces 63.

Dasvstic'ta 58.
Dasystic tella epitrema (C.) v H 5*- sphaerospora (S. et Tr.) v . H. 58.

DavaUia 12 13.

Dawsonia J I.

Dendrodochium 63.

Dendrophoma 63.

Depazea 41.

Desmatodon 173.
Diaportae 56, GO, 83 89, 286, 287 289,

290, 291, 293, 294, 305.
Oiatrypella 282- 284, 295.— moravica Petr. et v. Keissl. 294.
Dichelyma 176, 186, 187, 202, 270, *271
Dichodontium 227.
Dicranaceae 198, 2 J 6.

Dicranum 174, 17(v— *179, 188, [99, 200,
214, *215, *2I7 -*220 *221

Didymella 46.

Didymodon 171, 188, 196, 197, 202.
Didymosporiuni 318.
Dimerina 45.

Dimerium 45.

Diphyscium 166, 170, 171, I7»i *|79.
*183, 185, 187, 198, 264, *2<i5

Diplodia 77.

— biparasitica v. II 77
Diplodina 307.

Oiploplacosphac r i a lVtr. n.

gen. 308.
— ruthenica Petr. 308.
Uplosporonema 52
Discella 287, 314.
Di scodiaporthe Petr. n. gen.

290, 293.

— sulphurea (luck.) Petr. 294.— xanthostroma (Mont.) Petr. 294.
Uiacosporium 290, 292 •'94
'^i.seulina 00.

I^istichium 191, *l<»2.
Bitrichum 171.'

Oothichiza 299, 305.
Oothidea 41, 46, 299
Dothidella 41, 46
Dothiera 305.
Bofhiorella 77, 86, 302, 303.
J>repanopeziza 51, 54.— populorum (Desm.j v. H. 52.
Dryopteris 26.

Elaphoglossum 31—37.— I)omkyariuI]1 (F£e) Hieron> :!

--pallidum (Beyrich) Hieron. 36.
i^ntomopeziza 51
- Mespm (DC.) v. H. 51.
iintomospormm 51 52
Entopeltis 45.
Epiploca 45.

Eriosphaeria nitidula Petr. 285.
c-uandreaea 207.
Eubryum 173.
Euporthe 89.
Eurhynchium 187.
Euryachora 46.
Excipula 54.

36



Pflanzennamen des Tcxtes. V

Fabraea 51.

— Agrostemmatis (Fuck.) v. H. 51.

Fila 183.

Fissidens 173, 17(5, 178, 189, 224,

*225—*228, 229.

Iissidentaceen 173, 174, 227.

Fontinalaceen 201.

Fontinalis 169, 17(5, 178, 186, 188, 191,

*192, 196, 199, 267, *268—270.
Funaria 170, 174, 175, 177—*179. *180,

181, *183, 189, 232, 234, *235—237.

Funariaceen 188.

Fusicladiella 44.

Fusicoccum 85, 86, 301—303, 305, 306.

Georgia *192, 193.

Gloeosporidiella Petr. n.gen.3 18.

— ribis (Lib.) Petr. 318.

Gloesporidium 47, 50, 54, 55, 318.

— anomalum v. II. 47.

Glocosporium 39, 47—50, 52 54,

66—68, 70, 72, 73, 316, 317.

Gnomonia 40—51.

Gnomoniella 49.

Graphiothecium 43.

Grimmia 176, 202, 229.

Grimmiaceen 172, 188, 201, 202.

Guignardia 61.

Gymnocolea 186.

Gymnostomum 188.

Haplosporella 302.

Haplotheciclla 46.

Harpidium 171.

Harpostroma 72.

Hedwigia 166, 170, 181, L86, 187, 202,

• 229, *230—232.

Hemidothis 65.

Hendersonia 69, 74, 76, 77, 288.

— caUfomica (E. et Ev.) v. H. 74.

I lendersoniopsis 288.

Hendersonula 77.

— conglobata (Sacc.) v. H. 77.

— Crataegi (AIL) v. H. 77, 78.

— fructigena (Sacc.) v. H. 78.

— — f. Cerasi v. H. 78.

_ f. Corni v. H. 78.

f. Crataegi All. 78.

f. Pruni v. H. 78.

f. Sorbi v. H. 78.

Heterosphaeria 52.

Homalothecium 187.

Hookeria 167, 168, 177—*179, *180,

181—*183, 201, 273.

Hormotheca 44, 45.

— Robertiani (Fries) v. H. 14.

Humata perdurans (Christ.) Hieron. 12.

Hylocomium .187.

Hypnaceen 187, 199.

llypnum 1 00, 169, 170, 177, 186.

Hypolepidopsis 28.

Hypolepis 23, 25—28.
Hypospila 51.

Kalunsia 313.

Ki-isslerina 299.

Khekia Petrak n. gen. 282,

— ambigua (Pass.) Petr. 284.

284

Lachnella 296.

Lachnum 296.

Laestadia 44, 47.

Laestadiella 44.

Lecidea 130.

Leptobryum 167, L70, 171, 174,

188, 237, *239.

Leptodon 184.

Leptolepia 12.

— maxima (Fourn.) Hieron. 12.

Leptostroma 49, 80, 81, 88.

— caricinellum v. H. 81.

Leptostromella 78—80.

Lcptothyrina 49.

Leptothyrium 49, 50, 53, ^).

Leuco-Cytospora 85, 86.

Leuco-Phomopsis v. 11. 85.

Leucostegia 12.

Libertella 84.

Libertina 43.

Lindsaya 13— 18.

Linochora 78.

- caricinella (S. et R.) v. H. 78.

Linospora 51.

Lophiostomataceen 282.

Lophodermellina 78, 79.

— graminea (P.) v. H. 79.

— Robergei (D.) v. H. 79.

Lophodermium 79.

Lophozia 198.

Macrodiaporthe 290.

Macrophoma 78, 316.

.Madotheca 198.

Malacostroma v. II . 86.

Marssonia 53, 67, 68.

Marssoniella v. II. 50.

_ betulae (Lib.; v. H. 50.

— Fra^ariae (Lib.) v. II. 51.

— Juglandis (Lib.) v. H.

Marssonina 50, 52.

Meesea 170, 188.

Meeseaceen 174

Melanconiella 294.

Melanconidaceen 294.

Melanconiopsis 313, 314

incrustans (Sacc.) Petr. 313.

Melanconis 280 290,^ 292-294.

Melanconium 288, 293.

Melancornis 291.

Meliola 45.

Microbryum 173.

^licrodiplodia 78, 318.

- Petrakeana (Sacc.) Petr. 318.

Microdiscula 63, »>4

— Phragmitidis (West.) v. H. 63.

,
— rubicola (Bres.) v. H. (53, 64.

Microlepia 13.

*183,

50.



VI Pflanzennamen des Textes.

190,

Microsphaeropsis 78.

Microthyriaceae 45.

Microthyrium 59.

Mniaceen 184, 187, 196, 199, 243.

Mnium 170, 174, 182, 183, 188-
192, 193, 199, 243, *244, 245, *246,

248, *249.

Mollisia 62, 64, 296.

Monostichella Coryli (Desm.) v. H. 48.— Helicis (Desm.) v. H. 49.

Robergei (Desm.) v. H. 49.

44, 286.

Munkiella 44.

Mycosphaerella 39, 41
Mycosphaerellopsis 42.

Myxofusicoccum 301, 304, 306,
Myxosporina 47, 48, 50, 54.— Fagi (Rob. et D.) v. H. 48.— Platani (Lev.) v. H. 48.— quercina (West.) v. H. 47, 48.— Tiliae (Oud.) v. H. 48.

Myxosporium 86, 291, 315, 316.

Naemaspora 64, 65.

Neckera 178.

Xeckeraceen 187.

Neottiospora lycopodina v. H. 60
Neozimmermannia 47.

Xotholaena 19—21.
— Greggii (Mett.) Hieron.

307

20.

Ocellaria 316.

Odontosoria 13.

Olfersia 34.

Omphalospora 46.

Ophiognomonia 47, 51.

Orthothecium 187.
( )rthotrichaceen 172, 201.
Orthotrichum 177— * 179, 180, 182

Pachyfissidens 196.

Paludella 178, 188, *192, 193.
Paraleucobryum 221.
Passalora 44.

Pazschkeella 65.

Pellaea 18—21, 24, 2.").

— allosuroides (Mett.) Hieron. 18.
Perisporiaceae 45.

Pestalozzina 60.

Pezizella 295.

Phacidium 41.

Phaeodomus 65.

Phaeohendersonia 78.

Phallus 200.

Phascaceen 173.

Phascum 170.

Phegopteris 26.

Phialea 297.

Philonotis 166, 168, 174, 175, 183, 250
251—254.

.

'

Phloeochora 41.

Phloeospora 41, 66, 68, 71. 73, 74.
Phloeosporella 6<>. 75.— acenna (Peck) v. H. 75.

Phlyctaena 43, 76, 81. 84.

Phoma 41, 51, 50, 60, 6], 04, 84, 299, 305.— evonymicola Petr. 299.

Phomopsella 85.

Phomopsis 56. 60, 61, 83—89, 287, 290
. 294, 300, 305.

avellana Petr. 300.

Buxi (D.) v. H. 60.

elastica Petr. 300.

petiolorum (Desm.) v. H. 61.

Phyllachora 78, 299.

Phyllachorella 64.

Ph'vllosticta 41, 57, 58, 64, 71, 73, 297
298, 299.

Phyllostictina 61, 64, 65.— concentrica (Sacc.) \. II. 64.— Ericae v. H. 61, 62.

Pilidium 81—83, 315.

Placodium 90.

Placosphaerella 309.

Placosphaeria 88, 298, 299
Plagiorhabdus 59, 60.

Plagiostoma 47, 49;

Plagiostomella 47, 48.— carpinicola v. H. 47, 48, 50.

— petiolicola (Fuck.) v. 11. 47.

Plagiothecium 181.

Plecosorus 26.

Plectophoma 40, 41, 43, 46, .',7.

Pleosphaerulina 44.

Pleospora 46, 61

Pleuridium 183.

Pleurococcus 90, 117.

Plowrightia 46.

Pogonatum 177, 178, *I79, 180, *183, 184,
*192, 195.

Polymastia 90, 91, 102, 108, 110 112,
122 129, 138, 150.

Polypodium 169.

Polystichum 26.

Polystomellaceae 45.

Polytrichaceen 168, 173—175, 181,
183—185, 188, 190, 195, 202, 247.

Polytrichum 169, 175, 176, *180, 182
*183, 184, 190, 195, 196, 212, 254,

Pottiaceen 198. [*2r>~\ *259.
Pringsheimia 44.

— sepincola (Fr.) v. H. 44.
Pseudoleskea 200.
Pseudopezizza 50, 51, 54, 316.
Pseudophacidium 303.
Pseudovalsella 286, 287.
Psora 90.

Pteridellastrum 25.

Pterigoneuron 185.

Pterygophyllum 176, *273.
Pteris 24, 29—31.
Puccinia 309.

Pyrenium 130.

Pyrenobotrys 39, 40.
Pyrenopeziza 51, 54.

Pyrenophorum 90.

Pyrenula 132.



Pflanzennamen des Textes. VII

Ramularia 43, 44.

Ramularisphaerella 44.

Readeriella 79.

Rhabdospora 72, 310.

— asari (Sacc.) Petr. 310.

Rhabdothyrella 49.

Rhabdothvrium 49.

Rhacomitfien 199, 202, 229.

Rhacomilrium 202.

Rhynchostegium 187.

Rhytidium 187.

Sagedia 95, 98, 103, 104, 116—118, 123,

124, 128, 129, 132. 137, 139, 142,

143, 145, 146.

Scapania *183.

Schistidium 180.

Schistostega 171, 178 181 189.

Seligeria 188.

Septogloeum 41, 66, 68, 70, 72,

Septomycella 08.

Septomyxa 56, 67, 68, 73, 314.

— acerina (W.) v. II. 68.

Spaethiana (All.) v. H. 56.

Tulasnei (Sacc.) v. H. 68.

Sphagnum contortum Schtz. 161.

— var. gracile Rl. * glaucovirens 161.

cuspidatum Ehrh. 158.

— compactum Rl. * flavum 158.

* pallescens 158.

* virens 158.

var. deflexum Rl. * flagellare 159.

— * pallescens 159.

var. falcatum Russ. * flavopallens

73.

65—76 84,

57,

Septomyxella 67, 73

Septoria 41—44, 53, 57,

309, 310.

Septorisphaerella 43.

Sphaerella 39—43, 46,

73, 286.

Sphaerellopsis 46.

Sphaeria 44, 48, 289, 294.

Sphaerorriphale 150.

Sphaeropsis 60, 77, 302, 303, 311.

— hranicensis Petr. 311.

Sphaerulina 44, 286.

Sphagnaceen 172

Sphagnum 170, 177

68—70,

*17179, 180, 182,

186, 188, •192, 195, 201, *203. 204.

acutifolium Ehrh. 157.

— var. densum W. *pallescens 157.

var. gracile Rl. *pallescens 157.

auriculatum Sch. 161.

— var. compactum Rl. *viride 161.

— var. submersum W. *fuscoflavum

161.

*glaucoviride 161.

— var. teretiusculum Rl. *vinde 161.

brevifolium Rl. 160.

— var. capitatum Grav. *flavescens

160.— * flavovirens 160.

var. densum Rl. * flavovirens 160.

var. molle Rl. * flavovirens 160.

— ochraceum 160.

var. patulum Rl. * flavovirens 160.

— var. robustum Rl. * fuscoflavum

160.

var. squamosum Ang. (v. gracile)

160.
* flavovirens 160.

* pallescens 160.

159.
* flavovirens 159.

* pallens 159.

* pallescens 159.

* versicolor 159.

f. molle W. 159.

— * viride 159.

f. polyphyllum 159.

— * flavovirens 159.

var. flagellare Rl. * virens 159.

— var. plumosum Br. germ. * flaves-

cens 159.

* pallens 159.

— * pallescens 159.

var; strictum Rl. * pallens 159.

— * pallidovirens 159.

var. submersum Sch. * flavum 159.

* flavovirens 159.

* fuscovirens 159.

* pallescens 159.

* virens 159.

I molle * viride 159.

f. polyphyllum * flavovirens

159.
* pallescens 159.

— var. tenellum Rl. * flavum 159.

* pallescens 159.

Dusenii Jens. 158.

— var. molle W. * flavum 158.

tallax Kling. 159.

— var. capitatum Rl. * flavovirens

159.— var. deflexum Rl. * flavovirens 159

— var. falcatum Rl. * flavovirens 159.

— var. flagellare Rl. * flavovirensl59.

— var. Limprichtii Rl. * viride 159.

var. submersum Rl. * flavovirens

159.

fuscum Kling. 157.

— var. compactum Rl. * fuscescens

157.
* fuscum 157.

— var. densum Rl. * flavofuscum 157.

* pallescens 157.

— var. flagellare * flavofuscum 157.

* fuscescens 157.

— var. gracile Rl. * fuscescens 157.

* fuscopallens 157.

— var. strictiforme Rl. * fuscum 157

— var. tenellum Rl. * fusco-pallen-

157.
* fuscum 157.

Girgensohnii Russ. 158.

var.densum Grav. * pallescens 158



VIII
*

Pflanzennamen des Textes.

Sphagnum Girgensohnii Russ. viride 158.

var. gracile Grav. * flagellare 158.
* pallens 158.— var. intricatum Rl. * pallens 158.— var. strictiforme Rl. * pallescens

158.

— var. tenue Rl. * pallescens 158.
KHnggraeffii Rl. 162.

— var. squarrosulum Rl. * glauco-
pallens 162.

ligulatum Rl. 160.

— var. densum Rl. 160.

— var. teres Rl. * pallens 160.
magellanicum Brid. 162.

— var. abbreviatum Rl. * pallescens
162.

— var. congestum Sell. * purpu-
rascens 162.

— var. densum Rl. * fuscopurpureum
162.

* glaucopallens 162.
obtusum W. 160.

— var. densum Rl. 160.— * fuscovirens 160.— * virescens 160.
var, flagellare Rl. 160.

* flavovirens 160.
* viride 160.— var. gracile Rl. * viride 160.— var. recurviforme W. * pallescens

160.

— var. riparioides W. * flavovirens
160.

* fuscovirens 160.
* fuscum 160.— var. teres RJ. * flavescens 160.
* fuscoflavescens 160.
* fuscovirens 160.
* viride 160.

palustre L. 162.

— var. abbreviatum Roth et Stolle
* pallens 162.

* pallescens 162.— var. brachycladum * pallens 162.— var. compactum Schl. et W
* bicolor 162.

. * pallens 162.— var. densum Rl. * fuscoflavuml62.
* fuscopallens 162.— — * pallescens 162.
* pallidovirens 162.— var. patens * glaucopallens 162.
* pallens 162.— var. robustum Rl. * pallidovirens

162.

papillosum Ldb. 162.— var. abbreviatum Grav. * fusco-
flavum 162.

— var. compactum Ldb. * fusces-
cens 162.

— var. densum Schl. * flavofuscum
162.

* fuscescens 162.

Sphagnum papillosum var. * fuscum 162.

— var. patens Schl. * fuscescens L62.

pseudomolluscum RL 158.
— var. molle Rl. * flavescens 158.

pseudorecurvum Rl. 159.

— var. gracile Rl. * viride 151).

— var. immersum Roth * fusco-

virens 159.

— var. limosum Rl. * flavescens 159.
* fuscovirens 159.

— var. submersum Rl. * flavovirens
159.

* viride 159.

quinquefarium W. 156.— var. densum Rl. * pallens 156.— var. flagellare Rl. * pallens 156.
recurvum Pal. 159.— var. ambiguum Rl. f. submersum
Rl. 160.

* pallescens 160.

— var. capitatum Grav. f. ambly-
phyllum Russ. 159.

* flavovirens 15!).

— * viride 159.
* flavovirens 159.
* pallidovirens 159.— var. deflexum Grav. * virens 159.— var. densum Rl. * flavovirens 159.
* pallidovirens 159.
* viride 159.

— var. flagellare Rl. * viride 160.— var. gracile Jens. * pallens 159.
* viride 159.

— var. Limprichtii Schl. * flavo-
virens 160.

— — * fuscovirens 160.— var. majus Ang. * aureum 160.— var. molle Rl. * flavescens 160.
* ochraceum 160.— — * pallens 160.— var. rigidulum Rl. f. submersum

Rl. 160.

* pallescens 160.— var. squarrosulum Rl. * palles-
cens 160.

— var. submersum Rl. * flavovirens
160.

— — * pallens 160.

f. gracile Jens. *ochraceo-
virens 160.

— var. teres Rl. * flavescens 160.— — * flavovirens 160.
* fuscovirens 160.— — * virens 160.

robustum Rl. 158.

— var. compactum Rl. * pallescens
158.

— var. deflexum Rl. * pallens 158.— var. densum Rl. * flavovirens 158.
* fuscopurpureum 158.
* pallescens 158.— var. flagellare Rl. * fuscopallens
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Sphagnum robustum var. * pallens 158.

var. gracile Rl. * pallens 158.

var. intricatum Rl. * pallescens

158.

var. tencllum Rl. * pallescens 158.

Rocllii Roth 159.

var. falcatum Rl. * flavovirens159.

— * viride 159.

— var. submersum Roth * atro-

viride 159.
* fuscoviride 159.

f. squarrosulum Rl. * atroviride

1 59.

Schimperi Rl. 15(5.

-«- var. densum Rl. * pallescens Heid.

156.— var. teretiusculum Rl. * palles-

cens 156.

subbicolor Hpe. 162.

— var. brachycladum RL * bicolor

162.
* fuscopallens 162.

I* pallens 162.

var. compactum Rl. * bicolor 162.

— * pallescens 162.

* virens 162.

— var. strictiforme Rl. * fusco-

flavescens 162-

subsecundum Nees 161.

— var. brachycladum Rl. * pallens

161.— var. compactum Rl. * pallescens

161.

— var. deflexum Rl. * viride 161.

— var. falcatum Schl. * fuscoflaves-

cens 161.

— var. gracile C. M. * albescens 161.

— var. imbricatum Rl. * flavovirens

161.
* fuscoflavescens 161.

— var. squarrosulum Schl. * fusco-

virens 161.

— var. tenellum Schl. * virens 161.

— var. teretiusculum Schl. * fusco-

virens 161.

* pallescens 161.

* viridepallens 161.

tenellum Ehrh. 158.

— var. brachycladum Rl. * flaves-

cens 158.
* flavopallens 158.

* viride 158.

— var. compactum \Y. * flavovirens

158.
* glaucum 158.

— var. confertulum Card. * flaves-

cens 158.— var. contortum Rl. * flavum 158.

— * pallens 158.

var. fluitans Sch. * flavovirens

158.
- var. molle Rl. * flavescens I->8.

— var. robustum W. * flavovirensloS.

Sphagnum tenellum var. squarrosulum

Rl. * flavum 158.

— var. teres Rl. * flavescens 158.

teres Ang. 161.

var. compactum Rl. * virens 161.

var. densum Rl. * flavovirens 161.

var. flagellare Rl. * flavescens 161.

—- * pallidovirens 161.

var. gracile Rl. * flavopallens 161.

* flavovirens 161.

• — * pallens 161.

var. molle Rl. * flavovirens Mil.

var. patulum Rl. * flavovirens 161

var. squarrosulum Lesq. * flavo-

virens 161.

• * viride 161.

, — f. gracile * flavovirens 161.

var. strictiusculum Roth * palles-

cens 16!

var. strictum Card. * flavovirens

161.

var. tenellum Rl. * flavovirens 161

— Warnstorfii Russ. 157.

var. densum Rl. * purpurascens

157.— var. gracile Russ. * versicolor 157

* virens 157.

— var. tenellum Rl. * glaucescens

157.— — * pallens 157.

Wilsoni Rl. 157-

— var.compactum Rl. *pallescensl57.

—- — * purpurascens 157.

var. contortum Rl. * flavovirens

- * pallens 157.

var. densum * pallescens 157.

— * purpureum 157.

— * versicolor 157.

157

var. flagellare Rl. * fuscopallens

157.
_t — * rubellum 157.

* virens 157.

— var. gracile Rl. * pallescens 157.

* purpurascens 157. .

* purpureovirens 157.

— * versicolor 157

— * virescens 157.

var. molluscum Rl. * roseum 157

— * rubellum 1*57.

var. plumosum Rl. * roseum 157.

var. submersum Rl. * bicolor 157.

* pallens 157.

* purpureum 157.

* roseum 157.

var. tenellum Sch. * atropurpu-

reum 157.

* glaucum 157.

* pallescens 157.

* roseum 157.

* rubellum 157.

* virens 157.

var. teres Rl. * flavescens 157.
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Sphagnum Wilsoni var. * flavovirens 157.

* pallescens 157.

* purpurascens 157
* viride 157.

Splachnacecn 184.

Splachnum 170, 174— 170, *183, 232,

*233.

Sporonema 52, 55. 298, 314, 315.

— punctiformis (Fuck*) Petr. 290.

Stagnospora 74, 310.

— catacaumatis Petr. 310.

Staurothele 90, 140. '

Stictochorella 40, 41, 40. 57, 71, 73, 75.

— Platanoides (Sacc.) v. H. 71.

Stigmatea 38—40, 44—46, 51.

Sti^mochora 46.

— confertissima (huck.) v. H. 40.

Stilbum 62.

Strasseria 59, 60.

— geniculata (Berk, et Br.) v. H. 60.

Tapeinidium Morrei (Hook.) Hieron. 13.

Tapesia 296, 297.

— moravica Petr. 296.

Tetraphis 164, 183, 188, 193.

Tetrastaga 89.

Thamnium 187.

Thelidium 90, 91—152
absconditum f. brachysporum
Zschacke 96.

— f. minusculum Zsch. '.Mi.

Antonellianum var. Bachman ni Zsch.

126.

Auruntii f. microcarpon Zsch. 137.

austriacum Zsch. 106.

calcivorum (Nyl.) Zsch. 108.

circumspersellum (Nyl.) Zsch. 120.

circumvallatum Zsch. 97.

decussatum (Kphbr.) Zsch. 125.

dionantense (Hue) Zsch. 130.— var. lecideiforcne (Hue) Zsch. 130.

methorium (Nyl.) Zsch. 139.

papulare var. fuscum Zsch. 146.

Thelidium papulare var. genuinum Zsch.

146.

f. arenarium (Hepp) Zsch. 146.

pyrenophorum var. genuinum Zsch.

127.

var. incinctum (W^n.) Zsch. 127.

— riparium (Hepp) Zsch. 143.

— Schleicheri (Mull. -A.) Zsch. 12'.).

— subrimulatum (Nyl.) Zsch. 138.

— tongleti (Hue) Zsch. 131.

— wettinense Zsch. 104.

Thelidulum 114.

Thelotrema 110.

Thoracella 309.

Thuidium 166.

Thysidorsia 312.

Thyridaria 313.

Thyriopsis 45.

Timmia 177—*179.

Tortella 197.

Trichosphaeria 284, 285.
— nitidula (Sacc.) Petr. 284.
— pilosa Fuck. var. nitidula Sacc. 284.

Trichosto'mum 196.

Trochila 52-

Valsa 289, 290, 294.

Valsaria 313, 314.

Valsella 290, 291.

Yalseutypella 47.

Venturia 45, 46.

Verrucaria 98, 99, 102, 107—109.
115, 119—121, 123—128, 130
134, 136, 138—140, 145,

148—152

111,

132,

146,

Vizella 45.

Voitia 174.

Webera 170, 174, 178, *192, 194, 195,

240, *241, 242.
Wibelia 13.

Xyloma 80, 298.
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Adams, J. M. R. 136.
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Arnell, H. Wilh. 06, 99, 123.
Arthur,

J. C. 57, 108.
Artschwager, Ernst V. 130.
Atanasoft, I). 108, 137.

Atkinson, G. F. 57, 108.
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1 30
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Bachmann 108.

— E. 120, 121.

Backman, A. L. 127.

Baile)', L. H. 100.

Badoux, H. 130.

Baker, A. C. 130, 131.

Balb, E. D. 131.

Baldacci, A. 99.

Bailey, F. W. 47.

Bally, Walter 57.

Barendrecht, H. P. 102.

Bargali-Petrucci, G. 102.

Barker, B. T. P. 131.

Barre, H. W. 133.

Barroso, M. J. 67.

Barsali, E. 123.

Baruch, L. 51.

Bau, Arminius 57.

Baudin, L. 54.

Baumgarte, Herbert 102.

Baumgartner, Jul. 126.

B.-ach, B. A. 57.

— W. S.

\

131.

C. 57.

108.

99.

57, 108.

von 68.

57,

Beardslee, A.

— H. C. 101,

Beauverd, G.

Beauvtrie, J.

Beck, Giinther R.

- Olga 131.

Beguinot. A. 127.

Behr, M. 131.

Beijerinck, M. \V. 57.
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Bender, F. 67.

— Willy 47.
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Bengston, Ida A. 108.

Benoist, M. 54.
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Beobachtungen, Auftreteii von Pflanzen

krankheiten 70.

Berg, A. 70, 73.
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Berlese, A. 131.
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Berry, James B. 131.

Bessey, E. A. 47, 57.
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Bethge, W. 131.

Beyer, A. H. 138.

Bezssonof, X. 57, 109.

Biedermann, W. 51.

Bindseil, A. 51.

Birger, Selim 99.

B by, G. K. 57, !<><>.

B-tter, Georg 99.
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99.

Bitter, L. 102.

Blakeslee, A. 109.

^ p 99.

Blizzard, A. W. 109.

Blunck, Gustav 102.

Bn. E. 99.

Boas, F. 17, 57, 71.

Boedicker 131.

Boekhout, F. W. J.

Bohm, Fr. 71.

Brfrgcsen, F. 8, 54, 67.

Bornstein, P. 102.

Bokorny, Th. 51, 109.

Bonaparte, Tx Prince 68.

Bonar, Lee 109.

ISongert, J. 51.

Bonnier, G. 47.

Bonzowski, Jv.

Boresch. K. 51,
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Bos, J.
Kitzema 71.
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Boucquet, P. A. 71.

Bouly de Lesdain, M. 121.

Boyd, J. 109, 131.

Bracher, R. 54.

Brandes, E. W. 131.

Branhofer, K. 131.

Braskamp, E. H. B.

Braun, H. 51.

Brause, G. 127.

Bredemann, G. 57, 71.

Breed, R. S. a. o. 51.

Brenckle, J. F. 109.

Brenner, W. 47, 109.

Bresadola, Ab. G. 109.

Brethes, Jean 131.

Brew, J. D. 51.

Brick, C. 38, 71.

Briosi, G. 131, 132.

Briquet, John 47.

Briscoe, Chas. F. 102.

Bristol, B. Muriel 105.

Brittain, W. H. 71.

Brittlebank, C. C. 71,

Britton, E. S. 67.

— N. L. 48.

Brock 99.

Brooks, C 71, 132

— M. M. 51.

Brotherus, V. F. 67, 123.

Brotli, J. 58.

Brown. E. D. W. 68, 127

E. W. 127.

Mabel Mary 123.

— Nellie A. 132.

Bruchmann, H. 37,

Bruckner, G. 48.

Bruner, Stephen C.

Brunner, S. C. 74.

Bryan, Geo. S. 123.

132.

68.

137
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f

Buch, Hans 123.

Buchanan, R. E. 51.

Buchner, Eduard 58.

Buddin, W. 102.

Buder, J. 51, 102.

Buren, G. 58.

Busgen 58.

Burgeff, H. 109.

Burger, O. F. 109.

Burk, K. 38.

Burkholder, W. H. 109.

Burnham, S. H. 48, 121.

Burri, R. 51.

Burt, E. A. 58, 109.

Busse 71.

Butler, E. J. 132.—
J. R. 53.

Byars, Luther P. 132.

Cade vail y Diars, Juan 127.

Caesar, H. 109.

Campbell, C. 71.

— Douglas Houghton 123, 127.
Cardot, H. 54.

Carnot, P. 132.

Carpenter, C. W. 132.

Carse, H. 127.

arsner, E. 109, 132, 143.

arter, N. 54, 105.

aruso, G. 132.

astella, F. de 132.

esan, E. P. 58.

Chaborski, Mmlle. Gabriela 58, 109.
Chapman, A. Ch. 109.— G. H. 71.

hase, W. W. 132, 138.

Cheel, E. 58.

Chenantais, J. K. 109.
Cheeseman, T. F. 127.

Childs, Leroy 132.

Chiovenda, Emilio 101, 1 10, 121, 123, 127
hittenden, F. H. 132.

Chodat, R. 99.

Christe risen, Erich 102.

Church, A. H. 54.

iani, G. 102.

laa n, E. (57.

lark,
J. A. 144.

Claude, Daniel 102.

Clausen 71.

Cleland, J. Burton 58.
Cleve-Euler, Astrid 105
linton, G. P. 132.

Coaz,
J. 71.

Cobau, Roberto 127, 132.
Cobb, N. A. 132.
Cockayne, L. 99.

Cocks, R. S. 48.

Cocuzza, Tornello F. 132
Coe, H. S. 77.

Coerper, Florence M. 132.

Coker, W. C. 110.

Colin, H. 110.

Colley, R. H. 58, 133.

Collins, F. S. 110.
*

Collmann, C. 52.

Colon, E. I). 133.

Colosi, Giuseppe 121.

Conn, H. J. 52.

Conner, S. D. 102.

Conradi, A. F. 133.

Conveicao, Julio 99.

Cook, M. T. 48, 71.

Cool, Cath. 110.

Cooley, J. S. 132.

Coons, G. H. 133.

Cooper, E. H. 145.

Cotton, A. D. 133.

Cozzi, C. 110, 121, 133

Crabill, C. H. 58.

Craveri, C. 133.

— M. 105.

Crisanaz, A. 52.

Cruchet, P. 17, 58.

Cruess, \\\ V. 58, 71.

Cuboni, G. 133.

Cunningham, B. 54

Curtis, K. M. 110

— R. 1 84, 105.

Czapek, F. 48.

Dahlstedt, F. KM).

Dalbey, N. E. 64, 143.

Dalmasso, G. 133.

Dammerman, K. W. 133.

Darnell-Smith, G. P. 68,

Davenport, Audrey 103.

Davidson, W. M. 131.

Davis, A. K. 58.

— Anne W. 72.

— J- J- 58.— W. H. 133.

Davisson, B. S. 47.

123

110.

G. 133.

G. 133.

C. 71, 133.

133.

Dearness,
J.

Del Guercio,

Delia Beffa,

Del Yecchio,

Demelius, Paula 110.
Denis, B. 67.

Derlitzki, G. 58.
De Rosa, Fr. 110.

Derschau, M. v. 100.

DeToni, G. B. 100, 106.
Detwiler, Samuel B.
Deussen, Ernst 52.

Dickson, James ('..

— Johann Helen 110.
Diehl, Harold S.

Dietel, P. 18, 58,
Dietz, H. F. 78.
Digby, L. 69.

Diurich, G. 58.
Dixon, H. X. 67.
Doane, R. W. 133.
Dodge, B. O. 110— Carroll \Y. 58, 65,

102.

109.
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Dufour, Leon 110.

Dufrenoy, Jean 71, 72.

Duggar, B. M. 58, 65, 72.
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Durrell, L. W. 76.

Duysen, F. 39, 72.

Earle, F. S. 134.
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Lunar du Rietz, G. 122

Fiselt, Erwin 72.

Hlfving, Fredr. 110.

Elliott, Charlotte 134.

—
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Georg Hieronymus f
m 18. Januar 1921 verstarb nach langerem Leiden in Berlin Prof.

Dr. Georg Hieronymus. Mit ihm ist ein Gelehrter dahingegangen,

der der Botanik mit dem Ernste wissenschaftlichen Geistes und der

Freude an eindringender Forschung gedient hat.

Die Redaktion der „Hedwigia" fuhrte er als Nachfolger von
K. PrantI seit 1893, zunachst unter Mitwirkung von P. Hennings und
G. Lindau, seit Ende 1905 bis kurz vor seinem Tode allein.

Georg Hieronymus wurde am 15. Februar 1846 zu Schoneiche

bei Neumarkt in Schlesien geboren als Sohn des Rittergutsbesitzers

Carl Hieronymus und dessen Ehefrau Emma geb. Jaeschke. Schon
im Alter von 8 Jahren verlor er seinen Vater; die Mutter verkaufte dann

das Gut und siedelte mit ihren drei Kindern nach Gorlitz uber. Dort

besuchte Hieronymus das Gymnasium im alten Gorlitzer Kloster, das

er 1866 mit dem Maturitatszeugnis verlieB, um zunachst in Zurich

Medizin zu studieren. Seine Neigung zu den Naturwissenschaften

veranlafite ihn schon im nachsten Jahr ganz sich diesen zu widmen
und die Medizin fallen zu lassen; bis 1868 blieb er noch in Bern,

studierte dann von 1868—70 in Berlin und von 1870—72 in Halle.

Die ersten Arbeiten von Hieronymus betreffen entwicklungs-

geschichtliche und morphologische Fragen, so 1872: Einige Bemer-

kungen iiber die Bluten von Euphorbia und zur Deutung sogenannter

axiler Antheren (in Botan. Ztg.), 1873: Beitrage zur Kenntnis der

Centrolepidaceae (in Abh. Naturforsch. Ges. Halle). Die zweite dieser

Arbeiten sollte ihm nach AbschluS seines Universitatsstudiums als

Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde dienen. Kurz bevor er

jedoch dieses Ziei erreichen konnte, wurde er von dem in Cordoba

in Argentinien wirkenden deutschen Professor Lorentz 1

) veranlaBt, als

dessen Assistent und Mitarbeiter nach Cordoba uberzusiedeln. Die Uni-

versity Santiago (Chile) verlieh ihm dann den Doktorgrad. Mit Lorentz

zusammen unternahm er eine ausgedehnte Expedition in die nordlichen

argentinischen Anden bis nach Bolivien (Tucuman, Salta, Jujuy,Tarija).

Nachdem Lorentz von seinem Amte zuruckgetreten war, ubernahm

l
) Ober Prof. P. G. Lorentz vergl. Bot. Centralbl. IX (1882) p. 450-468.



Hieronymus 1874 die botanische Professur an der Universitat Cordoba,

die er bis zum Fruhjahr 1883 innehatte. Er entfaltete weiter eine rege

Sarnmeltatigkeit in dem botanisch wenig durchforschten Land, diesich

spater besonders auf das Bergland in der Oegend von Cordoba er-

streckte. Hierbei hatte er sich der Unterstutzung von O. Niederlein

zu erfreuen, der, aus dem Kaufmannsstand hervorgegangen, sich der

angewandten Botanik widmete.

Wahrend seiner Amtstatigkeit in Cordoba war Hieronymus zwei-

mal auf Urlaub in Deutschland, zuerst 1878 auf kurze Zeit zum Besuche

seiner Mutter, dann von Dezember 187Q bis Januar 1880. Wahrend
dieses zweiten Besuches verheiratete er sich mit Eva Jaeschke; seine

junge Frau begleitete ihn nach Argentinien.

DieSammlungen von Lorentz und Hieronymus sind dieGrundlage

fur die Floristik besonders der nordwestlichen Gebirgsgegenden Argen-

tiniens geworden. Schon Lorentz war, da die Hilfsmittel zur Bearbeitung

der Sammlungen in Argentinien nichtgegeben waren, mit dem beruhmten

Gottinger Pflanzengeographen Grisebach in Verbindung getreten, der

zunachst die von Lorentz 1871—1872 in Cordoba, Tucuman und Cata-

marca gesammelten Pflanzen bestimmte und zu pflanzengeographischen

Studien uber Argentinien verwertete (E. Grisebach, Piantae Lorentzianae

1874). Dann folgte 1879 das auf der breiteren Grundlage der Samm-
lungen von Lorentz und Hieronymus basierende Werk: Symbolae ad

Floram argentinam. Zweite Bearbeitung argentinischer Pflanzen nach

den durch die Regierung zu Buenos Aires veranstalteten Sammlungen
der Professoren Lorentz und Hieronymus, sowie den im Museum zu

Gottingen aufbewahrten Herbarien anderer Naturforscher.
' Die Arbeiten von Grisebach sind in systematischer Hinsicht nicht

erschopfend; das reichhaltige Herbar von Hieronymus, das spater

dem botanischen Museum in Berlin zufiel, hat weiterhin vielen Spezial-

forschern wertvolles Material geliefert.

Von wissenschaftlichen Arbeiten von Hieronymus aus der Zeit

in Argentinien sind neben kleineren floristischen Beitragen besonders
zu erwahnen die ausgezeichnete eingehende monographische Bearbei-
tung von Lilaea subulata (in Act. Acad.Nac. Cienc. Cordoba IV, 1882),
dann dieAufzahlungderNutzpflanzen Argentinians: Piantae diaphoricae
Florae Argentinae (Buenos Aires 1882).

1883 gab Hieronymus seine Stellung in Argentinien auf undkehrte
nach Deutschland zuruck, wo er sich in Breslau niederlieS. Frei vom
ZwangeeinesBerufes,konnteerhierjahreIangseinenbotanischenStudien
obliegen, die ihn nunmehr ins Gebiet der Kryptogamen fuhrten. Gerade
damals wurde die KryptogamenfloraSchlesienseifrigdurchforschtund
Hieronymus beteiligte sich hieran besonders durch das Studium der



Algen und Schizophyceen seiner Heimat; von seiner Sammlertatigkeit

in dieser Richtung zeugen die zahlreichen im Berliner Herbar auf-

bewahrten Exemplare. 1884 erschien seine Arbeit uber Stephanosphaera

pluvialis (in Beitr. zur Biologie der Pflanzen, herausgeg. von Dr. Ferdi-

nand Cohn), in der er den ganzen Entwicklungsgang dieser Volvocacee

darlegte; ferner ist zu erwahnen seine Arbeit uber die neue Proto-

coccacee Dicranochaete reniformis (ebenda). 1892 veroffentlichte er

„Beitrage zur Morphologie und Biologie der Algen I. Glaucocystis

Nostochinearum Itzigs. II. Die Organisation der Phycochromaceen-

zelle" (Cohns Beitr. V). Zur ^osung der schwierigen und umstrittenen

Frage der Inhaltsbestandteile der Schizophyceen-Zelle (der er auch in

Berlin noch seine Aufmerksamkeit zuwandte) bediente er sich aller

Mittel neuerer mikroskopischer Technik; seine Resultate blieben nicht

unwidersprochen (vergl. z. B. Zacharias in Botan. Zeit. 1902). Gleich-

falls mit alien Methoden klarte er den Entwicklungsgang und den Bau

der interessanten, an der Grenze des Tier- und Pflanzenreiches

stehenden Chlamydomyxa auf. (Zur Kenntnis von Chlamydomyxa

labyrinthuloides Archer in Hedwigia 37 [1898].)

Neben den algologischen Studien wandte er sein Interesse auch

der Gallenforschung zu. Seine Arbeit: Beitrage zur Kenntnis der

europaischen Zoocecidien und der Verbreitung derselben (in Jahresber.

Schles. Ges. Vaterl. Kultur Breslau 68, Erganzungsheft 1890, 49—272)

bringt Gallenverzeichnisse und teilweise sehr eingehende anatomische

Beschreibungen der Gallen. Ferner gab er mit F. Pax seit 1889 das

Herbarium cecidologicum heraus. Spater begrundete er am Berliner

Museum ein groBtenteils von ihm selbst geordnetes und standig ver-

mehrtes Gallen-Herbar.

Daneben beteiligte sich Hieronymus auch mit der Bearbeitung

einiger Phanerogamen-Familien an dem groBen Sammelwerk von Engler

und Prantl, Die Nat. Pflanzenfamilien (Restionaceae, Centrolepidaceae,

Eriocaulaceae 1888, Juncaginaceae, Myzodendraceae, Santalaceae,

Grubbiaceae 1889).

lm Jahre 1892 wurde Hieronymus als Kustos an das Botanische

Museum nach Berlin berufen, dessen Leitung Prof. Engler ubernommen

hatte. In dieser Stellung hat er bis kurz vor seinem Tode gewirkt

rastlos fur die Vervollkommnung und wissenschaftliche Bearbeitung

der Sammlungen des Museums tatig, bis ihn die schwere Erkrankung

zu unfreiwilliger MuBe zwang. Auch in Berlin blieb er noch, wie

erwahnt, zunachst dem Studium der niederen Algen treu, den groBten

Teil seiner Zeit und Arbeitskraft nahmen aber allmahlich die Fihcales

in Anspruch. Die mustergultige Ordnung und Reichhaltigkeit der

Farnsammlung des Museums, die er in wenig gepflegtem Zustand



iibernahm, ist sein Werk. Eine wertvolle Unterstiitzung wurde ihm

in dieser Beziehung durch die Tatigkeit von Herrn Oberstleutnant a. D.

G. Brause zuteil, der, seinen botanischen Interessen folgend, seit

Herbst 1904 regelmaBig am Museum arbeitete und an der Ordnung

und spater an der Bearbeitung der Fame mitwirkte (so sind schon

die zahlreichen vortrefflichen Tafeln zu den Pteridophyta der Plantae

Sttibelianae, Hedwigia 1906—1909, von Herrn Oberstleutnant Brause

gezeichnet worden). Die zahlreichen systematischen Arbeiten von

Hieronymus iiber einzelne Gruppen der Fame oder iiber die Farn-

vegetation einzelner Gebiete (besonders Sudamerika und trop. Afrika)

sind in der Hedwigia und in Englers Jahrbiichem in langer Reihe bis

in seine Ietzten Lebensjahre erschienen. Ein besonderes Interesse

wandte er ferner den Selaginellaceen zu. Seine Bearbeitung dieser

Gruppe in Engler und PrantI, Die Natiirl. Pfl.Fam., zeichnet sich durch

groBe Grundlichkeit aus; die Gattung Selaglnella ist unter Aufzahlung

aller Arten vollstandig durchgearbeitet. Hieran schlossen sich zahl-

reiche kleinere und groBere Mitteilungen iiber die Arten einzelner

Gebiete, so seine Aufzahlung der Arten der Philippinen nach der

Elmerschen Sammlung (in Leaflets of Philipp. Bot. VI, 1913), die Be-

arbeitung papuasischer Selaginellen (in Engl. Jahrb. L, 1913) usw.

Auch in der Phanerogamen-Systematik hat Hieronymus groBere

Leistungen in seiner Berliner Zeit aufzuweisen, die sich besonders auf

die Compositen Sudamerikas beziehen; er bearbeitete die Compositen
derargentinischen Sammlungen (1897), dann derandinen Sammlungen
vonJelski,Sodiro,Stubel,Weberbauer, Lehmann usw. (mehrere umfang-
reiche Aufsatze in Englers Jahrbiichem). Zu bedauern ist, daB er durch

seine Filicales-Studien und durch seine dienstliche Tatigkeit verhindert

wurde, eine vollstandige Bearbeitung seiner Sammlungen aus Argen-

tinian zum AbschluB zu bringen, zu der er durch seine ausgezeichnete
Kenntnis der Flora und der Literatur besonders berufen war.

Mit seinen Kollegen am Museum stand Hieronymus auf gutem
FuBe; die jungeren unter ihnen haben bei wissenschaftlicher Tatigkeit

und in seinem gastfreien Hause viel Anregung von ihm genossen. Bei

allem Ernst und Grundlichkeit, die er in der Forschung aufwies, liebte

er einen gemutlichen und von Ironie und Witz belebten Verkehr mit

Gleichgesinnten. Das Gluck seines Familienlebens wurde erst nicht lange
vor seinem Tode getrubt; seine Frau ging ihm urn zwei Jahre im Tode
voraus und 1918 fiel sein altester Sohn, der als Arzt den Feldzug mit-

machte, alsOpferdesWeltkrieges. Schon seitmehrerenjahrenkrankelnd,
erlitt er im Herbst 1920 einen Schlaganfall, von dessen Folgen er sich

nicht wieder erholte.

R. Pilger.
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Uber einige Arten aus der Gattung

Calypogeia Raddi sensu Nees.

Von C. Warnstorf.

In einem Aufsatz ,,Thc Genus Calypogeia and its type Species",

der in The Bryologist 1907 zum Abdruck gelangt ist, tritt Prof.

Dr. Evans in New-Haven in Connecticut (Nordamerika) auf

Grund einer Abhandlung des Dr. L e v i e r (| am 26. Oktobcr 1911),

die er in Bull. Soc. Bot. Ital. 1902 veroffentlicht hat, entschieden

dafiir ein, da8 der Raddi sche Name ^Calypogeia" (1820) vor

den beiden Namen Kantia Gray (1821) und Cincinnulus Dum.

(1822) die Prioritat besitze1
). Und so ist es denn gliicklicherweise

endlich gclungen, die obige Bezeichnung fur diese den marsupialen2
)

Lebermoosen angehorige Gattung zur allgemeinen Anerkennung

zu bringen. Leider ist es aber bis jetzt noch nicht gegluckt, audi

in bezug auf die einzelnen Artgruppen derselben eine Einigung unter

den lebenden Hepaticologen herbeizufuhren. Ein Beispiel hierfur

bietet die in Deutschland sehr haufig anzutreffende C. trichomanis

Corda (Opiz Beitr., p. 653, 1829), die der Autor selbst auch in Sturm,

Fl. germ, crypt. XIX und XX auf Taf. X koloriert zur Anschauung

bringt. Hier wird unter Fig. 7 (schwach vergroBert) der Teil einer

Pflanze von der Unterseite des Stengels abgebildet, so daB die Unter-

blatter deutlich hervortreten. Diese sind rundlich, an den Seiten

durchaus ganzrandig, am oberen Rande nur etwa auf Va der Lamina-

lange eingeschnitten und zeigen spitze, statt stumpfe kurze

Lappchen, wahrend Nees in Naturgesch. der Leberm. Ill, p. 8

von C. trichomanis a 1. communis, vvozu er die crwahnte Abbildung

Cor das zitiert, sagt: ,,Foliis ex subrotundo-ovatis confertis,

*) Vgl. hjeruber auch K. Mull. - Fnb., Die Lebermoose, p. 229 (1913).

2
) Marsupium = Beutel; wie der Name Calypogeia (calyx = Kelch, Fmcht-

hulle und hypogaeus = unterirdisch) andeutet, wird bei den marsupialen Leber-

moosen das Sporogon bis zur Reife von einem fleischigen, zylmdrischen Beutel oder

Sack umschlossen, der in den Erdboden herabhangt und aus dem es alsdann, auf

mem langen, weiBen, zarten Kapselstiel hoch emporgt Iioben, ans Licht tntt.

tfedwigia Baud LXll. 1



2 C. Warnstorf.

amphigastriorum lobis obtusis". Da er hierbei,

wie man sieht, gar keine Andeutung daruber macht, wie weit etwa
die Unterblatter in dicser Formengruppe ausgebuchtet sind, so muB
man annehmen, daB er unter C. trichomanis a 1. communis alle die-

jenigen Formen verstand, die groBe, rundliche, durch eine l
/4—V,

der Blattflache erreichende Ausbuchtung stumpfe 2 lappige Unter-
blatter besitzen, wie ich sie selbst bereits 1905 in Kryptogamenfl.
der Mark Brandenburg in Bd. II, p. 1117 als bei C. trichomanis vor-

kommend charakterisiert habe. Von der Abbildung, die K. Miiller-

Frib. in Die Leberm., p. 248 unter Fig. 72 von 2 Unterblattern (d)

der C. trichomanis gibt, entspricht nur das rechtsstehende meiner
Auffassung, wahrend das andere diejenige Form der Amphigastrien
veranschaulicht, wie sie auf der Unterflache eines Stengelstiickes (a)

zur Darstellung gelangt sind. Diese letzteren zeigen eine bis zur

Mitte und weiter herab engere Ausbuchtung und ihre Lappen sind

schmaler, langer und entweder stumpflich oder auch teilweis mehr
oder minder spitz auslaufend, was aber der Angabe im Schliissel

zu den behandelten Arten auf S. 231 widerspricht, wo es von G.

trichomanis heiBt: Unterblatter, */, bis hochstens l
/9 geteilt, und

die Lappen derselben eiformig und stumpf. Dagegen entspricht
das Bild auf S. 239 des erwahnten Werkes, das M u 1 1 e r unter
Fig. 69 b von C. Neesiana var. laxa gibt, in seinen Amphigastrien
vollkommen denjenigen Unterblattern, wie ich sie in Kryptogamenfl.
von Brandenb. 1. c. fur C. trichomanis angegeben habe. Die wahre
C. Neesiana K. Mull, besitzt nun, wie auch aus der Abbildung der
Fig. 68 deutlich hervorgeht, vollig ganzrandige oder am oberen
Rande nur sehr seicht ausgehohlte, rundliche bis fast nierenformige
groBe Unterblatter, und es ware deshalb gegen das Artenrecht der-
selben gar nichts einzuwenden, wenn nicht Formen auftraten, wo
an demselben Stengel ganzrandige, leicht ausgerandete und solche
Unterblatter vorkamen, die durch eine V4

—1

/8 der Lamina hinab-
reichende Bucht in 2 breit-ovale, kurze, stumpfe Lappen geteilt
wurden. Aus diesem Grunde kann ich die C. Neesiana nur fur eine
Form der C. trichomanis halten, wie das bereits vor mir von M a s s a -

longo und Carestia (Nuovo Giorn. Bot. Ital XII p 351,
1880), sowie auch von K. Miiller-Frib. in Beih. zum Bot.
Centralbl. X, p. 217 (1901) geschehen ist. Es findet eben bei

'

C.
trichomanis

,
zuweilen sogar an demselben Stengel, in der Form der

Unterblatter ein allmahlicher Ubergang von volliger Ganzrandigkeit
bis zur Ausbuchtung auf V4

-i/
3 der Laminalange und damit zu-

sammenhangend die Lappenbildung statt. Die Natur erlaubt sich
hier (wie auch bei alien ubrigen Arten der Gattung) in der Formurg
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der Amphigastrien kleinere oder auch zuweilen groBere Abweichungen

von dem urspriinglich feststehenden Typ, so daB man an einem und

demselben Stammchen wohl vergeblich nach zwei sich vollkommen

deckenden Blattchen suchen diirfte. Es ist deshalb unerlaBlich,

wenn man sich ein richtiges Urteil iiber die Grundgestalt der Caly-

pogeia-Amphigastrien bilden will, nicht einzelne, sondern zahlreiche

solcher loszulosen, um sie alsdann bei nicht zu geringer VergroBerung

unter dem Mikroskop durchzumustern.

In einer Anmerkung zu C. integristipula Steph., die mit C.

Neesiana K. Mull, identisch ist, sagt der Autor in seinem groBen

Werke ,, Species Hepaticarum" III, p. 394 unter anderem: ,,Es

unterliegt keinem Zweifel, daB die altcren Autoren und unter diesen

besonders Nees v. Esenbeck (Naturgesch. d. Leberm, III,

p. 14) die Pflanze mit tief zweilappigen Unterblattern
C. trichomanis nannten und dem bin auch ich hier gefolgt." Dabei

iibersieht er aber, daB Nees auf der zitierten Seite der Natur-

geschichte iiber die Form und den Grad der Teilung von Unter-

blattern spricht, wie sie bei der von ihm im weitesten Sinne auf-

gefaBten C. trichomanis angetroffen werden. In seiner Diagnose

zu der Varietatengruppe a 1. communis, die wir gegenwartig als

das wahre C. trichomanis ansehen, ist nach dem oben angefiihrten

Wortlaut mit keiner Silbe der Grad der Teilung bei den Unterblattern

dieser Sektion erwahnt, so daB man unmoglich Nees als Stiitze

dafur heranziehen kann, wenn man gegenwartig solche Formen

bei C. trichomanis unterbringt, die rundliche, tief geteilte (V2—
8
/i

der Lamina) Unterblatter mit schmaleren stumpflichen, zum Teil

auch zugespitzten Lappen und einen durchaus engeren Ausschnitt

zeigen. DaB S t e p h a n i tatsachlich nur solche Formen zu C.

richomanis stellt, beweist auch eine Handzeichnung von ihm, die

ich im Bot. Museum in Berlin-Dahlem gesehen. Die Exemplare,

die Schiffner in seiner ausgezeichneten Exsikkatensammlung

:

Hepat. europ. exs. als G. trichomanis unter den Nummern 629 bis

635 von sehr verschiedenen Standorten Europas ausgegeben hat,

( nthalten zum Teil Proben, die in der Bildung der Unterblatter

sich durchaus an die von Stephani in Spec. Hepat. Ill, p. 392

beschriebene C. trichomanis anschlieBen, zum Teil aber auch solche,

die zu C. Neesiana neigen oder sogar mit dieser zusammenfalien.

So wird z. B. unter no. 632 eine von Dr. F a m i 1 1 e r in Bayern

aufgenommene C. trichomanis+C. Neesiana var. subdivisa Schiffn.

ausgegeben, iiber die der Herausgeber in Kritische Bemerk. iiber

die europ. Leberm. XIII, p. 17 sich wie folgt auBert :
„Das vorliegende

Material ist nicht vorgelegt, um eine bestimmte Form zu demon-

1*
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strieren, sondern es ist aus philogenetischen Gninden sehr inteussant

wegen der Beurteilung des Verhaltnisses von C. trichomanis und

G. Neesiana. Wenn man beide ,,Arten" in ganz typischer Entwick-

lung verglcicht, so wiirde man es fur ganz selbstverstandlich haltcn,

daB es sich hier um ausgezeichnete Arten handelt. Auch die Var.

subdivisa Schiffn. wird man trotz der mehr oder weniger ausgerandeten

oder selbst hie und da spitz eingeschnittenen Amphigastrien noch

gewohnlich unschwer als zu C. Neesiana gehorig anerkennen. In

unserem Material wachst aber zweifellos C. trichomanis (die fruchten-

den Rasen enthalten meistens nur oder doch vorwiegend diese) und
Formen der G. Neesiana var. subdivisa gemeinsam, ja, in einigen

Rasen fand ich (sparlich) auch ganz typische G. Neesiana. Man
findet aber hier leicht auch Pflanzen, von denen auch ein ganz er-

fahrener Beobachtc-r kaum mit voller Sicherheit behaupten konnte,

ob sie zu var. subdivisa von C. Neesiana oder zu G. trichomanis zu

stellen seien. Unser Material scheint also abermals darzutun, daC

G. Neesiana eine nicht scharf differenzierte Art ist, die mit G. tricho-

manis durch alle moglichen Ubergange zusammenhangt."
Zu no. 630 (G. trichomanis forma [juvenilis?]) seiner Sammlung

macht S c h i f f n e r 1. c, p. 15 unter anderen folgende kritische

Bemerkungen: „Es ist eine (wie es scheint wenigstens zum Teil

jugendliche) Form von C. trichomanis, bei welcher aber die Blatter

mehr eiformig sind, so daB sie sich dadurch der C. Neesiana etwas
annahert; die Amphigastrien sind querbreit, etwas breiter als bei

den gewohnlichen Formen der C. trichomanis und ziemlich tief ge-

teilt mit breit gerundeten Lappen. Unsere Pflanze zeigt also Merk-
male, welche die Vermutung nahe legen konnten, daB es sich hier

um eine sehr extreme Form der G. Neesiana var. subdivisa oder j

trichomanis
konnte." Und endlich fiihrt der Herausgeber 1. c., p. 16 zu no. 631
(C. trichomanis part, cum C. Neesiana et cum formis transitoriis)
folgendes aus: „In fast alien Rasen liegt hier reine C. trichomanis
sehr schon fruchtend vor. Nur in ganz wenigen Rasen fand ich ein-
gesprengt Pflanzen, die ganz sicher der C. Neesiana angehoren (nach
Blattform und Amphigastrien)

. Ofters findet man aber auch Pflan-
zen, bei denen mitten unter geteilten auch einzelne ungeteilte Amphi-
gastrien vorkommen oder solche, die nur wenig emarginat sind (also
C. Neesiana var. svbdivisa); solche Pflanzen schienen mir auch
schmalere Blatter zu haben und konnen vielleicht als Ubergangs-
formen aufgefaBt werden. Die hochst merkwiirdige Tatsache daB
am 19. Mai 1899 fast ausschlieBlich C. trichomanis angetroffen wurde
und bereits am 12. August 1900 genau am gleichen Standortc C.
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Neesiana, laBt zwei Erklarungen zu. Entweder hat G. Ncesium
in dieser kurzen Zeit von 15 Monaten die C. trichomanis ganz ver-

drangt, oder letztere hat sich in G. Neesiana umgewandelt. Mog-

licherweise bildet C. trichomanis zu gewissen Jahrcszeiten oder unter

gewissen noch unbekannten Umstanden SproBglieder, welche Blatter

und Amphigastrien der C. Neesiana ausbilden. Ware dies erweisbar,

so ware damit die Unhaltbarkeit von C. Neesiana als Art sicher-

gestellt. Die Aufklarung der Entstehungsweise und Bildungsursachen

solcher nahe verwandten Pflanzenformen ist durch exakte Beob-

achtungen in der Natur moglich und von hochstem Interesse als

einzig moglicher Ausgangspunkt fur exakte philogenetische For-

schung im Gebiete der niederen Kryptogamen, wenn sich diese iiber

das Niveau vager Vermutungen und geistreichtuenden Geschwatzes

erheben soil/*

Leider unterlaBt Schiffner nach diesen mit meinen Beob-

achtungen im allgemeinen ubereinstimmenden Darlegungen, bestimnit

zu erklaren, welche Formcngruppe er selbst nun eigentlich fiir die

wahre C. trichomanis bctrachtet, d. h., was fiir Unterblatter
er derselben zuschreibt. Wie aus den unter den oben erwahnten

Nummern der Hepat. euro.p. exsicc. unzweifelhaft hervorgeht,

schwankt er in seinem Urteil augenscheinlich, welche Formen er

der Artgruppe der C. trichomanis, welche er derjenigen der C. Neesiana

zuzurechnen habe und kommt schlieBlich dahin, das Artenrecht

der letzteren anzuzweifeln.

Zu dieser Ansicht muB jeder kommen, der C. trich&manis in

meinem Sinne auffaBt und dabei beriicksichtigt, was ich dariiber

bereits 1905 in Kryptogamenfl. v. Brandenb. II, p. 1117 gesagt

habe. Allerdings habe ich damals die mir noch wenig bekannte

G. Neesiana von C. trichomanis fiir verschieden gehalten, doch durch

meine neuesten Untersuchungen festgestellt, daB die fiir C. Neesiana

geltenden groBen, rundlichen bis nierenformigen ganzrandigen oder

oben leicht ausgerandeten Unterblatter allmahlich in solche iiber-

gehen konnen, die durch eine 2
/4
—1

/8 der Lamina betragende Aus-

buchtung in 2 breit-ovale kurze Lappen geteilt werden, wie sie an

der bei uns haufigsten Form von C. trichomanis angetroffen werden.

Im Gegensatz hierzu behandelt Stephani in seinem groBen

Werke: Species Hepaticarum III (1906—1909) G. trichomanis und

C. Neesiana = C. integristipula Steph. als 2 verschiedene Artgruppen,

und cr hat von seinem Standpunkt aus vollkommen recht, weil er

G. trichomanis in einem ganz anderen Sinne auffaBt als ich. Wie
C. Neesiana, so gehort auch G. Mulleriana Schiffn. in Lotos 1900,

p. 23 apud Sttphani (Spec. Hepat. Ill, p. 393) nach der Beschreibung
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in den Ratumn der C. trichomanis in meinem Sinne. Davon ist

aber diejenigc Form von C. Miilleriana, die Schiffner unter
no. 609 in Hepat. europ. exsicc. ausgegeben, verschieden. Nach
den kritischen Bemerkungen des Herausgebers zu dieser Nummer
ist dieselbe Kantia Miilleriana var. erecta (C. Mull.) in Lotos 1900 =
C. trichomanis var. erecta K. Mull, in Mitteil. Bad. bot. Ver. 1899,

p. 94. Nach meinem Urteil gehort diese hygrophile kraftige Pflanze
wegen seiner tiefeingeschnittenen Unterblatter
mit meist stumpfen, breiten oder nicht selten nach oben auch ver-
schmalerten langeren Lappen zu der Formengruppe, die ich in

Kryptogamenfl. v. Brandenb. II, p. 1118 als C. adscendens (Nees)
charakterisiert habe, aber gegenwartig als helophile, der C. trichomanis
habituell sonst sehr ahnliche Gruppe mit anderen (auch terrestren
Formen) vereinige, und zusammen als C. trichomanoides bezeichne.
Dieselbe umfaBt alle diejenigen Formen der C. trichomanis im Sinne
S t e p h a n i s

,
die durch i/,—3

/4 der Blattlange erreichenden An-
schnitt in 2 langere stumpfe oder zum Teil nach oben deutlich ver-
schmalerte und spitze Lappen geteilt sind und ganzrandige brcit-
ovale, an der Spitze abgerundete Stengelblatter besitzen. In diese
Gruppe miissen dann auch alle diejenigen Formen eingereiht werden,
die Schiffner in Hepat. europ. exs. unter den Nummern 617
bis 623 als C. paludosa Warnst. ausgegeben hat. Die wahre C. palu-
dosa, wie ich sie in Kryptogamenfl. v. Brandenb. II, p 1117—1118
(1906) beschrieben habe, ist eine zarte, unter Sphagnum in Hoch-
mooren wachsende Pflanze, die mit C. sphagnicola (Arn. et Pears.)
Warnst. et Loeske (nicht Stephani!) zusammenfallt, wie das K.Muller in Die Leberm., p. 242 zum Ausdruck bringt, indem er
den ISamen G paludosa einfach als Synonym bei C. sphagnicola

™ fI i
1C °- tmUis (AuSt) Evans

(
Rhodora 1907, p. 69 bis

70) steht hier unter den Synonymen zu der letzteren Species. In

NaTn ^-.a"lenc
-.
hat Aust ^ ^inerzeit als no. 74 unter dem

fiWin r
tnCh0Tm° Var

"
tenuis eine mit O. sphagnicola vollkommen

ubereinstimmende Form herausgegeben und diese mit folgenderDiagnose begeitet: „Caule inter Sphagna scandente vel repente

nZsTl
mTT mm0S0

'

i0mS min°ribus~ tes-
ter leS

US ££™r ?" f
°"°VatlS SUWalCatiS^ decurrentibus;

o'eser BII T , I™ '
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emS nden w ^ " ^ * VmeCht S^niiber A u s t i n
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•
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,,sphagnicola" und ,,paludosa" . Zwischen Sphagnum und in Siimpfen

wachsen noch andere Calypogeia-Formen als die zarte C. tenuis (Aust.)

Evans

!

Auch die alte C. fissa Raddi findet unter den lebenden Bryo-

logen noch nicht allgemeine Anerkennung als eine von C. trichomanis

spezifisch verschiedene Artgruppe, und doch ist dieselbe — ganz

abgesehen von den an der verschmalerten Spitze durch eine kurze

Ausraridung meist stumpf zweizahnigen Stengelblattern — durch

die stets tief geteilten, ganz anders gestalteten Unterblatter von

C. trichomanis (wie ich sie auffasse) immer leicht zu unterscheiden.

So erklart z. B. Meylan in einer Arbeit: ,,Recherches sur le Caly-

pogeia trichomanis Corda" in Rev. bryol. 1908, p. 72, da8 er C. fissa

nur fur eine Varietat der letzteren halten konne. Uberhaupt scheint

er nach seinen Ausfiihrungen in der erwahnten Arbeit zu urteilen,

noch fast ganz auf dem Standpunkte unseres Altmeisters N e e s

zu stehen, den dieser in seiner beriihmten Naturgeschichte der europ.

Lebermoose in der Beurteilung der C. trichomanis eingenommen hat.

Dariiber besteht aber heute unter den Hepaticologen wohl kein

Zweifel, daB wir seit den dreiBiger Jahren des vorigen Jahrhunderts

in der Erkenntnis der niederen Kryptogamen groBe Fortschritte

gemacht haben, die vorzugsweise der Vervollkommnung des Mikro-

skops, der Anwendung starkerer VergroBerungen bei anatomischen

Untersuchungen usw. zu danken sind. Nur dadurch war es moglich,

in viel hoherem MaBe als friihcr in die geheime Werkstatt der Natur

einzudringen und oft staunend und bewundernd zu sehen, welche

Feinheiten in der Ausbildung der Organe niederer Pflanzenformen

hier zustande kommen. Ja, oft gelingt es erst durch Anwendung
der raffiniertesten Hilfsmittel zu erkennen, wo die Natur bei ihrer

geheimnisvollen Arbeit ein anderes Modell zum Ausgangspunkt

ihres Schaffens gemacht hat, da sie sich hierbei ersichtlich zwar

immer an einen bestimmten Vorwurf bindet, allein diesen fort-

wahrend zu verandern versucht, wie das in ahnlicher Weise ein Mu-

siker tut, der fiber ein selbstgeschaffenes Thema zahlreiche Varia-

tionen verfaBt, aus denen trotz der Veranderungen, die das Thema
dadurch erleidet, letzteres dennoch immer von einem feinen musika-

lischen Ohre herauszuhoren sein wird.

So arbeiten die Krafte in der Naturwerkstatt zum Exempel

auch bei der Ausgestaltung von Amphigastrien in den einzelnen

Artgruppen von Calypogeia nach einem selbstbestimmten Grund-

modell, das man sich be ispielsweise bei dem von mir als C. trichomanis

angt henen Formenkreise als ein rundliches bis elliptisches Blatt-

chen vorstelk n kann, das die Stengelbreite weit iiberragt, und durch
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eine nur l

l±
— l

J9 (sehr seiten 1

/2 ) der Lamina erreichende Ausbuchtung

in zwei kurze, breite stumpfe Lappen getrcnnt wird. Alle die an dies, r

Vorlage vorkommenden Veranderungen lassen nun deutlich erkennen,

daB sich dieselben einzig und allein an der Ausbuchtung des Modells

vollziehen, und zwar in der Weise, daB sich dieselbe entweder a 1 1
-

m a h 1 i c h (zuweilen sogar bis zum volligen Schwund) vcr-
f 1 a c h t oder daB sich die gerundete Buchtbasis in einen winke-
ligen Ausschnitt umwandelt. In der Formengruppe der

G. fissa liegt der Amphigastrienbildung eine Vorlage zugrunde, die

ein mchr breites als langes Blattchen darstellt, das die Stengelbreite

bedeutend tiberragt, mindestens bis zur Laminamitte durch eine

breite Ausbuchtung in 2 stumpfe langere Lappen geteilt wird, die

an den Seiten eine deutliche Ausrandung erkennen lassen. Hier

herrscht entschieden bei den zu beobachtenden Variationen die Ab-
sicht vor, die Veranderungen nicht nur an der medianen Ausbuch-
tung des Modells, sondern auch an dessen Seitenrandern und den

Lappen selbst vorzunehmen. Die an der mittleren Ausbuchtung
wahrzunehmenden Abanderungen zeigen sich darin, daB sich dieselbe

niemals verflacht, sondern ofter soweit vertieft, daB die beiden
Lappen mitunter in der Basis nur noch durch eine schmale Lamina-
briicke zusammenhangen; auch die Weite der Bucht ist mancherlei
Anderungen unterworfen. Hierzu gesellen sich nun die Abanderungen,
die sich andenausgerandeten Seiten des Modells voll-

ziehen
; vertieft sich hier die Ausbuchtung, so erscheinen die Lappen

gebuckelt
;
bei noch tiefer gehender Ausrandung bildet sich aus dem

Buckel schlieBlich ein stumpfer Zahn; erfolgt diese nur einseitig,

was sehr oft der Fall ist, so werden die beiden Lappen sehr ungleich
ausgebildet, und die ganzen Unterblatter erscheinen dann voll-

kommen unregelmaBig. Die Lappen selbst konnen sich verbreitern
oder verschmalern und ihre stumpfe Spitze kann — was allerdings
nur seiten vorkommt — eine Ausrandung erleiden.

In der Formengruppe, die ich als C. trichomanoides bezeichnet
habe, ist eine Vorlage zur Amphigastrienbildung zu erkennen, die
ein rundliches Blattchen darstellt, das breiter ist als der Stengel
und einen wenigstens bis zur Laminamitte herabgehenden ziemlich
engen Spalt zeigt. Veranderungen der Unterblatter, die sich an
dieser Grundform feststellen lassen, machen sich nur insoweit be-
merkbar, als -sich der mediane Einschnitt entweder etwas erweitcrt
oder verengt, nicht seiten aber auch vertieft, so daB die beiden
stumpfen Lappen zuweilen nur noch am Grunde durch eine sehr
schmale Laminabriicke zusammenhangen. Die Lappen selbst konnen
sich verbreitern oder verschmalern, sowie mehr oder minder zu-
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spitzen; cine Umbildung ihrer AuBenrander findct nicht odcr doch

nur seHen statt. Nach diesen Ausfiihrungen erkennt man deutlich,

wie die Natur bestrebt ist, in diesen 3 erwahnten Artgruppen bei

den von ihr bewirkten Abanderungen der Unterblatter sich an eine

bestimmte Grundform zu binden, die bei alien dreien, wie wir ge-
'

sehen haben, verschieden ist, sich auch nicht andert, ganz gleich,

ob sie einer geophilen, helophilen oder hydrophilen Form angehort.

Ganz dieselbe Ansicht bringt auch K. M ii 1 1 e r -Frib. zum Ausdruck,

wenn er in Die Lebermoose, p. 240 in einer Anmerkung zu C. Neesiana

sagt: ,,Es existieren xerophytische, mesophytische und hygro-

phytische Formen, die alle iibereinstimmend die gleiche Blatt- und

Unterblatt(grund)form besitzen und nur in der GroBe und im Ha-

bitus voneinander abweichen. Wir diirfen darum nicht etwa, wie

bisher manche Autoren annahmen, die Form der Unterblatter als

vom Standort der Pflanze bedingt ansehen, denn sie bleibt unter

alien Standortsbedingungen stets konstant." Aus diesem Grunde sehe

ich mich auch genotigt, die vorher erwahnten drei Gruppen: C.

trichomanis, C. fissa und C. trichoinanoides als gleichberechtigte Arten

anzuerkennen.

Auch iiber C. Miilleriana Schiffn. (Lotos 1900, no. 7, p. 23)

sub Kantia gehen die Ansichten gegenwartig noch auseinander.

Wie der Autor. in Krit. Bemerk. iiber die europ. Lebcrm. zu no. 609

der Ser. XIII seines ausgezeichneten Exsikkatenwerkes auseinander-

setzt, hat er urspriinglich nur die unter dieser Nummer ausgegebene

hclophile, aufrechte, laxe, kraftige Pflanze wegen der wesentlich

kleineren Blattzcllen, die in der Laminamitte durchschnittlich 25

bis 33 fi diam. besitzen, fur C. Miilleriana erklart, spater aber auch

geophile Formen dazu gebracht, die sich endgiiltig als zu C. tricho-

manis gehorig herausstellten. Sogar Pflanzen von faulem Holz, die

er nachtraglich als zu C. suecica Arn. gehorig erkannte, hat er anfang-

lich, wie er gesteht, dazu rechnet. Gegenwartig betrachtet er nur

noch die in seiner Sammlung unter no. 609 ausgegebene hygrophile

Pflanze als C. Miilleriana, die von M ii 1 1 e r in Die Leberm., p. 251

als fo. Miilleriana (Schiffn.) bei C. trichomanis eingereiht wird.

S t e p h a n i dagegen beschreibt in Spec. Hepat. Ill, p. 393 unter

dem Namen G. Miilleriana Schiffn. offenbar die von S c h i f f n e r

friiher mit dieser Artgruppe vereinigte geophile Form, die indessen,

nach der Beschreibung der Unterblatter zu urteilen, allerWahrschein-

lichkeit nach zu C. trichomanis in meinem Sinne gehoren diirfte; denn

er sagt: ,,Amphigastria caulina magna appressa caule subtriplo

latiora reniformia sinuatim inserta apice ad 1

/4 vel l

/2
inciso-biloba,

sinu recto obtuso vel acuto lobis late triangulatis obtusi iiois/'
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Einc genaue Untersuchung der unter no. 609 ausgegebenen, von

Dr. M ii 1 1 e r auf einer quelligen Stelle des Feldberges (Baden)

bei 1320 m Meereshohe gesammelten Exemplare ergab, da6 die-

selben nach meiner Uberzeugung mit keiner der drei vorher von mir

charakterisierten Artgruppen ohne Zwang vereinigt werden kann,

sondern besser als besonderer Typ davon getrennt bleibt. Die Grund-

gestalt der hier vorkommenden groBen, die Stengelbreite weit liber-

ragenden Unterblatter lehnt sich zwar ersichtlich an diejenige von

C. f.issa an, und auch die vorkommenden Anderungen vollziehen

sich in gleicher Weise wie dort; allein die rundlich-ovalen, an der

breit abgerundeten stumpfen Spitze niemals zweizahnigen, nur hin

und wieder sanft ausgerandeten Stengeiblatter mit verhaltnismafiig

kleinen Laminazellen sind Merkmale, die sie genugend davon unter-

scheiden. Mit dieser Pflanze stimmt vollkommen eine Form, die

von F 1 o t o w im Riesengebirge am Schwarzen Graben bei den

Grenzbauten gesammelt worden ist, uberein und deren Bestimmung
als C. trichomanis /?. adscendens wahrscheinlich von N e e s herruhrt.

Die von mir als C. adscendens (Nees) in Kryptogamenfl. v. Brandenb.

II, p. 1118 (1906) beschriebene Pflanze gehort zweifelsohne in den-

selben Formenkreis der C. Mulleriana, steht aber bei M ii 1 1 e r in
j

Die Lebermoose, p. 251 unter den Synonymen seiner neuen

fo. luxurians von C. trichomanis. Dieser Name ist aus Prioritats- ,

rucksichten aufzugeben und dafur var. adscendens (Nees) Warnst.
j

einzustellen, wahrend ich selbst diese hygrophile Form der

C. Mulleriana als var. erecta (K. Mull.) bezeichne. C. sphag-

nicola Warnst. u. Loeske Verh. Bot. Ver. Brandenb. IIIL, S. 321

(1905) und (7. paludosa Warnst . Kryptogamenfl. v. Brandenb.II, S. 1117

(1906) sind beide als Synonyme zu C. tenuis (Aust.) Evans
Rhodora 1907, S. 69, Plate 73, Fig. 9—14 zu stellen. In bryolog.
Zeitschr. I (1916), S. Ill wird unter dem Namen C. variabilis Warnst.
eine im Wasser freischwimmende Form als var. natans wie folgt be-

schrieben: Pflanze gelbgrun, in flachen Rasen auf dem Wasser
schwimmend; Stengel kraftig, geschlangelt, 3—5 cm lang und
2—2,5 mm breit, reich verzweigt und locker beblattert; Stengel-
blatter breit rundlich-oval, ganzrandig und stumpf oder spitz, oft

aber auch zum Teil durch einen kurzen Ein- oder Ausschnitt stumpf
oder spitz zweizahnig (ahnlich wie bei C. fissa) und am hinteren
Rande weit herablaufend. Kutikula der Lamina glatt. Unterblatter
in der GroBe sehr veranderlich, oft so tief ausgebuchtet daB die
Lappen nur noch durch eine schmale Verbindungsbriicke der Lamina
zusammenhangen

; Lappen selbst spitz oder stumpf und an den
AuBenrandern seicht ausgerandet. Uber das Verhaltnis, in dem*di<
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beidcn naheverwandtcn Arten: C. Sullivantii Underw. Bot. Gaz.

XIV, S. 196 (1889) und G. arguta Mont. u. Nees Naturgesch. d.

Leberm. Ill, S. 24—26 zueinander stehen, ist zu vergleicht n Bryolog.

Zeitschr. I, S. 105, Fig. IX und X. Daselbst habe ich mich schon

geauBert, daB beide nicht, wie Miiller in Die Leberm., Bd. II,

S. 256 angibt, als identisch zu betrachten sind, sondern nach Form

ihrer Ober- und Unterblatter deutlich voneinander abweichen;

besonders ist der Unterschied groB zwischen der Varietat tenuissima

von C. arguta und C. Sullivantii. Die letztcre besitzt kleine ovale,

in der Spitze sehr verschmalerte und hier durch einen stumpfen

Ausschnitt spitz zweizahnige Oberlappen, wahrend diejenigen der

C. arguta* immer an der Spitze breiter sind, ja, in der erwahnten

Varietat in der Form ihre eiformige Gestalt vollkommen aufgeben

und fast ein Rechteck bilden, das sich gegen die Spitze hin fast gar

nicht verschmalert, so daB die sehr zarten Pflanzchen sich habituell

mehr einer winzigen Lophocolea nahern.

In Kryptogamenfl. v. Brandenb. I, S. 285 gebe ich an, daB

C. arguta auch in Java vorkomme. Dagegen wird in Die Leberm.

Deutschlands II, S. 259 von Dr. K. Miiller eine briefliche Mit-

teilung von Prof. Schiffner in Wien bekanntgegeben, nach

der diese Art dort nicht heimisch sein solle. Dem gegenuber habe

ich zu erklaren, daB ich sicher von dort stammende Proben gesehen

und untersucht habe, die vollig mit europaischen Formen dieser

Art ubereinstimmten.

Zu den kleinsten Arten der Gattung in Europa gehort unzweifcl-

haft auch C. suecica (Am. u. Perss.) Miiller, Beih. z. Bot. Centralbl.,

Bd. 17, S. 224 (1904) und in Die Leberm. II, S. 232—235 (1912 bis

1916). Dieselbe wird etwa 0,5

—

lcm lang; die zweizeilig dicht ge-

drangten, herzeiformigen, stumpf zugespitzten oder zum Teil an

der Spitze ausgerandeten Seitenblatter sind gelbgriin bis braunlich-

griin. Die Unterblatter werden meist doppelt so breit als der Stengel

und sind durch einen bis unter die Mitte der Lamina reichenden,

meist scharfen, rechtwinkeligen Ausschnitt in zwei zugespitzt

Lappen geteilt, die an ihren AuBenrandern ausgerandet oder zu-

weilen mit einem stumpfen Hocker versehen sind. Die rundlich-

sechseckigen Zellen der Seitenblatter sind in den Zellecken mehr

oder minder deutlich dreieckig verdickt und die Kutikula ist punk-

tiert rauh oder glatt. Anscheinend beschrankt sich das Vorkommen

dieser Art hauptsachlich in Gebirgsgegenden in Waldern auf morsches

Holz, woselbst sie alsdann haufig mit CepJialozia und Dicranum

angetroffen wird. ,
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68. Humata (Leucostegia) perdurans (Christ.) Hieron. comb.

nov. ; syn. Davallia perdurans Christ., Bull. Boiss. VI, p. 970 (1898).

Die Art kann wcgen der mit Spreuschuppen besetzten Rhizome

und der Gliederung der Basis der Blattstiele nicht zu Leptolepia

Mett. und wegen der nur an der Basis angewachsenen Indusien

nicht zu Davallia, sondern muB zu Leucostegia Presl, welche von

Diels als Sektion zu Humala, aber von anderen, so auch noch von

Christensen, als Sektion zu Davallia gebracht wird, gestellt werden.

69. Leptolepia maxima (Fourn.) Hieron. comb. nov. ; syn. Leuco-

stegia maxima Fourn. Ann. Sci. Nat. V. Ser., t. XVIII, p. 344 (1873);

Davallia maxima (Fourn.) Bak. Ann. of Bot. V., p. 201 (1891) ; Lepto-

lepia aspidioides Mett.; Kuhn Chaetopt., p. 348 (28), t. 2, f. 1—3

(1882) nomen.

maxima
Pflanze liegt mir zwar nicht das Typenexemplar (coll. Balansa
Nr. 1593) vor, sondern nur ein von Pancher 1870 dem Herbarium
des Pariser Museums iibergebenes, jetzt im Berlin-Dahlemer Herbar
aufbewahrtes Exemplar, dessen Bestimmung als Leucostegia maxim
ich nach der Beschreibung Fourniers nicht anfechten kann. Von
Leptolepia aspidioides Mett. dagegen steht mir das Typusexemplar
zum Vergleich zur Verfiigung. Danach gehoren die beiden Exemplare
zu ein und derselben Art. Der FourniERsche Name ist der altere

und muB der Prioritat vorgezogen werden, zumal der Name Lepto-
lepia aspidioides Mett. ein „nomen nudum" ist, da Kuhn von der

Pflanze zwar erne gute Abbildung, aber keine Beschreibung gegeben
hat. DaB die Art zur Gattung Leptolepia gehort, geht schon aus
der Beschreibung Fourniers: „receptaculo punctiformi, indusio
cordiformi, puncto medio basilari adhaerente" hervor, doch mufi
esdann nicht „marginem superante", sondern „margine superante"
heiBen. t
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*

70. Tapeinidium Moorei (Hook.) Hieron. nov. comb.; syn.

Davallia Moorei Hook. 2 Cent. t. 53 (1861); Hook, et Bak. Syn
,

p. 95; Lindsaya Moorei (Hook.) Fourn. Ann. Sc. Nat. 5 me ser.,

t. XVIII, p. 336 (1873) ; Odontosoria Moorei (Hook.) Kuhn, Chaetopt.,

p. 346 (1882).

C. Christensen stellt die neukaledonische Pflanze nach

Hooker unter Davallia, jedoch mit einem Fragczeichen, obgleich

nach der Abbildung auf dor oben zitierten Tafel und nach der Be-

schreibung „soris intramarginalibus cupuliformibus" kein Zweifel

sein konnte, daB die Art zu dieser Gattung in der jetztzeitigen Um-

grenzung gehoren miiBte. Baker nennt in Hookers und BAKERs

Synop., p. 95 das Involucrum „half-cupshaped", hat also anscheinend

bereits erkarint, daB die Abbildung in 2. Cent. t. 53 nicht richtig

ist und die Beschreibung dort nicht dem Tatbestande entspricht.

In der Tat ist das Involucrum nie „an drei Seiten", d. h. an der

Basis und den beiden Seiten vollig angewachsen, wie cs bei Davallia

nach der Gattungsdiagnose der Fall sein soil, sondern im oberen

Teil stets frei und nicht mit dem Decklappen verwachsen. Im unteren

Teil sind die Sori allerdings oft deutlich be cherformig, besonders

bei den schmaleren Sori ist das Involucrum an der Basis ein wenig

mit dem Decklappen verwachsen. Das kommt nun auch bei Odonto-

soria-Arten, z. B. bei 0. chinensis (L.) J. Sm. nicht seiten vor und

demnach miiBte man die Art bei der Gattung Odontosoria Presl,

wie Kuhn getan hat, unterbringen. Nun soil aber bei Odontosoria

der Blattstiel nur von einem Leitbiindel durchzogen werden. Es

sind aber hier bisweilen zwei getrennte solche vorhanden. Man kann

die Art demnach auch zu der Gattung Tapeinidium (Presl) C. Chr.-

Ind., p. XXIX und 631 (1906) (syn. Microlepia §. Tapeinidium Presl,

Epim., p. 96 [1849]; Wibelia Fee, Gen. Fil., p. 331 [1850—52], non
Bernard! Schrad. Journ. 18002

, p. 122, t. 1, f. 2 [1801]) stellen, bei

welcher Presl drei Leitbiindel als im Blattstiel vorhanden falsch-

lich angibt und eine die beiden vorhandenen Leitbiindel trennende

aus mechanischen Zellen aufgebaute Lamelle fur ein drittes Leit-

biindel hielt. Tapeinidium Moorei ist nun auch am nachsten ver-

wandt mit T. Denhami (Hook.) C. Chr., welches bisher auf der

Neu-Hebrideninsel Aneitum und auf Neu-Irland (Neu-Hannover)

gefunden worden ist. In die allernachste Verwandtschaft von T. Moo-

rei gehort das ebenfalls neukaledonische T. flavicans (Mett.) Hieron.

comb, nov., syn. Lindsaya flavicans Mett. Mem. soc. nat. Cherb. X,

p. 317 (1864) nomen; Fourn. Ann. sc. nat. ser. V, vol. XVIII, p. 334

(1873), welches Mettenius in seinem Herbar spater auch als Lind-

saya Moorei bezeichnete, das aber meines Erachtt ns als Subspecies
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erhaltcn blciben kann, da cs sich auBer durch schmalere letzte Fieder-

lappen durch an der Unterseite bei den trockenen Pflanzen deutlich

vortretende Nerven und durch kleinere Sori mit kleineren Schleiern

auszeichnet.

71. Lindsaya parasitica Wall. List. Nr. 2196 (1829) ; syn. L. decom-

posita Wall. List. Nr. 153 n o n Willd. Spec. V, p. 425 (1810)

und

72. Lindsaya lancea (L.) Mett. ap. I. Urban Additamenta ad

cogn. fl. Ind. occ. IV in Engl. Bot. Jahrb. XXIV, p. 91 (1897) ; forma

genuina Lindman, Ark. f. Bot. I, p. 198 (1903), n o n L. lancea Bed-

dome Ferns brit. India, Suppl., p. 6 (1876) ; syn. Adiantum lancea

L. Spec. ed. II. 2, p. 1557 (1763) ; L. trapeziformis Dryand. Trans.

Linn. Soc. Ill, p. 42, t. 9 (1797) ; L. nitidissima Rich. ; Willd. Spec. V.,

p. 423 (1810).

L. lancea (L.) wird gewohnlich mit dem Autor Beddome ver-

sehen, so auch noch von Christensen im Index fil., p. 394. Bed-
dome hat jedoch eine zwar sehr ahnliche Art, die in Malakka und

auf malayischen Inseln, so Sumatra und Borneo heimisch ist, unter

dem Namen verstanden, wahrend die echte L. lancea von den Antillen

durch das tropische Sudamerika bis Paraguay und nach dem tro-

pischen Zentralamerika verbreitet ist. Es ist dies L. parasitica

Wall., zu der auch L. decomposita Wall, (n i c h t Willd.) gehort.

Diese Art ist von der amerikanischen L. lancea (L.) Mett., abgesehen
vom Vaterlande, auch durch gute Kennzeichen zu unterscheiden.

Bei den Fiederblattchen von L. parasitica verlauft der Hauptnerv
ganz nahe am deutlich verdickten unteren Rande. Die aus dem
Hauptnerven nach oben hervortretenden Seitennerven erreichen

bei den groBten Fiederblattchen die Zahl 9, bei L. lancea nur die

Zahl 6. Die Teilprodukte dieser gabeligen oder wiederholt dichoto-

mischen Seitennerven stehen daher bei L. parasitica einander naher.

Auch enden dieselben bei dieser naher am oberen Blattchenrande.
Die Kanten der Haupt- und Nebenspindeln sind bei L. parasitica

mehr abgerundet, besonders an der Blattunterseite. Die Rhizom-
schuppen sind etwas groBer und breiter.

METTENIUS hat in seinem Herbar beide Arten bereits gctrennt
gehalten. Ihm ist dann Kuhn in der vom Konsul L. Kkug nach
den Bestimmungen KuHNs und Christs zusammengestellten Uber-
sicht der westindischen Ptcridophyten in URBANs „Additamenta"
gefolgt. Es muB also, wie oben angegeben ist, zu dem Namen L. lan-
cea (L.) als Autor Mettenius und nicht Beddome gesetzt werden
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Lindman zieht (Ark. f. Bot. I., p. 198) zu seiner forma genuina

von L. lancea (L.) Mett. die L. falcata Dryand. (Transact. Linn.

Soc. III., p. 41, t. 7, f. 2 [1797]). Es sind nun in der Tat die einfach

gefiederten Blatter j lingerer Pflanzen von L. lancea der L. falcata

sehr ahnlich, doch unterscheidet sich L. falcata von diesen durch

etwas verschiedene Form der Fiederblattchen, deutlicheres Hervor-

treten der Nerven dieser und uberall dunkler braun oder doch braun-

lich griin gcfarbte, aber an den Kanten deutlich griinlich gefliigelte

Blattstiele und Spindeln. Eher konnte man vermuten, da8 zu L. fal-

cata, die L. divaricata Klotzsch (Linnaea XVIII, p. 547 [1844]), von

der mir das Typusexemplar (ein doppelt gefiedertes Blatt) aus dem

Berlin-Dahlemcr vorliegt, gehort, die ja auch im britischen Guiana

vorkommt und ebenfalls dunkelbraune an den Kanten griinlich

gefliigelte Blattstiele und solche Spindeln besitzt, die aber stark

glanzend sind und bei der die Seitenfiedern erster Ordnung und die

Endfieder viel kleinere rhombische Endblattchen aufweisen. Es

scheint mir demnach doch L. falcata eine selbstandige Art mit nur

einfach gefiederten Blattern zu sein.

Sehr nahe steht der L. divaricata Klotzsch die L. consanguinea

Fee (11. Mem., p. 16, t. VI, f. 3 [1866]) aus Guadeloupe, die sich durch

strohgelbe, nur an der Basis etwas schwarzlich gefarbte Blattstiele,

wie die von L. lancea und durch fast randstandige Sori, deren Schleier

den Rand meist ganz decken, auszeichnet.

L. montana Fee (11. Mem., p. 17, t. VI, f. 2 [1866]), die CHRISTEN-

sen ebenfalls als Varietat unter L. lancea Bedd. im Index, Lindman

a. a. O., p. 198 als forma montana unter L. lancea (L.) Mett. stellt,

gehort wohl mehr in die Vcrwandtschaft und den Formenkreis von

L. quadrangularis Raddi (PL bras. n. gen. et sp., p. 55, t. 74), mit

welcher Lindman sie fraglich identifiziert, ebenso wie auch die

forma marginalis Lindm. (1. c. p. 199, t. 8, f. 3).

L. arcuata Kunze (Linn. IX., p. 86 [1834]) und die wohl kaum

spezifisch zu trennende L. horizontalis Hook. (Spec. fil. I, p. 214,

t. 62 B [1846]) gehoren meines Erachtens nach nicht in die nahere

Verwandtschaft von L. lancea.

Zur naheren Verwandtschaft von L. parasitica Wall, gehort

die auf Ceylon vorkommende L. caudata Hook. (Spec. fil. I, 1846,

p. 215). Dieselbe unterscheidet sich stets durch die dunkelbraunen

Blattstiele und Spindeln erster und zweiter Ordnung, durch die

am Rande mit Kerbzahnen versehenen sterilen Fiederblattchen

und die in der ersten Halfte des oberen Randes oft unterbrochenen

dicht am Rande verlaufenden Sori, deren Schleier den Rand

decken.
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73. Lindsaya crenata Klotzsch in Linnaea XVIII (1844), p. 546.

Dir Name L. crenata Kl. ist in C. CHRISTENSENs Index p. 392

mit Kursivschrift gedruckt, worn it der Verfasser andcutcn wollte,

daB die Art eine zweifelhafte ist. Die Art wurde von Klotzsch
auf Nr. 274 (zum Teil) der SCHOMBURGKschen Sammlung aus
englisch Guiana aufgestellt. Kunze hielt sie fur identisch mit seiner

L. rufescens .(= L. portoricensis Dcsv.) und fiigte dem im Berlin-

Dahlemer Htrbar vorhandenen Typusexemplar einen Zettcl bei,

auf welchem stcht:
y
,Lindsaya rvfescens mihi, pi. juven. subsimplex

sterilis et parce fertilis." Mettenius iiigte einer zweifellos hierher

gehorenden Pflanze, die in Guiana von Leprieur gesammelt worden
ist und mit Nr. 165 bezeichnct ist, einen Zettel bei, auf welchem als

Bestimmung steht: ,,Lindsaya divaricata Kl. t. sp. tx Kze. herb."
Die Art ist aber weder mit L. porta) icensis Desv. (syn. L. rufescens

Kunze), noch mit L. divaricata Klotzsch identisch und von diesen
beiden Arten gut zu unterscheiden, doch hat Klotzsch die Art
auf mangelhafte jugendliche Exemplare hin aufgestellt und bc-
schrieben, an denen sich drei nur einfach gefiederte und ein Blatt
mit nur einer Seitcnfieder erster Ordnung vorfinden. Unter den
von Leprieur gesammelten im Berlin-Dahlemer Herbar vor-
handenen Exemplaren sind Blatter mit jederseits 3 bis 5 Seiten-
fiedern vorhanden, durch welche die Art besser rcprascntiert ist,

als durch das Originalexemplar. Von den beiden mit der Art ver-
wechsclten ist sie leicht zu unterscheiden durch breitere Seiten-
und Endfiedern erster Ordnung, die bis 4 cm breit sind, und also
durch langere bis 2 cm lange und 1 cm breite und an den abgestutztcn
sterilen Enden mit mehreren etwa 3 bis 6 Kerbzahnen versehene
Fiederchen. Nur, wenn der Sorus urn das abgestutzte Ende der
Fiederchen herumreicht, fehlen diese Kerbzahne und haben dann
die Fiederchen groBe Ahnlichkeit mit den Fiederchen der L. divari-

2
cmcata Kl., bei welcher diese aber kiirzer und schmaler (kaum l 1 _..

lang und 3
/4 cm breit) sind und die Fiedern erster Ordnung bis'fast

doppelt so lang sind und bedeutend mehr Fiederchen aufweisen
Durch die gleichen Merkmale und mehr abstehende Fiedern erster Ord-
nung unterscheidet sich L. crenata Klotzsch von L. portoricensis Desv.

74. Lindsaya Feei C. Chr. Ind. p. 398 (1906); syn. L. elegant

n'' f^ ?J?
6 (18°°-1852

)' no n Hook.; L. Klotzschiana Moritz

f^'^LT; ?•
85

5
(n°men); Ettingsh

-
Farnkr- P- 212

-
t- 145,

1. 1, I (1865); L. laxa Kunze; Bak. Syn. p. 107 (1867).

Der Name L. Klotzschiana Moritz ist ein „nomen nudum"
auch be, ETTINGSHAUSKN, der allerdings eine gute Abbildung
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erner End- oder Seitenfieder erster Ordnung der Art bringt.

C. Christensen hatte diesen Namen wohl an Stelle von L. elegans

Fee anwenden konnen. Derselbe zitiert aber den Namen L. Klotz-

schiana Moritz als Synonym von L. lancea (L.) Bedd., unter welchem

Namen die ame rikanische echte L. lancea (L.) Mett. und die male-

sische L. parasitica Wall. List 2196 (1829) vereinigt sind, unter L. tra-

peziformis Dry. p. L. lax'i Kze. Nach den im Berlin-Dahlemer Herbar

vorhandenen Typuscxemplarcn von L. Klotzschiana, ist kein Zweifel,

daB darunter dieselbe Pflanze zu verstehen ist, die FEE L. elegans

btnannt hat und die Christensen wegen des alteren Hooker-
schen Namens als L. Feei ungetauft hat.

AuBer den Typusexerrplaren von L. Klotzschiana Moritz und

L. Feei C. Chr. oder L. elegans Fee von der Kolonie Tovar in Vene-

zuela (Moritz Nr. 238) gthoren meines Erachtens nach noch hierher

Exemplare vom selben Ort (A. Fendler Nr. 380); von Merida in

Venezuela (Excel Nr. 208); zwischen Antinano und Aguas Negras

im Staate Miranda in Venezuela bei 900 bis 1500 m Hohe ii. M.

(H. Pittier Nr. 6019, dc n 6. und 7. April 1913) ; an nicht angegebenem

Orte in Venezuela (Birschel); ferner an nicht angegebenem Orte

in sudamerikanisch Koluubien (von Karsten gesammelt und mit

II bezeichnet, von Klotzsch als L. quadrangularis Raddi und

Adiantum tovariense Karsten bestimmt); schlieBlich noch bei Las

Cruces im Depart. Santander in sudamerikanisch Kolumbien (von

W. Kalbreyer am 28. Januar 1879) gesammelte Exemplare.

75. Lindsaya pallida Klotzsch, Linnaea XVIII (1844), p. 547.

Diese Art ist von Hooker in den Species Fil. I (1846), p. 214

zu Var. /?. von L. quadrangularis Raddi gestellt worden und

Christensen erwahnt daher im Index fil., p. 396 den Namen als

Synonym von L. quadrangularis. Die Art ist aber, wenn auch mit

dieser nahe verwandt, doch gut zu untrrscheiden. Die Blattspindeln

sind zwar annahernd vierkantig, aber an den Kanten meist etwas

abgerundet. Die Fiederchen sind etwas breiter und die unteren

decken unterseits oft mit dem oberen Rande den unteren Rand der

nachst benachbarten oberen. Die Indusien sind breiter, gut 3
/4 mm

breit, am Rande deutlich unregelmaBig gezahnt und decken den '

oberen Fiederblattchenrand, so daB die oft unterbrochenen Sori

randstandig erscheinen. In der letzten Beziehung ahneln sie der

Form von L. quadrangularis, welche Lindman Ark. f. Bot. [ (1903),

p. 199 als L. lancea (L.) Mett. forma rnargincdis beschrieben und

Taf. 8, Fig. 3 abgebildet hat und die wohl identisch ist vielkicht mit

/.. consanguine** Fe\ Mem. XL p. 10, t. 6, f. 3, die nach Fee auBer

Hedwipti Band LA'//. -
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auf Guadeloupe auch in Brasilien vorkommt. Doch ist dies etwas

zweifelhaft, da in dcr LlNDMANschen Figur ein verhaltnismaBig

breites und am Rande gezahntes Indusium eingezeichnet ist, wahrend
in der Beschreibung das Indusium als ,,angustissimum" bezeichnet

ist. Demnach konnte die Abbildung recht gut auf L. pallida passe n,

ebenso auch der Passus ,, stipes et rachis straminea, subteretia".

Moglicherweise befinden sich unter dem von Lixdmax untersuchten

Exemplar (Exp. I Regn. A. 3341 1

/2) beide Formen.

AuBer den Typusexemplaren (Rich. Schomburgk Nr. 1205)

aus englisch Guiana, gehoren noch folgende Exemplare zu L. pallida

Klotzsch: von nicht angegebenem Orte aus Guiana (Lep#ieur
Nr. 164 aus dem Herbar Mettenius, obgleich steril, aber bereits

von diesem als L. pallida bestimmt) ; von nicht angegebenem Orte

aus Brasilien (A. Glaziou Nr. 12356).

Unter Var. /?. wird von Hooker am oben angegebenen Orte
als Synonym auch L. trapeziformis Langsd. et Fisch. Fil., p. 21,

t. 24 neben L. pallida Klotzsch zitiert. Die von Langsdorff und
Fischer beschriebene und abgebildete Pflanze ist aber sicher nicht
identisch mit L. pallida und ist eine Form von L. quadrangularis
Raddi mit unterbrochenen Soris, die viel schmalere Indusien be-
sitzen, welche nicht den oberen Blattrand decken wie bei L. pallida.

Zu dieser Form gehort auch ein von Martius in Brasilien gesammeltes
Exemplar, das sich im Herbar Al. BRAUNS befand. Ubergange
von dieser Form zur Hauptform von L. quadrangularis, die hin
und wieder unterbrochene Sori aufweisen, scheinen sich nicht seltcn
zu finden und sind im Berlin-Dahlemer Herbar zahlreich vorhanden.

76. Pellaea allosuroides (Mett.) Hieron. comb. nov. ; syn. Chei-
lanthes allosuroides Mett. Cheil. in Abh. Senckenb. Naturf. Gesellsch.
Ill, 1859, p. 32 n. 35; Pellaea Arsenii H. Christ, in H. Lee. Not.
Syst. I, 1910, p. 233.

Von dieser Art liegt mir zwar nicht das von SCHMITZ in Mexiko
gesammelte Typusexemplar vor, wohl aber von Mettenius be-
stimmte und aus dessen Herbar stammende Exemplare von
W. Schaffner im Tal von Mexiko gesammelte, mit Mettenius
handschriftlicher Bestimmung versehene Exemplare, ferner ebenfalls
von W. Schaffner gesammelte, von Hohexacker unter der
Nr. 222 mit der Bestimmung von Mettenius und von Schaffner
selbst unter den Nr. 96 (Fundort „San Angel", Sept. 1875) und 97
(Fundort „Mixcuac. Saltu", Sept. 1875) ohne Bestimmung aus-
gegebene Exemplare vor. Unter dem Namen Pellaea Arsenii Christ
hegen mir von G. Arsene bei Tunguato bei Morelia am 9 Aug 1909
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gesammelte, in Dr. E. Rosenstock Filices mexicanae unter Nr. 6

herausgegebene Exemplare, also auch nicht Typusexemplare, die

von G. Arsene unter Nr. 2496 an Christ gesendet wurden. Da
die oben aufgtfuhrten SCHAFFNERschen Exemplare zum Teil von

METTENius bestimmt worden sind, die ARSENEschen Exemplare

auch aus Morelia stammen, und auf dieselben auch die Beschreibung

Christs sehr gut paBt, so bin ich vollig iiberzeugt, daB die als Chei-

landes allosuroides von Mettenius mit Pellaea Arsenii von CHRIST

beschriebene Pflanze identisch ist, der letztere Name also als Syno-

nym zu ersterem gestellt werden muB.

Als weitere zur selben Art gehorende Exemplare sind auf-

zufiihren: die von C. G. Pringle unter Nr. 5401 unter der falschen

Bestimmung ,, Pellaea Seemanni" herausgegebenen, auf felsigen

Hiigeln bei Guadalajara im Staate Jalisco am 16. August 1893 und

ebenfalls von C. G. Pringle unter Nr. 11271, auch unter derselben

falschen Bestimmung herausgegebenen, auf Lavafeldern bei Tlal-

pam, 7800' u. M. am 16. August 1902 gesammelten, ferner von

C. A. Purpus unter Nr. 4031, als P. Seemanni ausgegebenen und

bei Tlacuilaltepec im Staate Puebla August 1909 gesammelten,

von Edw. Palmer unter Nr. 887 mit der gleichen falschen Be-

stimmung herausgegebenen, in der Umgebung von Durango 1896

gesammelten; die von W. Schumann an feuchten Felswanden bei

Jaral am 29. November 1885 gesammelten und schlieBlich von

H. Schenck unter Nr. 165 auch falschlich als P. Seemanni be-

stimmten, an Felsen des Cerro de la Yerva bei San Luis in der Sierra

de Mixtua am 24. August 1908 gesammelten.

Iclr stelle die Art mit Christ unter Pellaea und trete der An-

sicht Christs bei, daB sie nahe verwandt ist mit Pellaea Seemannii

Hook., von welcher dieser Autor die Unterschiede angegeben hat.

Noch naher scheint mir jedoch Pellaea scabra C. Chr. (syn. P. aspera

Bak.) verwandt zu sein, die auch in Mexiko von Fournier an

nicht angegebenem Orte und auf felsigen Hiigeln bei Chihuahua

(Pringle Nr. 447, 31. Oktober 1885), aber auch in Yucatan (POR-

firio Valdez Nr. 65, gesammelt 1896), in New Mexiko (coll.

D. C. Eaton) und in Texas (bei Neu-Braunfels von Mexzel ge-

sammelt) vorkommt.

Als weiter verwandte Art ist schlieBlich noch die in Siidafrika

verbreitete Pellaea involuta (Sw.) Bak. zu nennen.

77. Notholaena obducta (Mett.) Bak. Syn. fil., p. 515 (1874),

syn. N. Etrzogii Roseijst. in Fedde Repert. VI, 1908, p. 175.

2*
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Ein genaucr Vergleich eines Typusexemplars dcr N. Herzogii

mit einem aus dem Herbar METTIENUS stammenden Fragmente

des von D'Orbigny gesammelten Typusexemplars und mit den

ubrigen im Herbar des Kgl. Botan. Museums zu Berlin-Dahlem

vorhandenen Exemplare von N, obducta (Mett.) Bak. (siehe Englers

Bot. Jahrb. XXII, p. 100, n. 86 und XXXIV, p. 484, n. 133) ergab

vollige Ubereinstimmung.

78. Notholaena Arsenii Christ, Not. Syst. I, p. 232; syn. A\ hya-

lina W. R. Maxon Am. Fern Journ. V, 1915, p. 4.
#

Naeh der Beschreibung Christs a. a. O. und einem in E. Rosen-
stock, Fil. Mexic. exsicc. n. 10 herausgegebenen, von FR. Arskne
gesammelten Exemplare sind Notholaena Arsenii und nacb der

eingehenden Beschreibung W. R. Maxons a. a. O. und dem von
C. G. Pringle Plant. Mexic. unter Nr. 3297 herausgegebenen, im
Herbar des Kgl. Botan. Museums zu Berlin-Dahlem befindlichen

Cotypus mit N. hyalina vollig identisch.

Zu den Fundortangaben, welche die beiden genannten Autoren
angegeben haben, sind fernere Fundorte aus Me-xiko zuzufugen:
„Panguato" bei „Morelia" 2200 m ii. M. (FR. Arsene in Rosen-
stock Fil. mex. exsicc. n. 10, 11. August 1910) und ,,Teotihuacan"

im „Valle de Mexico" (J. G. Schaffner Nr. 84, Oktober 1875).

AuBerdem befinden sich noch zwei aus dem Herbar Mettenius'
stammende Exemplare im Herbar des Kgl. Botan. Berlin-Dahlemer
Museums; Exemplare ohne genauere Fundortsangaben nur mit
der Bezeichnung „Mexico", von denen das eine von E. Fournier
gesammelt oder doch gesendet, das andere von Lehmann an Mette-
nius gesendet worden ist, und die beide von Mettenius als Chei-

lanihes Aschenborniana bestimmt wurden, aber von derr.selben in

der Bearbeitung von Cheilanthes in den Abhandl. d. Senckenb.
Naturf. Gesellsch. Ill, 1859, Separatabdr., p. 21, n. 7 nicht auf-
gefuhrt werden, daher von ihm dort unter diese Art nicht einbezogen
worden sind.

9

79. Notholaena Greggii (Mett.) Hieron. comb, nov.; syn. Pellaea
Greggii Mett. ap. Kuhn Reliq. Metten. in Linnaea XXXVI, 1869,

p. 86; Allosorus Greggii Mett. n scr. olim.; Noth. Pringlei Davenp'.
in Bull. Torrey Botan. Club XIII, 1886, p. 132, pi. LVIII.

Die Typen von Pellaea Greggii Mett. und Notholaena Pringlei
Davenp. stimmen gt nau iiberein, die Art muB daher Notholaena
Greggii (Mett.) Hieron. benannt werden. Dab die Art, wie auch
schon von Davenport geschehen ist, unter die Gattung Notholaena
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gestellt werden muB, geht daraus hervor, daO bei der Pflanze keine

Sticlgliederung vorhandcn ist und der allerdings stets umgeschlagene,

die Sori deckende Rand der Fiedcrnblattchen nicht modifiziert ist.

Ubrigens ist die Art von Davenport a. a. O. gut beschrieben und

recht gut abgebildet worden.

Der Typus von Pellaea Greggii Mett. stammt von „RockyhiH"

bei „Mapini" in Nordmexiko (Dr. GREGG Nr. 467; 17. April 1847).

Cotypen der Notholaena Pringlei Davenp. sind von C. G. Pringle

unter Nr. 441 ausgegeben worden, welche Nummer von KUmmerle
(Mag. Bot. Lap. XIII, 1914, p. 47) als Pellaea Pringlei Dav. falsch-

lich bestimmt worden, die jedoch eine ganz andere Pflanze ist. Eben-

solche befinden sich in Parry und Palmers Kollektion (unter

Nr. 1382 und 1383). Beidtr Fundorte sind bei Davenport a. a. O.

nachzusehen.

Eine sehr nahe verwandte Art ist die ebenfa^s mexikanische

Notholaena bryopoda Maxon Proceed. Biol. Soc. Washington XVIII,

1905, p. 205.

80. Cheilanthes pilosa Goldm. Nova Acta XIX Suppl. I, 455

(1843); syn. Ch. Jurgensii Rosenst. Hcdwigia XLVI, p. 84 (1906).

Nach dm mir vorlieganden Typusexemplar von Ch. pilosa Goldm.

und einem von E. ROSENSTOCK in den Filices austrobrasilienses

exsiccatae unter Nr. 307 verteilten Exemplar von Ch. Jurgensii

Rosenst. vom Originalfundort kann ich keinen spezifischen Untcr-

schied zwischen den beiden aufgestellten Arten finden und ziehe

ich demnach den Namen Ch. Jurgensenii Rosenst. als Synonym zu

Ch. pilosa Goldm. Zu dieser wird auch Ch. Mac Leanii Hook. Spec,

fil. II, p. 93, t. HOB (1852) von Mettenius in seiner Cheilanthes-

Monographie (Abh. d. Senckenb. Naturf. Gesellsch. Ill, 1859, p. 39)

zugezogen, sowie auch nach handschriftlicher Notiz in seinem Hand-

exemplar dieser Abhandlung auch das „Nomen nudum" Ch. Meyeni-

ana Presl Tent. p. 160 (1856). Letzteres mit Berechtigung, doch

ist die Zuziehung von Ch. Mac Leanii Hook, mir zweifelhaft. Exem-

plary die ich fiir Ch. Mac Leanii halte und von mir bei Colanchanga

in der Sierra chica de Cordoba Januar 1882 und zwischen Tanti

und dem Rio Juspe in der Sierra Achala, Provinz Cordoba Argen-

tinian am 12. Februar 1876 (letztere unter Nr. 845 ausgegeben),

sowie bei Casa de Piedra unweit La Huertita in der Sierra de San

Luis in Argentinien am 11. Marz 1882 von meinem Diener CARLOS

Galander und neuerdings in Felsenspalten bei der Goldmine am

Cerro de Chilicoya in Hohe von 3800 m in Bolivien von Pflanz

(unt, r Nr. 430) gesammelt wurden, unterscheidt n sich von den
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Typusexemplaren von Ch. pilosa und dem Cotypusexemplare von
Ch. Jurgensii durch die Beschaffenheit der Spreuschuppen der
Rhizome. Da mir jedoch von Ch. Mac Leanii Hk. kein Original-

exemplar zur Verfiigung stent, so ist es mir nicht moglich, die von
Mettenius behauptete Identitat dieser Art mit Ch. pilosa Goldm.
mit Sicherheit zu bestreiten.

81. Cheilanthes flexuosa Kunze, Linnaea XXII, p. 578 (1849);
Mett. Cheil. in Abhandl. d. Senckenb. Naturf. Gesellsch. Ill (1859),

p. 42, n. 61, excl. var. minor; an Flora Bras. 1, 2, p. 391? vix t. 57
(1870); non Hook, et Bak. Syn. fil. ed. I (1867), p. 138; syn. Ch.
recurvata Bak. Journ. of Bot. 1878, p. 299.

Unter dem Namen Ch. flexuosa Kze. liegt mir ein RiEDELsches
brasilianisches Exemplar vor, das aus dem Petersburger botanischen
Gartenherbar stammt. Es durfte wohl ein Cotypenexemplar sein,
da auch die von Kunze gegebene Diagnose auf dasselbe paBt. Von
Ch. recurvata Bak. liegen mir von B. Balansa am Cerro Lambare in
Paraguaygesammelte und unter Nr. 358 herausgegebene Cotypenexen:-
plare vor. Da ich die Exemplare fur ein und derselben Art zugehorig
betrachten muB, so ist der Name Ch. recurvata Bak. nur ein Synonym
von Ch. flexuosa Kunze. Zur selben Art gehort ein in der Provinz
Mmas Geraes gesammeltes Exemplar, das von der Reise A. DE
Saint-Hilaire (1816—1821) stammt und unter Catal. B\ Nr. 1168
ausgegeben worden ist. Sehr zweifelhaft ist mir, ob die in der Flora
Brasil. a. a. O. beschriebene und abgebildete Pflanze mit Ch. flexuosa
Kunze identisch ist. Jedenfalls scheinen die Abbildungen einer
andean Pflanze anzugehoren. An denselben ist keine dnisig-flau-
mige Behaarung wiedergegeben, auch nicht an den vergroBerte
Telle darstellenden. Auch weicht der ganze Habitus von den Exem-
plaren ab, die ich fur die echte Ch. flexuosa Kunze halte. Die dar-
gestellten Pflanzen sind niedriger, zarter. Die Blatter derselben
sind kiirzer, die Blattspreiten im UmriB mehr dreieckig-eiformig
und nicht eiformig-langlich. Die Fiedern zweiter Ordnung sind
auch kiirzer und tragen weniger Fiederlappen, die nirgends in Fieder-
chen dritter Ordnung iibergehen, breiter und naher aneinander
gestellt sind. Die Son sind weiter auseinander geriickt und die die-
selben bedeckenden Randlappen verschmelzen anscheinend nur
selten. Ich bin also der Oberzeugung, daB die in der Flora Brasi-
liensis dargestcllte nicht die echte Ch. flexuosa Kunze ist. In der
dort von Baker gegebenen Beschreibung werden die Blattspreiten
als driisig.Jlaumig beschrieben, im UmriB aber als „ovato deltoideis
tnpinnatis angegebcn. Jedenfalls ist es nicht sicher, daB die Be-
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schreibung nach echten Exemplaren von Ch. flexuosa gegcben

worden ist.

PRANTL glanbt, nach seiner Angabe in REGELs Gartenflora,

32. Bd., 1883, p. 102, daB zu der Gattung Adiantopsis in seiner Be-

grenzung auch Ch. flexuosa Kunze gehore, und zwar in die nachste

Nahe von A. chlorophylla (Sw.) Fee und A. paupercula (Kze.) Fee.

Sicher gilt ihm dies fur die Exemplare der ,,Hypolepis microphylla
1 '

Klotzsch mscr. im Berliner Herbar. Da dieselben aber mit der Ab-

bildung von Ch. flexuosa bei Baker in Martius Flora bras. t. 57

nicht ubereinstimmen und er keine sicheren Exemplare von Ch. flexu-

osa Kunze gesehen hat, so unterlaBt er die Benennung und Ein-

beziehung dieser Art in die Gattung Adiantopsis.

Was nun die ^Hypolepis microphylla
11

Klotzsch betrifft, so

ist zwar die Moglichkeit vorhanden, daB dieselbe in den Formen-

kreis von Adiantopsis in PRANTLscher Begrenzung gehort, da die

Blattstiele dieser von Sellow angeblich in Uruguay gesammelten,

aber bisher anscheinend nicht wieder aufgefundenen Pflanze d r e i

getrennte Leitbiindel enthalten, also sich dadurch an die meisten

Adiantopsis-Arten anschlieBen, aber vollig sicher scheint mir di<

Stellung unter Adiantopsis nicht, da doch der Habitus von den

Arten dieser Gattung sehr abweicht. Sicher ist die Pflanze nicht

identisch mit Ch. flexuosa Kze., da die von mir oben ohne Zweifel

zu dieser gezogenen Exemplare n u r e i n diarches Leitbiindel im

Blattstiel besitzen und die Hypolepis microphylla Klotzsch nirgends

dnisig-flaumige Behaarung zeigt. Die Pflanze kann aber auch sicher-

lich nicht unter Hypolepis bleiben, des ganz abweichenden Habitus

wegen und der Beschaffenheit der Sporen, die tetraedrisch-kugelig

sind. Erst wenn bessere Exemplare wieder aufgefunden sein werden,

wird deren Untersuchung Sicherheit iiber die Stellung der Art

ergeben.

Eine weitere Frage ist, ob nun die echte Cheilanthes flexuosa

Kunze unter Adiantopsis zu stellen ist. Im Habitus schlieBt sie sich

an A. chlorophylla (Sw.) Fee an, die die Sori bedeckenden Rand-

lappen und dann auch die Sori sind nach dem fruktifizierenden

SAiNT-HiLAiREschen Exemplare zu beurteilen, nicht selten wie bei

A. chlorophylla und oft bei Cheilanthes-Arten verwachsen. Das

diarche Leitbiindel im Blattstiel konnte vielleicht als eine Vorstufe

der Tristelie von A. chlorophylla und anderen Arten betrachtet

werden, wie ja auch der epipentarcher Strang bei A. regularis (Kze.)

Moore als solche angesehen werden kann. Andererseits sind aber

auch diarche Leitbiindel bei Cheilanthes-Arten vorhanden und habi-

tuell ahnlich sind viele, so besonders Ch. Moritziana Kze., welche
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Baker (Syn. p. 135) unter Ch. mkrcphytta Sw. gebradht hat. Die
Frage.obCA. flexuosa zu Adiantopsis oder zu Cheilanthes zu stelleii

ist, kann erst beantwortet werden, wenn es festgestellt ist, ob es

iiberhaupt zweckmaffig ist, die Gattung Adiantopsis von Cheilanthes
zu trennen.

'

82. Cheilanthes Regnelliana Mett.; Bak. Flora bras. P p. 391,
t. 43, fig. 1 (1870); Pellaea Regnelliana (Mett.) Prantl in Engl. Bot.
Jahrb. Ill (1882), p. 420; syn. Ch. globuligera Christ, Ann. Cons.
Jard. Bot. Geneve III, p. 40 (1899).

Es liegen mir sowohl Cotypenexemplare von Ch. Regnelliana
Mett. (A. F. Regnell coll. Sei. II, Nr. 320 und G. A. Lindberc;
Nr. 586) wie auch em solchcs von Ch. globuligera Christ (A. Glaziou
Nr. 17958) vor. Ich kann keinen Unterschied derselben finden.
Die Angaben Christ btmhen auf Irrtum. Auch die Blatter des
Cotypenexemplars von Ch. globuligera zeigen an der Oberscite dcr
Spindeln und Blattstiele die feine driisig-pubeszente Behaarung;
die Farbe der Spindeln ist nicht verschieden und die Dicke der Spin-
deln variiert bei Ch. Regnelliana. Die Fiederchen sind bei den Blattern
des Cotypenexemplars von Ch. globuligera oft an der Spitze ein-
geschlagen, wodurch sie bisweilen kiirzer crscheinen. Zu der Art
gehort auch Nr. 20583 d< r Kollektion Glazious. Die Vermutung
von Mettenius und Baker (vergl. Flora Brasil. 1. c, p. 392),
dati zu Ch. Regnelliana Mett. auch der Name Ch. jlexuosa & minor
Kunze Linnaea XXII, p. 578 als Synonym gehort, kann ich be-
statigen, da mir Cotypenexemplare der REGNELLschen Sammlung
vorliegen.

Prantl hat die Art unter die Sektion Pteridellastrum der von
ihm erweiterten Gattung Pellaea Link gcstcllt, doch mu6 meines
Erachtens nach die Berechtigung zu dicser Umstellung noch genauer
nachgewiesen werden.

83. Cheilanthes dichotoma (Cav.) Sw. Syn., p. 129 (1806);
syn. Pteris dichotoma Cav. (Sw. Syn. p. 335 [1806"); Adiantopsis
dichotoma (Cav.) Moore Ind. p. 17 (1857) ; Pellaea dichotoma (Cav

)

Prantl m Engl. Bot. Jahrb. Ill (1882), p. 420; syn. Cheilanthes
flexuosissima Bak. Ann. of Bot. V., p. 212 (1891).

Es liegt mir ein Cotypencxemplar von Ch. flexuosissima Bak
vor (A. Glaziou Nr. 7482). Dasselbe ist von den zahlreichen in,
Berhn-Dahlemer Herbar vorhandencn Exemplaren von A. dichotoma
(Cav.) Moore nicht spezifisch zu unttrscheidtn. Bei einigen der
letzteren sind helkr und dunkkr braune Blattstick und Spindeln
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am selben Exeinplare vorhanden und die Fiederchen dritter und

vierter Ordnung sind bald langer bald kiirzer gestielt und die in

vierter Ordnung sind oft nicht groBcr als wie an dera Cotypcn-
*

exemplar von Ch. flexuosissima Bak. Dieser Name ist daher nur

ein Synonym von Ad. dichotoma.

Die Unterstellung der Art zu Adiantopsis, welehe auch Diels

in den Pflanzenfamilien I, 4, p. 272 und C. Chkistensen im Index

iil. p. 22 beibehalten haben, ist, wenn man Adiantopsis in der Be-

grenzung von Prantl auffaBt, nicht bercchtigt. Der Blattstiel

wird nur von einem Leitbiindcl durchzogen, die Adtrn der Fieder-

chen sind am Ende deutlich verdickt und die fiber die Sori zuriick-

geschlagenen, schleierartig ausgebildeten Randteile benachbarter

Sori sind nicht selten an der Basis verwachsen. Prantl stellte

auch dkse Art in die Sektion Pteridellastrum, der von ihm er-

werterten Gattung Pellaea Lk., doch muB die Berechtigung zu der

Umstellung auch hier noch sicherer nachgewiesen werden.
hi

84. Cheilanthes Schimperi Kunze Farnkr. I, p. 52, t. 26 (1840);

Mett. Cheil. in Abh. Senckenb. Nat. Ges. Ill, 1859, p. 43, n. 53;

Hook, et Bak. Syn. Fil , p. 133 (1867); syn. Hypolepis Schimperi

(Kze.) Hook. Spec. II, p. 70 (1852); Adiantopsis Schimperi (Kze.)

Moore Synop., p. XXXVII (1857) und Ind. til., p. 18 (1857).

85. Cheilanthes californica (Nutt.) Mett. Cheil. in Abh. Senckenb.

Nat. Ges. Ill, 1859, p. 44, n. 64; syn. Hypolepis californica (Nutt.)

Hook. Spec. II, p. 71, t. 88 A (1852); Aspidotis californica Nutt.

in Herb. Hook, et Hook. 1. c; Cheilanthes Goulteri Harv. ex Hook.

1. c; Adiantopsis californica (Nutt.) Moore Synop., p. XXXVII
u. Ind. fil., p. 17 (1857).
*

86. Cheilanthes incisa Kunze; Mett. Cheil. in Abh. Senckenb.

Naturf. Ges. Ill, p. 44, n. 65, t. 3, f. 38—31 (1859); Hook, et Bak.

Syn. p. 133 (1867); Cystopteris leptophylla Pre si, Tent. pUr. p. 93

(1836) nomen; Hypolepis leptophylla Pre si Epim. p. 66 (1849);

H. serrata Fee, Cr. vase. Bras. I, p. 53, t. 13, f. 3 (1869); H. incisa

(Kze.) C. Chr. Ind. p. 371 (1905).

87. Cheilanthes meifolia Eat. Proc. Amer. Acad. XVIII, p. 185

(1883); syn. Hyjwlepis meifolia (Eat.) Bak. Ann. Bot. V, 209 (1891).

Die vier genannten Arten gehoren einem Verwandtschaftskreisr

an und konnm als einer Sektion von Cheilanthes unter dem Namen

Aspidotis Nutt. angehorig betrachtet werden. HOOKER stellte in

den Spec. fil. II, p. 70 und 71 zwei derselben, Ch. Schimperi und Ch.

ra/ifornica, unter die Gattung Hypolepis und BAKER in dm Ann.
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of Bot. V (1891), p. 209 (1892) auch Ch. meifolia. Diels hat dann
diese drei Arten in den ,,Pflanzenfamilien" 1, 4, p. 279 ebenfalls

unter Hypolepis untergebracht und C. Christensen hat im Index

p. 371 noch die verwandte Ch. incisa derselben Gattung zugefugt.

Nun hat aber bereits Mettenius die Gattung Hypolepis, nach

meiner Meinung mit voller Berechtigung, auf die Arten beschrankt,

welche ,,kugelquadrantische", d. h. also dorsiventrale oder bisher

gewohnlich „bilateral" genannte Sporen besitzen (vergl. hierzu Mett.
Cheil. in Abh. d. Senckenb. Naturf. Ges. Ill, 1859, p. 3) und auch
Diels gibt (in den Pflanzenfamilien I, 4, p. 277) die Gattungs-

diagnose nur f u r diese A r t e n , da er die Sori als ,,etwas

unterhalb des Adernendes befindlich" und die Sporen als „langlich

mit einer Leiste besetzt" bezeichnet, fiihrt aber dann unter den
Arten auch Hypolepis Schimperi, californica und meifolia an, welche

tetraedrisch-kugelige Sporen besitzen, also nach der Begrenzung
der Gattung nach Mettenius nicht in dieselbe gehoren.

Hooker wurde seinerzeit veranlaBt, Ch. Schimperi und cali-

fornica unter Hypolepis zu stellen, wohl besonders durch den Sitz

der Sori in den Buchten der Segmente und nicht in die Gattung
Cheilanthes vvegen der stets getrennten und nie verwachsenen be-

nachbarten Decklappen. Doch hat Mettenius a. a. O. bereits

darauf aufmerksam gemacht, daB die in der Stellung der Sori und
dem Wuchs des Rhizoms gesuchten Charaktere bei Verschiederien

Arten von Hypolepis nicht unbedeutenden Schwankungen unter-

worfen seien, der Unterschied in der Beschaffenheit der Sporen
sich aber stets bewahre. Er erwahnt dort noch, daB auch Plecosorus

durch kugel-quadrantische Sporen von Cheilanthes abweiche und
in der Stellung seiner Fruchthaufen (oder Soii) auf dem Rileken
der Nerven eine innige Verwandtschaft zu den Aspidieen beurkunde
und er daher nicht anstehe, diese Gattung einzuziehen und Phegopteris
zuzuteilen. Nach der jetzt ublichen Nomenklatur miiBte man Pleco-
sorus schon dem Habitus nach der Gattung Polystichum nahern,
was nun auch Diels (in den Pflanzenfam. I, 4, p. 194) getan hat.
In ahnlicher Weise zeigt die Gattung Hypolepis durch die beiden
erwahnten Charaktere mehr Beziehung zu den Aspidieen, und zwar
zu gewissen meist unter Dryopteris untergebrachten Arten, von
denen Dr. punctata iTVmnh ^ C. Chr ^ nnH vomm^^n a --*..._ .. -t_ _

») Vergl bei KUHN Fil. Afric. 18(>8, p. 120, wo aber nach der zitierten Syno-
nym! k auch eine Anzahl gut zu unterscheidende Arten, bei denen der Blattrand
fiber die Sori mehr oder weniger deutlich umgeschlagen ist, wenn derselbe auch nicht
membran schleierartig ausgebildet ist, zu Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. zu-
gezogen sind.
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lich sind, da(3 sie von METTENIUS sogar zu Hypolepis gestellt worden

und meines Erachtens nach mit voller Berechtigung.

TH. Moore hat in Synops. p. XXXVII und Ind. Fil. p. 17

u. 18 Ch. californica (Nutt.) Mett. und Ch. Schimperi Kunze unter

die Gattung Adiantopsis Fee untergebracht. Nach der Begrenzung,

welche Prantl (in der ,,Gartenflora"; XXXII, 1883, p. 100 u. f.)

dieser gegeben hat, konnen die oben aufgefuhrten vier Arten jedoch

nicht in diesen Verwandtschaftskreis hineingezogen werden, der

sich durch groBe habituelle Ubereinstimmung der betreffenden Arten

und ihrer gemeinsamen von Prantl aufgefuhrten Merkmale aus-

zeichnet. Man wird daher besser tun, die vier Arten vorlaufig als

zugehorig einer besonderen Sektion ,,Aspidiotis" Nutt. der Gattung

Cheilanthes anzuschlieBen, es sei denn, dafi man vorzieht, Aspidiotis

als selbstiindige Gattung zu betrachten.

88. Cheilanthes Bergiana Schlecht. Adumbr., p. 51, t. 31 ined.;

Kunze Linnaea X, p. 541 (1836) ; Pappe et Raws. Syn. fl. cap., p. 34;

Mett. Cheil. in Abh. Senckenberg Naturf. Ges. Ill, p. 40, n. 53 (1859)

;

Kuhn, Fil. Afric, p. 69; syn. Hypolepis Bergiana Hook. Spec. fil. II,

p. 67 (1858); Hook, et Bak., Syn. fil. p. 130 (1867); Th. R. Sim,

Ferns of South Africa, p. 79 (1892); Diels, Pflanzfam. I, 4, p. 279;

C. Chr. Index p. 370; Ch. elata Kunze in Linnaea X, p. 541 (1836).

Diese Pflanze kann ebensowenig wie die vier vorher genannU n

Arten unter die Gattung Hypolepis in der Begrenzung von Mettenius

gestellt werden, und zwar aus demselben Grunde wie jene, weil sir

tetraedrisch-kugelige und nicht dorsiventrale Sporen besitzt. Von

Hypolepis in der Begrenzung von METTENIUS weicht sie noch wie

auch von den oben genannten vier Aspidotis-Arten durch die Be-

schaffenheit des Rhizoms ab, das nicht kriechend ist. Mettenius

nennt es „oblique ascendens", es scheint aber auch oft zi< mlich

buschelig-aufrecht zu sein, wahrend die Hypolepis- und Aspidotis-

Arten mehr oder weit hinkriechende Rhizome besitzen. DaB aber

die Art auch in der Gattung Cheilanthes eine besondere St< Hung

einnimmt, hat schon Kunze angedeutet, der a. a. O. bemerkt:

„E distinctissimis generis". In der Tat kann man dieselbe weder

ohne weiteres an die Aspidotis-Arten anschlieBen, noch in einer der

anderen bisher unterschiedenen Sektionen der Gattung Cheilanthes

unterbringen, ebenso auch nicht in den Formenkreis von Adiantopsis,

wenn sie auch die stets getrennten, je unter einem besonderen um-

geschlagenen Randlappen befindlichen Sori mit den genannten

Formen als Kennzeichen teilt. Doch steht Ch. Bergiana der Sektion

Aspidotis durch das Vorkommen nur eines Leitbiind 1 mi Blattstiel
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naher, als den Formenkreisen von Adiantopsis und Hypolepis, weicht

aber durch das kurze aufrechte odor doch nur. schief aufsteigende

Rhizom von denselben ab. Man wird Ch. Bergiana vorlaufig am
besten am SchluB dcr Gattung Cheilanthes hinter dtr Sektion Aspi-

dotis als letzte Sektion Hypolepidopsis unterbringen.

89. Cheilanthes capensis (L.) Swartz, Synop. p. 128 (1806);

syn. Adiantum capense L.; Thunb. Prodr. Fl. Cap., p. 173 (1800);

Adiantopsis capensis (L.) Fee, Gen. p. 145 (1850—52); Hypolepis

capensis (L.) Hook. Spec. Fil. II, p. 71, t. LXXVII C (1858); Chei-

lanthes praetexta Kaulf. Enum., p. 212 (1824).

Diese bekannte siidafrikanische Art ist von Fee unter seine

Gattung Adiantopsis gestellt worden. Prantl erwahnt sie nicht

unter den von ihm fiir dicse Gattung in Regels Gartenflora XXXII
(1883), p. 101 aufgezahlten Arten, ebenso auch nicht Diels in den
„Pflanzenfamilien" 1, 4, p. 272, doch steht die selbe noch in C. Chri-
STENSENs Index p. 21 unter Adiantopsis. Bfgrenzt man diese Gat-
tung in dem PRANTLschen Sinne, so rruB die Art zweifellos aus
derselben entfernt und vorlaufig in der Gattung Cheilanthes be-

lassen werden, in der sie allerdings cine Sonderstellung einnimmt,
ahnlich wie Cheilanthes Bergiana Schlecht. DaB sie dieser jedoch
nicht naher verwandt ist, geht besonders daraus hervor, da8 die

Rhizome verschieden sind, doch teilt sie mit dieser die Stellung

der Sori in den sehr wenig einspringenden Buchten zwischen den
Randkerben, je unter einem besonderen schleierartig ausgebildeten

zuruckgeschlagenen Randlappen, der nur selten wie auch der Sorus
mit den benachbarten verwachsen ist. Hooker stellte die Art
unter die Gattung Hypolepis, macht aber auf die Sonderstellung
der Art a. a. O. mit folgenden Worten aufmerksam: We cannot
agree with Kunze in placing this in the genus Adiantum, tough
we confess it is not in nature and habit allied to any species of Hypo-
lepis or of Cheilanthes." Von dem Formenkreis der Gattung Hypo-
lepis unterscheidet sich die Art wie Cheilanthes Bergiana durch die
tetraedrisch-kugelige Form der Sporen. Ich konnte sie vorlaufig
in die neue Sektion Hypolepidopsis bei Cheilanthes Bergiana unter-
bringen, wenn man nicht vorziehen mochte, sie als Reprasentantin
einer besonderen Sektion (Adiantoidea Hook.) zu betrachten.

90. Adiantum angustatum Kaulf. Enum. 202 (1824); syn.
Adiantum curvatum Kaulf. subspec. var. acuminatum Rosend Arkiv
f. Botan. XIV, Nr. 18, 1916, p. 2, tab. I, f. 5.

Die Art ist w< niger nahe mit Ad. curvatum Kaulf. verwandt,
als mit Ad. trapezoides Fee (syn. Ad. cutiratum J. Sm.), welches
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ahnlichere Fiederblattchen besitzt. Von beiden Arten unterscheidet

sich Ad. angustatum durch die deutlich oberhalb flaumhaarigen

Spindeln. Die pUSENschen Pflanzen, wclche Rosendahl als

subspec. odcr var. acuminatum von Ad. curvatum aufstcllte, unter-

scheidet sich von dem von Mertens gesammelten Typusexemplar

von Adiantum angustatum Kaulf. durch geringere Lange der Fieder-

blattchen. Zwischen beiden steht ein Blatt, das von einer im Hort.

Chelsea bei London 1856 kultivierten Pflanze stammt. Die Rand-

lappen, unter denen sich die Sori befinden, sind an der lebenden

Pflanze anscheinend lebhaft rot gefarbt und zeigen auch noch bei

den getrockneten Pflanzen dicse Farbung.

91. Adiantum delicatulum Mart. Icon. Crypt. Bras., p. 93,

t. 56, f. 2 (1834); syn. Ad. flagellum Fee subspec. schizaeoides Rosen-

dahl nov. subsp. Arkiv f. Bot. XIV, Nr. 18, p. 2 (1916).

Nach genauem Vergleich muB ich die von Rosendahl auf-

gestellte Subspecies schizaeoides fur identisch mit Ad. delicatulum

Mart.halten. Unter diesem letzterenNamcn wurden sehr kleine, unter

Ad. schizaeoides groBere iip'pigere Exemplare beschrieben. Ubrigens ist

die Art in Paraguay von folgenden Sammlern gefunden worden, so

von B. Balansa am Cerro-Hou bei Paraguari (Nr. 2847, Febr. 1881),

von E. Hassler in der Cordillera deVilla Rica (Nr. 8785, Jan. 1905),

von K. Fiebrig am Cerro Tomas (Nr. 928, Febr. 1903) und zwischen

dem Rio Apa und Rio Aquidaban (Nr. 4266 und 4552, 1908/1909).

92. Pteris ligulata Gaud, in Freyc. Voy. Bot. p. 385 (1827);

Diels in Schumann et Lauterbach, Flora d. Deutsch. Schutz-

gebiete i. d. Sudsee p. 134 (1901) pro parte; syn. Ft. quadriaurita

var. Lauterbachii Christ ap. Schumann et Lauterbach 1. c.
;
Pt. mixta

Christ in Schumann et Lauterbach, Nachtr. z. Fl. d. Deutsch. Schutz-

gebiete i. d. Sudsee, p. 45 (1905); Pt. heterogenea v. A. v. R. Bull,

du Jard. Bot. de Buitenzorg 2 Wme ser. n. VII, p. 26, tab. II (1912)

teste v. A. v. R. in Bull, du Jard. Bot. de Buitenzorg 2 *™ ser.

n. XI (errore typographico n. VIII) p. 22 (1913).

Von dieser Art liegen mir folgende Exemplare vor
:
Aus marinen

Siimpfen der Insel Vaigiou (Waigeoe), einem Teil der Insel Rawak,

an den Ufern des Flusses Kabarei (coll. GAUDICHAUD; Typus-

exemplar) ; von steinigen Ufern des Ramuflusses, 80 m ii. M. (Lauter-

bach, Nr.2668, 23. August 1896); auf den Bismarck-Bergen (Rodatz

und Klink, Nr. 109, 29. Juni 1899); von dem Torricelli-Gebirge,

800 m u. M. (Schlechter, Nr. 14422, April 1902); aus dem Urwald

bei Friedrich-Wilheln.s-Hafen (Max Fleischer, Februar 1903)

in Nc u-Guinea.
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Die Exemplare von Rodatz und Klink und die von Schlechter
stimmen genau mit dem aus dem Pariser Hcrbar stammenden Gaudi-
CHAUDschen im Kgl. Berlin-Dahlemer Museum befindlichen Original-

exemplar iiberein. Das LAUTERBACHsche zeigt weniger abortive

Fiederlappen und ist anscheinend etwas j linger. Die von Fleischer
gtsammelten Individuen sind noch j linger. Unter diesen befinden

sich auch solche, deren Blatter nur ein Paar Seitenfiedern besitzen

oder auch einfach tieffiederig eingeschnittene oder doch nur an der

Basis fiederige Spreiten aufweisen, deren unterste Fiederlappen oder

Fiedern dreiteilig sind. Es ist jedoch kein Zweifel, daG diese jiingeren

Pflanzen zur selben Art gehoren. DaB die Namen Pt. quadriaurita

var. Lauterbachii Christ und demnach auch Pteris mixta Christ als

Synonyme hierher gehoren, ist auch vollig sicher, da das SCHLECHTER-
sche Exemplar von Christ selbst als Pt. mixta n. sp. bezeichnet ist.

Man konnte jedoch im Zweifel sein, ob die von van Alderwerelt
van Rosexburgh als Pt. heterogenea beschriebene Pflanze, von
der er eine unterste Seitenfieder erster Ordnung abgebildet hat,

hierher gehort, da bei der Abbildung die. Fiedern zweiter Ordnung
weniger tief eingeschnitten dargestellt sind als bei der Originalpflanze

und samtlichen aus Neu-Guinea stammenden Exemplaren. Da
jedoch die von van Alderwerelt van Rosexburgh als Pt.

heterogenea beschriebene Pflanze auch aus Neu-Guinea von Andai
(leg. Teysmann) stammt und van Alderwerelt van Rosen-
burgh selbst angibt, da8 seine Art mit Pt. mixta Christ identisch

sei und gestrichen werden musse, so diirfte wohl in der Tat auch
dieses Synonym hierher gehoren und die Pflanze vielleicht etwas
in bezug auf mehr oder weniger tief eingeschnittene Fiedern variieren.

Lauterbach scheint das Originalexemplar von Pt. ligulata im
Kgl. Berlin-Dahlemer Herbar nicht gesehen zu haben und hat auch
die Beschreibung Gaudichauds nicht verglichen, sonst hatte er

in den „Nachtr. z. Fl. d. Deutsch. Schutzgebiete i. d. Siidsee" nicht
schreiben konnen: „die neue Art (namlich Pt. mixta) ahnelt etwas
der Pt. ligulata Gaud., ist aber durch geringere GroBe, dunklere
Stiele und die eigentumlich unregelmafiige Ausbildung der Fiedern
deutlich verschieden". Auf diese Kennzeichen macht ja auch GAUDI-
chaud aufmerksam. 1

) Lauterbach hat anscheinend eine ganz
andere Pflanze fur Pt. ligulata Gaud, gehalten.

i) GAiDKHAi l) sagt in der latcin. Diagnose: ..lacimis linearibus, irregu-
lar! bus, pie rum que abortivis, undulatis aut serratis crenulatisve,
stipite tereti, atro-rubro" etc. und in der franzosischen Beschreibung

':

(
Les petioles, qui sont noirs" etc. und „a lobes ine g a u x par suites
d'ayortement remarquables" etc.



Kleine Mitteilungen iiber Pteridophyten ITT. 3]

In der ,, Flora d. Deutsch. Schutzgebiete i. d. Siidsee" wird

noch eine von Grabowski in Borneo gesammelte Pflanze, von

der sich Blattexemplare im Kgl. Bcrlin-Dahlemer Herbar befinden,

als Pt. ligulata bezeichnet. Diese Blatter zeigen bis vier Fiederpaan

(nicht nur bis drei Fiederpaare wie Pt. ligulata) und nirgends irgend-

wie verkummerte Fiederlappen und unterscheiden sich auch sonst

noch durch andere Kennzeichen. Dieselben scheinen mir zu Pt.

furcans Baker zu gehoren, soweit dies sich aus der Beschreibung

Bakers (Journ. of Bot. 1888, p. 324) beurteilen laBt.

93. Elaphoglossum castaneum (Bak.) Diels in Engler u. Prantl 1,

4, p. 333 (1899); syn. Acrostichum castaneum Bak. Journ. of Bot.

1877, p. 166; syn. Acrostichum isophyllum Sodiro Crypt. Vase. Quit.,

p. 441, Nr. 17 (1893).

Der Name A. castaneum Bak. wird von Christ in seiner Mono-

graphic 1899 als Synonym von A. sporadolepis Kze. genannt. Diels

betrachtete A. castaneum a. a. O. als gute Art und stellte es unter

Elaphoglossum. Ihm folgte Christensen in seinem Index p. 304.

Die Art ist in der Tat auch gut charakterisiert, besonders durch

die Beschaffenheit der Sporen, durch welche sie dem E. brachyneuron

(Fee) J. Sm. (syn. E. stenopteris [KL] Moore) und dem E. confusum

Christ nahe steht. Die reifen, dorsiventralen, bohnenformigen Sporen

sind bis etwa 0,05 mm lang und 0,03 bis 0,04 mm breit, iiberall auf

dem Exospor mit winzigen, dicht stehenden, kegelformigen gleich-

artigen hervorragenden Hockern bedeckt. Dieselben besitzen keinen

Mediankamm und an den Seiten auch keine anastomosierende Leisten.

Unter dem Namen A. isophyllum hat Sodiro eine Form beschrieben,

die von der von Baker als A. castaneum beschriebenen durch mehr

schwarzbraune steifere, etwas kleinere Spreuschuppen der Rhizome,

durch nicht kastanien-, sondern umbra-, nuBbraun oder fast oliven-

farben im trockenen Zustande gefarbte Blattstiele und durch auf

der Ober- und Unterseite der sterilen Blatter mehr erhalten bleibende
i

Spreuschuppen abweicht. Da die angegebenen Unterschiede jedoch

nicht konstant sind und bald der eine, bald der andere an den ver-

schiedenen Exemplaren fehlt und also Ubergange der beiden Formen

vorhanden sind, so miissen diese als einer Art angehorig betrachtet

werden, zumal sonst keine wichtigeren sie trennenden Merk-

male vorhanden sind. Das A. isophyllum ist vermutlich eine an

trockeneren, vielleicht auch hoher gelegenen Standorten gewachsene

Form. Die dunklere Farbung der Blattstiele der von Baker als

A. castaneum beschriebenen Pflanze deutet aber auf einen sonnigen

Standort.
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Im Herbar des Kgl. Botanischcn Museums zu Berlin-Dahkn.

sind folgende Exemplare vorhanden aus

Ecuador: aus subandinen Waldern des Vulkans Tungurahua
(Tunguragua) (Sodiro; Cotypexemplar) ; des Vulkan Pasachoa
(Sodiro, ges. Marz 1902 als A. isophyllum von Sodjro bestimmt);

aus den Anden von Quito (Spruce Nr. 5617; von Christ ist diese

Nummer aus dem Herbar Boissier in der Monographic p. 34 als

E. ferrugineum [Linden] Moore bestimmt worden); zwischen Banos
und Piutuc im Pastaza-Tal (StUbel, pterid. ecuad. Nr. 937; friiher

von mir als E. isophyllum [Sod.] Christ bestimmt; vermutlich Form
eines schattigen Standortes mit verhaltnismaBig groBen Blattern

und im trockenen Zustande ocker- bis dunkelrostfarbcnen Blatt-

stielen); in dichten Waldern um Shagal am Westgehange der Cuenca-
Westanden bei 2200 bis 2800 m ii. M. (F. C, Lehmann, Nr. 7734

September 1890, friiher von mir als A. isophyllum bestimmt;
Blattstiele umbra- bis nuBbraun, Blatter verhaltnismaBig groB;
Form von schattigem Standorte). — Columbien: aus der Uir,
gebung yon Bogota etwa 3000 m ii. M. (Lindig Nr. 180; wurde
von Mettenius irrtumlich als Acrost. andicola Fee bestimmt);
Karsten, von diesem als ,,A. membranaceum spec, nov." bezeichnet,

von Mettenius falschlich als A. andicola Fee bestimmt; Form mit
dunkelkastanienbraunen Blattstielen, verhaltnismaBig groBen Blatt-

spreiten; (StObel Nr. 437 zum Teil, ahnliche Form); bei San Pedro
im Depart. Santander bei 10000 bis 10400 m ii. M. (Kalbreyer
Nr. 453, —22. Dezember 1877, von Baker richtig als A. castaneum
bestimmt, vermutlich Form eines feuchteren Standortes mit sehr
langen Blattern); in dichten Waldern iibcr Paletara, an den Quelleu
des Rio Cauca c. 3000 m ii. M. (F. C. Lehmann Nr. 3463, — 7. Fe-
bruar 1884, von M. Kuhn als A. Schlimense Fee falschlich bestimmt
und von Christ Mon. p. 35 als solches angefiihrt) ; an dick be-
moosten Baumcn und am Boden in dichten Waldern, an den West-
gehangen dtr West-Andcn von Popayan, 2800 bis 3100 m ii M
(F. C Lehmann Nr. 6941, - Marz 1885, verhaltnismaBig kurz-
blattnge Form, vermutlich von trocknerem Standorte); an Baumen
in dichten Waldern an den Ostgehangen des Paramo de las Delicias
in den Zentral-Anden von Papoyan bei 3000 bis 3500 m ii M (F.
C. LEHMANN Nr. 4484); in der oberen Waldregion des Berges To-
hma (STtiBEL, pterid. columb. Nr. 36, von mir friiher als E. iso-
phyllum bestimmt, Form mit verhaltnismaBig groBen Blattern und
nuBbraunen Blattstielen)

; zwischen Medina und Toquisa auf dei
Exkursion nach den Llanos de San Martin gesammelt (StObel
Nr. 685 zum feil; Form mit uinbrabrauncn Blattstielen); auf dem
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Paramo de Guasca auf der Exkursion nach den Llanos de San Martin

gesammelt (Stubel Nr. 715 zum Teil, von mir friiher als E. iso-

phyllum bestimmt, Form mit umbrabraunen Blattstielen) ; in der

West-Cordillere an nicht genauer angegebenem Fundorte (Schmidt-

CHEN, gesammelt Juli 1882).

94. Elaphoglossum crassipes (Hieron.) Diels in Engl. u. Prantl,

Pflanzenfam. I, 4, p. 334 (1899) ; syn. Acrostichum crassipes Hieron.

in Englers Bot. Jahrb. XXII, p. 409 (1896).

Bei der Beschreibung a. a. O. habe ich bemerkt: ,,Von A. lepi-

dotum Willd., dem es nicht nur habituell sehr ahnlich, sondern in

bezug auf das starke Rhizom und die schuppige Bekleidung am
nachsten steht, unterscheidet es sich durch die gefransten Schuppen

des Rhizoms, die nur ganz kurz gefransten oder oft fast ganzrandigen

Schuppen der beiden Seiten der Blattspreite, durch die schmaleren

und weniger zugespitzten sterilen und fertilen Blattspreiten etc/'

Diese Bemerkung bezieht sich nicht auf das wahre A. lepidotum

Willd. = E. lepidotum (Willd.) J. Sm., sondern auf E. Langsdorffii

(Hook, et Grev.) Moore, von welchem Exemplare, unter anderen

die Nr. 187 der POEPPlGschen Sammlung aus Peru und eine Ab-

bildung und Fragmente eines Exemplars der MARTiuSschen aus

Brasilien von METTENIUS falschlich als A. lepidotum bezeichnet

worden sind, wodurch ich zu dem Irrtum verfiihrt worden bin an-

zunehmen, daB E. crassipes mit E. lepidoiam verwandt sei. E. cras-

sipes unterscheidet sich nun aber von E. lepidotum nach dem Typus-

exemplar des letzteren im Herbar Willdenows unter Nr. 19519

durch viel dickere Rhizome (das Rhizom von E. lepidotum ist kaum

2 1
/2 mm dick), durch breitere Spreiten, sowohl der sterilen, wie der

fertilen Blatter (Spreite des sterilen Blattes von E. lepidotum in der

Mitte 15 mm, des fertilen 14 mm), durch im allgemeinen kleinere

mehr angedriickte Schuppen an der Ober- und Unterseite der Blatt-

spreiten, die zahlreichere, diinnere, mehr noch hin- und hergewundene

Randwimpern zeigen und durch andere Kennzeichen. E. crassipes ist

daher nicht nahe verwandt mit E. lepidotum, wohl aber mit E. Langs-

dorffii und E. cuspidatum.

Vermutlich durch meine Bemerkung irre gefuhrt, halt nun

Christ (Monogr. S. 77) E. crassipes nicht verschieden von E. lepi-

dotum. Nun hat aber CHRIST das richtige E. lepidotum gar nicht

gekannt, wie ich weiter unten erortern werde.

Die Art ist auBer von mir und P. G. LORENTZ auf der Cuesta

zwischen Yacone und Los Potreros am Gebirgszuge des Nevado

del Castillo in der argentinischen Provinz Salta (Nr. 333, — 17. Marz

Ihdwigia Band LXU. 3
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1873), auch bei Los Pinos unweit Tarija in Bolivien in einer Hohe

von 2300 m von K. Fiebrig (Xr. 3131, - 10. Marz 1904) gesammelt

worden.

95. Elaphoglossum lepidotum (Willd.) J. Smith Cat. 1856;

Id. Cat. 1857, p. 26 1
); syn. Acrostichum lepidotum Willd. Spec. Plant.

V, p. 102 (1810) (cxcl. syn. Sw.) ; Olfersia lepidota Presl Tent. Pter.

233 (1836); A. plicatum Cav. Anal. Hist. Nat. I, p. 102 (1799); Descr.,

p. 238 (1802); Presl 1801 n. 579?

Ich zitiere hier den Namen A. plicatum Cav. als fragliches Syno-

nym, da mir kein Typusexemplar dieser Art vorliegt und auch nicht

nachzuweisen ist, daB Willdenow ein solches gesehen und mit

der von Humboldt in Peru gesammelten Pflanze verglichen hat.

Sollte sich spater herausstellen, daB beide Pflanzen wirklich zur

gleichen Art gehoren, so muBte allerdings, wie Christensen im

Index fil. p. 313 getai> hat, der Name E. plicatum (Cav.) C. Chr.

der Prioritat wegen vorgezogen werden. Als Synonym wird von

Willdenow fraglich „A. squamosum Swartz. Synop. fil., p. 10

et 195?" zitiert, das mir bereits in der Literatur als identisch mit

E. hirtum (Sw.) C. Chr. festgestellt zu sein scheint. In der Literatur

werden ferner A. Dombeyanum Fee (nach Klotzsch Linnaea XX,
1847, p. 425, von Moore Ind. p. 359 und Hooker Spec. fil. V,

p. 238) und A. deorsum Karst. (von Christ in Monogr. p. 77 und
Christensen im Ind. p. 8) als Synonyme angtgeben. Beide irrtum-

liche Angaben beruhen auf der falschen Bestimmung Klotzschs
der Nr. 323 der MORiTZschen Sammlung und der falschen
Synonymangabe desselben und auf der richtigen Bestimmung
derselben Nummer durch Mettexius im Herbar des Kgl. Botan.

Museums zu Berlin-Dahlem als A. deorsum. Weder aber A. Dom-
beyanum noch A. deorsum sind mit E. lepidotum identisch. Moore
hat demnach auch im Index p. 359 unter E. lepidotum nicht das

echte verstanden, sondern die spater von Karstex als deorsum
beschriebene Pflanze. Christ ist ihm blind gefolgt, vermischt

aber noch andere Arten. So z. B. fuhrt er unter anderen auch Ja-
meson Nr. 234 an, welche Nummer nach einem aus dem Herbar
Thomas Moores stammenden und jetzt im Herbar des Kgl. Botan.
Museums zu Berlin-Dahlem aufbewahrten Exemplar, das Christ
auch gesehen hat, iriiher von mir fur E. Sodiroi (Bak.) Christ ge-

*) J. SMITH hat an der angegebenen Stelle das A. lepidotum Willd. unter
Elaphoglossum gestellt, die Namenskombi nation ist also richtig. Aber es ist damit
nicht festgestellt, daB die in den Gewachshausern der englischen botanischen Garten
seinerzeit kultivierte Pflanze in der Tat zu A. lepidotum Willd. gehort hat.
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halten worden ist (vergl. Engl. Botan. Jahrb. XXXIV, p. 548, n. 288),

aber nicht zu dieser Art gehort 1
), sondern cher zu E. caulolepia

(Karst.) Hieron. oder einer verwandten Art.

Von E. lepidotum liegt mir nur das Typusexemplar im Herbar

Willdenows unter Nr. 19519 vor, das von Humboldt bei Obra-

jillo in Peru gesammelt worden ist.

96. Elaphoglossum Dombeyanum (Fee) Hieron.; syn. Acro-

stichum Dombeyanum Fee, Acrost. p. 59, t. 17, Fig. 2 (1845).

Der Name E. Dombeyanum ist in Moore et Hulst. Gard. Mag.

Bot. Ill, p. 95 (1851) falschlich auf eine Gartenpflanze angewendet

worden, die sich spater als E. perelegans (Fee) Moore herausstellte.

Daher wird von MOORE im Index fil. p. 363 der Name E. Dom-
beyanum mit der Autorangabe „Hort." unter E. perelegans als

Synonym genannt. Zugleich fuhrt aber Moore im Index fil. p. 359

den Namen A. Dombeyanum Fee falschlich als Synonym unter

E. lepidotum (Willd.) J. Sm. an, und zwar ,,f. Kl.", d. h. nach

Klotzsch, der die Nr. 323 der Sammlung von Moritz aus Vene-

zuela als A. lepidotum falschlich bestimmt hatte, die aber E. dearsum

(Karsten) nach Mettenius richtiger Bestimmung ist (vergl. S. 34).

Christ halt Acrostichum Dombeyanum fur eine Hochalpenform

von E. muscosum (Sw.) Moore, welches er aber nicht gekannt

und mit E. Langsdorffii Hook, et Grev. verwechselt hat, daher

wird von C. CHRISTENSEN im Index A. Dombeyanum als Form

oder Varietat von E muscosum falschlich aufgefiihrt. Es ist

aber E. Dombeyanum eine von dieser Art gut unterscheidbare Art

und durchaus nicht mit derselben nahe verwandt. Das geht be-

sonders daraus hervor, daB die Sporen ganz verschieden sind und

bei E. Dombeyanum einen gelappten deutlichen Mediankamm, der

auch auf der FEEschen Abbildung deutlich gezeichnet ist, und anasto-

mosierende Seitenleisten zeigen und daB die Spreuschuppen be-

sonders der Unterseite der sterilen Blatter verschieden sind. FEE

hat eine Spreuschuppe des Basalteiles eines Blattstiels als Rhizom-

schuppe und eine solche der Oberseite eines sterilen Blattes nicht

besonders gut abgebildet. Die Spreuschuppen der Unterseite der

sterilen Blatter, die er nicht abgebildet hat, sind aber fur diese Art

besonders charakteristisch, dadurch, daB die langen Randwimpern

sehr schlaff hin- und hergebogen sind und besonders die unteren

l
) Die Angabe BAKERS in der Beschreibung Journ. of Bot. 1877, p. 167 und

Hook. Icon. pi. VII. t. 1688: „frondibus stenlibus utrinque paleis appressis

linearibus castaneis baud ciliatis tenuiter vestitis"

paCt nicht auf das betreffende TAMESOXsche Exemplar.
3*
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zu zwei, drei und mehr verwachsen sind. Auch ist die Art viel kleiner

und die Blattspreiten derselben schmaler.

Naher als E. muscosum (Sw.) Moore steht dem E. Dombeyanum
das E. rupestre Karst., das groBer ist und im allgemeinen groBere

Schuppen hat, die jedoch sehr ahnlich sind.

Von E. Dombeyanum liegen mir vor: ein steriles Blatt und
Rhizomschuppen von einem vermutlichen Cotypexemplar, ge-

sammelt in Venezuela von Linden und mit Nr. 550 bezeichnet,

welche Nummer Christ unter E. muscosum aus dem Herbar DE-
LESSERT auffiihrt, ein Exemplar mit nur sterilen Blattern, ge-

sammelt von Engel in Venezuela mit Nr. 93 ex parte bezeichnet,

zu dem anscheinend ein fertiles Blatt gehort, welches sich bei dem
Originalexemplar von E. Engelii (Karst.) Christ im Herbar des

Botan. Museums zu Berlin-Dahlem befindet, und ferner ein Paar
sterile Blatter aus der Umgebung von Quito in Ecuador, ge-

sammelt von Jameson, welche aus dem Herbar Lenormands
stammen und sich im Herbar Mettenius vorfanden.

97. Elaphoglossum pallidum (Beyiich) Hieron. comb, now;
syn. Acrostichum pallidum Beyrich mscr. in Herb. Berol.-Dahle-

mensi; Baker Syn. Fil. p. 401 (1868), non Journ. of Bot. 1879, p. 263;

E. flaccidum Christ, Mongr. p. 60 pro parte, non (Fee) Moore.

Die Art ist durchaus nicht gleich E. flaccidum (Fee) Moore.
Sie unterscheidet sich von diesem durch kahle Rhizome, sterile,

an Lange bedeutend ubertreffende, fast doppelt so lange fertile

Blatter, schmalere sterile Blattspreiten und durch groBere (0,05 mm
lange und bis 0,04 mm breite) Sporen, deren Mediankamm meist
wenig unterbrochen und nur bisweilen lappig ist.

Naher verwandt ist die Art mit E. Burchelii (Bak.) C. Chr.,
von der sie sich durch weiter voneinander abstehende, etwas starkere
und oft nicht mit den Hydathoden an ihrem Ende erreichende Seiten-
nerven und die verschiedene Lange der sterilen und fertilen Blatter
und die groBeren Sporen mit weniger unterbrochenen Median-
kammen.

Der Name E. pallidum muB dieser Art erhalten bleiben, da
Baker den Namen A. pallidum Beyr. an der angegebenen Stelle
erwahnt und die Art kurz charakterisiert hat, obgleich er dieselbe
unter A. flaccidum (Fee) Moore stellt. Christ hat sie auch nur
als eine Form von E. flaccidum betrachtet. Das spater von Baker
aufgestellte A. pallidum muB also einen anderen Namen erhalten.

Typ

Sammlung
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Brjtisch Guiana noch ein am Rio Negro in Brasilien von SPRUCE
gesammeltes, unter Nr. 2187 verteiltes aus dem Herbar Mettenius
stammendes Exemplar, wahrend dieselbe Nummer in Moores
Index p. 359 als E. Lechlerianum (Mett.) Moore und von Christ

in seiner Monographie, p. 61, Nr. 39 als E. stenopteris (Klotzsch)

Moore = E. brachyneuron (Fee) J. Sm. ausgegeben worden ist;

ferner gehoren hierher ein unter Nr. 12344 verteiltes Exemplar der

A. GLAziouschen brasilianischen Sammlung und schlieBlich von

E. Ule im Walde der Serra de Moranguape in 900 m u. M. im Staate

Ceara Oktober 1910 gesammelte und unter Nr. 9127 ausgegebene

Exemplare.

*
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Bemerkungen zu H. Klebahn, Haupt- und

Nebenfruchtformen der Ascomyceten 1918.
1

Von Prof. Dr. Franz Hohnei in Wien.

Klebahn hat in dem genannten Werke einc Fiille von fest-

stehenden Tatsachen mitgeteilt, deren Bedeutung nicht uberschatzt

werden kann. An seine Ergebnisse kniipft er Folgerungen an, in

welchen er die Namengebung und Stellung der untersuchten Formen
bespricht. In diesen Auseinandersetzungen geht er jedoch nicht von
der Urquelle (Fries) aus, die allein im Stande gewesen ware,

richtige Ergebnisse zu liefern, sondern beruft sich auf spatere Autoren,
namentlich solche, die Florenwerke und Handbticher verfaBt haben,

deren Meinungen jedoch heute, wo die Systematik der Schlauchpilze

ganz neue Wege einzuschlagen im Begriffe ist, vollkommen gleich-

giiltig Die neuesten Pilzforscher, die seit etwa 15 Jahren an
•dem Neuaufbau der Schlauchpilzsystematik riistig arbeiten, werden
vollig xibergangen, zum Teil wohl deshalb, weil ihre bezuglichen

Veroffentlichungen erst in der allerjiingsten Zeit erschienen und
nicht mehr benicksichtigt werden konnten. Indessen liegen auch
mehrere Arbeiten derselben vor, fur die dies nicht gilt. Aus diesem
Sachverhalte ergibt sich die Notwendigkeit, die diesbezuglichen
Erorterungen Klebahns vom heutigen Standpunkte der Syste-
matik und Namengebung der Schlauchpilze aus einer Uberpriifung
und Richtigstellung zu unterziehen.

Zu dieser Aufgabe gesellt sich noch eine weitere, die sich auf
die zahlreichen MaBangaben Klebahns bezieht. Dieser hat
seine Messungen, ohne in der Regel eine Angabe hieniber zu machen,
teils an trockenen, in Kanadabalsam liegenden Schnitten gemacht,
teils an Wasserpraparaten. Da nun trockene Teile von Pilzen etwa
25—50 % kleinere MaBe besitzen als nasse, ist es klar, daB Kle-
bahns Messungsergebnisse nur mit groBer Vorsicht verwendet
werden konnen, wie es auch von denen Fuckels und B r e f e 1 d s
gilt. So gibt Klebahn fur Stigmatea Andromedae Rehm an, daB
die Perithecien 50—60 ,«, die Schlauche 23—29 > 7—9 /*, die Sporen
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8—9 > 2.5—3 p groB sind. Ich fand aber an Rehms Stuck in

Ascom. exs. Nr. 542 b, daB die richtigen Zahlen 80—120, 32—42

> ii—13 und 12—14 > 4 p sind, in Ubereinstimmung mit Rehms
Angaben.

Die S. 102 erwahnte Mycosphaerella auf Vaccinium Myrtillus

hat nach ihm 80 p groBe Perithecien, 25—30 p lange Schlauche und

8—9 > 2—2.5 p groBe Sporen. Sphaerella Vaccinii Cooke auf der-

selben Nahrpflanze scheint ihm davon wegen der groBeren MaB-

angaben verschieden zu sein. Allein es ist derselbe haufige Pilz

trocken gemessen. Carlia Vaccinii (C.) v. H. (so muB derselbe

genannt werden) hat nach dem Stiicke in Krieger, Fg. sax.

Nr. 373 100—140 p groBe Perithecien, 40—42 > 6 p groBe Schlauche

und 12—14 > 1.8—2 p groBe Sporen. Die Angabe bei Winter,
Sporen bis 18 j« lang, ist sicher ein Druckfehler, soil bis 14 p heiBen,

wie auch Auerswald sagt.

Jedenfalls irrtiimlich ist die Angabe S. 377, daB die Konidien

von Gloeosporium variabile Laubert nur 16—23 > 2.8—3 p groB

sein sollen. Laubert fand sie 22—27 > 5—7 p groB und ich

bei dem Stiicke in Fuckel, Fg. rhen. Nr. 1625, das als Crypto-

sporium Ribis (Lib.) Fries bezeichnet ist und die Uberwinterungs-

form mit geschlossenem Stroma ist, nach Fragm. Nr. 988 (XVIII. Mitt.

1916) 15—20 > 5—6 p groB. Offenbar hat die schlechter entwickelte m

Uberwinterungsform kiirzere Konidien als die offene Sommerform,

aber von derselben Breite.

Zu Klebahns Einzelergebnissen iibergehend, kommt zu-

nachst die Gattung Mycosphaerella in Betracht.

. In den Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1917, XXXV. Bd., S. 627

gab ich an, daB Sphaerella Fries 1849 (non Sommerfdt 1824) = Carlia

Rabenh. 1857 ist. Was die dort erwahnte Gattung Stigmatea Fries

1849 anlangt, so ist die Grundart derselben St. conferta Fries. Von

dieser hielt ich es fur moglich, daB es eine Sphaerella Fr. ist. Seither

sah ich aber, daB sie von ThciBcn und S y d o w in Ann. myc

1914, XII. Bd., S. 182 genau beschrieben wurde und als Grundart

ihrer neuen Gattung Pyrenobotrys zu den Montagnellen gestellt

wurde. Daher ist Pyrenobotrys Th. et S. 1914 = Stigmatea Fries 1849.

Gegen diese Aufstellung kann nun der Einwand erhoben werden,

daB Fries Stigmatea conferta zwar zuerst anfiihrt, aber trotzdem

nicht als echte Art der Gattung betrachtet, weil er ihren Namen

nicht cursiv druckt. Hingegen fuhrt er die 2. und 4. Art cursiv

gedruckt an. Wenn nun diese zwei Arten gattungsgleich waren, so

wiiBte man, was Fries unter Stigmatea verstanden haben wollte.

Allein die 2. Art (St. maculae]ormis) ist eine Sphaerella Fr. und die
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4. (St. Robertiani) ein ganz anders gebauter Pilz. Daher kann in

diesem Falle auf den cursiven Druck kein Gewicht gelegt werden;

Fries war sich offenbar- iiber die Gattung nicht im klaren. Daher

muB auf St. conferta als erstangefuhrte Art zuriickgegriffen und diese

als Grundart erklart werden.

In den synoptischen Tafeln (Ann. myc. 1917, XV. Bd., S. 393

und 401) wird ganz willkurlich Stigmatea Robertiani als Grundart

betrachtet mit der Begriindung, daB eine andere Entscheidung zu

den groBten Verwirrungen fiihren wiirde. Das ist aber durchaus nicht

der Fall, denn die ganzen Verwirrungen bestehen nur darin, daB

Pyrenobotrys Th. et Syd. 1914 = Stigmatea Fries 1849 wird.

O. K u n t z e hat Stigmatea Fr. 1849 = Ascospora Fr. 1825

gesetzt, allein mit Unrecht, denn Stigmatea ist bei Fries eine

Schlauchfruchtgattung, wahrend Ascospora Fries eine Nebenfrucht-

formgattung ist. Die dazu gehorigen Schlauchfriichte hat Fries
gar nicht gekannt. Im Systema Orbis vegetabilis 1825 ist die Grundart

Ascospora Aegopodii ein Pilz, dessen Schlauchfrucht erst 1910 durch

Potebnia (Ann. myc. 1910, VIII. Bd., S. 49) bekannt wurde.

In Sum. Veg. scand. 1849, S. 425 sind die beiden ersten, auch durch,

schiefen Druck hervorgehobenen Arten Ascospora brunneola und

A. Asteroma. Diese sind nun freilich Sphaerella-Arten, allein Fries
hat sie nur auf den noch lebenden Blattern beobachtet, wo die

Schlauchfrucht noch fehlt, wie man sich leicht uberzeugen kann.

DaB dies so ist, geht schon daraus hervor, daB Fries die Gattung

Ascospora 1849 zu den Ascosporei stellt, bei denen es S. 424 heiBt:

,,Sporidiis cum gelatina cirrhosae profluentibus", was nur fur Neben-

friichte gilt. Wenn daher Ascospora Fries in den Handbuchern heute

als Schlauchpilzgattung angefuhrt wird, so ist dies falsch. Unter-

sucht man Sphaerella brunneola im unentwickelten Zustande, wie

sie auf den noch lebenden Blattern zu finden ist, so findet man nur

jene Nebenfrucht der Sphaerella-Arten, die kleine stabchenartige

Konidien enthalten. Es sind dies jene, die heute als Asteromella

PaB. et Thiim., Plectophoma v. H. und Stictochorella v. H. gelten.

Diese Formgattungen unterscheiden sich voneinander nur durch
die Form der Konidientrager und flieBen zusammen. Am zweck-
maBigsten werden diese Namen ganz aufgelassen und durch den
gemeinsamen Ascospora Fries 1825 und 1849 ersetzt.

Man sieht, daB diese nomenklatorischen Fragen nur mit der

groBten Umsicht zu losen sind. Daher sind fehlerhafte Losungen
an der Tagesordnung. So kamen auch T h e i s s e n und Sydow
in Ann. myc. 1915, XIII. Bd., S. 328 betreffend Dothidea Fries zu
einem falschen Ergebnisse. Nach ihnen ware Dothidea Fries eine
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Discomycetengattung, mit der Grundart D. moriformis (Ach.) Fr.

Allein die letzte und daher mafigebende Auffassung der Gattung

bei Fries in Sum. veget. scand. 1849, S. 386 zeigt ganz klar,

daB Dothidea Fries 1849 == Dothidella Speg. 1880 ist. Somit wird

die groBe Gruppe der Dothideaceen nicht nach einer Gattung benannt,

die gar nicht in dieselbe gehort.

In dem oben erwahnten Aufsatze iiber Sphaerella gab ich auch

an, daB zu dieser Gattung dreierlei Nebenfruchtformen gehoren.

Ich wollte damit aber nicht sagen, daB alle drei jeder Art zukomn^en.

Es sind dies ein Hyphomycet verschiedener Gattung, eine Pykniden-

form mit sehr kleinen stabchenartigen Konidien, friiher als Phoma

Sacc. (non Fries) oder Phyllostida beschrieben, aber zu Aster'o-

mella Pass, et Thiim., Pledophoma v. H. und Stictochorella v. H.

gehorig, jetzt aber nach dem oben Gesagten besser ganz allgemein

als Ascospora Fries 1825 u. 1849 zu bezeichnen, und einer Septoria

Fries = Phloeospora Wallr. == Phloeochora v. H. = Septogloeum

Sacc. = Cylindrospoiium Sacc. p. p. (non Greville). Diese

Angaben werden nun durch K 1 e b a h n s Kultur-Ergebnisse vollig

bestatigt.

Seither gewann ich die Uberzeugung, daB wahrscheinlich alle

Cladosporium-Arten zu CarZ^a-Arten gehoren, namentlich zu jenen,

die Stengel bewohnen. Carlia gehort zu den dothidealen Pilzen.

Diese haben, wie ich immer mehr erkenne, im Gegensatze zu den

sphaerialen Schlauchpilzen, die Neigung zur Bildung von insbesondere

dematieen Hyphomyceten. Wahrscheinlich gehoren die meisten

dieser Fadenpilze gewohnlicher Form zu dothidealen Schlauchpilzen,

wahrend die Sphaeriales eigene, besonders gestaltete Hyphomyceten

als Nebenfriichte zeigen, die besondere, oft eigenartige Form-

gattungen darstellen, aber viel seltener vorkommen.

Was nun die Mycosphaerella hippocastani (Jaap) Kleb. (S. 38)

anlangt, so muB diese Carlia hippocastani (Jaap) v. H. genannt

werden. Die dazugehorige Septoria ist, wie Klebahn zeigte,

unter verschiedenen Namen (S. 45) beschrieben worden. Zu diesen

gehort auch die von mil in Fragm. Nr. 24 (I. Mitt. 1902) beschriebene

Phloeospora parcifiima. Klebahn meint nun, daB Depazea

aesculicola Fries (Syst. myc. 1823, II. Bd., S. 530) eben diese Sep-

toria ist. Fries sagt von seinem Pilze: „perithecio epiphyllo,

solitario, depresso-excavato atro. Phacidio dentato non subsimilis.

Perithecio reliquis majore/' Phacidium dentatum K. et S. ist nun

ein Pilz, der auch in kleinen, schwarz umsaumten Flecken sitzt,

aber 1 mm groB ist, der gewiB nicht mit einer kaum 200 /* groBen
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Septoria zu vergleichen ist. Fries' Pilz durfte ein Pilidium Kunze

(non Sacc.) sein, welche Gattung auf beliebigen Blattern auftritt

(S. Fragm. 941, XVII. Mitt. 1915).

Daher wird der alteste Name Septoria aesculi (Lib.) West. 1851

sein. Die Abbildung der Carlia hippocastani auf S. 46 ist deshalb

von Interesse, weil sie zeigt, daB manchmal noch zwischen den

reifen Schlauchen Zellen vorhanden sind, was bei einem sphaerialen

Pilze nicht vorkommen kann und ein weiterer Beweis dafiir ist,

daB Carlia ein dothidealer Pilz ist. Indessen ist das abgebildete

Dothithecium offenbar kummerlich entwickelt, denn meine Schnitte

von J a a p s Urstiick durch besser entwickelte zeigen sehr zahl-

reiche zylindrische dicht parallelstehende Schlauche ohne Zwischen-

gewebe.

Allein es gibt eine bisher als Sphaerella angesehene Form, die

bleibend pseudosphaerial gebaut ist und fur die ich in Ann. myc. 1918,

XVI. Bd., S. 156 die Gattung Mycosphaerellopsis aufgestellt habe. Es

ist dies die Sphaerella Myricariae (Fuck.) Sacc. Ist keine ganz echte

Pseudosphaeriacee.

Eine von Carlia hippocastani (J.) v. H. verschiedene Art der

Gattung ist auch Asterina Aesculi Desmazieres 1857 (Bull. soc. bot.

IV. Bd., S. 914) nach dem Urstiicke in D e s m a z. , PI. crypt.

France 1855, Nr. 425 mit 8—10 > 2—2.5 fx groBen Sporen. Wahr-
scheinlich eine Form von Carlia punctijormis (P.) v. H.

Die auf S. 102 erwahnte Mycosphaerella auf Blattern von

Primus Pad us, die im Sonimer vorher Cylindrosporhim Padi Karsten

getragen hatten, ist gewiB die Sphaerella padina Karsten (Hed-

wigia 1884, 23. Bd., S. 2), die Carlia padina (K.) v. H. zu hciBen hat.

Dazu gehort Septoiia Padi (Libert) Thum. als Nebenfrucht. Im
Jahre 1832 von Libert in PL crypt. Ard. Nr. 153 ausgegeben
und beschrieben. Damit ist vollig gleich Septoria Padi Lasch in

K 1 o t z s c h , Herb. myc. 1842, Nr. 457 = R a b e n h., Fg. europ.

Nr. 466 (1861 von Lasch gesammelt). Thiimen, Fg. austriaci

1873, Nr. 1186 (Septoria Padi Lib.) ist derselbe Pilz. Cylindro-

sporium Padi Karsten 1885 in Medell. Soc. F. et Flora Fenn. XL Heft,

S. 159 auch. Genau der gleiche Pilz ist auch Cylindrosporium
Tubeufianum Allesch. (Hedwigia 1895, 34. Bd., S. 278) a'ber auf den
Fnichten, nach dem Urstiick in Allesch. et S c h n a b., Fg.
bav. Nr. 479. Die Septoria Padi (Lib.) Thum. scheint auch auf
andere Prunus-Arten iiberzugehen. Ob Septoria Padi (Lib.) f . Pruni-
Mahaleb Therry in Roumeg, Fg. gall. exs. Nr. 2532 hieher
gehoit, ist mir fraglich, da mein Urstiick unbrauchbar ist. Hingegen
sind Cylindrosporium Padi K. auf Prunus Cerasus in B a r t h o -
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lomew, Fg. Columb. Nr. 3221, ferner auf ,,domestic Cherry" in

Ellis a. Everh., Fg. Col. Nr. 1527 und auf Prunus Virginiana

in Ellis a E v., Fg. Col. Nr. 83 von Septoria Padi (Lib.) kaum
verschieden.

Cylindrosporium Padi cerasina Peck auf Prunus Pennsylvanica

in Bart hoi., Fg. Columb. Nr. 3316 ist eine eigene ganz ver-

schiedene Art und gewiB zu Mycosphaerella nigerristigma Higgins

(Mycol. Centralblatt, 1914, IV. Bd., S. 192) gehorig.

Die Konidien von Septoria Padi sind zylindrisch, bogig ge-

kriimmt, meist stumpfendig und nur mit einer unter der Mitte

stehenden Querwand versehen. Siehe auch Fragm. z. Mycol. XXII.
Mitt. 1918, Nr. 1104.

Von Septoria Padi ist vollig verschieden Septoria effusa (Lib.)

Desmazieres 1847. Das ist die Nebenfrucht von Apiognomonia
erythrostoma (Fuck.) v. H. und hat Libertina stipata (Lib.) v. H. zu

heiBen (Syn. : Ascochyta stipata Libert 1837; Ascochyta effusa

Libert 1837; Septoria pollens Sacc. 1884; Septoria erythrostoma

Thiimen 1886; Cylindrosporium Pritni Cerasi Massalongo 1889 und

Phlyctaena semianullata Bubak et Serebr. 1902). Kommt auf

mehreren Prunus-Arten vor.

S. 104 wird die von J a a p angegebene Zugehorigkeit von

Ramularia Hieracii (Bauml.) Jaap zu Mycosphaerella Hieracii

(Sacc. et Br.) J. behandelt. Letztere ist eine Art mit gut entwickelten

Stromen, die aber von Klebahn unrichtigerweise Sclerotien

genannt werden. Es gibt mehrere Carlia-Arten, namentlich auf

Grasern, die noch viel besser entwickelte Stromen (mit mehreren

Schlauchraumen in einem Stroma) bcsitzen, wo dann die dothideale

Natur dieser Pilze handgreiflich wird. Sclerotien sind ganz anders

gebaut und scheinen bei dothidealen Pilzen uberhaupt zu fehlen.

Die S. 114 behandelten Micropykniden sind offenbar die Ascospora-

Form. Klebahn gewann den Eindruck, daB die Konidien durch

Hyphenzerfall entstehen, allein ich glaube, daB es sicb urn jene

Form (von Ascospora) handelt, die ich in Frag. z. Myk. Nr. 166

Plectophoma genannt habe.

Der Hyphomyzet zu Carlia Fragariae (Tul.) v. H. (S. 118) ist

im bestentwickelten Zustande eine Hyalostilbee und muB nach

Fragm. Nr. 994 Graphiothecium phyllogenum (Desm.) Sacc. heiBen.

Die auch hier erwahnten Sclerotien sind sterile oder unentwickelte

dothideale Stromen.

Auf S. 131 zerteilt Klebahn die Gattung Carlia (Sphaerella

Fr.) nach den Nebenfruchtformen in kleinere (Septorisphaerella,
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Ramularisphaerella, Cercosphaerella). Gegen eine solche Aufstellung

von ohne Kulturversuche ganz unbestimmbaren Gattungen nur auf

Grund der jeweiligen Nebenfruchtformen mu8 ich mich auf das

Entschiedenste aussprcchen.

Da bei Carlia im allgemeinen 3 Arten von Nebenfruchtformen

vorkommen (Hyphomyzet, Ascospora, Septoria), so konnen auch

Kombinationen derselben zu zweien, oder aller drei vorkommen.
Dazu kommt, daB bei Carlia eine ganze Reihe von Hyphomyceten-
Gattungen in Betracht kommt: Ramularia, Cercospora, (Cerco-

sporella?), Passalora, Fusicladiella, (Cercosporidium ?) , Cladosporium

und gewiB noch andere, woraus sich eine groBe Reihe von solchen

Gattungen im Sinne K 1 e b a h n s ergeben wiirden. An eine solche
j

Zersplitterung wiirden sich auch unabsehbare und verwickelte

nomenklatorische Fragen kniipfen. Da sich die S. 133 behandelte

Gattung Sphaerulina von Carlia nur durch die mehrzelligen Schlauch-

sporen unterscheidet, ist es klar, daB auch die Nebenfriichte beider

Gattungen dieselben sein werden.

In der Tat hat die Sphaerulina Rehmiana als Nebenfriichte

Septoria und Ascospora.

DaB sich die Sphaerulina intermixta (B. et Br.) Sacc. (S. 141)

anders verhalt, war zu erwarten. Es ist zwar auch ein dothidealer

Pilz und daher gewiB verwTandt mit Carlia, hat aber, wenn gut

entwickelt, mauerformig geteilte Sporen und gehort in die Gattung
Pleosphaerulina Passerini 1891 = Pringsheimia Schulzer 1866. Er

ist nach Starback gleich Sphaeria sepincola Fries 1815 und hat

Pleosphaerulina sepincola (Fr.) Rehm 1912 oder eigentlich Prings-

heimia sepincola (Fr.) v. H. zu heiBen.

Laestadia Niesslii Kunze (S. 144) habe ich in Ann. Myc. 1918,

XVI. Bd., S. 50 in die neue Montagnelleen-Gattung Laestadiella v.H.
gestellt.

Stigmatea Robertiani Fries (S. 154) ist nicht die Grundart der

Gattung und muB Hormotheca Robertiani (Fries) v. H. genannt
werden. Hormotheca Bonorden 1864 in Abh. Naturf. Ges. Halle,

VIII. Bd., S. 149. K 1 e b a h n betrachtet den Pilz mit den alteren
Pilzforschern so wie Mycosphaerella als Sphaeriacee. Nach meiner
Auffassung ist der Pilz (Ann. myc. 1918, XVI. Bd., S. 172) eine an
die zarten Blatter angepaBte Munkiella Speg. (Ann. myc. 1915,
XIII. Bd., S. 262) mit schwach gninlich gefarbten Sporen.

Theissen nud Sydow betrachten den Pilz als Discomy-
ccten und stellen ihn zu den Hemisphaeriales Theiss. (Ann. myc. 1913,
XI. Bd., S. 468). DaB diese Abteilung eine ganz unnatiirliche ist,

habe ich schon 1915 in Fragm. Nr. 879 gesagt.
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In Ann. mycol. 1917, XV. Bd., S. 399 ff. werden zu den Hemi-

sphaeriales, die als Discomyceten bezeichnet werden, die Eustigma-

teae, Munkielleae, Polystomellaceae, Microthyriaceae, Trichopeltaceae,

Dictyopeltineae ( = Micropeltineae) und Thrausmatopeltineae

(= Schizothyrieae) gestellt.

Die Eustigmateae fallen zum groBten Teile mit meinen Lepto-

peltineen in Ber. deutsch. bot. Ges. 1917, XXXV. Bd., S. 417 zu-

samraen. Sie miissen wohl als Discomyceten betrachtet werden
I

(Phacidiales), allein sie enthalten auch Gattungen, die nicht dazu

gehoren oder Ubergange zu den Munkielleen bilden, die ich als

dothideal betrachte. Coleroa gehort gewiB nicht dazu und ist nach

meinem Befunde in Ann. mycol. 1918, XVI. Bd., S. 77 die Sommer-

formeiner Venturia (Sphaeriacee). Entopeltis, Thyriopsis, Vizellau. a.

sind Ubergangsformen. Hormotheca Bon. (= Stigmatea Aut.) halte

ich fur eine Munkiellee. Die Schizothyrieen halte ich fur dothi-

dealer Natur und mit den Polystomellaceen verwandt. Es sind sehr

vereinfachte oberflachliche, sehr kleine Formen. Ich stellte sie in

meinem System der Phacidiales (a. a. O. 1918, S. 417) zu diesen,

sie finden aber ihren AnschluB besser bei den Polystomellaceen.

Die Microthyriaceen sind Perisporiaceen mit unter den Hyphen

entstehenden, meist schildformigen Perithecien, die nicht verkehrt

sind, wie ich friiher glaubte und zunachst mit Meliola verwandt

sind (Ber. d. bot. Ges. 1917, XXXV. Bd., S. 698; 1918, S. 471).

Die Trichopeltaceen sind ganz zweifelhafter Verwandtschaft. Die

Micropeltineen sind echte Sphaeriaceen, zweifellos Abkommlinge

von Coccodinieen. Daher sind die Hemisphaeriales eine ganz unhalt-

bare Gruppe.

Die S. 158 beschriebene Stigmatea Andromedae Rehm wird auf

S. 167 in die neue Gattung Epiploca gestellt. Betreffend des Myzels

des Pilzes ist zu bemerken, daB dasselbe durchaus nicht sparlich,

sondern ausgebreitet und gut entwickelt ist; es besteht aus sich

kreuzenden, gerade verlaufenden, locker stehenden, der Cuticula fest

angewachsenen braunen Hyphen, also nicht solchen wie die Quer-

schnittszeichnung S. 159 zeigt. Der Pilz dxirfte im ganz re ifen Zu-

stande gefarbte Sporen haben, da ich Schlauche fand, deren Sporen

-deutlich gelblich gefarbt waren. Der Pilz ist eine Perisporiacee,

und zwar je nach der anzunehmenden Sporenfarbe eine Dimerina Th.

Oder ein Dimerium Sacc. et Syd. im Sinne von Ann. myc. 1917,

XV Bd., S. 464.

Die Stigmatea confertissima Fuckel S. 160 konnte nach der Ab-

bildung wohl fur eine Apiosporella v. H. (Fragm. Nr. 389, VIII. Mitt.

1909) im Sinne von Ann. myc. 1917, XV. Bd., S. 273 gehalten werden,
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allein das eigenartige Stroma (Abb. 105) zeigt schon, daB dcr Pilz

dothidealer Natur ist. Die Untersuchung zeigte mir, daB es eine

Stigmochora Th. et S. ist (Ann. myc. 1915, XIII. Bd., S. 580), St. con-

fertissima (Fuck.) v. H.

Stigmatea Comari Schroter (S. 162) konnte nach der Abbildung

fur eine Didymella Sacc. gchalten warden (Ann. myc. 1918, XVI. Bd.,

S. 64). Allein, wenn gut entwickelt, erkennt man, daB der Pilz

dothidealer Natur ist. Er paBt sehr gut in meine Gattung Haplo-

theciella (Ber. deutsch. bot. Ges. 1917, XXXV. Bd., S. 251, Nr. 65,

1918, Nr. 383), die als Montagnellee gelten kann.

In den an die besprochenen Stigmatea-Art^n ankniipfenden

Folgerungen auf S. 164 erwahnt Klebahn eine Reihe von Gat-

tungen und bespricht sie auf Grund der Angaben friiherer Forscher.

DaB hiebei kein brauchbares Ergebnis erhalten werden kann, ist

nach dem oben Gesagten von vorneherein klar. Ascospora Fries 1849

muB als Nebenfruchtform angesenen werden (Asteromella Pass, et

Thum., Plectophoma, Stictochorella v. H.). Ascospora melaena (Fr.)

Winter ist eine Omphalospora Th. et Syd. (Ann. myc. 1915, XIII. Bd.,

S. 361).

Didymella Sacc. ist eine einfache Sphaeriacee, Apiospora Sacc.

eine Scirrhinee. Die Grundart von Lizonia, L. emperigonia ist nach

Fragm. Nr. 692 (XIII. Mitt. 1911) sehr wahrscheinlich eine Capno-

diacee.

Stigmatea Geranii (Fries) Tul. ist nach Tulasnes Beschrei-

bung eine Venturia.

Euryachora Geranii (Fr.) Schroter ist die Stigmatea confertissima

Fuckel, ein anderer Pilz. Euryachora Fuckel ist eine Trabutineen-

Gattung und nicht gleich Dothidella Speg. (Fragm. 692). Dothidella

Speg. = Dothidea Fries 1849 = Plowrightia Sacc. Didymella Sacc.

enthalt nur Schmarotzerpilze. Sphaerella Polypodii (Rabh.) Fuck.

hat einzellige Sporen und Paraphysen, ist daher keine Sphaerella Fr.

(Ann. -myc. 1918, XVI. Bd., S. 61). Die neue Gattung Sphaerellopis

Kleb. ist eine Mischgattung, bestehend aus Stigmochora und Haplo-

theciella. Man ersieht aus diesen Richtigstellungen, daB Klebahns
Darstellung S. 164—168 nicht auf der Hohe der Zeit steht.

Pleospora Sarcinulae S. 172 ist eine dothideale Form, mit Dothi-

thecien (perithecienahnlichen Stromen mit nur einem Lokulus), wie

das Bild S. 177 sehr schon zeigt. Das sind keine Sclerotien.

Gnomonia quercina Kleb. S. 178 muB nach meinem System
der Diaportheen in Ber. deutsch. bot. Ges. 1917, XXXV. Bd., S. 631

Apiognomonia quercina (Kl.) v. H. genannt werden. Die dazu-
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gehorige Melanconiee ist ein sich in der Epidermis entwickclndcs

Gloesporidium v. H. (= Gloeosporium Sacc, non Mont, et Desni.),

siehe Fragm. Nr. 547, XL Mitt. 1913 und Nr. 981, XVIII. Mitt. 1916.

Die intraepidermalen Formen habe ich in eine neue Formgattung

Myxosporina gestellt, vorlaufig mitgeteilt in Bcr. deutsch. bot.

Ges. 1919, XXXVII. Bd., Nr. 398. Demnach hat die Form Myxo-
sporina quercina (West.) v. H. (= Gloeosporium umbrinellum Berk.

et Br.) zu heiBen. Die in R o u m e g., Fg. gall. exs. Nr. 2884 ent-

haltene kleinsporige Form ist vermutlich derselbe Pilz, den ich als

Gloeosporidium anomalum bcschrieben habe (Bei. deutsch. bot. Ges.

1917, XXXV. Bd., S. 356, Nr. 153).

Die auf S. 201 behandelten Gloeosporidien auf Rotbuchen-

Blattern habe ich schon 1916 in Fragm. Nr. 982, XVIII. Mitt, be-

sprochen. Betreffend mein erwahntes System der Diaportheen

bemerke ich, daB seithei noch die Gattungen Cryptonectriopsis v. H.

Clypeoporthe v. H., Valseutypella v. H. und Neozimmermannia

Koorders dazugekommen sind. In demselben sind zwei Fehler

enthalten.

1. Als Grundart der Gattung Plagiostomella v. H. habe ich S. 637

PI. petiolicola (Fuck.) v. H. angefuhrt, mich auf die Angabe in

Winters Ascomycetenwerk S. 585 und Schroter S. 388

verlassend. Nachdem nun aber nach Klebahn S. 205 die

Gnomonia petiolicola Sporen hat, wo die obere und nicht die untere

Zelle kiirzer ist, so ist sie keine Plagiostomella v. H. Ich erklare

nun die Plagiostomella carpinicola v. H. (Ann. myc. 1918, XVI. Bd.,

S. 52) als die Grundart der Gattung.

Auch Gnomonia Veneta Speg. (Fg. italici Taf. 631) hat Sporen,

deren obere Zelle kleiner ist. Es erscheint mir nicht notwendig,

fur diese zwei wenig abweichende Formen eigene Gattungen auf-

zustellen, sie mogen bei Plagiostoma, beziehungsweise Gnomonia

verbleiben.

2. Bei Ophiognomonia Sacc. habe ich als Grundart 0. procumbens

(Fuck.) angefuhrt; die Grundart ist aber 0. melanostyla (DC.) Sacc.

mit aufrechtem Schnabel. Daher muB es S. 636 bei dieser Gattung

heiBen „Perithecien und Schnabel aufrecht".

Die S. 199 erwahnte Gnomonia veneta (Sacc. et Speg.) Kleb. 1905

= Gnomonia platani Kleb. 1914 hat zu heiBen Apiognomonia veneta

(S. et Sp.) v. H.

Gnomonia Tiliae Kleb. S. 202 ist eine Apiognomonia und der-

selbe Pilz, den R e h m in Ascom. exs. Nr. 1426 als Laestadia erra-

bunda (Rob. et D.) Rehm f. Tiliae und Krieger in Fg. sax.
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den obigen drei Arten ganz nahe verwandte Form, die auch eine
Myxosporina, die M. Platani (Lev.) v. H. zur Nebenfrucht hat,
wie Figur 23 in Jahrb. f. wiss. Botanik 1905, 41. Bd., S. 533 zeigt.
Diese Myxosporina bildet auch anormale und Oberwinterungsformen
aus, die verschiedene Namen erhalten haben (1. c. S. 557 und Fragm.
Nr. 933, XVII. Mitt. 1915).

Die S. 235 gegebene Querschnittszeichnung von Gloeosporium
Coryli (Desm.) Sacc. ist nach Fragm. Nr. 974, XVIII Mitt 1916
gewiB nicht der normalen Form des Pilzes entnommen, bei welcher
die kurzen Trager nur

je eine groBe Konidie entwickelt, die dann
parallel nebeneinander stehen. Der Pilz hat Monostichella Coryli
(Desm.) v. H. zu heiBen. Andere Monostichdla-Axten sind noch

Nr. 1473 als Griomonia errabunda (Rob.) Awd. auf Tilia ulmijolia

ausgegeben haben. Dieser Pilz ist von Sphaeria errabunda Roberge

nach dem zweifellos richtigen Stlicke in K r i e g e r , Fg. saxon.

Nr. 912 mikroskopisch nicht sicher zu unterscheiden. An dem
Urstticke in Desmazieres, PI. crypt. France 1849, Nr. 1791

konnte ich den Pilz nicht entdecken, doch zeigen sich die Buchen-

blatter genau in demselben Zustande, wie in Kriegers Stuck.

Die drei Formen Apiognomonia Tiliae (Rehm) v. H., A. quercina

(Kleb.) v. H. und A. errabunda (Rob.) v. H. sind ohne Kenntnis

der Nahrpflanze nicht oder nicht sicher voneinander zu unterscheiden.

Daher ist es zu erwarten, daB sie auch die gleiche Nebenfrucht-
formgattung haben werden. Das ist nun tatsachlich der Fall, da

zu alien Myxosporina-Arten gehoren, namlich M. Tiliae (Oud.) v. H.,

M. quercina (West.) v. H. und M. Fagi (Rob. et D.) v. H. Von
letzterer Art ist es zwar noch nicht nachgewiesen, daB sie zur Apiogno-
monia errabunda (Rob.) auf Rotbuchenblattern gehort, allein ich I

zweifele nicht daran. Dies ist urn so wahrscheinlicher, als sich die

drei Myxosporina-Arten einander sehr nahe stehen. Alle haben
langliche Konidien, die 10—16 > 4—6 /i groB sind. Es ware von
groBem Interesse, mit denselben vergleichende Ubertragungsversuche
anzustellen.

Winter gibt in seinem Ascomyceten-Werke S. 58Y an, dafi

die Apiogmonia errabunda auch auf Carpinus auftritt. Diese Angabe
beruht jedoch auf dem Stiicke in "Rabh. -Winter, Fg. europ.
Nr. 2657, gesammelt von J. Kunze, das aber falsch bestimmt
ist und nur die Plagiostomella carpinicola v. H. 1918 enthalt. Damit
stimmt nun in bestatigender Weise die Tatsache iiberein, daB auf
WeiBbuchenblattern eine Myxosporina nicht vorkommt.



Bemerkungen zu H. Klebahn, Ascomyceten 1918 betr. 49

M. Helicis (Desm.) v. H. (Fragm. Nr. 975) und M. Robergei (Desm.)
v. H. (Frag. Nr. 981). Letztere hat P o t e b n i a in Ann. myc. 1910
S. 55 abgebildet.

Gnomonia alniella Karsten S. 236 hat zu heiBen Apiognomonia
alniella (K.) v. H. Trotz der ganz abweichenden Beschreibung ver-
mute ich doch, daB Asteroma Alni Allescher auf der Grauerle in

Allesch. et Schnabl, Fg. bavarici Nr. 577 mit Asteroma
alniella Vieugel zusammenfallt. Schwarze Fibrillen habe ich an
Alleschers Urstiick nicht finden konnen ; dasselbe ist indesscn
unbrauchbar.

Sicher ist aber, daB das Stuck in Raciborski, Mycoth.
polon. Nr. 193 (Asteroma alni All. auf Grauerle, in der Ebene im
Gouvernement Witebsk) die Asteroma alniella Vleugel ist. Hier ist von
der Blattspitze ausgehend der vierte Teil des Blattes mit einer
weiBen, strahlig gebauten Membran bis zu den Blattrandern bedeckt.

Ein Asteroma-Myzel hat auch Gnomonia padicola (Lib.), namlich
das Asteroma Padi DC. In diesem bilden sich aber Konidienlager
aus, welche als Actinonema Padi Fries bekannt sind. Diese konnen
als Cylindrosporella v. H. aber mit Asteroma-Myzel, oder als Actino-
nema mit einzelligen, viel kleineren, zylindrischen und sehr dunnen
Konidien betrachtet werden. Die Verwandtschaft liegt aber bei

Cylindrosporella viel naher. Ich habe in Fragm. Nr. 961, XVIII. Mitt.

1916 fur Actinonema Padi die Formgattung Actinonemella aufgestellt.

Aus der auf S. 257 gegebenen Beschreibung und Abbildung von
Gloeosporium suecicum Bub. et VI. geht hervor, daB dieser Pilz eine

Cylindrosporella v. H. ist. (Fragm. Nr. 981.) Da die Konidien des-

selben ganz gut zu denen stimmen, die Klebahn bei Gnomonia
setacea f. alni erhalten hat (siehe Fig. 168 und 169, S. 248), so vermute
ich, daB diese zwei Pilze zusammengehoren.

Gnomonia Vleugelii Kleb. S. 251 hat Plagiostoma Vleugelii

(Kleb.) v. H. zu heiBen.

Was das zu Gnomoniella tubaeformis gehorige Leptothyrium

alneum (Lev.) Sacc. anlangt, so ist dieses kein Leptothyrium, sondern
eine Cylindrosporella mit starker entwickeltem, die Epidermiszellen

ausfullendem Hypostroma und hat Cylindrosporella alnea (Lev.) v. H.
zu heiBen.

Wie Leptothyrium Kunze 1823 gebaut ist, habe ich schon 1910

in Fragm. Nr. 518, X. Mitt, genau angegeben. Die Gattungen

Leptothyrium Kze. (non Sacc. et Aut.), Rhabdothyrium v. H., Rhabdo-

thyrella v. H., Leptothyrina v. H. und Leptostroma sind in deii

Hcdwigia Band LXll. 4
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Fragmenten Xr. 518, 921, 1005, 926 und 928 gcnau beschrieben.

Sie gehoren alle zu Leptopcltineen (Ber. deutsch. bot. Ges. 1917,

XXXV. Bd., S. 417) als Nebenfriichte.

Was das S. 272 abgebildete Leptothyrium betulae Libert 1832,

Nr. 163 anlangt, so ist das eiri subcuticulars Gloeosporium D. et M.

(non Sacc). Diese Formen habe ich in Fragm. Nr. 988, XVIII. Mitt
1916 in die neue Gattung Marssoniella v. H. gestcllt. Der Pilz hat

demnach Marssoniella betulae (Lib.) v. H. zu heiBen. Da die Mars-
soniella Juglandis (Lib.) v. H. nach K 1 e b a h n zu Gnomonia
leptostyla gehort, vermute ich, daB auch Marssoniella betulae zu einer

Gnomoniee gehoren wird, im Gegensatze zu K 1 e b a h n , der an

einen Zusammenhang mit einer Pseudopeziza denkt. Letztere haben,
soweit bekannt, intraepidermale oder subepidermal Nebenfriichte

(Gloeosporium D. et M., intraepidermal, Konidien zweizellig, Gloeo-

sporidium v. H., subepidermal, Konidien einzellig, Myxosporina v. H.
intraepidermal, Konidien einzellig).

Gnomonia Stahlii Klebahn S. 279 ist gewiB derselbe Pilz, den
ich in Ann. myc. 1918, XVI. Bd., S. 52 Plagiostomella carpinicola v. H.
genannt habe. Der Umstand, daB Klebahn die MaBe kleiner
angibt, erklart sich daraus, daB er offenbar den Pilz trocken gemessen
hat. Die Entwicklung von 2—3 Schnabeln ist gewiB keine normale
Erscheinung.

Das S. 283 abgebildete Leptothyrium carpinicolum Sacc. et S.

1899 = Leptothyrium Carpini Roumeg. et Fautr. 1892 = Lepto-
thyrium Betuli Oudem. 1901 = Leptothyrium Carpini Libert 1834,
Nr. 256 ist eine Cylindrosporella, C. Carpini (Lib.) v. H. Gehort
wahrscheinlich zu Plagiostomella carpinicola v. H.

Gnomonia Fragariae Kkb. S. 285 gab bei der Kultur keine
Konidien. Klebahn meint daher, daB dicse Art keine Nebcn-
frucht habe. Aber negative Zuchtergebnisse sind nicht sichcr be-
weisend. Er fand auf denselben Blattstielcn die Marssonina Fragariae
Sacc. (Syll. Fg. XIV. Bd., S. 1021). Dieser Pilz ist aber nicht ver-
schieden von dem heute Marssonina Potentillae (Dcsm ) P M ge-
nannten Pilze auf Potentilla, Tormentilla, Comarum, Sanguisorba
und Rubus chamaemorus. Er ist aber zuerst von Libert als
Leptothyrium Fragariae Lib. 1832 PI. crypt. Ard. Nr. 162 beschrieben
und ausgegeben worden. Der Pilz ist nun genau so gebaut wie die
Nebenfrucht von Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et de Not. in Ztschr.
f. Pflanz Kr. 1907 XVII. Bd., S. 235, Taf. VIII, Fig. 1, die Mars-
somna Juglandis (Lib.) P. M. genannt wurde, aber subcuticular

T&xmi. S™
d
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Der Pilz muB daher Marssoniella Fragariae (Lib.) v H. genannt
werden. lch halte ihn im Gegensatze zu Klebahn fiir die Neben-
frucht der Gnomonia Fragariae Kleb., die eine gute neue Art zu sein

schemt. Indessen sind auf den obgenannten Rosaceen mehrere
Gnomonieen beschrieben worden. Wahrscheinlich komnit K 1 e -

b a h n s Art auf mehreren Gattungen derselben vor.

Die Gnomonia melanostyla auf S. 289 muB (Ann. myc. 1918,

XVI. Bd., S. 98) Ophiognomonia melanostyla (DC.) Sacc. genannt
werden.

Fur Hypospila pustula auf S. 294 habe ich a. a. O. S. 97 die neue
Gattung Chalcosphaeria aufgestellt. Die S. 299 erwahnte hyaline

Schichte, welche die Perithecien einhiillt, besteht aus oxalsaurem
Kalk mit einer organischen Grundsubstanz.

Hypospila bifrons auf S. 303 ist die Grundart der Gattung.

Siehe a. a. O. S. 102.

Linospora Capreae (DC.) Fuck, auf S. 305 ist die Grundart der

Gattung Phoma Fries 1849, siehe Ann. myc. 1918, XVI. Bd., S. 98.

Die Gattung Phoma Desm., Berk., Saccardo usw. ist aufzulassen.

Entomopeziza Soraueri Kleb. auf S. 317 wurdc, wie Klebahn
auf S. 337 angibt, schon von Atkinson 1909 gefunden und als

Fabraea maculata (Lev.) Atk. beschrieben, als Schlauchfrucht von
Entomosporium maculatum Lev. Wie indessen aus dem Handbuch
der Pflanzenkrankheiten von P. S o r a u e r , II. Aufl. 1886, S. 372,

Taf. XVI, Fig. 6—9 hervorgeht, hat dieser den Schlauchpilz von

Entomosporium schon 1878 gefunden und Stigmatea Mespili (DC.)

Sor. genannt. Wenn man die Gattung Entomopeziza Kleb. annimmt,
muB die Schlauchfrucht E. Mespili (DC.) v. H. genannt werden.

DaB es bei uns auf den einander so nahestehenden Pomaceen mehrere

Arten dieser Pilze geben soil, halte ich fur sehr unwahrscheinlich.

Was die Stellung der Gattung Entomopeziza anlangt, so verhalt

sich diese zu Fabraea genau so wie Drepanopeziza Kleb. — v. H. —
(s. Ann. mycol. 1917, XV. Bd., S. 332) zu Pseudopeziza, das Gehause
ist besser entwickelt und das Apothecium ist nicht flach, sondern

unten spitzlich, verkehrt kegel- oder kreiselfoimig. Auch fehlt beiden

das hyaline Hypostroma. Entomopeziza ist daher eine Drepanopeziza

mit zweizelligen Sporen.

Die auf Seite 336 getane Bemerkung, daB die Fabraea-Artcn

keine vorgangigen Konidienfnichte in der Natur aufweisen, ist nicht

richtig, denn es ist nach meinem Fragm. Nr. 1017, XIX. Mitt. 1917

nicht zweifelhaft, daB die Fabraea Agrostemmatis (Fuck.) v. JL

(Pyrenopeziza in F u c k e 1 , Symb. myc. 1869, S. 295) als Neben-
4*
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frucht das Gloeosporium Delastrei Lacr. hat, wie schon F u c k e 1

sagte. Dieser ist aber keine Marssonina, sondern eine Sporonema

Desm. mit zweizelligen Konidien (Diplosporonema v. H.). Sporo-

nema
Seitdem ich das Fragm. Nr. 1017 schrieb, habe ich langst die Ober-

zeugung gewonnen, daB die Dermateen mit den Mollisieen und
Pyrenopezizeen sowie mit Heterosphaeria enge zusammenhangen,
woriiber ich bereits vorlaufig berichtet habe. Die Gattung Entomo-
sporium Lev. gehort zu den subcuticularen Melanconieen, den Lepto-

melanconieen in meinem neuen System der <Fungi imperfecti in

Falcks Mykol. Unters. u. Ber. I. Bd., S. 301. Was die Arten
dieser Gattung anlangt, so kann man nach meiner Erfahrung nur
deren zwei stets sicher unterscheiden, namlich das amerikanische
E. Thiimeni (Cke.) Sacc. auf Crataegus mit fast kugeligen Teilzellen

und bis 24 u langen Zilien, und das europaische E. Mespili (PC.) Sacc.

auf den anderen bekannten Pomaceen, mit ei-langlichen Teilzellen

und bis 16 a langen Formen. Diese Art ist im Gegensatze zur ameri-
kanischen Art sehr veranderlich und die Formen auf den einzelnen
Baumarten nicht faBbar, was mit K 1 e b a h n s muhevoll erhaltenen
SchluBergebnisse auf S. 343 ganz gut ubereinstimmt.

Pseudopeziza Populi albi Kleb. auf S. 344 hat als Nebenfrucht

die Grundart Gloeosporium Castagnei Desm. et Mtgn. (S. Fragm.
Nr. 547), die von der WeiBpappel beschrieben ist: Die Schlauch-

frucht ist, wie ich schon in Ann. myc. 1917, XV. Bd., S. 332 angegeben
habe und wie bestatigend aus K 1 e b a h n s Abbildung S. 350

hervorgeht, eine Drepanopeziza , die von Dr. populorum (Desm.) v. H.
nicht zu unterscheiden ist, daher als eine biologische Schwesterart
derselben zu gelten hat.

Was die auf S. 359 erwahnte Gattung Trochila Fr. anlangt, so

beruhen die dort gemachten Angaben auf Pilzforschern, die gar nicht

wuBten, was Trochila ist. Das habe ich im Fragm. Nr. 1011, XIX.Mitt.
1917 gesagt und daselbst in Fig. 16 auch eine Abbildung der Grundart
Tr. Craterium (DC.) Fr. gebracht. Weiter hieriiber siehe in Ann.
myc. 1917, XV. Bd., S. 330.

Auf S. 353 behandelt Klebahn die Arten der Gattung
Gloeosporium Desm. et Mont, (non Sacc.) = Marssonina Magn. auf

wurden

zelligen Sporen.
Arten

pruft
miissen
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Fg. XI, 574) auf Schwarzpappel, Sporen eingeschniirt-elliptisch,

9—11 > 4—5 ix) M. rhabdospora Ell. et Ev. (Proc. Acad. nat. Sc.

Philad. 1893—94, S. 168) auf Populus grandidentata, Konidien
zylindrisch, fast gerade, 20—30 > 2.5 p. und Gloeosporium stenosporum
Ell. et Ev. (Journ. Mycol. 1886, VI. Bd., S. 4), Sporen zylindrisch,

18—20 > 2.5 //, auf Pop. monilifera. Letztere beiden
Arten sind vielleicht nur kurzsporige Formen von Septoria Populi
Desm.

Die.iibrigen 6 Arten sind:
*

1. Gloeosporium Populi (Lib.) Mont, et Desm. (Leptoihyrium

Populi Libert 1834, Nr. 257) auf Pop. nigra und pyramidalis.

2. GL Castagnei Mont, et Desm. 1849 auf WeiBpappel.

3. Marssonia pyrijormis (Riess) auf WeiBpappel. Didymosporium
pyriforme Riess 1853, Hedwigia Nr. 5, S. 24. Offenbar gleich Gl.

Castagnei

.

4. Marssonia brunnea Ellis et Ev. in Journ. Mycol. 1889, V. Bd.,

S. 154, ausgegeben in Ell. a. E v., Fg. Columb. Nr. 1267, auf

Pop. candicans. Sporen angeblich 14—16 > 6—7 it. Ich fand sie

jedoch am Urstiick meist 16—18 > 7—8 //, auch bis 20 > 7 it groB.
*

5. Marssonia Castagnei (M. et D.) Sacc. var. Moniliferae Oudem.
1901 (Contrib. XVII., S. 296) auf Pop. monilifera. Nur auBerlich

von der Grundart verschieden.

6. Marssonia curvata Bub&k in Hedwigia 1904, 43. Bd., S. 421

auf Schwarzpappel. Sporen gekrummt 14—26 (meist 22—24)

> 7—9 it.

Klebahn will auf Grund seiner sehr eingehenden Untersuchung
eine ganze Reihe von Arten und Formen auf S. 357 unterscheiden.

Wenn man aber seine Abbildungen betrachtet, so findet man alle

Ubergange zwischen den Formen und gar keine wesentlichen Unter-

schiede. Auch die Messungen ergaben keine solchen Unterschiede,

die geniigen, um verschiedene Arten scharf auseinander zu halten.

Wenn man eine beliebige Art untersucht, so findet man bei jeder

eine solche Variability in der Form und GroBe der Konidien, daB
jeder Versuch eine Mehrzahl von Arten sicher zu charakterisieren

aussichtslos ist. Dies ergibt sich auch aus den Messungsresultaten.

So gibt Klebahn fur die Form auf Pop. canescens in K. et B.,

Fg. imperf. Nr. 483, die KonidiengroBe mit 12.5—15 > 4.5—6 li an.

Ich fand sie aber an demselben Stiicke 16—23 > 5—8 //. Ebenso

soil das Stuck in Krieger, Fg. saxon. Nr. 597 12—17 > 4—5 tt

groBe Konidien haben, ich fand sie aber 17—21 > 6.5 it groB. Man
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ersieht daraus, wie variabel die KonidiengroBe auf vcrschiedenen

Blattern desselben Stiickes ist.

Ich glaube daher, da8 K 1 e b a h n s miihevolle Arbeit eine

vergebliche ist, bezweifele sogar, daB Gl. populi (Lib.) und Gl. Castagnei

M. et D. voneinander artlich verschieden sind. Dazu kommt, daB

die in Betracht kommenden Pappel-Arten einander chemisch und

morphologisch sehr nahestehen. Fur mich gibt es daher nur eine

Art auf Pappelblattern, die Gloeosporium populi (Libert) Desm.

et Mont, genannt werden muB.

Nach K 1 e b a h n s Impfungsergebnissen auf S. 347 bildet

diese Art eine Anzahl von scharf getrennten biologischen Rassen,

die aber einander morphologisch vollig gleichen.

Pseudopeziza Salicis S. 359 ist nach dem Bilde auf S. 365 eben-

falls eine Drepanopeziza Kleb.-v. H., deren Konidienform aber ein-

zellige Konidien hat. Sie ist nach dem Bilde S. 363 eine Myxo-
sporina v. H., also ein Gloeosporidium v. H., das sich in der Epidermis

entwickelt. Dadurch weicht die Drepanopeziza Salicis (Tul.) auch

Drep

Krankh
echtes Gloeosporidium v. H. als Nebenfrucht hat. Man ersieht daraus,

daB man diese Pilze, die sich mikroskopisch sehr ahneln, nicht nach
i

den Nebenfriichten einteilen kann.

Pseudopeziza ribis S. 366 bildet nach K 1 e b a h n speziali-

sierte Formen aus, die aber nicht scharf biologisch getrennt sind

(S. 378). Die Spezialform auf Ribes nigrum weicht nach dem Bilde

auf Seite 371 von jener auf Ribes rubrum in Ztschr. f. Pflanz.-Krankh.
1906, XVI. Bd., Taf. Ill, Fig. 6 durch die nicht kreiselformige flache

Form ab. Wahrend letztere eine zweifellose Drepanopeziza ist (sie

ist ja die Grundart dieser Gattung), ist die Form auf Ribes nigrum
viel eher eine Excipula Fr. (= Pyrenopeziza Aut. non Fuckel).
Es ist mir hiedurch fraglich geworden, ob Drepanopeziza Kleb.-
v. H. als eigene Gattung abgetrennt werden kann. Indessen
Iiegt die Wahrscheinlichkeit vor, daB es sich urn eine Mittelform
zwischen Pseudopeziza und Excipula handelt, deren Abgrenzung
gegen Excipula noch festzustellen sein wird.

Bisher hat man geglaubt, daB Pyrenopeziza Aut. und Pseudo-
peziza zwei miteinander nichts zu tun habende Gattungen sind.
Ich habe jedoch in Ber. deutsch. bot. Ges. 1918, XXXVI. Bd., S. 309
vorlaufig mitgeteilt, daB Pyrenopeziza Medicaginis Fuckel die Ober-
wmterungsform von Pseudopeza Trijolii (B.) Fuckel auf Medicago ist.

Es gibt also hier auch einen Saisondimorphismus der Sclilauch-
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fruchte, der aber nicht alien Artcn zukommt, indem die eine oder

die andere Fruchtform fehlt. Auch die zugehorige Sporonema
phacidioides Desm. sieht im Spatherbste ganz anders aus als im
Sommer. Sie zeigt im Sommer kein Stroma, spater jedoch ein

die ganze Blattdicke durchsetzendes hyalines Stroma, in dem die

Sporonema sitzt, und auf dem auch der Schlauchpilz als Pyrenopeziza

auftritt, wodurch auch die Zusammengehorigkeit der beiden Formen
bewiesen ist.

Klebahn hat S. 372 be i Ribes Grossularia, nigrum und rubrum
das Auftreten von Uberwinterungsformen des Gloeosporidium be-

schrieben. Eine solche Form hat im Friihjahre schon F u c k e 1

auf Ribes alpinum gesammelt, und als Cryptosporium Ribis (Lib.) Fr.

ausgegeben. Da Liberts Leptothyrium Ribis das Gloeosporidium

ist, ist seine Bestimmung ganz richtig. In Fragm. Nr. 988, XVIII.

Mitt. 1916 erklarte ich Fuckels Pilz als Uberwinterungsform.

Es ist eine Disculina v. H., aber keine Excipulee, wie Klebahn
S. 378 meint.

Gloeosporium variabile Laubert 1904 vermag ich nicht als eigene

Art anzuerkennen.

Auf S. 382 beschreibt Klebahn zwei sehr kleine Discomy-

ceten, die er zufallig an Microtomschnitten aufgefunden hatte.

Solche kleine Discomyceten gibt es sehr viele, so daB, selbst wenn
reichliches Material vorliegt, ihr Studium und die richtige Einreihung

schwierig ist. An einzelnen Schnitten sind manche wesentliche

Eigenschaften derselben nicht wahrzunehmen. Auch miissen ihre

Farbe, das Verhalten gegen Jod und beim Anfeuchten und Ein-

trocknen bekannt sein. Daher ist es zwecklos, solche Pilze nach

einzelnen gefundenen Schnitten zu beschreiben.

Der eine, P-seudopeziza Tiliae Kleb., gehort gewiB nicht in die

Gattung. Das dickwandig-rundlich-parenchymatische Basalgewebe

deutet auf einen helotioiden Pilz, wogegen aber das aufrechte,

parallelfaserige Excipulum spricht. Die MaBangaben sind wohl dem
trockenen Schnitte entnommen und daher unbrauchbar.

Der zweite, Pseudopeziza alni Kleb., konnte wohl als Mollisiee

gelten, doch ist auch hier nichts Sicheres zu sagen.
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Beitrage zur Kenntnis derselben.
-

Von Prof. Dr. Franz Hohnel in Wien.

' (Fortsetzung von Hedwigia Bd. LX, 1918, p. 209.)

96. tJber Cryptodiscus phacidioides Desmazieres.

Der in Ann. scienc. nat. 1845, 3. Serie, III. Bd., p. 369 be-

schriebene und in Desmazieres, PL crypt. France 1845,

Nr. 1425 ausgegebene Pilz ist nach diesem Original-Exemplare nichts

anderes als Diaporthe Lebiseyi (Desm.) NieBl mit der dazugehorigen
*

Nebenfrucht Phoma Lebiseyi Sacc. Desmazieres hat zwar

diese zwei Formen miteinander gemengt bemerkt, hat aber, da die

Phoma haufig liber der Diaportke auftritt, geglaubt, daB auch erstere

Schlauche besitzt, was aber nicht der Fall ist. Diese Tauschung

war dadurch ermoglicht, daB die Schlauchsporen der Diaporthe den

Konidien der Phoma ahnlich sehen. Letztere sind iibrigens nicht,

wie Desmazieres angibt, vierzellig, sondern nur 1—2zellig.

Die Phoma Lebiseyi ist zweifellos die Nebenfrucht der Diaporthe,

gehort daher zu den Phomopseen. Sie wurde von Diedicke zu

Phomopsis gestellt. Er beschreibt die Konidien als 8—10 /x lang

and einzellig. Allein gerade das von ihm angefiihrte Exemplar in

S y d o w , Myc. march. Nr. 2992 zeigte mir 12—14 n lange zwei-

zellige Konidien. Ob die in Fragm. Nr. 977 (XVIII. Mitt. 1916)

Septomyxa Spaethiana (All.) v. H. genannte Form hieher gehort,

ist fraglich. Hingegen vermute ich, daB Septomyxa Negundinis
Alksch. 1897 und die gleichbenannte Art von Oudemans 1898

die Phomopsis Lebiseyi mit zweizelligen Konidien ist.

97. t)ber Asteromella Passerini et Thumen.
In Hedwigia 1918, 60. Bd., p. 169 habe ich angegeben, daB

Saccardos Beschreibung dieser Gattung irrefuhrend ist und
nicht der Grundart derselben, Asteromella vulgaris P. et Th., ent-
spricht, ferner, daB diese Gattung alle jene bisherigen Phyllosticta-
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Arten umfaBt, die kleine stabchenartige Konidien haben. Zvvischen

den Pykniden der Asteromella vulgaris fand ich ganz unreife Peri-

thecien. Diese riihren zweifellos von einer Carlia (Sphaerella Fr.) her,

offenbar von der Carlia Crataegi (Fuck.), von der die Carlia Oxya-
canthae (Jaap) in J a a p , F. sel. exs. Nr. 188 nur eine kurzersporige

Form sein wird (Verh. bot. V. Brandbg. 49. Bd., 1907—08, p. 15).

Diese Carlia hat wie viele Arten der Gattung zwei eingewachsene

Nebenfruchtformen. Die eine ist die Septoria oxyacanthae Kunze, die

andere ist die Asteromella vulgaris. Von letzterer wird Phyllosticta

crataegicola Sacc. (Syll. F. 1884, III. Bd., p. 6) nicht verschieden sein.

Die Sphaerella vagabunda (Desm.) Fuckel wurde von D e s -

ma zi feres (Ann. scienc. nat. Bot. 1846, 3. S., VI. Bd., p. 81)

als auf Clematis und Crataegus wachsend angegeben, ist daher sicher
%

eine Mischart. Seine Exemplare in den PL crypt. France, 1849,

Nr. 1795 sind ganz unreif . Er sah zwar Schlauche, aber keine Schlauch-

sporen. Seine Angabe, daB diese langlich und nur 5 p. lang sind,

bezieht sich auf die Konidien der Nebenfrucht, namlich die Asteromella

vulgaris auf den Crataegus-RYattem und die Phyllosticta bacteriosperma

Pass, auf den CZeraataVBlattern. Diese letztere Form habe ich in

Fragm. z. Mykol. Nr. 166 (IV. Mitt. 1907) in die Gattung Plecto-

phoma v. H. gestellt.

Daher ist die Sphaerella vagabunda (D.) zu streichen.

In den Berichten der deutschen botanischen Gesellschaft 1917,

35. Bd., p. 630 habe ich angegeben, daB die Carlia-Arten zwei Form-
gattungen mit sehr kleinen, stabchenformigen Konidien als Neben-
friichte haben: Plectophoma v. H. mit netzformig verzweigten,

septierten Tragern, an denen die Konidien seitlich, einzeln sitzen,

und Sticto chorella v. H. mit ebensolchen, aber nur einfach verzweigten

Tragern.

Dazu kommt nun als dritte Formgattung Asteromella Pass, et

Thiimen 1880 mit kurzen, einfachen Tragern.

Inwieweit diese drei Formgattungen, die sich einander sehr

nahe stehen, ineinander iibergehen und nebeneinander aufrecht-

erhalten werden konnen, muB noch genau gepriift werden.

Von den 14 bisher zur Gattung Asteromella gestellten Arten und
Formen werden folgende 6 nach den Beschreibungen sicher dazu

gehoren. Asteromella ovata Th.; ovata Th. v. tiliophila Ferr. 1904

(Syll. F. XVIII, 279); Hederae Mass. 1900 (S. F. XVI, 886); querci-

folia Mass. 1889 (S. F. X. 211); Acaciae Cooke 1891 (I.e. p. 212);

bacillaris Pass, et Betr. 1882. Dazu kommen noch eine sehr groBe

Anzahl andprpr hi<;hpr qIq Phnl7n.JirM und Phoma-Arten beschriebene.
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aus den Beschreibungen kenntlich an den Angaben fiber die kleinen,

stabchenartigen Konidien. Naturlich hat die Aufstellung neuer,

derartiger Arten nur dann einen gewissen Wert, wenn auch die

genaue Feststellung fiber das Verhalten der Konidientrager gemacht
wird.

Da es eine Unzahl (500—600) Carlia-Arten gibt, muB es auch
ebenso viel Nebenfruchtarten derselben mit stabchenartigen Konidien
geben. Die iibrigen 8 der bisherigen Asteromella-Arten gehoren
nicht in die Gattung.

1. Asteromella sphaerospora Sacc. et Trav. (Ann. myc. 1903,

I. Bd., p. 439) hat ein dunkel gefarbtes, ausgebreitetes, oberflachliches
Subicutum, das aus verwobenen Hyphen besteht, auf dem die mit
einem Ostiolum versehenen groBoi kugeligen Pykniden sitzen. Die
rundlichen Konidien sind 12—15 > 11—14 p. groB und sitzen auf
kurzen, dicken, einfachen Tragern.

Der Pilz hat Dasystictella sphaerospora (S. et Tr.) v. H. n. G.
zu heiBen. Die neue Gattung unterscheidet sich von Dasysticta Spcg.
1912 (Anal. Mus. nac. Buenos Ayr. XXIII. Bd., p. 108) vornehmlich
durch das Subiculum; dieses besteht bei Dasysticta aus sparlichen,
steifen, strahligen, hyalinen Hyphen.

2. Asteromella epitrema Cooke 1891 (S. F. X, 212) wird Dasy-
stictella epitrema (C.) v. H. zu nennen sein.

3. Asteromella Homalanthi Cooke et Mass. 1891 (S. F. XI, 499)
und

4. Asteromella mynadea Cooke 1890 (S. F. X, 212) werden vor-
laufig zu Aposphaeria Berk, zu stellen sein, eine Gattung die noch
gepriift werden muB.

5. Asteromella fibrillosa (Desm.) Sacc. ist nach dem Myc Fragm.
CXC (Ann. myc. 1917, XV. Bd., p. 383) eine unreife Carlia.

6. Asteromella aesculicarpa Cooke et Massee 1887 (S F X 212)
kann vorlaufig als Phyllosticta gelten. Das gleiche gilt von

7. Asteromella gabunensis C. et M. (1. c).
8. Asteromella perpusilla Spegazzini 1889 (Bol. Acad. nac.

cienc., Cordoba XI. Bd., p. 596) hat fast oberflachliche, nur 40-50 ?groBe, blaB olive, miindungslose Pykniden, mit diinner, durch-
sichtiger Membran ohne deutlichen Ban, und zylindrische, 8 p lange
Konidien. Ist vielleicht eine neue Gattung.

-

Pi

98. Amphiciliella v. H. n. G.

vnrhfTT
rUndliCh

'
lddn

* Pyknid^artig, emgewachsen, nicht
vorbrechend, parenchymatisch-dickwandig, oben sich rundlich
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wenig offnend, mit einem rundlichen Lokulus. Innen ringsum
Konidien auf undeutlichen Tragern bildend. Konidien hyalin, mchr
weniger zylindrisch, mittelgroB, ein- bis mehrzellig, oben mit einer

verzweigten, unten mit einer einfachen seitlichen Cilie versehen.

Mit Giulia Tassi und Dilophospora Desm. verwandt, scheint

aber am nachsten der Gattung Bartalinia Tassi zu stehen.

Amphiciliella Eriobotryae v. H. n. sp.

Stromata sparlich zerstreut, in und unter der Epidermis blatt-

oberseits eingewachsen, nicht vorbrechend, schwarz, rundlich, ofter

unregelmaBig gestaltet, etwa 200 fi breit, 180 p. hoch, aus brauntn,

diinnwandigen, offnen, inhaltsreichen, 6—8 fi groBen Parenchym-
zellen bestehend. Lokulus einfach, rundlich oder unregelmaBig,

ringsum auf undeutlichen Tragern Konidien bildend, schleimerfullt ;

Konidien hyalin, ein- bis vierzellig, plasmareich, zarthautig, meist

gerade, zylindrisch oder fast keulig, oben mit einer endstandigen,

dreiastigen 16—18 > 0.5 fi, unten mit einer einfachen, seitlichen

4—6 fi langen Cilie versehen, 20—23 > 2.6—3 fx groB. Lokulus oben
sich (stets?) mit einer 32 fi breiten und hohen Papille offnend.

Wandung oben 12 fi, seitlich 40 fi, unten 50—60 pt dick, auBen oft

unscharf abgegrenzt.

Auf abgestorbenen Blattern von Eriobotrya japonica, Monte
Gianicolo, Rom, leg. Bagnis 1875 in Thiimen, Mycoth.

univ. Nr. 962, zusammen mit einer unreifen Carlia (?), Coleophoma

und Microthyrium minutissimum Thiim.

Ich glaube jetzt, daB die Gattung Coleophoma v. H. in Frg. z. M.

1907, IV. Mitt. Nr. 164 zu phacidialen Pilzen (auf ledrigen Blattern)

gehoren wird.

Die Konidien der Amphiciliella erscheinen in Wasser liegend nur

einzellig. Nach langerem Liegen in Glyzerin erscheinen viele 2—4zellig

mit scharfen Querwanden. Meist sind die Zellen ungleich lang, die

Endzellen in der Regel kiirzer.

Es ist moglich, daB sich die Gattung Amphiciliella von Barta-

linia Tassi nur durch das Vorhandensein der unteren Cilie unter-

scheidet, was sich indes ohne Vergleich nicht sicher sagen laBt.

99. Uber Strasseria Bresadola et Saccardo und Plagiorhabdus Shear.

Von der Gattung Strasseria gaben Bresadola und Sac-
cardo in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1902, 52. Bd., S. 436 an,

daB die Konidien unter dem oberen Ende eine einfache scitliche

Cilie haben. Auch ich habe im Fragm. z. Myk. Nr. 944, XVIII. Mitt.
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1916 dasselbe gesagt. Jedoch blieben mir damals noch gewisse

Zweifcl iibrig. Die nochmalige Untersuchung zeigte mir nun, da8
das bisher fiir eine Cilie gehaltene Gebilde ein Teil des Konidien-
tragers ist, der meist aber durchaus nicht immer an der Konidie
hangen bleibt und eine Cilie vortauscht. Die dicht stehenden Trager
sind einfach fadig, etwa 10 /< lang und 2 a dick. Sie tragen an der

Spitze einen, wie es scheint auch manchmal zwei 18—24 > 0.5 /*

groBe Fortsatze, an denen die Konidien sitzen. Dieser Fortsatz
ist an der Konidie etwas seitlich vom unteren Ende befestigt.

Nun hat Shear 1907 (Bull. Torr. Bot. CI. XXXIV. Bd.,

S. 310) die Gattung Plagiorhabdus beschrieben, von der es mir nach
den Angaben und dem oben Gesagten klar ist, daB sie mit Strasseria

zusammenfallt.

Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daB die zwei Grundarten der

beiden Gattungen Strasseria carpophila Br. et S. (auf alten Apfeln
und Zwetschken) und Plagiorhabdus Crataegi Shear (auf alten
trockenen Fnichten von Crataegus) derselbe Pilz sind.

Eine Strasseria-Art ist auch die Pestallozzina Eollandi Fautrey
(Revue myc. 1895, XVII. Bd., S. 71) auf Nadeln der Weihmuts-
kiefer, nach dem Urstiicke in Roumeg, F. sel. exs. Nr. 6761.
Da mit diesem Pilze Sphaeropsis geniculata Berk, et Br. 1850, wie
ich fand, artgleich ist, hat er Strasseria geniculata (Berk, et Br.) v. H.
zu heiBen (Syn.

:
Phoma geniculata (B. et Br.) Sacc. 1884, Pestalozzina

Eollandi Ftr. 1895).

Nach dem Gesagten muB die Gattung Strasseria anders be-
schrieben werden.

Neottiospora lycopodina v. H. 1909 (Fragm. Nr. 342, VII. Mitt.)
ist eine Strasseria mit ganz kurzen oder fehlenden Stielanhangseln
an den Konidien.

100. Uber Cytospora Buxi Desmazieres.
Der 1848 in Ann. scienc. nat. 3. S., X. Bd., S. 355 beschriebene

Pilz ist nach dem Urstiicke in den PI. crypt. France 1849 Nr 1849
erne Phoimpsis und vollkommen gleich Phoma sticticum Berk et Br.
(Ann. Magaz. nat. Hist. 1850, II. S., V. Bd. S 370)

Phomops

Diaporth

petiolorum
uer ,n Ann. scienc. nat. 1847, 3. S., VIII. Bd., S. 16 beschriebene

PUz ist ,n den PI. crypt. France 1849 Nr. 1872 ausgegeben. Der-
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selbe soil auf Blattstielen von Robinia, Sophora, Cytisus und Fraxinus

auftreten, ist daher eine Mischart. Als Grundform muB die in der

Nr. 1872 A auf Blattspindeln von Robinia ausgegebene angesehen

werden.

Diese ist nach dem Urstiicke eine Phomopsis. Da nach Fragm.

Nr. 1055, XX. Mitt. 1917 auf Robinia nur die Diaporthe oncostoma

(Duby) Fuck, auftritt, so ist die Phomopsis petiolorum (D.) v. H.

die Nebenfrucht derselben. Dieses ist auch unzweifelhaft der alteste

Name der Nebenfrucht.

Fuckel hat die Phoma petiolorum Desm. in den F. rhen.

Nr. 2154 auf itoMma-Blattstielen richtig ausgegeben und betrachtet

sie als Nebenfrucht von Pleospora petiolorum Fuck. (Symb. myc. 1869,

S. 132), was nach dem Gesagten unrichtig ist. Die von ihm aus-

gegebene Pliomopsis petiolorum (D.) v. H. ist zum Teile mit einer

Chytridiacee (?) mit kugeligen, hyalinen, dickwandigen, 22—28 a

groBen Dauersporen infiziert.

Die in Desmazieres, PL crypt. France 1849 Nr. 1872 B

ausgegebene Form der Phoma petiolorum auf Blattstielen von Sophora

japonica ist anscheinend auch eine Phomopsis, jedoch ganz uberreif

und ohne Konidien.

Phoma petiolorum Desm. f. Paviae P. Brunaud auf Aesculus-

Blattstielen (Syll. Fung. XIV, 884) vvird nach der Beschreibung eine

Phomopsis sein. Ebenso vielleicht die f. Juglandis P. Br. a. a. O.

Es ist eine haufige Erscheinung, daB die Phomopsis-Arten von den

Zweigen auf die Blattstiele und Nerven ubergehen. In das Blatt-

parenchym scheinen sie nur selten, bei ledrigen Blattern, iiber-

zugehen.

102. Phyllostictina Ericae v. H. und Coleophoma Ericae v. H.

Auf diirren Blattern von Erica carnea, die von Herrn E. D i e 1 1
-

rich Kalkhoff 1918 bei Oberbozen in Tirol gesammelt waren,

fand ich obige zwei Pilze, von denen ich vermute, daB sie als Neben-

friichte zu einer noch unbekannten Guignardia R. et V. gehoren.

Die Phyllostictina entspricht in der Beschaffenheit genau der Phoma

uvicola (Ztschr. f. Pflanz. Krankh. 1891, I. Bd., S. 310, Fig. 10),

die eine Nebenfrucht der Guignardia Bidwelli (R. et V.) ist. Die

Phoma uvicola ist aber genau so gebaut, wie die Phyllostictina Mur-

rayae Syd. (Ann. myc. 1916, XIV. Bd., S. 186), deren Beschreibung

unrichtig ist, wie ich am Originale sah. Die Coleophoma Ericae ist

eine echte Art der Gattung und ist gewiB eine dothideale Neben-

frucht, konnte also auch zur Guignardia (Phyllachorinee) gehoren.
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1. Phyllostictina Ericae v. H. Pykniden kugclig, schwarz,

160 a breit in und unter der Epidermis eingewachsen und mit der

AuBenwand derselben fest verwachsen. Pyknidenmcmbran ringsum
j

gleich, etwa 28 u dick und aus etwa 5 Lagcn von offenen, kohligen,

innen groBeren, auBen kleineren Zellen bestchend. Offnung rundlich.

Im Blattparenchym knorrige, violettbraune, 5—8 p breite Hyphen,
die von den Pykniden ausgehen, eingewachsen. Konidientrager
ringsum entwickelt, einfach, etwa 7 > 1.5 p groB. Konidien hyalin,

eikugelig, zarthautig, mit grobkornigem Inhalt, 5—6 p groB, einzeln

endstandig.

2. Coleophoma Ericae v. H. Fruchtkorper meist blattoberseits,

dick linsenformig, 200—280 p breit, 80 p dick, in und unter der

Epidermis eingewachsen, auBen glanzend. Gehause unten 25 p
dick, deutlich kohlig zellig, oben opak, etwa 6 p dick, mit der Epidermis-
auBenwand verwachsen, sehr kleinzellig (2—3 p), haufig bis 16 p
lange schwarze, spitze Zapfen, die in den Konidienraum ragen,

aufweisend. Konidien nur unten entwickelt, hyalin, einzellig, gerade,

zylindrisch, zarthautig, mit einer Reihe von 2—6 kleinen Oltropfchen,
16—22 > 2.5—3 p groB, ohne sichtbare Trager in parallelstehenden
Schleimzylindern liegend, die nach dem Ausschliipfen der Konidien
Paraphysen vortauschen. Der Konidienraum offnet sich schlieBlich
oben weit, unregelmaBig; eine vorgebildete Miindunj? ft hit.

103. Uber Stilbum aureolum Saccardo.

F u c k e 1 beschrieb in Symb. mycol. 1869, S. 265 als zwcifelhafte
Nebenfrucht von Coryne aurea Fuck., gleich Mollisia arundinacea
(DC.) Phill., eincn Pilz, der in der Syll. Fung. 1886, IV. Bd., S. 572
unter dem obigen Namen erscheint und in den F. rhen. Nr . 1274
ausgegeben ist.

Die Untersuchung des Originals zeigte mir, daB der Pilz kein
Synnematomycet ist, sondern ein geschlosscnes Gehause hat.

Der ocker- oder orangcgelbe Pilz entwickelt sich in den auBersten
Fasersch^hten morscher Schilfrohrhalme und bricht ganz hervor,
schheBhch oberflachlich sitzend und mit der Basis sich auch seitlich
oberfkehheh ausbrcitend. Das gelbliche Hypostroma greift zwischen
den Sclerenchymfasern ziemlich tief. Der darauf sitzende Frucht-
korper ,st an der Basis flach und etwa 500 M breit, ist knollen- oder
warzenfornug und etwa 320 ^ hoch. Er wechselt iibrigens in der
GroBe sehr und soil nach F u c k e 1 bis iiber 2 mm hoch werden,
wobei jedoch die in Form einer Kugel ausgestofiene Konidienmasse
offenbar mrtgemessen ist. Die etwa 25 „ dicke flache Basalschichte,
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welche nach Fuckels Angaben an gut entwickeltcn Stiicken

jedcnfalls sehr viel dicker wcrden kann, ist aus etwa 2 u groBen

Zellen mikroplectenchymatisch aufgcbaut. Die Gehausewandung ist

seitlich und* oben paralklfaserig und be. stent aus 1—1.5 u dicken

Hyphen. Dcr Konidienraum ist einfach oder wenig gekammert und

ringsum dicht mit 40—80 u langen, 0.5— 1 ;i dicken, buschclig-

besenartig verzweigten Tragern ausgckleidet und reiBt die etwa

20 u dicke Wandung oben unregelmaBig auf, wobei die Konidien-

masse in Form einer Schleimkugel ausgcstoBcn wird. Die 2—

4

> 0.5 a groBen, gerade stabchcnartigen, hyalinen Konidien sitzen

an den langen, geraden Zweigen der Trager vornehmlich seitlich an.

Der ganze Pilz ist weichfleischig.

Da derselbe unten parenchymatisch, oben parallelfaserig gebaut

ist, konnte er als Patelloidee aufgefaBt werden, allein da die Konidien-

trager ringsum gleichmaBig entwickclt sind, wird er richtiger als zu

den Stromaceae-jacentae-carnosae gestellt, in meinem System der

Fungi imperfecti in Falcks Mycol. Unters. u. Berichte I. Bd.,

S. 301—369. Wie mir der Vergleich mit Microdiscula rubicola (Bres.)

v. H. in Fragm. z. Mykol. Nr. 938, XVII. Mitt. 1915 zeigte, paBt

der Pilz dem Baue nach vortrefflich in die Gattung Microdiscula v. H.

Der Umstand, daB er ganz hervorbricht, ist nebensachlich, hangt

mit der Bcschaffenheit der Unterlage zusammen und ist es nach

Bresadolas Angaben sicher, daB auch die Microdiscula rubicola

schlieBlich ganz hervorbrechen muB.

Der Pilz ist aber schon vor F u c k e 1 bekannt gewesen, denn

es ist mir nicht zweifclhaft, daB Dacrymyces Phragmitidis Wcstendorp

1861 (s. Kickx, Fl. crypt. Flandres, 1867, II. Bd., S. 115) mit

demselben zusammenfallt.

Derselbe ist weiter als Dendrodochium microsornm Sacc. f. Phrag-

mitis Fautrey (Revue mycol. 1891, XIII. Bd., S. 173) nach dem

Original in R o u m e g. f F. sel. exs. Nr. 5894 beschrieben worden.

Nur ist er hier sehr klein und schwach entwickelt, indessen mikro-

skopisch vollkommen stimmend.

Dendropho?na kormococcoides Penz. et Sacc. (Michelia 1882, II. Bd.

S. 619) soil zwar schwarze Pykniden haben, aber prosenchymatisch

gebaut sein, zeigt nach der sonstigen Bcschreibung so viele An-

Wange an den Pilz, daB ein Vergleich dcsselbc n wfinschenswert ware.

1st jedcnfalls keine Dendrophoma.

Nach dem Gesagten muB der beschriefaene Pilz Microdiscula

Phragmitidis (West.) v. H. genannt werden.
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Noch sei bemerkt, daB Blennoria Rubi Montagne (Syll. Cryptog.

1856, S. 297) mit Microdiscula rubicola (Bres.) v. H. zusammen-

falien konnte.

Uber die Zugehorigkeit der Gattung Microdiscula ist nichts

bekannt. Zur Mollisia arundinacea gehort die Microdiscula Phrag-

mitidis sicher nicht.

. 104. Uber Phyllosticta concentrica Sacc. und ihre Zugehorigkeit.

Auf abgestorbenen, von Dr. W. P f a f f bei Bozen gesammelten
Blattern von Hedera canariensis fand ich obigen Pilz sehr gut ent-

wickelt vor, vollkommen mit den Stucken in Sacc, Mycoth.

italica Nr. 1325 und Ellis a.Everh., F. columb. Nr. 67 stimmend.
Der Pilz tritt nur blattoberseits in dichten, ausgebreiteten

Herden auf, stellenweise in Gesellschaft von zwei auBerlich nicht

zu unterscheidenden Formen, von welcher der eine ein unreifer

Schlauchpilz, der andere ein Konidienpilz mit einzelligen, gerade

zylindrischen, 10—14 > 2—2.5 ft groBen Konidien ist.

Diese drei Formen gleichen sich auch mikroskopisch und im
Gewebebau vollkommen und unterscheiden sich nur durch den
Inhalt der Fruchtkorper voneinander. Sie treteti auch ofter mit-

einander verwachsen auf und gehoren zweifellos als Schlauchfrucht
mit zwei Konidienpilzen zueinander.

Die Phyllosticta concentrica hat eine runde, 10—12 u groBe,
schwarz beringte Miindung und 10—12 > 9 //groBe hyaline, eikugelige,
sehr zarthautige Konidien, deren Inhalt gleichmaBig grobkornig ist

und erst im Alter wasserig wird und dann 1—2 groBe Oltropfchen
zeigt. Die Konidien sitzen auf etwa 10—15 pt langen Tragern einzeln.
Der Pilz verhalt sich demnach genau so wie Phyllostictina Mm-
rayae Sydow (Ann. myc. 1916, XIV. Bd., S. 185), die nach dem Ori-
ginate keine Sclerophomee ist. Ganz ebenso verhalt sich Phom
uvicola B. et C, (Ztschr. f. Pflanzenkr. 1891, I. Bd., S 310 Fig 10),
die bekanntlich eine Nebenfrucht von Guignardia Bidivellii (Ell.)

V. et R. ist. Diese hat noch eine zweite Nebenfrucht, die als Naema-
spom ampelzcida Engelmann beschrieben wurde, der Phoma uvicola
ganz ahnhch sieht (I.e. Fig. 9), aber zylindrische Konidien zeigt.
In gleicher Weise kommt, wie oben gesagt, mit der Phyllosticta
concentrica gemengt, eine ahnliche Form mit zylindrischen Koni-
dien vor.

Offenbar gehoren daher die zwei Konidienpilze auf den Efeu-
Dlattern auch zu einer (noch unbeschriebenen) Guignardia (= Phylla-
chorela Sydow), und ist die Phyllosticta in die Gattung Phyllostictina
zu stellen {Phyllostictina concentrica (SaccW M \
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Was nun die zweite Nebenfrucht mit den zylindrischen Konidien
anlangt, so kann dieselbe nicht in die Melanconieen-Gattung Naema-
spora P. gestellt werden. Es ist ebenso wie Phyllostictina eine

phyllachoroide, stromatische Nebenfrucht mit geschlossenen Frucht-

korpern. Durch die zylindrischen Konidien erinnert sie an Coleo-

phoma v. H. (Fragm. z. Myk. Nr. 164, IV. Mitt. 1907), die gewiB
eine phyllachoroide oder phacidiale Nebenfrucht ist, aber anders

gebaute Gehause hat, die sich zwar ebenso wie die der Phyllostictina

concentrica in der Epidermis entwickeln, aber flach sind mit dicker

Basalschichte, auf der sich allein die Konidien mit dicker Schleim-

hiille bilden und diinner, Deckschichte, ohne Miindung.

Diese zweite Nebenfrucht scheint noch unbeschrieben zu sein

und kann nicht als Coleophoma betrachtet werden. Sie stellt jeden-

falls eine eigene Formgattung dar, die zu den phyllachoroiden Pachy-

stromaceen zu stellen sein wird und die ich vorlaufig Bactropycnis

nenne (B. concentrica v. H.).

105. Uber Pazschkeella brasiliensis Sydow.

Der 1901 beschriebene Pilz (Syll. F. XVI. Bd., p. 942) hat flache,

etwa 200 /a dicke, bis 1.5 mm groBe, rundliche oder durch Verschmel-

zung mehrerer unregelmaBig gestaltete, schwarze, oben rauhe Stro-

mata, die blattoberseits in Menge stehen und sich unter der Epi-

dermis entwickeln, stark hervorbrechen und dann fast oberflachlich

sitzen und von der Epidermis berandet sind. Sie bestehen aus senk-

rechten Reihen von kohligen, offenen, ziemlich diinn-wandigen

6—12 p. groBen Zellen. Die Basalschichte ist 10—20 p. dick, kohlig-

parenchymatisch und im allgemeinen flach. Die eiformigen Lokuli

haben keine eigene Membran und stehen aufrecht dicht nebeneinander

in einer Lage, manchmal ziemlich frei, meist aber ganz eingesenkt

im Stroma und eine dicke, kohllige Decke aufweisend. Die richtig

beschriebenen Konidien sitzen in der unteren Halfte der Lokuli

ohne deutliche Trager der Wandung auf.

Der Pilz ist jedenfalls die Nebenfrucht einer Dothideacee. In

meinem Systeme der Fungi imperfecti in F a 1 c k s Mycol. Unters.

und Berichte I. Bd., p. 328 ist die Gattung nicht ganz richtig ein-

gereiht und hat nach Phaeodomus zu stehen. Hemidothis Syd. hin-

gegen ist kein dothidealer Pilz, sondern wahrscheinlich die Neben-

frucht eines Discomyceten und dem entsprechend anders einzureihen.

I

. 106. Uber die Kummerformen von Septoria Aceris (Lib.) Berk, et Br.

Auf Ahornblattern sind eine Reihe von Formen beschneben

worden, die bisher als eigene Arten galten, die aber gewiB nichts

Hedivigia Band LXII. 5
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anderes als schlecht entwickelte Kummerformen von Septoria Aceris

(Lib.) Berk, et Br. (Ann. Magaz. Nat. Hist. 1850, V. Bd., p. 379)

und anderer Arten sind. Dieser Pilz wird gewohnlich Phloeospora

Aceris (Lib.) Sacc. genannt, allein nach meinen Auseinander-

setzungen in den Ber. deutsch. Bot. Ges. 1917, XXXV. Bd., p. 630

mussen alle Arten der Gattungen Phloeospora Wallr., Cylindro-

sporium Ant. (non Greville), Septogloeum Sacc. zu Septoria Fr. gestellt

werden, ob sie ein Gehause haben oder nicht.

Diese Formen sind Gloeosporium campestre Passerini 1889

(Konidien 6—7.5 > 2—3 p) ; Gloeosporium acericolum Allescher 1902

(Konidien 6—12 > 2—2.5 a) ; Gloeosporium acerinum Passerini 1875

und Gloeosporium acerinum Westendorp (1854?).

DaB Gloeosporium acerinum Pass, in Thiimcn, Mycoth.
univ. Nr. 93 mit 3 Querwanden versehene zylindrische Konidien hat,

gaben schon Ellis und Everhart im Journ. of Mycol. 1889,

V. Bd., p. 154 an. Sie betrachten daher diesen Pilz fur Septoria

Aceris (Lib.). Da sie aber angaben, daB die Konidien etwas kiirzer

sind, so betrachtet Saccardo (Syll. Fung. 1892, X. Bd., p. 496)

den Pilz fur eine eigene Art, die er Septogloeum acerinum (Pass.) Sacc.

nennt, mit angeblich 18—22 > 3 a groBen Konidien. Allein Pas-
serini s Pilz wachst auf Feldahornblattern, ist daher nicht Sep-
toria Aceris (Lib.), sondern Septoria acerina Sacc. 1880 == Septoria

acerella Sacc. 1884 (Michelia II. Bd., p. 102 und Syll. F. Ill, p. 479),

die Nebenfrucht von Carlia septorioides (Desm.).

Was nun Gloeosporium acerinum West, anlangt, so habe ich

das Original in West end., Herb, crypt. Nr. 979 nicht geschen.
Nach Kickx, Fl. crypt. Flandres 1867, II. Bd., p. 94 hat dasselbe
fast zylindrische, 10—20 > 2.5 a groBe Konidien. Ob diese ein-
oder 2—4zellig sind, wird nicht angegeben. Es ist jedoch kein Zweifel,
daB die m K r i e g e r

, F. saxon. Nr. 1138 (sub Ol. acerinum West.)
und Allescher und Schnabl, F. bavar. Nr. 286 (als Mars-
soma acerina (West) Bresadola) ausgegebenen Pilze richtig bestimmt
sind. Bei beiden wachst der Pilz so wie bei Westendorps
Original auf Bergahornblattern. Bei beiden sitzen die Fruchtkorper
meist blattunterseitsauf flachen, weiBlichen, rundlichen, gallenartigen
Blattverdickungen, die von Tieren erzeugt werden. Ganz so ver-
hielt sich auch der von Magnus (Bayr. bot. Gesell. 1892, II. Ber.,

p 10) als Gloeosporium acerinum West, angefiihrte Pilz, der also
offenbar mit den von mir gepriiften beiden Exsikkaten identisch ist.

M a g n u s Pilzhatte spindelformige, gerade, 18-24 > 3-4 a groBe
Konidien, die manchmal zwei Scheidewande zeigten. Es ist offenbar
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eine Ubergangsform, die zur Septoria Aceris (Lib.) fuhrt. Ebenso
zeigten nun die von mir gepriiften beiden Exsikkate, daB die Konidien
in der Lange und Teilung sehr wechseln. Manche Fruchtkorper
zeigen nur einzellige, langliche, bis etwa 12 /i groBe Konidien. Sie

stellen zweifellos jene Form dar, die als Gl. acericolum Allesch. be-
schrieben wurde.

Andere Fruchtkorper enthalten neben solchen einzelligen Koni-
dien noch langere, spindelformige, zweizellige, manchmal nur in

geringer Zahl, manchmal iiberwiegend. Wieder andere zeigen nur
zweizellige, bis liber 20 p. lange Konidien. Diese Form hat Bresa-
dola (Bayr. bot. Gesellsch., Miinchen, 1902, II. Bd., p. 10) zu
Marssonia gestellt. Es ist nun bezeichnend, daB ich an den drei

als Marssonia acerina (West.) Bres. bezeichneten Exsikkaten in

Kab. et Bub., F. imperf. exs. Nr. 34, Sydow, Myc. germ.
Nr. 1037 und Allesch. u. Schnabl, F. bav. Nr. 689, auf
welchen der Pilz in gleicher Weise auf gallenartigen Blattverdickungen
auftritt, anfanglich trotz alles Suchens nur die Septoria Aceris
(Lib.) fand.

Friiher (Fragm. Nr. 977) glaubte ich daher, daB diese Exsikkate
falsch bestimmt sind, jetzt bin ich aber sicher, daB sich auf denselben
auch die Form der Septoria Aceris mit zweizelligen Konidien findet

und daher diese Exsikkate ein Beweis sind, daB diese nur eine Kummer-
form der Septoria ist.

Nur auf den Exsikkaten in Krieger, F. saxon. Nr. 1138
(als Gloeosporium acerinum West.) und Allesch. u. Schnabl,
F. bav. Nr. 286 (als Marssonia acerina (West.) Bres.) fehlt die gut

entwickelte Septoria, und finden sich nur Formen vor mit 1—2zelligen

Konidien; indessen fand ich in der Nr. 1138, daB einzelne Konidien
auch dreizellig sind und sogar sehr sparlich auch vierzellige auftreten.

Diese vierzelligen Konidien gleichen nun vollkommen denen der

normal entwickelten Septoria Aceris (Lib.).

Damit war der Beweis hergestellt, daB alle diese Formen zu-

sammengehoren. Die Septoria Aceris (Lib.) B. et Br. kann daher auch
m einer gloeosporoiden und septomyxoiden Form auftreten.

In meinem Fragm. Nr. 977 (XVIII. Mitt. 1916) habe ich an-

gegeben, daB die Marssonia acerina (W.) Bres. nicht in die Gattung
gehort, da die echten Arten der Gattung Marssonia ganz anders

geformte Konidien haben. Ich stellte daher den Pilz zu Septomyxa
und nannte die blattbewohnenden Septomyxa-Arten Septomyxella (als

Untergattung). Der Form nach handelt es sich in der Tat um eine

blattbewohnende Septomyxa. DaB diese aber nur eine Form der

Septoria Aceris (Lib.) ist, wuBte ich damals noch nicht.

5*
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Diedicke (Kryptog. Fl. Brandenb. IX., Pilze VII. 1915,

p. 822) betrachtet die Marssonia acerina (W.) Br. als blattbewohnende

Form von Septomyxa Tulasnei (Sacc.) v. H., die er zu Marssonia

stellt. Das ist aber alles unrichtig, wie aus meinem Fragm. Nr. 977

klar hervorgeht.

Der Umstand, daB die septomyxoide Form der Septoria Aceris

(Lib.) auf den Bergahornblattern, wie es scheint, stets nur auf den

flachen Blattgallen auftritt, deutet darauf hin, daB sich der Pilz

auf den bereits erwachsenen Blattern nachtraglich, spater als normaler-

weise angesiedelt hat, sich daher unter anormalen Verhaltnissen

entwickelte und daher nicht zur vollkommen normalen Form sich

ausbilden konnte.

Aus dem Gesagten ergibt sich folgende Ubersicht:

Septoria Aceris (Lib.) Berk, et Broome 1850.

a) Typische Form (Konidien vierzellig, zylindrisch)

,

b) Septomyxoide Form (Konidien meist spindelformig und zwei-

zellig)

.

Gloeosporium acerinum Westendorp.

Syn.: Marssonia acerina (West.) Bresadola 1902.

Septomyxa {Septomycello) acerina (W.) v. H. 1916.

c) Gloeosporoide Form (Konidien einzellig, langlich).

Gloeosporium acericolum Allescher 1902.

Zwischen diesen Formen gibt es alle Ubergange.
Es ist dies der einzige bisher bekannte Fall, daB eine Septoria

durch alle Ubergange mit einer Gloeosporidium-axtigen Form zu-

sammenhangt. Das wird aber gewiB oft vorkommen, wie daraufhin
gerichtete Studien zeigen werden.

In ahnlicher Weise konnte das Gloeosporium campestre Pass. 1889
eine Kiimmerform von Septoria acerina Sacc. 1880, gleich Septoria
acerella Sacc. 1884 sein.

107. Uber die Septoria-Arten auf Ahornen.
In den Gattungen Septoria, Septogloeum, Phloeospora und

Cyhndrosporium werden auf Ahorn-Blattern und -Fruchten 32 Formen
angegeben. Alle diese Formen miissen nach meinen Auseinander-
setzungen in den Berichten d. deutsch. bot. Gesellsch. 1917 35. Bd.,
p. 630 zu Septoria gesteUt werden, soweit sie tatsachlich in diese
Gattungen gehoren und sind Nebenfriichte von Carlia (Sphaerella Fr.)-
Arten. Da nun aber bisher in Europa und Nordamerika nur drei
Corfto-Arten auf Ahornen bekannt ^^^rrien *;„a „„j ,h
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einige wenige zu erwarten sind, so ist es klar, daB diese 32 Formen
sich auf nur wenige zuriickfuhren lassen mussen. In der Tat zeigte

mir die Untersuchung von 19 dieser Formen, daB diese zum groBen

Teile zusammenfalien. Die 15 fiir Europa beschriebenen Formen
lassen sich, soweit ich sie untersuchen konnte, auf drei Arten zuruck-

fiihren, wozu noch die Septoria serninalis Sacc. kommt, die kaum
in die Gattung gehort. Die 17 amerikanischen Formen diirften kaum
mehr als sechs verschiedene Arten sein, von welchen nur drei zu

Septoria gehoren, eine ist eine Hendersonia Berk, (non Sacc), eine

ist eine Phloeosporella v. H., zwei andcre, die ich nicht priifen konnte,

sind zweifelhafter Stellung.

In Nordamerika sind sicher noch zwei Carlia-Arten auf Ahornen

zu erwarten.

Was nun zunachst die auf Ahornen beschriebenen Formen
Europas anlangt, so hat dieselben schon D i e d i c k e (Ann. mycol.

1912, X. Bd., p. 485) teilweise behandelt und kam aber zu wesentlich

unrichtigen Ergebnissen, da er nicht wuBte, was Septoria Aceris (Lib.)

ist. Diese Art erklarte er als ein Verlegenheitsprodukt, obwohl es

die am langsten bekannte und haufigste ist. Die von ihm aufgefuhrte

Synonymie ist falsch. *--...-.•
1. Die Priifung der europaischen Formen ergab folgendes:

Septoria Pseudoplatani Roberge (Ann. sc. nat. 1847, 3. Ser.,

VIII. Bd., p. 21) in Desmazieres, PI. crypt. France 1848,

Nr. 1722. Fruchtkorper ohne Gehause, oben weit offen, rundlich

oder gelappt, flach, bis 300 ii breit und 80 /* dick, untcr der Epidermis

blattoberseits entwickelt, in weiBlich verblassenden, eckigen, meist

0.7 mm groBen Netzmaschen der Blatter einzeln oder zu wenigen

liegend. Die befallenen Netzmaschen sind dunkel umrandet und

Hegen in 2—4 mm breiten, allmahlich verlaufenden purpurnen

Flecken. Konidien zylindrisch, meist schwach bogig geknimmt,

vierzellig, 28—32 > 1.8—2.5 ,u.

Derselbe Pilz findet sich in Allescher u. Schnabl,
F. bav. Nr. 368 und Roumeg., F. gall. exs. Nr. 2031. Nur die

Konidien weichen wenig ab, mit 28—42 > 2.5—3 tx, beziehungsweise

32—38 > 1.7 fx.

Ist vielleicht die Nebenfrucht von Sphaerella latebrosa Cooke 1866.

Ascochyta Aceris Libert 1830 in PI. Crypt. Arduennae Nr. 54

wird wie folgt beschrieben: Hypophylla. Maculis parvis, fuscis;

peritheciis innatis, minutis, fuscis, ore orbiculari, integro apertis;

crirhis dilute carneis, ascis linearibus, obtusis, rectis; sporidiis

pellucidis. In foliis languescentibus Aceris Pseudoplatani.
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Autumno. Die Untersuchung zeigte mir, daB die geraden oder schwach

bogig gekriimmten Konidien 4zellig und 34—46 > 2—3 /i groB sind.

Gehause fehlt.

Der Pilz hat zu heiBen Septoria Aceris (Lib.) Berk, et Br. 1850

(Annals Mag. nat. hist., V. Bd., p. 379). Man sieht, daB Libert
einen Pilz auf Bergahorn-Blattern meint. Ich zweifele nicht daran,

daB derselbe eine Nebenfrucht von Carlia maculaeformis (P.) forma

Aceris ist. Diese Form auf Ahornblattern ist vielleicht eine eigene

Art. Sie wird auch fur den Spitzahorn angegeben, kommt hingegen

auf dem Feldahorn nicht vor. Auf den Blattern des Feldahorns tritt

eine eigene Carlia auf, die Carlia septorioides (Desm.) v. H, (= Sphae-

rella acerna Fautrey in Revue mycol. 1891, XIII. Bd., p. 166). Diese

hat eine eigene Septoria-Axt als Nebenfrucht. Es ist nicht daran

zu zweifeln, daB die 1880 in Michelia II. Bd., p. 102 auf den Blattern

des Feldahorns beschriebene Septoria acerina Sacc. (= Septoria

acerella Sacc. 1884 in der Syll. Fung. III. Bd., p. 479) diese Neben-
frucht ist (Konidien 20—22 > 2 //).

Septoria acerella Sacc. v. major Brunaud (Syll. F. X. Bd., p. 354)

ist offenbar derselbe Pilz mit 15—32 > 2.5—3 fx Konidien besser

entwickelt. Sicher aber gehort Gloeosporium acerinum West in

Thiimen, Mycoth. univ. Nr. 93 (leg. Passerini) hieher.

Diese Form hat nach der Angabe von Ellis und Everhart
im Journ. of Mycology 1889, V. Bd., p. 154 zylindrische, vierzellige

Konidien und ist die gut entwickelte Form des Pilzes. Diese Form
wird in Syll. Fung. 1892, X. Bd., p. 496 Septogloeum acerinum (Pass.)

Sacc. genannt.

Die uberall gemachte Angabe, daB Septoria Aceris (Lib.) nicht

nur auf Berg- und Spitzahorn, sondern auch auf Feldahorn auftritt,

ist falsch. Die Beschreibung der Septoria Aceris (Lib.) bei A 1 1 e -

s c h e r und Saccardo gehort zur Septoria acerina Sacc. 1880.

Die auf Berg- und Spitzahorn blattunterseits auftretende Septoria
ist die Septoria Aceris (Lib.) B. et Br. 1850. Sie gehort wohl zweifellos
zur Carlia maculaeformis (P.) v. H. forma Aceris. Sie hat in der
Lange sehr wechselnde Konidien und ist nicht selten verkummert
entwickelt.

Zu ihr gehort zweifellos eine Reihe von spater aufgestellten
Arten. Septoria seminalis Sacc. v. platanoides Allescher (Hedwigia
1896, 35. Bd, p. [34]) soil 60—70 > 2—2.5 p groBe Konidien haben.
Ich fand sie am Originalexemplare in Sydow, Myc. march.
Nr. 4996 nur 32—60 > 1.8—2.5 p groB, also nur wenig langer als

beim Original von Septoria Aceris (Lib).
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Phloeospora samarigena Bub. et Krieger (Ann. myc. 1912, X. Bd.,

p. 49) soil 40—80 > 1.5—2.5 ft groBe Konidien haben. Ich fand sie

am Original in Krieger, F. saxon. Nr. 2193 nur 20—60 > 2 ft

groB. Dabei fanden sich Fruchtkorper, die nur kiirzere (20—30 ft)

und andere, die nur langere Konidien zeigten. Dabei eine unreife

Carlia und die dazu gehorige Stictochorella platanoides (Sacc.) mit

2_3 > 0.5 ft groBen Spermatien. Der Pilz wachst auf Spitzahorn-

fruchtflugeln. Phloeospora Platanoides Bub. et Kab. (Osterr. bot.

Ztschr. 1904, 54. Bd., p. 28) ist sowohl nach der Beschreibung wie

nach dem Original in Tranzsch. et Serebrian, Mycoth.

ross. Nr. 285 von der vorigen Form nur dadurch verschieden, daB

der Pilz auf den Blattern wachst. Die Sporen sollen 45—77 > 2.5

—3.5 ft groB sein (5.5 im Text ist wohl ein Druckfehler) .
Ich fand

sie an dem schlecht entwickelten Original nur 36—60 > 2 ft groB.

Septoria incondita Desm. var. acericola D. (Ann. scienc. nat. 1853

XX. Bd., p. 95). Das Originalexemplar in Desmazieres,
PL crypt. France 1851 Nr. 2193 enthalt ein Spitzahornblatt ohne

den Pilz und ein Bergahornblatt, das denselben gut zeigt. Die

Konidien sind 34—45 > 2.5—3 ft groB, also ganz so wie beim Original

von Septoria Aceris (Lib.). In der Tat fiihrt Desmazieres
diesen Namen als Synonym auf. Die beiden Arten sind daher identisch

und ist es ein Fehler, daB Saccardo (Syll. F. III. Bd., p. 479)

Desmazieres' Pilz als eigene Art anfiihrt.

Phloeospora Pseudoplatani Bub. et Kab. (Sitzb. bohm. Ges.

Wissensch. 1903, p. 16) ist schon nach der Beschreibung von Septoria

Aceris (Lib.) nicht verschieden. Die Untersuchung des Originals

in K a b. et B u b., F. imp. exs. Nr. 26 zeigte mir, daB die Konidien

30—48 > 2—2.5 ft, also genau ebenso groB wie beim Original von

Septoria Aceris (Lib.) sind.

Septoria epicotylea Sacc. 1897 (Syll. f. XIV. Bd., p. 972) soil

36—38 > 2.7—3 ft groBe Konidien haben und wachst auf den Keim-

lappen des Bergahorns. Das Originalexemplar konnte ich nicht

priifen. Das von demselben Sammler herriihrende Exemplar in

D. Saccardo, Mycotheca italica Nr. 553 soil den Pilz in Ge-

sellschaft von Septoria seminalis Sacc. und Phyllosticta apatela

Allescher enthalten. Ich konnte auf demselben die Septoria epicotyla

nicht finden. Dieselbe ist aber nach der Beschreibung gewiB nichts

anderes als Septoria Aceris (Lib.). Ich fand am Exemplare in der Tat

eine unreife Carlia, jedtnfalls die Carlia maculaeformis gemischt mit

Stictochorella Platanoides (Sacc.) v. H. mit 2—3 > 0.6 ft groBen

Konidien.
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Ich traf ferner einen Septoria-'ohnlichen Pilz an mit in dichten

Rasen stehenden, dunkelbraunen, bis 120 il breiten Pyknidcn und

rundem, 20—25 \i weitem, dunklcr beringtem Ostiolum. Pykniden-

membran diinn, hautig, deutlich parenchymatisch, mit 4—8 ft groBen

eckigen Zellen. Im Gewebe zahlreiche braune, 3—7 it breite Hyphen

verlaufend. Konidien fast gerade, 20—33 > 1 it groB, oben spitz,

unten stumpf, einzellig, nadelformig.

Wenn die Angabe auf der Etikette richtig ist, muB das jener

Pilz sein, der als Septoria seminalis Sacc. 1880 (Michelia, II. Bd.,

p. 167) beschrieben wurde. Indessen soil diese Art 20—25 > 1.5—2 pt

sichelformig gekriimmte Konidien haben. Ganz gut wurde zu dem
gefundenen Pilze die Beschreibung von Septoria notha Sacc. 1880

(Michelia, II. Bd., p. 103) stimmen, allein diese ist ein Rindenpilz

und, was Die di eke (Ann. myc. 1912, X. Bd., p. 487 und in

Krypt. Flora Brandenb. IX, Pilze VII, p. 545) als Cytosporina notha

(Sacc.) D., wie es scheint auf Grund eines verglichenen Original-

exemplares beschreibt, ist ein ganz anderer stromatischer Pilz

(Harpostroma v. H. in Bericht. deutsch. bot. Ges. 1917, 35. Bd.,

p. 355).

Die gefundene Septoria, nach D. Saccardo die Septoria

seminalis Sacc, tritt in eigenen dichten Rasen auf, in welchen sich

keine CarZm-Perithecien und keine Stictochorella-Fykniden finden.

Es ist keine echte Septoria, gehort vielleicht zu Bhabdospora oder

in eine neue Gattung und ist gewiB nicht die Nebenfrucht einer Carlia.

Septoria apatela Allescher 1902 (II. Ber. bayr. bot. Ges. p. 9)

auf Spifzahorn soil 40—50 > 2—2.5 li groBe Konidien haben. Der
Autor sagt selbst, daB der Pilz vielleicht mit der Septoria acericola

(Desm.) vereinigt werden kann. Ist offenbar damit identisch.

Septogloeum hercynicum Sydow (Ann. myc. 1905, III. Bd., p. 234)

auf Acer ? dasycarpum soil 30—42 > 2.5—3 ll groBe Konidien haben.
Die Untersuchung des Originals in Sydow, Mycoth. german
Nr. 343 zeigt mir gerade 28—40 > 2.5—3 ii groBe Konidien. 1st

nichts als eine wenig kurzersporige Form von S. Aceris (Lib.).

Gloeosporium acerinum Westendorp (1854 ?) in Westendorp,
Herb, crypt. Nr. 979 habe ich nicht gesehen. Nach K i c k x (Flore
Flandres, 1867, II. Bd., p. 94) sitzt der Pilz auf Bergahornblattern
unterseits und hat fast zylindrische, 10—20 > 2.5 ft groBe Konidien.
Ist gewiB nur eine Kummerform von Septoria Aceris (Lib.).

Septoria Schirajewskii Bubak et Serebrianikow (Hedwigia 1912,
52. Bd., p. 266) soil zylindrische (einzellige ?) 13—19 > 2—3 it groBe
Konidien haben. Auf dem Originalexemplare in T r a n z s c h. et
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Serebr., Mycoth. rossica Nr. 283 fand ich auf den Spitzahorn-

blattern eine unreife Carlia (Sphaerella Fr.), offenbar die C. maculae-

formis gemischt mit der dazugehorigen Stictochorella mit meist

3—4 > 0.5 fi groBen Konidien. Diese wurde 1. c. als Phyllosticta

tamboriensis B. et S. beschrieben, ist aber identisch mit Phyllosticta

Platanoidis Sacc. 1878 (Michelia, I. Bd., p. 360). Ein einziges Mai

war untermischt eine Septomyxa (Septomyxella)-Form mit spindelig-

elliptischen, zweizelligen Konidien. Die beschriebene Form fehlte

vollig. Es ist offenbar, ebenso wie die Septomyxella eine Kiimmer-

form jener Septoria, die zur Carlia maculae)xormis gehort.

Fur die europaischen Septoria- und Carlia-Arten auf Ahorn-

blattern stelle ich vorbehaltlich der Untersuchung von 3 nicht

gesehenen Exsikkaten folgende Ubtrsicht auf:

I. Acer campestre.

a) Carlia septorioides (Desm.) v. H.

Syn.: Sphaerella acerna Fautrey 1891.

b) Septoria acerina Sacc. 1880.

Syn.: Septoria acerella Saccardo 1884.

Gloeosporium acerinum Passerini (non Wtstend.) 1875

Septogloeum acerinum (Pass.) Saccardo 1892.

II. Acer Pseudoplatanus.
*

a) ? Carlia latebrosa (Cooke) v. H.

b) Septoria Pseudoplatahi Roberge 1847.

III. Acer Pseudoplatanus und platanoides.

a) Carlia maculaeformis (P.) v. H. Forma Aceris.

b) Septoria Aceris (Libert) Berkeley et Broome.

Syn:. Ascochyta Aceris Libert 1830.

Septoria incondita Desmaz. var. acericola D. 1853.

Gloeosporium acerinum Westendorf (1854?).

Septoria seminalis Sacc. v. platanoides Allescher 1896

Septoria epicotylea Saccardo U>$.

Septoria apatela Allescher 1902.

Phleospora Pseudoplatani Rabat et Bubak 1903.

Phleospora Platanoidis Bubak et Rabat 1904.

Septogloeum hercynicum Sydow 1905.

Septoria Schirajewskii Bubak et Serebrianikow 1912.

Phleospora samarigena Bubak et Krieger 1912.
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2. Was die amerikanischen Formen anlangt, crhielt ich folgende

Befunde.

Phleospora califarnica Ell. et Ev. (Proc. Acad. nat. sc. Phila-

delphia, 1895—96, p. 435) soil sich von Phi. Aceris (Lib.) nur wenig

unterscheiden, ist aber nach dem Original in Ell. and Everh.,

F. Columb. Nr. 852 ein ganz anderer Pilz mit geschlossenen Py-

kniden, die inkleinen, einige Millimeter breiten, oft blattrandstandigen

Herden auftreten. In jeder Netzmasche der nur 90—100 tt dicken

Blatter von Acer californicum sitzt meist nur eine Pyknide. Diese

sind rundlich, 125—170 ti breit und 100—125 p hoch und treiben

die Blatter klein pustelartig auf. Das flache, bis 40 a weite, unscharf

begrenzte Ostiolum ist meist blattoberseits, doch liegt es nicht selten

auch unterseits. Die Konidien treten in langen, frisch angeblich

weiBen, am Exsikkat braunlich-fleischfarbenen, 30—40 /< dicken,

trockenen Ranken aus. An der Miindung reichen die Pykniden bis

zur Kutikula, an der Basis nur bis unter die Epidermis. Die Pykniden-

membran ist hautig, lebhaft braun gefarbt, unten und seitlich etwa

6 li, um die Miindung 12 ti dick und bcsteht aus einigen Lagen von

stark abgeflachten, 3—4 ti breiten, diinnhautigen, ofter gestreckten

und verbogenen Zellen. Die Konidientrager sind einfach, etwa

8 > 2 fi groB und finden sich nur in der unteren Halfte der Pykniden.

Die zahlreichen Konidien sind hyalin, in Massen blaB braunlich-

fleischfarben, langlich-zylindrisch, gerade oder etwas verbogen, ziem-

lich derbwandig, vierzellig und 25—30 > 3—5 /x groB; an den Enden

sind sie wenig verschmalert, oben abgerundet, unten abgestutzt.

Sie liegen in der Pyknide parallel.

Der hubsche Pilz paBt ganz gut in die Gattung Hendersonia

Berk. 1841 = Stagonospora Sacc. 1880 und hat daher Hendersonia

californica (E. et Ev.) v. H. zu heiBen.

Septoria Negundinis Ell. et Ev. (Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia,

1893—94, p. 165) soil meist regelmaBig geknimmte 2—4zellige,

25—50 > 2 fi groBe Konidien haben. Ist nach dem Original in Ell-

a. Everh., F. Columb. Nr. 1153 eine echte, aber schlecht ent-

wickelte, stark verbliihte Septoria. Fruchtkorper zerstreut, 70—80 «

breit, rundlich, ohne Ge^ause, blattunterseits. Konidien 1—4zellig-

gerade oder gekriimmt, 2(5—37 > 1.6—3 ti, sparlich. Ist gewiB nur

eine schlechtentwickelte Septoria Aceris (Lib.).

Septoria circinnata Ell. et Ev. (Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia,

1894—95, p. 367). Die Konidien werden als einzellig, gebogen und

30—60 > 1.5 fi groB angegeben. Die Untersuchung des Originals

in E 1 1. and Everh, F. Columb. Nr. 974 zeigte mir 60—130 H
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groBe, gut entwickelte, pseudopyknidiale Gehause, die oben sehr

weit unregelmaBig, oft lappig offen und dunkelbraun parenchymatisch

sind. Die noch vorhanden gewesenen, nicht sehr zahlreichen Koni-

dien fand ich nur etwa bis 32 > 1.6 jj. groB und einzellig. MuB als

Septoria gelten. Der zugehorige Schlauchpilz ist unbekannt.

Septoria curvispora Ell. et Ev. (Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia,

1895—96, p. 334) und Septoria macrophylli E. et Ev. mscr. werden

als Varietaten von S. circinnata erklart. Die Untersuchung des

Originals von S. curvispora in Ell. a. Everh., F. Columb. Nr. 773

zeigte mir in der Tat, daB beide Pilze identisch sind. Das gut ent-

wickelte Original (auf Acer glabrum) wies bis 180 fi groBe Pseudo-

pykniden auf, die anfanglich ganz geschlossen, ohne Andeutung
einer vorgebildeten Miindung, sich schlieBlich erst rundlich und

dann unregelmaBig sehr weit offnen. Die Konidien waren bis 52 > 1.5

1.8 n groB, meist gebogen und zum Teile deutlich einzellig.

Septoria acerina Peck 1873 (Syll. Fung. III. Bd., p. 478) hat

nach dem sicheren Exemplare in Ellis a. Everh., F. Columb.

Nr. 142 meist blattoberseits sich in der Epidermis entwickelnde,

200—500 fi breite, rundliche oder unregelmaBige, flache Frucht-

korper. Die Konidien sind meist bogig gekriimmt, zylindrisch, vier-

zellig und 35—50 > 1.8—2 p. groB. Der Pilz befindet sich in zahl-

reichen, eckigen, unregelmaBig gestalteten, braunen, von den Blatt-

adern scharf begrenzten Blattflecken. In jeder Netzmasche liegt

meist nur ein Fruchtkorper. In denselben Flecken sitzen stellen-

weise Gruppen einer ganz unreifen Carlia (?), die jedenfalls die

Schlauchfrucht des Pilzcs ist.

Nach meinem Systeme der Fungi imperfecti in F a 1 c k ,
Mycol.

Mitt. u. Berichte, L, p. 341 gehort der Pilz in die Gattung Phloeo-

sporella v. H. und hat Phloeosporella acerina (Peck) v. H. zu heiBen.

Derselbe Pilz, aber alt, auf den Friichten derselben Nahrpflanze

{Acer Pennsylvanicum) ist in E 1 1. a. E v e r h„ F. Columb. Nr. 681

unter dem Namen Gloeosporium acerinum West. Var. fructigenum

ausgegeben. Auch hier ist die Carlia, etwas mehr entwickelt, dabei.

Die Konidien sind 36—54 > 1.8—2 /*, also ebenso groB. Auch die

zugehorige Stictochorella ist vorhanden.

Mit Septoria circinnata Ell. et Ev. ist auch identisch Septoria

Aceris macrophylli Peck nach dem Originate in Bartholomew,
F. Columb. Nr. 3382 (1909).

Ebenso ist Septoria samarae Peck auf den Fruchtflugrln von

Acer Negundo in Bartholomew, F. Columb. Nr. 3387 (1909)

nichts anderes als Septoria circinnata E. et Ev. Diese kommt also
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auf verschicdcnen Ahornen vor. Die dunkelbraunen Pseudopykniden

sind 60— 160 a groB und zeigen keine vorgebildete Miindung. Sie

offnen sich schlieBlich we it. Die Konidien sind meist bogig gekriimmt,

vierzellig und 32—42 > 1.7—1.9 a groB. Dabei ist eine unreife Carlia.

Septoria saccharina Ell. et Ev. (Journ. Mycol. 1894, VII. Bd.,

p. 132) ist nach der Beschreibung vielleicht auch nur S. circinnata

E. et Ev.

Cylindrosporium saccharinum Ell. et Ev. (Journ. Mycol. 1889

V. Bd., p. 155) ist nach der Beschreibung vielleicht Septoria Aceris

(Lib.) B. et Br.

Septoria Salliae W. R. Gerard 1874 (Syll. F. III. Bd., p. 478)

auf Acer saccharinum soil einzellige, zylindrische, 18 > 2.5 a groBe

Konidien haben. Ist vielleicht eine Phlyctaena.

Septoria flavescens Ell. et Halst. 1900 (Syll. F. XVI. Bd., p. 960)

soil langlich-zylindrische, einzellige, schwach gekrummte, 7—12

> 1.5—2 fi groBe Konidien haben. Ist vielleicht die Kummerform

einer Septoria oder eine Form der vorigen Art auf derselben Nahr-

pflanze.

Cylindrosporium Negundinis Ell. et Ev. 1894 (Syll. F. XL Bd.,

p. 582) soil zylindrische, gekrummte, 4—8zellige, 40—60 < 2.5—3 /'•

groBe Konidien haben. Ist vielleicht nur eine Form von Septoria

Aceris (Lib.).

Cylindrosporium acerinum Tracy et Earle 1895 (Syll. F. XIV. Bd.,

p. 1032) auf Acer glabrum soil stark gekrummte, 35—40 > 1.5—2 p

groBe Konidien haben. Ist wahrscheinlich nur Septoria circinnata

Ell. et Ev.

Septoria saccharina Ell. et Ev. v. occidentalis E. et Ev. (Proc.

Acad. nat. sc. Philadelphia 1894—95, p. 367) soil sich von S. sac-

charina nur durch die verschiedene Fleckenbildung unterscheiden.

Mit diesen Formen kommt in Nordamerika auch die Septoria

Aceris (Lib.) B. et Br. auf Acer saccharinum und A. dasycarpum vor.

Auf letzterer Art wird auch die dazugehorige Carlia maculaeformis (P.)

angegeben.

108. Uber Hendersonia fructigena Sacc. Var. Crataegi Allescher.

Das Originalexemplar dieser in Ber. Bayr. bot. Gesellsch. 1895,

V. Bd., p. ^20 beschriebenen Form habe ich nicht gesehen. Ich

zweifele aber nicht daran, daB ein von P. L a m b e r t bei St. Georgen
am Sonntagsberge in Niederosterreich im September 1917 auf ver-

trockneten Friichten von Crataegus Oxyacantha gefundener Pilz

dam it identisch ist.
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Dieser verhalt sich nun ganz so, wie der in Ann. mycol. 1905,

III. Bd., p. 512 als Dothiorella Betulae (PreuB) Sacc. beschriebem

Pilz, nur daB das Stromagewebe weniger entwickelt ist und die

Konidienlokuli meist mehr getrennt voneinander auftreten, dahcr

der Pilz auf Crataegus als Hendersonia beschrieben wurde. Es ist

aber eine stromatische, dothideale Nebenfrucht und keine Hender-

sonia Sacc. (non Berkeley).
In der Zeitschrift f. Garungsphysiologie 1915, V. Bd., p. 207

habe ich liber die Dothiorella Betulae Sacc. (non PreuB) einig<

Angaben gemacht. Damals wuBte ich noch nicht, daB die Konidien

derselben auBerordentlich veranderlich sind. Sie konnen 1— 4zellig,

lang spindelformig bis kurz und eiformig, hyalin oder gefarbt sein.

Daher glaubte ich, daB die eiformigen, gefarbten zweizelligen Spore

n

von einer in den Lokuli schmarotzenden Diplodia hernihren, was

unrichtig ist. Die daselbst aufgestellte Diplodia biparasitica v. H.

muB gestrichen werden. Seither erkannte ich nicht nur die un-

gewohnliche Veranderlichkeit der Konidien, sondern fand auch, daB

der als Sphaeropsis conglobata Sacc. (Syll. F. 1884, III. Bd., p. 299)

beschriebene Pilz mit Dothiorella Betulae Sacc. zusammenfallt. Die

Grundart der Gattung Hendersonula Speg. 1880, H. australis Speg.

kenne ich nicht, allein die Sphaeropsis conglobata, deren Original

ich untersuchen konnte, stimmt so gut zu jener der Hendersonula

australis, daB kein Zweifel besteht, daB dieselbe eine echte Hender-

sonula ist, die Hendersonula conglobata (Sacc.) v. H. genannt

werden muB.

Die Form auf den CVatae^-Fruchten ist daher auch eine

Hendersonula, nur weniger typisch, wegen des mehr ausgebreiteten

Stromas und der meist getrennt voneinander auftretenden Lokuli,

die daher mehr pyknidenartig aussehen. Die untersuchte Hender-

sonula Crataegi (All.) v. H. aus Niederosterreich zeigt ein ausgebreitetes

diinnes Stroma, das sich 2—3 Zellagen tief unter der Epidermis

entwickelt. Zwischen den Lokuli ist es manchmal nur in Form von

lockeren Hyphen entwickelt, ofter aber auch deutlich parenchy-

matisch. Die pyknidenahnlichen Lokuli sind rundlich, 130—200 u

groB und brechen oben mit einem etwa 30 a hohen und breiten

Miindungskegel vor; sie haben eine 20—25 a dicke, auBen nicht

scharf begrenzte, aus offenen violettkohligen, diinnwandigen, an-

scheinend leeren, 5—13 a groBen Zellen bestehende Wandung und

stehen meist dicht rasig, doch verwachsen haufig mehrere miteinandi r,

ganz deutliche dothideale Stromata bildend. Innen sind sie ringsum

mit 8—20 a langen, einfachen, 1.5—2 a dicken Tragern ausgekleidet.

Die Konidien sind nun in einem und demselben Lokulus oder noch
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mehr in verschiedenen in sehr mannigfaltiger Weise entwickelt.

Bald sind sie hyalin, langlich-spindelig, zarthautig, mit wolkig-

kornigem Inhalte und 1—2 Oltropfchen, 20—25 > 7—8 a groB,

bald langlich, licht gelbbraun, 3—4zellig und 16—20 >6—8 fi groB,

oder eilanglich, gelbbraun, zweizellig, 13 > 6 a. Endlich findet man

Lokuli mit noch kleineren gelbbraunen, einzelligen, eiformigen

Konidien. Man glaubt daher bald eine Macrophoma, Phaeohendersonia,

Diplodia oder Microsphaeropsis zu erkennen. Ich zweifele daher

kaum daran, daB Hendersonia fructicola Brunaud 1898 (Syll. F. XIV,

p. 954) und Microdiplodia fructigena Brun. 1898 (1. c. p. 930) nur

Formen der Hendersonula Crataegi (All.) v. H. sind.

Bemerkenswert ist, daB eine davon nicht zu unterscheidende

Form bei St. Georgen auch auf vertrockneten Zwetschken, Fruchten

von Cornus mas und Sorbus Aucuparia auftritt.

Bei letzterer Form ist das gemeinsame Stroma kaum entwickelt,

die zahlreichen pyknidenartigen Lokuli haben eine derbere,

30—40 /i dicke Wandung und fand ich die Konidien nur hyalin,

eiformig bis zylindrisch langlich oder keulig, 1—2zellig, 12 > 7,

17 > 8, 24—25 > 4.5—6.5, 18—23 > 6—8 p. groB.

Ich zweifele auch nicht daran, daB Hendersonia fructigena Sacc.

(Michelia, 1878, I. Bd., p. 212) auf Fruchten von Cerasus derselbe

Pilz ist, der dann Hendersonula fructigena (Sacc.) v. H. genannt

werden muB, mit den Formen: Crataegi All., Pruni v. H., Corni v. H.,

Sorbi v. H. und Cerasi v. H.

109. Uber die Nebenfruchtformgattung von Lophodermellina-Arten.

Ich habe es friiher (Hedwigia 1918, p. 197) fur nicht unwahr-

scheinlich gehalten, daB Leptostromella septorioides Sacc. et Roumeg.

(Michelia 1882, II. Bd., p. 632) die Nebenfrucht von Phyllachora

graminis (P.) ist. In diesem Falle ware Linochora v. H. (Fragm. z-

Mycol. Nr. 542, XL Mitt. 1910), welche Gattung sicher Phyllachora-

Nebenfriichte umfaBt, mit Leptostromella Sacc. zum mindestens sehr

nahe verwandt gewesen.

Seither habe ich aber in Septoria caricinella Sacc. et R. eine

sichere Linochora-Ait erkannt, die gewiB zur Phyllachora graminis (P.)

Forma Caricis (Fries) als Nebenfrucht gehort. Diese Linochora

caricinella (S. et R.) v. H. ist nun aber von der ebenfalls Grasblatter

bewohnenden Leptostromella septorioides S. et R. vollig verschieden

gebaut, und es war mir nun klar, daB letzterer Pilz mit Phyllachora

nichts zu tun hat.
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Inzwischen habe ich nun die mir friiher nur aus Diedickes
Beschreibung und Abbildung (Krypt. Flora Brandcnb. 1915, IX. Bd.,

Pilze VII, p. 730, Fig. 10, p. 718) bckannt gewcscne Leptostromella

septorioides naher kennen gelernt, da mir Herr W. K r i e g e r eincn

ihm unbestimmbaren Pilz sandte, den ich als dkse Form erkannte.

Derselbe vermutete in diesem Pilze eine Ncbenfrucht von Lopho-

dermium arundinaceum Chev. Bisher hatte man die auf Blattern

von kleineren Grasern auftretenden Lophodermien alle als Formen
von L. arundinaceum erklart, ich gab jedoch in Ann. myc. 1917,

XV. Bd., p. 312 an, daB dies unrichtig ist.

Es kann nun keinem Zweifel unterworfen sein, daB K r i e g e r s

Vermutung richtig ist. Ohne mikroskopische Untersuchung ist die

Leptostromella septorioides von den kleine Grasblatter bewohnenden

Lophodermien gar nicht zu unterscheiden. Der Pilz ist gewiB die

Xebenfrucht von Lophodermellina Eobergei (D.) v. H. oder L. gra-

minea (P.) v. H.

110. Uber Readeriella mirabilis Sydow.

Der Pilz soil nach der Beschreibung in Ann. myc. 1908, VI. Bd.,

p. 484 kleine phyllachoroide Stromata mit vielen Lokuli haben.

Die Untersuchung zeigte mir, daB die Eucalyptus-Blatter rund-

liche, dunkelbraune, 0.5— 1 cm groBe Flecke zeigen, auf denen sich

kleine Pusteln befinden, die unregelrr.aBig oder mehr minder kon-

zentrisch angeordnet sind. Querschnitte zeigen, daB zwischen der

Epidermis und dem Palissadengewebe ein ausgebreitetes, dunktl-

braunes, parenchymatisches, 15—28 p dickes Stroma eingewachsen

ist, das aus 5—18 p groBen Zellen besteht. In diesem Stroma sind

nun zweierlei Gehause eingelagert. An den Stellen, wo diese sitzen,

ist das Stroma dicker, bis 180 p. Die eine Art von Gehausen ist

derbwandig, abgeflacht kugelig, 260—360 p breit und 150—160 p
hoch. Sie haben ein flaches Ostiolum, das unter einer der sehr zahl-

reichen Spaltoffnungen liegt. Diese Gehause fand ich stets leer.

Sie machen den Eindruck eines entleerten Pyrenomyceten. Zwischen

diesen groBeren Gehausen und oft in ihrer Nahe finden sich nun

ebenso gestaltete kleinere, die nur 150 p breit und 110 p hoch sind

und eine nur etwa 8 p dicke dunkelbraune eigene Membran haben,

die aus 1—2 Lagen von flachen Zellen besteht. In diesen finden

sich die braunen, sehr derbwandigen, unregelmaBig gestalteten, oder

meist mehr minder deutlich abgestumpft tetraedrischen, einzdligen

Konidien. Auch diese Gehause sind bereits alt, miinden in dm
Spaltoffnungen aus und zeigen keine Spur von Konidientragern mehr.
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Trotz des vorhandenen ausgebreiteten Stromas wird der Pilz,

da eigene, manchmal fast isolierte Gehause vorhanden sind, vicl-

leicht besser zu den einfachen Sphaerioideen gestellt.

111. Uber Xyloma caricinum Fries.

Der Pilz ist beschrieben in Observationes rnycologicae 1818,

II. Bd., p. 361, Taf. VII, Fig. 4. In Systema mycol. 1823, II. Bd.,

p. 598 stellte Fries den Pilz in die Gattung Leptostroma als dritte

Art, wo er heute noch uberall angefuhrt wird. Fries hat zwar

denselben in Sclerom. suaec. Nr. 176 ausgegebcn, doch konnte ich

diese Nummer nicht untersuchen. Meines Wissens hat seither nur

F u c k e 1 in den F. rhen. Nr. 186 einen Pilz unter dem Namen

Leptostroma caricinum Fr. ausgegeben. Die Untersuchung von

Fuckels Exemplar (Fragm. Nr. 928, XVII. Mitt. 1915) hat mir

gezeigt, daB dasselbe eine echte Leptostroma ist.

Allein seither gewann ich die Uberzeugung, daB Fuckels
Pilz nicht das ist, was Fries Leptostroma caricinum nennt, denn

Fries schreibt 1818 von dem Pilz ,,margine elevato tenui" und 1823

sagt er von ihm ,,demum ex nervis matricis rugosae". Der Fries sche

Pilz hat daher einen erhabenen Rand und ist von den vorspringenden

Blattnerven rauh. Davon ist nun an Fuckels Pilz nichts zu

sehen, namentlich ist der Rand der Fruchtkorper durchaus nicht

erhaben, sondern ganz diinn und allmahlich verlaufend.

Hingegen entspricht ein von W. Krieger im August 1917

bei Rathen in der Sachsischen Schweiz auf abgestorbenen Blattern

von Carex sp. gesammelter Pilz vollkommen Fries' Angaben.

Dieser sachsische Pilz ist nun ein ganz typisches Cryptosporium Kunze

(non Saccardo, s. Fragm. 987 und 988, XVIII. Mitt. 1916),

verschieden von der Grundart Cr. atrum Kze.

Dieser Pilz hat nun Cryptosporium caricinum (Fries) v. H. zu

heiBen und ist verschieden von Leptostroma caricinum bei F u c k e 1

,

Saccardo, Allescher.
Die Gattung Cryptosporium Kze. 1817 (non Sacc.) ist nahe rriit

Leptostromella Saccardo 1882 verwandt, und ich zweifele nicht daran,

daB beide Nebenfruchte von Lophodermellina-Arten umfassen.
Cryptosporium Kze. hat zylindrisch-spindelige, bogig gekriirnrnte,

Leptostromella Sacc. nadelformige, gerade Konidien. Cryptosporium
caricinum (Fr.) v. H. hat oben flache, unten konvexe, meist breit

elliptische, 400—900 /* lange Stromata, die in und unter der Epidermis
der Blattoberseite sich entwickeln und fast die ganze Blattdickt
durchsetzen, daher audi blattunterseits sichtbar sind. Die Stromata
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A. Referate und kritische Besprechungen.

Engler, A. Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine Ubersicht iiber das

gesamte Pflanzensystem mit besonderer Beriicksichtigung der

Medizinal- und Nutzpflanzen nebst einer Ubersicht iiber die

Florenreiche und Florengebiete der Erde, zum Gebrauch bei

Vorlesungen und Studien iiber spezielle und medizinisch-pharma-

zeutische Botanik. Achte, mehrfach erganzte Auflage mit Unter-

stiitzung von Ernst G i 1 g. Gr. 8°. XXXV und 395 Seiten.

Mit 457 Abbildungen. Berlin (Gebriider Borntrager) 1919.

Schon die siebente 1912 erschienene Auflage des Englerschen „ Syllabus" hatte

eine vollstandige Umgestaltung erfahren, unter anderem dadurch, daB die Hinweise

auf Pflanzenprodukte wesentlich vermehrt, alle Angaben iiber Artenzahlen griindlich

revidiert und unserem gegenwartigen Wissen entsprechend verbessert wurden, be-

sonders aber dadurch, daB zahlreiche Abbildungen derselben beigegeben worden

waren. Auch noch manche andere Veranderungen hatte dieselbe gegeniiber den

friiheren Auflagen erfahren, von denen hier auf die Starke Einschrankung der Ab-

kurzungen, da diese nicht seiten Anfangern zu MiBverstandnissen AnlaB gegeben

hatten, aufmerksam gemacht sei. Alle diese Veranderungen hatten nun aber dazu

beigetragen, daB der Umfang des ,-, Syllabus" ein bedeutend groBerer wurde als friiher

und derselbe immer mehr aus einer „Ubersicht des Pflanzensystems" zu einem sehr

brauchbaren Hilfsmittel zum Studium der speziellen Botanik sich entwickelt hatte.

Bei der neuen Revision des Textes zur achten Auflage wurde nun die systema-

tische Literatur der letzten seit dem Erscheinen der siebenten Auflage verflossenen

sechs Jahre moglichst beriicksichtigt, namentlich auch bezuglich der Angaben der

Artenzahlen. Ebenso sind mancherlei Erganzungen und Berichtigungen, besonders

auch in die von Engler allein bearbeiteten Abschnitte ..Prinzipien der syste-

matischen Anordnung" und die im Anhang gegebene „ Ubersicht iiber die Florenreiche

und Florengebiete und deren Gliederung" aufgenommen worden. Wie in den fruheren

ist auch ein doppelter Zweck verfolgt worden. Einerseits soil dem Studierenden der

Stoff zu einer Ubersicht des Pflanzensystems nur den notwendigen beigeordheten

Kenntnissen gegeben werden, andererseits aber auch dem Lehrer in den kleiner

gedruckten Abschnitten moglichste Vollstandigkeit des Stoffes zur Benutzung bei

Spezialvorlesungen geboten werden.

ihdwigia Band LXII. *
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Es ist zu erwarten, daB der ,, Syllabus" beim botanischen Unterricht an Uni-

versitaten und anderen Hochschulen immer mehr sich einbiirgern und unentbehrlich

machen wird. G. H.

Haberlandt, G. Zur Physiologie der Zellteilung. Dritte Mitteilung:

tjber Zellteilungen nach Plasmolyse. (Sitzungsb. d. PreuB. Akad.

d. Wissensch. XX, 1919, p. 322—348. Mit 8 Textfiguren.)

Der Verfasser beabsichtigte bei seinen fortgesetzten Untersuchungen iiber die

Physiologie der Zellteilung die Wahrscheinlichkeit der von ihm vertretenen Ansicht,

daB an der Herbeifiihrung von Zellteilungen ein besonderer Reizstoff, ein ,,H°rmon
"

beteiligt sei, zu stiitzen. Er wendete dabei die Methode an in lebenden Zellen (Haaren

und Epidermiszellen) durch lOprozentige Traubenzuckerlosung Plasmolyse hervor-

zurufen. Als Untersuchungsobjekt bot sich unterandern besonders Coleus Rehneltianus.

Alsbestes Referat moge die Zusammenfassung des Verfassers von den Haupt-

ergebnissen der interessanten Untersuchungen, welche er am SchluB der Abhandlung
gegeben hat, hier Platz finden.

„1. Die Protoplasten der ausgewachsenen, aber noch jungeren Haarzellen von

Coleus Rehneltianus werden nach Plasmolyse mittels 1
/2 n-Traubenzuckerlosung

gewohnlich in zwei ungleich groBe Facher geteilt. Das kleinere Fach befindet sich

in der Regel im oberen Teil der Zelle. Zuweilen werden auch drei Facher gebildet.

2. Die Facherung kommt dadurch zustande, daB der vor der Plasmolyse im

basalen Teil der Zelle befindliche Kern an der AuBenwand aufwarts wandert, im

oberen Teil zur Ruhe gelangt und daB nun von ihm aus Plasmafaden gegen die gegen-

iiberliegende Wand ausstrahlen. Diese Faden ordnen sich in einer Ebene an und

verschmelzen miteinander zu einer Plasmaplatte, die den Protoplasten fachert.

Dann ruckt der Kern aus der Platte heraus, gewohnlich in das untere Fach hinein,

und die Offnung in ihr wird geschlossen. In dieser Plasmaplatte entsteht haufig eine

zarte Zellulosehaut.

3. Der Zellkern bestimmt den Ort der Anlage der Plasmaplatte, teilt sich aber

in der Regel nicht. Doch findet haufig ein Anlauf zu mitotischer Teilung statt, indem
sich sein Chromatin in chromosomenahnliche Stiicke sondert. Nur ausnahmsweise
kam es einmal zu vollstandiger Kemteilung.

4. In dem Umstande, daB das obere Fach des geteilten Protoplasten fast immer
bedeutend kleiner ist als das untere und in der Regel derbere, resistentere Wande
besitzt, spricht sich sehr deutlich die Polaritat der Haarprotoplasten aus.

5. Ahnliche Teilungsvorgange wurden nach Plasmolyse durch Traubenzucker-
losungen auch an den Protoplasten der Haare von Coleus hybridus, Saint-paulia
ionantha, Primula sinensis und Cyssus njegerre beobachtet.

6. Die Epidermiszellen der AuBenseite der Zwiebelschuppen von Allium Cepa
verhalten sich in n-Traubenzuckerlosung verschieden. In einer Reihe von Fallen trat

aktive Einschniirung der Protoplasten an ein oder zwei Stellen ein, die zu vojlstandiger
oder unvollstandiger Durchschnurung fiihrte. Wenn dann spater die Plasmolyse
spontan zuriickging und die Plasmahaute an den Durchschniirungsflachen sich

aneinanderlegten, traten zwischen ihnen zarte Zellulosehaute auf, die als Scheide-
wande das Zellumen facherten oder in Kammern teilten. Der Zellkern blieb stets

ungeteilt, doch zeigte er haufig die ersten Ansatze mitotischer Teilung.

7. Die beschriebenen Vorgange in den plasmolysierten Protoplasten sind als

unvollstandige und modifizierte Zellteilungen aufzufassen. Sie erinnern an jene
primitiveren Teilungsvorgange, die bei verschiedenen Algen und Pilzen auftreten.
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8. Es ist wahrscheinlich, daB die beschriebenen Zellteilungen durch einen

.besonderen Reizstoff ausgelost werden, der im Zellsaft und Protoplasma jiingerer,

zuweilen auch alterer Zellen enthalten ist. Durch die Plasmolyse beziehungsweise

die osmotische Wasserentziehung nimmt die Konzentration dieses Zellteilungsstoffes

zu, der Schwellenwert des Reizes wird iiberschritten, es kommt zur Teilung der

Protoplasten." G. H.

*

Kaiser, K. Der Luftstickstoff und seine Verwertung. 2. Auflage.

Kl. 8°. 104 p. Mit 13 Abbildungen im Text. (Aus Natur und

Geisteswelt. 313. Bandchen.) Preis: kart.M.1.60; geb. M. 1.90

(hierzu Teuerungszuschlage des Verlags und der Buchhandlungen).

Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1919.

Wir geben hier das im September 1918 geschriebene Yorwort zur rvveiten Auf-

lage des Werkchens wieder:

,,Das Problem der Luftstickstoffverwertung hat seit dem Erscheinen der ersten

Auflage dieses Biichleins eine alle Erwartungen ubertreffende Entwicklung erfahren,

die durch den ungeheuren Bedarf der Kriegfiihrung an Stickstoffverbindungen noch
;

auBerordentlich beschleunigt worden ist. Die drohende Gefahr des Versiegens der

chilenischen Salpeterfelder, die das Stickstoffproblem eigentlich erst aktuell gemacht

hat, hat ihren Schrecken verloren. Wir werden, wenn einst der Weltkrieg

sein Ende gefunden haben wird, voraussichtlich nicht ein einziges
Kilo Salpeter mehr einfiihren, sondern imstande sein,

selbst bei weitgehendster Befriedigung unserer Land-
wirtschaft mit Stickstof f diinger noch Stickstoff verbin-
dungen auszufiihren. Die bis zum Jahre 1910 praktisch allein in Frage

kommende Stickstoffverbrennung mit ihrem gewaltigen Bedarf an billigen elektrischen

Kraften ist nach der Einfuhrung des Haber schen Verfahrens der Amomniak-

synthese, durch das die Stickstoffindustrie Deutschlands zur ersten und bedeutendsten

der Welt geworden ist, vollstandig in den Schatten getreten. Die neue Auflage tragt

diesen groBen Fortschritten Rechnung, soweit der Kriegszustand es erlaubt; in der

Anordnung des Stoffes wurde auch diesmal wieder mehr Gewicht darauf gelegt, die

theoretischen Grundlagen der Stickstoffverbindungen zu erlautern, als alle bereits

erfundenen Verfahren vollstandig zu beschreiben."

Nach einer Einleitung wird im ersten Kapitel erortert, welche Rolle der Stick-

stoff im Haushalte der Natur spielt. Im zweiten werden die Stickstoffquellen, Salpeter,

das schwefelsaure Ammoniak oder Ammoniumsulfat, der Guano und der atmospha-

rische Stickstoff behandelt. Im dritten Kapitel beschaftigt sich dann der Verfasser

mit der Stickstoffverbrennung, indem er die Theorie und die Praxis derselben erortert.

Im vierten Kapitel mit der Bildung von Ammoniak aus atmospharischem Stickstoff

und im fiinften mit der der Zyanidverbindungen aus demselben. Das sechste Kapitel,

welches den Kryptogamenforscher und Bakteriologen speziell interessieren diirfte, ist

der Stickstoffbindung durch Bakterien gewidmet. SchlieBlich gibt der Verfasser im

letzten Kapitel eine iibersichtliche Darstellung der Bedeutung der Stickstoffindustrie

fur die deutsche Volkswirtschaft. Ein Sachregister und ein Verzeichnis der Ab-

bildungen machen den SchluB des wertvollen Iesenswerten Werkchens. G. H.

Kraepelin, K. Einfuhrung in die Biologie zum Gebrauch an hoheren

Schulen und zum Selbstunterricht. GroSe Ausgabe. Vierte, ver-

besserte Auflage bearbeitet von Prof. Dr. C. Schaffer, Ober-

1*
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lehrer an der Oberrealschule auf der Uhlenhorst in Hamburg.

VI und 339 Seiten. 8°. Mit 387 Textbildern, 1 schwarzen Tafel,

sowie 4 Tafeln und 2 Karten in Buntdruck. Leipzig und Berlin

(B. G. Teubner) 1919. Preis: geb. M. 6.80 (hierzu Teuerungs-

zuschlage des Verlages und der Buchhandlungen)

.

Dasselbe. Kleine Ausgabe. IV und 251 Seiten. Mit 333 Text-

bildern, 1 schwarzen Tafel, sowie 4 Tafeln und 2 Karten in Bunt-

druck. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1919. Preis: geb.

M. 4.60 (hierzu Teuerungszuschlage des Verlages und der Buch-

handlungen).

Die Brauchbarkeit von Karl Kraeplins ,,Einfuhrung in die Biologie"

hat den Erfolg gehabt, daB nun auch nach dem Tode des arbeitsamen und erfolg-

reichen Verfassers eine vierte Auflage notwendig wurde, welche in Professor

Dr. C. Schaffer einen sachkundigen Bearbeiter gefunden hat, der mit dem Buche

eine Anzahl Veranderungen, die teils sich als wiinschenswert, teils als notwendig

erwiesen hatten, vorgenommen hat. Im folgenden mogen die letzteren nach dem
Vorwort hier aufgezahlt werden:

1. Im anatomisch-physiologischen Abschnitt (I) wurde mehr als friiher die

physiologische Seite betont, besonders auch durch Einfugung von An-

leitungen zu physiologischen Versuchen. Damit wurde ein noch vom Verfasser selbst

dem Bearbeiter ausgesprochener Wunsch erfullt. Zur Selbsttatigkeit
sollen auBerdem die Zusammenstellungen der zur mikroskopischen Untersuchung

empfohlenen Objekte anregen. — Aus dem friiheren dritten Abschnitt des Buches

ist das Kapitel ,,Sinnesorgane und Sinnesempfindungen des Menschen", zerlegt in

seine Bestandteile, in den Abschnitt I aufgenommen, weil sich im Unterricht doch

immer wieder die Notwendigkeit ergab, die Stoffe zu verschmelzen. Doch ist auch

bei gesonderter Behandlung des Menschen das Buch verwendbar, well den Text-

stiicken iiber den Menschen (hinzugefiigt ist ein solches iiber Ernahrung) eine gewisse

Selbstandigkeit gewahrt blieb. — Etwas eingehendere Behandlung als bisher erfuhr

namentlich die Darstellung der ersten Entwicklungsvorgange im Tierreich.

2. Der okologische Abschnitt (II), der bisher den ersten Teil bildete, wurde
an die zweite Stelle geruckt, was naturgemaB erscheint, aber nicht hindern soil, im
Unterricht gegebenenfalls eine abweichende Reihenfolge innezuhalten. Ein kon-

zentrierter Unterricht wird auch an die Teile des Abschnitts I solc'he des Abschnitts II

unmittelbar anreihen konnen. Die Gliederung von Teil II wurde ihres etwas formalen
Charakters entkleidet und dadurch erheblich vereinfacht. Im Ausdrucke konnten
starke Kurzungen erfolgen.

3. Eingeschoben wurde ein Abschnitt (III), welcher einige wichtige allgemein-
biologische Themen behandelt, zu denen audi die Deszendenztheorie (friiher ein

Bestandteil des anatomisch-physiologischen Teiles) hinzugezogen wurde.
4. Der letzte Abschnitt befaBt sich nach Ausscheiden der menschhchen Sinnes-

organe nur noch mit einigen Grundtatsachen der physischen Anthropologic sowie der

Urgeschichte des Menschen.

5. Besondere Aufmerksamkeit wurde auch den Abbildungen geschenkt,
die vermehrt und zum Teil verbessert wurden. Eine groBere Zahl von Bildern ist

von Herrn J. Hempel (Hamburg) neu gezeichnet, zahlreiche andere sind aus
Werken des Verlags B. G. Teubner, so aus H e s s e - D o f 1 e i n- Tierbau
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und Tierleben" ; aus ,,Kultur der Gegenwart", Bd. II, Teil III, Abt. IV, in welcher

Beitrage von Abel, Benecke, O. Hertwig, R. von HerLwig,
K e i b e 1 und StraBburger enthalten sind; aus B. Schmids ..Biologisches

Praktikum"; den Leitfaden fiir den botanischen und zoologischen Unterricht von

Kraepelin und aus C. Schaffers ..Biologischem Experimentierbuch"

entnommen.

In erster Auflage erscheint zugleich vielfach geauBerten Wiinschen entsprechend

die kleine Ausgabe des Werkes, die als weniger ausfuhrliches Lehrbuch

vielen Lehranstalten willkommen sein diirfte.

Es ist zu erwarten, daB das groBere in der neuen Form und das kleinere Werk

wie die fruheren Auflagen des ersteren sich bald Freunde erwerben werden. G. H.

m

Lehmann, H. f Die Kinematographie; ihre Grundlagen und ihre

Anwendungen. Zweite Auflage besorgt von Dr. W. Merte,
wissensch. Mitarbeiter am ZeiBwerk in Jena. (Aus Natur und

Geisteswelt. 358. Bandchen.) Kl. 8°. 104 Seiten. Mit 68 zum

Teil neuen Abbildungen im Text. Leipzig und Berlin (B. G. Teub-

ner) 1919. Preis: kart. M. 1.75; geb. ML 2.15 (hierzu Teuerungs-

zuschlage des Verlages und der Buchhandlungen).

Die erste Auflage erschien 1911. Die zweite Auflage des nutzlichen Werkchens

des verstorbenen Dr. H. Lehmann beabsichtigt nach dem Vorwort des Bearbeiters

unter moglichster Wahrung des dem Buchlein in der ersten Bearbeitung gegebenen

Charakters, die Darstellung der Kinematographie dem heutigen Stand der Wissen-

schaft und Technik anzupassen, wo es wunschenswert erschien, zweckentsprechender

zu gestalten . und auf gewisse Gebiete der Kinematographie neu auszudehnen. Urn

Raum einzusparen, sind manche Erorterungen der ersten Auflage entweder ganzlich

fortgefallen, wie z. B. die Systematik der Erfindungen, die eingehende Besprechmng

der stereoskopischen Kinematographie u. a., oder doch stark gekurzt, so besonders

die Darstellung der psychologischen und physiologischen Grundlagen fiir das Zustande-

kommen der kinematographischen Tauschungen, wobei aber gleichzeitig durch die

Neueinfiigung von Abbildungen und der Beschreibung einfacher Experimente eine

anschaulichere Form des Vortrags angestrebt ist. Der so gewonnene Raum ist zu-

nachst dem Ausbau des technischen Teils des Biichleins zugute gekommen in der

Besprechung neuer Apparate, der Beigabe erlauternder Abbildungen u. a. Weiter

konnten in dem Abschnitte uber die Anwendung der Kinematographie in Wissen-

schaft und Technik die interessantesten Gebiete, wie z. B. die Rontgen-Kinemato-

graphie und die ballistische Kinematographie, noch eine etwas eingehendere Beriick-

sichtigung finden. Auf Wunsch des Verlags widmet die neue Auflage der Bedeutung

der Kinematographie fiir Unterhaltung und Belehrung und der so wichtigen Kino-

reform einen besonderen Abschnitt und gibt in einem SchluBkapitel einen kleinen

Einblick in die Kinoindustrie. — Im einzelnen sind auBerdem zahlreiche Anderungen

und Erganzungen eingetreten. Neben der Mehrzahl der alten Abbildungen bringt

die zweite Auflage auch eine Reihe von neuen Bildern, die groBtenteils der bestehenden

Literatur entnommen, in geringer Zahl vom Herausgeber angegeben sind. G. H.

Senn
5 G. Weitere Untersuchungen iiber Gestalts- und Lagever-

anderung der Chromatophoren. IV und V. (Zeitschr. f. Botanik.

11. Jahrg. 1919, p. 81—141. Mit 10 Abbildungen im Text.)
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Uber an zwei Rhodophyceen ausgefuhrten Untersuchungen uber Gestalt

und Lageveranderung der Chromatophoren hat der Verfasser 1917 berichtet (Ver-

handlungen d. Naturf. Ges. Basel XXVIII, 1917, 2. Teil, S. 104—122), in der vor-

liegenden Abhandlung teilt er die Ergebnisse, welche bei der Untersuchung von drei

marinen Diatomeen und sechs Braunalgen gewonnen wurden, mit.

Diese Untersuchungen hat er im Marz und April 1914 in Neapel wie die uber Rhodo-
phyceen durchgefiihrt. Die Verschiedenheit der Fragen, welche sich bei den Ver-

tretern der beiden genannten Algengruppen aufdrangten, schloB eine gemeinsame
Besprechung aus. Demnach wurde in dem ersten Teil die Gestalt und Lageveranderung
der Chromatophoren bei marinen Diatomeen, im zweiten dieselben im Grundgewebe
mariner Braunalgen behandelt. Wir geben im nachfolgenden die Zusammenfassungen
der Resultate, welche der Verfasser am SchluB der Teile zusammengestellt hat, wieder:

IV.

Die Gestaltveranderungen der Chromatophoren von Striatella uni-
punctata und die Verlagerung der Chromatophoren von Striatella
S c h m i t z i i und Biddulphia pellucida wird nicht, wie bei den ubrigen

Pflanzen, von jedem einzelnen direkt gereizten Chromatophor individuell vollzogen,

sondern stets von alien Chromatophoren einer Zelle einheitlich und gleichsinnig, und
zwar auch dann, wenn die einzelnen Chromatophoren von verschiedenen Reizen,

z. B. partieller Belichtung der Zelle, beeinfluBt werden. Dabei reagieren auch solche

Chromatophoren mit einer Verlagerung, welche selbst vom Verlagerungsreiz gar nicht

getroffen worden sind.

Dementsprechend vermogen sie im Gegensatz zu den Chromatophoren anderer
Pflanzen nicht, innerhalb der Zelle taktisch (z. B. positiv Oder negativ phototaktisch)
zu reagieren, sondern sind in ihrer Gestalts- und Lageveranderung vom Reizzustand
des Protoplasmas ihrer Zelle abhangig. Durch dessen Vermittlung reagieren die

Chromatophoren urn so rascher mit einer Verlagerung, je groBer die gereizte Zell-

partie ist.

Diese weitgehende Abhangigkeit der Chromatophoren vom Reizzustand des
Protoplasmas bedingt verschiedene Abweichungen in den Reaktionen dieser Dia-
tomeen- Chromatophoren vom Verhalten der Chromatophoren anderer Pflanzen
gegeniiber verschiedenen Reizen (z. B. Verlagerungsreaktion auf Reize, welche bei

anderen Pflanzen keine Verlagerung hervorrufen).

Ihre Chromatophorenverlagerung und Gestaltsveranderung stellt darum einen
besonderen Typus, den Striatella-Typus dar, der als hohere Differen-
aerungsstufe des Eremosphaera-Typus zu betrachten ist.

V.

1. Die kugelig oder ellipsoidisch kontrahierten Phaeoplasten der embryonalen
Zellen von Diotyota, Taenia und P a d i n a platten sich be.m Obergang
ihrer Zellen ,ns Dauergewebe ab, wobei ihr Volume„ auf das Doppelte bis auf das
Sechsfache vergroBert wird.

2 In schwachem Licht und in der Dunkelheit rollen sich die breit bandformigen
Phaeoplasten von P h y 1

1 i t i s haufig ein, diejenigen der funf anderen Algen
kontralneren s.ch zu mehr Oder weniger regelmaBiger Kugel- oder EU.psoidform,
wahrend s,e ,n mtensivem Licht meist unregelmafiig schalenformige oder ver-
krummte Gesta t annehmen. t)brigens erfolgt die Kontraktion der Chloroplasten
aer hoheren Pflanzen im intensiven T ,o>>^ «««i. -^ ,

der Dunkelheit.

'ntenS1ven Licht auch m unregelmaCiger Weise als in
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3. Die im Grundgewebe der untersuchten Braunalgen enthaltenen Chromato-

phoren nehmen bei optimaler Beleuchtung, wie diejenigen des Palisadenparenchyms

mariner Rotalgen, Antistrophe nach der nachsten Thallusoberflache an. Die bei

D i c t y o t a und P a d i n a gewohnlich vorhandene zweiseitige Lagerung ist

keine eigentliche Diastrophe, sondern eine Antistrophe nach zwei von entgegen-

gesetzten Seiten wirkenden, relativ kraftigen Lichtquellen. Sinkt deren Intensitat

soweit, daB sie durch die Absorption in der direkt belichteten Assimilationsschicht

ihre weitere phototaktische Wirksamkeit verliert, so besetzen auch die Phaeoplasten

von D i c t y o t a ausschlieBlich die AuBenwand. Bei streng einseitiger Belichtung

tritt bei alien sechs Algen einseitige Antistrophe ein. Dieselbe Lagerung wird auch

von den Chloroplasten des Schwammparenchyms von Laubblattern angenommen,

deren Unterseite — nach Injektion der Interzellularen mit Wasser — vom stark

konvergenten Licht relativ niedriger Intensitat belichtet wird.
*

4. Im Gegensatz zu den Laubblattern tritt in den Thalli der untersuchten

Braunalgen haufig nur in ihrer direkt belichteten Seite eine phototaktische Reaktion

der Chromatophoren ein. Die Thalli absorbieren somit das Licht relativ stark und

leiten es in viel unvollkommenerer Weise in die inneren Gewebeschichten als die

Laubblatter.

5. Aus der bei den untersuchten Braunalgen beobachteten Dunkellage
der Phaeoplasten geht hervor, daB letztere, wie die assimilierenden Chromatophoren

iiberhaupt, in der Dunkelheit nur solche Fugenwande aufsuchen, welche an g 1 e i c h -

a r t i g e Zellen stoBen. Der Vergleich zwischen der Wirkungsweise der inhalts-

armen Markzellen der Phaeophyceen und der Epidermiszellen
der Kormophyten mit den ebenfalls farblosen Rhaphidenzellen von

Lemna trisulca ergibt, daB bei der Wirkungsweise der sich beeinflussenden

Zellen nicht ihr histologischer Wert, sondern ihr Stoffwechsel ausschlag-

gebend ist: assimilierende und stoffspeichernde Zellen ziehen die Chromatophoren

ihrer Nachbarzellen an, stoffarme Zellen (Mark- und Epidermiszellen) dagegen nicht.

Durch diese Ergebnisse werden aus dem Verhalten anderer Pflanzen vom Verfasser

abgeleiteten Schliisse als richtig erwiesen, nach denen die Apostrophe durch

chemotakti sche Anziehung der Chromatophoren durch

Stoffwechselprodukte assimilierender oder speichernder Zellen zustande

kommt, Stoffwechselprodukte, welche von der die Nachbarzellen trennenden Fugen-

wand aus wirken.

6. Anstatt bei intensiver Belichtung und im Dunkeln Para- resp. Apostrophe

anzunehmen, begeben sich die Phaeoplasten einiger Braunalgen in Karyostrophe.

Diese wird durch eine taktische Wirkung des Zellkernes veranlafit.

Ob der von ihm ausgehende Reiz, wie wahrscheinlich, chemotaktischer Natur ist,

konnte noch nicht nachgewiesen werden.

7. Wahrend die Phaeoplasten in den Scheitelzellen der drei untersuchten

Cyclosporeen keinerlei taktische Anordnung zeigen, verraten sie durch die

in den ersten Tochterzellen eintretende Karyostrophe und die zuweilen lang

anhaltende Apostrophe chemotaktische Eigenschaften. Die Phototaxis tritt

erst zuletzt ein; dabei scheint das Optimum der Lichtintensitat fur die Phaeo-

plasten der sich teilenden Zellen von Dictyota und Zanardinia

bedeutend tiefer zu liegen als fur die Phaeoplasten der sich nicht mehr teilenden

Zellen. Die phototaktischen Eigenschaften der Phaeoplasten von Padina,

Taenia und Asperococcus werden dagegen durch die Teilung ihrer

Zellen nicht verandert.
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8. Die Unbeweglichkeit der Fucosanblaschen wahrend der Phaeoplasten-
bewegung beweist, daB letztere nicht durch eine allgemeine Umlagerung des Plasmas,
sondern durch individuelle Ortsveranderungen der einzelnen Phaeoplasten zustande
kommt." G. H.

Wunsche, 0. Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. Ein Ubungs-
buch fur den naturwissenschaftlichen Unterricht. Siebente Auf-

lage,herausgegebenvonProf.Dr. Bernhard Schorler, Realschul-
oberlehrer und Kustos am Botanischen Institut der Technischen
Hochschule zu Dresden. Kl. 8° .VI und 271 p. Mit 621 Ab-
bildungen im Text. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1919.

Preis: geb. M. 4.— (hierzu Teuerungszuschlage des Verlages und
der Buchhandlungen)

.

Der Verfasser hat in der Bearbeitung der neuen Auflage des gut eingefiihrten
Biichleins, nachdem.in der 6. die biologischen Angaben eine Erweiterung erfahren
hatten, besonders den neueren Anschauungen in der Systematik Rechnung getragen.
Dadurch muBten einige Gattungen und Arten anders abgegreiizt und die entsprechen-
den Bestimmungsschliissel und Beschreibungen geandert werden. Zur Erleichterung
der Bestimmung von Arten grofler Gattungen ist die Zahl der Abbildungen urn 95
vermehrt worden. Einige davon sind mit Zustimmung des Verlags der Krapelin-
schen Flora entnommen, die meisten jedoch sind eigene Zeichnungen. Das als Hilfs-
mittel zur Bestimmung der Pflanzen fur Schiiler und fur alle Anfanger, die sich
mit der Erforschung der Flora beschaftigen, besonders geeignete Buchlein hat durch
die angegebenen Veranderungen nur gewonnen und wird daher auch weiter von
Interessenten gern erworben werden. q jj

Vonwiller, Paul. Neue Ergebnisse der Mitochondrienforschung bei
niederen Tieren. (Verhandl. d. Schweizer. Naturforsch. Gesellsch.
99. Jahresversammlung in Zurich, 9.—12. September 1917. Zurich
1918.)

A r n d t fand Mitochondrien 1914 bei einer neuen Amoebe, doch kommen sie
auch vor bei Amoeba proteus, und zwar im Hyalinkorper nahe bei der kontraktilen
Vakuole. Sie sind meist kugelig (Sphaeroplasten) und im Gegensatz zu den der
hoheren Tiere resistent gegen Essigsaure. -. Verfasser fand die Mitochondrien auch
bei Myxomyceten:

L bet Ecballium, in Sporen, Schwarmern und Plasmodien, in den
Schwarmern langlich-stabchenformig, sonst kugelig,

2. bei M y c o g a 1 a , in jedem Sporangium nur ein einziges Mitochondrium.
was an faliig ist und vielleicht eine GesetemaBigkeit andeutet. In jiingeren
Exemplaren sind die Mytochondrien zahlreicher, daher tritt eine Redukfcon
im Laufe der Entwicklung ein.

Matouschek (Wien).

B0rgesen, F. The marine Algae of the Danish West-Indies, vol. II
Rhodophyceae p. 305

No. le. Copenhagen 1919).
Arkiv
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In dem neuen Heft des wertvollen Werkes iiber die marinen Algen von Danisch-

Westindien wird die Bearbeitung der 7. Subfamilie Lophothalieae der Familie Rhodo-

melaceae fortgesetzt. Dann folgt die der Subfamilie 8. Dasyeae und von zwei Gat-

tungen, deren systematische Stellung in der Familie der Rhodomelacee unsicher ist,

namlich Falkenbergia Schmitz und der neuen Gattung Cottoniella. Von
der 3. Familie der Delesseriaceae schliefien sich die Subfam. 1. Sarconemieae, Subfam.

2. Delesserieae, Subfam. 3. Nitophylleae und dann die Familie der Bonnemaisoniaceae

an. Ferner enthalt das Heft die teilweise Bearbeitung der IV. Gigartinales, und zwar

deren Familie 1 Gigartinaceae mit den Subfam. 1. Gigartineae, Subfam. 2. Tylo-

carpeae, Subfam. 3. Kallymenieae und der Fam. 2 Rhodophyllidaceae mit den Sub-

fam. 1. Cystoclonieae und Subfam. 2. Solierieae und den Anfang der Bearbeitung

von Wurdemannia Harv., einer Gattung, deren systematische Stellung in der Familie

noch unsicher ist.

Zwei neue Arten sind in dem Hefte aufgestellt worden: Dasya caraibica und
Cottoniella arcuata, die Reprasentantin der erwahnten neuen Gattung.

Es braucht fast nicht ervvahnt zu werden, daB das neue Heft sich in bezug auf

die vorzugliche Ausstattung und Genauigkeit der Bearbeitung an die friiher er-

schienenen anschlieBt. G. H.

Hartmann, M. Untersuchungen iiber die Morphologie und Physiologie

des Formwechsels (Entwicklung, Fortpflanzung, Befruchtung und

Vererbung) der Phytomonadinen (Volvocales) . Programm der

Untersuchungen und I. Mitteilung: Uber die Kern- und Zell-

teilung von Chlorogonium elongatum Dangeard. (Archiv f. Pro-

tistenkunde, 1918, 39. Bd., 1. Heft, p. 1—33.)

Untersuchungsobjekt: Chlorogonium elongatum Dang., dessen Kultur in

Knop-Losung gelang. Zur Herstellung zytologischer Praparate wurden vorwiegend

Agar-Kulturen auf Petrischalen verwendet (Deckglas-Klatschpraparate) ; beste

Farbungen erhielt man mit Eisenhaematoxylin (Heidenheim) und mit Safranin-

Lichtgrun (Jollos). Die Zentrennatur der an den Spindelpolen beobachteten Korner

steht fest. Die Entstehungsweise der Halbspindeln zeigt, daB hier die Teilungs-

komponente des Kerns erst in Einzahl vorhanden ist, daB dieses individualisierte Zell-

und Kernorganell sich durch Zweiteilung teilt und so die Ganzspindel bildet. SchlieB-

lich gehen die geteilten Centriole in die primaren Caryosome der Tochterkerne iiber.

Die Centriole liegen im Ruhekern der Kernmembran an. Das Vorhandensein von

Zentren gilt wohl fur alle Phytomonadinen, die eine Teilungskomponente tritt in

Form von individualisierten Centriolen auf. Der Binnenkorper ist bei der Ausbildung

der Chromosomen unbeteiligt. Er kann, je nachdem bei den verschiedenen Protisten

°der in verschiedenen Entwicklungsstadien ein und derselben Form, entweder beide

Komponenten enthalten, oder die eine oder die andere, oder schlieBlich iiberhaupt

keine. Die mannigfaltige Konstitution der Protistenkerne wird durch die wechselnde

Anordnung und Ausbildung der beiden Komponenten (der lokomotorischen und

idiogenerativen) bedingt. Matouschek (Wien).

Kaiser, P. E. Desmidiaceen des Berchtesgadener Landes. (Krypto-

gam. Forsch., herausgegeben v. d. Bayer. Botan. Gesellsch., Miin-

chen, 1919, p. 216—230. Mit 34 Abbildungen im Text.)
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Der Verfasser crhielt von Dr. v. Schoenau Aufsammlungen von Algen

aus der Umgebung von Bad Reichenhall und Berchtesgaden und bestimmte die

darin enthaltenen Desmidiaceen. Die Untersuchung ergab ein recht zufriedenstellendes

Resultat. Am reichsten envies sich eine Aufsammlung aus dem Verlandungshypnetum

des Aschauer Weihers bei Berchtesgaden, aus der 49 verschiedene Desmidiaceen

festgestellt wurden. Besonders reich an Closterien waren die Proben vom Untersberg;

Cosmarium- und Staurastrum-Arten fanden sich am zahlreichsten im Lattengebirge

und Aschauer YVeiher. Auffallenderweise fehlten in alien Proben Arten der Gattung

Xanthidium. Neue Arten wurden nicht gefunden, wohl aber zwei neue Varietaten

(Euastrum verrucosum Ehb. var. Schoenavii Kais. und Staurastrum orbiculare

Ralfs var. anguiata Kais.), sowie zwei besonders abweichende neue Formen (Cos-

marium elegantissimum Lund f. intermedia Kais. und Cosmarium Turpini Breb.

var. podolicum Gutw. f. majus Kais.). Die Aufzahlung enthalt die einzelnen Gat-

tungen in folgender Arten- (und Varietaten-) Zahl : Gonatozygon 1, Cylindrocystis 1,

Netrium 3, Penium 7, Closterium 13, Pleurotaenium 6, Tetmemorus 4, Euastrum 14

Micrasterias 5, Cosmarium 65, Arthrodesmus 2, Staurastrum 26, Spondylosium 1,

Hyalotheca 1, Desmidium 1, Aptogonum 3, Gymnozyga 1, in Summa 154. Bei den

einzelnen aufgezahlten Arten finden sich haufig Bemerkungen liber die GroBe una

andere Beschaffenheit. G. H.

Kylin, H. Studien iiber die Entwicklungsgeschichte der Phaeophy-

ceen. (Svensk Bot. Tidskrift 1918, Bd. 12, H. 1, p. 1—64. Mit

30 Figuren im Text.)

In der vorliegenden Abhandlung bringt der Verfasser ein erstes Kapitel, in

welchem er die Methoden, die er bei den Kulturversuchen angewendet hat, beschreibt

und gibt Erganzungen zu dem Verfahren beim Kultivieren von Meeresalgen, welcht

in den Arbeiten von Noll und Oltmann erortert worden ist. Das zvveite,

dritteundvierte Kapitel bringen die Schilderungen der Keimung der Schwarmer von

Ectocarpus siliculosus, E. tomentosus und Stilophora rhizodes. Im fiinften macht

der Verfasser Angaben iiber die Keimung der Sporen, die Kopulation der Gameten,

die Keimung der Zygote und den Generationswechsel von Asperococcus bullosus.

Das sechste Kapitel bringt dann den Nachweis, daB Chorda filum entwicklungs-

geschichtlich und systematisch sich den Laminariaceen sehr nahe anschlieBt. I

werden die Keimung der Sporen und die mannlichen und weiblichen Gametophyten,

ferner die jungeren und alteren Entwicklungsstadien der Sporophyten und die bei

denselben vorkommenden somatischen Kernteilungen, die Reduktionsteilung und

die Bildung der Sporen geschildert und die systematische Stellung der Gattung

Chorda betrachtet. Zuletzt gibt der Verfasser auch noch eine Ubersicht iiber die

bisher bei den Phaeophyceen bekannten Generationswechseltypen und versucht dabei,

die systematisch verschiedenen Gruppen dieser Algen in die bekannten Typen ein-

zureihen. Aus seiner Darstellung geht hervor, daB wir gegenwartig unter den Phaeo-

phyceen in bezug auf den Generations- und den Kernphasenwechsel v i e r Typ^ 11

unterscheiden konnen, die der Verfasser als Dictyota-Typus, Cutleria-Typus, Lami-

naria-Typus und Fucus-Typus bezeichnet, wahrend noch weitere vier Typen unter

den iibrigen mehrzelligen Algen, den Florideen und den Chlorophyceen bekannt

sind, die als Polysiphonia-, Nemalion-, Oedogonium- und Spirogyra-Typus zu he-

nennen sind. Es gibt jedoch unter den Phaeosporeen mehrere Gattungen, die sick

in keinen der erwahnten Typen von Generations- und Kernphasenwechseln ein-

reihen lassen. Einige von dieseh stellt der Verfasser zusammen, nachdem er noch
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mit einigen Worten die Sphacelariaceen bespricht und die polymorphe Gruppe der

Ectocarpaceae (im weiteren Sinne) etwas naher betrachtet hat.

Die hier gemachten Andeutungen iiber den Inhalt der wertvollen Abhandlung
mogen geniigen, um auf dieselbe aufmerksam zu machen. G. H.

Meister, Fr. Zur Pflanzengeographie der schweizerischen Bacillaria-

ceen. (Ber. d. Freien Verein. f. Pflanzengeogr. und syst. Bot.

f. 1917 und 1918 (1919), p. 125—159. Mit 2 Figurentafelchen

im Text.)

Nachdem die Kieselalgenflora der Schweiz genauer bekannt geworden ist,

war es moglich, nach der Herkunft derselben zu fragen, besonders nachdem in letzter

Zeit auch die Floren anderer Lander geniigend erforscht worden sind und zum Ver-

gleich herangezogen werden konnten. Besonders durch die floristische Bearbeitung

der Kieselalgen der Schweiz durch den Verfasser (Bern 1912) wurden aus schweize-

rischem Gebiete 45 Gattungen, 376 Arten, mit EinschluB der Varietaten 621 Formen
bekannt. Die groBe Mehrzahl der heutigen Kieselalgen kam schon im Tertiar vor.

Die Zahl der Formen, die seit dem Tertiar ausgestorben sind, ist betrachtiicher als

die Zahl der seit dem Tertiar neu auftretenden Formen; wenigstens fiir Frankreich

diirfte dieser Satz unbestrittene Giiltigkeit haben. Die ganze Pflanzengruppe scheint

also nicht in aufsteigender Entwicklung sich zu befinden. Die miozanen Floren

West- und Osteuropas sind nicht identisch, doch enthalten sie eine groBere Zahl

gemeinsamer Formen. Eine groBe Zahl der alpinen Kieselalgen sind stenotherm,

kalteliebende Organismen, die noch im hohen Norden und in Mittelasien vorkommen,
doch sind die nordischen weniger streng auf das Gebirge angewiesen, als die steno-

thermen Phanerogamen. Streng alpine Endemismen sind folgende 6 Formen : Cym-
bella bernensis Meister, C. cistula var. excelsa Meister, Eunotia glacialis Meister,

Hantzschia rhaetica Meister, Pinnularia Tabellaria var. Wolfensbergeri Meister und
Suriella linearis var. reniformis Meister. AuBer diesen alpinen Endemismen gibt es

noch eine groBere Anzahl schweizerischer Endemismen, darunter sind noch gewisse

tertiare Kieselalgen, die nur noch in der Schweiz lebend angetroffen werden, so Synedra

joursacensis und Opephora und andere. Diese seltenen Kieselalgen sind wahrschein-

lich Relikte aus praglazialer Zeit. Als Stiitze der reliktaren Auffassung konnen auch

gewisse zoologisehe Verhaltnisse dienen, auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen.

Aus einem Verzeichnis der Kieselalgen des Lago di Siara und des Lago di Maigeis

am FuBe des Six-Madun-Badus-Gletschers in Graubiinden ist ersichtlich, daB heute

in Seen des Hochgebirges, die vermutlich unter ahnlichen klimatischen Verhaltnissen

stehen, wie zur Eiszeit Wasserbecken der schweizerischen Hochebene sie aufweisen

konnten, eine betrachtliche Zahl von Kieselalgen zu finden ist, die auch in der Ebene

uberall vorkommen. Auch der kleine See auf Chandrion im Wallis, der 2460 m hoch

hegt, aber weniger rauhes Klima hat als das Val Maigeis, hat noch weniger steno-

therme Arten. Am SchluB der Abhandlung beschreibt der Verfasser die neue Gattung

Scolioneis, die durch ihren schrag zur Raphe stehenden Stauros und ihre Verbrei-

tung auffallend ist und deren beide Arten Sc. Kozlowii (Mereschk.) Meister und Sc.

Pantocsekii Meister nom nov. (syn. Scolopleura balatonensis var. ovalis Pant.,

Navicula Kozlowii var. elliptica Pant.) M e r e s c h k o w s k y zur Gattung Neidium

bringen wollte, und aus dem Lago maggiore die neue Navicula acuta Meister. —
Die sehr lesenswerte Abhandlung enthalt eine groBe Anzahl interessanter Einzel-

angaben und Erorterungen, die hier nicht referiert werden konnten. Die oben er-

wahnten allgemeinen Ergebnisse mogen hier geniigen, auf die Arbeit aufmerksam

zu machen. G
-
H -
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Pietsch, Albert. Das Vorkommen der deutschen SiiBwasser-Kiesel-

algen. (Naturw. Wochenschr. Nr. 28, 1919, p. 385—390.)

' Die kleine Abhandlung bringt eine iibersichtliche Darstellung iiber das Vor-

kommen der deutschen SiiBwasser-Diatomaceen, wie sie wohl zu geben noch nicht

versucht worden ist und die daher wohl einiges Interesse erwecken muB. Zahlreiche

SiiBwasserformen sind Kosmopoliten. Viele Arten beleben die nordische Tiefebene,

einige sind mehr oder weniger nordische Arten, andere gehdren der Kryptogamen-

flora der Vorberge, Gebirge und Hochgebirge an und sind typische Gebirgsbewohner.

Einige wenige Arten zeichnen sich durch ihr Auftreten an bestimmten Ortlichkeiten

aus. Fur die ,,terrestren" Arten kommen Ortlichkeiten in Betracht, die vermoge

ihrer physikalischen Eigenschaften das Wasser festzuhalten vermogen oder aber

durch sickerndes, triefendes, tropfendes, rieselndes oder spritzendes Wasser dauernd

mit geniigender Nasse versorgt werden. Dahin gehoren feuchter Boden, besonders

der zeitweise tJberschwemmungen ausgesetzt ist, Blumentopfe, Mauern und Wande

von Gewachshausern usw., Einfassungen von Brunnen, die moosbewachsene Rinde

von Baumen, Saftfliisse derselben, Dachrinnen, feuchte Moosteppiche und Polster,

auch altes Schilf und Strohdacher. tjppiger gestaltet sich die terrestre Bacillariaceen-

flora in den Gebirgen. Das Hauptkontingent aber stellen die Gewasser, stehende

und flieBende. Nicht ohne EinfluB ist die chemische Zusammensetzung des Mediums.

Die meisten Diatomaceen sind Kinder des reinen Wassers, wenige fiihlen sich im

Schmutze wohl, so in StraBen- und Fabrikwassern. Sehr eisenhaltiges und gerbstoff-

reiches Wasser enthalten nur vereinzelte Formen. Verschiedene Arten scheinen

Kalk zu lieben, andere meiden kalkhaltige Gewasser. Von besonderem Interesse

ist die Kieselalgenvegetation in Heilquellen und Salzwassern. Manche Arten leben

sowohl im SiiBwasser wie im Brackwasser, eine ganze Anzahl mariner Arten hat

sich auch mit dem siiBen Wasser tief im Inlande abgefunden. Die Hauptmasse ist

auf relativ niedere Temperaturen gestimmt. Daraus erklart es sich, daB zahlreiche

Arten in der Fruhlingszeit bei nahe an Grad kraftig florieren. Das Maximum der

Entwicklung von vielen Planktondiatomaceen fallt in die Wintermonate. Einzelne

wagen sich hinauf bis zu den schneebedeckten Gipfeln und den Firnen der Hoch-

gebirge. Auch in heiBen Thermen, warmen Abwassern usw. finden sich besondere

Formen. Man kann sitzende Arten, Grunddiatomaceen und Plantonformen, die mit

Schwebeeinrichtungen ausgerustet sind, unterscheiden. Die meisten Kieselalgen

bediirfen zu ihrem Wachstum des Lichtes mit wenigen Ausnahmen. Das Gedeihen

der Diatomaceen ist an das Vorhandensein von pflanzlichem Detritus gebunden

Die enorme Artenzahl der Kieselalgen und die groBe Vermehrungstatigkeit bringt

es mit sich, daB oft auffallige Anhaufungen entstehen. G. H.

Pilger, R. Uber Corallinaceae von Annobon. (Engl. Botan. Jahrb. LV

(1919), 401—435. Mit 55 Figuren im Text.)

Die Arbeit behandelt ausfuhrlich die Anatomie und Morphologie von 6 Coral-

linaceen-Arten, die von Dr. M i 1 d b r a e d auf der Guinea-Insel Annobon 19H

gesammelt wurden. Die groBte Rolle spielt dort Lithophyllum africanum Foslie,

das in der Hohe des Wasserspiegels einen machtigen Giirtel an der Felswand bildet

und je nach den Standortsbedingungen sehr verschieden gebaut ist; mit dieser Art

vergesellschaftet ist L. Kotschyanum Unger (L. Kaiserii Heydrich), das bisher nur

vom Indischen Ozean bekannt war. Als diinne Kruste iiberzieht L. leptothalloideum
n. sp. die Zacken von L. africanum; die Art entwickelt kein Hypothallium. Ferner

wird beschrieben L. Mildbraedii, das rundliche kleine Krusten auf Steinen bildet und
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eine eigentiimliche Art der Entleerung der Tetrasporangienkonzeptakeln zeigt, sowie

, die niedrig rasenbildende Amphiroa annobonensis. Bei Goniolithon mamillare (Harvey)

Foslie wird besonders auf die tjberwallung der Konzeptakel, dann auf den Bau der

Zellwand und die Verbindung der Zellen eingegangen. Diesem letzteren Thema
ist dann noch ein allgemeines Kapitel am SchluB der Arbeit gewidmet; es werden

die Resultate friiherer Autoren mitgeteilt und kritisch beleuchtet, sowie die eigenen

Befunde iiber die verschiedenen Schichten der Wand und die Verbindungen der

Zellen durch Tiipfel oder offene Stellen bei Anwendung verschiedener Farbemittel

(Rutheniumrot, Bismarckbraun, Chlorzinkjod) beschrieben. Pilger.

Reverdin, L. Le Stephanodiscus minor nov. spec, et revision du

genre Stephanodiscus. (Bull, de la Societe Bot. de Geneve. 2me
ser. vol. X, 1918, p. 17—20. Ayec 22 Fig.)

Die Mitteilung enthalt die genaue Beschreibung der neuen Art und kritische

Bemerkungen iiber die fruher aufgestellten Arten der Gattung, besonders der von

St. Zachariasii
J. Brun in der Literatur gegebenen Abbildungen und Beschreibungen.

G. H.

Etude planctonique, experimental et descriptive des eaux du

Lac de Geneve. These. (Extrait des Archives des Sciences physi-

ques et naturelles vol. I, 1919, 8°, 96 p. av. pi. I.)

Der Verfasser erforscht seit Oktober 1916 phytoplanktonisch die Gewasser

des Genfer Sees und hat nicht nur Planktonfange gemacht, die eine Anzahl neuer

Arten ergeben haben, sondern hat mit den Planktonalgen auch Kulturen und experi-

mentelle Versuche angestellt. Demnach zerfallt die vorliegende Abhandlung in zwei

gesonderte Teile. In dem ersten Kapitel des ersten Teiles behandelt der Verfasser

seine Untersuchungen iiber die Uberlebungsmoglichkeit, die Widerstandsfahigkeit

und die Kultur der Planktonalgen und schildert in den einzelnen Paragraphen die

Kulturen in Nahrlosungen bei naturlichem Lichte, Kulturen auf Platten, Kulturen

in der Dunkelheit, solche in der Luft, solche unter gelben und blauen Glocken und

bespricht den Einflufi des Lichtes und der Luftaussetzung. Am SchluB dieses Kapitels

gibt der Verfasser die Zusammenfassung seiner interessantesten Kulturergebnisse,

welche wesentlich bestehen in der Feststellung:

1. der sehr schwachen Widerstandsfahigkeit der Flagellaten (Mallomonasr

Dinobryon, Diceras), welche innerhalb von 30 Tagen vollig verschwinden;

2. der schwachen Widerstandsfahigkeit von Cryptomonas, welche man noch

nach 30 Tagen in folgenden Medien bei naturlichem Lichte findet: Det-

mersche Vio- "nd Vso-Losung mit Eisen, Detmersche Vso-Losurig ohne

Eisen; in den Luftkulturen von Detmerscher Vi»-L6sung mit Eisen und

innerhalb 60 Tagen verschwindet;

. 3. der Encystierung der Peridinaceen und Uberlebungsfahigkeit des beweg-

lichen Zustandes von Gymnodinium in Detmerscher Vio- und VM-L6sung

mit Eisen und Detmerscher Vio'L6sung bis zu 60 Tagen nur in gewohn-

lichem Licht;

4. der schwachen Widerstandskraft der planktonischen Diatomeen V^ei gewohn-

lichem Licht und in der Dunkelheit;

5. der sehr schdnen Entwicklung der planktonischen Diatomeen, sei es m
Luftkulturen, sei es in gelbem und blauem licht, besonders in letztenm

;
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6. der Fragmentierung der Bander von Fragilaria in den Luftkulturen

;

7. der Verschiedenheiten, welche die Chromatophoren von Fragilaria bei

verschiedenem Licht bieten;

8. des plotzliche Wechsel in der Lange der Zellen von Fragilaria unter blauem

Licht in Detmerscher Yio'Losung mjt Eisen;

9. der Zergliederung der Sterne von Asterionella in gelbem Lichte;

10. der Bandbildung von Asterionella in Detmerscher Vio-Losung mit Eisen

bei den Kulturen in blauem Licht und den Luftkulturen, begleitet von

vielzelligen Sternchen;

11. der Widerstandsfahigkeit von Cymatopleura

;

12. der Entwicklung der griinen Algen bei Licht und Luftkulturen, begunstigt

durch Gegenwart von Eisen in den Losungen;
*

13. der Umbildungen, denen Ankistrodesmus, Sphaerocystis und Cosmarium

unterworfen sind;

14. des Bestehenbleiben von Oscillatoria in Detmerscher 1
/10-L6sung mit Eisen

bei naturlichem Licht.

Das zweite Kapitel des ersten Teiles der Abhandlung ist dann den plotzlichen

Variationen einiger planktonischer Diatomeen, denen in bezug auf die Lange besonders

Fragilaria und Asterionella unterworfen sind, gewidmet. Das Auftreten von Zell-

verkiirzungen ist eine beachtenswerte Tatsache* besonders wegen der starken \ er-

kieselung der Membranen, der man die sonst absolute GroBenbestandigkeit zu-

geschrieben hatte.

Der zweite Teil enthalt schlieBlich die Beschreibungeh der neu aufgefundenen

Formen. Solche sind unter den Flagellaten : D i c e r a s nov. gen. mit der Art D. Chodatii

(schon veroffentlicht im Bull. Soc. Bot. de Geneve, vol. IX, 1917), verwandt mit

Dinobryon und Kephyriopsis, Styloceras nov. gen. mit der Art St. longissimus,

welche neue Gattung ebenfalls in Nahe von Dinobryon zu stellen ist; Dinobryon

campanuliformis; D. elegans, D. urceolatum; Hyalobryon cylindricum; Uroglenopsis

apiculata; Chrysococcus reticulatus ?, dessen Stellung noch zweifelhaft ist; Mallo-

monas elongata und Chrysamoeba helvetica; von griinen Algen: Ankistrodesmus

spirochroma und A. genevensis ; Schroederia lanceolata und Closteriospira nov. gen.

mit der Art CI. lemanensis, eine Desmidiacee, die zwischen Closterium und Spirotaenia

steht. Im AnschluB an die Beschreibungen der neuen Arten macht der Verfasser

noch Bemerkungen iiber Sphaerocystis Schroeteri Chodat und einige im Plankton

Aufgefundene Desmidiaceen. G. H.

Wille, N. Algologische Notizen XXV—XXIX. (Saertryk av Nyt

Magazin for Naturvidens [kaberne LVI, 1918, p. 1—60. Mit

Tafel I und II.)

Notiz No. XXV: Uber die Variability bei der

Gattung Scenedesmus Meyen. (p. 1—21, niit

Taf. 1, Fig. 1—63.)

Der Verfasser wendet sich gegen die Neigung einzelner Algologen, abweichende

Individuen als Varietaten oder gar Arten zu beschreiben, ohne dafi auch nur def

geringste Beweis dafur erbracht ware, dafi das fragliche Individuum nicht in der

nachsten Generation wieder vollig normale Individuen hervorbringt, und auch sogar

Arten mit deutlichen und guten Artmerkmalen als neue Gattungen aufzustellen,

zugleich auch gegen den von manchen Algologen behaupteten „Pleomorphismus"
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,

bei Scenedesmus-Arten. Im AnschluB an kritische Betrachtungen iiber die behaup-
teten Ergebnisse von Forschungen einer Anzahl von Algologen iiber Scenedesmus

hatte der Verfasser urspriinglich die Absicht, Untersuchungen liber die Entwicklung

von mehreren Arten anzustellen. Da aber in nachster Zeit die Veroffentlichung

dariiber nicht moglich sein wird, so hat er sich entschlossen, vorerst Beobachtungen
iiber das Keimen der Aplanosporen bei Scenedesmus bijugatus (Turp.) Kiitz. sowie

die vegetative Teilung bei derselben Art und bei Sc. obliquus (Turp.) Kiitz. hier

mitzuteilen. In der ersten Mitteilung kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, daB
die durch Kultur hervorgerufenen abnormen Zellformen wohl am richtigsten mit
den Involutionsformen der Bakterien verglichen werden und konnen nicht als ,,Poly-

morphismus" bezeichnet werden, ebensowenig wie sie eine Grundlage fur die Syste-

matik der Gattung bilden. Ebensowenig kann man die verschiedenen Formen, die

bei der Entwicklung von Aplanosporen zu normalen Individuen durchlaufen werden,

als ,,Polymorphisms" bezeichnen, denn man miiBte dann so gut wie alles Keimen
von Sporen und Zygoten als ,, Polymorphisms" bezeichnen, da es ja selten ist, daB
die normale vegetative Form von Algen bereits nach der ersten Teilung erreicht

"wird. Aus den in der zweiten Mitteilung besprochenen Untersuchungen ergab sich,

daB jede der 2 Arten von Scenedesmus unter ziemlich abweichenden Formen auf-

treten kann, je nachdem man soeben geteilte oder vollig ausgewachsene Individuen

vor sich hat. Hierzu kommt, daB auch eine Reihe von gesetzmaBig abweichenden
Formen bei der Entwicklung aus Aplanosporen zu normalen vegetativen Individuen

entsteht. Man wird also leicht einsehen konnen, daB es nicht systematisch richtig

ist, jede abweichende Form von Scenedesmus als eine eigne Art oder als Varietat

zu bezeichnen, bevor man sich davon iiberzeugt hat, daB man nicht etwa nur ein

individuelles Entwicklungsstadium einer alteren bekannten Art vor sich hat. Um
sicher zu sein, wie man als Arten bezeichnen soil, muB man also tatsachlich die Ent-

wicklungsgeschichte bei jeder einzelnen Scenedesmus-Art studieren und solange

das noch nicht geschehen ist, muB man sich damit begniigen, die vollig entwickelten

vegetativen Individuen nach ihren konstanten morphologischen Merkmalen zu be-

stimmen und vereinzelt vorkommende Entwicklungsstufen als ebenso unbestimmbar
zu betrachten, wie sterile Faden von Spirogyra, Oedogonium und ahnliche.

Notiz No. XXVI : Das Keimen der Aplanosporen
bei der Gattung Coelastrum Naeg. (p. 23—27,

Taf. I, Fig. 61—81.)

Die Aplanosporen von Coelastrum scheinen schon von R. Chodat, G. Senn,
P-A. Dangeard, F. Oltmann und Tschara Rayss beobachtet zu sein.

Die vom Verfasser gefundenen Aplanosporen waren in der Regel rund, sehr selten

schwach tetraedrisch, hatten eine dicke Membran und waren in der Regel von der

"and der vegetativen Zelle umgeben. Die Zellwande der Aplanosporen waren ziem-
lich dick und der Zellinhalt war gelbrot-orangefarbig von einem rotlichen 01. Der
parietale Chromatophor wurde in der Regel von diesem Ol bedeckt; in giinstigen

Fallen konnte man beobachten, daB die Aplanosporen einen Zellkern und ein Pyrenoid

enthielten. In 0,25 % Knopscher Normalnahrlosung keimten sie rasch, doch wurden
aHe moglichen t)bergange zwischen Aplanosporen und jungen normalen Coelastrum-

Individuum gefunden. Das Keimen der Aplanosporen wurde eingeleitet, nachdem
d, e Wand der Mutterzelle verschleimt oder abgesprengt war, indem der Inhalt der

Aplanospore eine griine Farbe annimmt und diese an Grdfle bedeutend zunimmt.

Darauf bildet sich durch freie Zellbildung eine Anzahl von Primordialzellen, in der
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Kegel gewiB 8 in jeder Aplanospore, die sich spater durch Teilungen zu vermehren !

scheinen konnen. Diese Primordialzellen oder ihre Tochterzellen ordnen sich. zu
j

einem neuen Coelastrum-Individuum.
j

Notiz No. XXVII : Bemerkungen iiber SiiBwasser-
algen des Beeren-Eilands. (p. 27—31.)

i

Nach dem Verfasser sind 55 Arten und Varietaten von Chlorophyceen (49)

und Myxophyceen (6) als auf Beeren-Eiland gefunden angegeben. 16 Arten davon

sind noch nicht auf Spitsbergen gefunden worden. Schon Lagerheim hat

betont, daB siidlichere Formen auf Beeren-Eiland gefunden werden, die nicht auf

Spitzbergen vorkommen. Wahrscheinlich werden vornehmlich die SiiBwasseralgen

aus dem nordlichen Norwegen durch Vogel nach Beeren-Eiland iibergefiihrt werden.

• Notiz No. XXVIII: Lyngbya Nordgardii Wille
n o v. n o m. (p. 32.)

1913 hat Wille eine neue marine Alge von der Biologischen Station Drondheim

beschrieben: L. epiphytica. Da schon eine friiher beschriebene L. epiphytica Hieron.

vorhanden ist, mufite die Wille sche Art umgetauft werden. Am SchluB der

ganzen Abhandlung berichtigt der Verfasser, daB aber auch der Name L. Nord-

gardii Wille fallen muB, da die Alge bereits den neuen Namen L. Willei Setchell

et Gardner nom. nov. erhalten hat.

Notiz No. XXIX: Studien in Agardhs Herbarium
8—15. (p. 33—58, mit Taf. 2.)

Der Verfasser hat seine Studien iiber Algen in Agardh's Herbarium fortgesetzt,

die er friiher (Nyt Mag. for Xaturvid., Bd. 61, 1913, p. 1—20) veroffentlicht hat.

Diese neuen Studien beziehen sich auf 8. Haematococcus sanguineus Ag., der gleich

Gloeocapsa sanguinea (Ag.) Kiitz. ist; 9. Microcystis bullosa (Kiitz.) Menegh. und

M. gelatinosa Menegh. Als Synonyme zu Glaucocystis bullosa (Kiitz.) Wille miissen

angefiihrt werden: Palmella bullosa Kiitz., Microcystis bullosa Menegh., M. gelatinosa

Menegh., Gloeocapsa gelatinosa (Menegh.) Kiitz., Aphanothece bullosa (Menegh.)

Rabh. und GlaucocystisXostochinearum Itzig. var. minor Hansg. ; 10. Coccochloris

parietina Menegh. und C. muscicola Menegh! Der Verfasser hat folgende Nomen-

klatur festgestellt : Aphanocapsa muscicola (Menegh.) Wille, syn. Coccochloris

muscicola Menegh., Palmella muscicola Kiitz., Coccochloris parietina Menegh., Pal-

mella parietina Naeg., Aphanocapsa parietina Naeg. et Thuret, Aphanocapsa virescens

(Hass.) Rabenh.
; non Sorosporium virescens Hass. (= ? Schizochlamys gelatinosa

Al. Br., Cagniardia virescens (Hass.) Trevisan, Microhaloa virescens Kutz.; 1L P*1
'

mella alpicola Lyngb. Diese Alge muB den Namen Gloeocapsa montana (Lightf .)
Wille

erhalten
;
syn. Palmella alpicola Lyngb., Protococcus Magma Breb. Gloeocapsa Magma

(Breb.) Kiitz.; 12. Palmella aurantiaca Ag. Die von Wille unter Chroococcu*

als Chr. aurantius (Ag.) Wille gestellte Alge ist sicher = Chr. pallidus Naeg., a*
licherweise auch Chr. aurantiofuscus (Kutz.) Rabenh. und Chr. aurantiacus (titi

De Tom; 13. Palmella hyalina Lyng. Die Alge ist Tetraspora bullosa (Roth) Kiitz

also Palmella hyalina Lyngb. ist Synonym dazu, ebenso Coccochloris hyalina Menegh-
gestrichen werden mussen als Synonym unter den Gattungen Aphanocapsa oder

Aphanothece; 14. Palmella minuta Ag. ist Tetraspora explanata Ag., die folgende

Synonyme erhalten muB: Palmella minuta Ag., Coccochloris minuta Wallr., Ana-

cystis minuta Menegh., Cagniardia minuta Trev. (Palmella parvula Kiitz. ?)
Aphano-
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thece minuta (Wallr.) Forti und Palmella terminalis Ag. ; 15. Protococcus natans Ag.

ist nichts anderes, als keimende Zoosporen einer Fadenalge und gehort der Algenart

an, unter der sie vorkommt, namlich Draparnaldia uniformis Ag. oder nach

der gegenwartigen Nomenklatur Stigeoclonium tenue (Ag.) Rabenh. var. uniformis

(Ag.) Kiitz. G. H.

Yendo, K. Notes on Algae New to Japan II. (Botan. Mag. Tokyo
XXVIII, 1914, Nr. 333, p. 263—281.)

In dieser Abhandlung linden sich Bemerkungen iiber die folgenden japanischen

Algen: Enteromorpha prolifera J. Ag., Chaetomorpha torta Mc Clatchie, Cladophora

utriculosa Kiitz., Gomontia polyrhiza Born, et Flan., Derbesia tenuissima Crouan,

Valonia utricularis Ag., Ascothamnion intricatum Kiitz., Sphacelaria radicans Ag.,

Hedophyllum Bongardianum nom. nov. syn. Laminaria Bongardiana P. et R. (mit

Habitusbild von L. Bongardiana f. palmata P. et R.), Callymenia perforata J. Ag.,

Rhabdonia robusta J. Ag., Champia compressa Harv., Polysiphonia senticulosa

Harv., Heterosiphonia subsecundata Falkb., Griffithsia Schousboei Mont., Anti-

thamnion gracilientum J. Ag., Pachymenia carnosa J. Ag., Grateloupia prolongata

J. Ag.
'

G. H.

Boas, F. Zur Ernahrungsphysiologie einiger Pilze. (Ann. mycol. XVI,

1918, p. 229—239.)

1. t)ber den Nahrwert von Harnstoff und Biuret. Schon

friiher hatte Verfasser bewiesen, daB Harnstoff ein viel besseres Nahrmedium sei

als Biuret. Fur Aspergillus niger, Rhizopus nigricans, Penicillhim brevicaule und

Mycoderma fand er, daB die Keimung in Harnstoff und das Wachstum nach einigen

Tagen viel starker erfolgt als in gleichem Gewicht Biuret, und daB nach gewisser

Zeit das Wachstum mit der letzteren Nahrlosung ganz oder beinahe aufhort. Bei

dem Harnstoffversuch findet eine Desamidierung der Stickstoffquelle vor dem Ver-

brauche statt, was sich in giinstigen Fallen leicht nachweisen laflt.

2. Selbstvergiftung bei Cladosporium und anderen
P i 1 z e n. Cladosporium wachst mit Harnstoff als Stickstoffquelle sehr gut, bildet

aber bald derartige Mengen von Ammoniak, daB in 8— 10 Tagen dadurch der Tod

des Pilzes herbeigefiihrt wird. Langsamer vergiftet sich aber Cladosporium durch

Sauren, die es aus Ammoniaksalzen bildet. Als auBeres Zeichen der Saurevergiftung

findet eine Unterdriickung der Konidienbildung statt. Bei Aspergillus niger kommt

es infolge der Saure und der Alkalibildung zu keiner ausgesprochenen Vergiftung,

weil er beides vertragt. L i n d a u (Dahlem).

Cruchet, P. et E. Mayor. Contribution a l'etude des champignons

parasites del'Engadine. (Jahresbericht d. Naturforsch. Gesellsch.

Graubiindens, N. F. 58. Bd., Chur 1918, p. 57—68.)

Auf 27 Ausflugen sammelten die Verfasser viele Pilze; fur das Gebiet gibt es

natiirlich neue Arten. Als neu werden angefiihrt: Uredo Festucae Halleri Cr. et

Mayor n. sp. auf Festuca Halleri (Col. de la Bernina) und Puccinia Aerae (Lag.)

Cr. et Mayor auf Deschampsia caespitosa (St. iMoritz-Silvaplana). Beide Arten

werden im Bull de la Soc. vaudoise d. Sc. nat. 51, Nr. 103 beschneben werden.

Matouschek (Wien).

ittd-mgia Band LXll.
2
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Dietel, P. IJber Puccinia obscura Schrot. und einige verwandte

Puccinien auf Luzula. (Ann. mycol. XVII, 1919, p. 48—58.)
r

Die Sporen von Puccinia obscura wurden nach der variationsstatistischen

Methode gemessen, wobei von jedem Standort 200 MaBe aufgenommen wurden.

Es ergaben sich 2 Arten, die neue Art Puccinia luzulae maximae und auf Luzula

campestris die bekannte P. obscura, von denen die erste Art 27—31 x 21—25 hat

und die bekannte Art 22—25 x 18—20 ft. Nachdem er die Arten getrennt hat

auf den verschiedenen Luzula-Arten, gibt er auf Luzula saltuensis die Puce, luzulae

maximae an. Auf L. alopecuri wird eine neue Art beschrieben P. luzulina Syd.

L i n d a u (Dahlem).

Hara, K. On Fungi Parasitic on Insects found in Gifu Profecture.

(Botan. Mag. Tokyo XXVIII, 1914, No. 332, p. [339]—[351].)

Folgende auf Insekten parasitische Pilze, die in Gifu aufgefunden wurden,

werden aufgezahlt resp. als neu beschrieben: Coccidophthora variabilis Syd., Nectria

variabilis Hara n. sp., Philonectria variabilis Hara n. gen. et sp., Nectria cocco-

phila Nomura, Cordyceps militaris (L.) Link, C. nutans Pat., C. sobolifera (Hill.) Berk.,

C. obtusa Penz. et Sacc, C. stylophora Berk, et Br., C. entomorhiza (Dick.) Fr.,

C. japonensis Hara n. sp. — Von Nectria variabilis Philonectria variabilis sind Ab-

bildungen von Sporen und Schlauchen, von Cordiceps japonensis ein Habitusbild

auf einem ziemlich mangelhaft ausgefuhrten Texttafelchen gegeben. Am Schlufi der

japanisch geschriebenen Abhandlung wird zu Coccidophthora variabilis eine Be-

merkung in englischer Sprache gemacht und von den neuen Arten Nectria variabilis,

Philonectria variabilis und Cordiceps japonensis werden Diagnosen in englischer

Sprache gegeben. q jj

Herter, W. und Fornet, A. Studien iiber die Schimmelpilze des

Brotes. (Centralbl. fur Bakt. und Par., 2. Abt., IL, 1919, p. 148

bis 173. C Tab.)

Herter hat bereits im Bot. Ver. der Prov. Brandenb. eine Mitteilung gegeben,

welche die Verfasser ausfiihrlich jetzt darstellen. Sie geben als erstes Kapitel:
„Die auf Brot vorkommenden Schimmelpilze und der durch sie verursachte
Schaden." Daraus sei hervorgehoben, dan selbst stark verschimmeltes Brot weder
auf den Menschen noch auf Tiere irgend welchen EinfluB besitzt. Die Behaup-
tungen fruherer Untersncher haben nicht die Wirkung der Bakterien, die
gleichzeitig am Brote sich befanden, beriicksichtigt. Diese aber konnen allerlei

tJbel in .hrem Gefolge haben, welche nicht auf verschimmeltes Brot fallen.

Als
2^

Kapitel geben sie
:
Die Lebensbedingungen der Schimmelpilze des Brotes

und ,hre Bekampfung. Das Brot schimmelt durch den Staub, welcher sich in den
Raumen, wo es hergestellt wird, entwickelt. Durch Einwickeln in Papier kann man
es sch.mmelfre, erhalten Frei geschobene, stark ausgebackene und angeschnittene
lirote sowie Kleingeback schimmeln snii+Pr oio a~~ , , *.*.**
, 7 , , , !

® ^ n spater als das nach dem entgegengesetzten
Verfahren hergestellte Brot. Um da*; ^rfc,™™^ ,. , « j «.

Rr . , ,

8
. . J

um aas bchimmeln moglichst zu verhiiten, mufi das
tsrot scharf ausgebacken werden und spin- a„*u~ ^ ~ ~a
t •-,, , ,

* seine Aufbewahrung muB sauber, luftig und

und in Zl B h"H
Un§

t
8eD VeAaUniss- * es einlwickeln, zu sterilisierenund * festen Behaltern geschutzt gegen Feuchtigkeit aufzubewahren.
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Im Anhang geben die Verfasser die Diagnosen der Schimmelpilze mit Abbil-

dungen. Es sind folgende : Aspergillus candidus, A. flavus, A. fumigatus, A. glaucus,

A. nidulans, A. niger, Mucor pusillus, Oospora variabilis, Penicillium crustaceum,

P. olivaceum und Rhizopus nigricans. Lindau (Dahlem).

Jokl, Milla. Pythium conidiophorum nov. sp Ein Parasit von

Spirogyra. (Osterr. bot. Zeitschr., LXVII, 1918, S. 33—37, 1 Taf.)

An Spirogyra aus dem Skutarisee fand Verfasserin den neuen Parasiten. Der

Pilz nimmt den groBten Teil des Plasmas der Algenzelle in sich auf und bringt die

Alge zum Absterben. Die Wirkung ist immer nur ortlich. Dicke des Myzels 2—6,3 fi;

Seitenaste, die oft Hyphen aussenden, wachsen durch die Membran der Wirtszellen

ins umgebende Wasser, wo sie Konidien bilden (kleine Zoosporen!) oder sie dienen

zur Infektion neuer Algen. Daher sind die Algen zu einem unentwirrbaren Knauel

verbunden. Die Konidien sind durch keine Scheidewand abgegrenzt, ihr Durch-

messer ist 8— 11 /x, stets kugelig mit kornigem Plasma. Abfallende Konidien keimen

zu neuen Faden aus. Wenn der Myzelfaden, den die Konidie liefert, in die Algenzelle

eindringt, beginnen die Chromatophoren der Alge ihre Lagerung zu verandern. Ter-

minal an kurzen Seitenzweigen — aber nur im Innern der Wirtzellen — entstehen

die Oogonien (6,3— 15,9 fx im Durchmesser). Parthenogenetisch entwickeln sie sich

zu Oosporen. Bei dem Pilze wird das Sporangium im Wege der Reduktion zur Konidie.

Matouschek (Wien).

Juel, 0. Dr. Eliassons ,,Index fungorum exsiccatorum". (Herbarium,

herausgegeben von Th. O. Weigel, Leipzig, 1918, Nr. 44, S. 418

bis 419.)

Fur jeden, der Originale von Pilzen studieren will, ist der von A. G. E 1 i a s s o n

(Wanersborg) zusammengestellte Index iiber die 42 mykologischen Exsikkatenwerke

aus alterer und neuerer Zeit ein sehr praktischer und wichtiger Behelf, welche das

botanische Museum der Universitat Upsala besitzt. Hier liegen ja auch die groBen

Sammlungen vonE. Fries, die auch parasitische Pilze in Menge enthalten. Ver-

fasser iibergab nach muhevoller Arbeit den zwei Foliobande starken Index dem

genannten Museum, O. J u e 1 ist gern bereit zu Auskiinften iiber einzelne Exsikkaten-

nummern, soweit sie im „ Index" enthalten sind. Matouschek (Wien).

Kniep, H. Untersuchungen iiber den Antherenbrand (Ustilago

violacea Pers.). Ein Beitrag zum Sexualitatsproblem. (Zeitschr.

f. Botanik. XL Jahrg., 1919, p. 257—284.)

B r e f e 1 d hat gezeigt, daB die Sporidien vieler Ustilago-Arten bei gewissen

AuBenbedingungen, z. B. bei Erschopfung der Nahrlosung miteinander kopuheren.

Es ist jetzt kern Zweifel mehr, daB sie Gameten sind, die zugleich die Fahigkeit haben,

sich in ausgedehntem MaBe durch Sprossung zu vermehren. Der \ erfasser legte

sich nun die Frage vor: Sind die Sporidien. da »e anscheinend morphologisch mcht

*u unterscheiden Slnd, auch mnerlich einander gleich. in «™J™
e

'
™™*°;

Kebige mlteinander verschmelzen konnen, oder bestehen hins.chti.ch der K^afa^,-

?
hlgkelt bes tlmmte .uBerhch mcht wa^elnn^e«—SU^SS

Falle konnte es entweder zweierlei Sporidien geben, die als verscmea g

(mannhche und weibliche) Gameten fungieren, oder, da man memals eine Kopulat.on

2*
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samtlicher Sporidien beobachtet, dreierlei, d. h. daneben noch neutrale, die nicht

kopulationsfahig sind. Die wesentlichen Ergebnisse seiner Untersuchungen faBt

der Verfasser folgendermaBen zusammen:

,,Bei der Keimung der Brandsporen des Antherenbrandes entstehen aus dem

Promyzel zwei auBerlich gleiche, innerlich (physiologisch) aber verschiedene Sorten

von Sporidien. Kopulation tritt nur ein, wenn diese beiden Sorten zusammenkommen.

Die Nachkommen eines Einzelsporidiums kopulieren nicht miteinander. Es liegt

also eine Verschiedenheit vor, die als physiologische Geschlechtsdifferenzierung

bezeichnet wurde. Der Pilz ist im morphologischen Sinne isogam, im physioldgischen

heterogam. Da die Brandsporen sicher nicht geschlechtlich verschieden sind, und

da die physiologische Geschlechtsdifferenzierung schon gleich nach der Keimung

nachweisbar ist, so folgt mit groBter Wahrscheinlichkeit, daB sie bei der Reduktions-

teilung zustande kommt. Wir diirfen annehmen, daB die beiden Sporidiensorten

zwei verschiedene Gene enthalten, die bei der Reduktionsteilung voneinander getrennt

worden sind. Wiirde uns die feinste Zell- und namentlich Kernstruktur der Sporidien

bekannt sein, so wurden wir beide Sorten auch morphologisch unterscheiden konnen;

dann ware es auch im morphologischen Sinne nicht mehr berechtigt, von Isogamie

zu sprechen.

Verschiedene Anzeichen sprechen dafiir, daB die Spezies Ustilago violacea in

eine Reihe sogenannter biologischer Arten aufzulosen ist. Dahin gehort z. B. die

Beobachtung, daB oft zwei oder mehr Caryophyllaceen, die als Wirtspflanzen des

Pilzes bekannt sind, am gleichen Standort gemischt vorkommen, und daB eine oder

zwei von ihnen stark vom Pilz befallen sind, wahrend die anderen vollig gesund sind.

Ferner wurde in diesem Zusammenhange des verschiedenen Verhaltens und der

verschiedenen Farbe und GroBe der Sporidien in Reinkultur gedacht. Die Sporidien

von Ustilago violacea Dianthi deltoidis zeigen in ihrem physiologischen Verhalten

bemerkenswerte sekundare Geschlechtseigenschaften, diejenigen von Ust. viol.

Saponariae officinalis unterscheiden sich von denen der anderen 4 untersuchten

Formen durch geringere Neigung zum Kopulieren.

Zwischen den geschlechtlich entgegengesetzten Sporidiensorten der 5 Formen

lieBen sich alle theoretisch moglichen Bastarde herstellen. Eine Bastardierung der

Sporidien desAntherenbrandes mit denen der verwandten Ustilago major gelang nicht."

Im AnschluB an die Erorterungen der Geschlechtsverhaltnisse des Antheren-

brandes geht der Verfasser auf ahnliche Vernaltnisse anderer Kryptogamen ein.

So vergleicht er die gewisser heterothallischer Mucorineen, z. B. von Phycomyces
nitens (nach Burgeffs Angaben), von Sporodinia (nach Blankeslee), von

Dasycladus, Ectocarpus siliculosus und Scytosiphon lomentarius (nach Berthold),
Ulothrix zonata (nach Dodel), Stephanosphaera (nach Hieronymus), Chloro-

chytrium Lemnae und Hydrodictyon (nach K 1 e b s) und noch ahnliche Verhaltnisse

bei andern Kryptogamen, auf die hier nur hingewiesen sein mag. G. H.

Lindet, L. De l'influence que la fonction vegetale de la levure exerce

sur le rendement en alcool; nouvelle interpretation du pouvoir-

ferment. (Compt. Rend. Seanc. de l'Academ. d. Science, Paris

1918, Bd. CLXVI, p. 910—913.)

Je weniger Hefe erhalten wird, desto langer dauert die Garung, desto mehr
erhdht sich die fur die vegetative Funktion verbrauchte Zuckermenge, urn so mehr
sinkt die Ausbeute an Alkohol. Bei Erniedrigung der Temperatur fand sich ein
groBerer EinfluB auf die Gardauer als auf die Verminderung des Hefegewichtes.
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Dlese Regel bleibt auch bei Steigerung der Hefeaussaat bestehen. Oberschreitet man
dabei eine gewisse Grenze, so erhalt man eine sehr schnell verlaufende Garung, aber
durch die Ernahrung und Atmung einer ubermaBigen Zahl von Zellen einen zu starken

Verbrauch an Zucker fur den vegetativen Teil. Die Abstammung der Hefe ist dabei
ohne Bedeutung. Der Begriff ,,Fermentkraft" muG in den beiden Funktionen der

Hefe erblickt werden: der vegetativen Kraft (pouvoir vegetal) und der Zymasekraft
(pouvoir zymase). Die erste bedeutet die Menge Zucker, welche die Hefeeinheit fiir

ihr Leben braucht, die zvveite jene Menge, die die gleiche Einheit braucht, um ihre

Garungsfunktion zu erf ullen. Beide zusammen machen die Pasteursche Fermentkraft
aus und sind um so groBer, je geringer die Hefeernte %var und je mehr sich demzufolge
die Garung verlangerte. Die Verlangerung des vegetativen Lebens, bei der sich mehr
Abfalle anhaufen, hat eine groflere Menge Zymase geschaffen.

Matouschek (Wien).

Neger, F. Keimungshemmende und keimungsfordernde Stoffwechsel-

produkte. Naturwiss. Wochenschrjft, N. F., XVII, 10, 1918,

S. 141—142.
*

Eine der Pestalozzia funerea Desm. naheverwandte Art bildet auf kiinstlichem

Nahrboden viele Konidien, die schwarzen Sporenhaufchen sind ganz umhullt von
einer mit den Sporen gleichzeitig abgeschiedenen, schwachgelben Fliissigkeit. Solange

^etztere vorhanden ist, kommt es zu keiner Keimung der Sporen (im KulturgefaB
ist die Luft mit Feuchtigkeit gesattigt). Bringt man aber ein Klumpchen Sporen
in steriles Wasser, so lost sich die Fliissigkeit und bald keimen die Sporen. Das Gleiche

fand Verfasser bei Scleropycnis abietina Syd., in Reinkultur auf dem naturlichen

Substrate, Fichtenzvveigen, gezogen. Okologisch ist die geschilderte Keimungs-
hemmung nicht bedeutungslos, denn bei trockenem Wetter zerflieBen die Sporen-

haufchen nicht, das sonst entstehende Myzel trafe nur ungiinstige Wachstumsbedin-
gungen. Bei Puccinia graminis bilden nur die zu einem Klumpen zusammenhaftenden
Sporen reichlich Promyzele (Basidien) aus, wahrend isolierte Sporen nur ganz ver-

einzelt zur Keimung gelangen. Die „Geselligkeitskeimung" bemerkte Verfasser auch
bei Bulgaria polymorpha und bei Agaricus campestris. Da scheinen keimungsfordernde
Stoffe im Spiele zu sein: In einem Klumpen von 10—20 Sporen gibt es einige, die

eine starke Keimungsenergie besitzen, von diesen geht ein Stoff aus, der auf dem
W ege der Diffusion zu den keimtragen Sporen gelangt und nun auch diese zur Keimung
anreizt. Allgemeine Schliisse darf man aber erst dann Ziehen, wenn recht viele Pilz-

arten diesbezuglich naher untersucht sind. Matouschek (Wien).

Orban, Grete. Untersuchungen iiber die Sexualitat von Phycomyces

nitens. (Beihefte z. Bot. Centralbl. Orig.-Arbeit. Bd. XXXVI,
1. Abt., p. 1—59. Mit zwei Tafeln und 20 Abbildungen im Text.)

Durch die Untersuchungen Blankeslees ist bewiesen worden, daB viele

Phycomyceten heterothallisch sind, d. h. nur dann zur Zygosporenbildung kommen
konnen, wenn Hyphen von zwei verschiedenen, derselben Arten angehorigen Ge-

schlechtsrassen unter geeigneten Bedingungen aufeinanderstofien. Seitdem ist die

Sexualitat des Phycomyces nitens wiederholt zum Gegenstand eingehender

Versuche gemacht worden. Auch die Verfasserin hat sich mit der Frage nach der

Sexualitat des genannten Pilzes befaflt und hat von verschiedenen Gesichtspunkten

aus die bereits bekannten Vorgange des Sexualaktes untersucht und versucht in ihre
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Entwicklungsmechanik naher einzudringen. Im nachfolgenden moge hier die von

der Verfasserin selbst gegebene Zusammenfassung der Ergebnisse wiedergegeben

werden

:

„1. Bei Phycomyces nitens unterscheiden sich -f- und — Myzel vornehmlich

durch die ungleiche Schnelligkeit der Keimung, ihre Wachstumsintensitat,

ihr Tiefenwachstum und die Starke ihrer Sporangien ; bei abnormen Kultur-

bedingungen verscharfen sich die Unterschiede. Alle von der Verfasserin

untersuchten Stamme verhielten sich in diesen Punkten gleich. In den

untersuchten Fallen erwiesen sich die Geschlechtscharaktere beim Durch-

gang durch die Zygospore als konstant.

2. ,,Keulen" (Blankeslees Pseudophoren) kennzeichnen vor allem die

homothallischen Myzele, entstehen aber auch an heterothallischen, wenn

man sie auf Nahrboden von hohem osmotischem Druck kultiviert.

3. Bei heterothallischen Myzelen bleibt die Keulenbildung unter alien Um-
standen auf die Kontaktzone beschrankt.

4. Das Aussehen der zwischen Myzelen verschiedenen Vorzeichens gebildeten

Zygosporenzonen ist je nach den Kulturbedingungen verschieden, nament-

lich die Breite der Zone und ihre Dichtigkeit lassen sich bei Kultur unter

wechselnden Bedingungen gesetzmaCig beeinflussen.

5. Es lassen sich Bedingungen finden, unter denen Zygosporenbildung unter-

bleibt, vegetatives Wachstum dagegen fortgesetzt wird.

6. Die homothallischen Myzele bilden entweder unter ihren eigenen Hyphen-
asten Zygosporen (Binnenzygosporen) oder in Kombination mit einem

hetherothallischen Myzel an der Kontaktzone.

7. Die homothallischen Myzele von Phycomyces nitens sind untereinander

sehr verschieden; die vvichtigsten Unterschiede betreffen ihre sexuelle

Affinitat, ihre Fahigkeit zur Sporangienbildung und die Ausbildung ihrer

Keulen.

8. Die Bildung von Binnenzygosporen an homothallischen Myzelen iaBt sich

auf Peptonnahrboden steigern (bis auf 16).

9. Die Sporangienbildung homothallischer Myzele laBt sich durch Behandlung
mit Giften fordern.

10. Aufeinanderfolgende Generationen von homothallischen Kulturen, die

durch Abimpfung kleiner Myzelproben gewonnen werden, lassen Varia-

tionen in den Eigenschaften des Myzels, z. B. hinsichtlich der sexuellen

Affinitat, erkennen. Myzele, welche in den ersten Kulturen einem hetero-
thallischen Myzel gegeniiber nicht zur Zygosporenbildung kommen, er-

weisen sich in spateren Kulturen unter gleichen auBeren Bedingungen als

fruchtbar.

11. Hinsichtlich der Ausbildung der GroBe der Gameten, Dornen usw. zeigen
d!e Kopulationsfiguren von Phycomyces nitens allerhand Anomalien.
Azygosporen wurden an heterothaUischen Kulturen niemals beobachtet.

12. Die ersten zur sexuellen Betatigung fuhrenden Wachstumsvorgange treten
im allgemeinen erst nach Kontakt ungleichnamiger Hyphen ein; nur auf
eosinhalfgen Kulturen wurde beobachtet. da8 eigenartige Verzweigungen
der Hyphenspitzen schon voider Beriihrung auftreten, und zwar nur
dann, wenn sich + und - Myzel einander gegenliberstehen.
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13. Totting eines der beiden Gameten regt in heterothallischen Kulturen den
iiberlebenden Teil oft zur Produktion von Sporangien an. Azygosporen
lieBen sich auf diesem Wege nicht erzielen.

14. Zygosporenbildung setzt dauernden Kontakt und Wechselwirkung der

beiden Gameten voraus. /

15. Azygosporen wurden nur in homo-heterothallischen Kulturen beobachtet,

d. h. bei Kombination eines homothallischen Myzels mit einem hetero-

thallischen. Auch sie entstehen nur dann, wenn beide Anteile der Kopu-
lationsfigur am Leben und dauernd in Beruhrung bleiben.

16. An den Kopulationsfiguren homo-heterothallischer Kulturen sieht man
nicht selten, einen der beiden Progameten zu einem Sporangiumtrager

auswachsen." G. H.

Oudemans, C. A. J. A. Enumeratio systematica fungorum. Vol. I.

Divisio I—XII. Div. XIII. Subdiv. I: Gymnospermae. Sub-

div. II: Angiospermae cl. Monocotyledoneae. Hagae comitum.

1919. (M. Nijhoff.)

Das vorliegende Werk wurde von C. A. J. A. Oudemans verfaflt, konnte
aber bei dem 1906 erfolgten Tode nicht mehr herausgegeben werden und wurde des-

halb von L. V u y c k und von J. J. P a e r e 1 s zum Drucke vorbereitet und heraus-

gegeben. Dem vorliegenden 1. Bande sollen noch 4 andere folgen, welche die Dico-

tyledoneae bringen werden und so bald als moglich nachfolgen sollen.

Als Oudemans starb, waren nur Teile des Werkes vollendet und ein groBer

Teil harrte noch der Hand, welche es fertig machen sollte. Nachdem Lotsy die Druck-
legung angeregt, wurde in D e Boer ein Mann gefunden, der die Forderung und
Vollendung des Manuskriptes forderte und bis zu seinem 1916 erfolgten Tode noch
den Druck von 25 Bogen erlebte. Seitdem trat eine Unterbrechung ein, bis dann
durch die Munifizenz von Chr. Moes der Druck weitergehen und in V u y c k und
P a e r e 1 s diejenigen Manner gefunden wurden, welche das Werk weiter forderten

und zur Vollendung im Manuskript brachten. So ist es moglich geworden, daB das

Werk von Oudemans doch noch fertig wurde, nachdem es von dem Autor in 25jahriger

Arbeit eifrig gesammelt und bis zu einer gewissen Vollendung gefordert wurde. Es
ist die groBe Arbeit des 80jahrigen Autors dadurch dem Verderben entrissen und
wird auch weiterhin wirken und sein Angedenken bei den jetzigen Mykologen wahren
und erhalten.

Das Nachschlagewerk enthalt ausschlieBlich die europaische Flora, d. h. es

sind fur jede Nahrpflanze nur die in Europa vorkommenden und auf ihr auftretenden

Pilze aufgezahlt. Nach den einleitenden Bemerkungen, die hollandisch, franzosisch,

deutsch und englisch gegeben sind, folgt eine Tabula alphabetica, welche die gesamte

benutzte Literatur aufzahlt. Es sind 2107 Nummern von Arbeiten, Separatabziigen

und Zeitschriften, die genannt und benutzt worden sind. Erst danach folgt die eigent-

liche Aufzahlung, und zwar die Schizophyta, Flagellatae, Dinoflagellatae, Bacillario-

phyta, Conjugatae, Chlorophyceae, Charophyta, Phaeophyceae, Rhodophyceae,

Fungi incl. Lichenes, Embryophyta asiphonogama mit den Lebermoosen, Moosen

und Pteridophyten, Embryophyta siphonogama mit der Cycadales, Coniferae und

Monocotyledoneae. Die hier aufgezahlten Pilze nehmen 1230 Seiten ein oder em

Fiinftel des ganzen Werkes. Bei jeder Abteilung ist zuerst der Name der Wirts-

pflanze genannt, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Die Pilze sind nach den

Familien aufgezahlt, und zwar gliedert sich das ganze Pilzreich in 75 Famiiien, wie
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sie auf Seite XLIII genannt sind. Bei den einzelnen Pilzen wird das Zitat aufgezahlt,

daneben die Synonyme mit den Zitaten der Literatur. Bei jedem Pilz ist eine so

vollstandige Aufzahlung der Namen und der Synonyme mit ihrer Literatur gegeben,

dafi in den meisten Fallen diese Literatur geniigt, urn die Pilze genau und deutlich

zitieren zu konnen. Bei solchen Xahrpflanzen, auf denen eine Menge Pilze vorkommen,

ist die Aufzahlung, wie z. B. bei Pinus silvestris, in die Stichworte Folia, Rami,

Lignum, Cortex et Truncus, Radix, Strobili, Resina, Bracteae amentorum und Pollen,

zerspalten. So umfafit also die Aufzahlung von Pinus silvestris nicht weniger als

144 Seiten. Soweit man es ohne groBere Studien beurteilen kann, ist die Aufzahlung

sehr genau gemacht, namentlich ist die Bezeichnung der Literatur viel ausfiihrlicher

und genauer als bei Saccardo. Wir konnen also das eine sagen, daB die Aufzahlung

genau und vollstandig ist und daB es geniigt, wenn bei Aufzahlungen man sich genau

nach diesem Verzeichnis richtet.

Der Preis des Bandes ist auf 35 Gulden berechnet, was fur den prachtvollen

Druck nicht zu hoch erscheint. Vorlaufig aber wird das Werk in Deutschland wenig

gekauft werden, denn es kostet je nach dem Werte der allerdings sehr niedrigen

Valuta, ungefahr 600—700 Mark. Ehe wir nicht wieder eine regulare Valuta besitzen,

wird das Werk, obgleich es fur Pilzaufzahlungen sehr wichtig ist, nicht bei uns gekauft

werden, was in seinem Interesse sehr zu bedauern ware. Lindau (Dahlem).

Paravicini, E. Zwei neue Fusarien, F. luteum und F. rubrum, nebst

Untersuchung iiber die Bedeutung der Anastomosen. (Ann. myc.

XVI, 1918, p. 300—319.) c. tab.

Die eine Art kommt auf Birnen vor und wachst mit dem geringeren Sauregehalt.

Fusarium luteum wird ausfiihrlich in ihrem Verhalten in der Kultur geschildert.

F. rubrum befallt sowohl Apfel wie Birnen und zeichnet sich ebenfalls in der Kultur

aus. Beide Arten werden mit F. gemmiperda und F. putrefaciens verglichen in ihrem

morphologischen und physiologischen Verhalten. Er vergleicht die Anastomosen

der beiden Arten und weist nach, daB keine geschlechtlichen Vorgange in Frage

kommen. Er meint vielmehr, daB die Erhohung des osmotischen Druckes die Anasto-

mosen fordert. Lindau (Dahlem).

Petrak, F. Ober eine neue Art der Gattung Leptosphaeria aus Siid-

ost-Galizien. (Ann. myc. XVI, 1918, p. 225—228.)

Leptosphaeria Priuscheggiana auf faulenden Lindenzweigen bei Stryj in Siid-

ostgalizien. ^ Lindau (Dahlem).

Sawada, K. Some remarkable Parasitic Fungi on Insects found in

Japan. (Botan. Mag. Tokyo XXVIII, 1914, No. 331, p. [307]

[313].)

Die bemerkenswerten, auf Insekten parasitischen Pilze, welche in dieser japa-

nischen Abhandlung aufgezahlt oder auch als neu beschrieben worden sind : Ascher-

sonia Kawakamii Saw. sp. nov., Cephalosporium Lecanii Zimm., Spicaria Araneae

Saw. sp. nov., Gibellula formosana Saw. sp.nov. und Fusarium Aspidioti Mak. sp. nov.

G. H.

Schweizer, J. Die kleinen Arten bei Bremia lactucae Reg. und ihre

Abhangigkeit von Milieu-Einfliissen. (Verhdl. der thurgauischen

Naturf. Gesellsch. 1919. Heft 93 \
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Wenn auch die Formen von Bremia lactucae auf den verschiedenen Wirts-
pflanzen spezialisiert sind, indem sie von verschiedener Form infiziert werden, so reicht

das Material zur Unterscheidung von Arten nicht aus. Es konnen in erster Linie die

Feuchtigkeit und der EinfluB des Wirtes geltend gemacht werden, urn die einzelnen

Formen auf den Nahrpflanzen zu unterscheiden. Der Wirt iibt seinen EinfluB

auf die KonidiengroBe der Parasiten aus, so daB 2 biologische Formen noch nicht

als spezifisch verschieden aufgefaBt werden konnen. Die KonidiengroBe auf den
einzelnen Nahrpflanzen ist sehr verschieden, aber ihre Unterschiede sind gleitender

Natur, so daB sie als besondere Arten nicht aufgefaBt werden konnen.

L i n d a u (Dahlem).

TheiBen, F. Neue Original-Untersuchungen von Ascomyceten.

(Verh. d. Zool.-botan. Gesellsch. Wien LXIX, 1919, p. 1—24.)
Diese Untersuchungen beziehen sich auf folgende Ascomyceten: 1. Roberto-

myces Starb., 2. Stegasphaericeae Syd., 3. Dothideales, 4. Karlia Rabh., 5. Cata-

cauma insigne (Cke.) TheiB., 6. Guignardia albicans Rehm, 7. Catacauma Patouillardi

TheiB. nom. nov., 8. Meliolopsis heteromeles Cke. et Harkn., 9. Dielsiella discoidea

.(Rehm) TheiB., 10. Stigmatea rubicola (E. et E.) TheiB., 11. Englerulaster Gilgianus

(P. Henn.) TheiB., 12. Coscinopeltis millepunctata (P. et S.) TheiB., 13. Trichothyri-

opsis sexspora (Starb.) TheiB., 14. Trichothyrium collapsum (Earle) TheiB., 15. Chae-

thothyrium Stuhlmannianum (P. Henn.) TheiB., 16. Zukalia juruana P. Henn.,

17. Aphysa plantaginis (Ell.) TheiB., 18. Clypeosphaeria ambigna v. Hohn., 19. Asterina

samoensis (P. Henn.) TheiB., 20. Metanectria aperta (Syd.) TheiB., 21. Dimeros-

porium celtidis P. Henn., 22. Hysterostomina Bosciae (P. Henn.) TheiB., 23. Meliola

fuscopulveracea Rehm., 24. Meliola clavispora Pat., 25. Polyrhizon Synapheae

(P. Henn.) TheiB., 26. Meliola iquitosensis P. Henn., 27. Trichothyrium iquitosense

TheiB. nov. spec, 28. Chaetothyrium hirsutum (Speg.) TheiB., 29. Stigmatula Syd.

und 30. Seynesia petiolicola P. Henn. G. H.

Sydow, H. und Sydow, P. Mykologische Mitteilungen. (Ann. mycol.

XVI, 1918, p. 240—248.)
Als neu werden beschrieben: Puccinia capensis, Desmella nov. gen. mit den

Arten D. ansimiae (Henn.), .mbatobiensis (Speg.), D. superficialis (Speg.) und D.

gymnogrammes (Henn.), Calidion nov. gen. mit der Art C. lindsaeae (Henn.), Cros-

sopsora nov. gen. mit den Arten C. zizyphi (Syd. et Butl.), C. premnae (Petch) und
C. kemangae (Racib.), Lasiobotrys symphoricarpi. Ferner weisen sie von einer Anzahl

Formen die Identitat mit anderen nach. L i n d a u (Dahlem).

Mykologische Mitteilungen. (Ann. mycol. XVII, 1919, p. 33

bis 47.)

Neu sind folgende Pilze: Septobasidium sulphurellum, Pucciniate tranthi,

P- helosciadis, P. Paulsanii, Peridermium praelongum, P. japonicum, Phaeodi-

meriella curviseta, Asterina disphorella, Titanella nov. gen. Amphisphaeriacearum

mit den Arten T. luzonensis (P. Henn.), T. ilicina (Syd. et Butl.), T. grandis Syd.,

T. intermedia Syd., Starbaeckiella nov. gen. Amphisphaeriaecearum mit den Arten

S. massariospora (Starb.), S. mangiflorae Syd., S. Elmeri Syd., S. Bakeriana (Rehm),

S. Palaquii (Rick), Microscypha nov. gen. Discomycetum grisella (Rehm), Xeno-

peltis nov. gen. Sphaeropsidearum philippinensis Syd., Farysia Rac. mit den Arten

F
- Merrillii (P. Henn.), F. endotricha (Berk.), F. olivacea (DC), F. Nekanishikii

(P. Henn.), F. Jaapii Syd., F. Butleri Syd., F. emodensis (Berk.V



(26)

Ferner wird Linostoma Ophiostoma neu genannt, Apiosporella wird Apiocarpella

genannt, Kriegeria wird als Xenogloea, Willia als Hansenula, Venturiella als Neoven-

turia, Chaetopeltis als Tassia, Arthobotryum als Gonyella bezeichnet.

y Es wird dann auf den v. Hoehnelschen Yorschlag, die Gattung Carlia fur Myco-

sphaerella zu setzen, eingegangen. Sydow laBt den Namen Guignardia bestehen und

verweist Carlia unter die unbestimmten Gattungen, weil sie ein Gemisch ist.

L i n d a u (Dahlem).

Wartenweiler, A. Beitrage zur Systematik und Biologie einiger

Plasmopara-Arten. (Ann. mycol. XVI, 1918, p. 249—299.) c. tab.

— Zur Biologie der Gattung Plasmopara. (Verhandl. der Schweiz.

Naturforsch. Gesellsch. 99. Jahresversamml. Zurich 1917.)

Die Untersuchungen wurden angestellt in bezug auf die MaBe der Konidien

und der Trager der Arten Plasmopara nivea, pygmaea und densa und auf ihre In-

fektionen auf lebenden Pflanzen. Da indessen die letzteren Versuche nur zweifel-

hafte waren, wurden die MaBe zugrunde gelegt, welche sich aus den Untersuchungen

uber die MaBe der Konidien und Trager, sowie zwecks der Uberwinterung von PI.

nivea in gewissen Xahrpflanzen ergaben. Wenn auch die Unterschiede zwischen den

einzelnen Formen nicht so bedeutend sind, wie sie G a u m a n n f iir Peronospora

erwiesen hat, so ergibt sich doch genug, um eine kurze Wiederholung zu geben.

Fiir Plasmopara nivea ergab sich folgendes : Der Typus hat Trager, die 100—300 p.

hoch und 5—9 /x dick sind, an der Basis mit + ausgepragter Anschweilung und meist

oben sich etvvas verjiingend, an der Spitze in ein oder mehrere Sterigmen auslaufend.

— Davon werden 5 Variationen unterschjeden. 1. Auf Anthriscus silvestris und

carefolium, die haufigste Tragerhohe ist um 160 /i, im Mittel etwas iiber 7 p. dick.

Die Konidien haben etwa 20—21 fx Lange und 17,12—17,19 ft Breite. 2. Auf Conium

maculatum. Trager unter 200 a hoch, dicker als beim Typus. Konidien 22,78 fx
Lange

und 19,4 /* Breite. 3. Auf Laserpitium latifolium. Trager unter 200 jx Lange, diinner

als beim Typus. Konidien 22,89 fx Lange und 17,73 /x Breite. 4. Auf Angelica refracta.

Trager ca. 200 ll hoch, aber auch bis 300 p, etwa so dick wie beim Typus. Konidien

im Mittel 28 ll lang und 21,48 (i breit. 5. Auf Peucedanum palustre. Trager wie beim

Typus, aber die Konidien 25,03 ll im Mittel lang und 16,19 [x breit.

Bei Plasmopara pygmaea zeigen die Trager erhebliche Unterschiede, wahrend

'die KonidiengroBen nicht ganz so bedeutend wie bei P. nivea sind. Es ergeben sich

also 4 Typen. 1. Auf Anemone canadensis und caroliniana. Trager meist uber 200 p

hoch, um 15 fx dick. Konidien 18,21—18,24 fx lang und 16,22—16,32 fx dick. 2. Auf

Anemone Raddeana und flaccida. Trager meist nicht 200 ,« hoch, Dicke etwas ge-

ringer als bei den Formen 1. Konidien 22,22—22,64 [x lang und 19,7—20,17 fx
breit.

Es werden dann noch 3 Formen auf Atragene aipina, Anemone hepatica und Thalictrum

alpinum unterschieden, doch sind die Unterschiede zu gering, um sie zu deutlich

zu machen.

Auf PI. densa sind die Unterschiede noch zu gering, so daB sich kaum ein SchluG

auf die Variationscharaktere machen laBt. Es scheint so, als ob auf Euphrasia und

Alectorolophus die Konidien verschieden groB sind, aber die Unterschiede sind nur

sehr klein und konnen zufallige sein. Lind'au (Dahlem).

Nienburg, W. Studien zur Biologie der Flechten 1. II. HI. (Zeitschr.

f. Botanik. Jahrg. XI, 1919, p. 1—38. Mit 10 Abbildungen i*

Text.)
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Im e r s t e n Teil der Abhandlung bringt der Verfasser die Ergebnisse von

Untersuchungen iiber nitrophile Rindenf lechten. Die

Beobachtungen wurden hauptsachlich angestellt an einer Ahornallee (Acer platanoides),

die von Frohnau i. d. Mark in OW-Richtung iiber freies Feld nach Stolpe fiihrt.

Die Baume dieser Allee tragen eine Flechtenflora, deren Hauptelemente Parmelia

physodes (L.) und Evernia prunastri (L.) sind. Hierzu kommen als minder zahlreiche

Begleiter Parmelia furfuracea (L.) und Parmelia saxatilis (L.). Auffallend ist es nun,

daB unterhalb aller alten vermoderten Astlocher lange Streifen zu erkennen sind,

in denen diese Genossenschaft durch eine andere ersetzt ist, die an den Baumen
nirgends vorkommt. Man erkennt bald, daB diese Streifen gleichzeitig die Regionen

sind, in denen das iiber die Astlocher flieBende Regenwasser am Stamme herabsickert.

Xanthoria parietina, X. lychnea, Physcia ascendens und Ramalina fraxinea treten

dort an die Stelle der normalen Formation. Diese Abweichung in der Flechten-

besiedelung wird an den erwahnten Stellen hauptsachlich von den Gattungen Xan-
thoria und, Physcia bewirkt, die nack Sernander besonders nitrophil sind.

Es liegt daher die Vermutung nahe, daB es sich hier um eine Wirkung des Stickstoffes

handelt. GroBere Zufuhr an diingerhaltigem Staub konnte nicht die Ursache der

besonderen Flechtenflora sein. Wohl aber ist anzunehmen, daB aus den Astlochern

ein Stoff abgesondert wird, der in starkerer Konzentration auf alle Organismen giftig

wirkt, in Verdiinnung mit Regenwasser aber am besten von Xanthoria parietina und

am zweitbesten von Physcia ascendens vertragen wird. Dieser Stoff ist nach des

Verfassers Untersuchungen Ammoniak, das durch Pilze, die sich in dem zucker-

haltigen SaftfluB der Ahornbaume bilden, aktiv oder passiv (durch Absterben) erzeugt

wird. Der Verfasser wies nach mit geniigender Sicherheit, daB den Flechten in den

Astlochtraufen geringe Mengen von Ammoniak zur Verfiigung stehen. Es lassen sich

zwei Gruppen von Flechten unterscheiden, die nitrophilen und die nitrophoben.

Zu der ersten gehoren nach dem Grade ihrer Stickstoffreundschaft geordnet: Xan-

thoria parietina, Physcia ascendens, Xanthoria lychnea und Ramalina fraxinea.

Zu der zweiten Gruppe, nach dem Grade ihrer Stickstoffeindschaft geordnet, gehoren

:

Parmelia physodes, Parmelia furfuracea, Evernia prunastri und Parmelia saxatilis.

Nach Beobachtungen an Eschen bei SchonflieB an der Nordbahn kann der Verfasser

zu den nitrophilen nocfi Anaptychia ciliaris (L.) und Physcia pulverulenta (Schreb.)

zufugen. Ahnliche Verhaltnisse wie bei Ahorn und Eschen fand der Verfasser ver-

schiedentlich noch bei Ulmus campestris und Populus nigra in der Umgebung von

Hermsdorf bei Berlin.
i

Die Ergebnisse der Untersuchungen werfen auch noch Licht auf eine weitere

Eigentumlichkeit in der Okologie der Flechten. Es ist bekannt, daB unter dem Ein-

fluB der Stadtluft die Flechtenvegetation eine ganz charakteristische Veranderung

erleidet. Von verschiedenen Seiten ist festgestellt worden, daB die Luft in den Stadten

viel reicher an Ammoniak ist als auf dem Lande. Auch ist das Kustenklima nach

Horsford reich an Ammoniak. Hier wird aber das Flechtenwachstum durch

reichliche Niederschlage befordert, und es istTatsache, daB die Xanthoria-, Physcia-,

Ramalina-Arten an den Baumen unserer Nord- und Ostseekiisten in viel groBerer

Individuenzahl auftreten als im Binnenlande.

Der z w e i t e Teil der Abhandlung betrifft Beobachtungen iiber die W a c h s -

tumsgeschwindigkeit von Flechtenkeimlingen, welche der

Verfasser im Fruhjahr 1917 in Schomberg im wiirttembergischen Schwarzwald

machte. Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache, daB die Keimhnge sich im vollen

Licht viel kraftiger entwickeln als im Halbschatten, besonders deutlich ist das bei

Parmelia physodes; hier verhalt sich die Wachstumsgeschwindigkeit zwischen den
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Keimlingen aus dem Halbschatten und denen aus dem vollen Licht ungefahr wie 1 : 5.

Bei Parmelia furfuracea ist der Unterschied auch vorhanden, aber anscheinend nicht

ganz so stark und hauptsachlich auf den Zuwachs in den ersten Jahren beschrankt.

Weiter ergab sich, daB das Wachstum von Parmelia physodes auf hell stehenden

Liirchen ungefahr iibereinstimmt mit dem auf halbschattig stehenden WeiBtannen.

Daraus zog der Verfasser den SchluB, daB auBer dem LichtgenuB auch das Substrat

fiir die Wachstumsgeschwmdigkeit von Wichtigkeit sein muB. SchlieBlich ergab

sich, daB bei fast alien Keimlingen die Wachstumsgeschwindigkeit in den ersten

Jahren ansteigt, dann einen Hohepunkt erreicht und spater wieder stark fallt. Es

ist wahrscheinlich, daB auch die Flechten die bekannte ,,groBe Periode des *Wachs-

tums" aufweisen, die man sonst iiberall, wo Wachstumsmessungen vorgenommen

wurden, gefunden hat. Bezuglich der Methode der Beobachtungen sei nur ervvahnt,

daB der Verfasser das Alter der Zweigstiicke, welche die Flechten besiedelten, einfach

an den Jahresringen ablesen konnte und so feststellen wie all die auf ihnen wachsenden

Flechten hochstens waren.

Im d r i 1 1 e n Teil der Abhandlung behandelt der Verfasser den Trans-

versalphototropismus der Flechten. Die alteste Beobachtung,

daB die Flechten phototropisch reagieren, machte S t a h 1 an Endocarpon pusillum,

der beobachtete, daB die im Freien an den der Sonne ausgesetzten Rainen wachsenden

Lager dieser Flechte einen nahezu kreisformigen UmriB haben, daB aber, wenn Kul-

turen konstant nur von einer Seite, und zwar durch schief auf die Lehmflache auf-

fallendes Licht beleuchtet werden, das Randwachstum nicht mehr gleichartig nach

alien Richtungen stattfindet, sondern die ThallusgroBe sich fast ausschlieBlich nach

der von der Lichtseite abgekehrten Seite vergroBert; an der entgegengesetzten, dem

Lichte zugewendeten Seite das Wachstum aber aufhort oder wenigstens auf ein

Minimum reduziert wird.

Ferner hat Sachs darauf hingewiesen, daB Peltigera canina auf ebenem,

horizontalem oder schiefem Waldboden der Unterlage fest angedriickt ist, daB an

steilen Wanden von Hohlwegen dagegen nur die aufsteigenden Lappen angedriickt

sind, wahrend die absteigenden sich vom Substrat loslosen und je nach der Beleuchtung

schief abwarts oder selbst horizontal frei in die Luft hinausragen. NSmec hat

diese Sachs schen Angaben im Laboratorium nachgepruft. Einen dritten Fall

fiigt der Verfasser zu, den er in der Natur an Parmelia physodes beobachtet hat.

Es handelt sich dabei um Keimlinge dieser Flechte, die sich an der Nordseite eines

alten Bretterzaunes in Glienike a. d. Nordbahn in groBer Zahl angesiedelt hatten.

An diesem senkrechten Substrat, das noch dazu von direktem Sonnenlicht nicht

getroffen wurde, hatte die iibliche radiare Wachstumsweise der Assimilationsflache

eine ungiinstige Orientierung zu der Haupteinfallsrichtung der Lichtstrahlen gegeben.

Deshalb haben die Keimlinge das Langenwachstum, das sie anfanglich immer zeigeQ-

auch spater noch beibehalten und sind dabei schrag nach unten gewachsen, so daB

ihre ganze Assimilationsflache senkrecht zum Hauptlichteinfall steht. Erst viel

spater, als auf horizontalem Substrat setzt dann das radiare Wachstum ein und die

Flechten erlangen dann ihre normale Gestalt. Das Problem des Transversalphoto-

tropismus der Flechten ist aber immer noch zu den vielen anderen ungelosten Fragea

zu legen, die die Lichenologie aufgibt. G. H.

Mereschkowsky, C. Note sur une nouvelle forme de Parmelia vivant

a l'etat libre. (Bull, de la Societe Bot. de Geneve 2me ser. Vol. X

[1918], p. 26—34, fig. 1.)
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Die hier beschriebene Flechte ist eine neue Form von Parmelia conspersa (Ehrh.)

Ach., die nicht auf Steinen als Substrat befestigt ist, wie die typische Form, sondern

losgelost, ahnlich wie Parmelia vagans Nyl., P. ryssolea (Ach.) Nyl. und P. taurica

Mer. frei lebt und vom Winde hin und her getrieben wird. Der Verfasser hat dieser

Form den Namen forma v a g a und von derselben eine Diagnose und eingehende

Beschreibung und nach einer Photographie hergestellte Abbildung gegeben. Diese

Form ist stets steril und ist in groBer Anzahl von Individuen auf einer kleinen Hoch-

ebene in der Umgebung von Simferopol vorhanden. Auffallend ist es, daB die typische

P. conspersa nicht in der Nahe wachst, sondern erst auf einem etwa ein halbes Kilo-

meter entfernt an Felsen 100 und mehr Meter unterhalb der erwahnten Hoch-
*

ebene. Am SchluB macht der Verfasser noch einige Bemerkungen iiber eine auf den

Bergen des Westens von Nordamerika frei lebende von Williams als Parmelia

molliuscula beschriebene Flechte, die dieser falschlich fur identisch mit Parmelia

vagans Nyl. hielt.
'

G. H.

Steiner, J. Flechten aus Transkaukasien. (Ann. mycol. XVII,

1919, p. 1—32.)

Die Arbeit wurde von A. Zahlbruckner nach dem Tode des Verfassers heraus-

gegeben. Die HauptmaBe der Sammlung machte G. Wo rone ff in Tiflis. Die neuen

Arten sind folgende: Dermatocarpon rufescens var. pruninatum Stein., Leptorhaphis

buxi, Lithographa deplanata, Sporopodium caucasicum, Lecidea goniophiliza, L. plaea

var. interrupta, Lecanora sphaerothallina var. plicatula, L. esculenta var. erivanensis,

L. subdopressa var. adgrediens, L.squamulosa, L. epiglypta var. rupta, L. solorinoides,

Caloplaca irrubescens var. disjecta, Physcia caucasica. L i n d a u (Dahlem).

Lichenes in Beitrage zur Kenntnis der Flora Griechenlands,

Bearbeitung der anlaBlich der zweiten Wiener Universitatsreise

im April 1911 in Griechenland gesammelten Pflanzen. (Verh.

d. ZooL-botan. Gesellsch. Wien LXIX, 1919, p. 52—101.)

Die hier bearbeiteten Flechtenarten sind wahrend der Wiener Universitatsreise

im Jahre 1911 von Ginzberger, Schiffner, Watzl und R. v. Wett-
stei n gesammelt worden. Xeu sind: Rhinodina santorinensis, Rh. cinerascens, Rh.

calcarea Am. var. melanocarpa, Buellia alboatra (Hoffm.) Th. Fr. var. epipolioides,

Caloplaca (Eucal.) fuscoatroides, C. Agardhiana (Schaer.) var. granuligera, Lecanora

(Placod.) graeca, L. reticulata (Rehm) Stein comb. n. var. contortoides, L. contorta

(Hoffm.) Stein, var. albocincta und disseminata, Stereocaulon (Lecidocaulon) santo-

rinense, Catillaria chalybaea (Borr.) Am. var. gelatinosa, Diplochistes euganeus

(Mass.) Stein, var. intrusus, Opegrapha atra Pers. var. opuntiicola. Der bedeutsamste

Fund darunter ist der von Stereocaulon santorinense. Diese Subspecies ist nur durch

biologische Merkmale, die Ausdauer und das Weitersprossen der pnmaren Schuppen,

die auf der Unterlage ausgedehnte Krusten bilden, und das Auftreten der Apothezien

ausschlieBlich von St. denudatum Flk. verschieden. Auch die Aftfsammlung der

einerseits vom griechischen, andererseits vom asiatischen Festlande schon bekannten

Arten Pertusaria Pentelici Stein, und Buellia subdisciformis var. kutariensis Stem,

sind zu erwahnen. AuBer den neuen Formen werden meist auch eine Anzahl mit

neu kombinierten Namen bezeichnete, neu aufgestellte Arten beschrieben oder doch

bei denselben zu den fruheren Beschreibungen Erganzungen gemacht. Oberhaupt

kommen neue Namenkombinationen und neue Namensanderungen vor, so: Rhinodina

Dubyana (Hepp) Stein, syn. Biatora Hepp, Buellia subochracea (A. Zahlbr.) Stein.
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syn. B. alboatra var. subochracea A. Zahlbr., B. epipolia (Ach.) Mong. forma ocellata

(Mass.) Stein, syn. Diplotoma alboatrum var. ocellatum Mass., B. myriocarpa (DC.)

Mudd. var. stigmatea (Ach.) Stein, syn. Lecidea Ach., B. stellulata (Tayl.) Br. et

Rostr. var. minutula (Hepp) Stein, syn. Lecidea spuria p Hepp., Caloplaca placidia

(Mass.) Stein, syn. Callopisma aurantiacum var. placida Mass. mit Var. velana (Mass.)

Stein, syn. C. aurant. var. Mass., C. coronata (Kremp.) Stein, syn. Callopisma aurant.

var. coronat. Kremp., C. lactea (Mass.) Stein, syn. Gyalolechia Mass., C. fulgens

(Sw.) A. Zahlbr. var. campestris (Th. Fr.) Stein, syn. Lecanora bracteata a Th. Fr.
(

Lecanora Hageni Ach. var. saxigena Stein, mut. nom. syn. L. Hageni var. lithophila

(Walbr.) Rabenh., L. reticulata (Rehm) Stein, syn. *Aspicilia Rehm, L. contorta

(Hoffm.) Stein, syn. Verrucaria Hoffm., Diploschistes euganeus (Mass.) Stein, syn.

Limboria Stein, und Verrucaria viridula (Schrad.) Ach. var. morarii (Arn.) Stein.

sub Amph. Leightoni var. Arn. und V. rupicola (Mass.) Stein, syn. V. nigrescens var.

rupicola Mass. G. rl.

Herzog, Th. Beitrage zur Bryogeographie Sudosteuropas. (Sonder-

abdruck aus kryptogamische Forschungen, herausgegeben von

der Bayer. Botan. Gesellschaft Miinchen, Heft IV, 1919.)

Verfasser hatte wahrend seines Frontdienstes Gelegenheit, einen Teil Maze-

doniens an der ostlichen Cerna, die Nidze Planina am FluBgebiet der Zaduka bryo-

logisch eingehend zu untersuchen. Das kleine Gebiet von 20 km Lange und 4 km

Breite, welches reich gegliedert ist und bis 1700 m ansteigt, enthalt besonders Kalk

und Silikatflora. Im systematischen Teil sind 102 Laubmoosarten, darunter 2 neue

Arten : Orthotrichum insidiosum und Milichfoferia paradoxa aufgefiihrt, nebst einigen

neuen Varietaten; auCerdem 12 Lebermoose. Im geographischen Teil wird in diesem

sudlichen, an Griechenland grenzenden Teile Mazedoniens eine verarmte, mediterrane

Flora festgestellt, da sie durch mehrere mediterrane Elemente charakterisiert wiru,

wie z. B. Crossidium squamigerum, C. griseum, Bryum provinciale, Brachythecium

salicinum und andere. AuBerdem ist noch eine Liste von iiber 80 wichtigeren Arten

nebst einigen Lebermoosen aus den transsylvanischen Alpen, besonders dem oberen

Argesultal der Cibiner und Fogaraserkette angefuhrt. Eine daran anschliefiende

Formationsschilderung dieses Teiles der Bergwalder der Karpathen im Vergleic

zu unseren Kulturwaldern beschlieBt die sehr interessanten und fur die bryologiscne

Kenntnis von Sud-Ost-Europa wichtigen Ausfiihrungen des Verfassers.

Max Fleischer- Dahlem.

Malta, N. Beitrage zur Moosflora des Gouvernemerits Pleskau mit

Kalksteingebiet der Welikajamiindung. Riga 1919. Mit zwei

Tafeln im Text und einer Kartenskizze.

Auch hier waren die Kriegsumstande der AnlaB zu einer bryologischen Durcn-

forschung der Umgebung von Pleskau mit der Welikajamundung. In der Einleitung

sind die Moosvereine des Kalksteins, die fast vollzahlig vertreten sind, ferner &e

wenigen Sandsteinbewohner, wie Tortula lingulata und Gyroweisia tenuis, und zu-

letzt die zahlreichen Moose der Tonsubstrate mit erlauternden Bemerkungen an-

gefuhrt. Im ganzen sind an der Welikajamundung 115 Arten beobachtet worden,

von denen etwa 22 % als wirkliche Kalkmoose gelten konnen. Verfasser geht nocn

naher auf das Verhalten der Moosvegetation zu dem Kalkgehalt der Substrate ein

und stellt fest, daB auch wie bei den Siphonogamen in erster Linie Chlornatrium un

kohlensaures Calcium in Betracht kommen, den unter anderen das Vorkommen de
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kalksteten Arten wie Eucladium verticillatum, Gymnostomum calcarcum, Plagiopus

Oederi etc. zu verdanken ist. Ferner wird noch mehreres iiber die geographische

Yerbreitung der Arten angefiihrt, unter anderem ist interessant, daB z. B. Gymnosto-

num calcarcum seine Nordgrenze der europaischen Verbreitung an der Welikaja-

miindung findet, wahrend Minum hornum, Aulacomnium androgynum und Grimmia

pulvinata mehr oder weniger ihre Ostgrenze erreichen. (Was die drei letzten Arten

anbetrifft, so kann das Referent aus seinen Beobachtungen im Bialowieser Urwald-

gebiet nur bestatigen, es ware hier noch Pseudoscleropodium (Hypnum) purum an-

zuschlieBen, welches in der Liste des Verfassers ganz fehlt.)

Die nun folgende Liste der gefundenen Arten enthalt 35 Lebermoose, 15 Sphagnen

und iiber 200 Laubmoose, von denen ein von Warnstorf als neu erkanntes Bryum

androgynum und eine neue Var.'etat von Seeligeria recurvata v. plescowiensis Malt,

im Text abgebildet sind. Max Fleischer- Dahlem.

Okamura, Sh. Uber einige Arten von Bryophyten aus gewissen

Seeboden in Japan. (Botan. Mag. Tokyo XXVJII, 1914, No. 334,

p. [407]—[413].)

Die hier behandelten Moosarten sind zwei neue: Aplozia towadaensis Okam.

und Bryhnia Nakansi Okam. und eine dritte Art, wenn aus dem dem Referenten

unverstandlichen japanischen Text richtig vermutet wird, Thamnium alopecurum

(L.) Br. eur. var. Lemani Schnetzler. G. H.

Schellenberg, G. Uber die Verteilung der Geschlechtsorgane bei den

Bryophyten, mit 3 Abbildungen im Text. Habilitationsschrift

an der Kieler philosophischen Fakultat zugelassen. (Sonderdruck

aus Beihefte zum Botan. Centralblatt, Bd. XXXVII, Abt. I,

1919/1920.)

Nachdem Verfasser eine Ubersicht der verschiedenen Arten des Geschlechts-

standes, wie sie L i n d b e r g bezeichnet hatte, gegeben hat und auf den zuerst von Flei-

scher als phyllodiozisch eingefiihrten Geschlechtsstand naher eingegangen ist, hebt

er hervor, daB bei letzterem Geschlechtsstand die Entstehung der 3 Zwergpflanzen

aus den Sporen, oder andererseits aus dem Chloronema des weiblichen Gametophyten

scharf getrennt werden muBte. (Von diesen zwei Arten der Entstehung der <5 Zwerg-

pflanzen ist bisher nur eine erwiesen; es sprechen namlich alle Wahrscheinlichkeits-

beweise dafiir, daB alle Zwergmannchen aus Sporen entstehen, und das ist der springende

Punkt der ganzen Zwergmannchenfrage, der noch aufzuklaren ist. Anmerk. d. Refe-

renten.) Die bis jetzt gebrauchlichen Lindbergschen Bezeichnungen sind entwicklungs-

geschichtlich nicht haltbar, da sie nur von dem fertigen Zustand ausgehen. Bl a ke s 1 e e

schlagt vor, da die Bezeichnungen monozisch, diozisch, hermophroditisch nicht ein-

deutig sind, dafiir die Geschlechtsgenerationen als Thallus, die Sporengeneration als

Phyton zu bezeichnen, also waren demgemaB homothallische und heterothallische

ebenso homophytische und heterophytische Gewachse zu unterscheiden. Alle Bryo-

phyten sind homophytisch (nach Angaben von C 1 a u s s e n wissen wir das noch gar

nicht. Anmerk. d. Referenten.); fur uns kommt aber nur der Moosthallus, also der

Gametophyt in Betracht, welcher als homothallisch angesprochen wird, wenn ein und

dasselbe Protonema sowohl (5 als Q Gametophyten hervorbringt, dagegenheterothalhsch

(friiher diozisch), bei denen ein Protonema und somit eine Spore nur mannliche,

ein anderes nur weibliche Gametophyten hervorbringt.
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Bei den Laubmoosen ist das sexuell differenzierte Protonema erst spat erkannt

worden durch Fleischer bei Macromitrium (1900). Limpricht 1886 und auch

Warnstorf 1904 stehen noch in dem Banne, daB auch bei diozischen Arten beiderlei

Geschlechtspflanzen an demselben Protonema angelegt werden.

Die Untersuchungen von E 1. und Em. Marchals iiber die Aposporie der Laub-

moose 1906— 1907 zeigen uns in einwandfreier Weise, daB es eine ganze Reihe von

Laubmoosen gibt, welche schon von der Spore her sexuell differenziert sind. Schon

bei der Tetradenteilung in Archespor und bei den Reduktionsteilungen der Sporen-

mutterzellen wird das Geschlecht der Spore bestimmt, (Hier ist auch nach Angaben von

Claussen zu bemerken, daB es noch ganz ungewiB ist, wo die Geschlechtsbestim-

mung bei der Reduktionsteilung zustande kommt, also das fehlende Geschlecht doch

in der Spore latent sein kann. Anmerk. d. Referenten.) So ist die Heterothallie

experimentell durch Marchal bei Ceratodon purpureus, Barbula unguiculata, B. fallax,

B. argenteum, B. caespiticium, B. capillare, Mnium hornum nachgewiesen, auBer

bei den von Fleischer beobachteten Macromitrium- und Schlotheimia-Arten, und
*

spater bei Stereodon pratensis von Warnstorf. Verfasser wendet sich daher gegen

die Auffassung von Goebel, dem die Heterothallie der Moose (Diocismus des Proto-

nemas) als noch unbewiesen gilt. Aber auch gegen Lorch, welcher der Ansicht ist,

daB samtliche bekannte Zwergmannchen aus Sporen entstehen und demnach bei

alien diesen Arten heterothallische, also phyllodiozische Geschlechterverteilung vor-

liege. Weiter wendet sich Verfasser gegen die Auffassung, daB nur bessere Ernahrungs-

bedingungen Veranlassung zur Anlage der Archegonien gaben, das ist hochstens

bei den homothalUschen Moosen der Fall. Das Auftreten von Zwergmannchen ist

nicht durch ungunstige Ernahrungslage (nach Goebel), sondern in erster Linie von

inneren Faktoren abhangig und eine erbliche Eigenschaft. Es folgt eine Aufzahlung

der Arten, wo bis jetzt 3 Zwergpflanzen beobachtet wurden.

Heterothallisch sind aber nur die Moose, bei denen schon in der Spore eine

Trennung der Geschlechter stattgefunden hat. Er unterscheidet ferner isospore und

heterospore Heterothallie; erstere bei in der GroBe nicht differenzierten Sporen,

letztere wenn schon in der GroBe die 3+Q Sporen unterschieden sind.

Homothallisch sind alle jene, welche bisexuelle Gametophyten erzeugen. In

dieser II. Gruppe sind 3 verschiedene Abteilungen zu unterscheiden

:

1. Pseudoheterothallisch sind diejenigen Moose, wo aus einem Protonema

getrennte $ und Q Gametophyten entstehen.

Rhizautozie und Pseudoautozie Lindbergs fallen alle unter diese Ab-

teilung.

2. Homozisch diejenigen, wo (5 und Q Geschlechtsorgane auf ein und

demselben Gametophyten,

3. Polyozisch, wo die selben sich teils auf einem, teils auf getrennten Gameto-

phyten befinden.

Die ursprunglichste Verteilungsart diirfte wohl nach dem Verfasser die Rhizau-

tozie sein, aus der sich einerseits pseudoheterothallisch und pseudoautozisch mit

heterothallisch, andererseits homozisch bis polyozisch entwickelt hat.

AuBerdem spielen die Verzweigungsverhaltnisse bei der Abteilung der syno-

zischen und parozischen Geschlechtsstande, die lediglich als Formen der Lindberg-
schen Autozie anzusprechen sind, eine Rolle. Eine Reihe der Geschlechtsstande ent-

wickelt sich streng monopodial, bei anderen liegen dagegen SproBverkettungen vor.

die polytomischen oder sympodialen Charakter tragen. Diese VerschiedenheiteD
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werden unter anderen Arten besonders an 2 typischen Vertretern: Catharinaea un-

dulata und besonders Funaria hygrometrica mit 3 Abbildungen ausfuhrlich erortert.

Verfasser glaubt, daB der sympodiale Aufbau fiir die Pottiaceae, Grimmiaceae, Ortho-

trichaceae, Funariaceae, Bartramiaceae und Meeseaceae typisch ist, wahrend die

Gametangien der Bryaceae, Mniaceae und Polytrichaceae monopodial aufgebaut sind.
*

Es folgt noch ein experimenteller Teil mit Kulturversuchen von Funaria hygro-

metrica, durch die die Abhangigkeit der Ausbildung <3 oder Q Geschlechtsorgane

bei homothallischen Moosen mit bisexuellen Zellen von der Ernahrung als gesichert

gelten kann. Die heterothallischen, unisexuellen Moose aber, sind in bezug auf ihr

Geschlecht unbeeinfluBbar; hier ist das Geschlecht schon in der Spore vorbestimmt.

Max Fleischer- Dahlem.

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. Malayan Ferns and

Fern Allies. Handbook to the Determination of the Ferns and

Fern Allies of the Malayan Islands (incl. those of the Malay Penin-

sula, the Philippines and New Guinea). Surjf>lement 1. Published by

the Department of Agriculture, Industry and Commerce Nether-

lands India. Batavia (Landsdrukkerij) 1916. Gr. 8°. 577 pp.

With Corrections, Modifications and Additions. 73 pp.

Seit der Veroffentlichung des Verfassers ,,Malayan Ferns, Handbook" im

Jahre 1908 und ,,Malayan Fern Allies, Handbook" im Jahre 1915 ist besonders von

ihm selbst, aber auch von anderen Botanikern die Erforschung der Pteridophyten-

flora des malayischen Gebietes, einschlieBlich auch der Halbinsel Malakka, der Philip-

pineninseln und des Papuagebietes, ganz auBerordentlich gefordert worden. Es war

daher notig, einen umfassenden Supplementband zu den genannten Werken heraus-

zugeben. Die Pteridologen mussen dem Verfasser dankbar sein, daB der Verfasser

die muhsame Arbeit auf sich genommen hat, die in der neueren Literatur zerstreuten

Angaben zu sammeln, kritisch zu sichten und zusammenzustellen. Zugleich muB

aber auch anerkannt werden, daB das Agrikultur-, Industrie- und Handels-Depar-

ment Niederlandisch-Indiens die Mittel zur Publikation des neuen umfangreichen

Werkes zur Verfiigung gestellt hat.

Die Art und Weise der Ausarbeitung des Supplementbandes schlieBt sich an

die friiheren Hauptwerke eng an. In dem Hauptteil desselben werden im wesent-

lichen keine neuen Formen beschrieben (nur einige neue Varietaten sind aufgestellt),

sondern nur die Diagnosen und Beschreibungen der in der neuen Literatur neu auf-

gestellten Gattungen, Arten und Varietaten aufgenommen mit den Angaben der

Zitate und Synonymik. Der umfangreiche Anhangsteil enthalt eine Liste A, „in der

auf das Handbook on Malayan Ferns" bezugliche Abanderungen, Zusatze und Be-

merkungen gegeben werden, eine Liste B, die sich auf das ,,Handbook on Malayan

Fern Allies" bezieht und eine Liste C, die auf beide Rucksicht nimmt. In der Liste B

fmden sich vorlaufige Beschreibungen in englischer Sprache von folgenden neuen

Arten und Varietaten: Selaginella Schildei Hieron. mscr., S. herpocaulos und S.

Willdenowii var. punctulata; in der Liste C (als Supplement bezeichnet) englische

Beschreibungen von folgenden neuen Arten und Varietaten und folgende (neue)

Namenkombinationen : Dryopteris acrostichoides, syn. Nephrodium J. Sm.
;

Ptens

silvatica, Diplazium mamberamense syn. D. sorzogonense Pr. var. mamberamensis

v. A. v. R., Hymenolepis spicata Pr. var. Bakhuizenii, Angiopteris mutata, A. oli-

vacea, A. glauca, Selaginella biformis Al Br. var. cataphracta (syn. Lycopodium

Hedwigia Band LXIL 3
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cataphractum Bl. ?), S. subfimbriata v. A. v. R. var. polyura, var. Backeri und var.

Koordersii, Lycopodium gedeanum, L. monticolum syn. L. reflexum Lam. Racib.,

L. phlegmaria L. var. laxa und var. longifolia, L. cernuum L. var. sumatrana, Sela-

ginella palembanica, S. minahasae, S. celebica, S. asperulipes, S. deliana und S.

robustipes. Lateinische Diagnosen der genannten neuen Arten und Varietaten finden

sich in den folgenden Abhandlungen. G. H.

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. New or interesting

Malayan Ferns 8. (Bull. Jard. Botan. de Buitenzorg. 2me ser.

No. XXIII [1916], p. 1—27, Tab. I—IV.)

Die achte Mitteilung iiber neue und interessante Malayische Pteridophyten

enthalt wieder erganzende Bemerkungen zu den Diagnosen alterer Arten und die

Beschreibungen neuer Arten aus dem Buitenzorger Herbar, die in Sumatra von

C. J. Brooks, Teysmann, E. Jacobson und C. G. -Matthew,
in Java von Korders, Hallier, Raciborski und Backer, Amboina

von J. J. Smith, Celebes von R a c h m a t , Boeroe von Teysmann, Batoe von

Raap, Borneo von Hallier, Karimata von Teysmann, Lingga-Inseln von

Teysmann, Ternate von Teysmann, Luzon von L. Escritor und auf Neu-

.
Guinea von Teysmann und H oil rung gesammelt wurden. Neu sind: Alsophila

xantholepia (Sumatra), A. glauca (Bl.) J. Sm. var. squamulosa (Java), A. bencu-

lensis (Sumatra), A. Annae (Amboina), A. palembanica (Sumatra), A. okiana (Boeroe),

A. lastreoides (Batoe), Angiopteris . sumatrana (Sumatra), Aspidium nebulosum

(Bk.) C. Chr. var. gigas, Asplenium squamuliferum (Sumatra); Campylo-
gramma, neue mit Hemigramne verwandte Gattung mit Soris, deren Gestalt

zwischen den von Dictyopteris und Dictyocline ist, mit der Art C. lancifolia (Celebes),

Coniogramma fraxinea (Don) Diels var. crenulata (Java), Cyclophorus lancifolius

(Sumatra), Dictyopteris Brooksiae (Sumatra), Diplazium albido-squamatum (Su-

matra), D. silvaticum (Bory) Sw. var. latipinnata (Sumatra), Dryopteris Escritorii

(Luzon), Dryopteris Vangenderensstortii, neuer Name fiir Dr. subsagenioides v. A.

v. R. nicht Christ, Davallia subdissecta (Java), Gleichenia amoena (Lingga), Hemi-
telia leptolepia (Sumatra), H. latebrosa (Wall.) Mett. var. paraphysata (Borneo),

Histiopteris alte-alpina (Sumatra), Lecanopteris davallioides (Karimata) mit Var.

macrocarpa (Sumatra), Leptochilus sumatranus (Sumatra), Lindsaya oblanceolata

(Sumatra), L. subalpina (Sumatra), Marattia andaiensis (Neu-Guinea), M. paleolata

(Sumatra), M. papuana (Neu-Guinea), M. rugulosa (Borneo), M. Teysmanniana
(Ternate), Pleocnemia devexa (Kze.) v. A. v. R. var. permutata (Java), Pleopeltis

selligueoides (Sumatra), Polybotrya Nieuwenhuisii Rac. var. Brooksii (Sumatra),

.
Polypodium Brooksiae (Sumatra), Pteris Brooksiana (Sumatra), Pteris tripartita

Sw. var. dissoluta (Sumatra), Stenochlaena aculeata (Bl.) Kze. Var. crassior (Sumatra)
und Var. inermis Stenosemia pinnata Copel. var. edentula (Sumatra); Lycopodium
Jacobsonii (Sumatra), Selaginella lebongtandaiana (Sumatra). S. ascendens (Su-

matra), S. incerta (Sumatra), S. pycnocarpa (Sumatra), S. nemorosa (Sumatra)
und S. nemorosoides (Sumatra).

Auf den Tafeln sind dargestellt Campylogramma lancifolia, Leptochilus suma-
tranus, Polypodium Brooksiae und Lycopodium Jacobsonii. G. H.

New or interesting Malayan Ferns 9. (Bull. Jard. Botan. de

Buitenzorg, 2me ser. XXIV (1917), p. 1—8.)
Der Verfasser bringt in der neunten Mitteilung iiber Malayische Pteridophyten

ebenialls erganzende Bemerkungen zu den Diagnosen oder der Synonymik alterer
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Arten and auBerdem vorlaufige kurze Diagnosen neuer Arten. Campylogramma

pteridiformis (Xeu- Guinea, gesammelt von Th. Thomson) wird neu beschrieben.

Coniogramma fraxinea (Don) Diels var. serrulata, syn. var. crenulata v. A. v. R.,

C. macrophylla (Bl.) Hieron. var. sumatrana n. var. (Sumatra), Xephrolepis Thom-

soni n. sp. (Neu-Guinea, gesammelt von Th. Thomson), Phegopteris mambera-

mensis n. sp. (Xeu-Guinea, ges. von Th. Thomson), Polypodium melanorhachis

n. sp. (Sumatra, ges. von Forbes), Lycopodium campestre n. sp. (Neu-Guinea, ges.

von Versteeg),.L. rubricaule n. sp
;

(Xeu-Guinea, ges. von Pulle), L. crebre

n. sp. (Xeu-Guinea, ges. von Pull e)
*
L. Versteegii n. sp. (Xeu-Guinea, ges. von

V e r s t e e g), L. patentissimum n. sp. (Neu-Guinea, ges. von P u 1 1 e), L. horizontal

v. A. v. R. var. submoniliformis n. var. (Xeu-Guinea, ges. von Pulle und von

von Romer), L. hydrophilum n. sp. (Xeu-Guinea, ges. von Pulle), L. hygro-

philum n. sp. (Xeu-Guinea, ges. von Vers tee g), L. cernuum L. var. suffruticosa

n. var. (Xeu-Guinea, ges. von Gjeller up), L brevibracteatum n. sp. (Neu-Guinea,

ges. von Pulle, von Romer und V e r s t e e g), L. tomentosum n. sp. (Xeu-

Guinea, ges. von von R 6 m e r) mit Var. laxior n. var. (Xeu-Guinea, ges. von

Pulle), L. Pullei n. sp. (Xeu-Guinea, ges. von Pull e), L. complanatum L. var.

angustiramosa n. var. (Xeu-Guinea, ges. von Pull e), Selaginella Vonroemeri n.

sp. (Xeu-Guinea, ges. von v o n R 6 m e r und von P u 1 1 e), S. carnea n. sp. (Xeu-

Guinea, ges. von Pulle) werden als neu beschrieben. G. H.

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. New or interesting

Malayan Ferns 10. (Bull du Jard. Botan. de Buitenzorg, 2 feme

ser. No. XXVIII, 66 pp., tab. 1—10.)

In derselben Weise wie in den vorhergegangenen Abhandlungen iiber neue

und interessante Malayische Pteridophyten bringt auch' hier der Verfasser Ergan-

zungen zu den Beschreibungen, der Synonymik, Verbreitung usw. alterer Arten und

beschreibt neue Arten. Das hier bearbeitete Material' stammt aus Amboina (Sammler

K or n as si), Banka (H. A. B. BUnnemeyer), Borneo (Bee can, Hal-

Her, Teuscher), Celebes (Teysmann, Reorders, E. C. Abenda-

non), Ceram (K o r n a s s i , L. Ratten), Java(Arens, R.C. Bakhuizen,

van den Brink, Backer, B 1 u m e , Bu u r m an ,
W. Doc te rs van

Leeuwen.H. O. Forbes, Lorzing.Nieuwenhuis.Radborski
A. Swartz, Teysmann, van V r e e d e n), Karimata (Teysmann),

Leyte (A. D. E. Elmer), Kegros (Elmer), Neu-Guinea (B r a d e r h o r s t

,

Schlechter), Obi (Leut. P. van Hulstign's Expl. Excurs, Coll. S a

-

anam) und Sumatra (C. J.
Brooks, BUnnemeyer, P. Cramer). Neu

beschriebene Arten und Varietaten und mit heuen Namen benannte Bind: Alsoph.la

reducta (Sumatra), A. subulata (Sumatra), A. persquamulata (Java), A. amaiamb.-

tensis syn. A. ramispina Christ (non Hook.) p. p. (Borneo), A. Halhen syn. A. Bur-

bidgei Christ (non Bak.) p. p. (Borneo), A. acrostichoides (Ceram), Angioptens For-

bes! (Java), A. glauca (Java), A. leytensis (Leyte) mit forma negrosens.s (Isegros ,

A. ceracea (Sumatra), A. javanica Pr. froma Brownii (Sumatra) und f. cordata (Java ,

A. elliptica (Sumatra), A. grisea (Java), A. olivacea (Java), A. inconstans (Amboina).

A. Rutteni (Ceram). Aspidium rarum (Banca), A. falcipinnum (Sumatra), A. eyenulo-

sum (Ceram), A. nebulosum (Bak.) C. Chr. var. gigas (Banca), Asplenium longum

(Banca), A. perlongum (Banca), A. carinatum (Celebes), A. belloides syn. A. sub-

spathnlatum v. A. v. R. (non Rosenst.), Cyathea tuberculata, C. contaimnans var.

persquamulifera; C. saparuensis syn. Alsophila v. A. v. R., C. alpina syn. Alsophda

3*
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v. A. v. R., C. indrapurae syn. Alsophila v. A. v. R., C. punctulata syn. Alsophila

v. A. v. R., C. brevifoliolata syn. Alsophila v. A. v. R., C.palembanica syn. Alsophila

v. A. v. R., C. okiana syn. Alsophila v. A. v. R., C. benculensis syn. Alsophila v. A.

v. R„ C. straminea (Gepp) syn. Alsophila Gepp, C. pumilio (Ceram), C. nigrospinulosa

(Amboina), Cystopteris tenuifolia (Sumatra), Davallia subdissecta v. A. v. R. var.

elegantior (Java), Dennstaedtia canaliculata var. obtusata (Sumatra), Dennstaedtia
penicillifera syn. Hypolepis grandifrons Gepp., Dictyopteris carinata (Sumatra),

Diplazium porphyrophyllum (Sumatra), Djplazium porphyrophyllum (Sumatra),

D. montanum (Sumatra), D. furculicolum (Coram), D. silvestre (Ceram), D. aculea-

tum (Ceram), Drymoglossum Brooksii (Sumatra), Dr. metacoelum syn. Dr. rigidum
Christ (n o n Hook.), Dr. tetragonum v. A. v. R. syn. D. rigidum Christ (n o n Hook.),
Dryopteris subulifolia (Sumatra), Dr. obtusata (Sumatra), Dr. diversivenosa (Suma-
tra), Dr. horridipes (Sumatra), Dr. arborea (Ceram), Dr. urophylla (Wall.) C. Chr.

var. Teysmannii (Sumatra), Hemitelia subconfluens (Sumatra), H. perpunctulata
(Sumatra), H. arfakensis syn. Alsophila arfakensis Gepp., Histiopteris incisa (Thunb.)

J. Sm. var. fibrillosa (Sumatra), H. reniformis (Sumatra), Hymenolepis brachy-
stachys (Hook.) J. Sm. var. mirabilis (Java), Hymenophyllum rufifolium (Sumatra),
H. rufifrons (Sumatra), H. hamuliferum (Banka), Hypolepis Brooksiae (Sumatra),
Lecanopteris carnosa BI. var. pumila (Java), L. saccata syn. L. davallioides var.

macrocarpa v. A. v. R., Lindsaya subsemilunaris syn. L. cultrata Christ (non Sw.),

L. ceramica (Ceram), Lomaria Brooksii (Sumatra), Marattia caudiformis (Sumatra),
M. dolichocarpa (Ceram), Mesochlaena talamauensis (Sumatra), Nephrolepis serrata
(Ceram), Ophioglossum Raciborskii syn. O. pedunculosum Desv. var. lanceolata
v. A. v. R. und O. moluccanum Schl. forma lanceolata Rac, Phegopteris Rutteniana
(syn. Dryopteris oblanceolata Copel. ?) (Ceram), Pleopeltis pseudoacrostichum
(Sumatra), PI. pseudo-lateralis (Sumatra), PI. Gibbsiae syn. Polypodium argy-
ropus Gepp. (non Rid!.), PI. pseudo-laciniata (Sumatra), PI. lima (Sumatra),
Polypodium cervicorne (Sumatra), P. gracillimum Copel. var. setosa (Sumatra),
P. brevivenosum (Sumatra), Polystichum obtusum J. Sm. var. sumatrana (Sumatra),
P. papyrifolium (Ceram), Pteris talamauana (Sumatra); Lycopodium monticolum
syn. L. reflexum Lam., Rac. p. p. L. sumatranum (Sumatra), L. subfalciforme (Neu-
Guinea), L. minutifolium syn. L. coralium Spring var. minutifolia v. A. v. R., L.

talamauanum (Sumatra); Selaginella deflexifolia (Sumatra), S. commutata (Suma-
tra), S. venulosa (Banca), S. palembanica (Sumatra), S. oviformis (Borneo), S. trian-
gularis (Borneo), S. biformis Al. Br. var. cataphracta syn. Lycopodium cataphractum
Bl. non Willd. ? (Java), S. apiculata (Banca), S. vestita (Sumatra).

Anhangsweise gibt dann der Verfasser unter dem Titel „Two critical Ferns
Genera" von p. 57 bis 64 Bemerkungen iiber die Gattungen Angiopteris Hoffm.
und Lecanopteris Bl. und neue Bestimmungsschlussel zu den im malayischen Gebiet
vorkommenden Arten dieser Gattungen. Zu bemerken ist, daB der Verfasser es
aufgibt, die zahlreichen nahe verwandten Arten der Gattung Angiopteris nur als
Formen oder Varietaten von A. evecta zu betrachten.

Unter dem weiteren Titel „Two new Ferns Genera" stellt schliefilich der Ver-
fasser zwei neue Gattungen auf, und zwar Nematopteris, die mit Scleroglossum
venvandt ist und zu der als N. pyxidata die friiher von ihm als Scleroglossum pyxidatum
beschriebene Pflanze gehort, und T h y s a n o b o t r y a . deren Stellung im System
zur Zeit noch unsicher ist, mit der Art Th. arfakensis (Gepp.) v. A. v. R., welche
von Gepp als Polybotrya arfakensis in G i b b o Contrib., p. 71, beschrieben worden ist.

G. H.
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Bruchmann, H. Von der Selaginella helvetica im Vergleiche mit

den anderen europaischen Selaginella-Arten. (Flora, N. F. XI,

1919, p. 168—177.)

Das Prothallium der grofien Sporen von S. helvetica besitzt, wie das der beiden

anderen europaischen Arten drei, allerdings nur kleine Rhizoidhocker. Ein Dia-

phragma fehlt. Die Archegonien zeigen, mit S. denticulata iibereinstimmend, die

normale Zahl (S. spinulosa hat dagegen dreischichtigen Archegoniumhals). Nur
sehr selten offnet sich das Archegonium. Mithin hat man es, wie bei S. spinulosa,

mit einer somatisch-parthenogenetischen Keimentwicklung zu tun. Meist entsteht

nur ein Embryo im Prothallium. Die Entwicklung des 'Keimes gehort, wie die des

Keimes von S. denticulata zum Typus II, bei welchem aus der epibasalen Eihalfte

beide Keimblatter mit Stammknospen und Hypokotyl und aus der hypobasalen

Eihalfte Embryotrager, Fufi- und Keimwurzeltrager hervorgehen. Derselbe Typus

wurde vom Verfasser auch fur die Keimentwicklung von S. spinulosa nachgewiesen,

wahrend Typus I sich bisher nur auf die S. Martensii-Gruppe und den Typus III

sich auf die Artikulaten beschrankt. Die Weiterentwicklung des Embryos von S.

helvetica entspricht der des Keimes von S. denticulata, so in Bezug auf das Scheitel-

wachstum durch Scheitelzellen, wahrend bei S. spinulosa ein Initialwachstum vor-

handen ist. Die beiden Gabelaste der drei Arten werden gleichzeitig und gleichmaBig

im Wachstum ausgebildet. Der Bau der Sprosse von S. helvetica stimmt mit dem

der Sprosse von S. denticulata iiberein. Der Stammgrund aller drei Arten treibt,

wie bekannt, drei Keimwurzeltrager zur ersten Bewurzelung der Keimpflanzen hervor.

S. spinulosa ist eine xerophile Form, die beiden anderen gute Reprasentanten der

Gattung, -doch ist S. helvetica durch die somatisch-partenogenetische Keiment-

wicklung auf einen Abweg geraten. G. H.

Florin, Rud. Eine Ubersicht der fossilen Salvinia-Arten mit be-

sonderer Beriicksichtigung eines Fundes von Salvinia formosa

Heer im Tertiar Japans. (Bull, of the Geol. Insit. of Upsala XVI,

1919, 243—260. Mit Taf. XI und einer Textfig.)
*

Da in der Literatur iiber fossile Salvinia-Arten augenscheinliche Irrtumer vor-

handen sind, so gibt der Verfasser eine kritische t)bersicht der bisher gefundenen

Arten, veranlaBt durch die Auffindung einer Salvinia-Art in einer Sammlung von

tertiaren Pflanzenfossilien aus Japan, die dem geologischen Institut der Universitat

Upsala gehort. Nach der vorhandenen Literatur gibt der Verfasser die Beschrei-

bungen folgender sicherer fossilen Reste von: S. aquensis Sap., S. cordata Ettingsh.,

S. Ehrhardtii Probst, S. elliptica Newb., S. formosa Heer, S. Mildeana Goepp., S.

oligocaenica Staub, S. Reussii Ettingsh., S. spinulosa Probst, S. Zeilleri Fritel. Die

in der genannten japanischen Sammlung gefundenen fossilen Salvinia-Reste gehoren

zu S. formosa Heer. Der Verfasser gibt bei dieser die eingehende Beschreibung dieser

Reste, auf welche sich auch die Tafel und die gegebene Textfigur beziehen. Der Ver-

fasser fiihrt dann noch Pflanzenreste an, die irrtumlich zur Gattung Salvinia gerechnet

worden sind. Diese sind: Marsilea ? attenuata (Lesq.) Hollick, Phyllites (Lesq.)

Florin, zuerst als Ophioglossum beschrieben, Phyllites cyclophyllus (Lesq.) Hollick,

Phyllites excisus (Probst) Florin (syn. Salvinia excisa Probst), Phyllites reticulatus

(Ettingsh.) Florin (Dalbergia reticulata Ettingsh.) und ein Paar als Salvinia bezeich-

nete Reste. Aus den SchluBbemerkungen ist zu erwahnen, dafi die beschriebenen

fossilen Salvinien nicht samtlich als ziemlich gute Arten zu betrachten sind. Mehrere
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Arten, z. B. S.aquensis Sap., S. Ehrhardti Probst, S. oligocaenica Staub und S. spinu-

losa Probst, sind auf zu unvollstandigem Material begriindet worden, urn als gute

Arten im modernen Sinne angesehen werden zu konnen. Fur palaobotanische Zwecke

scheint es dem Verfasser aber zweckmaBig, sie vorlaufig als selbstandige Arten an-

zufuhren, bis mehr Material die Feststellung ihrer wahren Identitat ermoglicht.

Unter den besser charakterisierten Arten diirfte nunmehr S. formosa Heer das

groBte Interesse beanspruchen, da die auBere Morphologie dieser" Art nahezu voll-

standig bekannt ist. SchlieBlich stellt der Verfasser in einer Tabelle die bisherigen

sicheren Funde von fossilen Salvinien zusammen. G. H.

Makino, T. Observations on the Flora of Japan. (Botan. Mag.

Tokyo XXVIII, 1914, No. 331, p. 174—186; No. 336, p. 335.)

Auf Seite 176 wird das neue Asplenium Nakanoanum Mak. beschrieben, welches

mit- Asplenium Griffithianum Hook., A. angustatum Sw., A. concolor Hook, und

A. ensiforme Wall, nahe verwandt ist; auf Seite 177 Woodsia tourugisanensis Mak.

(Euwoodsia), verwandt mit W. Yazawai Mak. Als neue Xamen werden gebildet:

Athyrium deltoidofrons Mak. syn. Ath. filix foemina var. deltoideum Mak. und Athy-

rium major Mak. syn. A. Wardii var. major Mak. (S. 178), Isoetes asiatica Mak. syn.

I. echinospora var. asiatica Mak. Auf Seite 335 u. f. wird schlieBlich noch Alsophila

acaulisMak. n. sp., iiber deren Verwandtschaft nichts angegeben ist, und auf S. 337 u.f.

Microlepia pseudostrigosa Mak. n. spec, die zwischen M. marginalis und M. strigosa

steht, in englischer Sprache beschrieben. G. H.

Appel. Die Blattrollkrankheit der Kartoffel. (Deutsche landw.

Presse, 1918, S, 84 ff.)

Im Gegensatze zu seiner friiheren Definition der genannten Krankheit kommt

der Verfasser zu folgender : Die Krankheit liegt vor, wenn die Pflanzen kleiner werden,

ihre Blatter starr aufgerichtet sind, langs der Mittellinie tiitenformig eingerollt oder

auch verfarbt sind.
' Matouschek (Wien).

Brick, C. Die Widerstandsfahigkeit gewisser Sorten unserer Kultur-

pflanzen gegen Parasiten. (Naturwiss. Wochenschr. XVIII, 1918,

p. 391—394.)

Verfasser setzt die Widerstandsfahigkeit gewisser Arten und Sorten unserer

Kulturpflanzen gegen Pilzparasiten auseinander. So die Widerstandsfahigkeit unserer

Weizensorten gegen verschiedene Rostarten, der Kartoffeln gegen Phytophthora,

der Obstbaume gegen Schorl usw. Er bespricht ferner die Ursachen der Wider-

standsfahigkeit, so z. B. die morphologischen und anatomischen Eigenschaften, die

biologischen Besonderheiten, und zeigte, daB in der Xatur bereits eine Zuchtung von

widerstandsfahigen Sorten stattfindet. Durch die Kultur wird die Zuchtung krank-

heitsfester Sorten ebenfalls erzeugt, was Verfasser des naheren auseinandersetzt.

L i n d a u (Dahlem).

Burk, K. Windformen der Baume und ihre Entstehung. (Kosmos,

1918, H. 2, S. 46—47, 3 Fig.)

Windgescherte Buchen auf dem ,,Kahlen Asten" im Sauerland als eine mecha-

nische Wirkung des Windes werden besprochen. Rotbuchen auf der Hohen Rhon
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zeigen physiologische Windformen, namentlich auf der Westseite; einmal sind es

durch Windbruch entstandene Windformen, das anderemai ist es eine einseitige

Schadigung der Knospen infolge Windschlags, Austrocknung und Frost.

Matouschek (Wien).

Duysen, F. Die verschiedenen Hausschwammpilze. (Sitz.-Berichte

d. Gesellsch. Naturforsch.-Freunde zu Berlin, 1918, 5/6, p. 177

bis 202, 4 Tafeln.)

Nicht die Anwesenheit der Pilze macht das Haus ungesund und ungeeignet

zum dauernden Aufenthalt, sondern die Feuchtigkeit in diesem. Verfasser erlautert
*

den Typus eines Hausschwammprozesses. Die in der Natur vorkommenden holz-

zerstorenden Pilze kann man in Parasiten und Saprophyten zerlegen; zu letzteren

gehoren die Hausschwammpilze. Auf diesen Xamen kann ein saprophytischer Pilz

Anspruch erheben, wenn sich bestimmte Eigenschaften zeigen, dafi er schneilwuchsig

ist, daB er mit seiner Schnellwuchsigkeit die Fahigkeit, in kurzer Zeit eine intensive

Holzzerstorung auszufiihren, verbindet, daB er durch sein vegetatives Wachstum
(Myzel) von dem ersten Ansiedlungspunkte sich + weit entfernen kann, um dort,

wo ihm giinstiger Nahrboden geboten wird, neue Infektionsherde zu verursachen,

daG er durch Fruchtkorperentwicklung und durch die in diesen gebildeten Sporen

an andere Stellen, in andere Stockwerke desselben Hauses oder in andere Hauser

weiter getragen werden kann. Eine derartige Sichtung ergibt nur eine geringe Zahl

von Pilzen, die als ,,Hausschwammpilze" bezeichnet werden (siehe unten). Die Pilze

kann man nach der Art der Holzzerstorung wieder in 2 Gruppen trennen:

1. Die, welche das Holz von auBen angreifen und die Zerstorung von auOen

nach innen bewirken. Die auBeren Rindenschichten werden zerstort,

der Kern des Holzes bleibt lange unvermorscht (Merulius lacrymans,

Polyporus vaporarius, Coniophora cerebella).

2. Die, welche das Holz von innen nach auBen zerstoren. In diesem Falle

wird der Kern des Holzes zerstort, die Rindenschichten bleiben erhaiten

(Lenzites-Gruppe). Verfasser erlautert weiter die Morphologie der ein-

zelnen Organe der Pilze, die Art der Holzzerstorung, gibt die Unterschiede

zwischen dem ..Mauerschwamm" und der ..Trockenfaule", die Gefahrlich-

keit der Pilze, die Bekampfung (Sanierung, Prophylaxe) und die Orte der

Wirksamkeit dieser an.

Die Tafeln bringen schone nach Photographien reproduzierte Fruchtkorper,

Myzelien, Yeranderungen des Holzes. Matouschek (Wien).

Hedicke, H. Herbarium tierischer FraBstiicke. Lief. 1: Nr. 1—25,

1918. Th. Osw. Weigel, Leipzig. 12,50 M.

Die Sammlung ist eine sehr gute Erganzung zu den bereits bestehenden phyto-

pathologischen Herbarien, die ja Schadigungen durch InsektenfraB wenig beriick-

sichtigen. Vorlaufig kann aus wirtschaftlichen Grunden die Beigabe des Erzeugers

nicht erfolgen. Einige Beispiele: Prunus cerasus mit FraB von Caliroa limacina Rtz.,

Medicago sativa mit dem von Subcoccinella 24-punctata, Colutea arborescens mit

FraB von Agromyza variegata Mg., Berberis mit dem von Arge berberidis Schrk.,

Lysimachia vulgaris mit FraB von Empira abdominalis F.

Matouschek (Wien). .
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Hoffmann. Blattkrankheiten der Tomaten. (Der prakt. Ratgeber

im Obst- und Gartenbau, 1918, S. 77.)

Fur Deutschland sind als gefahrlichste Krankheiten zu nennen: Phytophthora

infestans (falscher Mehltau), Cladosporium fulvum (Blasenrost), die Blattrollkrankheit.

Fiir diese nimmt der Verfasser die pilzparasitare Natur noch nicht als sicher an.

Zur Bekampfung empfiehlt er auf Grund langjahriger Erfahrung: Bespritzung der

Pflanzen mit 1V2
—2 %iger Kupferkalkbriihe oder mit Bordolapasta. Wichtig sind

kulturtechnische MaBnahmen: entsprechende Standweite, Bodenlockerung, Wechsel

der Anbauflache. Matouschek (Wien).

Jansen, A. Wipfeldiirre und Bodentiefe. (Die Gartenwelt, XXII,

1918, p. 28 und 33.)
*

Die Wipfeldiirre fiihrt Verfasser auf mangelnde Tiefgrundigkeit zuriick und

rat eine geeignete Oberflachenbearbeitung an. Man soil bei Neuanlage von Pflan-

zungen den Untergrund mittels Bohrers priifen. In einer Tabelle wird die Mindest-

tiefe fiir die verschiedenen Obstarten verzeichnet. Matouschek (Wien).

Kock, G. Ein fiir Osterreich neuer Schadling auf Picea pungens.

(Osterreich. Gartenzeitg., 13. J., 1918, S. 147—148, 2 Fig.)

Die Knospen der Picea pungens erscheinen schneckenformig eingerollt und
verdickt, bedeckt mit schwarzen kleinsten Pilzfruchtkorpern. Aufgetreten ist die

Krankheit im Kaiserwald— Gratzen, S.-B6hmen, bereits vor 8 Jahren. Vor 15 Jahren

wurden die Pungens-Stucke aus Sachsen und Holland bezogen und waren sicher

gesund. Die Krankheit geht am genannten Orte auch auf gemeine Fichte iiber. Die

Schadigung ist bedeutend. Ursache: Cucurbitaria piceae Borthwick, beschrieben

von Borthwick'als auf Picea pungens zu Portshire, aufgetreten in Notes Royal
bot. Gard. Edinburgh IV, 1905/09, S. 259. Seither scheint die Krankheit nirgends

mehr beobachtet worden zu sein. Matouschek (Wien).

Lek, H. A. van der. Onderzoekingen over Tracheomycosen : de Ver-

ticilliose van den Kokommer. Studien iiber die Tracheomykosen:
die Verticilliose der Gurke. Meded. v. d. Landbourohoogschool
en van de daaraan verbond. Instit. Deel XV. Afl. 1. Wageningen
1918, 58 S., 6 pi.

Die pilzparasitaren Tracheomykosen unterscheidet Verfasser als Fusariosen
und Verticilliosen von den nichtparasitaren Leptonekrosen (Phloemnekrosen), wie
z. B. die Blattrollkrankheit der Kartoffel, und er sucht die Ansicht von dem „pilz-

losen Folgestadium" dieser letzteren Krankheit zu entkraften. In Bezug auf die

Verticilliose der Gurkenpflanze meint er: In den HolzgefaBen gibt es viel zu wenige
Pilzfaden, so daB keine mechanische Verstopfung stattfinden kann. Es handle sich
eher urn eine Verletzung der GefaBe und Schwachung ihrer Lebenstatigkeit. Die
Krankheit ist keine Welkekrankheit, sondern eine Blattkrankheit, wie etwa die

Phytophthora-Krankheit. Ihr Charakter ist ein viel gleichmaBig vorschreitender.
Wiederholt gelangen Infektionsversuche durch Bodeninfektion mit kranken Pflanzen-
teilen oder mit Reinkulturen von Verticillium alboatrum, sowie auch Stengelinfek-
tionen an Gurkenpflanzen. Die erfolgreiche Ubertragung auf Kartoffelpflanzen
gelang auch. Man verbrenne friihzeitig die befallenen Pflanzen und wahle wider-
standsfahige Sorten. Matouschek (Wien).
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Molisch, Hans. Uber die Vergilbung der Blatter. (Anzeiger d. ksl.

Akad. d. Wissensch. in Wien 1918. 54. Jahrg. der math.-nat. Kl.)

Einige physiologische Bedingungen der Vergilbung des Blattes und verschiedene

damit verbundene Veranderungen in der Zelle wurden vom Verfasser festgestellt.

1. Der LichtabschluB hat oft einen groBen EinfluB. Schon nach wenigen

Tagen vergilben im Finstern die Blatter von Tropaeolum majus, Euphorbia splendens,

Abutilon, Oplismenus imbecillus (gute Versuchsobjekte), zumal wenn man mit dem

Lichtentzug gleich auch hohere Temperatur (20—30°) auf die Pflanze einwirken

laBt. Immergriine Pflanzen (Nadelholzer, Aucuba, Buxus, Laurus, Vinca z. B.)

widerstehen der Vergilbung sehr lange Zeit, sogar 4 Monate und langer, wenn die

Temperatur niedrig ist (5—13°). Die in unseren Breiten gegen den Herbst zu ab-

nehmende Lichtintensitat muB daher den VergilbungsprozeB fordern.

2. Anwesenheit von freiem Sauerstoff ist fur die Vergilbung unerlaBlich. Blatter

von Abubilon, Tilia und Tropaeolum vergilben, wenn sie zur Halfte in Wasser unter-

getaucht werden, nur so weit, als sie in die Luft ragen; die im Wasser befindlichen

Teile bleiben grim, weil der hier vorhandene absorbierte sparliche Sauerstoff nicht

ausreicht, urn die Vergilbung der genannten Blatter zu ermoglichen.

3. Das Vergilben ist eine Alterserscheinung. Durch sehr gute Ernahrung

kann das Vergilben hinausgeschoben und die Lebensdauer der Blatter verlangert

werden. Andererseits kann man bei relativ jungen Blattern gewissermaBen kunstlich

dieses Sympton des Alters hervorrufen, z. B. wenn man Tropaeolum bei hoherer

Temperatur dem Lichte ganz entzieht, es wenig begieBt oder hungern laBt.

4. Bei Anwendung der Kalimethode des Verfassers — Auskristallisierung des

Karotin in grunen und vergilbten Blattern— zeigen sich im Gegensatze zu den griinen,

keine oder nur wenige Kristalle, wohl aber statt dieser viele gelbe Tropfen, was fur

die Tswettsche Ansicht spricht, das Karotin des grunen Blattes erfahre beim Ver-

gilben eine Umwandlung in einen anderen gelben Farbstoff.

5. Bei der Vergilbung wird ein groBer Teil des EiweiBes oder das ganze EiweiB,

das in Form der plasmatischen Grundlage der Chlorophyllkorner vorhanden ist,

umgewandelt und wandert aus. Vielleicht werden auch die Umwandlungsstoffe

des Chlorophyllfarbstoffes selbst (seine N- und Mg-Komponente) vor dem Blattfalle

in ausdauernde Organe hiniibergerettet. Das Kalkoxalat, das die Zystolithen und

verschiedene Epidermisgebilde inkrustierende CaCOs
und SiOa

verbleiben im ver-

gilbenden Blatte. M a t o u s c h e k (Wien).

Morgenthaler, Otto. Uber die Mikroflora des normalen und muffigen

Getreides. (Landwirtsch. Jahrb. d. Schweiz, 1918, Bd. 32, S. 551

bis 571.)

Gesundes Getreide zeigt bei Plattenkultur eine iippige Bakterienvegetation,

die vorwiegend aus Bacterium herbicola besteht. Pilze fehlen. Muffiges Getreide

erkennt man an dem Auftreten von Pilzkolononien, sowie an dem geringen Anted,

den diese Bacterium-Art an der Bakterienvegetation hat. Es treten aber Kokken

auf. Die Gesamtzahl der Bakterien ist kleiner als beim gesunden Getreide. Unter

den Pilzen herrschen grime Penicillium-Arten vor. Es steht noch nicht fest, welcher

Organismus den charakteristischen muffigen Geruch hervorruft; vom Penicillium

riihrt er sicher nicht. Die Schimmelpilze sind Wundparasiten, die auch bei hoch-

gradiger Muffigkeit und weit vorgeschrittener Verschimmelung den unverletzten

Kornern nichts anhaben konnen. Urn den in jedem muffigen Getreide vorhandenen
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Prozentsatz vollstandig gesunder Korner fur die menschliche Ernahrung zu retten,

wasche man solches Getreide; die stark verpilzten Korner schwimmen oben auf und

konnen Ieicht abgeschopft werden. Durch Wechseln des Waschwassers wird die

Mehrzahl der Pilzsporen entfernt. Das Plattenverfahren bringt dann ein klares Bild

iiber den Schimmelbefall. Matouschek (Wien).

Nalepa, A. Neue Gallmilben. 35. Fortsetzung. (Anzeiger d. ksl.

Akad. d. Wissensch. Wien, math.-nat. KL, 1918, S. 3—5.)

Es werden als neu beschrieben: Eriophyes Iongisetus villificus (Thomas als

Phyloptus villificus nom. nudum 1885) n. sp. erzeugt ein Cecidium auf Hieracium
murorum L. zu Oberstdorf i. Algau; filzig-zottige Randwulste und rundliche Filz-

polster auf der Blattspreite, legit O. Jaap. Phyllocoptes triserratus n. sp., Einmieter
im Erineum quercinum Pers. auf Quercus pubescens Willd. Ph. latifrons n. sp. er-

zeugt ein Cecidium auf Colutea arborescens zu Baden bei Wien; beulige Auftreibung
der Spreite der Fiederblattchen, wodurch diese loffelformig werden; Blattrand manch-
mal schwach gerollt oder eingebogen, auf der Spreite helle, gelbe Flecken.

Matouschek (Wien).

Revision der auf den Betulaceen Mitteleuropas Gallen erzeugenden
Eriophyes-Arten. (Verh. d. Zool.-botan. Gesellsch. Wien LXIX,
1919, p. 25—51.)

Als bestes Referat dieser Abhandlung moge hier ein Teil der Einleitung wieder-

gegeben werden:

„Die vorliegende Arbeit bringt die Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung
der auf den einheimischen Betulaceen lebenden Eriophyes-Species ; von einer Neu-
bearbeitung der Phyllocoptiden wurde vorlaufig abgesehen. Untersucht wurden
nachstehend genannte Gallenbildungen

:

Auf Alnus glutinosa Gaert. Erineum alneum Pars., Ausstiilpungen der Xerven-
winkel, Cephaloneum pustulatum Bremi ; auf A. incana DC. Phyllerium alnigenum
Kunze, Cephaloneon pustulatum Bremi; auf A. viridis DC. Erineum purpureum DC
Nervenwinkelausstulpungen; auf Betula pubescens Ehrh. Phyllerium tortuosum
Grev., Erineum betulinum Schum., Erineum roseum Schultz, rotes kriimmeliges
Erineum auf der Blattoberseite; auf B. verrucosa Ehrh. Erineum betulinum Schum.,
Cephaloneon betulinum Bremi, Knospendeformation ; auf B. alba L. Erineum roseum
Schultz; auf Carpinus betulus L. Erineum pulchellum Schlecht., gekrauselte Blatt-

nervenfalten
;
auf Corylus avellana L. Knospendeformation, Verkummerung und ab-

norme Behaarung der Blatter. Wie aus diesen Angaben zu ersehen ist, ist die Zahl
der Gallenbildungen, deren Erzeuger nicht bestimmt werden konnten, weil ent-

sprechendes Untersuchungsmaterial nicht vorlag, eine sehr geringe.
D.e Untersuchung folgte den in einer friiheren Veroffentlichung dargelegten

Grundsatzen. Fiir die Wahl der zu vergleichenden Arten war die natiirliche Ver-
wandtschaft ihrer Wirtspflanzen maBgebend; jede Art wurde zuerst mit den Gallen-
erzeugern derselben Wirtspflanzenart, dann der nachstverwandten Wirtsarten und
da meder zunachst mit jenen Arten, die dieselben oder ahnliche Cecidien erzeugen
verglichen.

Die Erfahrung, daB z^vischen den Arten, die auf derselben Wirtspflanzenart
und auf Wirtspflanzenarten derselben naturlichen Pflanzenfamilie Gallen erzeugen,
vielfach eine sehr nahe Venvandtschaft besteht, fand neuerliche Bestatigung. Arten,
die auf derselben Wirtspflanze, ja auf demselben Blatt sehr verschiedene Gallen-
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bildungen hervorrufen, wie beispielsweise die Erzeuger des Ccphaloneon pustulatum

und der Nervenwinkelausstiilpungen auf Alnus glutinosa, stehen einandcr so nahe,

daB eine Trennung erst nach sorgfaltigen Vergleichungen und Messungen gelang.

Lediglich die biologische Verschiedenheit, die in ihren abweichenden Gallenbildungen

sinnfallig zum Ausdruck kommt, zwingt in diesem Fall und ahnlichen Fallen zu

einer Spaltung der Hauptart in Unterarten; dem subjektiven Ermessen bleibt

es anheimgestellt, sie als biologische Arten aufzufassen. Aber auch dann ware ihre

Fiihrung als selbstandige, den morphologischen gleichwertige Arten nicht zu billigen.

Jedenfalls hat die vielfach noch verbreitete Ansicht, daB verschiedene Gallenbil-

dungen und Gallenbildungen auf verschiedenen Wirtspflanzenarten von spezifisch

oder generisch verschiedenen Gallenerzeugern hervorgerufen werden, eine wesent-

liche Einschrankung zu erfahren. Ebenso geringfugige Strukturverschiedenheiten

weisen Formen auf, die auf nahe verwandten Pflanzenarten (Alnus glutinosa und

A. incana) dieselbe Galle (das Cephaloneon pustulatum) hervorbringen; werden sie

dennoch unterschieden, so sind sie als Varietaten zu fiihren (also E. laevis typicu.

und E. laevis var. alni incanae). Auf Betula verrucosa vvird das Cephaloneon pustu-

latum der Erlen durch das Cephaloneon betulinum Bremi vertreten; die Erzeuger

beider Cecidien — der E. laevis typicus und der E. laevis lionotus — stehen einander

sehr nahe, doch sind die Strukturverschiedenheiten greifbarer und konstanter. Auf

Alnus viridis ist eine dem Cephaloneon pustulatum entsrjrechende Gallenbildung

bisher noch nicht beobachtet worden, dort tritt eine dem E. laevis sehr nahe stehende

Form — Canestrini bestimmt sie schlechtweg als E. laevis — , als Erzeuger

des Phyllerium purpureum (DC.) auf. Moglicherweise werden die Ausstiilpungen

in den Nervenwinkeln von einer dieser ahnlichen Unterart hervorgerufen.

RegelmaBig treten diese Unterarten in den Gallen der Hauptart und umgekehrt

als Inquilinen auf; dadurch ist die Feststellung differenzierender Merkmale uhgemein

erschwert; diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daB eine Art als die Erzeugerin

zweier verschiedener Gallenbildungen angesprochen werden konnte.

Ahnliche nahe verwandtschaftliche Beziehungen wie zwisclun den Cephaloneon

-

Erzeugern bestehen auch zwischen den Erineum-Erzeugern der Birkenarten. Die

Mehrzahl der auf den Betulaceen lependen Eriophyes-Arten gehort diesen zwei Ver-

wandtschaftskreisen an; sie umfassen nachstehende Arten und I'nterarten:

A. K r e i s Eriophyes laevis X a 1.

E. laevis typicus Xal. : Alnus glutinosa Gaert., Cephaloneon pustulatum Bremi.

E. laevis var. alni incanae n. var.: A. incana DC, Ceph. pustulatum Bremi.

E. laevis inangulis n. subsp. : A. glutinosa Gaert. Xervenwinkekuisstiirpungen.

E. laevis euryporus n. subsp.: A. viridis DC, Erineum purpureum DC.

E. laevis lionotus (Xal.): Betula verrucosa Ehrh., Cephaloneon betulinum Bremi.

E. laevis lissonotus n. subsp.: B. pubescens Ehrh., Phyllerium tortuosum Grew

E. betulinus n. sp. : B. verrucosa Ehrh. Cecidium ?, Einmieter in den Blattkndtchen.

B. Kreis Eriophyes rudis Can.

E. rudis typicus (Can.): Betula verrucosa Ehrh., Erineum betulinum.

E. rudis calycophthirus Nal. : B. verrucosa Ehrh., Knospendeformation.

E. rudis notolius n. subsp.: B. pubescens Ehrh., rotes, krummeliges Erineum ;
.

haufig

als Einmieter im E. betulinum Schum.

E. rudis longisetosus Nal.: Betula alba L., Erineum roseum Schultz.

E. tenellus (Nal.): Carpinus betulus L., Erineum pulchellum.

E. brevitarsus typicus (Focken): Alnus glutinosa Gaert., Erineum alneum Pers.
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E. brevitarsus phyllereus n. subsp. : A. incana DC. Phyllerium alnigerum DC.

E. longirostris n. sp. : A. glutinosa Gaert., Verkiimmerung der Blatter.

E. bistriatus typicus n. sp. : A. incana DC. Cecidium ?, Einmieter im Phyllerium alni-

gerum DC. /

E. bistriatus var. alniviridis n. var. A. viridis DC. Cecidium ? Einmieter im Phylle-

rium purpureum (DC.) in den Nervenwinkelnausstiilpungen.

Die Reihung der Arten und Unterarten erfolgte nach dem Grade der Verwandt-

schaft.

E. avellanae Nal. (Corylus avellana L., Knospendeformation), E. macrotrichus

Nal. (Carpinus betulus L., gekrauselte Blattnervenfaltung) und E. vermiformis Nal.

(= E. betulae Nal. = E. pulchellus Nal.) stehen auBerhalb dieser beiden Kreise;

engere genealogische Beziehungen sind weder zwischen ihnen noch zu den Arten

des Laevis- und Rudis-Kreises nachweisbar.

Die auf die systematische Ordnung gerichtete Nachpriifung der Artbeschrei-

bungen deckte manche Irrtiimer und Mangel auf, die eine Xeubearbeitung wiinschens-

wert erscheinen lieBen." G. H.

Neger, F. W. Die Bedeutung des Habitusbildes fur die Diagnostik

von Pflanzenkrankheiten. (Centralbl. f. Bakter. 1918, II. Abt.,

48. Bd., Nr. 5/9* p. 178—181.)

Oft wird vom Praktiker aus Gleichheit oder Ahnlichkeit des Krankheits-

bildes ohne weiteres auf die Identitat der Ursachen geschlossen. Aber dabei

iibersieht man, daB das Krankheitsbild durch zwei Gruppen von Faktoren

zustande kommt, namlich durch die auf die Totung der lebenden Zellen

gerichteten Einflusse und durch die sogenannten postmortalen Vorgange. Letztere

verlaufen zumeist ganz gleichartig, fiihren also zu durchaus iibereinstimmenden
Krankheitsbildern, selbst wenn die Krankheitsursache verschieden ist. Die

Bedeutung dieser postmortaler Vorgange wird vom Verfasser an einigen Bei-

spielen erlautert: Die durch Clasterosporium carpophilum an SuBkirschen-Blattern
erzeugte SchrotschuBkrankheit zeigt die roten Flecke auf dem Blatte nur dann,

wenn der befallene Baum im vollen Lichte stand. Ist dies nicht der Fall, so sind

die Flecken griin oder etwas verblaBt, nicht rot. Oder : Bei Einwirkung saurer Rauch-
gase (S02 z. B.) auf Blatter verschiedener Laubbaume spricht man von „iiberaus

charakteristischen" roten, scharf begrenzten Flecken. Aber laBt man solche Gase

bei nicht gleichzeitiger Wirkung des Tageslichtes einwirken, so entsteht nur eine

Farbfarbung des Blattgewebes. Frost (Juni 1917) erzeugte an Eichenblattern braun-
liche Flecken, wenn darauf intensive Belichtung eintritt. Bei Evonymus japonica
hat im Laboratorium Infiltration mit reinem Wasser mit nachfolgender Belichtung
gelbliche Flecken hervorgebracht, wie man es sonst nach Einwirkung saurer Gase
beobachtet. Die Unterbindung der Atmungstatigkeit ist hier wohl die letzte Wirkung
des infiltrierten Wassers. Auch jede irgendwie abgetotete Koniferennadel wird rot,

wenn ein gewisser Wassergehalt da ist und der Sauerstoff zutreten kann.

Matouschek (Wien).

Schaffnit und Lustner. Bericht iiber das Auftreten von Feinden
und Krankheiten der Kulturpflanzen in der Rheinprovinz in den

Jahren 1916 und 1917. Bonn.

Wie in den Vorjahren werden die Schadigungen der einzelnen Pflanzen be-

sprochen. Es werden die Schaden von Getreide, Wein und Obstpflanzen einer aus-
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fiihrlichen Untersuchung bedacht, so werden die Kartoffeln ausfiihrlich gegen

Befall von Phytophthora besprochen, indem 105 Sorten auf ihren Befall gepriift

werden. Im allgemeinen waren die Krankheiten seltener und die Schaden treten

nur stellenweise auf. L i n d a u (Dahlem).

Schmidt, Hugo. Neue Kafergallen aus der Umgebung von Griinberg

in Schlesien. (Societ. entomol. XXXIII. 1918, S. 29.)

Berteroa incana DC. mit erbsengroBen Kugelgallen am Wurzelhalse, die Gallen

bisweilen miteinander verschmelzend ; der Erzeuger Gymnetron asellus Grav. macht

die Entwicklung in der Galle durch. Nach Bayer erzeugt dieser Kafer eine Stengel-

galle an Verbascum phlomoides in Bohmen. Sisymbrium pannonicum Jacq., spindei-

formige Verdickung der Hauptwurzel mit langlicher Larvenhohle, jede Wurzel nur

mit einer Galle besetzt ; Erzeuger : Baris lepidii Germ. Plantago lanceolata L., schwache

Stengelverdickung, erzeugt von Gymnetron labile. Chenopodium hybridum L.,

starke Wurzelverdickung an durftigen Stucken oft mit Wurzeltorsion. Der Er-

zeuger Chromoderus fasciatus Mil. erzeugt an Chen, album auch Gallen, wenn diese

sehr groB sind. Ein Teil der Erzeuger iiberwintert in der Galle. Atriplex oblongi-

folium W. K., alles wie vorhin, aber Galle diinnwandig und leicht abreiBend. Alle

diese Riisselgallen fand Verfasser nur auf lockeren Boden.

Matouschek (Wien).

Szabo, Zoltan. Dipsacaceak viragzatanak fejlodestani ertelmezese.

(Entwicklungsgeschichtliche Erklarung des Bliitenstandes der

Dipsacaceen.) (Szent Istvan Akad. firtesit., Budapest, III. 1918,

Nr. 2, p. 119—126, 2 fig.) — In magyar. Sprache.

In teratologischen Fallen wird das Kopfchen durch Echlastesis einem Poly-

chasium ahnlich; es bilden sich sogar zusammengesetzte Kopfchen, die an die Bluten-

stande der Rubiales-Umbelliflorae atavistisch zuriickschlagen.

Matouschek (Wien).

Tschirch, A. Hundert Jahre Mutterkornforschung. (Pharmazeut.

Post, LI, Wien 1918, Nr. 2—8.)

Eine Klarlegung der Geschichte der Mutterkornforschung, beginnend mit

Vauquelin 1816. DieNamen A. Wigger, J.
Bonjeau, Wenzell, Dragen-

dorff, Tanret, Blumberg, Kraft sind Marksteine in der chemischen Erfor-

schung dieses Pilzes. Man erhalt nach Verfasser folgende Reihen:

I. Anfangsbasen : Ergotinin, Ergotoxin, Vernin, Ergothonein.

II. Zwischenbasen

:

1. acyclische: Arginin, Agmatin, Leucin Betain;

2. mit cyclischem Kerne: Tyrosin, Tyramin, Uracil;

3. mit unbekannter Konstruktion : Cornutin, Clavin, Sphacehnsaure,
t

Ergotinsaure.

III. Abbau der Zwischenbasen zu den Endbasen: Arginin, Tyrosin, Tyramin.

Nicht beteiligt an der physiologischen Wirkung sind die Kohlehydrate und

Verwandte, fette Ole, die Farbstoffe Scleroxanthin, Scleroerythrin (Sclerojodin ist

zu streichen). Die „ Basentheorie" besteht sicher zu Recht. — Verfasser selbst be-
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teiligte sich an der chemischen Untersuchung stark. — Die Entwicklungsgeschichte

des Mutterkornes wurde von Tulasne 1853 klargestellt; R. Stager wies biolo-

gische Rassen nach. Matouschek (Wien).

• *

Voges. Uber das Auftrcten epidemischer Pflanzenkrankheiten.

Deutsche landw. Presse, 1918, S. 13 ff.

Es sind die inneren Zustande der Pflanze zur Zeit der Infektion und spater

recht ausschlaggebend. Von diesen wissen wir aber bisher sehr wenig. Jedenfalls

ist es schwierig, restlos Einblick in das W'esen der Infektionskrankheiten zu gewinnen,

sowie in das wechselseitige Spiel von Ursache und Wirkung in dem Leben und im

Kampfe zwischen Parasit und Wirt. Matouschek (Wien).

Welten, Heinz. Pflanzenkrankheiten. (Reclaims Universal-Bibliothek

Nr. 6031—6034.) Biicher der Naturwissenschaft. 25. Band. K1.8 .

.
199 p. Mit 2 bunten und 3 schwarzen Tafeln und 76 Abbildungen
im Text. Leipzig (Ph. Reclam jun.) 1919. Preis: geh. M. 2.—;

Bibliothekbd. M. 3.—; Liebhaberbd. M. 5.—.

Trotz der Fulle von Biichern uber Pflanzenkrankheiten hat der Verfasser doch

das vorliegende Werkchen der Offentlichkeit iibergeben aus der Erwagung, da6 die

zur Zeit in Gebrauch befindlichen Biicher dem Zweck, dem sie dienen sollen, nur

halb erfiillen, entweder haben dieselben nur praktische Zwecke, wenden sich an

Gartner, Landwirte und andere Pflanzenziichter, sie nennen die Krankheiten der

wichtigen Kulturgewachse und geben wohlerprobte Rezepte an, mit deren Hilfe

die erkrankten Pflanzen geheilt werden konnen, oder sie behandeln das Thema mehr
von der „theoretischen" Seite, gehen den Ursachen der Erkrankung nach und legen

den Schwerpunkt zumeist auf die Beschreibung der MiBbildungen, die die betreffenden

Krankheiten zeitigen, sie verweilen weiterschreitend auf den Pfaden, auf denen sich

die Lehre von den Krankheiten jetzt mit Vorliebe bewegt, am langsten bei den Krank-
heitstragern, den Bakterien und Pilzen, deren Biologie oft den Hauptteil des Buches
ausfiillt, und geben die Hilfsmittel dagegen nur in wenigen Zeilen, oft nur in FuC-
noten. Beider Biichergruppen Ziele. will der Verfasser vereinen. Nach einer Ein-

leitung behandelt derselbe in diesem Sinne im ersten Kapitel die schadigenden Ein-

fliisse der unbelebten Natur (Kalte, Warme, Feuer, Blitz, Niederschlage, Lichtmangel,
Rauchgase, Leuchtgas, andere Beimengungen der Luft, Mangel an Nahrung, L'ber-

maB an Nahrung, stagnierende Bodennasse, Abwasser, Sauren, Laugen und Salz,

Raummangel)
;
im zweiten Kapitel die Schadigungen durch Lebewesen (Verletzungen

durch Menschen und hohere Tiere, Wundbehandlung und Wundheilung, Schadigungen
durch niedere Tiere und zwar, Gallmilben, Zweifliigler, Halbfliigler, Hautfliigler,

Kafer, Geradfliigler und Schmetterlinge; Schadigungen durch Pflanzen, und zwar
durch parasitische Phanerogamen und parasitische Kryptogamen). Das dritte Kapitel
ist den Krankheiten der Kulturgewachse gewidmet. In demselben werden die Krank-
heiten der Getreidepflanzen (Weizen, Hafer, Gerste, Hirse, Mais, Roggen, Pilze, die

versch.edene Getreidepflanzen befallen, Tiere, die verschiedene Getreidepflanzen
befallen), der Ruben, Kartoifel, Gemiise, Ol- und Wiesenpflanzen, der Obst-
baume und Straucher (Kirsche, Birne, Apfel, Pflaume, Stachel- und Johannis-
beere) und des Weins. Am SchluB findet sich ein brauchbares Register und ein

\ erzeichnis der Abbildungen.

Das Werkchen diirfte seinen Zweck erfiillen und gern erworben werden von
alien praktischen Fachleuten. Kann aber auch als Einleitung zum Studium der
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Pflanzenkrankheiten, besonders den Studenten der landw.rtschaftlichen Schulen

dienen und auch als Repetitorium des in den Vorlesungen gehorten Stoffes empfohlen
werden.

*

G. H.

Wohanka & Comp. XXVIII. Jahresbericht der Rubensamen-Zuch-
tungen. Prag 1918, im Selbstverlage, 95 p.

Uns interessiert hier (im Abschnitte ,,Krankheiten") nur folgende Angabe von
Ottokar Lax a. Er konnte aus erfrorenen Zuckerriiben, deren Parenchym
verschrumpft und schwarzlich war, und aus dessen Rissen ein schaumartiger, weifi-

licher Schleim entquoll, das neue Bacterium Preissii isolieren. Es invertiert und
zersetzt Saccharose leicht und gedeiht am besten in Maltose- und Saccharbse-

Losungen, weniger gut in anderen Zuckerlosungen. Schleim tritt erst bei Gegenwart
von Saccharose auf, Pektinstoffe werden wenig angegriffen. Das Bacterium lebt

in den oberflachlichen Schichten der Erde und kann von hier aus leicht gezuchtet

werden; es ist gegen Kalte widerstandsfahig, daher befallt es gern erfrorene Ruben.

Matouschek (Wien).
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Wolf, F. A. und Foster, A. C. Bacterium Tabacum, Schadling des Tabaks in Nord-

karolina, Vereinigte Staaten von Nordamerika. (Science N. S. XLVI [1917],

p. 361—362.)

Wollenweber, H. W. Der Kartoffelschorf. (Zeitschr. f. Spiritusindustrie XLII [1919],

p. 55—56.)

Wortley, E. J. Potato leaf-roll: its diagnosis and cause. (Phytopathology VIII

[1918], p. 507—529, 16 Fig.)

York, H. H. and Spaulding, P. The overwintering of Cronartium ribicola on Ribes.

(Phytopathology VIII [1918], p. 617—619.)

Young, H. C. Seed disinfection for pure culture work. (Ann. Missouri Bot. Gard. VI

[1919], p. 147—158.)

Zacher. Friedrieh. Ein neuer Schadling des Blumenkohls (Phytomyza flavicornis Fall.)

und andere wenig bekannte Gartenschadlinge. (Gartenflora LXVIII [1919],

p. 169—172, Abb. 22—25.)

— Die Schadlinge der Kartoffel. (Der Kartoffelbau II [1918], Nr. 16/17; III [1919],

Nr. 3/4.)

Zickes, H. Zum derzeitigen Ersatz von Desinfektionsmitteln gegen Getreideschadlinge.

(Allg. Zeitschr. f. Bierbr. u. Malzfabrik. XLV [1917], p. 29—30.)

Zimmermann, H. Die Erdraupen der Wintersaateule (Agrotis segetum Schiff.).

(Mecklenb. landw. Wochenschr. 1918, Nr. 9.)

Zinnsmeister, C. L. Ramularia root-rots of Ginseng. (Phytopathology VIII [1918],

p. 557—571. 8 Fig.)

.

Zweigelt, F. Merkblatt iiber Pflanzenschutz-Arbeiten im Obstgarten. (Ratgeber-

Biicherei ,,Mein Sonntagsblatt" Nr. 23.) (Neutitschein 1919, 30 pp., 4 Farben-

tafeln, 13 Textabb.)

C. Sammlungen.
Die mit einem * bezeichneten Sammlungen konnen aufier von dem Herausgeber auch durch den

Verlag von Th. Osw. Wei gel in Leipzig bezogen werden.

Debes, E. Sammlung mikroskopischer Diatomeenpraparate. Serie I (Nr. 1—25)

1919. In Hasten M. 45.—.

Hecke, L. Sammlung mikroskopischer Dauerpraparate von phytopatholog.-mykolog

Objekten. Serie I (Nr. 1—6) 1919. In Mappe M. 25.—.
Kopsch, A. Bryotheca Saxonica. Cent. I [1919]. In Mappe M. 40.—.
Krieger, H.W. Fungi Saxonici. Fasc. 50 (Nr. 2451—2500) 1919. In Mappe M. 15.—

.

D. Personalnotizen.

Gestorben:
Prof. George Francis Atkinson am 14. November 1918 in Ithaca.

Jacob Severin Deichmann-Branth, Pastor emer., danischer Bota-

niker, am 9. Dezember 1917 im 86. Lebensjahre in Kolding. —
Prof! Dr. Otto Butschli, Wirkl. Geh. Rat, Direktor des Zoologischen

Instituts in Heidelberg im 72. Lebensjahre (Berl. Tagebl. v. 5. II. 20).

Karl Frederik Dusen am 14. Juli 1919 in Kalmar, ein schwedischer



(83)

Mooskenner. — Prof. William Gibson Farlow am 3. Juni 1919 in

Cambridge Mass. — Christopher Jakowlewitsch Gobi, emerit. Univer-

sitatsprofessor, Direktor des Botanischen Gartens und -Instituts in

St. Petersburg als Opfer der Bolschewisten. (Nach Mitteilungen des

Sekretars der russischen Akademie der Wissenschaften in ,,Politiken"

aus Helsingfors.) — Prof. Paul GUBfeld, bekannter Forschungs-

reisender, in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar d. Js. zu Berlin

im Alter von 80 Jahren. — Abbe Felix Charles Hy im Jahre 1918 in

Angers. — Dr. S. H. Koorders, einer der besten Keriner der Java-

nischen Flora, Verfasser der groBen Exkursionsflora von Java, sowic

des im Verein mit Valeton herausgegebenen Werkes „De Boom-

sorten von Java", am 16. November 1919 in Buitenzorg. — Prof.

Dr. Julius Mac Leod-Gent im Alter von 62 Jahren. — Karl Bernhard

Nordstrom, bekannter schwedischer Botaniker, am 17. Juli 1919 in

Sundvall. — Wilhelm Pfeffer, Direktor des Botanischen Gartens und

Ordinarius an der Universitat Leipzig, im 74. Lebensjahre am

2./3. Februar 1920. — Gustav Retzius, schwedischer Algenforscher,

am 21. Juni 1919 in Stockholm. — Am 6. September 1919 starb

in Chicago, 67 Jahre alt, Karl Roll, der die botanische Reise seines

Bruders Prof. Dr. J. Roll durch Nordamerika unterstiitzte. —
Pietro Andrea Saecardo, bedeutendster Mykologe Italiens, am

12. Februar in Padua. — Paul F. F. Schulz, Hauptlehrer in Kauls-

dorf b. Berlin, Verfasser des Buches „Unsere Zierpflanzen", Quelle

& Meyer, Leipzig 1909, am 4. Dezember 1919 im 48. Lebensjahre

(18. VII. 1872 *). — Prof. Dr. Ernst Stahl, Direktor des Botanischen

Gartens und Instituts der Universitat Jena, am 3. Dezember 1919.

— Jesuitenpater F. TheiBen, bekannter Mykologe, irifolge Absturzes

bei einer botanischen Exkursion in Feldkirch.

Ernannt:
I. Beauverie, Prof. adj. a la Faculte des sciences de Nancy, zum

Professor der Botanik a la Faculte des sciences de Clermont-Ferrand.

— Ph Dr Fr. Bubak, bisher Professor der Botanik und Phyto-

pathologie an der landw. Akademie in Tabor, Bohmen (dk

aufgehoben wurde), zum ord. Professor der system. Botanik und

Phytopathologie an der neuen bohm. Hochschule fur Bodenkultur

in Brunn-Mahren und zugleich durch Wahl zum Rektor

fiir das Studienjahr 1919/20. — Privatdozent Dr. C. C. Hosseus

zum interimistischen ord. Professor der Botanik an der median.

Fakultat und zum ord. Professor der Botanik an der I- acultad d.

Cienc. Ex. Fis. y naturales der Xationalen Universitat Cordoba

(Argentinien). - Houard, Maltre de Conferences a la Faculte des



(84)

Sciences de Caen, zum Professor der Botanik an derselben Fakultat.

Ricome, Professeur de Botanique appl. a la Faculte des Sciences

de Lille, zum Professor der Botanik an derselben Fakultat. — Dr.

Karl Snell zum Pflanzenphysiologen am Forschungsinstitut fur

Kartoffelbau in Berlin- Steglitz. — Dr. W. Szafer zum a. o. Professor

und Direktor des botan. Gartens und Instituts der Universitat

Krakau. — Prof. Dr. Heinrich Zikes als Nachfolger von Prof. Dr.

Franz Lafar zum ord. Professor der Garungsphysiologie und Bak-

teriologie an der Techn. Hochschule in Wien.

Berufen:
Privatdozent fur Botanik in Miinchen H. Burgeff als a. o. Pro-

fessor der Botanik nach Halle an die Stelle von Prof. W. Ruhland.

Der aus Strafiburg i. Els. vertriebene Professor der Botanik

Dr. Ludwig Jost als Direktor des Bot. Gartens der Universitat Heidel-

berg als Nachfolger von Prof. G. Klebs.

Habilitiert:
Dr. Edgar Irmscher an der Universitat Hamburg fur Botanik.

Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten

Abonnenten mit, daft wir wieder einige komplette Serien der

55J^eawi^ia
u

abgeben konnen.

Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:

Jahrgang 1852—1857

1858—1863
18 1867

1868

1869—1872

1873—1888
1889—1891

1892—1893

1894—1896
1897—1902

1903

Band I) M. 12.

5

ii)

HI

VII)

VIII

XII-

VI) a

XI) a

-XXVII) . . . . .a
XXVIII--XXX) .... a

XXXI—XXXII) .... a

XXXIII—XXXV) .... a

XXXVI—XLI) a

XLII) . .
'

Band XLIII—LIX • ^

II

19

LX
LXI

55

J»

n

55

55

55

55

51

55

55

55

55

55

20.

6.

20.

6.

8.

30.

8.

12.

20.

24,

24.

30.

40.

DRESDEN -N. Verlagsbuchhanfllung C. ^einrich.

Redaktion: Prof. Dr. Geopg Hieronymus in Steglitz bei Berlin.
Verlag und Druck von C. Heinrieh in Dresden- N.



Fungi imperfecti. Beitrage zur Kenntnis derselben. 81

sind schwarz, fast matt, schmalwulstig scharf berandet und oft mit

einigen Langsrunzeln versehen. Sie stehen meist in 2—3 lockeren

Langsreihen, sind etwa 220 p dick und haben eine opake ringsherum-

gehende, unten 15 p, oben 8 p dicke, schwarze Kruste. An Quer-

schnitten erscheint das ganze Gewebe kleinzellig parenchymatisch;

Zellen etwa 4—7 p groB. In der Flachenansicht erscheint aber die

in der Epidermis eingewachsene Deckschichte aus maandrisch ver-

bogenen, gestreckten, schmalen Zellen aufgebaut. Die unter der

70 p dicken, unten flach konkaven Fruchtschichte liegende Basal-

schichte ist in der Mitte 70 p dick, unten stark konvex, und besteht

aus kleinen, fast hyalinen, zartwandigen Parenchymzellen. Diese

Basalschichte liegt unter der Epidermis und wird gegen den Rand

diinn. Unter der opaken, 8 p dicken Deckkruste liegt eine hyalin-

parenchymatische, 15 p dicke Schichte. Auf der Basalschichte sitzen

dicht parallel die einfachen, 15 > 1.6 p groBen Trager, die an der

Spitze die einzeln stehenden, hyalinen, einzelligen, zylindrischen,

an den Enden spitzlichen oder stumpfen, schwach bogig gekrummten,

24—26 > 1.6 p groBen Konidien bilden.

Der Pilz ist von Cryptosporium atrum Kunze schon durch die

nicht spitz spindelformigen, langeren Konidien und die dicke hyaline

Basalschichte verschieden.

Cryptosporium Kunze ist zweifellos auch mit Pilidium Kunze

rwandt

ostroma

echte Leptostroma und hat L. caricinellum v. H. zu heiBen, beschrieben

in Fragm. Nr. 928, XVII. Mitt. 1915.

112. Uber die Gattung Acarosporium Bubak et Vleugel.

Diese in den Berichten d. deutsch. . bot. Gesellschaft 1911,

XXIX. Bd., p. 385 beschriebene Gattung wird zu den Excipulaceen

gestellt und soil kurze, zylindrisch-papillenformige Konidientrager

besitzen, auf denen sehr lange, gabelig verzweigte Ketten von zylin-

drischen hyalinen, zweizelligen Konidien sitzen, die mit einer,

selten 2—4 Borsten versehen sind. Bubak betrachtet die ver-

zweigten Konidienketten als sympodiale Bildungen, die im ganzen

Pilzsysteme einzig dastehen.

Die auf toten Birkenblattern in Schweden wachsende einzige

Art der Gattung, A. sympodiale B. et VI., habe ich nicht gesehen.

Indessen fand Herr P. Lambert bei St. Georgen am Sonntags-

berg in Niederosterreich im Oktober 1917 auf eingetrockneten

Htdwigia Band LXII.
fi
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Friichten von Cornus mas einen Pilz, der dem Acarosporium sympodiale

auBerst nahe steht und mir Gelcgenheit gab, das Wesen und die

Verwandtschaft der neuen Gattung festzustellen.

Nach meinem Befunde ist Acarosporium B. et VI. nichts anderes

als ein Pilidium Kunze (non Saccardo) mit sehr stark verlangerten,

stark verzweigten Tragern und fadenformigen Konidien. (Siehe

meine Fragmente Nr. 941 und 942, XVII. Mitt. 1915.) Daraus

ergibt sich, daB Bubaks Auffassung des Pilzes unrichtig ist.

Was er als Konidien beschreibt, sind nichts als die Glieder der zer-

brechlichen Konidientrager, an welchen die eigentlichen kurzfadigen

Konidien sitzen. DaB dies so ist, ergibt sich indes schon aus der ein-

fachen Tatsache, daB sich bei alien Konidienketten der Pilze, die

altesten, zuerst ausreifenden Konidien stets an der Spitze der Ketten

befinden, wahrend dies bei A. sympodiale gerade umgekehrt ware,

was ganz unmoglich ist.

Das Acarosporium austriacum v. H. ist genau so groB und so

gebaut, wie Bubaks Pilz (s. Taf . XIV, Fig. 1) und unterscheidet

sich anscheinend nur dadurch von demselben, daB die 14—20 p

langen Glieder der Trager nur 1.6—2 p dick und dabei nur einzellig

sind. Die daran zu 1—2, meist gegen oben hin sitzenden Konidien

sind fadenformig, meist steif gerade und 25—40 > 0.5 p groB. Die

Trager werden bis 400 p lang, werden nach obenhin ganz allmahlich

bis 1 p dunner und sind stark besenartig und gabelig terzweigt.

Die Konidien haften lange an den Tragern, losen sich aber

schlieBlich ab.

Vergleicht man einen Medianschnitt des Pilzes mit einem solchen

einer echten Pilidium-Axt , so sieht man, daB sich beide vollkommen
gleichen in Bau und Beschaffenheit des Gehauses oder Stromas;

aber Pilidium hat meist kurze, einfache Trager und schmal spindelige,

etwas gekrummte Konidien. Indessen kommen bei den groBeren

Pilidium-Arien auch teilweise langere, auch wenig verzweigte Trager

vor, mit seitlich ansitzenden Konidien.

Der Unterschied zwischen Pilidium Kze. und Acarosporium
B. et VI. ist daher nur ein sehr geringer; es ist mir daher nicht zweifel-

haft, daB auch die Gattung Acarosporium Nebenfriichte von Phacidia-

ceen umfassen wird, wie Pilidium, Darnach muB nun die Gattung
Acarosporium neu beschrieben werden.

Acarosporium Bub. et Vleugel 1911, emend, v. H. Fruchtkorper
(Stroma) in der Epidermis eingewachsen, mit der AuBenwand der-

selben bleibend verwachsen; Gehause ringsum gleichmaBig ent-

wickelt, braun, kleinzellig-parenchymatisch, unten flach, schlieBlich
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scheinbar oberflachlich, ohne Miindung, oben weit unregelmaBig

aufreiBend. Konidientrager nur auf der breiten Basis, sehr lang,

lang gabelig-besenformig verzweigt, mit Querwanden. Konidicn

sehr diinnfadig, seiten- und endstandig. Nahe mit Pilidium Kunze

(non Sacc.) verwandt. Nebenfriichte von Phacidiaceen. Grundart:

Acarosporium sympodiale Bub. et Vleug. 1911. Zweite Art: A.

austriacum v. H.

Fruchtkorper einzeln oder in kleinen Gruppen, schwarz, gl^tt,

schwach glanzend bis matt, rundlich-knollenformig, trocken etwas

abgeflacht, 0.5—1 mm breit, in der Epidermis eingcwachsen, mit

der EpidermisauBenwand bleibend verwachsen, stark vorragend,

scheinbar oberflachlich, ohne Miindung, oben unregelmaBig weit

aufreiBend. Gehause ringsum aus derbwandigen, 3—5 p groBen

Parenchymzellen bestehend, oben 40—50 p dick, auBen 8—10 p dick

schwarzbraun, innen blaB bis hyalin, an der Basis flach, blaB bis

hyalin, 20—45 p dick. Trager nur auf der flachen Basis, dicht

parallelstehend, bis 400 p lang, stark gabelig-besenformig verzweigt,

septiert (Glieder 14—20 p lang), unten 2 p. dick, nach oben hin ganz

allmahlich diinner werdend. Konidien fadenformig, meist gerade,

25—40 > 0.5 p groB, an den Tragern seiten- und endstandig.

An am Boden liegenden trockenen, geschwarzten Friichten von

Cornus mas, Oktober 1917 bei St. Georgen am Sonntagsberge in

Niederosterreich leg. P. Lambert.

113. Diaporthe und Phomopsis auf den europaischen Ulmen.

Als auf Ulmus-Arten wachsend sind in Europa zehn Diaporthe-

Arten angegeben. Von diesen sind Diaporthe ciliata (P.) Sacc.

(Syll. F. I, p. 631) und D. leucopis (Fr.) Sacc. (Syll. F. IX, p. 705)

auszuscheiden : Die erstere ist eine unsichere, ungeniigend bekannte

Mischart, letztere wird von Fries (Syst. myc. 1823, II. Bd.,

p. 402) nur auf Corylus angegeben.

Die verbleibenden acht Arten sind gewiB zum Teile nur Formen

von hochstens fiinf Arten.

1. Diaporthe discutiens (Berk.) Sacc. (S. F. I, 677). Damit ist

vermutlich identisch D. eres Nitschke (Pyren. germ. 1870, p. 245).

2. Diaporthe perjuncta Niessl (Verh. nat. V. Briinn 1876,

XIV. Bd., p. 216 und Hedwigia, 1876, XV. Bd., p. 153). Dazu wird

vermutlich D. Malbranchei Sacc. (Michelia 1879, I, p. 509) gehoren.

D. Saccardiana Kunze (Syll. F. I, 1882, p. 628) ist damit identisch

(S. Winter, Pyren., p. 661).
6*
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3. Diaporthe Otthii Nitschke (Mitt, naturf. Ges. Bern 1868, p. 51).

4. Diaporthe Bonafidii Sacc. (Syll. Fung. 1899, XIV. Bd., p. 545).

5. Diaporthe Behmiana Starback (Beih. svensk. Vet.-Ak. Handl.
1890, 16. Bd., Afd. III., Nr. 3, p. 5).

Die auf Ulmus bei uns auftretenden Phomopsis-Formen sind:

1. Phoma oblongum Desm. (Ann. scienc. nat. Bot. 1853, III. Ser.,

20. Bd., p. 218), ausgegeben in Desmazieres, PI. crypt.

France 1853, Nr. 60.

2. Phoma depressum Berk, et Broome (Ann. Mag. nat. hist. 1850,

II. Ser., V. Bd., p. 370) = Phoma planiuscula Sacc. (Syll. Fung. 1884,

III. Bd., p. 99). Auf Bobinia und Ulmus.

3. Phoma Malbranchei Sacc. (Michelia, 1879, I. Bd., p. 521).

4. Septoria phomatella Sacc. (Michelia, 1. c. p. 528) = Phlyctaena
pkomatella Sacc. (Syll. F. 1884, III. Bd., p. 594).

5. Phoma eres Sacc. (Michelia, I.e. p. 521).

6. Libertella Ulmi-suberosae Oudem. (Ned. Kruidk. Arch. 1898,

III. Ser., I. St., Nr. 181).

Phoma oblongum Desmaz. ist nach dem Originalexemplare eine

typische Phomopsis, die vollkommen zu den Angaben stimmt, welche
Nitschke (Pyr. germ. 1870, p. 245) iiber die Nebenfrucht von
Diaporthe eres macht. Daher ist Phomopsis oblonga (Desm.) v. H.
die Nebenfrucht von Diaporthe eres Ntke. Die Art ist durch sehr
kurze Konidientrager und nicht spindelformige, sondern langlich-

zylindrische, an den Enden breit abgerundete Konidien ausgezeichnet.
Die beiden Oltropfchen sind groB, aber undeutlich.

Phoma eres Sacc. hat spindelformige, spitzendige Konidien, die

an 15—18 n langen Tragern sitzen, ist davon verschieden und gehort
offenbar zu einer anderen Diaporthe-Art

.

Phoma depressum Berk, et Br. ist eine zu streichende Mischart.
Phoma Malbranchei Sacc. hat eilangliche, 14 15 > 5 a groBe

Konidien und soil zu Diaporthe Malbranchei gehoren.
Septoria phomatella Sacc. ist eine Phomopsis mit fadigen Hacken-

konidien, ist urspriinglich auf Ulmus campestris beschrieben, wurde
jedoch spater auch auf ahnliche Phomopsis-Formen anderer Pflanzen
ubertragen und daher im jetzigen Umfange eine Mischart.

Libertella Ulmi-suberosa Oud. ist nach der Beschreibung gewiB
eine Phomopsis.

Am Anninger im Wienerwalde fand ich 1905 auf Ulmus-Zvreigen
erne PhWm>psiS

, die von alien von mir bisher untersuchten Arten
dadurch abweicht, daS das Stroma von einer derben, schwarzen



Fungi imperfecti. Beitrage zur Kenntnis derselben. 85

davon getrennten, oben mit dem Periderm verwachsenen Sauni-

schichte eingeschlossen wird. Diese Phomopsis inclusa v. H. verhalt

sich zu den gewohnlichen Phomopsis-Arten genau so, wie Leuco-

Cytospora zu Cytospora und verdient daher in cine eigene Gattung

oder Untergattung Leuco-Phomopsis v. H. versetzt zu werden.

Die Saumschichte umgrenzt einen schalenformigen, 0.8 mm
tiefen und 1.5 mm breiten, nach oben hin crweiterten Raum, der

unten flach ist. Darin sitzt nun in dem gebleichten, aber sonst un-

veranderten Rindengewebe das Phomopsis-Stroma. ganz frei, das

( inen dick linsenformigen, 1100 p. breiten, 260 fi hohen Lokulus

als nur 10—15 jx dicke, gelbbraun-kleinzellige Parenchymschichte

allseitig einschlieBt. Der Lokulus zeigt oben einen ziemlich weiten,

260 ^langen, maBig derbwandigen Hals, der wenig durch das Periderm

hervorbricht. Die den Lokulus innen ringsum auskleidenden Konidien-

trager sind bald kurz, bald fadig und bis 15 > 1.5 lang. Die hyalinen,

tinzelligen Konidien hangen schleimig verbundcn zu einer festen

Masse zusammen. Sie sind nicht spindelformig und von jenen der

Phomopsis oblonga kaum zu unterscheiden, langlich-zylindrisch, an

den Enden breit abgerundet, mit zwei groBen, undeutlichen Ol-

tropfchen, daher manchmal scheinbar zweizellig, 7—10 > 2—2.5
t
u

groB. Diese Art ist von Phomopsis oblonga sicher verschieden und

wird zu einer Diaporthe mit gut entwickelter Saumschichte gehoren.

114. Nebenfruchtformgattungen von Diaporthe.

Bei weitem die meisten Diaporthe-Axten haben Arten der be-

kannten typischen Formgattung Phomopsis als Nebenfriichte. Doch

gibt es einige Diaporthe-^
Arten , deren Phomopsis-Form sowut von

der typischen abweicht, daB fur diesclben eigene Formgattungen

aufgestellt werden miissen.

1. So hat Diaporthe Bobergiana (Desm.) eine Phomopsis als

Nebenfrucht, die sich ganz in der Epidermis entwickelt und daher

ganz anders aussieht. Ich habe fur diese Form die Gattung Pho-

mo

2, Aber auch die Phomopsis-Form von Diaporthe Castanea

(Tul.) Sacc. (Sel. Fung. Carp. 1863, II. Bd., p. 202, Taf. XXIII,

Fig. 1— 12) weicht von der typischen Form weit ab. Bei dieser,

Fusicoccum castaneum Sacc. (Syll. Fung. 1884, III. Bd., p. 249)

gcnannten Form isi kein flacher, einfacher Lokulus vorhanden,

der einen gut entwickelten Mundungskanal besitzt, sondern ein

rundlicher Lokulus, der oben ganz unregelmaBig aufreiBt und innen

mehr minder gekammert ist. Diese Form ist als Phomopsis nicht zu
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erkennen und daher bisher auch von niemandem als solche bezeichnet

worden. Ich kenne sie nur aus T u 1 a s n e s Angaben und Bildern.

Indessen gibt es noch eine zweite Form, die auf Fagus-Zweigen sehr

haufig ist und die noch mehr durch sehr starke Kammerung des

Lokulus, der schlieBlich oben unregelmaBig aufreiBt und sich so weit

offnet, von einer typischen Phomopsis abweicht. Es ist dies die von

T u 1 a s n e (1. c. p. 203) beschriebene aber nicht abgebildete Neben-

frucht von Diaporthe galericulata (Tul.). Diese wurde Fusicoccum

galericulatum Sacc. (Syll. F. 1884, IV. Bd., p. 250) genannt. Nach
T u 1 a s n e sind die langlich-spindeligen Konidien dieser Form
6.5—10 > 3.5—4 a groB. Allein mehrere gesammelte Exemplare

zeigten mir, daB die GroBe der Konidien sehr wechselt, sie konnen
bis 16 pt lang und bis 5.5 /* breit werden. Das Myxosporium carneum

Thiimen (Hedwigia 1880, 19. Bd., p. 189) ist nur eine groBersporige

Form von Fusicoccum galericulatum. Eine dritte hierhergehorige

Form ist die Dothiorella irregularis Diedicke, die gewiB die Neben-

frucht von Diaporthe farinosa Peck. ist. Diese drei Formen gehoren

in die Gattung Malacostroma v. H., auf welche spater noch zuriick-

zukommen sein wird.

3. Auch die Phomopsis quercina (Sacc.) v. H. der Diaporthe

leiphaemia (Fr.) Sacc. (= D. dryophila Niessl) zeigt eine bemerkens-

werte Abweichung vom gewohnlichen Typus. Hier ist der einfache

Lokulus als ein kegelformiger Mantel auf der Kegelflache eines zen-

tralen Stromakonus entwickelt und reiBt oben ringformig auf, wie

aus den Figuren 15 und 16 auf Taf. XXIII in T u 1 a s n e , Sel.

Fung. Carp. II., Bd. 1863 zu ersehen ist. Diese Form kann als Cyclo-

phomopis unterschieden werden.

4. Die von mir am Anninger im Wienerwalde 1905 auf Ulmus-

Zweigen gefundene Phomopsis inclusa v. H. unterscheidet sich

endlich von alien mir bekannten Phomopsis-Arten dadurch, daB
die Stromata von einer derben, schwarzen Saumschichte, die oben
mit dem Periderm verwachsen ist, eingehullt ist. Diese Form ver-

halt sich zu den typischen Phomopsis-Arten so wie Leuco-Cytospora
zu Cytospora. Ich stelle fur diese Formen die Gattung Leuco-Pho-
mopsis auf.

115. Uber Phoma Samarorum Desmazieres.

Der Pilz ist ausgegeben in Desmazieres, PL crypt. Nord
France 1828, Nr. 349 und, wie es scheint, vom Autor nicht beschrieben
worden. Eine Beschreibung desselben findet sich in Syll. Fung.
1884, III. Bd., p. 153. Das Originalexemplar wachst auf Eschen-
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Friichten und zeigt, daB der Pilz eine typische Phomopsis ist. Die

Phomopsis Samarorum (Desm.) v. H. ist jedenfalls die Nebenfrucht

von Diaporthe samaricola Ph. et Plowv. 1875.

Das Stroma ist in und unter der Epidermis eingewachsen,

flach-kegelig, an der Basis bis 700 p breit und 220 /i hoch. Das

Basalgewebe ist kleinzellig parenchymatisch, braunlich, in der Mitte

bis 50 a dick, gegen den Rand hin diinner werdend. Die den unten

flachen oder konkaven Lokulus deckende Schichte ist von einem

kurzen Miindungskanal durchsetzt und ziemlich gleichmaBig 30—50 fx

dick.. Die Konidientrager sind einfach fadig und 2—3 mal langer

als die hyalinen, geraden, einzelligen, langlich-spindeligen, meist

7—8 > 2—2.5 /i groBen Konidien, deren Oltropfen wenig deutlich

sind. In. dem einzigen Exsikkate des Pilzes, das richtig bestimmt

ist, in Rabenh., F. europ. Nr. 2353 sind die Stromata kleiner,

300 p. breit und 200 a hoch, mit einem 60 fi langen und 24 /i weiten

Miindungskanal.

Alle anderen untersuchten Exsikkate des Pilzes sind falsch

und enthalten meist PAoma-artige Pilze. Es sind dies: Thiimen,
F. austriaci Nr. 1063 und 1162; Krypt. exs. Mus. palat. Vindob.

Nr. 1326; Sydow, Myc. march. Nr. 1980; S y d o w , Myc. germ.

Nr. 913; Krieger, F. sax. Nr. 1843; Rabat et Bubak,
F. imperf. Nr. 305; Roumeg., F. gall. Nr. 116 und 6667, welche

eine Ceuthospora entha.lt.

Auch der von Die die ke (Krypt. Fl. Brand. IX., Pilze VII,

p. 143) als Phoma samararum Desm. beschriebene Pilz ist nicht

diese Art, sondern irgendeine Phoma. Saccardo schreibt in der

Syll. Fung. „samararum" statt „samarorum", wieDesmazieres
angibt, ein Fehler, den ihn einfach abschreibend, auch alle spateren

Autoren machen.

Phoma pterophilum (Nitschke) Fuckel (Symb. myc. 1869 p. 377)

finde ich nur in der Syll. Fung. IV, p. 153 beschrieben. Wie schon

Auerswald in schedis angab, ist dieser Pilz mit Phomopsis

samarorum identisch. Da Nitschke glaubte, daB letzterer Pilz

sehr kleine Fruchtkorper hat, was aber nicht der Fall ist, unterschied

er die Phoma pterophilum als eigene Art.

Das Exsikkat der letzteren in D. Sac c, Mycoth. ital. Nr. 348

ist in der Tat Phomopsis samarorum. Die anderen Exsikkate in

Allesch. et Schnabl, F. bav. Nr. 571 und Roumeg.,
F. gall. Nr. 3780 sind falsch.

Desmazieres gab 1849 die Phoma samarorum in PI. crypt.

France Nr ift7ft anrh aiif den Friichten von Ptelea trifoliata aus,
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welche Form von Oudemans (Ned. Kr. Arch. 3. Ser. 1902, II. Bd.

3. p. 740) als forma Pteleae unterschieden wurde. Auch diese Form
ist eine Phomopsis, wenig verschieden von Ph. Samarorum und
vielleicht eine eigene Art. Doch ist auf Ptelea keine Diaporthe be-

schrieben.

116. tJber einige Phomopsis-Arten.

Phoma Spiraeae Desmazieres 1830 ist nach dem Originalexemplar

in PI. crypt. Nord France 1830 Nr. 481 eine echte Phomopsis mit

spindelformigen 8—10 > 2—2.5 p groBen Konidien. Das Original

der Phomopsis Spiraeae (D.) v. H. wachst auf Spiraea Aruncus.

Auf derselben Nahrpflanze sammelte Krieger im Mai 1913 die

Phomopsis Spiraeae in Gesellschaft der Diaporthe Lirella (Moug.

et N.) Fuck., welche also nicht bloB auf Spiraea Ulmaria auftritt,

wie liberall angegeben wird. Auf letzterer Nahrpflanze ist die Dia-

porthe Lirella, wie aus den ausgegebenen Exsikkaten zu ersehen ist,

meist schlecht entwickelt, und soil nur 10 > 2 y. groBe Sporen haben.

K r i e g e r s Exemplar auf Spiraea Aruncus, das sehr gut ent-

wickelt ist, zeigte mir aber meist 12—13 > 3 /x (selten bis 16 > 3 ft)

groBe Sporen, die an den Enden haufig ein kurzes hyalines An-
hangsel zeigten.

Es ist kein Zweifel, daB Phomopsis Spiraeae die Nebenfrucht
der Diaporthe Lirella ist.

Nach Vestergren (Hedwigia 1903, 42. Bd., p. 108) ist kein

Zweifel, daB Leptostroma spiraeinum (Sacc. et Br.) V. auf Ulmaria
die Nebenfrucht von Diaporthe Lirella ist. Daher ist ersterer Pilz

gleich Phomopsis Spiraeae. Weitere Synonyme sind Leptostroma
herbarum (Fr.) Lk. v. spiraeinum Sacc. et Br. 1888 (Syll. Fung. X. Bd.,

p. 420) und Placosphaeria clypeata Briard et Hariot 1891, 1. c p. 234.

Phoma opulifolia Cooke 1885 (1. c. p. 143) ist nach im Wiener-
walde an Physocarpus opulifolius gesammelten Exemplaren auch
eine Phomopsis, nicht von der Ph. spiraeae zu unterscheiden. Eine

weitere Phomopsis auf Spiraea ist Phoma Sorbariae Sacc. 1884.

Es fragt sich, ob die vier auf Spiraea beschriebenen Diapor-the^-Arten

alle voneinander verschieden sind.

Mit Phoma semiimmersa Sacc. (Michelia 1880, II. Bd., p. 97),

welche eine Phomopsis ist, ist offenbar identisch Phoma fructigena

P. Brun. 1898 (Syll. F. XIV, p. 873). Der Umstand, der die erstere

auf Zweigen, die andere auf den Friichten auftritt, ist ohne Be-
deutung. Auch der Unterschied in der GroBe der Konidien (12—14
> 3 fx gegen 7.5 > 3 //) ist irrelevand, da ich auf denselben Zweigen
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beide KonidiengroBen fand. Cytosporina Crataegi Allesch. (Syll.

Fung. XIV, p. 988) ist vielleicht die Form davon mit fadigen Konidicn.

Phomopsis occulta (Sacc.) Trav. fand ich im Prebrunngrunde
im Wienerwalde 1916 nicht nur auf beiden Seiten von Fichten-
zapfenschuppen, sondern auch auf Tannenzweigrinde. Hier trat

nicht nur die Form mit 7—10 > 3 p. groBen spindelformigen Koni-
dien auf, sondern auch die mit fadigen Hackenkonidien, 22 > 1 //.

Diaporthe (Euporthe) occulta (Fuck.) 1869 scheint sich von Diaporthe
(Tetrastaga) pithya Sacc. 1875 eigentlich nur durch die verlangerten
Ostiola zu unterscheiden. Ich vermute, daB beide Arten nur Formen
derselben Spezies sind, die bald auf Zapfenschuppen, bald an Zweigen
von Tanne und Fichte auftritt.

Der in A 1 1 e s c h. u. S c h n a b 1 , F. bavar. Nr. 660 (auf Zapfen
von Thuja) ausgegebene Pilz, den ich viel besser entwickelt auch
im Wienerwalde fand, ist eine Phomopsis (Ph. Thujae v. H.) mit

spindelformigen 8—10 > 2.5—3 ll groBen Konidien mit zwei 01-

tropfchen und etwa 250 ll groBen eingewachsenen rundlichen Stro-

mata. Die Konidientrager sihd einfach, 14—20 > 1.5 ll groB. Oben
entsteht ein unregelmaBiges etwa 45 ll groBes flaches Ostiolum.

Ist vielleicht nur eine Form von Phomopsis occulta (Sacc.) Trav.

oder Ph. conorum (Sacc.) v. H.

Auch die auf Fichtenzapfenschuppen auftretende Cytosporina

Abietis Oudemans (Hedwigia 1898, 37. Bd., S. 317) mit hackenformig
gekrummten, fadenformigen, an einem Ende dickeren, 25—28

2.3 ll groBen Konidien ist offenbar eine Phomopsis, wahrscheinlich

nur eine abnorm uppig entwickelte Form von Phomopsis occulta.
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Die mitteleuropaischen Verrucariaceen. Ill

Von Hermann Zschacke.

3. Thelidium Massalongo, Framm. lich. (1855), 15.

Lager krustig, einformig, mit Pleurococcus-Gonidien; Perithe-

zien einfach, aufrecht, mit gipfelstandiger Pore, ohne Hymenial-

gonidien und mit bald schleimig zerflieBenden Paraphysen; Sporen

meist zu acht im Schlauche, wasserhell, in der Regel zwei- bis vier-

zellig.

Der Thallus der kalkbewohnenden Thelidien mit weinstein-

artiger Kruste ist vollig endolithisch ; ist diese rissig- oder warzig-

gefeldert, so ist er pseudo-epilithisch. Epilithisch ist er bei den

Silikatgestein-Bewohnern ; der Thallus der Wasserflechten ist para-

plektenchymatisch. Thelidien ohne Thallus, bei denen also die

Perithezien der Kruste anderer Flechten aufsitzen, habe ich noch

nicht gesehen. Thelidium decipientis Norman (Chr.) auf Psora deci-

piens, Th. epipolytropum Mudd. (M.) auf Placodium saxicola und

Th. lacustre Arm, die ich untersuchen konnte, gehoren nicht zu

Thelidium. Th. parasiticum Lonnr. und Th. superpositum (Nyl.)

A. L. Smith waren mir nicht zuganglich.

Die Pleurococcus-Gonidien sind freudig-griin, ± kugelig, 4—9 fi

im Durchmesser. Bei Thelidium athioboloides konnte ich neben

kugeligen die fur die Wasser- Verrucariaceen charakteristischen lang-

gestreckten Gonidien nachweisen.

Der Perithezienaufbau ist der gleiche wie bei Polyblastia und
Staurothele. Die Thelidien der Scrobiculare-incavatum-Gruppe haben
eingesenkte kugelige, spater mit der ± erweiterten Miindung sichtbar

werdende Perithezien, deren Wandung vollig oder nur urn die Pore

herum kohlig ist. Bei der Acrotellum-Gruppe ist die kugelige, am
Scheitelpunkt fein durchbohrte, eingesenkt-aufsitzende Frucht meist

am eingesenkten Grunde wasserhell, sonst mit einem kohligen Ge-

hause umgeben. Die eingesenkt-aufsitzenden Perithezien der Flechten

der Pyrenophorum-Gruppe werden durch ein halbkugeliges, demExci-
pulum aufsitzendes Involucrellum geschiitzt.
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Die Paraphysen sind bald schleimig zerflossen und hochstens
durch zarte fadenformige Bildungen angedeutet. Diese Hymenial-
masse wird in den meisten Fallen durch Einwirkung von Jod wein-

rot, zuweilen nach fluchtiger, zarter Blaming gefarbt, selten ist die

Blaufarbung kraftiger und bleibend. Thelidium mammillatum Bagl.,

Th. Marcianum Bouly de Lesdain, Th. montanum Arnold, Th. Ny-
landeri (Hepp.) und Th. sublacteum Eitner gehoren wegen des Vor-

handenseins von Paraphysen nicht zu Thelidium.

Die Schlauche sind meist keulig und oft leicht verganglich.

Die Sporen sind urspriinglich einzellig. Bald tritt Querteilung

ein, die Spore ist zweizellig. Bei einigen Arten wiederholt sich

diese Teilung, so daB vier Zellen iibereinander liegen. Bei gewissen

Arten, wie Th. absconditum, Th. pyrenophorum, Th. xyloxenum ver-

harren die Sporen in verhaltnismaBig hohem Prozentsatz im jugend-

lichen Zustande, so daB ein- und zweizellige gemischt in demselben

Perithezium vorkamen, oder, wie bei Th. parvulum und Zwackhii,

neben zweizelligen auch vierzellige vorhanden sind. Bei Th. dacty-

loideum 1
) zerfalien die ersten Tochterzellen in je drei weitere, so daB

sechs Zellen iibereinander liegen. Eine eigenartige Teilung weisen

die Sporen einiger Formen der Incavatum-Gruppe auf. Vierteilung

ist hier die Regel. Bei Th. dominans z. B. finden sich auch fiinf-

tdlige Sporen, daneben solche vierteilige, bei denen eine oder auch

zwei Mittelzellen noch einmal langs geteilt sind. Bei Th. bavaricum

ist die Zahl der mehr als vierzelligen besonders groB; hier zahlt man
bis sieben Zellen in der Spore. Durch solche vielzelligen Sporen er-

innert die Flechte an Polyblastia dermatodes, mit der sie wohl manch-
mal verwechselt sein mag ; hat doch selbst Arnold sein Th. epipo-

laum urspriinglich fur Polyblastia dermatodes gehalten. Doch ist

bei dieser die Gliederung viel reicher — bis zu 12 Zellen. Vielteilung

ist hier die Regel und Vierteilung die Ausnahme; gewisse Sporen

behalten aber ihre jugendliche Form bei. Bei Th. bavaricum liegen

die Verhaltnisse umgekehrt; man konnte es eine werdende Poly-

blastia nennen. AuBer P. dermatodes gibt es noch mehrere Poly-

blastien, deren Sporen an Thelidien-Sporen erinnern; ich habe diese

in der Gruppe Thelidioides zusammengefaBt. Dazu gehort auch

Polyblastia leptospora vom Coronjis in den Ostkarpathen, die durch

l
) Thelidium dactyhideum Arnold in Glowacki, Flechten aus Krain und Kiisten-

land, Verh. zool. bot. Ges. Wien 20 (1870), 461.

Thallo tenuissime, limitato, pallide incano; apotheciis minutissimis, immersis,

soloapice prominentibus, atris, perithecio integro; sporis hyalinis, atate fuscis, dacty-

loideis, utraque apice obtusis, 8 nis in asco, 30—44x9//, 2—4-obsolete 6-septatis.

Krain: An Kalkfelsen beim wilden See.
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zwei Funde, die ich kiirzlich untersuchen konnte, mit Thelidium

verbunden ist. Dr. L e 1 1 a u sammelte auf dem Wachtbergc bei

Arnstadt eine Flechte, bei der vierteilige Sporen die Regel sind.

Daneben finden sich funfteilige und auch solche mit Langsteilungen.

AuBerdem aber auch andere, bei denen 6—8 Zellen iibereinander

liegen. Viel haufiger treten vielzellige Sporen bei von mir am Hu-

bichenstein bei Grund im Harz gesammelten Probe auf. Manche

Schlauche sind nur von 8-teiligen Sporen erfiillt. Hatte ich diese

Funde, namentlich den ersten, vor der Untersuchung meiner Kar-

pathenflechte gekannt, wurde ich die Art Thelidium leptosporum

getauft haben.

Die Mehrzahl der Thelidien wachst auf Gestein, und zwar wird

Kalkstein bevorzugt. Einige Arten wachsen sowohl auf Kalk- wie auf

Silikatgestein. AusschlieBlich auf Silikatgestein sind zu finden:

Th. anisosporum, Th. Antonellianum, Th. decussatum, Th. kolcvarense,

Th. Lahmianum, Th. methorium, Th. nigricans, Th. subgelatinosum.

Auf Erde wachsen: Th. hospitum, Th. velutinum.

Moose bewohnt: Th. bryoctonum.

Auf Holz oder Rinde haben sich angesiedelt: Th. fontigenum,

Th. riparium, Th. xylospilum, Th. xyloxenum.

Im Wasser leben : Th. dthioboloides , Th. fontigenum, Th. Lahmi-

anum, Th. methorium, Th. nigricans.

Feuchtigkeit lieben: Th. cataractarum, Th. epomphalum, Th.

Zwackhii.

Versteht man unter Mitteleuropa Deutschland, Osterreich und

die Schweiz, so diirfte die folgende Beschreibung der Thelidien wohl

fast alle aus diesen Landern veroffentlichten Arten und Formen

beriicksichtigen. FaBt man ,,mitteleuropaisch" dagegen im pflanzen-

geographischen Sinne auf, dann fehlen eine Reihe westlicher und

nordwestlicher Arten. Das ist ein Mangel meiner Arbeit. Aber da

in absehbarer Zeit wohl keine Aussicht fur mich ist, das fehlende

Material zu erlangen, habe ich mich dennoch entschlossen, die Zu-

sammenstellung zu veroffentlichen. Soweit ich die von mir nicnt

untersuchten Formen nicht im AnschluB an verwandte Arten er-

wahnt habe, stelle ich sie am Schlusse der Arbeit zusammen.

Um eine genauere Ubersicht uber die Verbreitung der Thelidien

in Mitteleuropa zu erlangen, habe ich auch alle mir einwandfrei er-

scheinenden Fundortsangaben aus der Literatur, soweit sie mir zu-

giinglich war, aufgenommen. Dabei folge ich der Engler schen

Einteilung, wie ich sie aus seinem Crassulaceen-Werke entnommen

habe. Wenn ich mich dazu entschiieBe, nachfolgende tabellarische
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Obersicht der Verbreitung der Thelidien in Europa zu veroffent-

lichen, so bin ich mir bewuBt, etwas Unvollkommenes zu bieten,

aber ich glaube, so am besten die Liicke zu zeigen, die die spatere

Forschung ausfullen muB.

AuBer aus den in den friiheren Arbeiten genannten Samm-
lungen untersuchte ich Material aus dem Herbarium Arnold im

Pflanzenphysiologischen Institut Munchen, sowie aus dem Herbarium

des Herrn K o v a r in Olmutz. Auch an dieser Stelle sage ich alien

Herren, die mich unterstiitzt haben, herzlichsten Dank.

+

A. Mit eingesenkten Perithezien.

I. Sporen zweizellig.

Scrobiculare-Gruppe.
a) Thallus auBerlich nicht sichtbar.

1. Perithezien klein, mit dem Scheitel hervortretend. Sporen

15—16x8—9 p Th. exile.

2. Perithezien erst beim Zerschlagen des Steines sichtbar werdend.

Sporen 30—37x13—14/* Th. thuringiacum.

b) Thallus auBerlich sichtbar.

1. Thallus rostfarben.

a') Sporen 12—18x4—8 p Th. anisosporum.

b') Sporen 27—30x9—12 /i Th. kolcvarense.

2. Thallus nicht rostfarben.

a') Perithezien klein, 0,15—0,25 mm breit.

1'. Thallus gelblich oder braunlich.

a) Jod farbt Hymenialmasse rot. Sporen 17—30 X
7,5—15// •

. Th. abseonditum.

/?) Jod farbt Hymenialmasse blau.

* Jod dauernd blau. Thallus hellbraunlich. Peri-

thezien mit einem Thalluswall

Th. circumvallatum.

** Jod blau > braun. Thallus blaulichgrau. Peri-

thezien ohne Thalluswall Th. subabsconditum.

2'. Thallus grauweiB. Sporen 34—50 xl3—18 /x

Th. wettinense.

b') Perithezien 0,25—0,5 mm breit.

1'. Thallus weiB und rosa angehaucht oder ± braunlich

Th. amylaceum.
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2'. Thallus grauweiB.

a) Perithezien den Thallus nicht iiberragend, ab-

geplattet. Thallus angefeuchtet griinlich

Th. immersum.

p) Perithezien ± vortretend.

* Thallus knorplig-dicklich oder fast fehlend.

Sporen 25—38x13—18// .... Th. crassum.

** Thallus sehr diinn. Sporen breit, beiderseits ab-

gerundet, 25—36 x 15—22 p. Th. pachysporum.

1. Thelidium absconditum (Hepp) Krempelh. bei Arnold,

Flora 42, 155 (1859).

S y n. : Sagedia nigella /? abscondita Hepp, Flecht. Eur. 698 (1860).

Exs.: Arnold 15a, b (B., Br.); Flagey 291 (B.-B.); Hepp 698

(Br.); Lojka, Lich. regni hung. Ill (W.); Rabenh. 797 (Br.).

Thallus sehr diinn, in den Stein eingefrcssen, zusammenhangend,
bald kleine unberandete Flecke bildend, bald zusammenflieBend und
durch schwarze Linien landkartenartig in Felder zerteilt, blaBgelblich,

aschgrau oder blaugrau; Rindenschicht etwa 30/* dick, aus wasser-

hellen, oberwarts etwas gebraunten, senkrecht gestellten und ver-

zweigten, fast rosenkranzartig gegliederten, 4 fi starken Hyphen be-

stehend; Gonidienschicht ± 60 p. stark mit ziemlich dicht gedrangten

Gonidienknaueln, Gonidien ± 7 p. im Durchmesser, fast kugelig;

Hypothallus aus glatten, ± straffen, 2—3 p starken Hyphen mit oft

rosenkranzartig aneinandergereihten Kugelzellen von 7—10 p Durch-

messer.

Perithezien kugelig, klein, 0,14—0,25 mm im Durchmesser, vollig

eingesenkt, nur mit der kaum 0,1 mm breiten Miindung sichtbar

werdend, nach dem Zusammenbruch des Gesteins den Scheitel ent-

bloBend und nach dem Ausfalien Gruben im Gestein hinterlassend;

Excipulum schwarzbraun, um die Miindung herum verstarkt.

Schlauche sackig-keulig, 70—80x25—30 /*; Sporen zu 8, wasser-

hell, teils ein-, teils zweizellig, ellipsoidisch, oft an einem Ende etwas

zugespitzt, zuweilen etwas eingeschniirt, 21—30x9—15//.

Hymenialmasse durch Jod nach leichter Blaming rot.

1. f. juvenile Arn. 27 (W.), 27 b (B., B.-B., Br., W.), Flora 63,

150 (1885).

Thallus oft weit ausgebreitet, durch schwarze Linien landkarten-

artig zerteilt; Perithezien 0,14—0,16mm breit; Sporen 18—28

x

7—9
/^

Arn
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2. f . brachysporum.

Sporen eingeschniirt, meist zweizellig, einzcllige eingemischt,

18—21(—23) X9—11(—13) ft] Schlauche aufgeblasen keulig, 76x36 /*.

Jod farbt rot.

Harz: am Krokstein bei Riibeland — Zsch.

3. f. minusculum.

Thallus endolithisch ; Perithezien klein, eingesenkt, schwarz,

nur mit dem Scheitel vortretend, ± 0,25 mm im Durchmesser;

Schlauche schnell verganglich, schmal-keulig, etwa 55x20 //; Sporen

ellipsoidisch, meist zweizellig, etwa 1

/i—73 einfach, 17—20x7,5—-9 ji.

Jod farbt rot.

Auf Mus'chelkalksteinchen im Jonastal bei Arnstadt (Thiiringen)

— Lettau. .

Auf Kalkgestein.

Subarktisches Gebiet.

Norwegen: Nordland, Gildeskaal — Norman (Chr.), Hovedoen

Moe (Chr.). — Tromso, Maalsnes (Lynge).

Mitteleuropaisches Gebiet.

Subatlantische Provinz.

Jutland: Bulbjerg — Branth.

Provinz der europaischen Mittelgebirge.

a) Zentralfranzosisches Bergland. — Puy de Dome: Mont-

ferrant — Flagey 291 (B.-B.). — Belgische Ardennen:

Bouvignes — Tonglet.

b) Mittelrheinisches Bergland. — Diez a. d. Lahn — f. juve-

nile, Metzler (M.).

c) Jurassisches Bergland. — Wxirttemberger Alb: Gatenberger

Steige— Kemmler, Rabenh. 797.—Frankischer Jura.— Eich-

statt — auch f . juvenile — Hersbruch, Streitberg — Arnold.

d) Herzynisches Bergland. — Thiiringen: Arnstadt — Lettau.

— Harz: Riibeland — Zschacke. — Rhon: auf Waldboden
der Eube — f. juvenile— Zschacke. — Westfalen: Sundwig,

Hoxter, Alme, Handorf — Hb. Lahm.
e) Mahren : Spiglitzer Schneeberg i. sog. Schneelochern— Kovdr

.

f) Sudeten: SzimiBow — Eitner.

Provinz der Alpenlander.

a) Nordliches Alpenvorland. Miinchen — Arnold; Utli bei

Ziirich — Winter (Br.).

b) Nordliche Kalkalpen. — 1. Niederosterreichische Alpen:

Otscher — Lojka (W.). — 2. Salzburger Alpen: am Gol-
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linger Wasserfall — Metzler (M.). — 3. Nordtiroler Kalk-
alpen: Kufstein, Waldrast — Arnold, Pertisau — Metzler
(M.). — 4. Bayerische Alpen: Oberwessen, Weitalm, Hoch-
gern — Arnold.

c) Zentralalpen. — 1. Hohe Tauern: Proseck-Tauernhaus.
2. Mitteltiroler Alpen: Brenner, GroBer Rettenstein
Arnold. — 3. Ostrhatische Alpen: Val Cluoza — Lettau.

4. Westrhatische Alpen : Davos — Zschacke. — 5. Walliser
Alpen: La Combe — Muller-Aargau (B.—B.).

d) Jura-Alpen: Saleve — Muller (B.-B.).

e) Siidwestalpen. — Seealpen: Rojatal — Brunnthaler.
f) Siidalpen. — 1. Dolomiten: Schlern, Vigo, Paneveggio

Arnold. — 2. Trientische Alpen: Paganella — Kernstock.
3. Karnische Alpen: Veldes — Steiner. — 4. Karst: Jelenk— Glowacki.

Provinz der Karpathen.

a) Westkarpathen : Teplicska im Lipto Kom. — Lojka 111.

b) Ostkarpathen: Rodnaborberek — Zschacke.
c) Transsilvanisehe Alpen: Livazeny, Vaidei, Herkulesbad

Zschacke.

2. Thelidium subabsconditum Eitner, 3. Nachtr. zur Schles.

Flechtenfl., Jahresb. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1910, 54.

Thallus als sehr dunne, blaulichgraue, gleichartig feinkornige
Kruste aus dem Gestein hervortretend ; Perithezien 0,2 mm im Durch-
messer, vdllig eingesenkt, kugelig, schwarz, Pore nicht sichtbar.

Schlauche keulig; Sporen 21—23x7—9/*, ellipsoidisch, zweizellig;

Querteilung meist erst durch KOH-Zusatz sichtbar. Jod farbt

Hymenialmasse blau > braun bis blauschwarz.

Schlesien: GroB Strehlitz — SzimiBow — Eitner.

3. Thelidium circumvallatum.

Thallus hellbraunlich, diinn, weinsteinartig-mehlig, ausgebreitet

;

Perithezien sehr klein, nur mit der Miindung punktformig sichtbar,

zuletzt meist von einem Thalluswall wulstig umgeben.

Schlauche keulig, 54x18/*; Sporen teilweise einzellig, in der

Mehrzahl zweizellig ellipsoidisch, 18—20x7—8/*.

Jod farbt Hymenialmasse schwach blau.

Westfalen: Auf Massenkalk bei Brilon — Berthold (Hb. Lahm).
m

4. Thelidium kolcvarense Zschacke, Hedwigia 1920, S. 97.

Thallus sehr diinn, weinsteinartig, geglattet, ± ausgedehnte, nicht

begrenzte, rostfarbene Flecke bildend, glanzlos, zusammenhangend.
Hedwigia Band LXII. 7
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Perithezien klein, kugelig, schwarz, 0,2—0,25 mm im Durchmesser,

ziemlich zahlreich, in Hohlungen des Gestcins eingesenkt, mit dem

zuletzt durchbohrten Scbeitel deutlich hervortretend, vor dem Aus-

falien vomThallus zierlich geaugelt (vergl. Th. anisosporum) , Gruben

hinterlassend.

Schlauche aufgeblasen, 60—75x35—40 //; Sporen zu 8, wasser-

hell, ellipsoidisch, zweiteilig, an einem Ende haufig zugespitzt,

27—30x9—12//.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Glimmerschiefer.

Provinz der Karpathenlander. — Transsilvanische Alpcn:

Retyezat, im Tale Kolcvar — Lojka (in Arnolds Herbar).

5. Thelidium thuringiacum Zschacke, Hedwigia 1920, S. 98.

Thallus endolithisch, stellenweise sehr diinne, staubige, graue

Flecke auf dem Stein bildend; Rinde oberwarts gebraunt, mit der

Gonidienschicht etwa 140 /x dick; Gonidienknauel durch die Hyphen

± getrennt; Hypothallus aus netzig-verzweigten, etwa 2,5 {i starken,

meist knotigen, hin und her gebogenen Hyphen bestehend, ohne
ij

Kugelzellen, mit Olhyphen.

Perithezien ganz eingesenkt, kugelig, 0,2—0,25 mm im Durch-

messer, nur beim Zerschlagen des Steines sichtbar werdend, dann

zuweilen flaschenformig werdend und mit punktfeinen Poren das

Gestein durchbrechend ; Excipulum braun, um die Miindung schwarz-

braun und verstarkt.

Schlauche sackig-keulig, 90—100x32—35 pt; Sporen wasserhell,

langlich-ellipsoidisch, stumpf, zu 8 im Schlauche, ungeteilte und

zweizellige nebeneinander, 30—37x13—14//.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Thuringen: Schweinsberg bei Plaue, auf Kalkplatten im Grase,

490 m — Lettau.

6. Thelidium crassum Mass. bei Arnold, Flora 1858, 554.

Syn.: Verrucaria crassa Mass., Ric. (1852) 174; Sagedia deci-

piens Hepp, Exs. 699 (1860); Thelidium decipiens Krempelh., Lich.

Fl. Bay. (1861) 246.

Exs.: Anzi, Ven. 135 (B.-B.) ; Arn. 30 (B., B.-B., Br., W-);

Hepp 699 (Br.); Lojka, Lich. Hung. 109, 146 (B.-B., ML).

Kruste zusammenhangend, weinsteinartig-knorpelig, schmutzig

weiBgelb, hellgrau oder graugriinlich, dicklich und meist warzig und

fettig-glanzend oder dtinn oder ganzlich fehlend; die Hyphen der

Gonidien- und Rindenschicht sind im warzigen Thallus senkrecht
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gerichtet, die Gonidienknauel palisadenformig angeordnet, sonst

locker netzig-verzweigt und nur in der± weniger entwickelten Rinden-
schicht dichter verwebt; im Hypothallus finden sich haufig rosen-

kranzartig angeordnete Olkugelzellen von 7—11 p. Durchmesser.

Perithezien anfanglich den Warzen oder dem Gestein vollig ein-

gesenkt, spater mit dem zuletzt durchbohrten und zuweilen etwas
eingedriickten Scheitel ± vortretend, 0,25—0,5 mm im Durchmesser,
nach dem Ausfalien Gruben hinterlassend ; Excipulum oben ver-

dickt und schwarzbraun, nach unten blasser oder gleichfarbig.

Schlauche bauchig-keulig, 35—42 x 80—90 //, mit 8 ellipsoiden,

stumpfen, wasserhellen, zweiteiligen Sporen von 25—38 // Lange und
10—15 ii Breite.

Hymenialmasse durch Jod blau, oder blau > rot oder gescheckt.

fo. incanum Arnold 1862, Jura 259.

Exs.: Arnold 237 (B., W. usw.).

Thallus grau, warzig oder glatt; von Arn. 30 sonst nicht ab-

weichend.

fo. cinerascens Arn., Flora 1858, 555.

• Exs.: Arn. 57 a, b (B.).

Thallus blaB aschgrau, ins WeiBe, Gelbliche oder Blauliche

spielend. Perithezien kleiner als bei Arn. 30, feigenformig oder kugelig,

denWarzen des Thallus eingesenkt, zuletzt mit dem Scheitel vortretend.

Sporen 24—28x9—10//.

fo. hymeneloides Korber, Parerga 351.

Exs.: Korber 353 (M.), Arn. 391 (B.).

Thallus weiBlich, diinn, weinsteinartig-kornig, bis fast fchlend.

Perithezien klein, meist nur 0,2 mm im Durchmesser.

Sporen 27—30x11—13//.

fo. scrobiculare (Garov.) Arnold, Flora 1870, 7.

S y n. : Verrucaria scrobicularis Garov., Tentamen disp.lich. 3, 67.

Exs.: Arnold 424, 611, 1013, 1713.

Thallus zusammenhangend, diinn, glatt, blatternarbig, weiBgrau,

schmutzig-gelblich, braunlich, zart-violett, zuweilen von schwarzen

Linien durchzogen.

Perithezien meist etwas niedergedriickt kugelformig, 0,22

0,36 mm im Durchmesser; Excipulum braun-braunschwarz.

Schlauche 38—45 X 95—100 //.

Sporen 12—15(—18 //) X 28—34(—38) //.

Auf Kalk- undDolomitfelsen; die Formen mit warzigem Thallus

groBtenteils auf deren Unterseite.
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Subarktisches Gebiet.

Schweden — Nerike: TyBlinge; Herjedalen: Jemtland

Hellbom.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Mittelbaltische Provinz. — Bornholm — Hellbom; Oland

Zetterstedt (Br.); Gotland: Stenhammar (Br.).

Provinz der europaischen Mittelgebirge.

Rheinland. — Schwarzwald: Hasel — Lettau.

Jurassisches Bergland. — Schwabischer Jura: Anhausen

Metzler (M.), Balingen — Rieber (Hb. Lettau). — Frankischer Jura:

Eichstatt — auch f. cinerascens und hymeneloides —, Muggendorf,

Berching — f. incanum — , Staffelberg, Forchheim, Erlangen —
Arnold. — Thuringen: Asbach, Arnstadt — Lettau. — Harz: Rube-

land — Zschacke. — Westfalen: Ziegenberg bei Hoxter, Borchen bei

Paderborn, Leitmarsche Klippen, Buren •— f. hymeneloides: Weser-

klippen bei Heimsen, bei den Alme- Quellen, Hocksberg bei Beckum
— Hb. Lahm ML — Sudeten: Kynast — Korber, Seitendorfer Kalk-

berg (Schonau) — Eitner. — Nordliches Karpathenvorland. —
Oberschlesien : Schimischow — Eitner.

Provinz der Alpenlander.

Nordliches Alpenvorland. — Wiener Wald: Hinterbriihl bei

Wien — Lojka; Baden — Zahlbruckner (W.). — Miinchen — Arnold.

Nordliche Kalkalpen. — Niederosterreichische Alpen: Lichten-

stein — Lojka; Raxalpe — von Beck (W.). — Nordtiroler Kalkalpen:

Muhlauer Klamm bei Innsbruck —> Stein (Br.). — Lechtaler Alpen:

Reutte beim Stuibenfall, Kaiserjoch, Almejur-Joch — Arnold.

Urner Alpen: Engelberg —- Metzler (Z. T.).

Zentralalpen. — Steirische Alpen: Buchberg bei Graz — f-

hymeneloides — von Heufler, Korber 353. — Radstadter Tauern

Metzler (M.). — Mitteltiroler Alpen: Waldrast — auch f. incanum

— Arnold. — Otztaler Alpen; Gurgl — Arnold. — Westrhatische

Alpen: Davos— Zschacke; Spliigen — Anzi. —Walliser Alpen: Tour-

billon bei Sitten — Lettau.

Jura-Alpen: Kl. Saleve — Muller — Aargau (B.-B.).
I

Siidalpen: Trienter und Veroneser Alpen: Arco — Diettrich

Kalkhoff ; Grezzano — Massalongo (B.-B.). — Siidtiroler Dolomiten:

Latemar, Paneveggio, Monte Castellazzo, Monte Piano — Arnold.

— Karnische Alpen: Veldes — Steiner (W.). — Karst. — Bergland

von Idria: Zeleni rob — Glowacki.

Provinz der Apenninen: Abruzzen — Jatta.
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Provinz der Karpathen.

Kleine Karpathen. — Racksturm bei PreBburg — Zahlbruckner
(W.). — Transsilvanische Alpen: Valea Balan bei Vaidei — Zschacke.

Domugled bei Herkulesbad — Lojka (W.) — Hunyad: Ponor
Ohaba — Lojka 109. — Also Feher: Abrudbanya — Lojka 146 (beide

B. B. und M.).

Provinz der westpontischen und illyrischen Gebirgslander.

Kroatisches Bergland: Ostrovika bei Pagarista — Baumgartner
(W.).

Mediterranes Gebiet.

Griechenland : Peristeri-Spitze (hymeneloides) — Halacsy.

fo. scrobiculare.

Subarktisches Gebiet. — Norwegen: Insel Tromso — Norman.

Mitteleuropaisches Gebiet. .

Provinz der Alpenlander. — b) Nordliche Kalkalpen : Bayrische
Alpen: Partenkirchen, Wallberg bei Tegernsee, Kampenwand
Nordtiroler Kalkalpen: Sonnenwendjoch — Hb. Arnold. — Algauer
Alpen: GrubenpaB — i.microsporum — Lettau. — c) Zentralalpen.

— Hohe Tauern: NaBfeld — Metzler (M.). — Mitteltiroler Alpen:
Waldrast, Brenner. — Otztaler Alpen: Gurgl. — Ortler Alpen:
Payer Hiitte. — f) Siidalpen. — Siidtiroler Dolomiten: Ladiniahiitte,

Langkofel, Sasso dei Mugoni, Paneveggio, Castellazzo — alles Arnold.

— Karnische Alpen: Veldes — Steiner (W.). — Siidostliche Dolo-

miten. — Karawanken: Obir — Glowacki (Br.).

Provinz der Karpathen. — Rodnaer Alpen: Coronjis— Zschacke.

Mediterranes Gebiet. — Griechenland: Goulina — Nider.

7. Thelidium pachysporum Zschacke, Hedwigia 1920, S. 101.

Thallus auBerlich sehr diinn, graurotlich, von schwarzen, in den
Stein eingefressenen Furchen durchzogen; Rindenschicht kaum
entwickelt, Gonidienschicht 120—140 p. stark, aus dicht verwebten,

verzweigten, vorwiegend spharoidisch gegliederten, 4,5 p. dicken

Hyphen bestehend, mit eingestreuten Gonidienknaueln, darunter

vorwiegend wagerecht gelagerte, zarte, 2,5 ix dicke, verzweigte,

gegliederte Hyphen; Kugelzellen scheinen nicht vorhanden zu sein.

Perithezien eingesenkt schwarz, mit durchbohrtem Scheitel,

heraustretend, ±0,4 mm im Durchmesser; Excipulum schwarzbraun,

urn die Miindung herum verdickt.

Schlauche 100—110x32—36//; Sporen zu 8, zweizellig, wasser-

hell, einzellige untermischt, beiderseits stumpf oder etwas abgerundet,

zuweilen in der Mitte sehr leicht eingeschnurt, 25—32x15—18 ji

(Arnold 36x22 /i).
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Jod farbt Hymenialmasse rot.

Mitteltiroler Alpen: Waldrast an umherliegenden Kalksteinen

auf dem kleinen Plateau oberhalb Trinser Markung bei 8000' FuB

Arnold, Tirol 14, 478, nach Proben aus seinem Herbar.

Erinnert in bezug auf Sporenform an Thelidium exile Arn.,

habituell zu Thelidium crassum scrobiculare gehorig.

8. Thelidium immersum Leighton, Ang. 1851, 57.

S y n. : Verrucaria immersa Leight., Lich. Fl. Gr. Brit. 3. Aufl.,

460.

Exs.: Mudd. 283 (M.).

Thallus diinn, flach, zusammenhangend, weinsteinartig-mehlig,

grauweiB, angefeuchtet griinlich ; Rindenschicht ± 35 fi stark, aus

dicht verwebten, wasserhellen, senkrecht gerichteten Hyphen be-

stehend ; Gonidienschicht bis 200 fi stark, mit bis 4 p. dicken, netzig-

verwebten, kurz-, z. T. fast rosenkranzartig-gegliederten Hyphen

bestehend, Gonidien geknauelt, an uppig entwickelten Stellen in

senkrechten Gruppen palisadenformig angeordnet; im Hypothallus
w

im allgemeinen sparlich kugelige Olzellen von ± 7 fi Durchmesser.

Perithezien zahlreich, eingesenkt, zuerst punktformig erscheinend,

dann den bis 0,2 mm breiten Scheitel entbloBend, nicht vortretend;

Excipulum kugelig, mit breitem abgeplattetem Scheitel, 0,3—0,4 mm
im Durchmesser, schwarzbraun, anfanglich im unteren Teile blasser,

um die Miindung verstarkt.

Periphysen zart, schlank; Schlauche sackig-keulig, 70—90 X

28—42
fj.)

Sporen zu 8 wasserhell, langlich-ellipsoidisch, beiderseits

abgerundet, zweiteilig, 28—33 x 11—15 [x.

Jod farbt Hymenialmasse nach leichter Blauung rot.

Auf Kalkstein.

Habituell Polyblastia albida Arnold und Thelidium incavatum

Nyl. ahnlich.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Atlantische Provinz.

England. — Yorkshire: Bilsdale — Mudd. 283 (M.) (weitere

Standorte in England, Schottland und Irland in Leighton, Lich. of

Great. Brit.).

Provinz der europaischen Mittelgebirge.

Hercynisches Bergland. — Harz: Rubeland — Zschacke.

Rhon: Kreuzberg — Schafberg iiber Bischofsheim — Zschacke.

Westfalen :
Hoxter, Biiren, Paderborn, Stadtberge — Hb. Lahm.

Sudeten: Seitendorfer Kalkberg — Eitner.
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Provinz der Alpenlander.

Nordliches Alpenvorland. — Wiener Wald : Gaisberg bei Rodaun
Zahlbruckner (W.).

Provinz der Karpathen.
i

Transsilvanische Alpen: Petroszeny— Lojka (W.); Livazeny

Zschacke.

9. Thelidium amylaceum Mass., Framm. Lich. 16 (1855).

Syn. : Sagedia amylacea Hepp, Fl. Eur. 946 (1867).

Exs.: Anzi, Venet. 134 (B.-B.), Hepp 946 (M.).

Thallus diinn, zusammenhangend, weinsteinartig-mehlig, schmut-

zig weiBlich und rosa angehaucht, abgerieben griin, oder hellocker-

farbig oder braunlich-violett, ab und an von eingefressenen dunkeln

Linien durchzogen; Rinde ± entwickelt, aus dicht verwebten 3,5—4 \l

dicken, kurz gegliederten Hyphen bestehend; Gonidienschicht bis

200 fi stark mit zerstreuten, oft girlandenartig gereihten Gonidien-

knaueln; Hypothallus aus netzig-verwebten 2,5—3 /x dicken, glatten

und straffen Hyphen gebildet, ± reich an etwa 7 p. breiten kugel-

formigen, oft rosenkranzartig aneinandergereihten Olzellen.

Perithezien zahlreich, ± kugelig, vollig eingesenkt, zuerst punkt-

formig erscheinend, dann den 2—3 [i breiten, etwas abgestutzten,

nicht hervortretenden, zuletzt fein durchbohrten schwarzen Scheitel

zeigend, gewohnlich von einer ringformigen Falte umgeben, nach

dem Ausfalien Gruben hinterbleibend ; Excipulum schwarzbraun,

um die Miindung verstarkt, nach unten mit zarterer und blasserer

AuBenschicht, 0,3—0,45 mm im Durchmesser.

Schlauche sackig-keulig, 75—90x31—38 //, langlich-ellipsoidisch,

nach dem Ende meist etwas verschmalert, zweizellig, wasserhell-

gelblich, zuweilen an der Querteilung etwas eingeschniirt, 28—41 x
11—14//.

Jod farbt Hymenialmasse ± blau > rot.

Durch Betupfen mit Salzsaure erscheint auf dem Thallus ein

orangefarbener Fleck.

An Kalkfelsen.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Zentralfranzosisches

Bergland. — Belgische Ardennen: Fond-Rivaux-— Tonglet. — Juras-

sisches Bergland. — Franzosischer und Schweizer Jura: Reculet,

Saleve — Muller-A. (B.-B.), Freiburg — Miiller (a. m. Hb.), Liestal

Hepp (Z.-T.). — Schwabischer Jura: Heubach — Metzler. —
Frankischer Jura: zwischen Weltenburg und Kelheim, Regensburg,

Eichstadt, Streitberg, Beilngries — Arnold (i. s. Hb.).
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Provinz der Alpenlander. — Nordliche Kalkalpen. — Nieder-

osterreichische Alpen: Otscher bei der Ochsenhiitte, am Erlaf See

Lojka; Saugraben auf dem Schneeberg — Glowacki; Mirafalle

Zahlbruckner (W.). — Bayerische Alpen: Oberwessen

Arnold. — Nordtiroler Kalkalpen: Pertisau — Metzler; Brenner,

Oberberger Seen — Arnold Hb. — Sudalpen. — Veroneser Alpen:

Monte Purga, Monte Alto — Massalongo, Anzi (B.-B.).

Provinz der Apenninen: Etrurien, Abruzzen — Jatta.

Provinz der Karpathen. — Burzenland: Krepaturaschlucht am

Konigstein — Zschacke.

Provinz der westpontischen oder illyrischen Gebirgslander.

Bosnien: Viso&ca und Bjelasnica — Beck.
*

Mediterranes Gebiet.

Dalmatien : Mosor Planina bei Spalato — Baumgartner.

10. Thelidium wettinense Zschacke.

Thallus endolithisch, weiBgrau, unregelmaBige Flecke auf dem

Gestein bildend. Perithezien klein, eingesenkt, kugelig, etwas ab-

geplattet, 0,2 mm im Durchmesser, Excipulum schwarzbraun.

Schlauche kevilig, etwa 98—100x35—38//; Sporen zu 8, zwei-

zellig, ellipsoidisch oder langlich ellipsoidisch, wasserhell, 34—50, 4 X

13,5—18/1.

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf im Boden liegende Zechsteinkalkscherben.

Provinz Sachsen: Wettin a. S.

11. Thelidium exile Arnold, Flora 1882, 410.

Thallus endolithisch.

Perithezien ziemlich klein, 0,15—0,25 mm im Durchmesser,

zahlreich, schwarz, dem Gestein eingesenkt, nur mit der fast nabelig

eingednickten Spitze vorragend; Excipulum niedergedriickt-kugelig,

schwarzbraun.

Schlauche 60x20 //, sackig-keulig ; Sporen breit eiformig, beider-

seits ziemlich stumpf, zweizellig, farblos, 15—16x8—9//, zu 8 im

Schlauche

.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Siidtiroler Dolomiten: Paneveggio, an umherliegenden Kalk-

steinen an der Westseite des Monte Castellazzo — Arnold (in seinem

Herbar).

12. Thelidium anisosporum Mull.-Arg. unter Sagedia, Flora

1874, 536.
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Thallus sehr diinn aus dem Gestein als rostfarbener Fleck heraus-

tretend. Perithezien 0,3—0,5 mm breit, ganz odcr fast ganz in Hoh-
lungen des Gesteins eingesenkt, nur den schwarzen, zuletzt punkt-
formig eingedriickten Scheitel zeigend; Excipulum zart, braun, um
die Miindung herum verstarkt und schwarz, kugelig oder etwas

niedergedriickt kugelig. .

Schlauche 65—80x13—15//, schmal, an der Basis lang ver-

schmalert, an der Spitze wenig verschmalert, kaum keulig; Spore

n

zu 8, wasserhell, zweizellig, in der Mitte zuweilen etwas eingeschniirt,

12—18x4—8 ii.

Jod farbt Hymenialgelatine nicht.

Auf GneiB.

Schweiz : Torembe im Bagnes-Tale (Wallis) bei etwa 2000 m
Miiller-Aarg. (B.-B.).

B e m. 1. Die aus den Hohlungen bald ausfallenden Perithezien

ziehen sich etwas zusammen, losen sich dadurch vom Thallus und
bilden dann durch den Scheitel schwarz geaugelte, von der rost-

farbenen Chlamys umgebene Kiigelchen.

Bern. 2. Die Flechte ist weder zu Th. Auruntii, noch zu Th.

immersum oder Th. hymeneloides , wo sie M ii 1 1 e r einreihen mochte,

zu stellen, sondern bildet infolge ihrer an Arthopyrenia erinnernde

Schlauchform und der fehlenden Jodreaktion einen besonderen

Stamm.

II. Sporen vierzellig.

Incavatum-Gruppe.
a) Sporen 21—25x9

—

11// Th. austriacum.

b) Sporen groBer, 25

—

43x11—15 tt Th. larianum.

1. Thallus graubraun Th. umbrosunu

2. Thallus grauweiB.

a') Perithezien erst beim Zerschlagen des Steines sichtbar

werdend Th. aphanes.

b') Perithezien mit dem Scheitel sichtbar.

1'. Scheitel dem Thallus gleichkommend, abgeplattet.

Th. dominans.

2'. Scheitel nicht abgeplattet.

a) Sporen in der Regel vierzellig.

* Sporen 25—34(—36 p) x9—11(— 13) p

Th. calcivorum.
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** Sporen groBer.

a') Perithezien vom Thallus umwallt

Th. quinqueseptatum.

/?') Perithezien nicht umwallt Th. incavatum.

P) Sporen haufig reicher zerteilt, bis 7-zellig

Th. bavaricum.

13. Thelidium austriacum Zschacke.

Thallus dunn, schmutzig-weiB, ausgebreitet, runzelig; Rinde

nicht unterschieden, Gonidienschicht bis 240 p dick, durch kornige

Einstreuung triibe, Hyphen ±2 /i dick, mit kleinen, ziemlich dicht

stehenden Gonidienknaueln ; Hyphen des Hypothallus zart, glatt,

straff, 1,2—1,5 p. stark.

Perithezien eingesenkt, mit wenig hervorragendem Scheitel,

etwa 0,35 mm im Durchmesser, kugelig, zuletzt mit erweiterter Miin-

dung urnenformig, mit braunem, um die Mundung verstarktem

Excipulum.

Schlauche sackig, 85x22/x; Sporen zu 8, wasserhell, vierteilig,

ellipsoidisch, an einem Ende breiter und stumpfer als am andern,

etwas zugespitzt, 21—25x9—11//. Einmal beobachtete ich auch

eine funfteilige Spore.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Kalkfelsen.

. Niederosterreich : Kranichberg bei Gloggnitz — Lojka (W. als

Thelidium cataractarum?) .

14. Thelidium larianum Mass., Symm. 104 (1855) ;
Jatta, Syll.

Lich. It. 543 (1900); Steiner in Rechinger, Beitr. zur Krypt.-Fl.

der Insel Korfu II, 4 Lichenes, Verh. z. bot. Ges. Wien 1915, 189

und 190.

S y n. : Siehe bei Steiner.

Thallus endolithisch, nur sehr dunn und zusammenhangend

heraustretend, ohne dunkle umgebende Linie, trocken und nal3

weiBgrau oder grau, zuweilen fehlend, ohne Olzellen im Hypothallus.

Perithezien zuerst klein, punktformig, dann mittelgroB, ein-

gesenkt, nach dem Ausfalien sich verflachende Gruben hinterlassend

;

Excipulum um die Pore verdickt, auBen herum schwarzbraun.

Sporen zu 8, elliptisch und nirgends eingeschniirt, vierteilig,

ohne Langswand, selten straffwandig, meist knitterfaltig, ziemlich

regelmaBig geteilt, 25—43 x 11—15 /z. (Nach Steiner und Jatta.)

Auf Kalkfelsen.

Korfu — Rechinger.
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Italien: am Como See — Anzi; Parma — Zanfrognini.

Verrucaria cryptarum Gar., Tent. 94 meines Herbars, aus dem
Laborat. Crittog. Pavia stammend, paBt zu obiger Beschreibung.

Da mir die italienischen Originate nicht zuganglich waren, so

beschrankte ich mich im folgenden auf die Behandlung der mittel-

europaischen Formen, die meines Erachtens zu Thelidium larianum

Mass. zu rechnen sind.

1. Thelidium incavatum (Nyl.) Am., Korfu in Flora 1887, 102.

S y n. : Verrucaria pyrenophora var. incavata Nyl. in Mudd.,

Man. (1861) 295; V. incavata Leight., Lich. Flor. Gr. Brit. 1. Aufl.

(1871) 445.

Exs.: Mudd., Lich. brit. 282 (H. M.).,

Thallus grauweiB, diinn, weinsteinartig-mehlig, zusammen-
hangend, glatt, hin und wieder etwas runzelig; Rindenschicht ± 40 ,«,

Gonidienschicht ± 140 fi, Gonidienknauel eine ziemlich geschlossene

Schicht bildend, Hyphen des Hypothallus glatt, etwa 2 // dick,

Olhyphen 3,6 /i dick, Spharoidzellen nicht gesehen.

Perithezien reichlich, zerstreut, schwarz, vollig eingesenkt und

punktformig sichtbar werdend, dann den zuletzt durchstoBenen

Scheitel ± entbloBend, zuweilen vom Thallus etwas wallartig um-

geben, nach dem Ausfalien Gruben hinterlassend, ± kugelig, 0,3

—

0,5 mm im Durchmesser, Excipulum schwarzbraun, um die Mxin-

dungverdickt.

Schlauche keulig, etwa 110x40 /z.

Sporen zu 8, langlich-ellipsoidisch, meist an einem Ende breiter

als am anderen verschmalerten, 4-teilig, 32—46x14—18 ji.

Jod farbt Hymenialmasse nach leichter Blauung rot.

AuBerlich dem Thelidium immersum Leight. ahnlich.

Auf Kalkgestein, besonders auf aus der Erde hervorragenden

Steinen.

Subarktisches Gebiet. — Norwegen. — Finnmarken: Kaafjord

Lynge; Gildeskaal — Norman (Chr.).

Mitteleuropaisches Gebiet.

Atlantische Provinz. — England. — Yorkshire: Bilsdale —
Mudd. (M.).

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Mittelrheinisches

Bergland: Trier — Metzler, Sundwig, Beckum, Brilon — Lahm

(M.). — Jurassisches Bergland. — Schweizer Jura: WeiBenheim

bei Solothurn — Metzler (M.). — Frankischer Jura: Eichstadt

Arnold. — Hercynisches Bergland. — Thuringen: Liebenstein
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Zschacke. — Harz und unteres Saalegebiet: Petersdorf-Riiders-

dorf, Grund, Wernigerode, Oker, Heimburg, Thale, Sandersleben,

Gnolbzig — Zschacke. — Rhon: Reessberg — Zschacke.

Weserbergland : Hoxter — Lahm. (M.). — Sudeten: Wiinschendorfer

Kalkberg (Kreis Lowenberg) — Eitner.

Provinz der Alpenlander. — Nordliche Kalkalpen der Schweiz:

Rophaien — Gisler (B.-B.), Engelberg — Metzler (M.). — Bern

Fischer (B.-B.). — Jura: Mont Saleve, Reculet — Miiller-A. (B.-B.).

Provinz der Karpathen: Petrozseny — Livazeny — Zschacke.

Provinz der westpontischen Gebirgslander. — Serbien. — Nisch:

Jelaschnika Klissura — Zschacke (!).

a) Thelidium bavaricum Dalla-Torre und von Sarntheim,

Flechten v. Tirol (1902), 542.

= Th. epipoldum Arnold, Lich. exs. 87, 87 b (1859) stimmt,

wie A., Fl. 1863, 141 selbst erklart mit Thelidium incavatum Mudd.

Exs. 282 sowohl im auBeren Habitus als in Gestalt und GroBe der

Sporen uberein.
*

Die Zerteilung der Sporen aber ist reicher als beim Original.

Ich habe bei diesem nur einmal eine 4-teilige Spore gesehen, deren

eine Endzelle der Lange nach geteilt war. Bei Arn. 87 und 87 b

finden sich aber auch solche mit 4 Querwanden ; mehr oder weniger

haufig treten bei einer oder zwei Mittelzellen eine Langsteilung auf,

so daB die Spore bis 7 Zellen aufweist. Solche Formen erinnern an

Polyblastia dermatodes — wofiir ja auch Arnold seine Eicn-

statter Funde gehalten hat — , sind davon aber durch schlankere,

im Alter knitterfaltige, nicht so reich geteilte Sporen (bei PolyU.

dermatodes bis 12 Zellen) und durch schmalere . Schlauche zu unter-

scheiden.

Th. bavaricum konnte ich von folgenden Orten des mittel-

europaischen Berglandes nachweisen:

Jurassisches Bergland. — Schwabischer Jura: oberes Wendtal

— Rieber (!). — Frankischer Jura: Eichstadt, Pfiinz, WeiBmain —
Arnold. — Harz und unteres Saaletal: Zechstein von Petersdorf-

Riidersdorf, Wettin, Friedeburg, Konnern — Zschacke. — West-

falen: Handorf — Lahm. (M.). — Sudeten: Wiinschendorfer Kalk-

berg (fo. geographicum) , Kitzelberg bei Kaufheim — Eitner.

Mahren: Tischnowitz bei Briinn auf den Koctnica — Kovar.

b) Thelidium calcivorum (Nyl.) Zsch. = Verrucaria calcivora

(Nyl.) Lojka n. 195 ad Nyl. Unterscheidet sich durch mehr hervor-

tretende, meist von einem niedrigen Thalluswall umgebene Peri-



Die mitteleuropaischen Verrucariaceen III. 1Q9

thezien, schmalere Schlauche (90—100x21—30 ft) und kleinere, fast

ausschlieBlich vierzellige Sporen — 25—34(—36) x9—11(—13) ft

von Th. incarvatum, mit der es im ubrigen iibereinstimmt (vergl.

auch Hue, Add. 1749).

Nach G i s 1 e r s und meinen Beobachtungen scheint es beschat-

tete Standorte zu lieben.

Verrucaria calcivora Nyl. minor Lojka n. 196 ad Nyl. von iiber-

fluteten Steinen des Baches Zsobicze im Herb. B.-B. gehort zu

Thelidium cataractarum.

Zentralfranzosisches Bergland. — Auvergne — Desvaux (H.).

Mitteldeutsches Bergland. — Mittelrheinisch.es' Bergland : Hocks-

berg bei Beckum — Lehm. (M.). — Schweizer Jura : WeiBenstein bei

Solothurn — Metzler (M.). — Schwabischer Jura: Schopfloch-

Unterleningen — Arnold 372. — Hiltensweiler (Oberamt Tettnang)

Erichsen.

Schweizer Alpen. — Engelberg — Seelisberg — Metzler (M.).

Uri: Rophaien, Gampeln, Schienacht — Gisler (B.-B.).

Karpathen: Szomolany (PreBburg) — Zahlbruckner (W.). —
Krepaturaschlucht am Konigstein, Vale Balea bei Vulkan— Zschacke

Herkulesbad, Ponor Ohaba, Hohle Cetati Boli (Hunyad),

n. 195 ad Nyl. — Lojka (W., B.-B.).

Meine Auffassung der V. calcivora Nyl. griindet sich auf die

Lojkasche Probe. Hue, der in Bull. Soc. bot. de France, tome 44,

429 (1897) eine var. belgica beschreibt, scheint seinen Untersuchungen

anderes Material zugrunde gelegt zu haben. Ich lasse die Beschreibung

der var. belgica nach Tonglet, Lich. de Dinant, in Bull. Soc. bot.

de Belg. 37, 42 folgen:

tf Verucaria calcivora var. belgica Hue. — Auf einem Kalk-

felsen bei Hastiere-Lavaux. '

Thallus rotlich-weiBlich, diinn, zusammenhangend, stellen-

weise leicht uneben. Perithezien eingesenkt, gewohnlich nur

mit einer schwarzen Spitze sichtbar, und dann von einem

meist nicht vortretenden Rande umgeben, bisweilen mehr

hervortretend und dann von einem steinernen mit Thallus

bedeckten Rande umgeben.

Excipulum oben verdickt und schwarzbraun, an den

Seiten auBen braun, innen und am Grunde ungefarbt.

Sporen 8, farblos, langlich, 1—3 und endlich 5-wandig,

mit Langswanden in den mittleren Zellen, 35—38 X 11—13 /i,

eingemischt mehr ellipsoidische von 37x15//.

Jod'farbt weinrot.
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Von calcivora durch kleine Sporen und durch weniger

gefarbtes Excipulum verschieden; konnte aucb eine eigene

Art sein."

Diese var. belgica diirfte, namentlich, was die SporengroBe an-

betrifft, kaum von meinen Th. calcivorum abweichen. Im Briefe an

Lamy charakterisiert Nyl. V. calcivora folgendermaBen : Thallus

blanchatre, mince, continu, non. fendille. Apothecies noires, immer-

gees, peu saillantes. Spores oblongues, 3-septees, long. 0,045—55 mm,

epaisses 0,014—18 mm. (Lamy, Lich. de Caut. et de Loudres, 110.)

Das ist eine Beschreibung, die vollig auf Thelidium incavatum Mudd.

paBt. Die Diagnose, die Dr. B o u 1 y in Lich. des env. de Versailles

(Bull. Soc. bot. Fr. 1905) 626 zu der Probe vom Grand-canal gibt,

scheint mir in Sporenteilung und SporengroBe auf Polyblastia der-

matodes zu passen.

c) Thelidium quinqueseptatum (Hepp) Arnold, Tirol 1, 709

99 (1853)

(1868).

S y n. : Thelotrema quinqueseptatum Hepp, Fl. Eur.

im H. B. B. Probe b, H. B.

Thallus weiBlich, meist gut entwickelt, runzelig-warzig bis glatt

oder gar fehlend.

Perithezien zahlreich, schwarz, klein, meist thallodisch um-

kleidet, mit dem groBeren Teil dem Stein eingesenkt; Excipulum

kugelig, schwarzbraun.

Schlauche keulenformig, 90—108x36—45//.

Sporen 4-teilig, selten eine oder die andere Mittelzelle langs-

geteilt, an einem Ende breiter als am anderen ± verschmalerten,

wasserhell-gelblich triibe, im Alter knitterfaltig, 30—50x13—17//.
— Die Obersdorfer Probe, frisch untersucht, zeigt eingeschnurte

Sporen.

Jod farbt Hymenialmasse rot oder blau und rot gescheckt.

An schattigen Kalk- und kalkhaltigen Sandsteinen.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Mittelrheinisches

Bergland: Biiren, Brilon, Warburg u. a. O. — Lahm (M.). — Harz:

Obersdorf — Zschacke.

Provinz der Alpenlander. — Nordliches Vorland. — In der

Umgebung des Zuricher Sees: Thalwil — Hepp, Birzikon — Gru'

ningen— Hegetschweiler, KiiBnachter Tobel — Zschacke. — Jura:

Monnetier an der Saleve — Muller-A. (B.-B.). — Siidtiroler Dolo-

miten: Paganello, RollepaB — Kernstock. — Judikarische Alpen:

Ponale bei Riva — Arnold (Mu.).
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Provinz der Karpathen. — Rodnaer Alpen: Coronjis (als Th.
mastoideum in Mag. bot. lap. 10, 366) — Zschacke. — Trans-
silvanische Alpen: Vale Balea im Schieltal — Zschacke.

i

Mediterranes Gebiet in Griechenland : Kaliakuda — Nider.

Ich halte Th. quinqueseptatum fur die durch seinen Standort

bedingte crassum-Form des Th. incavatum bezw. Th. larianum. Im
KuBnachter Tobel bei Zurich wachst die Pflanze an einer niedrigen

(im Mai 1917) feuchten senkrechten Sandsteinwand am Wege des

rechten Ufers. Der Thallus ist diinn und zeigt die Unebenheiten des

Gesteins. Die westfalischen Proben haben im allgemeinen dickeren

Thallus, der bei Formen, die an Thelidium crassum erinnern, den
Aufbau der Schatten und Feuchtigkeit genieBenden dickkrustigen

Polyblastia alhida, Thelidium crassum u. a. zeigt. Namentlich <gn
den Biirener Proben kann man alle Ubergange vom wahren incavatum

bis zu dem zierlich geaugelten annulatum, wie Lahm diese Formen
urspriinglich nannle, verfolgen. Auch an incavatum von einer schat-

tigen Kalksteinwand im Salztale bei Wernigerode und von Vale Balea

treten umwallte Perithezien auf. Letztere Probe ist ubrigens als die

quinqueseptatum-Form des Th. calcivorum aufzufassen.

Arnolds Th. quinqueseptatum vom GroBen Rettenstein

(Tirol 5, 542) mit ± hervortretenden und vom Castellazzo, mit ein-

gesenkten Perithezien, thalluslose Formen, diirften sich wohl von
Th. larianum, wie es von J a 1 1 a und S t e i n e r beschrieben wird,

kaum entfernen.
%

Thelidium pertusulum = Verrucaria pertusula Nyl., Flora 1881,

540 wird meines Erachtens nach der mir vorliegenden belgischen

Probe am besten zu Th. quinqueseptatum gestellt. Seine zierlicheren

Perithezien erinnern an Th. calcivorum, aber seine groBeren Sporen

trennen es davon. Der Thallus ist endolithisch und wird auBerlich

nur durch einen schwarzlichen Fleck angedeutet. Die Hyphen des

Hypothallus sind sehr fein, 1,5—1,9 p. dick, glatt und gerade, die der

darunter liegenden Schichten etwa 3,6 a stark, mit tropfigen Zellen.

In und tuber der Rinde liegen abgestorbene Gonidien. Rinde und

Gonidienschicht 100—150 // dick, Gonidien in Knaueln. Perithezien

kugelig, 0,25—0,35// im Durchmesser, nur mit der Miindung durch

ein von einem Wulst umgebenen Loch im Substrat sichtbar werdend,

zierlich geaugelt; Excipulum braunschwarz, von gut entwickelter

Chlamys umgeben. Schlauche groB bis 140x46//; Sporen 4-zellig,

selten ist in einer Zelle eine Langsteilung vorhanden, 37—48 X 15,5

—

17 u. Jod farbt Hymenialmasse ziegelrot, nach voriibergehendcr

teilweiser Blauung.
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Auf Kalk. — Zentralfranzosisches Bergland. — Lot: Figeac

L. Fugot. — Belgien — Falaen (W.) .
— Pyrenaen : Cauterets

Lamy. Nylander a. a. O. und Lamy, lich. de Cauterets et de Lourdes

110 mochten Verrucaria pertusula Nyl. ebenso wie V. calcivora Nyl

als Subspezies von V. pyrenophora var. Sprucei Nyl. Lich. Scand. 263

betrachten; das ist aber des fehlenden Involucrellums halber nicht

anganglich.

d) Thelidium aphanes Lahm, Flechten Westf. 136 (1885).

Thallus nur sehr diinn hervortretend, grauweiB oder weifi-

gelblich, fast staubig, zusammenhangend, ausgebreitet.

Perithezien vollig eingesenkt, erst nach dem Zusammenbrechen

des Gesteins erkennbar, Mundung punktfein, oft nur unter der Lupe

sicKtbar; Excipulum braun, 0,2—0,25 mm im Durchmesser.

Schlauche schlank, 90—100x30—32—36//; Sporen 4 zellig,

bald knitterfaltig, an einem Ende breiter als am ± zugespitzten

anderen, 30—39 X 13—15 p..

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Westfalen: auf umherliegenden Kalksteinen des Hocksberges

bei Beckum, bei Buren — Lahm (M.).

Schlesien: Kitzelberg bei Kauffung — Eitner.

Siebenburgen : Vulkan am Bache Balea (die Perithezien sind

durch dunkle Fieeke des Thallus angezeigt) — Zsch.

2. Thelidium dominans Arnold, Flora 1869, 259.

Exs.: Arnold 371, 953, 1593, 1594, 1665, 1797.

Thallus weiB, gelblich, blaBgrau, zuweilen von schwarzen Linien

urn- und durchzogen, diinn, mehlig, geglattet, ausgebreitet; Rinden-

schicht 30—40 \i dick, aus ± senkrecht gerichteten, locker ver-

zweigten, oberhalb gebraunten Hyphen bestehend, Gonidienschicht

60—200 /i, Gonidienknauel durch den Pilz oft weit auseinander

gedrangt.

Perithezien vollig eingesenkt, zuerst punktformig sichtbar,

± kugelig, spater mit breitem abgeplatteten, die Thallusflache nicht

iiberragenden, zuletzt durchbohrten Scheitel sichtbar; Excipulum

schwarzbraun, um die Mundung verdickt, nach unten oft heller.

Schlauche keulig, 125x45//; Sporen 4, selten 5 teilig, zuweilen

eine oder zwei Mittelzellen noch einmal langsgeteilt ; meist an emem

Ende breiter als am anderen ± verschmalerten, 39—54x15—18 /«•

Hymenialmasse durch Jod nach vonibergehender Blauung rot

zuweilen rot und blau gescheckt.



Die mitteleuropaischen Verrucariaceen III. \ 13

f. geographicum Arn., Tirol 4, 651. „Die Form beinooster,

feuchter Stellen." Thallus mit schwarzen Linien.

f. obtectum Arn., Tirol 4, 651. Perithezien nur mit der Spitze

hervortretend oder ganz eingesenkt, auBen nur durch einen dunkcln
Fleck angedeutet.

Subarktisches Gebiet. — Norwegen — Nordland: Gildeskaal

Norman (Chr.).

Mitteleuropaisches Gebiet. — Provinz des Alpengebietes. —
Nordliche Kalkalpen: Plansee (obtectum) (W.) — Waldrast. — Sud-
tiroler Dolomiten: Ampezzo, Val Fonda, Langkogel, Sellajoch, Schlern

(geographicum), Latemar — Arnold; Paganella — Kernstock (W.),

Erfurter Hiitte — Lettau. — Westrhatische Alpen: Davos (auch

geographicum und obtectum) — Zschacke. — Siidberner Alpen:

Rosenlaui — Metzler (B.-B.), Wengeralp — Metzler (W.).

Provinz der westpontischen Gebirgslander. — Kroatien. — Vele-

bit: Badanj iiber Medak — Baumgartner (W.).

3. Thelidium umbrosum Mass., Lotos 81 (1856).

Exs.: Anzi, Venet. 145 (B.-B.).

Thallus graubraun, schwarz begrenzt, diinn, weinsteinartig,

zusammenhangend; Rinden- und Gonidienschicht etwa 150 /i stark,

auBerste Rindenhyphen rotlichbraun, Gonidienknauel zerstreut,

Hypothallus locker netzig verzweigt, Hyphen knotig, gegliedert,

etwa 3,6 u dick, Olzellen nicht gesehen.

Perithezien eingesenkt, zuerst punktformig, dann den ± ab-

geplatteten Scheitel entbloBend; Excipulum kugelig, spater aber

erweitert, urn die Miindung herum verdickt, schwarzbraun, nach

unten etwas blasser, 0,4—0,45 u breit.

Schlauche meist schlecht erhalten, schmal keulig, etwa 100 x 30 //;

Sporen ellipsoidisch, wenn gut entwickelt, 2- und 4 teilig, bald

knitterfaltig, 32—36x14—16//, wenn zweiteilig, 32—40x13—15//,
wenn 4 teilig.

Hymenialmasse durch Jod kraftig blau, mit nachfolgender

schwacher Rotfarbung.

An Kalkfelsen.

Provinz der Alpenlander. — Salzburger Kalkalpen: Lofer —
Krempelhuber (Hb. Arnold). — Zentralalpen : Radstadter Tauern

(Sporen 42—50x15—18 u, auch fiinfzellige eingemischt) — Metzler

(M.). — Rhatische Alpen: Davos — Zschacke. — Siidberner

Alpen: Gampeln (Uri) — Gisler (B.-B.), Kandersteg, am FuBe des

Gemini (fo. insculptum, Thallus mit schwarzen Furclu n) — Metzler

Hedwigia Baud LA//. 8
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(M.). — Sudalpen. — Judikarische Alpen: Siidufer des Ledrosees

Royer (!) (Sporen 44—47 X 15 p) — Siidtiroler Dolomitcn: Panne-

veggio _ Lojka (W.). — Veroneser Alpen — Massalongo (B.-B.).

Provinz der Karpathen: Czernatal bei Herkulesbad— Zschacke.

B. Mit ± vortretenden Perithezien.

I. Perithezien ohne gesondertes Involucrellum, meist nur 0,2 mm breit.

Acrotellum-Gruppe.
a) Sporen ± 20 /x lang.

1. Steinbewohnend.

a') ThaUus braunlichgrau Th. acrotellum.

b') ThaUus griin Th. viride.

2. Holzbewohnend Th. xyloxenum.

b) Sporen langer.

1. Sporen immer zweizellig.

a') Steinbewohnend.

1'. Thallus weinsteinartig, nicht paraplektenchymatisch

Th. Rehmii.

2'. Thallus gelatinos, paraplektenchymatisch

Th. margaceum.

b') Erdbewohnend Th. hospitum.

2. Sporen 2- und 4 zellig
-

a') Thallus nicht paraplektenchymatisch

1'. Sporen 15—30x6—10 p. Th. parvulum.

2'. Sporen 18—36x8—14// Th. Zwackhii.

b') Thallus paraplektenchymatisch . . Th. subgelatinosum.

3. Sporen 4 zellig

a') Moosbewohnend Th. bryoctonum.

b') Steinbewohnend Th. circumspersellum.

15. Thelidium acrotellum Arnold, Flora 41, 538 (1858).

Syn.: Thelidium minutulum Korber, Par. (1863), 351.

E x s. : Arnold 53 r., 102 (W.), 305 (B., Br., W.), Lich. Mon. 64,

65, 133 (W., B.-B.).

Thallus sehr diinn, bis 50 p. stark, fast hautig, ausgebreitet,

braunlich-grau, feucht griinlich, mit kugeligen, zerstreuten Gonidien

und durftig entwickeltem Hypothallus.

Perithezien sehr klein, 0,1—0,16 mm breit, niedergedriickt-

kugelig, fast aufsitzend, schwarz, der eingesenkte Teil mit blasserer
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bis wasserheller AuBenschicht, der hervortretende ± weit sehr diinn

vom Thallus iiberzogen.

Schlauche keulig, 50—70x17—21/*; Sporen zu 8, wasserhell,

ellipsoidisch, beidendig zuweilen etwas zugespitzt, zumeist zwei-

zellig, zuweilen einzellig mit zwei groBeren Tropfen, 15—21x6—8 ^
Jod farbt Hymenialmasse rot.

Der Verrucaria papillosa Fl. nicht unahnlich.

Zumeist auf Kalkstein.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Mittelbaltische Provinz: Bornholm — Hellbom.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Zentralfranzosisches

Bergland. — Vosges: Epinal .— Berker. — Meurthe et Moselle:

Messein — Pont-Saint - Vincent (Hue und Harmand), Laxou,
Vandoeuvre — Harmand. — Rheinland. — Mainland: Frank-
furter Wald — Metzler (M.). — Mittelrheinisches Bergland: Ruinen
des Schlosses Franchimont — Bouly; Biiren — Lahm (M.). — Juras-

sisches Bergland. — Frankischer Jura: Eichstatt im Walde des

Rosentales; Hersbruck bei der Happurg, Pfiinz, Kelheim-Welten-
burg — Arnold (in verschiedenen H.). — Weserbergland : Hoxter
im Kringel — Beckhaus. — Nordliches Karpathenvorland : Ellguth

(Oberschlesien) — Eitner (Br.).

Provinz der Alpenlander: — Nordliches Alpenvorland : Um
Miinchen mehrfach in Kiesgruben an Steinchen — Arnold (Mii.). —
Franzosischer Jura: Saleve — Miiller-A. (B.-B.). — Siidtiroler Dolo-

miten: Panneveggio — Lojka (W.).

Bern. Ob Thelidium omblense A. Zahlbruckner, Ost. bot. Zeit-

schr. 1909, 5 hier oder bei Th. acrotellum anzuschlieBen ist, laBt sich

aus der Beschreibung des Peritheziums nicht entnehmen. Es wird

als Unterschied von beiden auf das fast mehlige Lager hingewiesen.

Die Perithezien sind groBer — 0,2—0,3 mm breit — und weniger

gedrangt als bei Thelidium minimum und die Sporen kleiner

12—15x5

—

5,5. p — als bei Th. acrotellum.

Thelidium xyloxenum Norman.

Thallus aus kleinen zerstreutcn schwarzen Kornchen betehend,

als wasserhelle dicht verwebte Hyphen in die oberen Zelllagen des

Holzes bis etwa 250 n eindringend, zerstreute 15—28 n breite Knauel

von griinen 3

—

7 .p. groBen kugeligen Gonidien umschlieBend; die

Zellen iiber den Knaueln sind meist schwarzlich gefarbt.

Perithezien nur mit dem wasserhellen Grunde eingesenkt,

kugelig vortretend schwarz, 0,15—0,18/i breit.

8*
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Schlauche keulig,' 56—80x21—30 pt; Sporen eiformig-ellip-

soidisch oder ellipsoidisch, zu 8 im Schlauche, eh*- oder zweizellig

17—22x7—10//.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Holz.

Norwegen: Insel Tromso — Normann (H. Chr.).

Thelidium xyloxenum ist die holzbewohnende Form von Th.

acrotellum Arnold: Im selben Schlauche finden sich oft einfache

und geteilte Sporen gemischt.

16. Thelidium viride Eitner, Jahresber. d. Schles. Ges. fur vaterl.

Kultur 1910, 59.

Thallus firnisartig, diinn, zusammenhangend, griinlich.

Perithezien schwarz, halbkugelig vortretend, 0,15—0,2 mm
breit, oft von einem geschwollenen Lagerwulst umgeben, Pore nur

unter dem Mikroskop sichtbar, der eingesenkte Teil des Excipulums

wasserhell. Schlauche keulig 70—90x25—32 /*; Sporen zu 8, ellip-

soidisch oder ellipsoidisch-eiformig, 16—22x8—9 p. Hymenialmasse

durch Jod weinrot.

Auf uberrieseltem Kalksandstein.

Bohmen: Quellige Waldstellen bei Chrast (Em. Kalensky).

17. Thelidium Rehmii Zschacke in Hedwigia 1920, S. 116.

Exs.: Arnold 304 (W.), Rabenhorst (Br., W.) als Thelidium

Nylanderi (Hepp) Kphb., Lich. Bay. 295.

Thallus diinn, zusammenhangend, fast gelatinos, mit geknauelten,

freudiggninen Gonidien. Perithezien zerstreut, schwarz, halbkugelig

vortretend, 0,2—0,3 mm breit; Excipulum kugelig, fast bis zum

Grunde schwarz, hier heller oder wasserhell.

Schlauche keulig, 75—90x28—30//; Sporen zu 8, wasserhell,

ellipsoidisch, beiderseits ± stumpf, zweiteilig, 21—28x9—11 p~

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Von Sagedia Nylanderi Hepp 440 durch die fehlenden Para-

physen, die Jodreaktion und die Gonidien unterschieden.

Auf feuchtem Sandstein.

Jurassisches Bergland. — Mittelfranken : Deutenheim — Rehm
(B., B.-B., Br., W.).

Im Hb. Lahm liegt die Flechte als Acrocardia Nylanderi Kphb.

Bern. Thelidium Nylanderi, von Latzel auf der Insel Lacroma

bei Ragusa gesammelt, unterscheidet sich von Th. Rehmii durch

das Vorhandensein eines kraftigen, 0,3—0,35 mm breiten Involu-
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crellums, das das kugelige, 0,2 mm breite, wasserhelle Excipulum
bis zur Mitte und weiter hinab umgibt. Die Schlauche sind 90—95 u

lang; die Sporen 26x11 a. Ich nenne die Art Thelidium lacromense.

Bern. Sagedia Nylanderi Hepp, Eur. 440 bildet aschgraue wein-

steinartig-mehlige, zusammenhangende, zuletzt etwas rissige Flecke

auf dem Gestein. Die kleinen zerstreuten, 0,25 mm im Durchmesser

messenden, schwarzen Perithezien sind halbeingesenkt. Das fast

kugelige, um die Mundung verstarkte schwarze Excipulum ist von
sehr diinnen miteinander schleimig verschmolzenen Paraphysen er-

fiillt, die durch Jod nicht gefarbt werden. Die spindelformig-keuligen

Schlauche messen 100—108x30—35 /*; ihr Inhalt wird durch Jod
braun gefarbt. Die Sporen messen 22—28x9—10//, sind zweizellig,

in der Mitte eingeschniirt ; die eine Halfte ist meist etwas dicker als

die andere. Die Gonidien sind braunlich-gelb, in dicken Knaueln und

gehoren nicht zu Pleurococcus

.

Thelidium Nylanderi Hepp /? montanum Hepp in Arn., Lich.

exs. 56 ist, wie schon Korber, Par. 351 betont, von voriger durchaus

verschieden. Die etwas niedergedriickten Perithezien sitzen dem
aschgrauen zusammenhangenden, weinsteinartig-mehligen Thallus

fast auf, sie sind nur am Grunde eingesenkt. Das Involucrellum um-

gibt das zarte schwarzliche , unten meist blassere Excipulum bis zum

Grunde. Paraphysen wie bei Nylanderi. Die Schlauche sind zylin-

drisch-keulig, etwa 77 x 24 //. Sporen, in der Mitte meist eingeschniirt,

23—27 x 7—9 //. Gonidien gehoren nicht zu Pleurococcits.

Sagedia montana Anzi, Lich. rar. Lang. 576 gehort in den Formen-

kreis von Th. Auruntii. Die Probe im Herb. B.-B. hat einen diinnen

braunen, hier und da um die Perithezien rissigen Thallus; bei der

Probe der Technischen Hochschule Zurich zeigt sich derselbe nur als

brauner Fleck auf dem Gestein.

18. Thelidium hospitum Arnold, Flora 1882, 142; Zur Flechten-

flora von Miinchen 1897, 34.

Syn.: Thelidium minutulum Stahl, Beitrage 2 (1877), 22.

Thallus sehr diinn, vom Erdboden nicht zu unterscheiden, mit

zerstreuten, freudiggriinen Gonidien.

Perithezien zerstreut, vollig schwarz oder nur am eingesenkten

Grunde wasserhell, abgeplattet kugelig, 0,2—0,25 mm breit.

Schlauche langkeulig, 21—24x60—70//; Sporen zu 8, wasser-

hell, langlich, zweiteilig, leicht eingeschniirt (Arnold a. a. O.), meist

knitterfaltig, 25—32x8—12// (30—36x15// nach Stahl).

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf lehmig-sandigem sparlich bemoosten Erdboden.
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Mitteleuropaisches Gebiet.

Provinz der Alpenlander. — Nordliches Vorland :
Miinchen,

Hohlweg bei der Ziegelei Bruck— Arnold (Mil.) ; Zurich :
Rossau im

Walde — Hegetschweiler (Z. U.. als Th. minutulum.)

19. Thelidium parvulum Arnold, Flora 1882, 142.

E x s. : Arnold 390 als Thelidium minutulum.

Thallus graugriin oder griinlich, diinn bis fast fehlend und vom

Gestein kaum unterschieden, mit zerstreuten, ± kugeligen Gonidien

von 3—8 fi Durchmesser.

Perithezien zerstreut, 0,15—0,2 mm breit, halbkugelig vor-

tretend, schwarz; der eingesenkte Teil ist wasserhell.

Periphysen kurz; Schlauche etwa 70—80x26—28//, keulig;

Sporen zu 8, wasserhell, langlich-ellipsoidisch, zwei- und vierzellig

im selben Perithezium, letztere 25—30x8—10 //, erstere 21—23x8//

(Niederost. Ex.). — Am. 390 nach Arn. a. a. O. 22—24—26x6—8 fi;

ich fand nur zweizellige Sporen von 22—25x7,5—10//.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

An schattig-feuchtem Kalkstein.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Subatlantische Provinz: Minister — Lahm; Bielsteinhohle bei

Lippspringe — Beckhaus (M.).

Provinz der europaischen Mittelgebirge : Frankischer Jura:

Banz, Altbanz, Vilseck — Arnold. — Thiiringen: Elgersburg

Lettau.

Provinz der Alpenlander. — Nordliches Vorland: Neulengbach

in Niederosterreich — Zahlbruckner.

20. Thelidium Zwackhii (Hepp) Kbr., Syst. Lich. Germ.

(1855) 355.

Syn. : Sagedia Zwackhii Hepp, Flecht. Eur. (1853) 96.

Exs.: Am., Lich. Mon. 132 (H. W.), Hepp, Eur. 96 (Br.).

Thallus sehr diinn, ausgebreitet, griinlich- oder weiBlichgrau,

schorfig oder fast fehlend.

Perithezien ziemlich klein, 0,1—0,25 mm im Durchmesser,

schwarz, fein durchbohrt, etwas rauh, halbeingesenkt oder zuletzt

dem Thallus fast kugelig aufsitzend; die Wandung auBen schwarz,

nach unten blasser bis wasserhell, zuweilen auch hier mit zarter,

schwarzbrauner AuBenhaut.

Paraphysen kurz; Schlauche langkeulig, 90—120x29—40 //;

Sporen zu 8, wasserhell, anfanglich 2-, dann 4 zellig, langlich ellip-

soidisch-eiformig, 26—36 x 10—14 //.
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Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf sandigem Kalkstein und kalkhaltigem Sandstein, auf Erde,

selten auf Holz.

Die erdbewohnende Form ist

a) Thelidium velutinum Kbr., Par. (1865) 381.

Syn.: Verrucaria velutina Kbr., Syst. (1855) 351; Thelidium

Fuistingii Kbr., Par. 353.

Der Thallus des in der L a h m schen Sammlung (H. M.) be-

findlichen F u i s t i n g schen Originals ist aschgrau, dunnschorfig,

leicht verganglich; die Hyphen sind sehr zart und astig. Die freudig-

griinen Gonidien im Durchmesser von 3—7 \i sind zu Knaueln ver-

einigt. .Die zerstreuten kleinen, halbeingesenkten, bald dem nackten

Erdboden aufsitzende kugeligen Perithezien im Durchmesser von

0,170—180 mm sind oben schwarz, im unteren Drittel blaB bis wasser-

hell. Schlauche, Sporen und Jodfarbung stimmen mit der Stamm-

form iiberein.

Hierzu gehort Verrucaria geophila Nyl., Flora 1865, Hue, Add.

1742 von Ohlert auf Erde bei Lyck in OstpreuBen gesammelt

(B.-B.). Die 4zelligen Sporen messen 25—34 x 10—14 pt.

b) Thelidium xylospilum (Nyl.), als Verrucaria xylospila Nyl. in

Fl. 1886, 100; Hue, Add. 1747, unterscheidet sich durch den Standort

und den braunlichen etwas rissigen Thallus vom Typ.

E x s. : Hepp 438 auf alten Brettern in Gesellschaft von Verru-

caria submersa litorea.

Verbreitung der Gesamtart.

Subarktisches Gebiet. — Norwegen: Maridalen — Moe. (Chr.).

Schweden: Jemtland (velutinum) Hellbom.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Subatlantische Provinz. — Munsterland: Minister, Handorf

Lahm, Nienberge (velutinum) — Fiiisting (M.). — Schleswig-Holstein

:

Kreis Storman ; Lauenburg (velutinum) Erichsen. — Fiinen :
Skaarup

(velutinum) — Hellbom.

Mittelbaltische Provinz. — OstpreuBen: Lyck (geophilum)

Ohlert (B.-B.).

Sarmatische Provinz: Griinberg in Schlesien (velutinum)

Hellwig (Br.).

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Mittelrheinisches

Bergland: Biiren— Lahm (M.). — Harz: Mohrungen in einem Wald-

bache Zschacke. — Bohmisch-mahrisches Bergland: Eipel

Kutak (!). — Sudeten: Kitzelberg bei Kauffung — Eitner (!).
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Provinz der Alpenlander.— Nordliches Alpenvorland. — Bayern

:

Tutzing — Arnold, Mon. 132 (A.). — Zurich am See auf Nagelfluh

Hepp, Albis (velutinum) — Hepp, Riffenswyl (xylospilum)

C. Hegetschweiler (W.). — Genf (velutinum) — Rome (B.-B.).

Zentralalpen. — Westrhatische Alpen: Davos — Zschacke (!).

Thelidium bryoctonum Th. Fries, Bot. Not. 1863, 11; Hellbom,

Ner. Lafveg. 1871, 24.

Thallus ausgebreitet, graugriin, schorfig-kornig, plektenchyma-

tisch, mit zerstreuten Gonidien.

Perithezien klein, 0,15—0,22 mm im Durchmesser, ± kugelig,

halbeingesenkt, schwarz, an der Spitze mit ± deutlicher Pore ; Exci-

pulum bis auf eine kleine Strecke an der Basis schwarz.

Schlauche langkeulig, etwa 75x28 //; Sporen zu 8 im Schlauche,

langlich, beiderseits stumpf (22—)26—29 x (6—7—)10 //, 4-zellig, an

den Wanden zuweilen etwas eingeschnurt.

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Uber Moosen.

Schweden: Nerike, Odeskarr in Lerback— Hellbom (H. M.).

Meine Beschreibung weicht von der von Hellbom a. a. 0.

gegebenen in einigen Punkten ab: ,,perithecio pallido; sporae fusi-

formes, utrique attenuatae, 4—5blastae, 22—26x6

—

7//."

21. Thelidium circumspersellum (Nyl.).

Syn. : Verrucaria circumspersella Nyl., Flora 1881, 536.

Exs. : Lojka, Lich. Hung. 114.

Thallus auBerlich kaum vom Stein zu unterscheiden ; aus dicht

gedrangten, senkrecht zur Oberflache gerichteten, glatten, bis 4 /x

dicken Hyphen bestehend; Gonidien sparlich, zerstreut, 3—4 // im

Durchmesser.

Perithezien sehr zerstreut, klein, ±0,2 mm im Durchmesser,

kugelig, aufsitzend; Excipulum auBen vollig schwarz.

Schlauche langkeulig, wenig aufgeblasen, 75x25//; Sporen zu

8, wasserhell, 4 teilig, langlich-ellipsoidisch, 18—24x8—9//.
Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf zuweilen uberfluteten Kalksteinen.

Ungarn: in einem Bache bei Ponor-Ohaba (Hunyad) — Lojka.

Dem Th. Zwackhii nahestehend, doch durch fehlenden Thallus,

vollig schwarzes Excipulum und kleinere Schlauche und Sporen

verschieden.
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22. Thelidium subgelatinosum Zschacke in Hedwigia 1920, S. 121.

Exs.: Mudd. 281 als Thelidium cataractarum (M.).

Thallus sehr diinn, graugriin, ausgebreitet, etwas rissig, feucht

gelatinos, paraplektenchymatisch, Rinde nicht unterschieden, Goni-

dien dicht gedrangt, freudig-griin, kugelig, 4—8 /* im Durchmesser.

Perithczien schwarzbraun, klein, 0,15—0,25 mm im Durch-

messer, fast kugelig aufsitzend, am Grunde vom Thallus bekleidet;

Excipulum bis auf den fast farblosen Grund schwarzbraun; Peri-

physen kurz.

Schlauche langkeulig, etwa 98x36 /i; Sporen 2- und 4 zellig,

langlich-ellipsoidisch, 28—36 x 11—14 n, wenn 4 zellig, 25 X 10 /*,

wenn 2 zellig.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Silikatgestein im Wasser.

Atlantische Provinz — England: Near Ayton — Mudd. (M.).

Provinz der Pyrenaen. — Hautes-Pyrenees: Garaison auf Roll-

steinen in einem austrocknenden Bache — Zschacke (!).

Bern. Die von Arnold in Lichenfl. von Munchen 1891,

114 und 115 zu Th. cataractarum Mudd. gezogenen Funde gehoren

wegen des nicht paraplektenchymatischen Thallus zu Th. Zwackhii

Hepp.

23. Thelidium margaceum (Leight.), als Verrucaria margacea

Wahlenbg. var. im Herbarium Lahm (M.) von Leighton bei Near

Ayton (Yorkshire) auf Felsen im Flusse gesammelt, unterscheidet

sich von gelatinosum durch kleinere fast aufsitzende Perithczien

und etwas groBere, dauernd zweiteilige Sporen. Thallus sehr diinn,

feucht fast gelatinos, griin. Perithezien zerstreut, fast aufsitzend,

ziemlich klein, bis 0,2 mm im Durchmesser, das schwarze Involu-

crellum ist mit dem kugeligen, wasserhellen Excipulum bis zum

Grunde verwachsen; Sporen wasserhell, ellipsoidisch, zweizellig,

21—32x10

—

11 p; Jod farbt Hymenialmasse rot.

*

Thelidium sordidum Th. M. Fries, Botaniska notiser 1866, 16.

Thallus eine ausgebreitete, braunschwarze, rissig-gefelderte,

aus kleiigen Felderchen bestehende Kruste bildend.

Perithezien klein, 0,15—0,25 mm breit, halbeingesenkt ; kugelig,

mit doppelter Hulle umgeben, einer auBeren dicken kohligen und

einer inneren sehr zarten hautigen.

Schlauche keulig-langlich, etwa 65x18//; Sporen zu 8, wasser-

hell, langlich oder etwas spindelig, beiderseits stumpflich, 2- und

4 zellig in demselben Perithezium, 15—22x6—8 /*.
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Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf Sandstein.

Subarktisches Gebiet. — Ost-Finnmarken : Aldc'ok (Varanger)

— Th. M. Fries (M.).

B e m. Thelidium verniceum Graw. bei Th. M. Fries a. a. 0. ist

jugendliche Polyblastia gothica Th. M. Fries.

II. Perithezien mit gesondertem Involucrellum, meist uber 0,2mm breit.

Pyrenophorum - Gruppe.

A. Sporen zweizellig.

a) Perithezien ±0,1 mm; Sporen 10—15 X 3—6 /*; Thallus schmutzig

braun oder grau Th. minimum.

b) Perithezien groBer.

1. Thallus grauweiB.

a') Thallus fast fehlend; Sporen 16-20 x 6-8/<Th.Antonellianum.

b') Thallus vorhanden.

1'. Perithezien 0,2—0,4 mm breit.

a) Sporen 9—12x5—7 pi .... Th, impressum.

/?) Sporen 13—15x7—8,5/* ... Th. impressulum.

r) Sporen 21—27x8—11// ... Th. decussatum.

2'. Perithezien 0,4—1 mm breit.

a) Thallus diinn zusammenhangend Th. pyrenophorum.

/?) Thallus dicklich, warzig-runzelig.

1". Jod farbt Hymenialmasse rot Th. Ungeri.

2". Jod farbt blau Th. Schleicheri.

2. Thallus braun oder schwarz.

a') Sporen ± 20 /a.

V. Thallus nicht paraplektenchymatisch

a) Thallus oliv Th. olivaceum.

/?) Thallus rostfarben Th. ochrobaeum.

2'. Thallus paraplektenchymatisch

a) Thallus schmutzig-grau Th. tiroliense.

/?) Thallus schwarz Th. Lahmianum.
b') Sporen 20—30 p.

V. Thallus schwarz oder schwarzbraun.

a) Perithezien dauernd vom Thallus iiberzogen

Th. obscurum.

p) Scheitel der Perithezien frei . . Th. fumidum.

2'. Thallus oliv. Jod farbtHymenialmasse nicht Th.opacum.
c') Sporen iiber 30 /*.
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1'. Thallus nicht paraplektenchymatisch.

* Sporen nicht unter 30 ti.

a) Thallus ockergelb ; Perithezien flach ; Sporen 32—42

X 14—15—18 [i . . . . Th. transsilvanicum.

/?) Thallus schwarzbraun ; Perithezien halbkugelig;

Excipulum unten blaB; Sporen 38—44 x 14—18 li

Th. Schibleri.

** Sporen auch unter 30 tt.

a) Thallus graubraun; Perithezien nicht einge-

driickt; Involucrellum groB; Sporen 23—34

xll—16 fi Th. subrimulatum.

/?) Thallus schwarzlich-braun ; Perithezien mit ein-

gedriicktem Scheitel; Sporen 23—35x9—15^
Th. Auruntil.

2'. Thallus paraplektenchymatisch; Wasserflechte

Th. methorium.

Arnold

minima
minima

Arn
(H. B.-B.); Wien Krypt. exs. 65.

Thallus diinn, ± 50 tt stark, weinsteinartig, zuweilen etwas

rissig, kleine unregelmaBig gestaltete, oft zusammenflieBende, schmut-

zig-braune oder graue Flecke bildend; Rinde ± 10 ll dick; Goni-

dien ± 7 ti im Durchmesser, rundlich, einzeln ; Markschicht ± 7 tt

dick; Hypothallus sehr schwach entwickelt, aus ± 2,5 it starken,

weitlaufig verzweigten, glatten Hyphen gebildet.

Perithezien sehr klein, dicht gedrangt, halbkugelig vortretend,

schwarz glanzlos, sehr fein durchbohrt; Excipulum ± kugelig, blaB,

0,1 mm im Durchmesser; Involucrellum schwarz, 0,14 mm im Durch-

messer, das Excipulum bis zur Halfte deckend.

Schlauche langlich-keulenformig oder keulenformig, 28—35 x
6—18 ll\ Sporen zu 8, wasserhell, ellipsoidisch oder ellipsoidisch

eiformig, haufig etwas gekriimmt, beidendig stumpf oder an einem

Ende etwas zugespitzt, meist 2-zellig, seltener einzellig, 10—15 X
3-6

ft.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

mac

ahnlich.

Auf Kalk- und Sandstein.
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Mitteleuropaisches Gebiet.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Rheinland. — Mittel-

rheinisches Bergland: Buren — Nitschke (W.). — Jurassisches Berg-

land. — Frankischer Jura: im Laubwald bci Eichstatt — Arnold.

Thiiringen: Arnstadt — Lettau.

Provinz der Alpenlander. — Nordliches Vorland. — GieBhiibel

bei Wien im Walde auf Sandstein. — Planegg bei Miinchen im Fichten-

walde auf Kalkstein — Arnold. — Nordtiroler Kalkalpen: Kalk-

felsen der Waldrast 2000 m — Arnold ; Rofan unterhalb des Gipfels

2300 m — Lettau. — Zentralalpen. — Kitzbiihler Alpen: Dolomit

des GroBen Rettensteins — Arnold. — Siidberner Alpen : Freynieres

uber Bex auf Schiefer — Muller (B.-B.). — Sudalpen. — Krain:

Sankt Kanzian auf Kalk — Steiner (W.).

Thelidium discretum Metzler in Herb. Wien von Engelsberg

in der Schweiz wird von Arnold Miinchen 1891, 115 als Varietat

von Th. minimum aufgefaBt. Da der Thallus aber braun-griine

Gonidien einschlieBt, so folge ich Lahm, Fl. v. Westf. 148, der frag-

liche Pflanze zu Arthopyrenia rechnet; vergl. auch Stitzenb. Lich.

Helv. Nr. 1298.

25. Thelidium impressum (Nageli).

S y n. : Verrucaria impressa Nageli; Sagedia (Thelidium) impressa

Miiller-Arg., Flora 1872.

Thallus diinn, zusammenhangend, weinsteinartig, grauweiB,

aus dicht verwebten, 3,5 p. starken Hyphen bestehend; Rinde etwa

35 [i stark, Gonidien geknauelt, Markschicht in den lockeren netzig-

verwebten Hypothallus iibergehend.

Perithezien zahlreich, klein, halbeingesenkt, 0,2—0,3 mm im

Durchmesser, schwarz, halbkugelig hervortretend ; am Scheitel zu-

letzt fein eingedriickt; das kraftige, schwarze Involucrellum dem
0,18—0,2 mm breiten, kugeligen blassen Excipulum bis zur Mitte

angedriickt.

Schlauche aufgeblasen, 40x20 p.; Sporen zweiteilig, breit ellip-

soidisch, beidendig abgerundet, mit kraftigem Epispor, 9—12 X
5—7 u.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

AuBerlich einer kleinfriichtigen Verrucaria Dufourii ahnlich.

Auf Kalkstein.

Franzosischer und Schweizer Jura: Saleve, zwischen La Balme
und Veyrier — Muller, Dole — Farlow — Kalkfelsen der Lagem

Hepp. (H. B.-B.).
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26. Thelidium impressulum Zschacke, Hedwigia 1920, S. 125.

Thallus endolithisch, auf abgestorbenem Thallus von Verrucaria

Hochstetteri f. alpina kleine, runde, etwa 1 cm breite, weiBgraue

Flecken bildend. Perithezien in der Mitte der Flecken dicht gedrangt,

ziemlich klein, schwarz, halbeingesenkt, mit halbkugeligem, etwas

abgeplatteten, kaum eingedriickten Scheitel; Excipulum 0,1—0,12mm
breit, kugelig, nach unten nicht blasser, bis zum Grunde vom 0,

0,2 mm breiten, kraftigen Involucrellum umgeben.

Schlauche aufgeblasen, 50—54x24—32//; Sporen zu 8, wasser-

hell, ellipsoidisch, zweizellig, von einem breiten Schleimhof um-
geben, 13—15x7—8,5/i (ohne Schleimhof gemessen).

Jod farbt Hymenialgelatine weinrot.

Auf Kalkstein.

Rhatische Alpen : Davos, GroBes Schiahorn 2500 m — Zsch.

Von Thelidium impressum (Nageli) durch kleinere Perithezien,

groBere Schlauche und Sporen, die an den Enden nicht ausgepragt

abgerundet und mit einem Schleimhof ausgestattet sind.

27. Thelidium decussatum (Kphbr.).

Syn.: Acrocardia decussata Kphbr., Rabenh. 646 (1862).

Exs. : Rabenh., Lich. eur. 646 (H. M.).

Thallus dunn, ausgebreitet hier und da etwas rissig, schmutzig-

grau, glanzlos, von schwarzen Linien ± dicht um- und durchzogen.

Perithezien flach gewolbt hervortretend, mit eingedriicktem

Scheitel, 0,3—0,4 mm breit, Excipulum ± kugelig, 0,2—0,25 mm
breit, schwarz, bis zur Halfte vom kraftigen Involucrellum bedeckt.

Schlauche eiformig-keulig, 65—70x30—35//; Sporen zu 8,

wasserhell, zweizellig, beidendig abgerundet, 21—27x8—11//.

Jod farbt nach voriibergehender blaugriiner Farbung Hymenial-

masse rot.

Auf Sandstein bei Trier — Metzler (H. M.).

28. Thelidium Antonellianum Bgl. u. Crst., An. 326 (1881);

Jatta, Syll. (1900) 541.

Thallus dunn, kornig, schmutzig weiB, fast nur um die Perithe-

zien herum, sonst fast fehlend.

Perithezien schwarz, halbkugelig aufsitzend, mit kaum ein-

gedriicktem Scheitel, ± 0,35 mm breit; Involucrellum 70// dick,

das Excipulum bis zum Grunde deckend, hier ein wenig abstehend;

Excipulum kugelig, blaB, nur die auBerste Schicht braunlich, 0,2 mm
im Durchmesser.
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. Schlauche fast keulig, etwa 70x18//; Sporen zu 8, wasserhell

oder etwas strohfarben, ellipsoidisch, beidendig etwas stumpf, zwei-

zellig, 16—20x6—8/1.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Silikatgestein.

Zentralalpen. — Walliser Alpen: Gipfel des Monte Rosa

Carestia (Mo.).

var. Bachmanni Zschacke.

Abweichend durch schwarzbraunes Excipulum, durch selten

genau ellipsoidische, sondern meist etwas unregelmaBige bis navi-

cula-artige, an beiden Enden etwas zugespitzte Sporen.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Herzynisches Berg-

land. — Elstergebirge : Auf Granitblocken unterhalb des Gipfels

des Kapellenbergs bei Brambach — Bachmann.
*

29. Thelidium pyrenophorum (Ach.) Th. Fr. Svensk. Vetensk.

Akad. Handl. VII, Nr. 2, 49 (1867).

S y n. : Verrucaria pyrenophora, Ach., Lich. univ. 285 (1810), Nyl.,

Lich. Scand. 273' (1861); Acrocordia galbana Kph., Flora 38, 71

(1855); Thelidium galbanum Kbr., Syst. 354 (1855); Verrucaria

Borreri Hcpp, Fl. Eur. 441 (1857); Thelidium Borreri Arn., Verh.

zool. bot. Ges. Wien 19, 650 (1869).

Thallus weinsteinartig, dicklich bis fehlend, zusammenhangend

oder feinrissig, geglattet oder wellig-runzelig oder warzig-gefeldert,

blaB ockerfarbig oder weiBlich oder blaulichweiB oder grau, zuweilen

von schwarzen Linien urn- und durchzogen.

Perithezien 0,4—1 mm breit, schwarz, zuweilen leicht be-

reift, dem Substrat aufsitzend oder dem Thallus halbeingesenkt,

halbkugelig-kegelighervortretend, mit nablig-eingednicktem Scheitel;

Excipulum fast kugelig, mit schwarzem Scheitel, sonst blaB-rotlich,

zuweilen an den Seiten ± braun werdend, oder auch ganzlich dunkel;

Involucrcllum kraftig, unten meist abstehend, das Excipulum halb

bis ganz deckend.

Periphysen lang, zart; Schlauche bauchig-keulig, etwa 75x35 /*;

Sporen zu 8, ellipsoidisch, beidendig, stumpf wasserhell, zweiteilig

19—32x9—14//.

Jod farbt Hymenialmasse rot, Schlauchboden schwach blau.

Auf Kalk- und Silikatgestein.

Es lassen sich 2 Hauptformen unterscheiden

:
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I. genuinum.

Exs.: Anzi, Lang. 238 A rechts, 238 B (H. M.); Arn. 899 a

und b (H. B., Br., W.); Erb. critt. it. 1398 (H. Br.).

Thallus diinn, zusammenhangend, zuweilen feinrissig, geglattet

oder feinwellig, oder unterbrochen bis fehlend.

fo. lobulatum Hepp (Z. U.).

Der Thallus bildet kleine weiBe unregelmaBig gelappte Flecke.

Auf Kalkfelsen am FuBe der Hochfluh am Rigi.

var. incinctum (Wainio).

S y n. : Verrucaria pyrenophora var. incincta Wainio, Adj. 2, 170.

Thallus weiBlich grau, wenig dick, zusammenhangend, rissig,

etwas geglattet; Perithezien halbeingesenkt, 0,3—0,4 mm breit,

kegelig-halbkugelig vortretend mit oft grubig vertieftem Scheitel;

Perithezium kugelig, ganz schwarz oder am Grunde mit dunner

schwarzlicher Haut; Schlauche bauchig; Sporen 26—33x14—16;

Jod farbt Hymenialgelatine violett.

Auf GneiB.

Subarktisches Gebiet. — Nordfinnland. — Kuusamo: Poron-

tima jarvi — F. Silen. — Proben habe ich nicht gesehen.

Verbreitung von genuinum.

Arktisches Gebiet.— Spitzbergen : Treurenbergbay—Th. M. Fries.

Subarktisches Gebiet. — Schweden. — Nerike: Ytterbi

Hellbom.
*

Mitteleuropaisches Gebiet.

Atlantische Provinz. — Westirland, Grampians, Schottland

A. L. Smith.
*

Subatlantische Provinz. — Danemark: Fiinen — Branth.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Zentralfranzosisches

Bergland: Mont Dore — Lamy; Versailles — Bouly de Lesdain.

Provinz der Pyrenaen: Cauterets, Gavarnie — Lamy; Mont

Perdu — Bouly de Lesd.

Provinz der Alpenlander.

Nordliche Kalkalpen. — Bayrische Alpen : Wallberg bei Tegern-

see — Hb. Arnold, Hochgcrn 1600 m — Arnold (M.), Obermadeli

Alp Rehm (M.). — Nordtirokr Kalkalpen: Waldrast — Arnold;

Blaser bei Matrei 2000 m — Stein (Br.). — Lechtaler Alpen: Kaiser-

joch — Arnold. — Vierwaldstatter Alpen: Rigikulm — Hepp (Br.).

Zentralalpen. — Radstadtcr Tauern 1600 m — Metzler (11.,

W.); Hohe Tauern: GeschoB, Rottenkogd, Gastein, Taufers

Arnold. — Mitteltiroler Alpen: GroBer Rettenstein, Vennatal am
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Brenner — A. — Otztaler Alpen : Kiihetai, Gurgl 2000 m — Arnold

(M.). — Ortler Alpen: Sulden 2000—2700 m (audi f. acrustaceum)

— Arnold (B., Br., W.). — Rhatische Alpen: Bormio — Anzi (M.),

Veltlin — Baglietto u. Carestia (Br.), WinterpaB bei Glaris 2700 m
— Michali (B.-B.), Davos — Zschacke. — Siidberner Alpen : Stock-

horn— Muller - Aargau (B.-B.). — Walliser Alpen: Gondo-Schlucht

— Lettau ; Monte Rosa (f . acrustaceum) Bagl. u. Car.— Savoyer Alpen

:

Mont Blanc — de Crozals.

Jura: Saleve, Reculet, Dole, Mt. Droz — Muller - A. (B.-B.).

Sudalpen. — Sudtiroler Dolomiten: Ampezzo, Langkofel,

Schlern, Paneveggio, Monzoni — Arnold; RollepaB — Kernstock,

Lojka (W.) — Karst: Zeleni rob — Glowacki.

Provinz der Apenninen. — Piacenza: M. Baragazzi; Bologna:

Valle di Gorgo — Zanfrognini.

Provinz der Karpathen. — Tatra: Wrch Kopy, Chocs 1610 m
Lojka (W.). — Burzenland: Konigstein bei Kronstadt —

Lojka (W.).

Provinz der illyrischen Gebirgslander. — Herzegowina: Vla-

§tica— WeiB.

II. Ungeri.

Thelidium Ungeri Fw., Kbr., Syst. 354 (1855); Verrucaria

conoidea Unger, EinfluB des Bodens 245 (1863); Sagedia Ungeri

Muller-A., Flora 53, 167 (1870).

Exs.: Anzi, Lang. 238 A links (M.), Arnold 180 (B., W.),

Zwackh 28 (M.).

Thallus dicklich, warzig oder gefeldert, schmutzig weiB; Pen-

thezien halbeingesenkt.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Jurassisches Berg-

land : Schattige Nordseite des Gipfelgrats der Bolchenfluh — Lettau.

Provinz der Alpenlander.

Nordliche Kalkalpen. — Niederosterreicher Alpen: Untersberg

bei Gutenstein — Baumgartner (W.). — Kitzbuhler Alpen: Ge-

schoB — Barth (M.). — Nordtiroler Kalkalpen: Karwendel— Rehm.
— Algauer Alpen: Gottesackerwande — Rehm (M.). — Vierwald-

stadter Alpen: Pilatus — Hepp (Z. U.). — Savoyer Kalkalpen:

Pic Ramond — Bader.

Zentralalpen : — Hohe Tauern: Gastein — Metzler (M.).

Sudrhatische Alpen: Bormio — Anzi (M.). — Siidberner Alpen:

Gemmi — Metzler (M.). —Walliser Alpen: Torembe — Muller-A.

(B.-B.), Valdobbia — Baglietto und Carestia.
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Jura: Mont Saleve, Reculet, Dole — Miiller-A. (B.-B.).

Siidwestalpen. — Dauphine: Villar d'Arenes — Nylander.

Provinz der Apenninen. — Piacenza: Monte Baragazzi; Parma:
M. Belforte; Bologna: Corno alle Scale — Zanfrognini.

Provinz der Karpathen. — Tatra : Eisernes Tor bei Bela, Wrch
Kopy bei Kralovan — Lojka (W.)- — Ostkarpathen: Rodnaer Alpen:
Coronjis (Th. gibbosum Ung. bot. Blatter 10, 364) — Zschacke.

30. Thelidium Schleicheri (Miiller-A.).

Sagedia (Thelidium) Schleicheri Miiller, Flora 1870, 167.

Thallus dicklich, grauweiB, runzelig-warzig, zusammenhangend,
ausgebreitet.

Perithezien flach halbkugelig hervortretend, tief nabelig ein-

gedriickt, lange bis zum Nabel vom Thallus diinn iiberkleidet, spater

± frei davon, Bau wie bei Ungeri.

Sporen in Form und GroBe mit Ungeri ubereinstimmend.

Jod farbt Hymenialgelatine entweder dauernd blau oder hier

und da treten nachtraglich kupferrote Flecke auf.

Schweizer Alpen: Auf Kalkschiefer am Grand Muveran —
Miiller-Anz. (B.-B.), schienige Platte bei Interlaken 2000 m —
Metzler (B.-B.).

Bern. Der Thallus der Silikatgestein bewohnenden Proben ist

im allgemeinen nur schwach entwickelt ; solche mit fehlendem Thallus

bilden Arnolds fo. acrustaceum Tirol 18, 269. Auf Kalk erreicht er

eine Dicke von 0,7 mm. Die Rinde besteht aus meist sehr dicht ver-

webten, senkrecht gerichteten, wasserhellen Hyphen in einer Dicke

von 45—90 ji (Ungeri) oder ± 50 ft (genuinum); ebenso verschieden

ist auch die Gonidienschicht entwickelt : 35—50 p. stark bei genuinum,

bis 140 fi bei Ungeri. Die Gonidien sind hier in einer von wasser-

hellen Hyphen senkrecht zerklufteten Schicht angeordnet. Die

Markschicht ist bis 0,6 mm dick und geht bei Ungeri in den sehr gut

entwickelten und tief eindringenden Hypothallus iiber, der aus

Hyphen von 3,5—4,5 /* Starke besteht und zuweilen Kugelzellen

von 5—7 a Durchmesser aufweist.

Senkrecht angeordnete Hyphen in Rinden- und Markschicht

finden sich auch bei anderen Verrucariaceen mit dickem Thallus,

so z. B. bei Thelidium decipiens, Th. immersum, Polyblastia albida,

P. plicata.

Im Zusammenhange mit der Entwickelung des Thallus steht

der Bau der Perithezien. Wo er nur diirftig ausgebildet ist, wie bei

Silikatgestein Bewohnenden mit aufsitzenden Friichten, da ist das

Hedwigia Band LX1L 9
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Involucrellum, das wohl als ein vom Thallus gebildetes Schutzorgan

des Excipulums aufzufassen ist, am kraftigsten entwickelt. Es deckt

letzteres bis zum Grunde, das gewohnlich abgeplattet kugelig ist und

aus schwarzem kohligen Gewebe besteht. Je dicker der Thallus ist,

desto tiefer sinken die Perithezien ein, und im Zusammenhange damit

erscheint das Involucrellum reduziert; es deckt bei Th. Ungeri nur

noch die Halite und weniger vom Excipulum, das nur soweit, als es

mit dem Involucrellum zusammenhangt, geschwarzt ist, nach unten

aber blaB bis leicht gebraunt erscheint.

In die Verwandtschaft von Th. pyrenophorum wurden auch die

belgischen Thelidium dionantense (Hue) und Thelidium tongleti (Hue)

gehoren, falls der Bau ihrer Perithezien mit dem von Th. pyreno-

phorum ubereinstimmt, was ja aus der Diagnose (,,pyrenium dimi-

diatum") geschlossen werden kann. Da ich beide Proben nicht ge-

sehen habe, so gebe ich die Beschreibung nach den Originaldiagnosen,

wie sie mir Herr Prof. Dr. L i n d a u mitgeteilt hat.

Thelidium dionantense (Hue).

S y n. : Verrucaria dionantense Hue, Bull. Soc. bot. de France,

tome 44, 430 (1897).

Thallus weiB, mehlig, diinn, zusammenhangend, die Uneben-

heiten des Gesteins bekleidend, unbegrenzt.

Perithezium 0,5—0,6 mm breit, eingesenkt, mit nabelig ver-

tiefter Miindung, oft von weiBlichem diinnem Rande umgeben.

,,Pyrenium dimidiatum" , Involucrellum dunkelbraun, Excipulum

hell oder an den Seiten mit braunlicher AuBenhaut.

Schlauche gegen die Basis verschmalert 100x35 a; Sporen

zu 8, farblos, zuerst einzellig, dann zweizellig, langlich, 24—32

X 13—15/i.

Hymenialgelatine durch J weinrot.

Andert mit runzligen aschgrauen und in gewolbten Warzen

eingesenkten Perithezien ab; durch die eingesenkten Perithezien

von Th. pyrenophorum verschieden.

Auf zutagetretendem Kalkstein.

Belgische Ardennen: Leffe — Tonglet.

var. lecideiforme (Hue).

Thallus dunkelaschgrau ; Perithezien mit ganz flachem, dem
Thallus gleichkommenden Scheitel, so daB die Pflanze den Eindruck

einer Lecidea immersa Kbr. mit unbereiften Apothezien macht.

Belgische Ardennen: Bouvignes — Tonglet.
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Thelidium tongleti (Hue).

Syn.: Verrucaria Tongleti Hue, Bull. Soc. bot. de France,

tome 44, 430 (1897).

Thallus endolithisch, sozusagen in einem aschgrau-weiBlichen,

fettig aussehenden, warzig unebenen Stein verborgen.

Perithezien ahnlich im Stein verborgen, durch kleine Knotchen
angezeigt, darnach, wenn der Stein gesprengt ist, zum Vorschein

kommend, durch einen weiBen Flecken und endlich mit dem schwarzen

Scheitel sichtbar, 0,5 mm breit, von einem doppelten Rande um-
geben; einem inneren weiBen und diinnen thallinischen, und einem
auBeren, dicken, ziemlich hohen, bisweilen runzligen und weiB
bestaubten dem Steine angehorigen; Excipulum wie das kraftige

Involucrellum schwarz oder blaB gelblich.

Schlauche gegen die Basis verschmalert, 150x45 /*; Sporen

zu 8, farblos, zuerst einzellig, dann zweizellig, an beiden Enden ab-

gerundet, breit ellipsoidisch, 20—24x14—17//, eingemischt sind

fast kugelige von 21—22 x 16—17 /* und mehr langliche von 26 x 15 /*.

Hymenialgelatine durch J weinrot nach stellenweise leichter

Blaufarbung.

Habituell der Verrucaria hiascens Ach. und der Verrucaria

Hochstetteri Fr. ahnlich, im Bau des Peritheziums dem Thelidium

Ungeri .

Auf Kalkfelsen.

Belgische Ardennen: Fond de Rivaux (Houx) — Tonglet.

31. Thelidium Lahmianum Lojka im Herb, des Wiener Hof-

nmseums.

Thallus diinn, krustig, schwarz, etwas glanzend, ausgebreitet,

etwas rissig, paraplektenchymatisch, von einer hellen, ungleichmaBig

starken Rinde iiberzogen; Gonidienschicht ununterbrochen, Hyphen

geschwarzt. Die Rindenoberflache ist stark mit roten Algen bedeckt.

Perithezien aufsitzend, schwarz, etwas glanzend, etwa 0,35 mm
im Durchmesser; Excipulum vollig schwarz, meist vom Involucrellum

nicht gesondert.

Schlauche 70x23—25 j±\ Sporen zu 8, zweizellig, breit ellip-

soidisch, wasserhell, 16—20x8—9//.

Jod farbt weinrot.

An iiberfluteten Granitblocken.

Tatra: Koprowatal.

ArtBern. Ob Lojka die Diagnose seiner

konnte ich nicht in Erfahrung bringen.-

9*
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32. Thelidium olivaceum (Fr.) Korb., Par. 352 (1863).

Syn.: Verrucaria olivacea Fries, Lich. Eur. 438 (1831); Pyre-

nula olivacea Schar., Enum. 209 (1850); Arthopyrenia olivacea Mass.,

Ric. 365 (1852); Sagedia olivacea Hepp, Fl. Eur. 226 (1853); Verru-

caria pseudolivacea Nyl. bei Am., Flora 68, 150 (1885); Arthopyrenia

pseudolivacea Olivier, Lich. de l'ouest et de nord-ouest d. la Fr. 2,

259 (1899).

Exs.: Anzi, Lang 408 (ML), Hepp 226 (Br.), Lojka, Hung.

(B.-B., M.).

Epilithischer Thallus diinn, 50—140 ft stark, ausgebreitet, etwas

rissig, schmutzig-braun-olivenfarbig, aus dicht verwebten, oberwarts

leicht gebraunten Hyphen bestehend, Rinde ungleichmaBig dick;

die Gonidienschicht geht zumeist in eine schwarzlich ungleich ent-

wickelte Markschicht liber, die durch ± senkrecht eindringende,

knotig-rauhe, 4—7 ft dicke Hyphen im Gestein verankert ist ; Goni-

dien ± kugelig, einzeln, 4—8 ft im Durchmesser.

Perithezien klein, zahlreich, zuweilen gedrangt, halbkugelig

hervortretend, ± vom Thallus iiberzogen, der feingenabelte und

zuletzt durchbohrte schwarze Scheitel endlich frei; Excipulum

wasserhell oder mit schwarz-braunlicher AuBenhaut, halbkugelig-

kegelig, 0,2 mm im Durchmesser, vom kraftigen Involucrellum bis

zum Grunde, wo es sich verbreitert und in die schwarzliche Mark-

schicht iibergeht, umgeben, 0,360 mm breit; Periphysen zahlreich,

bis 25 ft lang.

Schlauche langlich keulig, etwa 60x20/*; Sgoren ellipsoidisch,

wasserhell, vorwiegend zweizellig, doch auch einzellig, zuweilen

mit 3 Tropfen, 17—21 x 6—9 ft.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf Kalk.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Atlantische Provinz. — Nordfranzosisches Tiefland. — Seine

inferieure: La Bouille; Mauny bei Rouen — Malbranche, La

Provost.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Jurassisches Berg-

land. — Frankischer Jura: Beilngries — Arnold (Hb. Arnold,

Lahm)

.

Provinz der Pyrenaen. — Zentralpyrenaen : Bagneres de Bigorre

(B.-B.).

Provinz der Alpenlander. — Nordliches Alpenvoriand : auf

Alpenfindlingen bei Zurich.— Hepp (Hb. Arnold; Br.). — Zentral-
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alpen. — Sudberner Alpen: Freynieres iiber Bex — Miillcr-A. (B.-

B.). — Siidalpen: Insubrische Alpen: Torno, Pliniana am Como-See
Anzi 408 (M.).

Provinz der Apenninen. — Modena: Monte Acuto — Zan-
frognini.

Provinz der Karpathen: Liptoer Alpen: Podhole bei Teplicska

Lojka (W.). — Domugled bei Herkulesbad — Lojka (Hb. Arnold,

B.-B., M., W.).

Bern. 1. Nach Jatta, Syll. 541 sollen die Sporen 2—4 zellig

sein, nach Olivier a. a. O. auch 3-zellig.

B e m. 2. Der schwarzliche ,,Hypothalius" (Sydow, Lindau) ist

nicht iiberall gleichmaBig entwickelt, stellenweise fehlt er. Bei

Lojka 2917 imW. H. sind stellenweise umgekehrt die dariiber liegenden

Schichten nicht vorhanden; die Kruste erscheint dann von schwarzen

Linien durchzogen. An den Proben von Podhole sind die geschwarzten

Hyphen nur im Involucrellum, das sich am Grunde verbreitert,

vorhanden. Bei Arnolds frankischer Probe finden sich nur Spuren

von schwarzem Hypothallus, und Hepp 226 ist ganzlich frei davon;

bei beiden ist auch das Involucrellum schwacher entwickelt, es ist

auf ein konvexes- Schildchen zuriickgebildet, welches das blasse

Excipulum meist nur bis zur Halfte deckt.

33. Thelidium tiroliense Zschacke, Hedwigia 1920, S. 133.

Thallus diinn, hautig-weinsteinartig, schmutzig-braun, unter-

brochen, stellenweise fehlend; die Perithezien sitzen dann dem Ge-

stein auf; Rinde paraplektenchymatisch, oberste Schicht gebraunt.

Perithezien klein, zuletzt fast aufsitzend, schwarz, mit etwas

glanzendem nabeligen Scheitel, Excipulum dunkel, vom Involu-

crellum fast bis zum Grunde schalig umgeben.

Schlauche 60x20/^; Sporen 2-zellig, 17—19x7—8/*.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Tirol: Brenner an den Obernberger Seen auf Kalksteinen

Arnold.

Th. obscurum (Garovaglio, Tentamen 64).

Thallus schwarz; Rinden- und Gonidienschicht ungleich stark,

etwa 25—50 //, ebenso die schwarze Markschicht, die stellenweise

fehlt; diese besteht aus vorwiegend wagerecht liegenden, wellig ver-

bogenen, verzweigten, dicken, schwarzbraunen Hyplu nstrangen,

die durch zartere, schwarzliche Hyphen nctzig verbunden sind; zu-

Weaen, besonders in der Nahe der Perithezien nimmt die Markt-

schicht paraplektenchymatischen Charaktcr an.
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Perithezien etwas groBer als bei olivaceum, meist dauernd vom

Thallus iiberzogen, halbkugelige abgestutzte Warzen bildend; Exci-

pulum apfelformig, 0,3 mm im Durchmesser, mit meist nur urn die

Miindung herum brauner AuBenhaut, wird vom Involucrellum, das

zumeist in die schwarze Marktschicht ubergeht, vollig umschlossen.

Sporen, neben kleineren einzelligen vorwiegend groBere zwei-

zellige, 21—30x9—13/1.
Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Norditalien: Lombardei — Laborat. Crittog. Pavia (in m. Hb.);

Parma — Zanfrognini.

Thelidium ochrobaum Norman in Hb. Christiania; Zschacke,

Hedw. 1920, S. 134.

Thallus durch Eisenoxyd ockerfarbig, glanzlos, weinsteinartig,

± zusammenhangend, nicht begrenzt, diinn, in der Mitte dicker und

feinrissig, aus dicht verwebten, verzweigten Hyphen bestehend,

deren oberste Zellen gebraunt erscheinen; unter dem Excipulum hat

der Thallus fast ein paraplektenchymatisches Aussehen; Gonidien

freudig-griin, kugelig, 4—10 fx im Durchmesser, in Knaueln.

Perithezien ziemlich zahlreich, zerstreut, meist einzeln in den

durch die Risse entstandenen Feldchen, 0,3—0,35 mm im Durch-

messer, halbkugelig liber die Oberflache sich erhebend, anfanglich

vom Thallus vollig iiberkleidet, durch den das schwarze Involu-

crellum hindurchscheint und der endlich vom glanzenden Scheitel

durchbrochen wird; Excipulum kugelig, 0,2—0,25 mm im Durch-

messer, schwarz, an den Seiten nur stellenweise blasser oder farblos;

das Involucrellum ist maBig dick und umgibt das Excipulum bis

zum Grunde, steht zumeist unten ab und ragt noch tiefer in das

Thallusgewebe hinein.

Schlauche schlank, keulig, am Grunde verschmalert, 72 X 18 p,

Sporen 2 teilig, ellipsoidisch, wasserhell, zu 8 im Schlauche, zwei-

reihig, 18—21x8/*.

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf Kalkglimmer.

Subarktisches Gebiet. — Norwegen: Tromso, Moen (Norm.).

34. Thelidium fumidum (Nyl.) Hazsl., a mag. birod. zuzmofl.

263 (1884).

Syn.: Verrucaria fumida Nyl., Flora 1874, 317.

Thallus eine ±0,1 mm dicke, ausgebreitete, schwarzlich-braune,

glanzlose, zusammenhangende, stellenweise schwachrissige, para-

plektenchymatische Kruste bildend; Rinde mit oberwarts gebraunten



Die mitteleuropaischen Verrucariaceen III. J 35
*

Hyphen, zusammen mit der Gonidienschicht etwa 0,05 mm dick,

nach unten in die etwas starkere schwarzliche Markschicht iiber-

gehend; Gonidien einzeln, kugelig, ± 5 // im Durchmesser; Hypo-
thallus aus locker verwebten, glatten, ± 3,5 // starken, wasserhellen

Hyphen bestehend, mit zahlreichen ellipsoidischen oder kugeligen,

rosenkranzartig aneinandergereihten bis 10 // weiten Zdlen und
gelblichen bis braunlichen bis 10 // dicken Olhyphen.

Perithezien zahlreich, 0,3—0,5 mm breiten thallinischen Er-

hebungen eingesenkt, aus denen der abgerundete schwarze Scheitel

± hervortritt; Excipulum kugelig mit blasser bis schwarzlicher

AuBenschicht, vom Involucrellum bis zum Grunde, wo es in die

gleichfarbige Unterschicht des Thallus iibergeht, umgeben, gleich-

sam in diese eingebettet.

Schlauche keulig, 70—80x25—28//; Sporen zu 8, ellipsoidisch,

beidendig abgerundet, wasserhell, zweiteilig (18—)21—26x9—11 //.

Jod farbt Hymenialmasse nach fliichtiger griinblaulicher Far-

bung rot.

Auf Kalkstein.

Siebenbiirgen: bei Ponor-Ohaba im Kom. Hunyad — Lojka

(H. W.). "

35. Thelidium opacum Lahm, Zus. d. i.Westf. beob. Flechten 134

(1885).

Thallus diinn, olivenfarbig, glanzlos, weinsteinartig-hautig, aus-

gebreitet, zusammenhangend, stellenweise feinrissig; Rinde etwa

10 fi, aus gebraunten, dicht verwebten, senkrecht gerichteten Hyphen
bestehend, Gonidien 3,6—8 // im Durchmesser, rundlich-eckig,

Markschicht ± entwickelt, paraplektenchymatisch, schwarz.

Perithezien zahlreich, etwa 0,3 mm breit, fast aufsitzend, am
Grunde ± vom Thallus bedeckt, mit abgeplattetem, eingedriicktem

und zuletzt durchbohrtem Scheitel; Excipulum 0,2 mm im Durch-

messer, kugelig, vollig vom in die Markschicht iibergehenden Involu-

crellum umgeben.

Schlauche 75x21 /£, keulig; Sporen 2 zellig, 24—30x8—12//.

Jod farbt die Hymenialschicht nicht.

Westfalen: am Klusenstein im Honnetale — Nitschke (M.).

36. Thelidium transsilvanicum Zschacke, Mag. botan. lap. 1912, 298.

Thallus sehr diinn, kaum aus dem Gestein vortretend, hell-

ockergelb, ausgebreitet, nicht umgrenzt, im Hypothallus Mikro-

spharoidzellen aufweisend.
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Perithezien zahlreich, ungleich groB, schwarz, eingesenkt, nur

mit dem gewolbten Scheitel vortretend; Excipulum schwarzbraun,

kugelig, 0,17—0,30 mm breit; Involucrellum gleichfalls schwarz-

braun, dunn, gewolbt, nur urn die Pore herum mit dem Excipulum

verbunden, sonst weit abstehend, bis 0,36 mm im Durchmesser.

Schlauche aufgeblasen keulig, etwa 100x40—45 p; Sporen zu 8,

farblos, ellipsoidisch, meist an einem Ende breiter und abgerundet,

am anderen etwas verschmalert, frisch meist in der Mitte etwas

eingeschnurt, 32—42 x 14—15(—18) p..

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf kalkhaltigem Gestein, alpin — subalpin.

Provinz der Karpathen. — Transsilvanische Alpen: unterhalb

des Bulleasees.

Rodnaer Alpen: am Benes bei Alt-Rodna — Zsch.

37. Thelidium Auruntii Mass., Symm. lich. (1853) 77.

Syn. : Verrucarza incavata Nyl., Lich. Scand. (1861) 273.

Exs.: Arnold 443 (Br.), 443 b (B., Br.), 476 (Br.).

Thallus dunn, weinsteinartig-knorpelig, glatt, zusammenhangend,

dunkel- bis schwarzlichbraun ; Rinde etwa 30 p stark, wasserhell,

oberwarts gebraunt, aus dicht verwebten, 3,5—4 p dicken, spharoi-

disch gegliederten Hyphen bestehend; Gonidienschicht im Mittel

140 p stark, Hyphengewebe locker, Hyphen 4—5 p dick, Gonidien-

knauel keine geschlossene Schicht bildend; Hypothallus aus sehr

weitmaschig netzig-verbundenen 3—3,5 p starken knotig gegliederten,

vielfach kugelig oder ellipsoidisch erweiterten Hyphen gebildet.

Perithezien zerstreut, schwarz, glatt, halbeingesenkt, nieder-

gedriickt halbkugelig vortretend, zuletzt mit eingedrucktem und

durchbohrtem Scheitel, 0,3—0,45 mm im Durchmesser; Excipulum

braun bis braunschwarz, ± kugelig; Involucrellum kraftig, schwarz,

dem Excipulum um die Pore bis zur Halfte der Hohe dcsselben an-

gepreBt, nach unten in die Chlamys iibergehend.

Schlauche keulig, 90—105 x 30—35 p; Sporen zu 8, ellipsoidisch, nach

den Enden etwas verschmalert, wasserhell, zweizellig, 23—35 X 9— 15/*.

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf Kalk und Dolomit; vorwiegend subalpin — alpin.

F o r m e n:

1. detritum Arnold, Tirol 4, 650 (1869).

Exs.: Lojka, Lich. univ. 246 (B.-B.).

Thallus diinner, wie in den Stein eingefressen, graubraun; Peri-

thezien etwras kleiner.
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Tiroler Alpen: Paneveggio — Arnold (Lj. 246), Kernstock
(B.-B., W.), Schlern — Arnold (W.), Waldrast, GroBer Rettenstein,

St. Gertraud — Arnold.
I

2. fuscidulum Arnold, Tirol 13, 267 (1874).

Exs.: Arnold 476 (B.-B., W.).

Thallus dunkler, Perithezien etwas kleiner.

Tiroler Alpen: Brenner im Griesberger Tale 1625 m — Arnold
476; InnergschloB — Arnold.

3. rimulosum Miiller-Aargau, Flora 1874, 191 unter Sagedia.

Thallus unregelmaBige, in der Mitte rissige, am Rande ± zu-

sammenhangende Flecke bildend.

Schweizer Alpen: Rophaien (Uri) auf Kalkschiefer — Gisler

(B.-B.); Davos in der ZiigenstraBe — Zschacke. — Haute Savoie:

Etrembieres an der Arve — Rome (B.-B.).

4. microcarpon Zschacke.

Thallus sehr diinn; Perithezien kleiner, wenig vortretend; Exci-

pulum 0,2—0,25 mm im Durchmesser, Involucrellum nur um die

Mundung herum gut entwickelt, kaum breiter als das Excipulum;

Sporen 29—34x12—14,5//.

Westrhatische Alpen: Davos 2200 — Zschacke.

Bern. Sagedia Auruntii emergens und emersa (denudata) Miiller-

A., Flora 1867, 437 gehoren nach den Originalen im Hb. B.-B. zu

Thelidium pyrenophorum.

Verbreitung der Art.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Atlantische Provinz.

Nordfranzosisches Tiefland: St. Germain bei Paris — Nylander.

Mittelbaltische Provinz.

Bornholm — Hellbom; Aland — E. Nylander.

Provinz der Alpenlander.

Nordliche Kalkalpen. — Niederosterreichische Alpen: Otscher,

an Kalkfelsen iiber der Ochsenalm — Lojka (W.). — Salzburger

Alpen: Unkental bei Lofer — Krempelhuber (B.-B.). — Nord-

tiroler Kalkalpen: Waldrast, Obernberg — Arnold. — Algauer Alpen:

Schonkahler bei Vils — Britzelmayr., Luner See 2000 m — Lettau.

Bayerische Alpen: Hochgern 1700m (B.-B.), Kampenwand

(B.-B., W.) — Arnold. — Xordsavoyer Alpen: La Grave — Nylander.

Zentralalpen. — Radstadter Taiurn 1700—2000 — Metrier

(M.). — Hohe Tauern: \\indischmatrci, von Prosegg zum Tauern-
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haus — Arnold. — Nordtiroler Alpen: GroBer Rettenstein— Arnold.

Zillerthaler Alpen: Hinterdux — Metzler (M.). — Ostrhatische

Alpen: Val Cluoza — Lettau. — Westrhatische Alpen: Davos —
Zschacke. — Siidberner Alpen: Rosenlaui 1400 m — Metzler (M.).

Walliser Alpen: Bagnes Tal — Miiller-A. (B.-B.).

Jura-Alpen: Dole, Reculet — Miiller-A. (B.-B.).

Sudwestalpen. — Meeralpen: Rojatal — Brunnthaler.

Siidalpen. — Karnisch — venetianische Alpen: Auronzo —
Massalongo (B.-B., W.).

Siidostliche Dolomiten und Kalkalpen. — Julische Alpen:

Kanin-Alpe — Glowacki (Br.).

Provinz der westpontischen oder illyrischen Gebirgslander.

Bosnien: Viso£ica — Beck.

Mediterranisches Gebiet.

Ligurisch-tryrrhenische Zone. — Korsika: St. Florent

Zschacke. — Sardinien — Jatta.

38. Thelidium subrimulatum (Nyl.).

Sy n.: Verrucaria subrimulata Nyl., Flora 1874, 316; Hue, Add.

1745.

Thallus graubraun, diinn zusammenhangend (sehr feinrissig

nach Nylander), glanzlos, weinsteinartig.

Perithezien wenig eingesenkt, halbkugelig oder halbkugel-

kegelig, mit weriig abgestutztem, kaum eingedriicktem Scheitel,

fast aufsitzend.

Excipulum kugelig bis fast feigenformig, 0,3 mm im Durch-

messer, vollig schwarzbraun, vom kraftigen 0,5 mm breiten, unten

abstehenden Involucrellum fast bis zum Grunde umgeben; Sporen

ellipsoidisch, 23—34x11—16//, wasserhell, zweizellig. Jod farbt

Hymenialmasse rot.

Auf schwarzem kalkhaltigen Schiefer.

Provinz der Pyrenaen: Les Eaux-Bonnes — J. Ripart (H. H.)-

39. Thelidium Schibleri 1
) Zschacke, Hedwigia 1920, S. 138.

Thallus diinn, weinsteinartig-hautig, auf dem Gestein zwischen

anderen Flechten (z. B. Polyblastia cupularis) schwarzbraune, wie

bestaubt aussehende, wenig ausgedehnte, unregelmaBige, unbegrenzte

Flecke bildend.

Perithezien halb eingesenkt, halbkugelig vortretend, anfanglich

vollig vom braunen Thallus diinn bekleidet, dann den abgerundeten

1
) Nach Dr. med. et phil. W. Schibler- Davos, dem vorzuglichen Kenner

der Biindner Flora.
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schwarzen Scheitel entbloBend; Excipulum ellipsoidisch bis kugelig,

0,3 mm im Durchmesser, schwarzbraun, nach unten ganz oder nur

stellenweise blaB; Involucrellum dick, schwarz, 0,4—0,5 mm breit,

das Excipulum bis zur Halfte deckend.

Schlauche keulig, 108—110x43—48//; Sporen zu 8, wasserhell,

zweizellig, beiderseits stumpf, langlich 42—44x14—14,5 // oder

ellipsoidisch, 38—44x14,5—18 //.

Jod farbt nach voriibergehender leichter Blaming weinrot.

Auf Kalkstein.

Schweiz: Davos, an der ZiigenstraBe — Zsch.

40. Thelidium methorium (Nyl.).

S y n. : Verrucaria methoria Nyl., Ofvers. V. Ak. Forh. 1860,

296; Lich. Scand. (1861) 275.

Sagedia aeneovinosa Anzi, Symb. 25 in Comm. soc. critt.

it. 2 (1864).

Thelidium aeneovinosum Arm, Verh. zool. bot. Ges.

Wien 18, 957 (1868).

Verrucaria diaboli Korb. in Brief.; Thelidium diaboli

Stein, Fl. Schl. 319 (1879).

Verrucaria aeneovinosa Nyl. in Hue Add. 1752 (1888).

E x s. : Anzi, Lang. 243 a, 492 (Sagedia Sprucei graniticola) , 534

f. depauperata (H. M.); Arm 475 (H. B., Br., W.), 475 b (H. W.),

952 (H. Br., W.), Lojka, Lich. Hung. 110 (H. M., W.); Zwackh 728

(H. M.).

Thallus ergossen, diinn, fast hautig, zusammenhangend oder

feinrissig, graubraunlich oder schmutzig hirschbraun bis fast ruB-

farben, paraplektenchymatisch ; Rinde etwa 12// stark, zumeist aus

einer wasserhellen und einer gebraunten Schicht bestehend; Gonidien-

schicht mit einzeln liegenden kugeligen, ± 5 // breiten Gonidien.

Perithezien fast halbkugelig aufsitzend, zerstreut, ziemlich groB,

mit eingedriicktem, zuletzt breit durchbohrtem, fast glanzendem

Scheitel ; Excipulum ± kugelig, mit kraftiger 17—40 // dicker, schwar-

zer Haut, 0,3—0,5 mm im Durchmesser, bis zur Halfte oder bis zum

Grunde vom dicht anliegenden, zuweilen am Grunde etwas ab-

stehenden, sehr kraftigen, 0,5—0,8 mm breiten Involucrellum be-

deckt.

Schlauche keulenformig, 80—105x35—40//; Sporen zu 8,

ellipsoidisch, zuweilen bohnenformig, beidendig abgerundet-stumpf,

zweizellig, wasserhell, 24—38x13—18//; Paraphysen durch Faden

angedeutet.
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Jod farbt Hymenialmasse rot.

AuBerlich der Staurothele fuscocwprea und der Verrucaria eldo-

meldna ahnlich.

Auf feuchtem, vom Wasser iiberrieseltem Silikatgestein ; sub-

alpin — alpin.

Subarktisch.es Gebiet.

Norwegen: Finnmarken:. Gargia — Tromso-Amt: Sappen,

Maarfjeld — Lynge (Chr.).

Schweden: Herjedalen, Jemtland Hellbom.

Mitteleuropaisches Gebiet.

Provinz der europaischen Mittelgebirge. — Sudeten: Teufels-

gartchen im Riesengebirge — Korber, Stein (Br.). — Mahrisches

Gesenke: GroBe Kesselwiese — Kovar.

Provinz der Alpenlander.

Nordliche Kalkalpen: Arlberg — Arnold.

Zentralalpen. — Mitteltiroler Alpen: RoBkogel, Brenner —
Arnold (B., Br., W.). — Schonjochl — Stein (Br.). — Otschthaler

Alpen: Finsterthal, Umhausen — Arnold. — Siidrhatische Alpen:

Veltlin, Alpen urn Bormio — Anzi (M.). — Westrhatische Alpen:

Davos — Zschacke. — Urner Alpen: Erstfelder Tal — Hegetschweiler

d. J.
— Berner Alpen: Wasserfall an der SustenstraBe — Hegetsch-

weiler (Z. U.). — Penninische Alpen: Val Sesia — Baglietto

Carestia.

Siidalpen. — Siidtiroler Dolomiten: Predazzo — Arnold (B.,

Br., W.).

Provinz der Karpathen. — Westkarpathen. — Tatra: GroBer

Kohlbach, Mlinicza Tal uber dem Csorba-See. — Liptau: Koprowatal

bei Podbanszko — alles Lojka (W.). — Ostkarpathen. — Rodnaer

Alpen: Kuhhorn in einem Quellbache des Laalasees — Zschacke.

Bern. I. Th. submethorium (Wainio), Verrucaria submethoria

Adj. 2, 170, eine Subspezies des Th. dneovinosum, von diesem durch

kleinere Sporen (20—30 x 14—16 /x) und wenig diinneren und blasseren

Thallus abweichend.

Finnland: Kuusamo — Wainio.

B e m. 2. Th. fuscum Hepp n. sp., Coll. Metzler 1861 Nr. 116 im

Herb. Minister — bei Gastein auf alien Alpen von 1400—2200 m
gehort zu Th. dneovinosum. Ich habe nicht feststellen konnen, ob

und wo Hepp seine neue Art veroffentlicht hat.

Bern. 3. Coll. Lojka 4513 in Herb. Wien vom Kalkfelsen

„Eisernes Tor'' bei Bela (Tatra) : epilithischer Thallus etwas dicker,

150—180 p stark, Rinde oberwarts gebraunt bis 40 p. stark, eine
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glanzlose, sehr feinrissige, schwarzbraune Kruste bildend, die an

der Seitenflache des Steines der Probe ausgebleicht ist. Jod farbt

die Hymenialgelatine der Perithezien des ausgebleichten Thallus

rot, des iibrigen blau.

B. Sparen vierzellig.

a) Perithezien 0,3 mm breit und kleiner.

1. Thallus nicht paraplektenchymatisch.

a') Thallus lehmfarbig-grauweiB ; Sporen spindelig-eiformig

Th. Gisleri.

b') Thallus graugrun-grauweiB; Sporen ellipsoidisch. Feuchtig-

keit liebende Flechten.

1'. Jod farbt Hymenialmasse rot.

a) Steinbewohnend Th. cataractarum.

/?) Weidenrinde bewohnend .... Th. riparium.

2'. Jod farbt blau. Thallus weiBlich, rot gescheckt

Th. fontigenum.

2. Thallus paraplektenchymatisch, Wasserflechten.

a') Thallus schwarzlich, feucht dunkelgriin, ohne schwarzen

Hypothallus Th. athioboloides.
,

b') Thallus schwarzlich, trocken rissig, mit schwarzem Hypo-

thallus Th. nigricans.

b) Perithezien 0,4—0,8 mm breit.

1. Thallus diinn, weiBgrau, zusammenhangend.

a') Jod farbt Hymenialmasse rot.

1'. Perithezien halbkugelig aufsitzend . . Th. papulare.

2'. Rerithezien flach gewolbt, nabelig-eingedriickt

Th. epomphalum.

b') Jod farbt Hymenialmasse blau.

1'. Perithezien anfanglich vom Thallus iiberzogen, dann

frei Th. jurassicum.

2'. Perithezien vom Thallus umwallt . . Th. cinerosum.

2. Thallus dick, rissig Th. umbilicatum.

41. Thelidium Gisleri Muller-Aarg., Lichenol. Beitrage 6 in

Flora 1877, 478.

diinn

nicht begrenzt

.

Perithezien schwarz, glanzlos, halbeingesenkt, 0,25—0,3 mm
mit
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pulum braunschwarz, kugelig-amphoraformig, mit dem kraftigen

Involucrellum bis zur Mitte verbunden.

Schlauche keulig-eiformig, Sporen 4-zellig, spindelformig-

eiformig, 33—37 X 10—12 p.

Jod farbt weinrot.

Auf Kalk.

Schweiz: RoBstock (Uri) — Gisler (B.-B.).

42. Thelidium cataractarum (Hepp) Arnold, Verh. zool. bot.

Ges. Wien 21 (1871) 1114.

Syn.: Sagedia cataractarum Hepp, Flecht. Eur. 442 (1857). —
Sagedia Zwackhii /? toficola Hepp 443 (1857). — Thelidium rodnense

Zschacke, Mag. bot. lap. 1912, 299.

Exs.: Hepp, Flecht. Eur. 442, 443 (H. Br.).

" Thallus ausgebreitet, sehr diinn, fast schorfig bis fehlend, frisch

graugriin, trocken weiBlich-grau, aus dunnen, astigen, meist ziemlich

dicht verflochtenen Hyphen bestehend, mit zerstreuten Gonidien-

knaueln ; Gonidien freudig-griin, ± kugelig, 4—7 /x im Durchmesser.

Perithezien schwarz, zuerst eingesenkt, dann mit abgeflacht-

halbkugeligem Scheitel hervortretend, zerstreut oder wenig dicht

zusammengedrangt, bis 0,27 mm im Durchmesser; Excipulum ±
weniger kugelig, schwarzbraun, nach unten zumeist blasser, zart;

Involucrellum schwarz, dem Scheitel des Excipulums aufliegend,

nach unten abstehend, etwa 1
/2
—1

/, der Hohe desselben erreichend.

Schlauche langkeulig 90—112x38—50//; Sporen zu 8, ellip-

soidisch-eiformig, wasserhell, in der Jugend 2-, dann 4 teilig, 24—36 X

9,5—14 fx.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf kalkhaltigen Sandsteinen und sandigen Kalksteinen, seltener

auf Holz, meist im und am Wasser.

Subarktisches Gebiet. — Schweden. — Nerike — Hellbom (M.).

Mitteleuropaisches Gebiet.

Subatlantische Provinz. — Miinsterland: Handorf — Lahm (M.)-

Provinz der europaischen Mittelgebirge : b) Mittelrheinisches

Bergland: Biiren — Lahm (M.); c) Weserbergland : Hoxter — Beck-

haus (M.).

Provinz der Alpenlander. — a) Nordliches Alpenvorland : In der

Umgebung des Ziiricher Sees — Hepp (Br.), — Winter (im B. und

Br. als Th. Zwackhii), Riffersweil (W.) und Gossau — hier auch auf

Holz (Z. U.) — C Hcgetschweiler. — b) 3. Nordtiroler Kalkalpen:

Waldrast bei Matrei 1560—1690 m — Arnold (M.). — f) 10. Karst:

BruBva grapa bei Idria — Glowacki (W.).
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Provinz der Karpathen: Lipto, Kiralyhegy im Zsobicza-Bache,
Lipocz — Lojka (W.). — Rodnaer Alpen: Rodna — Borberek —
Zschacke (!). .

43. Thelidium fontigenum (Kremplh.) Mass., Misc. 31.

Exs.: Mass. Venet. 171 (H. B.-B.).

Thallus weinsteinartig-staubig bis schorfig-mehlig, ausgebreitet,

schmutzig rotlich und weiBlich gescheckt, stark mit kohlensaurem
Kalk inkrustiert ; Gonidien freudig-griin ± kugelig, 4—7 a im Durch-
messer, in Knaucln im Thallus verstreut.

Perithezien mit dem schwarzen, abgestutzten kegeligen Scheitel

hervorstehcnd
; Excipulum 200 u im Durchmeser, schwarzbraun,

zart, um die Mundung herum vom Involucrcllum, das nach unten
absteht, umgeben, Hohe desselben gleich l

/2
— 1

/3 der Hohe des Exci-
pulums, Durchmesser 250 p..

Sporen wasserhcll, 4 zellig, 32—35x12—13//, oder 2 zellig

28—29x12—12,5//.

Jod farbt Hymenialmasse blau.

An einem vom Wasser bestandig uberspiilten holzernen

Brunnentroge bei Unterfeldbrecht bei Diedenhofen in Franken —
Rehm.

Bern. Th. fontigenum ist von Th. cataractarum Hepp nur
durch das Aussehen des Thallus und der blaucn Jodreaktion ver-

schieden. Krempelhuber in „Die Lichenenflora Bayerns", S. 248
stellt Th. fontigenum zu cataractarum. Korber, Par. 353, vereinigt

beide mit Th. Zwackhii; Arnold in ,,Zur Lichenenflora von Miinchen"

1891, S. 114 folgt ihm. Lettau, Beitrage zur Lichenographie von
Thuringen S. 86 und 88 stellt zwar fontigenum zu Zwackhii, laBt aber
die Frage, ob auch cataractarum Hepp zu Zwackhii zu Ziehen ist,

unentschieden. Nylander, Flora 1857 erklart cataractarum als zu

Verrumria Sprucei Lght.' gehorig und sieht in Th. Zwackhii
ft

toficola eine besondere Form davon.

44. Thelidium riparium (Hepp).

Syn.: Sagedia riparia Hepp, Lich. Eur. 443 (1857).

Exs.: Hepp 96.

Thallus schorfige graue Flecke auf dem Substrate bildend;

l 0.1 mm dick, aus dicht verwebten Hvphen erebildet. Rinden-

dien in ununterbrochener Schicht.

Hyph
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Perithczien abgeplattet, halbkugelig vortretend, mit eingesenkter

Basis, angefeuchtet braunschwarz, etwa 0,2 mm im Durchmesser, auf

dem Scheitel mit dem wenig ausgedehnten Involucrellum verbunden.

Schlauche keulig bis aufgeblasen keulig; 75—80x28—36 //;

Sporen wasserhell, anfanglich 2-, dann 4-teilig, an den Querwanden

haufig eingeschniirt, im Alter knitterfaltig, an einem Ende gewohn-

lich zugespitzt, 22—30x10—13 //.

Jod farbt Hymenialmasse rot.

An entbloBten Wurzeln alter Weidenstamme bei Zurich — Hepp.

Die Pflanze stebt dem Th. cataractarum naher als dem Th.

Zwackhii, von dem sie besonders durch das Involucrellum unter-

scheidet, das weniger ausgedehnt ist als bei ersterem, auch sind ihre

Schlauche kiirzer und schmaler. Nach Korber Syst. 355 werden

die mehr spindelformigen Sporen zuletzt braun, was ich nicht habe

feststellen konnen. Die Sporenform und GroBe ist sehr veranderlich,

ich maB an einer zweizelligen stark geschnurten, beiderseits zu-

gespitzten Spore 40x17//, an einer ahnlich gebauten vierzelligen

40x14,5 //.

45. Thelidium athioboloides Zschacke, Hedwigia 1920, S. 144.

Thallus diinn, 0,50 //, hautig, glatt, zusammenhangend, schwarz-

lich, feucht dunkclgriin und gelatinos, paraplektenchymatisch, Goni-

dien ± kugelig, 4—9 p. breit, ellipsoidisch gestreckte, 8

—

11x4—5 /£,

eingemischt.

Perithezien klein, zerstreut, hervortretend, anfanglich vom

Thallus uberdeckt, spater mit dem fein durchbohrten schwarzen

Scheitel ± frei. Excipulum blaB, ± kugelig, etwa 0,2 mm im Durch-

messer, vom Involucrellum, das unten nicht absteht und hier ver-

breitert ist, bis zur Halfte bedeckt; Periphysen straff bis 2.1 /*•

Schlauche sackig-keulig, 80x28—30//; Sporen anfanglich 2-, dann

4 zellig, zu 8, wasserhell, langlich -ellipsoidisch, an einem Ende

breiter als am anderen zugespitzten, 32—39x10—12//.

Auf vom Wasser bespiilten Kalkstein in Gesellschaft von The-

lidium Zwackhii.

Zentralalpen. — Westrhatische Alpen: in einem Bache uber

Davos-Plat z, 1600 m — Zschacke.

46. Thelidium nigricans Zschacke, Mag. bot. lap. 1912, 300.

Thallus schwarzlich, ausgebreitet, diinn, hautig, trocken fein-

rissig, paraplektenchymatisch, obere Hyphen gebraunt; Gonidien

einzeln, zerstreut, bis 100// tief eindringend; Hypothallus entweder

vollig schwarz oder schwarz gefleckt.
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Perithezien zerstreut, klein, 0,2—0,3 mm breit, zuerst kleinen

thallodischen Erhebungen eingesenkt, endlich mit dem schwarzen,

fein durchbohrten,etwas abgeflachten Scheitel halbkugelig vortretend

;

Excipulum blaB oder etwas braunlich, kugelig, fast bis zum Grundt

vom Involucrellum umgeben, das zuweilen mit dem darunter liegenden

schwarzen Gewebe verschmilzt.

Periphysen straff, bis 30//lang; Schlauche langlich keulenformig,

70x30 jj.; Paraphysen zerflossen, durch Jod weinrot gefarbt; Sporen

zu 8, wasserhell, vierzellig, beiderseits stumpf, hautig an eine'm Ende,

etwas verjiingt, zuweilen etwas gekriimmt, 30—35x10—14 «.

Auf Silikatgestein (Sandstein).
/

Siidkarpathen : Unterhalb des Buller-Sees am Bache.

47. Thelidium papulare (Fr.) Arn. 68 (1885) 147.

Syn.: Verrucaria papillaris E. Fries, Lich. Eur. (1831) 434.

Verrucaria Sprucei Bab. in Lgbt., Brit. Spec. Angioc. Lich. (1851) 54,

Tab. 23, Fig. 4—6. — Thelidium Sprucei Kph., Denkschr. bayer.

bot. Ges. (1861) 247. — Sagedia pyrenophora Hepp (1853) 97. —
Thelidium pyrenophorum Kbr., Par. (1863) 352. — Verrucaria pyreno-

i>hora Lght., Lich. Gr. Brit. (1879) 474. — Thelidium rubellum Kbr.,

Syst. Lich. (1855) 354.

Exs.: Anzi, Lang 493 (M.) — Arnold 86, 86 b (B., Br.) 1600

(W.), 1770 (W.). — Hepp 97 (Z. T. H.). — Kbr. 174 (B.-B.) — Zw.

361 (B.) als Verrucaria pertundens Nyl., Fl. 1883, 103.

Thallus ausgebreitet, meist sehr diinn, geglattet oder dicker

und mehlig, weiBlich, grauweiB, gran-, gelb- oder rotbraunlich, zu-

weilen von schwarzen Linien um- und durchzogen; Rindenschicht

ungleich entwickelt ; Gonidien in Knaueln, eine ± zusammenhangendt

Schicht bildend; Hyphen vorwiegend senkrecht gerichtet, diese

verflochten, fast kugehg gegliedert, unter der Gonidienschicht vor-

wiegend wagerecht gerichtet, darunter ohne besondere Ordnung, etwa

4 fi dick, ohne Kugelzellen.

Perithezien zahlreich, halbkugelig, oder abgestutzt kegelig vor-

tn tend, am Scheitel wenig oder gar nicht eingedriickt oder nabelig

vertieft, zuletzt meist deutlich duichbohrt, mattschwarz und leicht

bere ift bis schwarz und glanzend; Excipulum kugelig, zuletzt mit

breiter Miindung, 0,3—0,5 mm im Durchmesser, um die Miindung

herum verdickt und kohlig, nach unten meist blaB; Involu-

crellum kraftig, 0,4—0,8 mm im Durchmesser, dem Excipulum bis

zur Mitte und weiter hinab anliegend, nach unten fast immer

abstehend.

He igia Band LXII. 10



jig H. Zschackc,

Feriphysen zart, lang, schlaff; Schlauche eiformig-keulenformig,

90—110x36

—

43/<; Sporen 6—8, zuerst 2-, bald 4 tcilig, ellip-

soidisch, wasserhell, zuletet gtlblich, 29—52x12—18 p.

Jod farbt Hymenialmasse rot, zuweilen nach vorubergehendei

Blauung.
i

Vorwiegend auf Kalkstein und Dolomit, auch auf kalkhaltigern

Sandstein, selten auf Silikatgestein.

Von der alpinen Region bis zum unteren Berglande verbreitet,

Xach der Farbe des Thallus und der Form der R rithu /.it n sind

folgende Formen zu unterscheiden:

1. genuinum.

Thallus grau; Perithezien matt sehwarz, bei Schattenjormen

bereift, nicht selten vom Thallus geaugelt, an der Spitze wenig odd-

gar nicht eingesenkt.

* arenarium (Hepp) = Thelidiwm epipoldum Korb. Syst. 354;

Sa-gedict pyrenophorct /? arenarict Hepp, Lich. Eur. 98.

Exs. : Hepp 98, Anzi 451.

Thallus diinn, grau; Perithezien kleiner und freier als bei der

Stammform; Excipulum 0,3—0,4 mm, mcist ganzlich schwarzbraun

und nach unten diinner; Involucrellum dem Excipulum bis zum

(irunde anliegend.

Auf Sandstein.

2. fuscum.

Thallus braun, geglattet; Perithezien glarizend sehwarz, halb-

kugelig, Scheitel nicht eingesenkt, zuletzt durchbohrt. — In der

Huge Ire gion.

3. leoninum (Anzi) Arnold, Tirol 23, 127.

Exs.: Verrucaria leonina Anzi, Lang. 242 (M.).

Thallus schmutzig-gelbbraunlich, rr.eist von schwarzt n Unien

urn- und durchzogen; Perithezien mit nabtlig vertieftem Scheitel.

In der alpintn Region.

4. algovicum Rehm bei Arnold, Flora 57 (1874) 377.

Exs.: Arnold 131, 518; Rabenh. 573 (B.).

Thallus diinn, glatt, rotbraunlich, hin und wi< der von schwarzen

Linien durchzogen; Perithezien sehwarz,. meistenteils glanzend,

grofier als bei fuscum, am Scheitel nabelig vc rtieft. — Von 3 eigentlich

• nur durch die Thallusfarbe verschicd< n. Wie vorige in der alpintn

Region.
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Verbreituner.o

Subarktisches Gebiet. — Norwegen: Insel Tromso — Norman
(Chr). — Schweden: Herjedalen — Hellbom; Westergotland -
Forssel, Carlsson (W.).

Mitteleuropaisches Gebiet.
]

Atlantische Provinz: Irland, Schottland, England — A. L.
Smith, Brit. Lich. 2. — Nordwestfrankreich : Orival, Cherbourg
{armarium) — Malbranche.

Subatlantische Provinz: Munsteriand : Handorf — Lahm (M.).

Mitteleuropaisches Gcbirgsland. — a) Zentralfranzosisches Berg-
Land: Aveyron — Sauclieres bei Nant — Bouly. — Belgische Ar-
dennen: Fond des Rivaux — Tonglct. — b) Mittelrheinisches Berg-
land: Trier — Metzler (M.); Aachen — Forster (\Y.); Runkel a. d.

Lahh (fuscum) — Metzler (M.); Balver Hohle (fuscum), Honnetal,
Biiren, Alme (fuscum) — Lahm (M.).. — d) Jurassisches Bergland.

Franzosischtr Jura — Flagey (B.-B.). — Schweizer Jura: Neuen-
burg — Miiller (!). — Schwabtecher Jura: Weifienstein — Rieber
(L.), Eschenau — Kemmler. — fcrankischer Jura: Eichstadt, Streit-

berg — Arnold (B., Br., u. a.). — e) Hercynisches Bergland. — Thii-

nnger YVald: Eisenach — Auerswald (W.)> aucn fuscum — Metzlei

(M.). — Harz: Romerstc in/Grund — Zschacke (!). — khon: Geisa
— Zschacke (!). — Weserbergland : Hoxter — Labni (M.), — i) Mah-
rischer Karst bei Briinn im Tale Suchy und Pusty — Kov.'ir.

^r ) Sudeten. — Katzbachgebirge : Kauffung — Eitner (W.). — Gc-
senke: Saubsdorf (Eitner).

Pontische Provinz. — Podolien: Krovetow — Boberski (Br.).

Provinz der Pyrenaen. — Cambasquetal bei Mamelon — Vert —
Eamy.

Provinz der Alpenlander. — a) Nordliches Alpenvorland : Nagel-5

fluhe bei Zurich — Hepp (B.-B.), f. arenqHum'. Sandstein bei Zurich

Hepp (Br.); Thalwil auf Sandstein — Hepp 99. recbte Probe (B.-B.).

— b) Nordliche Kalkalpen. — 1. Ni< derosterreichische Alpen: Langau
bei Lunz — Bauirgartiur {\\.) ; Qchsenhiitte am Otscher (algatnciim)

Lojka (Y\\). — 2. Salzburger Alpen: Salzkammergut (a/f/ovic>/>/>

M< 1 (M.) ; 3. Mittdbayrische und Nordtirol< r Kalkalpen : Tegern-

(algovicum) — Krempelhuber (M.), Hinterwessen (ahj.) — Arnold

(B.-B.), Kaisertal bei Kufstem - Arnold (W.). 4. Westliche Kalk-

alpm vom Algau bis zur Ostschweiz: Oberstdorf (dig.) — Rehm
(B.-B.), Pfaffers — Hepp (B.-B.); Seewen (fuscum) — H< tscli-

weiler (Z. U.), Hochfluhe (alg.), Rigi-Scbeidegg
1— Hegetschweiler

(Z. U.). 6. Waadtlander und Nordsavover Kalkalpen: Am Bach bei

10 *
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Les Plans bei Ormonts-dessus 1120 m, Tournette (alg.), Aostatal bei

Cormayeur und St. Didicr (arenarium) — alles Miiller-Aargau (B.-B.).

Ymury-Puget (B.-B.), Revard — Hue. c) Jura: Dole (alg.), Reculet

(auch aren.), Saleve (aren.) — alles Mulfer-A. (B.-B.). d) Zentral-

alpen. 5. Mitteltiroler Alpen. — Otzthaler Alpen: an Glimmerfelsen

zwischen Kiihthei und den Finsterthaler Seen (Arnold 1600) —
lojka (\Y.). 6. Mittlere Zentralalpen. — YVestrhatische Alpen:

Davos in der ZiigenstraBe — Zschacke (!). — Urner Alpen: auf

GneiB in den Schollenen bei Goschenen — Gisler (B.-B.). — 7. Mont

Blanc : Vallee de Mont Joie — de Crozals. — e) Siidwestalpen. 5. Pro-

vencet Alpen: Montferrat — Maheu. — f) Siidalpen. — 1. Insubrisch

Alpen: Como-See (aren.) — Anzi (B.-B.) — leoninum — Anzi (M.).

— 7. Sudtiroler Dolomiten: Rodclla — Arnold 1770 (W.), RollepaB

(leoninum) — Arnold (SI.). 8. Julische Alpen: Mangart (alg.)

Glowacki (Br.).

Provinz der Apenninen. — Bologna: M. Costa di Malacarne

— Zanfrognini. — Etrurien und Abruzzen — Jatta.

Provinz der Karpathen. — a) Westkarpathen. — Tatra: HohesA
—-Lojka (W.); Drevenyik — Lojka; Ballensteiner Schlucht im PreB-

burger Komitat — Baumgartner (W.). — b) Ost karpathen. — Rod-

naer Alpen: Kuhhorn, Coronjis (algov.) *— Zschacke (!). — c) Siid-

karpathen: Transsilvanische Alpen: Petrozseny, im Valea Balea bei

Vaidei — Zschacke (!).

Provinz der westpontischen Gebirgslander. — Velebit : Badanj

liber Medak 1525 — Baumgartner (W.). — Dinarische Alpen: Svilaja

planian bei Sinj — Baumgartner. — Serbien. — Nisch: Jelaschnika-

Klissura — Zschacke (!).

Provinz des Kaukasus. — Ardontal — Wainio.

Bern. Hier diirfte als kleinfriichtige Form einzuschalten sein:

Verrucaria microcarpa Davies in Leighton, Brit. Lich. 3. AufL, 474.

Thallus weiBlich, mehlig oder fehlend. Perithezien schwarz,

sehr klein, einzeln oder gedrangt, halbkugelig, sitzend. Sporen zu 8,

breit ellipsoidisch-langlich, 4 zellig, 26—32 x 12—14 ti. Jod farbt

Hymenialgelatine rot.

Auf Kalk. — England: Sussex — Davies.

48. Thelidium jurassicum Zschacke; Hedwigia 1920, S. 148.

Thallus dunn. aschgrau, blaugrau. Perithezien bis 0,8 mm breit.

wenig eingesenkt/fast aufsitzend, niedergedriickt-halbkugelig, mit

breit durchbohrtem Scheitel, anfanglich vom Thallus bis zur
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schwarzen Miindung bedc ckt, spater ± frei ; Excipulum schwarzbraun,
etwa 0,430^ im Durchnusser, am Grunde zarter.

Schlauche eiformig-keulig, etwa 90x40//. Sporen vierzellig,

wasserhcll, ellipsoidisch, 40x14 p.. Jod farbt Hymenialmasse blau.

Parallelform von Thelidium Schleicheri Miiller-A.

Auf Kalkstein am Reculet im Franz. Jura — Muller (B.-B.).

49. Thelidium cinerosum Eitner im Herbar; Zschacke, Hedwigia.

Thallus diinn, aschgrau, leicht bestaubt, zusammenhangend.

Perithezien halbeingesenkt, vom Thallus bis auf die Pore iiber-

deckt, spater vom Thallus umwallt. Excipulum schwarzbraun,

kugelig-niedergedruckt, 0,35 mm breit, Involucrellum schwarz, dem
Scheitel aufliegend, nach unten abstehend, etwa halb so hoch wie das

Excipulum. Schlauche blasig-keulig, fast eiformig; wie bei vorigem
auch an der Seite des Excipulums. Sporen 4 zellig, langlich-eiformig,

30

—

36x14—18 it. Jod farbt Hymenialmasse leicht blau > braun.

Sudeten: An Kalkfelsen der LandstraBe von Toppich nach
Seitendorf (Kreis Schonau) — Eitner (!).

50. Thelidium epomphalum (Nyl.).

Syn. : Verrucaria epomphala Nyl. Flora 1881, 536.

Exs.: Lojka, Lich. Hung. 99 (H. B.-B.).

Thallus diinn, zusammenhangend, weinsteinartig, weifilich, hier

und da von schwarzen Linien durchzogen; Hyphen im oberen Teile

des Thallus dicht verwebt, senkrecht gerichtet, im unteren astig-

netzformig, etwa 3,6 /i dick, mit Ol-Kugelzellen bis 15 /t im Durch-

messer, bisweilen fast rosenkranzartig angeordnet.

Perithezien nur mit dem etwa 0,4 mm breiten, wenig gewolbten,

nabelig-eingedriickten schwarzen Scheitel hervortretend ; Excipu-
lum amphoraartig, nur um die Mtindung herum geschwarzt, wo es

mit dem schildformigen, bis 480 jx breiten schwarzen Involucrellum

in Verbindung steht.

Schlauche bauchig, etwa 90x38 ,«; Sporen zu 8, langlich, vier-

zellig, 34—40x14—16/1.

Jod farbt Hymenialgelatine rot.

Auf Kalkstein.

Provinz der Karpathen: In einem Bache bei Ponor-Ohaba (Kom.

Hunyad) — Lojka.

Thelidium umbilicatum Th. M. Fries, Botan. Not. 1865, 112.

Thallus ziemlich dick, 0,5—0,7 mm, glatt, rissig, grauweiB,

schwarz, begrenzt; Rinde etwa 30// stark, aus dicht verwebten,
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senkrecht gerichteten Hyphen bestehend; Gonidien freudig-griin,

± 6/1 im Durchmesser, in verstreuten Knaueln; Hyphen kornii;

eingestreut.

Perithezien ± eingesenkt ; Excipulum kugelig, schwarz-schwarz-

braun, nach unten blasser und schwacher, oder auch ganz dunkd,
kohlig, etwa 0,35 mm im Durchmesser; Involucrellum deckelformig,

. nabelig-eingedriickt schwarz, gewohnlich mit blasserem Xabel, etwa

0,450 mm breit.

Schlauche bauchig; Spore n zn 8, langlich, beiderseits etwas

stumpf, 2—4-teilig, gesaumt 32—45(—54)xl2— 15 p.

Jod farbt Hymenialgelatine rot
;

.

Auf Kalkstein.

Subarktisches Gebiet. — Schweden: Wester Gotland: (Berg

Billingen — Cleve), Warnhem — (). G. Blomberg (H. M., Z. T.i.

Thelidium tatricum Hazslin(3kv, Mag. Bir. Znzmo-Fl., 264.

,,Lager ununterbrochen, glanzt nd, braunsc hwarz. Frucht groB,

sitzmd oder halb in das Lager eingc-nkt, halbkngdig, mit einer

Warze am Scheitd. Schlauche verkehrt-eiformig oder birnenformig,-

mit 6—8 Sporen. Sporen groBer als bei Thelidium eyipolavm Kbr.,

braun, 4-—5 facherig, langlich oval mit ein'em den Breitendurchmesstr
3— mal iibertreffenden Langrndurchmesser..

Wachst an Steinen der Bache am FuBe der Tatra z. B. im Kohl-

bachtale. Oft ist das Lager nicht vorhanden; wenn es aber vorhanden

ist, ahnelt es der Sphdro7nphale fissa, mit welcher es manchmal
I

zusammenwachst, doch ist ts in der Form der Sporen von dieser

verschieden." (Ubtrsetzt von Dr. A. von D e g e n.)

Die Originalproben im Breslauer und Wiener Herbarium ge-

horen zu Polybla-stia Henscheliana.

Von mir nicht untersuchte Arten.

1. Thelidium flandricum Bouly de Lesd., Rech. sur les lich.

des envir. de Dunkerque 1910, 255.

Crusta effusa, tenuis, pallide vircscens, interdum obsoleta.

Apoth. cia vix 0,1 mm lata, nigra, hemisphaerica. Paraphyses
nullac; sporae 8 octonae, 1-sept., 21—27x10—12^. Rexpoed
sur un brique dans l'herbe d'une petur. .

2. Thelidium mesotropum (Nyl.) A. L. Smith, Brit. Lich. 2,

297. = Verrucaria mesotropa Nyl., Fl. 1866, 419; Hue, Add. 1840.
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Thallus pallidus; apothecia, pyrenio convexo dimidiatim nigro,

epithecio vix distincto; sporae ovoideae treptatae, vel septo spurio

12

—

17x5—6n. Gel. hym. J vinose rubens. Saxicola in Scotia.

•). Thelidium parasiticum .
Lonnroth, Flora 1858, 1632.

Apothecien klein, -kugelig, halb eingesenkt, parasitise!) nut

d< kelformigem konvexen Perithccium ; AmphitheciiimauBen schwarz-

lich. Schlauche langlich oder ellipsoidisch-sackformig. Sporen 7—8,

Langlich-fingerformig oder verlangert ellipsoidisch, beiderseits ab-

gerundet, sehr stumpf, reif ± zusammengeschniirt, gegliedert 2—4-

teilig, wasserhell-gelblich, im Alter eiri wenig braunlich, 16—24 x
7—9,5 ".. Auf Diploiomma calcarium in Gotland.

I

I. Thelidium planatulum (Nyl.) = Verrucaria planatula Nyl.,

Fl. 1882, 455; Hue, Add. 1756. Thallus macula murina indicatus;

apotln cia lecideoidea, non prominula, pyrenio deplanato dimidiatin

nigro; sporae oviformi-oblongae 1-septatae longit. 17

—

22x7 jl

Gel. hym. J vinose rubescens.

Calcicola in Pyrenaeis.

5. Thelidium scotodes (Nyl.) = Verrucaria scotodes Nyl. Fl.

1868, 478; Hue, Add. 1748. Thallus fusco-umbrinus; apothecia

innata in tuberculis mastoideis, pyrenio subincolore (supra solum

fusco vel fuscescente) . Sporae 3-septatae 24

—

30x11— 13 /c Facit

Verrucdriae umbrinae, sporis affinis Verrucariae pyrenophorne.

Super saxa maritima in Lapponia.

6. Thelidium spadanum Bouly in Bull. Soc. Hot. d( Belg. 47

(1910), 43.

Crusta tenuis, laevigata, cinereo-fuliginosa, rimulosa. Apothecia

nigra, circ. 0,3 mm lata, hemisphaerica, primum velamine thallodi

continue obducta, dein apice libera. Paraphyses obsoletae, ci

ventricosi, sporae octonae. l-sept. ellipsoideae, 24

—

30x12/* (in

spec, a Lochenies lect. 27

—

31x15— 16//). Gelat. hym. J -f- vinose

rubet.

Belgien: Theux bei Spa auf Schiefer an einem Graben — Bouly;

Torfondry, auf Kieselsteinen in einem Bache, Lochenies.

7. Thelidium sparsulum (Nyl.) A. L. Smith, Bit. Lich. 300 =
Verrucaria sparsula Nyl. Flor. 1877, 231; Hue, Add. 1758.

Thallus obscure olivacens minutissime granulosus, sparsellus;

apothecia pyrenio integre nigro-subglobulosa ; sporae incolores

3-septatae 23—27x10—13 /£. Gel. hym. J vinose rubens.

Lapidicola in Anglia.
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8. Thelidium subsiduum (Nyl.)

FJor. 1883, 103. Hue, Add. 1743.

Verrucaria subsidua Nyl.

Est quasi V. pyrenophora, solum parte pyrenii supera nigra con-

vexula, ostiolo impresso, cetero apothecio incolore. Sporae ellip-

soideae, 1-septatae 27—32 x 11—15 a.

Calcicola in Europa boreali.

9. Thelidium superpositum (Nyl.) A. L. Smith, Brit. Lich. 2,

300 == Verrucaria superposita Nyl. Flor. 1865, 357. Hue, Add. 1839.

Apothecia nigra, pyrenio integre nigro, epithecio impresso;

sporae ovoideae 1-septatae, 17—19x7—8//. Gel. hym. J vinosc

rubens.

Supra thallum V. theleodis Smrf. in Scotia.

10. Thelidium variabile B. d. Lesd., Bull. Soc. Bot. France 53

(1906) 585.
*

Crusta effusa, leviter subplicato-verruculosa, albido-farinosa, vel

verrucosa, cinereo-farinosa. Apothecia in verrucis mastoideis in-

clusa, vel emerso-sessilia, thallo saepe leviter coronata.

Paraphyses gelatinosae, asci ventricosi, sporae 8-nae, hyalinae

maiusculae, late ellipsoideae vel obovatae, simplices vel 1- aut 3-sept.

26

—

29x12— 16//. Gelat. hym. J vinose rubens.

Suisse: La Chaux, pres Sainte-Croix 1100m, sur des rochers

calcaires. Leg. Ch. Meylan.

Verzeichnis der Arten, Varietaten, Formen.
Seite

absconditum Hepp 95 belgica Hue.
acrotellum Arn. . . . . . .114 Borreri Hepp

Seite

109

126

aeneo-vinosum Anzi. .... 139 brachysporum Zsch 96

aethioboloides Zsch 144 bryoctonum Th. Flies. . . . 120

algovicum Rehm 146
amylaceum Mass 103

calcivorum Nvl 108

anisosporum Mull 104
Antonellianum Mass. ... 125

cataractarum Hepp
cinerascens Arn

142

99

aphanes Lahm 112
cinerosu™ Eit 14

^

arenarium Hepp 146
Auruntii Mass 136
austriacum Zsch 106

circumspersellum Nyl.

circumvallatum Zsch.

crassum Mass. . .

120

97

98

cryptarum Gar 107

Bachmanni Zsch 126 dactyloideum Arn 91

bavaricum Dalla 108 decipiens Krempl 98
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Seite Seite
decipientis Norm 90 Lahmianum Loj 1.31

decussation Krempl 125

detritum Arn
larianum Mass. 106

136 lecideiforme Hut 130
diaboli Koerb . 139 leoninum Anzi 146
dionantense Hue .130 leptosporum Zsch 92

discretum Metz 124 lobulatum Hcpp. 127
dominans Arn. ...... 112

mammillatum Bagl 91

Epipolaeum Arn 108 marcianum Bouly 91

epipolytropum Mudd. . . .

epomphalum Nyl
exile Arn

... 90 margaceum Leigh t 121

. . .

% 149 mesotropum Nyl 150

. . .104 methorium Nyl 139

flandricum Bouly 150
microcarPa Davies l48

fontigenum Krempl 143
^^carpon^ Zsch 137

Fuistingii Koerb. ..... 119

fumidum Nyl 134

fuscidulum Arn 137

juscum Hepp 140

minimum Mass. 12:;

minusculum Zsch 96

minutulum Koerb 114

montanum Arn 117

fuscum Zsch 146 nigricans Zsch 144

ffoftanttm Koerb 126
NVla7ideri HePP 117

geographicum Arn. .... 113 dbscurum Gar 133
geophila Nyl 119

gibbosum Zsch
obtectum Arn 11

3

1^9 ochrobaeum Norm.. . . . . 134
fl&fert Miiller 141 olivaceum E. Fries. .... 132

hospitum Arn 117
°mUmSe ZaWbr U5

%nendbu^ Koerb. ... 99 °^flCttW Lahm 135

pachysporum Zsch. 101

papulare E. Fries. . . . . 145

parasiticum Loen 151

parvulum Arn 118

pertundens Nyl 145

pertusulum Nyl Ill

immersum Leight. .... 102

impressulum Zsch 125

impressum Naegl 124

incanum Arn. .
' 99

incavatum Nyl 107

''ncinctum Wain 127

initiate Arn. .

'

95
1*™*«™ *£•

J«pseudolivacea Nyl 132

jurassicum Zsch 148 pyrenophorum Ach 126

juvenile Arn 95 pyrenophorum Koerb ... 145

kolcvarense Zsch 97 quinqueseptatum Hepp. . . 110

lacromense Zsch 117 Rehmii Zsch 116

lacustre Arn 90 rimulosum Mull 137
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Seite Seite

riparium Hepp 144 Tatricum Hazs 150

Rodnense Zsch 142 thuringiacum Zsch 98

rubellaw Koerb 145 tiroliense Zsch 133

toficola Hepp 142

Tongleti Hue 131

Schleicheri Mull 129 ranssilvanicum Zsch. . . . 135

Schibleri Zsch 138

scoiodes Nyl 151 unfoilica&um Th. Fries. . . 14

scrobiadare Gar
sordid nm Th. Frit s

99 umhrosum Mass 113

121 ungeri Kbr 128

spadanum Boulv 151

sparsulum Nyl 151

spruced Bab 145

variabile Bouly 152

velutinum Koerb 119

svbabsconditum Kit 97 mniceum Graw 122

suhgelcttinosum Zsch. ... 121

sublacteum Fit 91

submersa Hepp.

submethorium Wain

viride Eit 116

119

140

WetHnense Zsch 104

Xylos-pilum Nyl 119
xvbrimulatum Nyl 138 7 xT n*

_
J xyloxenum Norm Ho

svbsiduum Nyl 152

superpositum Nyl 152 ZwackMi Hepp 118

* Nachtrage.

Zu Seite 113 bei umbrosum.

Subarktisches Europa. — Norwegen : Tromso, Maalsnes

Lynge.

Zu Seite 116 bei Rehmii.

Subarktisches Europa.

Christiania — Moe
Norwegen: Akershus, Sjursoen bei
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Dritter Beitrag zur Torfmoosflora der Rhon
Von Julius Roll.

Den ersten Beitrag zur Torfmoosflora der Rhon verofferitlieht

ich 1903 im XLII. Band der Hedwigia unter der Aufschrift: „Zur
Torfmoosflora der Milseburg im Rhongebirge". In der AUgeu
botan. Zeitschrift von K neuc k e r Nr. 1/2 1911 erschienen weitei

„Beitrage zur Torfmoosflora des Rhongcbirgs". Der folgende dritte

Beitrag enthalt die Ergebnisse von 3 Ausfliigen, die ich Mitte Juli

1919 von Gersfeld aus in das rote Moor und in den Sumpf am West-
hang des Heidelsteins unternahm, sowie die Aufzahlung der Torf-

moosformen, die ich Ende Juli und Anfang August 1919 im Quell-

;ebiet des Leiibachs, im schwarzeri Moor und im Eisgraben be i

Frankenheim auf der Rhon fand. Auch sind die Torfmoose bei-

gefiigt, die mein Bruder August Roll am 15. Juni 1918 im

schwarzen Moor sammelte, wohin er mich im August 1919 be

gleitete, sowie einige von anderen Standorten der Umgegend.
Das rote Moor liegt 1 Stunde nordostlich von Gersfeld in

einer Hohe von 818 m und umfaflt etwa 3,3 ha. Es ist das groBt

Rhonmoor und hat eine Tiefe von 6— 10 m. Im Westen ist es von

Wald umgeben und entsendet nach Siiden einen kleinen Bach, das

Moorwasser. Seit 1887 ist ein Teil des Moores durch ein groBes

Torfwerk abgebaut worden.

£)as schwarze Moor liegt 1 Stunde siidlich von Franken-

heim auf der Rhon 780 m hoch. Es ist von einem Kranz von Erlen

umgeben, hat etwa in der Mitte einen kleinen Teich und nach Siidost

einen AbfluB in den Eisgraben.

Beide Moon sind ausgesprochene Hochmoore, wajkrend di(

Siirnpfe am Westhang des H e i d e 1 s t e ins bei Gersfeld (800 m)

und die im QuehVebiet des Leubachs bei Frankenheim (750m).
fv

den Charakter von Niedermooren (Flachmooren) tragi n.

Die Rhonmoore zeigen sowohl in ihrem Aufbau wie in ihref

Vegetation nichts Eigentiimliches. Wie in anderen Landern, s<

bergen die Hochmoore auch in der Rhon nur w. nige ihn. n eigen-

tiimliche Moose, auch unter den Formenreihen der Torfmoose nur
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wenige: Sphagnum juscum, Wilsoni und tenellum. Das Hochmoor-

moos Sph. balticum habe ich in der Rhon nicht gefundcn. Auch

fehlen den Rhonhochmooren, wie den Hochmooren anderer Lander,

Sphagnum molle, Schimperi, plumulosum, qninquefavium, Wamstorfii,

feres, squamosum und fast samtliche Formenreihen der Subsccunda.

Oft gehtn Hochmoore und Niedermoore ineinander iiber, z. B.

in den Graben, Ausstichen und abgebauten Flachen, sowie in den

Abfliisscn der Hochrroore, die als Zwischenmoore oder Ubergangs-

moore eine weniger bestimmte Torfmoos-Vegetation zeigen. Manch-

mal ist es schwer zu sagen, ob ein Moosrasen auf dem Untergrund

eines Hochmoores oder eines Zwischenmoores steht, und es kann

vorkommen, daB der Rasen mit einem Teil auf dem Hochmoor,

mit dem anderen Teil auf dem Zwischenmoor wachst.

Bemerkenswert sind die zahlreichen, zum Teil sehr robusten

Formen von Sph. recurvum var. teres Rl. auf den Rhonhochmooren,

die Ubergangsformen von Sph. cuspidatum zu Sph. Dusenii in den

Wasserlochern und die 25 cm tiefen Formen von Sph. recurvum var.

Limprichtii in den Abzugsgraben. Von Sph. tenellum Ehrh. finden

sich schone, zum Teil reichfruchtende Formen besonders im roten

Moor. Sph. riparium Ang. und Sph. Lindbergii Sch. habe ich leider

vergeblich gesucht; letzteres kommt, wie in Thuringen, in der Rhon

gar nicht und Sph. riparium, wie in Thuringen, so in der Rhon, nur

an zwei Stellen vor.

In der folgenden Ubersicht sind die Fundorte abgekiirzt. E>

bedeutet

:

rot. M. = rotes Moor bei Gersfeld, 818 m.

Heid. = Westhang des Heidelsteins bei Gersfeld, 800 m.

schw. M. = schwarzes Moor bei Frankenheim auf der Rhon,

780 m.

Eisgr. = Eisi^raben, AbfluB des schwarzen Moors, 750 m.

Leub. == Leubachquellen bei Frankenheim, 750 m. .

I. Acutifolia Schl.

Sphagnum Schimperi Rl.

var. densum Rl. * pallescens Heid.

var. teretiusculum RL * pallescens rot. M.

Sphagnum quinquefarium W.
var. densum Rl. * pollens gr. Nalle bei Gersfeld

var. flagellare Rl. * pollens gr. Nalle.



Dritter Beltrag zitr Torfmoosilora der Rhon. 157

\
Sphagnum acutifolium Ehrh.

var. densum W. * pallescens schw. M. Heid.

var. gracile Rl. * pallescens schw. M.

Sphagnum Wilsoni Rl.

var. compactum Rl. * pallescens schw. M. * purpurascens schw.
M. (leg. August Roll) rot. M.

var. densum W. * pallescens schw. M. * versicolor rot. M. * pur-
pureum rot. M.

var. tenellum Sch. * pallescens rot. M., schw. M. * glauaim
rot. M. * roseum schw. M. * rubellum Wils. schw. M. * atropurpvreum
rot. M., schw. M. * virens rot. M.

var. teres Rl. * pallescens schw. M., * purpurascens rot. M.
* flavovirens schw. M. * viride schw. M. * flavescens schw. M.

var. gracile Rl. * pallescens schw. M. * versicolor schw. M. * pur-
purascens rot. M. * purpureovirens rot. M. * virescens rot. M.

var. molliiscum Rl. * roseum rot. M. * rubellum Wils. rot. M.
var. plumosum Rl. * roseum rot. M.
var. contortum Rl. * pattens rot. M. * flavovirens rot. M.
var. flagellare Rl. * fuscopallens rot. M. * rubellum. rot. M.

* virens rot. M.

var. submersum Rl. * pollens schw. M., rot. M. * roseum schw. M.
* purpureum schw. M. * bicolor schw. M.

Sphagnum Warnstorfii Russ.

var. densum Rl. * purpurascens Graben im rot. M.
var. tenellum Rl. * pattens Heid. * glaucescens Graben im

rot. M.
*

var. gracile Russ. * versicolor Graben im rot. M. * viren±

rot. M.

Sphagnum fuscum Kling.

var. compactum Rl. * fuscum schw. M. * fuscecens schw. (M. leg.

August Roll).

var. densum Rl. * pallescens schw. M. * flavofuscum schw. M.
var. strictiforme Rl. * fuscum schw. M.
var. tenellum Rl. * fuscum schw. M. * fusco-pallens schw. M.

(leg. August Roll).

var. gracile Rl. * fuscescens schw. M. * fuscopollens schw. M.
(leg. August Roll).

var. flagellare Rl. * fuscescens schw. M. * flavofuscum schw. M.
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Sphagnum robustum Rl.

var. compactum Rl. * pallescens rot. M.

var. densum Rl. * pallescens rot. M. * fuscopurpureum rot. M.
* flavovirens Heid.

var. tenellum Rl. * pallescens rot. M.
var. gracile Rl. * pollens rot. M.

var. intricatum Rl. * pallescens rot. M.
var. deflexum Rl. * pollens Leub.

var. flagellare Rl. * pallens rot. M. * fuscopallens rot. M„

Sphagnum Girgensohnii Russ.

var. densum Grav. * pallescens Leub. * viride Leub., Heid.

var. tenue Rl. * pallescens Heid.

var. strictiforme Rl. * pallescens Heid.

var. gracile Grav, f. flagellare Sclil. * pollens Leub.

var. intricatum Rl. * pallens rot. M.

II. Cuspidata Ldb.
*

Sphagnum tenellum Ehrh.

var. compactum W. * flavovirens rot. M. * glaucum rot. M.

var. confertulum Card. * flavescens schw. M. rot. M.
var. brachycladum Rl. * flavescens schw. M. * flavopallens rot. M

* viride rot. M.

» var. teres Rl. * flavescens schw. M.
var. squarrosulum Rl. * flavum cfr. rot. M.
var. molle Rl. * flavescens schw. M.
var. contortum Rl. * pallens schw. M. * flavum cfr. rot. M.

var. robustum \V. * flavovirens rot. M.
var. fluitans Sch. * flavovirens rot. M.

Sphagnum pseudomolluscum Rl

var. molle Rl. * flavescens schw. M.

Sphagnum Dusenii Jens.

var. molle W. * flavum schw. M. Diese f. hat porenarme Astbl

und neigt zu Sph. cuspidatum Ehrh.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. compactum Rl. * pallescens schw/ M. * flavum schw. M
* m'rens schw. M.
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*

var. strictum Rl. * pollens schw. M. * qiallidovirens schw. M.
var. tenellum Rl. * pallescens schw. M. * flavum schw. M.
var. deflexum Rl. f. flagellare Rl. * pallescens schw. M.
var. flagellare Rl. virens schw. M.
var. falcatum Russ. * fallens rot. M. * pallescens schw. M.

flavopallens schw. M. * flavovirens rot. M., schw. M. * versicolor

rot. M. f. polyphyllum Schl. * flavovirens schw. M. f. molle \Y. * viride
schw. M.

var. submersum Sch. * pallescens schw. M. * flavum schw. M.
flavovirens rot. M., schw. M. * wrens rot. M., schw. M. * fusco-

rirens schw. M. f. polyphyllum Schl. * pallescens * flavovirens schw. M.
f. mo//e W. * w'nrfe schw. M.

var. plumosum Br. germ. * pollens schw. M. * pallescens schw. M.
* flavescens schw. M.

*

Sphagnum Roellii Roth.

var. falcatum Rl. * flavovirens schw. M. * viride schw. M.
v

var. submersum Roth * fuscoviride rot .M. * atroviride rot. M.
i". 5 7 >/ a r r o 8 u I h m. R 1. * atroviride rot. M.

*

Sphagnum fallax Kling

var. capitatum Rl. * flavovirens schw. M.
var. deflexum Rl. * flavovirens schw. M.
var. falcatum Rl. * flavovirens schw. M.
var. flagellare Rl. * flavovirens schw. M.
var. Limprichtii Rl. * viride schw. M.
var. submersum Rl. * flavovirens rot. M.

Sphagnum pseudorecurvum Rl.

var. gracile Rl. * viride Eisgr.

var. limosum Rl. * flavescens schw. Jf. * fuscovirem schw. M
var. submersum Rl. * flavovirens schw. M. * viride schw. M
var. immersum Roth * fuscovirens rot. M.

Sphagnum recurvum Pal.

var. densum Rl. * pallidovirens schw. M. * flavovirens schw. M
* viride schw. M.

*

var. capitatum Grav. * pat/idovirens rot. M. * flavovirens rot. M.
i

*. amblyphyllum Russ. * flavovirens Leub. * viride rot. M.

var. gracile Jens. * pollens Heid., rot. M. * viride Leub. rot. M.

var. deflexum Cxrav. * virens rot. M.
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*

var. teres Rl. * flavesc€ns rot. M. * flavovirens rot. M. * virev

rot. M. * fuscovirens rot. M.
i

var. squarrosulum Rl. * pallescens rot. M.

var. rigidulum Rl. f. submersum Rl. * pallescens schw. M.

var. ambignum Rl. f . a mil y p h y 1 1 u m Russ. * viride Lcub.

var. molle Rl. * pollens schw. M. * jlavescens rot. M. * ochraceum

schw. M.

var. majus Ang. * aureum schw. M.

var. flagellare Rl. * viride Leub., AbfluB d. rot. M.

var. Limprichtii Schl. * flavovirens schw. M. * fuscovirens rot. M.

var. submersum Rl. * pollens schw. M. * flavovirens cfr. schw. M.

f. gracile Jens. * ochroceovirens schw. M.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. densum Rl. * flavovirens Heid.

var. capitatum Grav. * jlavescens Heid. * flavovirens schw. M.

var. squamosum Ang. (v. gracile Grav.) * pallescens Leub.

avomrens

var. molle Rl. * ochraceum schw. M. * flavovirens StivuquelL

bei Frankenheim.

var. patulum Rl. * flavovirens Leub. mit dem auBerlich ahn-

lichen Sph. teres var. tenellum Rl.

var. robustum Rl. * fucsoflavum schw. M.

Sphagnum ligulatum Rl.

var. densum RL v. n. niedrig, dicht, mit diinnen Asten

rot. M.

var. teres Rl. * pollens rot. M.

Sphagnum obtusum W.
var. densum Rl. v. n. niedrig, dicht, mit diinnen Asten *viresce)<

Heid. * fuscovirens Heid.

var. tenellum W. * viride Heid.

var. gracile Rl. * viride Heid. mit dem auBerlich ahnlichen Sph.

teres var. gracile Rl.

var. teres Rl. * flavescens AbfluB des rot. M. * fuscoflavescev s

desgl. * viride Heid. * fuscovirens Abfl. d. rot. M.
var. recurviforme W. * pallescens Heid.

var. flagellare Rl. v. n. hoch, schlank, mit langen Asten * flavo-

virens Leub. * viride Heid.

var. riparioides W. * flavovirens Wiesensumpf am roten Moor

* fuscovirens desgl. * fuscum desgl.
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III. Squarrosa Schl.

Sphagnum teres Ang.

var. compactum W. * virens Heid.

var. densum Rl. * flavovirens Eisgr. Heid. mit dem auBerlich

ahnlichen Sph. obtusum var. teres Rl. * viride Heid. * fuscoflavum

Leub.

var. strictum Card. * flavovirens Heid.

var. strictiusculum Roth * pallescens Eisgr.

var. tenellum Rl. * flavovirens Eisgr. Leub. mit Sph. brevi-

folium Rl. v. patulum Rl. * virens Heid.

var. gracile Rl. * pollens Heid. * flavopallens Eisgr. * flavovirens

Eisgr. Heid. mit dem auBerlich ahnlichen Sph. obtusum var. gra-

cile Rl.

var. patulum Rl. * flavovirens Eisgr.

var. molle Rl. * flavovirens Leub.

var. flagellare Rl. * flavescens Leub. * pallidovirens Leub.

var. squarrosulum Lesq. * viride Heid. Leub. * flavovirens Heid.

i
. gracile W. * flavovirens Leub.

lavovtrens

IV. Subsecunda Schl.

Sphagnum subsecundum Nees.

var. compactum Rl. * pallescens Heid.

var. imbricatum Rl. * fuscoflavescens Heid. *
i

var. tenellum Schl. * virens Heid.

var. gracile C. M. * albescens Eisgr.

var. brachycladum Rl. * pallens Heid.

var. squarrosulum Schl. * fuscovirens Heid.

var. teretiusculum Schl. * pallescens Eisgr. * viridepallens Eisgr.

* fuscovirens Heid.

var. falcatum Schl. * fuscoflavescens Heid.

var. deflexum Rl. * viride Streuquelle bei Frankenheim.

Sphagnum contortum Schltz.

var. gracile Rl. * glaucovirens Leub.

w •

Sphagnum auriculatum Sch.

var. compactum Rl. * viride Leub.

var. teretiusculum RL * viride Leub.

'aucown

am rot. M.
Hedwigia Band LX1I. 11
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V. Cymbifolia Ldb.

Sphagnum magellanicum Brid.

var. abbreviatum Rl. * pallescens schw. M.

var. congestum Sch. * purpurascens schw. M.
var. densum Rl. * fuscopurpureum schw. M. * glaucopallens

rot. M.

Sphagnum subbicolor Hpe.

var. compactum Rl. * pallescens rot. M. * bicolor rot. M. * wrens

schw. M. (leg. August Roll).

var. strictiforme Rl. * fuscoflavescens schw. M.
var . brachycladum Rl. * pollens rot. M. * fuscopallens rot. M.

* bicolor schw. M.

Sphagnum palustre L.

var. compactum Schl. u. W. * pollens Leub. schw. M. * bicolor

rot. M.

var. densum Rl. * pollens rot. M., schw. M., Heid., Schweden-

schanzc bei Frankenheim * pallescens rot. M., Heid., Leub. * fusco-

pallens Heid. * fuscoflavum schw. M. (leg. August Roll) * pallidovirens

Leub.

var. brachycladum \V. * pollens rot. M. Leub.

var. abbreviatum Roth u. Stolle * pollens schw. M. * pallescens

rot. M.

var. patens Brid. * pollens Heid. * glaucopallens rot. M.
var. robusturn Rl. * pallidovirens Leub.

Sphagnum Klinggraffii Rl.

var. squarrosulum Rl. * glaucopallens rot. M.

Sphagnum papillosum Ldb.

var. compactum Ldb. * fuscescens rot. M.
var. densum Schl. * fuscum Heid. * fuscescens schw. M. * flavo-

fuscum schw. M.
var. abbreviatum Grav. .

* fuscoflavum schw. M.
var. patens Schl. * fuscescens schw. M. (leg. August Roll).
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Die Bliiten der Laubmoose.
Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer auBeren und inneren

Gestaltung.

Von P. J a n z e n.

(Mit 31 Abbildungen im Text.)

Quellenschriften.

I. Joannis Hedwigii , Fundamentum historiae naturalis Muscorum
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II. Karl M u 1 1 e r , Deutschlands Moose. Halle. 1853.

III. Julius Sachs, Geschichte der Botanik. Miinchen. 1875.

IV. W. Ph. Schimper, Synopsis Muscorum europaearum. Stuttgart. 1876.

V. K. G. Limpricht, Die Laubmoose Deutschlands, Osterreichs und der
• Schweiz. Leipzig. 1885—1904.
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VII. W. Ruhland, in Engler u. Prantl, Die naturlichen Pflanzenfamilien.

Leipzig. 1909.

VIII. A. Grimme, tJber die Bliitezeit deutscher Laubmoose. Hedwigia, Band
XLII. 1903.

IX. P. J a n z e n. Funaria hygrometrica. Naturforsch. Ges. Danzig. XII. Band.

3. Heft. 1909.

X. — , Die Haube der Laubmoose. Hedwigia Band LVIII. 1916.

XI. K. Goebel, Organographie der Pflanzen. Jena. I. Aufl. 1898. II. Aufl.

1915.

Unter den groBen Verdiensten, welche sich Linne urn die

Forderung der Pflanzenkunde erwarb, werden ihm gewohnlich zwei:

die vorbildliche Form der Beschreibung und die im Zusammen-
hang mit seinem Sexualsystem eingefuhrte Bezeichnung jeder Pflanze

durch einen Doppelnamen als etwas Neues zugeschrieben und be-

sonders hoch angerechnet. Mit Unrecht; denn schon 100 Jahre

vor ihm hatte Caspar Bauhin kurze, bestimmte Unter-

scheidungsmerkmale fur Gattungen und Arten, sowie eigene Namen
fur beide aufgestellt und diese zweiteilige Benennung in seinem

Pinax von 1623 durchgefiihrt ; er ist mithin ihr eigentlicher Be-

ll*
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griindcr. Linne baute sein Fundan*. ntum auf einem bereits

vorhandenen und was seine ,,binare Nomenclatur" fur die Wissen-

schaft bedeutet, lehrt ein Beispiel fiir viele aus dem Gebiet, welchem

vorliegende Arbeit gewidmet ist: unser allbekanntes Camptothecium

nitens stand in Dillens GieBener Catalog von 1718 unter der

ebenso unbestimmten, wie weitschweifigen Bezeichnung ,,Hypnuin

palustre erectum trichodes, ramulis crebris, luteo et rufo-virentibus

glabris".

Ein iiberaus gliicklicher Gedanke des schwt dischen Forschers

war die Zusammenfassung aller Gewachse, deren Bliiten nicht mit

bloBem Auge sichtbar sind, im Gegensatz zu den Phanerogamen.

DerBegriff „Kryptogamen" war so klar, seine Anwendung so zweck-

mafiig, daB er sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat, obwohl

auch bei den Sporenpflanzen Ausnahmen ebensowenig fehlen, wie

in den iibrigen 23 Klassen des Linne schen Systems. Bei den

Laubmoosen zumal gibt es so ansehnliche Bliiten, daB sie dem Blick

aufmerksamer Beobachter nicht gut entgehen konnen; hier waren

auch die Bemiihungen am ehesten von Erfolg gekront, aus den

Forschungen des groBen Schweden und seiner Vorganger fiir die

Verborgenbliitigen Nutzen zu ziehen, auch bei diesen eine Fort-

pflanzung auf geschlechtlichem Wege nachzuweisen.

Waren schon D i 1 1 e n *) und M i c h e 1 i in diesem Sinne

tatig gewesen, ohne zu einem sicheren Ergebnis zu gelangen, so blieb

auch Schmiedel 2
)

mangels ausreichender VergroBerungsglaser

noch auf Vermutungen angewiesen; glaubte er doch, im Innern der

Buxbaumia-Kapsel deren Bliitenorgane zu erkennen. Und als er

bei Tetraphis wirklich die ersten Archegonien entdeckte, vermochte

er sie nicht richtig zu deuten. Erst H e d w i g war berufen, Licht

iiber diese Verhaltnisse zu verbreiten; mit ihm, dem „L i n n e der
Mooskunde" beginnt fiir sie eine neue Zeit und die Forderung,

in Prioritatsfragen nicht iiber ihn hinaus zuriickzugehen, ist durchaus

berechtigt.

Johannes Hedwig war 1730 zu Kronstadt in Sieben-

biirgen geboren; er wirkte anfangs als Arzt, seit 1786 als Professor

der Medizin in Leipzig, von 1789 ab als Ordinarius der Botanik

und starb 1799.

In einer noch zu schreibenden Geschichte der Bryologie wird

der Name dieses Bahnbrechers jederzeit an erster Stelle stehen;

J
) J o h. J a c. Dillenins, geb. 1687 in Darmstadt, war Professor der

Botanik in Oxford. Gest. 1747.
2
) Casimir Christoph Schmiedel, geb. 1718, gest. 1792, Professor

in Erlangen, beschrieb zuerst die Sexualorgane von Lebermoosen.
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nennt ihn doch Julius Sachs (III) den ,,Begninder der wissen-

schaftlicrun Mooskunde" und riihmt ihm besonders nach, entgegen
der Gepflogenheit jener Zeit seine Werke mit eigenhandigen Zeich-

nungen, die besser seien, als alle friiheren, ausgestattet und dadurch
,.das geschulte Auge zu einem wachsamen Ratgeber des forschenden

Verstandes" gemacht zu haben.

Ausgeriistet mit dem durch L e e u w e n h o e k in hohtni

MaBe vervollkommneten Mikroskop, das er als Erster in den Dienst

der bryologischen Forschung stellte, ging H e d w i g mit der sprich-

wortlichen Griindlichkeit des deutschen Gelehrten an die Unter-

suchung der einzelnen Teile der Moospflanze, er gestaltete sein

Fundamentum (I) zu einer festen Grundlage und zu einem zuvcr-

iassigen Wegweiser fur alle spateren Arbeiten auf dem so schwierigen

Gebiet; daB er auf dieseni die gleichen Verhaltnisse voraussetzte,

wie bei den Phanerogamen, von StaubgefaBen und Stempeln in den

Bluten der Laubmoose spricht, beweist doch nur, daB er sich noch

im Banne der L i n n e schen Auffassung befand. Wir werden bei

Besprechung der einzelnen Bliitenteile immer wieder an die Errungen-

schaften dieses GroBten unter den Moosvatern ankniipfen, um sie

nach Gebuhr zu wiirdigen.

Hatte H e d w i g iiber die Geschlechtsverhaltnisse der Laub-

moose Klarheit gebracht, Nees von Esenbeck spater (1822)

die Spermatozoiden der Sphagna entdeckt, U n g e r sie auch bei den

Laubmoosen gesehen und als mannliche Werkzeuge erkannt (1837),
i

so liiftete endlich Wilhelm Hofmeister um die Mitte des

vorigen Jahrhunderts vollends den Schleier, der immer noch die

Vorgange unmittelbar vor und nach der Befruchtung verhiillt hatte.

Er verfolgte die Entstehung des Keimlings aus der befruchtetcn

Eizelle und seine weitere Entwicklung; nachdem es ihm gegliickt

war, durch unmittelbare Beobachtung das Eindringen der Samen-

faden in diese bei den Farnkrautern festzustellen, konnte er dasselbe

spater auch bei den Muscineen bestatigen und in seinen beruhmten

,,Vergleichenden Untersuchungen" von 1849 und 1851 veroffent-

lichen, iiber deren Bedeutung Sachs (III. S. 214—218 und

S. 475—477) ausfuhrlich berichtet.

Von spateren Forschern beriicksichtigte J. W. P. Hiibener
in seiner Muscologia Germanica von 1833 die GroBe und Stellung

der Bliitenknospen, wie die abweichenden Formen der Hiillblatter

fiir die Systematik. Karl Miiller Hal. beschreibt in der Ein-

leitung zu seinem bekannten Werk „Deutschlands Moose" von

1853 (II) die Bestandteile der Blute ganz aligemein, erwahnt die

Verschiedenheit zwischen Perichatial- und Stengelblattern nur an
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einer Stelle in Bestimmungsschliissel (bei Diphyscrum) , beschrankt

sich im beschreibenden Teil aber auf Angaben iiber die Verteilung

der Geschlechter; in wenigen Fallen macht er auf Eigentiimlichkeiten

der mannlichen Bliite oder der Antheridien aufmerksam.
Betrachteten diese alteren Systematiker das Perichatium immer

noch nach H e d w i g s Vorgang alsein involucrum florum
commune, bezeichnete der Letztgenannte demnach die Peri-

chatialblatter als die „Kelchblatter der weiblichen Blume", so brach

W. Ph. Schimp.er mit dieser Anschauung; er sah in dem nach

der Befruchtung aus der weiblichen Bliite hervorgehenden Gebilde

einen Bestandteil des Sporogons und bezeichnete das Perichatium

als fructus involucrum, Fruchthulle (IV)

.

Auf also vorbereitetem Grunde, geleitet von P. G. Lorentz'
„Grundlinien", baute im Laufe der letzten Jahrzehnte K. G. L i m -

p r i c h t sein an Ausfuhrlichkeit kaum noch zu iiberbietendes

Lebenswerk auf (V). Er bringt einleitend alles fur den angehenden
Moosforscher Wissenswerte, auch iiber die Blutenverhaltnisse, dies

freilich in sehr gedrangter Kiirze, gedenkt z. B. der Perichatial-

blatter nur zweimal in je zwei unbedeutenden Zeilen, begnugt sich

auch in den Einzelbeschreibungen, abgesehen von wenigen Aus-
nahmen — beim Perigon von Philonotis fontana, dem Perichatium
von Hypnum pallescens z. B. wird auf den Rippenbau hingewiesen
mit AuBerlichkeiten, so da6 man es als einen entschiedenen Mangel
empfindet, soldi' wichtige Organe weniger sorgfaltig behandelt zu

sehen, wie die Stammblatter und ubrigen Teile der Moospflanze;
er hat den Wert ihres inneren Baues fiir die Systematik
ebenso unterschatzt, wie den der Haube (X), und eine Liicke

gelassen, die auszufullen in der vorliegenden Abhandlung versucht
werden soil.

Wahrend L i m p r i c h t die bisherige, durch Anlage der weib-
lichen Bluten an Haupt- oder Nebensprossen bedingte Einteilung
in Gipfelfriichtler und Seitenfruchtler beibehielt, wird sie in neuerer
Zeit unter anderen von C. Warnstorf aufgegeben. Er griindet
in seinem Werk iiber die Laubmoose der Mark Brandenburg von 1906
den systematischen Aufbau nur auf die Bildung des Peristoms,
schenkt dagegen den Bluten und Bliitenstanden groBere Beachtung,
wie seine Vorganger, bespricht Proterandrie und Proterogynie, gibt
Form und GroBe der Perichatialblatter, hier und da selbst die Zahl
der Antheridien naher an, erwahnt aber die Zeilen form auch nur
in besonderen Fallen, wie bei Hedxvigia und Diphyscium. Durch
ungewimperte Perigynialblatter unterscheidet sich sein Thuidium.
dubiosum von Th. delicatuhim
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Bei einer groBeren Zahl von Laubmoosen werden entwicklungs-

fahige Bliiten nur unter besonders giinstigen Standortsverhaltnissen

gebildet, so bei Leucobryum, Hookeria, Amphidium Mougeotii) dazu

kommt die Winzigkeit und der meist versteckte Sitz dieser Organe,

urn ihr Auffinden zu einem von Anfangern schwer zu iiberwindenden

Ubelstand zu machen. „Ein groBes Stiick Arbeit" nennt es L i m -

p r i c h t , wahrend schon B r i d e 1 mit dem leidigen Trost daniber

hinwegzuhelfen suchte: „Ne minim ilia organa observatorum vel

sagacissimorum acumen tandin effugisse." Einen nicht zu unter-

schatzenden Anlialt bietet G r i m m e s Liste der Bliitezeiten

(VIII) ; nur darf man nicht erwarten, mit diesem Verzeichnis in der

Hand jederzeit erfolgreich zu suchen. Mit groBer Wahrscheinlichkeit

wird der Sammler Blutenpflanzen einheimsen, wenn er Rasen mit reifen

Kapseln wahlt, deren Entwicklungsdauer etwa ein Jahr betragt.

Dies ist, wie schon Hedwig erkannte und G r i m m e be-

statigt, bei zahlreichen Laubmoosen der Fall; unter den 207 von

diesem untersuchten Arten brauchen 104, also genau die Halfte,

11 bis 12 Monate zur volligen Ausbildung des Sporogons, wahrend

50 dazu nur 4 bis 10, 53 aber 12 bis 23 Monate benotigen, bei denen

es mithin nur einem glucklichen Zufall zu verdanken sein wird,

wenn man zur Zeit, wo ihre Kapsel den Deckel wirft, noch Bliiten

in gutem Zustande antrifft.

Wenn neuerdings maBgebende Forscher die ,, Bliiten" der

Bryophyten als Uberbleibsel aus H e d w i g s Zeit ausmerzen und

in ihren Werken durch „Gametangienstande" ersetzen (XI), so diirfte

die Bevorzugung der altgewohnten Bezeichnung vor dem schwer-

falligen Fremdwort aus sprachlichen Griinden die Billigung des

Lesers vorliegender Arbeit finden. Der Laubmoos b 1 ii t e in der

Systematik groBere Beachtung zu verschaffen, war der leitende

Gedanke bei alien zu diesem Zweck ausgefiihrten Untersuchungen.

Als Erganzung der Limpricht schen Flora folgen die Be-

schreibungen deren Anordnung; ihnen sind, zum besseren Verstandnis

anatomischer Verhaltnisse, Abbildungen in moglichst groBer Zahl

beigefugt, wahrend entwicklungsgeschichtliche Erorterungen nur

dort gestreift werden, wo sie wesentlich zur Erklarung des inneren

Aufbaues dienen konnen. Einige dieser Figuren wurden urspriing-

lich fiirdie Iconographia bryologica gezeichnet und

sind dieser mit Zustimmung des Herausgebers entnommen.

1. Was versteht man unter einer Moosblute?

Kurz und biindig antwortet Hedwig auf diese Frage: „In

Muscis cujusvis formae pars, qua stamen vel stigma continetur.
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eorum flos est", uni dann ausfiihrlich auf nicht weniger als 46 Quart -

seiten die Kapitel De staminibus, de pistillis, de filis succulent is, de

involucris florum communibus seu de Perichaetio Muscorum frondo-

sorum folgen zu lassen. Die von Schimper und anderen auf-

gestellte, von L i m p r i c h t ubernommene Forme 1 lautet : ,,Kom-
plexe von Geschlechtsorganen samt dendiescunmittelbarumgebenden,
mehr oder minder metamorphosierten Blattbildungen, heiBen eine

Blute"; sie unterscheidet sich eigentlich nur darin, daB in ihrem
Wortlaut auf die Mannigfaltigkeit der Gestaltung und auf die Ent-

wicklungsmoglichkeiten der Hiille hingedeutet wird; dem Sinne
nach stimmt sie mit der alteren Erklarung so iiberein, daB man
annehmen konnte, die Ansichten iiber die Moosbliite seien nunmehr
geklart und Meinungsverschiedenheiten ausgeschlosscn, soweit sie

die Bewertung der einzelnen Teile betreffen. Das ist indessen nicht

der Fall. Entwicklungsgeschichtliche Erwagungen, raumlich und
zeitlich in die Erscheinung tretende UngleichmaBigkeiten, die Ver-

teilung der Geschlechter und ihr Verhaltnis zur Achse lassen hier

personlicher Auffassung einen gewissen Spielraum. Wahrend manche
Forscher mit L i n d b e r g schon in dem nackten Antheridium
oder Archegonium eine Einzel b 1 u t e sehen, betrachten andere das,

was wir gewohnlich so nennen, als Bluten stand. Warnstorf
will diese Bezeichnung schon auf die endstandige mannliche Bliiten-

knospe angewendet wissen und Ruhland stellt sogar das Vor-
kommen echter Zwitterbluten in Frage (VI). DaB die mannlichen
Scheibenbluten von Philonotis z. B., morphologisch von den knospen-
formigen verschieden sind, lehrt der Augenschcin ; daB die Rosetten-
bliiten der Polytrichaceen mit ihren Durchwachsungen sich aus
Gruppen von Antheridien und Saftfaden, die in den Achseln ab-
weichend geformter Hiillblatter stehen, zusammensetzen und als

ein aus Systemen von Seitensprossen gebildeter Bluten s t a n d
gelten miissen, ist seit langer Zeit bekannt ; sind sie doch das Voll-
kommenste ihrer Art im Reiche der Moose, ein Seitenstiick zu den
Blutenkorbchen der Kompositen.

Ober die verschiedenen Bliitenstande und ihre mannigfachen
Zusammenstellungen bringt Limpricht in dem Abscbnitt iiber
„Die Infloreszenz" alles Wissenswerte ; sie sollen weiterhin an ein-
zelnen Beispielen erlautert werden. Es bliebe noch die Frage zu
erortern, ob das Hineinziehen des Perichatiums in den Kreis unserer
Betrachtungen berechtigt ist. Ohne spateren Ausfiihrungen hieriiber
vorgreifen zu wollen — siehe unter Hookeria — muB doch auf den
auBerordentlichen Wert dieses Organs fur die Systematik, sowohl
was auBere Gestaltung als inneren Bau betrifft, hingewiesen werden,
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so daB wir ihm als einer Entwicklungsform der befruchteten Bliite,

schon aus ZweckinaBigkeitsgriinden, eingehende Bcriicksichtigung
schuldig sind, zumal cs auch gegenwartig noch Bryologen gibt, die
im Gegensatz zu S c h i m p e r unter Perichatium die Hull
der weiblichen und Z w i 1 1 e r b 1 ii t e n , auch vor der Be-
fruchtung, verstehen (VII).

2. Die Verteilung der Geschlechter.

War die Mooskunde noch zur Zeit H e d w i g s ein so gut wie
unbekanntes, selbst Universitatsprofessoren vollig fremdes Gebiet
— durfte sich doch der jugendliche, nachmals als Arzt beruhmt.
Ernst L u d w i g Heim nach kurzer Bcschaftigung mit
Di liens hinterlassener Moossammlung (Oxford 1774) ruhmen,
„jedem Kenner iiberlegen zu sein" 1

) — , so begann, wie vorhin aus-
gefuhrt, fiir diesen Zweig der Botanik mit H e d w i g s Forschungen
ein Aufschwung, dessen Folgen sich in seiner ganzen weiteren Ent-
wicklung bis auf die Gegenwart bemerkbar machen. Sein scharfer

Blick, unterstiitzt durch optische Gerate von bisher unerreichter

Vollkommenheit — es standen ihni Linsen von 6-, 10-, 20-, 30-,

62-, 170- bis 290 facher LinearvergroBerung zu Gebote — , lieBc n
ihn die Schwierigkeiten iiberwinden, welche sich dazumal der Krypto-
gamenforschung entgegenstellten

;
gait es doch, auBer diesen auch

Vorurteile zu bekampfen, die einer richtigen Deutung der Geschlechts-

verhaltnisse hinderlich waren, woran noch heute die Linne schen

Namen zweier Fame : Polypodium Filix mas und P. Filix femina
erinnern.

Es wiirde zu weit fuhren, auf alle Einzelheiten naher einzugehen,

welche Cap. VI des Fundamentum iiber die Blutenverhaltnisse der

Laubmoose enthalt. Die Anordnung der <3 und Q Organe am Stengel,

ihre auBere Ahnlichkeit, bei den Hypnis z. B., oder die Verschieden-

heit als Kopfchen-, Scheiben- oder Ro$ettenbluten, die Bliitezeit,

Befruchtung und die ihr folgende Entwicklung des Perichatiums —
dies alles wird darin in so anschaulicher Form geschildert, daB wir

wenigstens aus dem Abschnitt iiber die Verteilung der Geschlechter

das wesentliche hier wiedergeben mochten.

Nach H e d w i g sind die meisten Moose ,,diphytisch od< r

diocisch", wenige ,,monophytisch
<r

, die wenigsten hermaphroditisch.

Als zweihausig bezeichnet er, mit einigen Ausnahmen, samtliche

Hypna Dill, et Linn., Fontinalis, Polytricha L., Mnia L., mehrere

*) Nach: (irorg \\ i 1 h e I m KeOIer „Der alte Hem". Leipzig

V A. Brockhaus. 1879
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Brya, Buxbaumia, Splachna, beidc Sphagna1
) ; als einhausig Phasca,

einige Brya; echte Zwitterbluten sind ihm nur bei Bryum pomi-

forum2
), trichodes*) und Halleri*) bekannt, polygame Bliiten bei

Milium palustre L. = Aulacomnium palustre Schwagr. und Mnium
annotinum L. = Webera annotina Bruch.

Dank der emsigen Tatigkeit spaterer Bryologen sind vvir liber

die Bliitenverhaltnisse der zur Zeit bekannten Moose so genau unter-

richtet, da6 wir auch Angaben der alteren Systematiker auf ihre

Richtigkeit nachzupriifen vermogen, soweit dies bei der Unzulang-

lichkeit ihrer hinterlassenen Sammlungen und der verwickelten

Nomenklatur moglich ist. Danach durfte z. B. die Bezeichnung der

soeben erwahnten beiden Mnium-Axten als polygam auf einen Beob-

achtungsfehler zuruckzufuhren sein. Von solch einzelnen Fallen

abgesehen, konnen aber die sonstigen Ergebnisse H e d w i g scher

Forschung es an Zuverlassigkeit mit denen der Folgezeit gut auf-

nehmen; ja, sie finden sogar eine iiberraschende Bestatigung in dem
zahlenmaBigen Nachweis iiber die Verteilung der Geschlechter, sobald

man Limprichts groBes, nahezu 1000 Moosarten umfassendes

Werk zugrunde legt. Es sind darin bezeichnet als

zweihausig . . . 532 Arten, also rund 54 v. H.,

einhausig .... 377 ,, ,, ,, 38

zwitterblutig . . 54 „ „ „ 5,5

polygamisch . . 25 „ „ „ 2,5 „

ii y ?

} ) 7 J

)

}

Die innerhalb dieser vier Arten von Bliitenstanden vorkoni-

menden Abweichungen und Schwankungen sollen hier nicht weiter

beriicksichtigt werden; es sind dafiir umstandliche Bezeichnungen
notwendig, wie beispielsweise fiir Funaria hygrometrica: „Pro-
terandrisch; autocisch, seltener heterocisch (und zwar synocisch

— parocisch) (IX). Ubrigens sind auch sonst Ausnahmen nicht

selten; bei Bryum pendulum kommen z. B. neben Zwitterbluten
rein <3 vor, ferner solche, in denen sich unter zahlreichen — bis 40
Antheridien nur ein Archegon befindet, und andere mit vielen Arche-
gonien und einem oder zwei Antheridien.

i
i) Es heiBt dort „Sphagnum tOrumgue". Im II. Bande stehen aber 3 Spliagna

verzeichnet und zwar: Sph. palustre Dill. = Sph. cymbifolium Ehrh., Sph. alpinum
Dill. = Hypnum alpinum Necker

( ?), Sph. arboreum Dill. = Hypnum polycephalum
Necker - Cryphaea heteromalla Mohr. Davon ist nur die erste Art zweihausig, die

dritte einhausig; die zweite fehlt in Limprichts Synonymenverzeichnis.
*) Bryum pomiforme L. = Bartramia pomiformis Hedw. ist einhausig (parocisch)

;

vielleicht liegt eine Verwechselun- rait dem zwitterbliitigen Leptobryum piriforms
Sch. vor.

8
) = Meesea trichodes Spruce.

*) = Diphy8C/>im sessile Lindb.
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DaB von der Verteilung der Gtschlechter das MaB der Frucht-
bildung abhangt, war schon He d wig bekannt; als Erganzung
zu obigen Zahlenangaben lieBe sich leicht der Beweis fuhren, daB
bei zwitterbliitigen Moosen Unfruchtbarkeit selten ist, haufiger bei
einhausigen; sie herrscht vor bei zweihausigen und unter ihnen sind
auch diejenigen Formen zu suchen, deren Sporogone man noch nicht
kennt, >owie ganze Gattungen, deren Arten sich durch Neigung zur
Sterilitat auszeichnen, wie Gampylopus , Leucobryum, Ditrichum,
Didymodon und das Heer der Harpidien.

Wenn aber die Entwicklung des Sporogons bei zweihausigen
Moosen ofter unterbleibt, als bei einhausigen oder zwitterbliitigen,

ohne daB dadurch, wie die Erfahrung lehrt, der Fortbestand der Art
gcfahrdet wird, dieser in solchem Falle vielmehr durch kraftigere

Ausbildung des vegetativen Mooskorpers gesichert und dadurch ein
nur vorteilhafter Ausgleich geschaffen wird, so sind wir zu dem
Schlusse berechtigt, daB fur die Erhaltung der Spezies beide Gene-
rationen gleichwertig sind, daB also nicht dem Sporophyten oder
dem Gametophyten eine groBere Bedeutung zukommt; und wenn
ferner, wie einzelne Forscher meinen, das sporenbildende Organ nur
der Auffrischung der Art dient, so ist die Zweihausigkeit das Natur-
lichere; sie wird deshalb bei der Auslese auch bevorzugt.

Eine weitere Frage, die allerdings nur durch beweisende Ver-
suche beantwortet werden kann, wird durch jenes Zahlenverhaltnis
angeregt

: ob nicht das auffallende Uberwiegen der diocischen Moose
in dem gleichen Gesetze begnindet sein konnte, das fur die Bliiten-

pflanzen hinsichtlich der Kreuzung gilt, daB ,,eine durch Fremd-
bestaubung vermittelte Kreuzung zweier Bliiten die groBte Anzahl
keimfahiger Samen liefert, wahrend Selbstbestaubung weniger oder
keine keimfahigen Samen hervorbringt". 1

)

Keimversuche, die ich vor Jahren mit den Sporen von Laub-
moosen anstclltc 2

), lieferten freilich, gerade bei zweihausigen Arten,
wie Leucobryum, Diphyscium, Schistostega, ein wenig giinstiges Er-

gebnis — womit indessen fiir das Befruchtungsvermogen ihrer Ge-
schlechtswerkzeuge nichts b' wiesen ist.

3. Die Bliitenteile und ihre Aufgaben.

Was fiir die Bliiten der Phanerogamen StaubgefaBe und Frucht-

knoten als wesentliche, Kclche und Blumenkronen als untergeordnete,

*) Nach Behrens' Method. Lehrbuch der Allgem. Botanik. Braunschweig.
1880.

*) P. Janzen, Die Jugendformen der Laubm< und ihre Kultur. Danzig.

1912.
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doch nicht iibcrfliissige Teile bedeuten, das sind Antheridien und
Archegonien als innere, unentbehrliche, die sie umschlieBenden

Hiillen als nebensachliche Organe fiir die Bliiten der Laubmoosi .

Dies im Auge behaltend, werden wir in derVerteilung der Geschlechter,

in der auBeren Gestaltung wie im inneren Aufbau der Hiille, in den

die Ubertragung der Samenfaden vermittelnden Vorrichtungen

LebensauBerungen erkennen, welche, den einfacheren Verhaltnissen,

den anders gearteten Entwicklungsbedingungen und morphologischen

Zustanden bei den Bryophyten entsprechend, innerhalb engerer

Grenzen AnlaB zu Vergleichen bieten mit den iiberaus mannigfaltigen

Anpassungen und sinnreichen MaBnahmen zur Erhaltung der Art,

die bei den offenbliitigen Gewachsen mit der Form der Bliitenteile,

mit dem Verstauben der Antheren und der Ubertragung des Bliiten-

staubes auf die Narbe verkniipft sind. Wir betrachten zunachst die

auBeren Teile der Moosblute:

A. Die Hiille.

W. Ph. Schimper hat fiir die, je nach der Anordnung- der

Geschlechter verschiedenen Hiillen besondere Bezeichnungen ein-

gefiihrt; er nennt die der mannlichen Bliite Perigonium, die der

weiblichen Perigynium, die der Zwitterblute Perigamium; unter

Perichatium versteht er, wie bereits erwahnt, die Blattkreise, welche
sich nach vollzogener Befruchtung gleichzeitig mit dem Sporogon
ausbilden, also eigentlich der Moosfrucht angehoren. Da eine solche

indessen nicht unter alien Umstanden zur Entwicklung gelangt, die

Perichatien aber auch beim Veroden der Archegonien von groBem
Wert fiir die Systematik bleiben, so werden sie gewohnlich im An-
schluB an die Beschreibung der Blutenhulle behandelt und dieser

Gewohnheit wollen wir auch im folgenden treu bleiben.

Wie unsere einheimischen Baume und Straucher im Herbst die

jungen Bliitenanlagen im Grunde derber, schuppenblatteriger Knospen
bergen, wo sie gegen Frost gesichert, der Friihlingssonne harren, so

wahlt auch die iiberwiegende Zahl der Laubmoose die bewahrtr
Form der geschlossenen Knospe fiir die Hiille ihrer zarten, inneren
Fortpflanzungswerkzeuge

; in einer solchen finden sie den denkbar
groBten Schutz vor den Unbilden der Witterung, so daB viele Arten,
aus den Familien der Sphagnaceen, Grimmiaceen und Orthotrichaceen
z. B., ohne Nachteil ihre Blutezeit in die Wintermonate verlegen
(VIII).

Als eine nur sparlich mit Hiillblattern ausgestattete Knospt
begegnet uns die mannliche Bliite zuerst bei den im System L i m -
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prichts am tiefsten stehenden, durch die Zwerghaftigkeit inter
einfachen Pflanzchen ausgezeiehneten Klcistokarpen. Bei Micro-
bryum fchlt ein eigentliches Perigon noch ganz; bei den nahe ver-
wandten Phascaceen, bei Archidium (s. Abb. 7 a), Bruchia stehen
die Antheridien nackt, nur von 1 bis 2 Blattchen gedeckt, meist
ohne Saftfaden in den Achseln der Schopfblatter. Die gleiche Zahl
erhalt sich selbst noch bei den Fissidentaceen, so bei F. incurvus
und F. Arnoldi, wahrend sie bei F. bryoides und andern Arten auf 3
bis 5 steigt, bei F. gymnandrus aber wieder nackte Antheridien die
Regelbilden. Weiterhin sind durftig bedacht die d Blutenknospen von
Desmatodon, Barbula u. a. Gattungen; sie bleiben hier 1 bis 2 bis
4blatterig. Je weiter wir aber in der systematischen Reihe vor-
schreiten, urn so reicher entfaltet sich die Hiille, so bei vielen Pleuro-
karpen zu dicht dachziegelig gefugten Gebilden, wie sie besonders
schon Climacium und Amblystegium (s. Figg. 30a, 31a) aufweisen.
Zur iippigsten Ausgestaltung erhebt sich das Perigon in der Familie
der Polytrichaceen: zwischen ihrer Scheibe und der Knospe, bald
dieser, bald jener genahert, fehlt es nicht an Zwischenformen.
S c h i m p e r unterscheidet folgende fiinf Arten der endstan-
digen 6 Blute (die achselstandige ist stets knospenformig)

:

Knospenformige, kopfformige, kopfchenformige, schcibenformige,
bliitenformige.

a) Perigonium gemmaceum. Diese, wie bemerkt, haufigste

Form ist den meisten Familien der Akrokarpen sowie samt-
lichen seitenfriichtigen Moosen eigen, bei manchen derselben

oft in dichter Folge am Stengel aneinander gereiht (s. S. 269,

278). Die Hiillblatter dieser gedrungenen Knospchen nehmen
von auBen nach innen an GroBe zu, decken einander dachziegelig
und schlieBen sich mit dem bisweilen in ein zuriickgebogenes

Spitzchen verjungten oberen Ende iiber den in maBiger An-
zahl vorhandenen Antheridien zusammen. Treten die inneren

Organe in groBerer Menge auf, so entsteht das

b) Perigonium capitatum, das kopfformige, fast kugelige,

an der Spitze nicht ganz geschlossene Perigon. Ein Beispiel

dafxir ist in der ganzen Synopsis nicht angegeben — auch

Limpricht beschreibt unter seinen zahlreichen diocischen

Eubryum-Arten verschiedene ,,fast kopfchenformige" Bliiten,

aber nicht eine kopfformige —, wohl aber fur das

c) Perigonium caprtuliforme, das kopfchenformige (Karl

Miiller verdeutscht knopffor mig!), auf kiirzerem oder

langerem Stiel erhobene, dessen auBere Hiillblatter sich von
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der Mitte aus zuriickkrummen, so daB die Antheridien

sichtbar werden, den Ubergang zur folgenden Form bildend,

namlich das von Splachnum (s. Fig. 15 a, b) und das ,,fast

kopfformige" von Voitia nivalis.

d) Perigonium discoideum, ein scheibenformiges

Perigon, wird fur die 6 Bliite von Bryaceen, Meeseaceen,

Mnium, Philonotis angegeben.

e) Perigonium anthoideum, bliitenformiges Perigon

endlich nennt S c h i m p e r den Blutenstand der Poly-

trichaceen.

Scheibenformige und anthoidische Bliiten sind bisher nur bei

den zweihausigen Arten beobachtet worden, die zugleich zu den
stattlichsten Wuchsformen der einheimischen Mooswelt gehoren.

Als Zwischenformen sind zu erwahnen die scheiben-knospenformige
von Angstroemia, die offen-knospenformige von Barbula Brebissoni,

die rosetten-scheibenformige von Ginclidium und Breutdia, schlieB-

lich die Blutenkatzchen der Torfmoose, die einer Verlangerung der

Spindel ihre Entstehung verdanken, wahrend es sich bei den Scheiben-
bliiten urn eine flachenartige Verbreiterung des SproBscheitels handelt.

Streckungen der Achse finden aber auch bei parocischen Bluten-
standen statt, bei Webera z. B. Offene, arm- und lockerblatterigt

Knospchen bilden die Zwergmannchen der Fissidentaceen. Das
seltsamste Perigon ist der Buxbaumia eigen: ein fast kugeliges,

muschelformiges Hiillblatt mit klaffendem Langsspalt, durch dessen
Wand das einzige, groBe Antheridium durchschimmert (Fig. 25 a—c).
Im Stengelfilz nistende Zwergmannchen sind bei Dicranum, Leuco-
bryum und Camptothecium bekannt (Fig. 9 a).

Dem Wechsel der auBeren Gestalt der Hiille, in der c3 Bliite

mannigfaltiger und reicher, als in der q, entspricht die Flachen-
einz

formige Perigon setzt sich aus schmaleren, flach gewolbten Blattern
zusammen, das dickere aus kahnformig hohlen; mit der Zahl der
Antheridien und Saftfaden wachst die Wolbung, offnet sich die
Spitze und laBt den Inhalt mehr und mehr zutage treten. Einen
flachen Trichter bilden die sanft auswarts gebogenen, der ganzen
Lange nach rinnig hohlen Perigonblatter der Funaria, ein dickes,
kugeliges Kopfchen mit zuriickgekrummten Spitzen die tief aus-
gehohlten von Splachnum (Abb. 15 a), ein lockerer beblattertes mit
geschlangelten Pfriemen das der Zwitterbliite von Leptobryum
(Abb. 17 a). Tellerformig breitet sich die auffallende Bliite von
Philonotis aus; wo der scheidige, nach Art der Fliigelzellen auf-
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geblasene Grund in die gestreifte Spreite iibergeht, durchquert ein
scharfer Knick die ganze Breite der Hiillblatter (Fig. 22 e, /). Weniger
deutlich ist der scheidige Blattgrund in den Perigonblattern von
Polytrichum abgegrenzt; sie entfernen sich dem Zuschnitt nach
erheblich von den Stengelblattern, von denen nur noch der Scheiden-
teil iibrig geblieben ist, die Spreite aber verkummert und als solche
durch niedrige Lamellen sich kennzeichnet.

Ahnlich verhalt es sich mit dem auBeren und inneren Bau der
Rippe. Sie fehlt in knospenformigen Perigonen entweder ganz oder
sie ist nur zart angedeutet, meist diinner und undeutlicher begrenzt,
wie in den Stammblattem, was ihrem einfacheren inneren Gefiige
entspricht. Auch in kopfchen- und scheibenformigen Bliiten sind
bisweilen nur quantitative Unterschiede bemerkbar, bei Splachnum
z. B., wahrend die Rippe der Perigonblatter von Funaria ganz mit
der der Stengelblatter ubereinstimmt. Die oben erwahnten Streifen
bei Philonotis bieten ein schones Beispiel dafiir, wie durch Ein-
schieben doppelschichtiger Zellreihen die Briicke von einer kraftigen,
scharf begrenzten Rippe zu einer flachen, stark verbreiterten ge-
schlagen wird (Fig. 22 p—u). Die vielen Perichatien eigentiim-
lichen Langsfalten habe ich bei Perigonen in keinem Falle wahr-
genommen.

• *

Uber den Formenwechsel im Zellnetz soil weiterhin von Fall
zu Fall berichtet werden; hier sei noch erwahnt, daB das Blattgriin
in den Hullblattern meist sparlich vorhanden ist ; dafiir treten zarte
Farben in goldgelb, braunlich, orange, violett auf und iiberhauchen
diese Gebilde mit prachtigen Abtonungen. Braun herrscht bei Bux-
baumia vor; mit hyalinen Saumen geziert fallen ihre Q Pflanzchen
neben den heller gefarbten Muschelperigonen besonders ins Auge
(Figg. 25 a, d) ; die Polytrichaceen wiederum iibertreffen alle iibrigen

Moose durch das schmucke Gewand der a Bliiten: zu reizenden
Rosengartchen kleinsten MaBstabes geschart erfreuen ihre in

leuchtenden Purpur getauchten Rosetten im Friihling das Auge
des Moosfreundes.

Im Gegensatz zu dem vielgestaltigen Perigon ist die gleichfalls

knospenformige, doch stets schlankere Q Bliite einfacher gebaut,
ja, oft so kiimmerlich entwickelt, daB Liirssen 1

)
bei ihrer Be-

schreibung nur von einer ,,sogenannten Blutezeit" spricht und
L i m p r i c h t dariiber nichts weiter zu bemerken fur notig haJt,

als daB die Perigynblatter in einem oder mehreren Kreisen stehen,

sich nur wenig von den Stengelblattern unterscheiden und von

l
) Handbuch der systematischen Botanik. I. Band. Leipzig, 1879.
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auBen nach innen an GroBe abnehmen. Der zweite Satz ist in dieser

allgemeinen Fassung nicht zutrcffend; von den zu Vergleichen be-

nutzten Moosen zeigt das eine oder andere, Fissidens z. B. (Fig. 12a,

13 e) nahezu vollige Ubereinstimmung zwischen Perigynial- und

Stengelblatt, ebenso Buxbaumia (Figg. 25 i. k) ; sieht man sich aber

die- Verhaltnisse bei Hedwigia an (Fig. 14 e, g), ferner bei Splachnum

(Fig. 15 h), Diphyscium (Fig. 26 c, d), Fontinalis (Fig. 27 6), Diche-

lyma (Fig. 28 6), Pterygophyllum (Fig. 29/), Climacium (Fig. 30 d),

Amblystegium (Fig. 31 c), so wird man alsbald Abweichungen be-

merken und nicht fehl gehen, wenn man in all diesen Fallen aus der

auBeren Formverschiedenheit auf Unterschiede im Zellnetz und

anders gearteten Bau der ctwa vorhandenen Rippe schlieBt. Be-

statigt sich diese Voraussetzung schon zu einem Zeitpunkt, wo di<

Archegonien noch der Befruchtung harren, so beginnt mit ihrem

Vollzug die Entwicklung des zum Teil erst in der Anlage vorhandenen

Perichatiums ; seine Blatter zeichnen sich zwar bei vielen gipfel-

fruchtigen Moosen schon durch GroBe und mehr oder weniger schei-

digen Grund vor den Schopfblattern aus, weichen aber auBerden:

bei den Mohrenmoosen, Torfmoosen, Archidium u. a. durch ihren

UmriB ganz erheblich ab; vielfach sind sie schon in derselben Hiille

verschieden, so z. B. bei Dicranum (Fig. 10 d, e), in andern Fallen

schmiicken sie sich mit zierlichen Wimpersaumen (bei Hedwigia,

Fig. 14 g) oder losen sich an der Spitze in Cilien auf, wie bei Di-

physcium (Fig. 26 g) ; bei Dichelyrna wickeln sie sich schneckenartig

iibereinander (Fig. 28 /) und bei Amblystegium (Fig. 31 e, f)
schmiegen

sie sich in tiefen Faltungen urn den FuB der Seta; eine unter den
Pleurokarpen haufig wiederkehrende Erscheinungsform, welche der

Systematiker sehr zu schatzen weiB.

Mit der Mannigfaltigkeit der auBeren Gestaltung hangt, wie

gesagt, ein abweichendes, meist zarteres Gefuge des Zellnetzes zu-

sammen. Es gibt sich bald in diinnwandigen, gestreckteren Maschen
zu erkennen, wie bei den Campylopus-Arten, bald in rhomboidischen,
wie bei Grimmia tergestina, oder derbwandigen, bei Diphyscium
(Fig. 26 &, i), wobei durch Schwinden des griinen Zellinhalts hyalin

g( saumte oder durchweg hautige Spreiten entstehen und ausgezeich-
nete Artmerkmale bilden, wofiir Polytrichum perigoniale ein aus-

gezeichnetes Beispiel bietet. Bei Moosen, deren Stengelblatter dif-

ferenzierte FliigelzeUen besitzen, finden solche sich nicht selten auch
am Grunde der Perichatialblatter schwacher oder deutlicher aus-

gepragt, in scharfer Abgrenzung u. a. bei Campylopus flexuosus
(Fig. 11 d), wogegen sie bei Amblystegium filicinum ganzlich fehlen
(Fig. 31(7, A).
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Die Rippe ist im allgemeinen in den Q Hullblattern, verglichen
mit der der Stengelblatter, einfacher gebaut; das zeigt besonders
klar die Abb. 10 a, so daB sie keiner weiteren Erklarung bedarf.
Wahrend in diesem Falle die verdickten Elemente im Perichatial-
blatte bis zum Verschwinden zurucktreten, entwickeln sie sich um-
gekehrt in diesem bedeutend iippiger bei Diphyscium (Fig. 26 l—o)

;

bei Dicranum majus gelangt die zweite Reihe der medianen Deuter
nicht zur Ausbildung (Fig. 9 z— n).

DaB die Blatter der Fruchthiille anders beschaffen sincl, als die
des Stammes, war schon Dillenius bei Moosen, wie Fontinalis
und Hyjmum aufgefallcn und je nach ihrem Zustande machte er

c inen Unterschied zwischen Calyx und Perichaetium. fledwig
bediente sich der Bezeichnung „Kelch oder auBeres Perianth'* fur

di( Hiille beider Geschlechter; er erkannte auch zuerst die ganze
Bedeutung des Perichatiums, seinen Nutzen fiir Bliite und Frucht;
und wenn er darin eine Vorrichtung zum Schutz dieser Organ<
gegen Trocknis und Frost sah, die der „Summus Opifex" nebst der

widerstandsfahigeren Haube geschaffen, so huldigte er damit bereits

Anschauungen, die unsern heutigen Begriffen von ZweckmaBigkeit
und Anpassung nicht zu fern standen.

B. Die Antheridien.

Ihrer auBern Gestalt nach beschranken sich die d Geschlechts-

werkzeuge im wesentlichen auf die zwischen Kugel und Walze
liegenden Formen, in deren Bild die Langenverhaltnisse des Stieles

noch (^inige Abwechselung bringen; urn so erheblicher sind die GroBen-
unterschiede. Anschaulichtr, als ausfiihrlicheBeschreibungen, werden
dies die Abbildungcn lehren, wefche auf beigefugter Tafel, in gleichem

-MaBstabe virgroBert, auf den ersten Blick die Gegensatze in Form,
GroBe und Zellenbau der Antheridien crkenn« n lassen. (1.)

Driicken wir diese Verhaltnisse in Zahlen aus7 so ergibt sich fiir

dii Schlauche dieser Organe als Durchschnittswert bei

:

Dicke f.ange \erhiiltnis

Sphagnum fimbriatum

Dicranum undulatuin

V. Buxbaumia aphylla

B. Funaria hygrometrica

C.

D.

E. Orthotrichum Sturmii

F. Hookeria lucens . .

G. Andreaea Roihii . .

H. Timmia Megapolitana

J. PogonaUtm umigerum

Hedzvigia Homi LA//.

0,072 mm 0,1 mm 1 : 1,3

0,06:3

0,16

0,16

0,125

0,08

0,1

0,1

0,175

0,25

0,25

0,31

0,5

0,36

0,36

0,475

1,56

a

t y

yy

* y

yy

• y

yp

1 : 3,9

1 : 1,5

1 : 1,94

1 : 4,0

1 : 4,5

1 : 3,6

1 : 4,7

1 :

(J,0

12
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Ahnliche Abstufungen ergaben Messungen der Antheridien von

Neckera pennata

Bryum capillare

Cinclidium stygium

Paludella squarrosa

Webera cruda . . .

Bartramia pomiiormis

Dicke Lange Verhaltnis

0,21 mm 0,56 mm 1 : 2,7

0,18

0,18

0,1

0,1

0,06

0,6

0,72

0,5

0,55

0,45

> f

y

)

y *

>

)

y >

1 : 3,3

1 : 4,0

1 : 5,0

1 : 5,5

1 : 7,5

Wie man sieht, schwanken die GroBen ganz bedeutend; das gilt

selbst fur engere Formenkreise, beispielsweise fur die Gattung Fissi-

dens- das Antheridium von F. Mildeanus miBt 0,5 mm in der Lange,

das von F. exilis nur 1
/5 davon.

Zu diesen Unterschieden in GroBe und auBerer Form kommt
ein entsprechender Wechsel im Bau des Geriistes, nach UmriB und
Aneinanderfugung der Wandzellen. Unabhangig von der Ausdehnung
ihrer Schlauche sind die Maschen des Gewebes enger oder lockerer

gekniipft ; hier reihen sie sich palisadenartig zu gleichmaBigen Gurt-

bandern, deren Zickzackgrenzen noch die urspriinglichen Segmente
erkennen lassen (J), dort sind, zumal nach der Entleerung, die Wande
verbogen und verzerrt (F) ; einmal erscheinen die Zellen als lang-

liche Rechtecke, ein andermal vieleckig, quadratisch oder auch quer-

breiter. Je nach der Zahl der Stockwerke konnen wir die Antheridien
einteilen in armstockige, wozu die von Funaria, Schistostega, Archi-

dium mit '5 bis 6 Querreihen gehoren, und in reichstockige, die sich

aus 25 bis 30 Stockwerken aufbauen und ihr Vorbild bei Aridreaea

finden (G). Setzen wir Stockwerkzahl und Zellenhohe in Beziehung
zueinander, so erhalten wir folgende Durchschnittswerte fiir die

< rstgenannten Arten:

\

A. Buxbaumia
B. Funaria .

C. Sphagnum
D. Dicranum.

E. Orthotrichum

F. Hookeria .

G. Timmia .

H. Andreaeu .

J. Pogonatum

Stockwerke Zellenhohe im Mittcl

4

5

10

10

10

15

18

28

30

0,018 mm
0,05

0,025

0,031

0,05

0,024

0,026

0,012

0,052

Fig. K stellt ein Doppelantheridium dar; das bei Diphyscium
t>achtet wurde; eine ahnliche MiBbildung sah
Foniinalis.

Warnstorf
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H e d w i g spricht in Kap. VIII nur von den „Antheren" der

Laubmoose; er bildct sie auch mit der hellen Offnungskappe ebenso

Abb. 1. Antheridien.

A Buxbaumia apliylln. B Funaria hygrometrica. C Si>hagnum fimbriulum.

I) Dicranuni undulatum. EOrthotrichum Sturmii. F Hooker ia lucens. G Andreaea

Hothii. 11 Timmia. Megapolitana. J Pogonatum urnigerum. K Diphyscium

.sessile. Bei B ein junges, bei C ein entleertes Anth. nebst Wandzellen. Bei F
ein entleertes, bei J 1 Spitze eines Anth. l

/« Stunde vor der Entleerung. ./ jungea

Anth. und Ouerschnitt eines fertigen. K Zwillingsantheridium. Alle Figg. 120/1,

B 1 und C l 300/1. K BO/1.

richtig ab, wie das Ausstromen der Spermatozoiden ; bei Wiedergab.

der Torfmoosantheridien ist ihm aber ein Beobachtungsfehler unter-

iaufen: in der am Rande durchscru inenden Wandschicht sari er

12*
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einen „die Anthere umfassenden Saftfaden". Die Brutkorper auf

dem Pseudopodiuni von Aulacomnium androgynum waren fur ihn

die mannlichen Samenzellen.

(Vgl. zu dieseni Abschnitt die Figg. 5 b, 6 a 2
, 8 a, 14 a, 15 g,

lib, 20a.)

Uber Entstehung der Antheridien, Ausschwarmen der Spur-

matozoiden, Bildung der Archegonien findet sich Naheres in IX.

Von dem dort fur Fiinaria und Pogonatum auf Seite 20 beschriebenen

Offnungsvorgang weicht, wie wir sehen werden, der bei Sphagnum
und Andreaea zu beobachtende durch Aufspringe n in vier Klappen ab.

C. Die Archegonien.

Die von H e d w i g als Pistille beschriebenen weiblichen Ge-

schlechtswerkzeuge der Laubmoose erscheinen zumeist in der Gestalt

bauchiger Flaschen mit mafiig langem Halse, wie sie den bekannten,

strohumflochtenen ,,Fiaschi" eigen und in dieser Normalform am

Abb. 2. Archegonien.
a 1-unariu hggrometriea. a\ a' jiingerc Zustande. b^d Ilookeria tucens. c Quer-
Jinitte von b, d Zustand bald nach derBefruchtung. e Bryum pseudotriquetrum.

i jQngeres. g tcrtiges. h geoffnetes Anth. i befruchtetes mit beginnender Hauben-
bndung. /-,• Polytrichum pttiferum. k Ortttotrichum diaphanum kur/ nach
der Befrucbtting. f daaselbe etwas spater. a 150/1. b. c 120/1 d 35/1 e 120 1

/, h 200/1. g 45/1. i 70/1. k 200/1. / 70 1
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schonsten bei Funaria hygrometrica ausgebildet ist; Abb. 2 Fig. a
stellt eins im optischen Langsschnitt dar, daneben Jugendformcn
mit Kappen-, Hals- und Bauchkanalzelle, an denen die gesetz-

maBigen Teilungen deutlich zu erkennen sind. Das fertige Gebilde,
von auBen betrachtet, gliedert sich in einen etwa 12 Zellen hoheri,

aus schmalem Grunde allmahlich verdickten Bauchteil und einen
gewohnlich etwas gedrehten Hals, der sich aus 10 bis 12 Stockwerken
langlich rechteckiger, in sechs schrag nach links aufsteigenden Reihen,
den durchschimmernden Halskanal umschlieBender Zellen mit stark

gewolbter AuBenwand, aufbaut. In der Zentralhohle des dreischich-

tigen Bauches wird bei mittlerer Einstellung des Rohres, notigenfalls

nach Aufhellen mittels Chloralhydrat, die Eizelle mit der ersten

Teilungswand sichtbar; die Befruchtung hat also, worauf auch die

auseinander gewichenen Kappenzellen hindeuten, im abgebildeten

Falle bereits stattgefunden. Der FuBteil des Archegons besteht zu
dieser Zeit aus meristematischem, mit Reservestoffen gefulltem

Gewebe, die zur Ernahrung des Embryo verbraucht werden.

Abweichungen von dieser Funaria-Grundform geben sich eigent-

lich nur in GroBenunterschieden des Ganzen oder einzelner Teile

kund; sinkt z. B. die Zahl der Stockwerke des Halses auf 4 bis 5

herab, wie bei Hookeria oder Schistostega, so entsteht die Stauchform
(Fig. b)

; verlangert er sich zugleich mit dem FuBe auf 18 bis 20 Stock-

werke, so ist ein schlankes Gebilde, wie Fig. e, das Endergebnis;

wachst der Hals unverhaltnismaBig in die Lange, wie beispielsweise

bei Gampylopus, so nahert sich die Form mehr oder weniger der fiir

die Polytrichaceen bezeichnenden (Figg. /, g), die hier in diesem Organ
das HochstmaB an Schlankheit erreicht.

Aus raumlichen Griinden war es nicht moglich, diese Verhalt-

nisse im Bilde, wie bei den Antheridien, durch VergroBerungen

gleichen MaBstabes anschaulich zu machen; innerhalb welcher Grenzen
sie sich halten, ist aus folgender Ubersicht zu entnehmen. Die Lange
der ausgewachsenen Archegonien betrug bei

davon auf den Bauch

Amblystegium Sprucei

Sch istostega os )n u ndacea

Plagiothecium latebricola

Archidium phascoides .

Amblystegium serpens

A mblystegium filic i» um
Hedwigia ciliata . . .

Hookeria lucens . . .

mm mm
0,21

0,25—0,31

0,28 0,087

0,31 0,12

0,31 0,18

0,37 0,12

6,37—0,56 0,2—0,28

0,5 0,25



182 P. Janzen.

davon auf den Bauch
mm mm

Mnium punctatum . .

Bartramia pomiformis .

Bryum pseudotriquetrum
Cinclidium siygium . .

Mnium hornum ....
Polytrichum juniperinum

0,52—0,75

0,56

0,62 0,3

0,91 0,35

1,0 0,5

2,0 0,2

Keulenformig sollen nach H y die Archegonien von Cono-

mitrium und andern Wassermoosen sein; in der Tat verdickt sich

der Hals bei Hookeria und Sphagnum nach oben zu merklich.

Die Figuren d, k, I und i unsrer Tafel konnen als Schulbeispiele

eigenartiger Ausgestaltung des Archegoniums bald nach der Be-
• fruchtung dienen. Bei Hookeria entwickelt es sich zu einem eiformigen

Korper mit aufgeblasenen Wandzellen (d), in dem wir alsbald die

Spitze der spateren Haube erkennen. Das Archegon von Ortho-

trichum diaphanum gleicht in ausgewachsenem Zustande dem von
Funaria; aus seinem Epigon entstehen Wulste, die sich scharf von
dem iibrigen Gewebe des Bauchs abheben und nichts anderes sind,

als die Anfange der Langsfalten der spateren Kalyptra; sie ermog-
lichen schon in diesem Zustande die Unterscheidung der Gattung
von andern ohne Faltenhaube (k, I). Noch auffallender verhalt sich

das befruchtete Archegon von Polytrichum (i). Vom kurzen Stumpf
des briichigen Halses gekront, laBt es aus dem Epigonialgewebe zahi-

reiche, paraphysenartige Faden so iippig hervorsprossen, daB sie

das sich streckende junge Sporogon ganz umweben: es ist das all-

bekannte Filzmutzchen.

Was H e d w i g von Archegonien bei schwacher Ver-

groBerung gezeichnet hat, entspricht der Wirklichkeit ; bei den
starker, 170 bis 290 mal vergroBerten sind ihm optische Tau-
schungen widerfahren, so daB ganz unmogliche Bilder — 3 bis 4

.yerzweigte Halskanale z. B. — entstanden. Sein Versprechen:
„Ego vero ostensurus sum, o nines Muscos pistillo pollere" loste

er glanzend ein und bekundete durch Einfiihrung der Bezeichnung
„Pistille", die spater von Bischof durch das noch heute ge-

brauchliche „Archegonium" ersetzt wurde, daB er die Bedeutung
dieser Organe richtig erkannt hatte. Um so mehr muB es befremden,
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bei einem Bryologen wie
Karl M ii 1

1 e r noch ganz unklaren Vorstellungen iiber die Be-
iruchtung zweihausige- Arten z. B. zu begegnen; fur ihn war das
Archegonium wohl der „Fruchtknotenf<

, die Antheridien schienen
'

ihm aber fur die Befruchtung entbehrlich zu sein.
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D. Die Saftfaden.

In den c5 Scheibenbliiten der Polytrichaceen, bei Mnium- und
Philonotis-Arten waren schon von M i c h e 1 i und Anderen faden-

formige Gebilde bemerkt worden, die man wegen ihres „flussigen"

Inhalts Fila succulenta nannte. Schmiedel fand solche auch
in den Q Bliiten von Pleuridium-und Tetraphis und H e d w i g nahm
sie fur beide Geschlechter ganz aUgemein, mit Ausnahme der „nackten

Abb. 3. Paraphysen.

a Polytrichum juniperinum Q. b—d Diphyscium sessile <3. e Bryum pseudo-

triquetrum Q. / Leptobryum piriforme. g Hookeria lucens <5- h Splachnum

sphaertcum (3. i. k Funaria hygrometrica <3 ; daneben Chlorophyllkorner in

Teilung begriffen. / Scapania dentata. m, n, o Polytrichum piliferum, jiingere P.

p

—

v Pol. juniperinum Entwicklungsreihe. w Pogonatum aloides, innerstes

Hiillblatt. Alle I-igg. 120/1.
*

(5 Blutenkopfchen" in Anspruch. Ging er hierin auch zu weit, so

gehoren diese Organe immerhin zu den selten fehlenden Einrichtungen.

Aus seinem Fundamentum ist ersichtlich, daB er die Paraphysen,

in denen seine Vorganger feste, knotige Gebilde erblickten, als

rohrige, mehrzellige Faden erkannte; auch entging ihm nicht, daB

sie oft bei derselben Pflanze, je nach dem Geschlecht, verschieden

gebaut sind. Ihm waren es Schutzvorrichtungen gegen Trocknis. DaB

er sich durch die im vorletzten Abschnitt erwahnten ,,ringformigen

Saftfaden" derTorfmoose tauschen lieB, wird man ihmgerne nachsehen.
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Die Paraphysen der Q Bliiten sind in der Regel ihrer ganzen

Lange nach aus einer Reihe einfacher, linealischer, bis langlicli

rechteckiger Gliederzellen gebildete Faden, die zartwandig und nieist

unverzweigt bleiben. Die der ^ Bliiten zeichnen sich dagegen durch

einen groBeren Formenwechsel aus; man kennt faden-, keulen- und

bandformige, solche, die aus einer Reihe gleichartiger Gliederzellen

bestehen oder aus fadenigem Grunde sich nach oben hin keulig yer-

dicken und mit kopf- oder kegelformiger Endzelle abschlieBen; gerad-

wandige, unterbrochen doppelschichtige oder geschwollene Formen

sind bezeichnend fiir ganze Gattungen, am auffallendsten aber die

blattartig zu schmaleren oder breiteren, vielzelligen Flachen ent-

wickelten. Sinkt die Zahl der Gliederzellen, wie bei Hookeria, bis

auf drei herab, so glaubt man Keulenhaare zu sehen, ahnlich den in

den Blattachseln der Splachnaceen stehenden.

Bemerkenswert ist das Verhalten der Mniaceen; hier gruppiertn

sich die fiir die beiden Geschlechter verschieden gestalteten Para-

physen in den Zwitterbliiten urn die Antheridien und Archegonien

in den den c3 und Q Bliiten eigentiimlichen Formen.

In Abb. 3 ist eine Auswahl der am haufigsten wiederkehrenden

Formen von Saftfaden zusammengestellt. Wir sahen solche, aus

einer einfachen Zellenreihe bestehend, schon auf Abb. 1, daneben

auch bei Andreaea, als Begleiter der Antheridien, einen mit der

Neigung, durch Langsteilungen einzelner Gliederzellen oder ganzer

Reihen diese zu verdoppeln. Zu Zellenflachen in Bandform ver-

breiterte Paraphysen kommen bei Leptodon vor; als spatelformige

Blatter bilden sie ein Familienmerkmal der Polytrichaceen, treten

hier biischelweise in groBer Zahl und verschiedenen Entwickelungs-

stufen auf, so daB man bequem ihre Entstehung verfolgen kann.

Sie beginnt bei Pogonatum aloides, sobald die im Herbst angelegten,

wahrend des Winters zur vollen GroBe ausgewachsenen Antheridien

sich der Reife nahern. Das dichte Lager, worin diese eingebettet

sind, besteht aus gleichlangen, geraden oder geschlangelten, einzell-

reihigen, zarten Faden, deren 0,008 bis 0,012 mm dicke, linealisch-

oder langlich rechteckigc Zellen sparlich Blattgriin fiihren und auch
im Friihjahr noch so wenig verandert sind, daB sie nur 0,024 bis

0,028 mm Durchmesser besitzen; erst im April zeigten sich die Aii-

fange der Blattparaphysen.

Ihr Werden und Wachsen in liickenlosen Entwicklungsreihen
zu beobachten, gibt der im Maimonat gleich einem Fiillhorn iiber-

quellende Bliitenbecher von Polytrichum juniperinum seinen Inhalt

her. Vom einfachen, einzellreihigen Faden, der sich in keiner Weisc
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von denen der g Blute unterscheidct (a), finden wir hier bis zur
fertigen, maschenrcichen Spatelform (v) die verschiedenen Zwischen-
stufen; wie aus den Figg. p—v ersichtlich ist, vollzieht sich dies-

*

Entwicklung nicht nach einem einheitlichen Schema, sondern ent-

weder durch Einsetzen medianer Langswande in den der Endzell.

benachbarten Gliederzellen, Querteilung der entstandenen Tochter-
zellen nnd nochmalige Langsteilungen, so daB einvier Zellen breites

Band entsteht, oder es tritt cine prismatische Scheitelzelle in Tatig-

keit, stellt sie aber schon nach Abspaltung weniger Segmente ein,

so daB deren Grenzen beim weiteren Wachstum verschoben werden
und nicht die regelmaBige Folge erkennen lassen, wie sonst das
Zellnetz an der Spitze junger Blatter. Besonders deutlich sprechen
sich diese Gegensatze in den Figg. m, n, o aus und weisen auf ahn-
liche Teilungsvorgange bei Andreaea bin (Fig. 6/ und q).

Die Breite von 4 bis 6 Zellen erreicht nur ein Tei] dieser Organe;
viele treten schon friiher unter Verdickung ihrer Wande in den Ruhe-
zustand, wobei sie sich in gleicher Weise farben wie die inner n
Hiillblatter, zu denen sie Ubergange darstellen, von ihnen sofort

durch einzellreihigen FuB zu unterscheiden. Die schmal lanzett-

lichen Perigonblattchen sind stets mit mehrzellreihigcm, ganz tinten

oft noch verbreitertem Grunde angeheftet und durch. Lamellen-

anfange gekennzeichnt t (w), auch ist ihre Scheitelzelle mit den
letzten Segmenten meist besser erhalten. Auf eine Kutikularisierung

diirfte die Erscheinung zuriickzufiihren sein, daB die Blattparaphysen

Metylenblau nicht oder doch sehr langsam aufnehmen, wahrend die

Fadenparaphysen dadurch sogleich tiefblau gefarbt werden.

Blattparaphysen eigener Art hat man auch in den Bluten der

Lebermoose gefunden (s. Fig. 3 I)

.

Gleich den Lamellen auf den Blattern von Pterygoneuron und
Polytrichaceen sind die Saftfaden durch ihre Form und Anhaufung

durchaus geeignet, als Schutzvorrichtungen gegen Trocknis Feuchtig-

keit auf kapillan m Wege zuzuleiten iind festzuhalten. DaB sie aber

auch durch Verschleimung d^n Austritt der Spermatozoiden be-

giinstigen, kann man an den ganz eigentiimlich gestalteten von

Diphyscium unmittelbar beobachten. Die fadenformigen Paraphysen

sind hier mit dicht perlschnurartig gestellten, ovalen Auftreibungen

der Kutikula ausgestattet, Schleimbeulen, die beim Quellen inWasser

durch einen RundriB gesprengt werden, ihren Inhalt entl< t-ren und

deren Reste in X-form an der sich dehnenden Achse zuriickbleiben;

nach dem Farben erscheinen sie deutlich in ihrer wahren Gestalt:

als halbkugelige Glockchen (3b,c, d).
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E. Das Perichatium.

Im Gegensatz zu den hoheren Phanerogamen, bei denen sich

mit Eintritt der Befnichtung im Welken der Krone das Dichter-

wort erfullt ,,Dic Blumc verbluht", hebt in der Bliite der Laubmoose

mit diesem Vorgang eine Neubildung von Blattkreisen an, die dem

sich entwickelnden Sporogon einen starkeren Schutz zu bieten

vermdgen, als die zarte Knospe des Perigyns.

Obgleich schon Dillen, wie erwahnt, bei Fontinalis und

Hypnum zwischen Calyx und Perichatium1
) einen Unterschied

gemacht hatte, behielt Hedwig das zweite als Bezeichnung fur

die gemeinsame Blutenhulle beider Geschlechter bei, deren Ver-

schiedenheit im auBeren ihm naturlich ebenso bekannt war, wie ihre

Dauerhaftigkeit, die jeder bestatigen wird, der sich viel mit dem

Bestimmen von Laubmoosen beschaftigt. In der Tat erhalten sich

die Blutenstande trotz der Zartheit ihrer einzelnen Teile weit iiber

die Zeit der Befruchtung hinaus, die Antheridien in entleertem

Zustande bleich oder braun mit eingefallenen Zellwanden, die ge-

offneten Archegonien gebraunt, einerlei ob eins oder wenige oder

kein einziges befruchtet worden ist, und wenn auch im letzten Falle

Perichatien , gebildet werden, so geht daraus hervor, dafi zu ihrer

Entstehung nicht unbedingt die aus der Verschmelzung der Ge-

schlechtszellen sich ergebende Sporogonentwicklung erforderlich ist,

sondern schon der von der Spermamasse ausgehende Reiz geniigt 2
).

Dem Systematiker sind auch solche fehlgeschlagenen Bliiten mit

verodeten Archegonien willkommen, sobald sie sonst normale Aus-

bildung zeigen; daB dies nicht immer zutrifft, deutet W. P h. S c h i m-

p e r an, wenn er von einem Perichaetium rite efformatum spricht;

ein solches kennzeichnet er (IV) in Kiirze folgendermaBen:

Die bei den gipfelfriichtigen Moosen wenig, bei den Seiten-

friichtlern erheblich von den Stengelblattern abweichenden Peri-

chatialblatter schlieBen sich in Knospen-, Walzen- oder Scheiden-

form mehr oder weniger dicht ubereinander und umhiillen das

wachsende Sporogon bald nur anfangs (bei Andreaea, Sphagnum),

bald ganz und dauernd (bei Schistidium, Hedwigia), bald teilweise

(bei Fontinalis, Cryphaea), bisweilen nur den FuB des Stieles, so

einzig in seiner Art bei Dichelyma. Ihrer Zahl nach zwischen 2 bis 3

und 20 bis 30 schwankend, zeichnen sie sich von Schopf- und Stamm-
blattern durch die Form, weichere Beschaffenheit, lockeres, diinn-

wandiges Gewebe, durch die von auBen nach innen zuneh-

!) Von itfQtxito = circumfundere, dariiber ausbreiten.

») Bei dem Lebermoose Oymnocolea inflata bilden sterile Perianthien die Regei-
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mende GroBe — im Gegcnsatz zum Perigyn — ans. 1st eine

Rippe vorhanden, so verjiingt sie sich nach oben, erscheint in den
auBeren, derberen Blattern am starksten und nimmt in den inneren

nach und nach bis zum Verschwinden ab. Infolge sparlichen Gehalts

an Blattgriin sind diese besonders bleich, saftlos und hautig oder

papierartig (also dem Gewebe der Haube ahnlich), im iibrigen die

Blatter bisweilen in derselben Hiille untereinander ganz verschieden

(Abb. 10 d, e). Da es sich bei jiingeren Perichatien um Organ-

handelt, die, aus dem Perigynium entstehend, noch in der Bildung

begriffen sind und ihren Zweck erfullt haben, sobald das Sporogon

keines Schutzes mehr bedarf, so wird bei ihrer Beschreibung in ge-

wissen Fallen ein Hinweis auf den jeweiligen Entwicklungszustand

nicht zu umgehen sein.

Das gilt fur Zellnetz, Saumung und Rand der Spreite, zunachst

aber fur abweichende, iiber die Stengelblatter hinausragende Formen

und GroBen. Sie lassen sich bei Mohren- und Torfmoosen schon

mit bloBem Auge wahrnehmen; ebenso das hochscheidige, weiB-

glanzende Perichatium von Diphyscium) sparrig beblatterte oder

sonstwie auffallende Gestaltungen finden wir bei vielen Hypnaceen,

spiralig gewundene z. B. bei Dichelyma; zierlich gewimperte Saume
sind Hedwigia eigen und als wichtige Unterscheidungsmerkmale

dienen die tiefen Langsfalten der Pleurokarpen, sobald sie sich,

wie bei Orthothecium, Climacium, Hylocomium an den Stamm-
blattern finden, den Perichatien aber fehlen oder umgekehrt, bei

Acrocladium z. B. die langen Hiillblatter kennzeichnen, wahrend

die viel kiirzeren Stengelblatter glatt sind; bisweilen treten sie auch

nur, wie bei Camptotheciwn und Homalothecium, als seichte Furchen

auf, wogegen Bhytidium rugosum, das seine Sonderstellung unter

den Hylocomien den Runzeln und Ouerwellen der rauhen, mit Rippe

versehenen Stammblatter verdankt, seine Hiille aus tief gefalteten

Blattern bildet, deren innerste der Rippe entbehren. Ahnliche

Gegensatze wiederholen sich bei den prachtvoll bogig-querwelligen

Neckeraceen.

Die Rippe bietet in ihrem Vorhandensein oder Fehlen, wie

in dem inneren Bau nicht weniger wurtvolle Unterschiede. Manchen

Eurhynchium-Axten mit kraftigem Mittelnerv im Stengelblatt, wie

E. Tommasinii, cirrosum, Stokesii, Ehynchostegium murale und rusci-

forme, Hyocomium und Thamnium fehlt dieser im Perichatium;

diinnrippig sind die Hiillen von Calliergon; ahnliche Abstufungen

machen sich bei den Mniaceen im Saume und in der Bezahnung

geltend, indem Saumzellen und Zahne nach innen zu abnehmen und

schlieBlich verschwinden. Aus Querschnitten ersieht man, daB das
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innere (refuge diesen Verhaltnissen hinsichtlich der Saume, der

Spreite wie der Rippe entspricht : sie sind fast ohne Ausnahme ein-

facher gebaut, wie bei den Stengelblattern; zu diesen Ausnahmen

gehort Diphyscium mit seinen reich differenzierten Perichatial-

blattern (s. Abb. 26 m—o), ferner Leptobryum (Abb. 17 /

—

k).

Besondere Flugelzellen sind in solchen nur selten deutlich ent-

wickelt, selbst bei Arten mit scharfausgepragten Gruppen in denStengel-

blattern, wie Dicranum longifolium, Amblystegium filicinum, Acro-

cladium cuspidatum sucht man entsprechende Bildungen am Grunde

der Q Hiillblatter vergebens, wogegen hier oft eine ausgesprochene

Xeigung zur Verdoppelung der Zellschichten nachzuweisen ist, die

als Anpassung in einem Schutzorgan ohne weiteres verstandlich wird.

(Vergl. Abb. 28, Fig. m, n, 30 Fig. i.)

4. Zahlen- und Stellungsverhaltnisse.

Wie bekannt, vollzieht sich das Wachstum des Laubmoos-

stammes durch gesetzmaBige Teilungen einer dreischneidigen Scheitel-

zelle, aus deren Segmenten je ein Blatt und ein Stengelteil hervor-

geht. Indem dieser Vorgang sich weiterhin in der Weise wiederholt,

daB durch das erste Blatt das vierte und siebente, durch Blatt 2

das fiinfte und achte, durch Blatt 3 das sechste und neunte usw.

gedeckt wird, entsteht die von drei Geradzeilen gebildete Blatt-

stellung, wie sie L e i t g e b in dem klassischen Vorbild von Fonti-

nalis antipyretica (VI Fig. 92) aufgezeichnet hat, eine Stelhing,

die sich in der einheimischen Mooswelt u. a. bei Gymnostomvm

,

Catoscopium, Tetraphis findet, anderen, wie Seligeria iristicha, Meesea

tristicha ihren ausgezeichneten Habitus verleiht. Unverandert halt

sich diese Vs-Blattstellung nur bei wenigen Arten; meist tritt schon

nach Abspaltung der ersten Segmente eine Verschiebung ein, di

zu einer ,,Scheiteltorsion" und damit zur Uberfuhrung der Gerad-

zeilen in Schragzeilen AnlaB gibt ; sie kommt zunachst in der 2
/s"

Divergenz zum Ausdruck und ist mit am schonsten in den zierlich

gereihten Parastichen des Sphagnum quinquefarium und <3 Bluten-

katzchen anderer Torfmoose entwickelt, weniger deutlich bei Com>-

stomum, Bartramia, Paludella, Aulacomnium, Barbula, Didymodo".
Die 3

/s- StL
'llung ist den Mohrenmoosen eigentumlich, ferner den

Funariaceen, Grimmiaeeen, Ceratodon-, Bryum- und Mnium-Avten.
Die groBte Mannigfaltigkeit herrscht unter den Polytrichaceen; hier

haben wir Arten mit 5
/13-, %r, sogar mit 13

/34-Divergenz.

Diese Schwankungen der Blattstellung sind, wie Hofmeistet
vermutete und Goebel durch Kulturversuche bewiesen hat, auf

i
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Lichtwirkungen zuruckzufuhren. Der Letztgenannte wrist darauf
hin, daB bei dichter Beblatterung — wie sie in Blutenknospen die
Kegel ist — durch die Scheiteldrehung eine der Assimilation gttn-
stigere Belichtung geschaffen wird.

Da die Gametangienstande der Akrokarpen das Scheitelwachs-
turn der Hauptachse abschlieBen, die der Pleurokarpen als ver-
kiirzte Seitensprosse zu betraehten sind, so wird in der Regel bei
beiden die Blattstellung mit der des Stammes iibi reinstimmen, wo
sie aber davon abweicht, sind Ubergange zu erwarten. Der Fest-
stellung dieser Verhaltnisse bieten die Bliiten infolge itirer dicht
gedrangten, dachziegelig sich deckenden ode.r scheidig iibereinander

gewickelten Beblatterung ein dankbares Feld; die meisten lassen
sich in Quersjchnitte zerlegen, zu deren Herstellung man auf das
nmstandliche Verfahren der Einbettung in Paraffin verzichten kann.

Fig. 21 g zeigt eincn Ouerschnitt durch den Stammgipfel von
m punctatum dicht unterhalb der Q BKite, die am Grund(

mit dem Stengelgcwebe noch verbundenen Perigynialblatter genau
in der dreizeiligen Stellung. Auf dem ein wenig dariiber, in der
Hohe der Archegonienbauche gefuhrten Schnitt h sehen wir die

freien Blatter ben its in die 2
/ 5- Stellung verschoben, Blatt 1 und 6

nach 2 Umlaufen einander deckend. Noch iibersichtlicht r ist dies-,

Anordnung bei Mnium hwnum, Abb. 19, erkennbar, wo man sit

in Fig. i vom 1. bis zum 11. Blatt deutlich nachweisen kann. Der
Ubergang von der 2

/5
- zur 3

/8-Stellung wurde an der 6 Bliite von
Funaria beobachtet und im Bilde festgehalten. Fig. 16 c bringt

den Grund des scheibenformig ausgebreiteteri PerigonS zur An-
schauung, dessen 6. Blatt nach dem zweiten Umlauf genau iiber

dem ersten steht, wahrend in einem anderen, Fig. a und b, die 3
/8

-

Divergenz unverkennbar ist. Am Schnitt g wurde durch punktierte

Linien die Gipfeltorsion angedeutet, die sicli nicht weniger scharf

auch in Schnitt en durch die Perichatialblatter der Pflanze aus-

pragt (Fig. e, /).

Eine Vermindciung des Abstandes, durch Verschiebung der

/8- in die ^-Stellung, also eine R e torsion, hat das Zustandekommen
einer zweizeiligen Beblatterung zur Folge, wodurch sich die sterilen

Sprosse von Fissidens und Schlstostega auszeichnen, was von J. e i t -

geb in schonen Querschnittsbildern (VI. Fig. 96 C— F) dargestellt

worden ist. Abweichend davon sind an den B 1 ii t e n sprossen d<--

Leuchtmooses die Blatter nach der 2
/5-Divergenz angefiigt und

ebensowenig richten sich die Hullblatter der c5 Blutenknospen von

Fissidens nach der Anordnung der reitenden Stenj IbJatter. in

deren Achseln sir sit/.n (Abb. 13a).
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Konnen diese Beispiele auch nur dazu dienen, die den For-

schungen S c h i m p e r s , Hofmeistrrs, Leitgebs u. a.

zu verdankende Erkenntnis zu bestatigen, daB fur die Blattstellung

bei Phanerogamen und Laubmoosen1
) das gleiche Gesetz gilt, so legen

sie doch die Frage nahe, ob eine in Zahl und Stellung erkennbare

GesetzmaBigkeit auch in den Bliiten der -Laubmoose, und zwar in

den Beziehungen der einzelnen Teile zueinander, waltet. Wir diirfen

nicht in den verzeihlichen Irrtum der alteren Bryologen verfallen,

hier einer Wiederholung jener vollkommneren Einrichtungen zu

begegnen, deren sich die hoheren Blutenpflanzen erfreuen, miissen

uns vielmehr vergegenwartigen, daB in den Bliitenstanden der

Bryophyten nicht der Kreis maBgebend ist, sondern die Schrauben-

linie; daB ihre Hiillblatter nicht in Wirteln der Achse angeheftet

sind, sondern in Spiralen; daB eine Gruppierung der inneren, eigent-

lichen Geschlechtsorgane um einen gemeinsamen Mittelpunkt nicht

nachzuweisen ist ; die Gebundenheit an bestimmte Zahlen und

symmetrische Stellungen geht nur soweit, als sie mit den Blatt-

stellungsgesetzen vereinbar ist, der Entwicklung bleibt mithin ein

groBerer Spielraum. Wenn das Zwergmannchen von Buxbaumm
mit dem einzigen Antheridium an die im Linne schen System

an erster Stelle stehende einmannige Hippuris-Blixte erinnert, der

antheridienreicht- Gametangienstand der Polytrichaceen an die

Scheibenbliite der Kompositen; wenn in den parocischen Standen

der Webera-Artcn die 2-Zahl fur die Antheridien als Regel gilt, so

geniigen diese wenigen Beispiele nicht, der Zahl eine ausschlag-

gebende Bedeutung fiir systematische Zwecke einzuraumen.
>

Damit sind der Aufgabe, diese Verhaltnisse fiir die Laubmoose

in ahnlicher Weise iibersichtlich zur Anschauung zu bringen, wie

sie fiir Phanerogamen durch Blutendiagramme in uniibertrefflicht r •

Art gelost wurde, enge Grenzen gezogen. Obwohl schon G 6 b e 1

in der 1. Auflage seiner Organographie (1898) an einem schonen

Querschnittsbilde von Mnium undulatum, spater in der 2. Auflage

an Bliitenquerschnitten von Dmvsonia, Polytrichum commune und

Mnium cus-pidatum gezeigt hat, daB deren Bilder. sich fiir die dia-

grammatische Darstellung sehr wohl eignen, ist doch selbst in gro-

Beren systcmatischen Werken davon kein Gebrauch gemacht worden.

Es soil nun hier zum ersten Male versucht werden, einige Bliiten

und Bliitenstande durch solche Grundrisse zu erlautern, und zwar

x
) Die Organographie (XI, S. 352) erklart die Stellungsverhaltnisse bei diesen

Is Anpassungen an das Lichtbediirfnis und kleidet das in den Satz : „Die S c h w e n -

denersche mechanische Blattstellungstheohe findet keine Anwendung auf die

Laubmoose."
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in den am haufigsten wiederkehrenden Typcn. Der iiblichen Weise
gemaB sind auf der beigefiigten Tafel die einzelnen Teile ihrer wirk-
lichen Form, moglichst entspn chend gezeichnet, die auBeren Hiill-

blatter durch gestrichelte Doppelrisse, die inneren durch starkere,

die innersten durch schwachere schwarze Bogenlinien wiedergegeben
;

'

Antheridien und Archegonien erscheinen im Querschnittsbilde ihrer

Schlauche und Halse, dazwischen die Saftfaden als kleine Kreise.

Schematisiert wurde so wenig als moglich.

Diagramme.
A. Distichium capillaceum Br. eur. GrundriB eine s parocischen

Bliitenstandes, dessen zweizahlige, nach 72-Divergenz geordnete

Hiille eine ovale Achse mit der endstandigen Q Bliite umgibt, die

aus 1—4 Archegonien mit wenigen Paraphysen besteht. Die Anthe-
ridien sitzen ohne Hiillblatt in der Achsel eines der obersten Schopf-

blatter, deren Zweizeilenstellung sich einfach in der Bliite fortsetzt;

die Blatter greifen mit ihren Randern in regelmaBigem Wechsel

iibereinander.

B. Distichium inclinatum Br. eur. Bei dieser Art ist die Zwvi-

zeiligkeit im Perichatium nicht streng durchgefuhrt, die dicht dar-

unter stehende Antheridiengruppe etwas aus der Symmetrieebene
seitwarts geriickt, von zwei Hiillblattchen umgeben: das Beispiel

ernes autocischen Bliitenstandes. Wie aus zahlreichen Querschnittcm

hervorgeht, sind die inneren Perichatialblatter meist nach der 1
/%-

Stellung geordnet, derart, daB Blatt 1 und 4 sich dtcken und ihrcr-

seits vom obersten Schopfblatt dieser Seite gestiitzt werden, das

dem aufwarts nachsten in der Richtung des groBeren Stengeldurch-

messers genau gegeniiberliegt ; etwas seitwarts, der Schmalsrite des

Stammes genahert, schmiegt sich ihm die <3 Bliite an; ein auBeres,

kahnformig hohles Hiillblatt mit diinner, breiter Rippi> umfaBt
das innere, noch zartere, das von oben her mit bogig eingeschlagentn

Randern, im Querschnitt etwa herz-nierenfdrmig, die Antheridien-

gruppe ganz einschlieBt. Diese Verhaltnisse schwanken; es wurde
ein Fall beobachtet, in dem das Perigon genau in der Linie des

langeren Durchmessers lag, wahrend die 4 Perichatialblatter in

72-Divergenz rechtwinklig dazu, vom obersten Schopfblatt umhullt,

standen, das mit dem gegeniiberliegenden in die regelmaBige 1
/2

-

Stellung hiniiberleitete.

C. Fontinalis antipyretica L. Eine dnizahlige, genau naeli

73-Divergenz gefiigte Stellung der weit iibereinander gewickelt( n

Hullblatter finden wir hier in den Bliiten beiderlei Geschlechts.

Die Zeichnung macht < ine besonden* Erklarung iib( rfliissig.
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Abb. 4. Blutendiagramme.
A Distichium capiltaceum. Parocischer Blutenstand, »/ t Divergenz. B Disli
chium inclination. Autocischer Blutenstand. Mitte »/„ auCen ','.. Divergenz
C Fontinalis ontipyretica. $ mtite. '/.Divergenz. Ciedrehte Deckling. D Archi
dinm ptiascoides. Autocischer Bliitenstand. »/, Stellung mil >chwacher Torsion
EQtorgia pellunda. Q Bliite. »/, Stellung. Imfassende Deekung F Pal*
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D. Archidium phascoides Brid. Aus zwei Umlaufen von je

drei Hiillblattern, die.nach 73-Divergenz in umfassender Deckung
iibereinander gerollt sind, besteht dieses Perichatium. Die an seinem
Grunde stehende, von einem kleinen Blattchen seitlich gedeckte

Antheridiengruppe kcnnzeichnet den autocischen Bliitenstand.

E. Georgia pellucida Rab. Die dreizeilige Anheftung, welche

die Stengelblatter von Tetraphis auszeichnet, wird in c5 und Q Bliiten

streng innegehalten und fallt hier durch die RegelmaBigkeit, mit

der ihre kielig gefalteten, in umfassender Deckung iibereinander

greifenden Blatter sich zu ausgepragten Geradzeilen reihen, eindrucks-

voll ins Auge. Doch wurden auch Falle mit gedrehter Deckung
beobachtet. Ersetzt man in der Fig. E die Archegonien des para-

physenfreien Mittelfeldes dutch 10 bis 15 Antheridien und eine

groBere Zahl von Fadenparaphysen, so erhalt man einen GrundriB
der c5 Bliite; er stimmt im iibrigen mit dem des Perichatiums

iiberein.

F. Paludella squarrosa Brid. Eine deutlich ausgepragte 2
/5

-

Stellung finden wir im Perichatium dieses Sumpfbewohners, wie

sie schon die gleichmaBig fiinfzeilige Beblatterung des Stengels

erwarten laBt (Fig. F), wie auch im Perigon; sie fallt aber im 6
Bliitenbecher, der im unteren Teil von acht, den Stengelblattern

an GroBe und Sparrenform gleichenden Hiillblattern, am oberen

Rande von fiinf groBeren, breiteren, in eine Rosette gestellten,

gebildet wird, insofern weniger ins Auge, als diese Perigonblatter

die zu 30 und mehr vorhandenen, von zahlreichen keulenformigen

Saftfaden mit geschwollenen Endzellen begleiteten Antheridien zu-

nachst in gleichlaufiger, gedrehter Deckung umgeben — wenigstens

war dies bei den drei innersten die Regel — , um weiterhin in die

umfassende iiberzugehen. Um so deutlicher tritt die Fiinfzeiligkeit

in der q Bliite durch die kielige Faltung und zuriickgerollten Rander

der Hiillblatter hervor. Die Archegonien umsaumen die Vaginula

in ziemlich gleichen Abstanden voneinander.

G. Mnium hornum L. Noch weniger laBt in der Q Bliite dieser

zweihausigen Art die 2/s-Stellung ihrer Hiillblatter an Deutlichkeit

della squarrosa. Q Bliite. •/, Stellung. Umfttsxeode Deckung. G Mnium
hornum. Q Blute. »/• Stellung. Umfassende Deckung. // Webera elongata.

Parocischer Blutenstand. */* Stellung. Umfassende Deckung. J Cinclidium

stygium. Zwitterblute. L'bergang von »/• /u V» Divergenz, von umfassender

Deckung zur gedrehten. K Aulacomnium palustre. (5 Blute. */« Stellung mit

Scheiteltorsion (punktiert). Gedrehte Deckung. L Amblgstegium filicinum.

Junges Perichatium. •/« Divergenz. Gedrehte, faltige Deckung. M Sphagnum

fimbrialum. (3 Blutenstand. •/« Stellung. Gedrehte Deckung. .\ Pogonatum

urnigerum. (5 Blutenstand. «/• Stellung. Gedrehte Deckung.

Hedwigia Band LXI1. ia
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zu wiinschen iibrig. Sie decken sich im Rahmen eines regelmaBigen

Fiinfecks mit ihren Randern so, daB dazwischen nur die kraftigen,

stark gewolbten Rippen frei liegen.

H. Webera dongata Hedw. Beispiele von parocischen, von

zweihausigen und zwitterigen Blutenstanden bietet die Gattung

Webera] ihre Antheridien stehen nach Limpricht „stets paar-

weise in den Blattachseln". Bei W. elongata und ihren Verwandten

finden wir den Q Bliitenteil auf dem Stengelgipfel, im GrundriB also

im Mittelfelde; dicht darunter, in den Achseln der nach 2
/6 an&e

~

hefteten Subperichatialblatter, die sich umfassend decken, die Anthe-

ridien zu zwei oder drei ohne Saftfaden.

J. Cinclidium stygium Sw. Diese Zwitterbliite wird von Hull-

blattern umschlossen, deren innerster Kreis nach Vs-Divergenz in

umfassender Deckung geordnet ist; die folgenden gehen durch

Drehung in die 2
/5-Stellung iiber. Antheridien und Archegonien

fiillen etwa in gleicher Anzahl den Blutenboden aus; in ihrer An-

ordnung ist nur soviel festzustellen, daB die 6 Organe sich gleich-

maBig iiber die Flache verteilen, die Q in Gruppen zu 2 bis 5 vor-

wiegend dem Rande genahert eingefiigt sind. In einem Falle zahlte

ich im auBeren Kreise 10 Archegonien, dazwischen 6 Antheridien.

*K. Aulacomnium palustre Schwagr. Die <3 Bliite wird von

etwa 16 scheibenformig ausstrahlenden Hiillblattern umschlossen,

die sich sonst von den Stengelblattern nicht unterscheiden, gleich

diesen in */b-Divergenz mit deutlicher Torsion angeheftet sind.

Die 3 bis 4 innersten sind kleiner, verbogen oder langsrinnig und um-

geben die in groBer Zahl, begleitet von zahlreichen langeren, keulen-

formigen Paraphysen, dicht gedrangt stehenden Antheridien, von

denen kleinere Gruppen auBerhalb, zwischen inneren und mittleren

Perigonialblattern, einzelne auch noch in den Achseln der auBeren,

untergebracht sind.

L. Amblystegium filicinum De Not. Die in Fig. 31 e im Pen-

gynialzustande dargestellten Hullblatter erscheinen in Fig. L als

fertiges Perichatium, in 3/8"^teUunS faltig ineinandergeschachtelt

und so eng mit ihren Windungen verschrankt, daB sie quer durch-

schnitten einen aus drei bis iiinf Lagen geschlangelter Bander zu-

sammengesetzten Ring bilden; durch breite Rippen und gleich-

laufende Wellenlinien wird die Achtzeiligkeit in gefalliger Form

hervorgehoben. Unbefruchtet gebliebene Archegonien umgeben

die im Entstehen begriffene Haube. Die Scheiteldrehung ist,

wie aus der Stellung von Blatt 1 : 9 und 2 : 10 hervorgeht,

imbedeutend.
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M. Sphagnum fimbriatum Wils. Nicht ganz so regelmaBig
wie bei Sphagnum quinquefarium, doch immerhin deutlich gcnug
fiir ein klares, diagrammatisches Bild ist die funfzeilige Blattstellung
in den <5 Bliitenkatzchen von Sph. fimbriatum ausgebildet (Fig. 5 a.)

Die in dicht dachziegeliger Deckung angehefteten Hiillblatter sind
ungleich hohl, die des auBeren Kreises, beim Schneiden im ab-
stehenden Spitzenteil getroffen, starker als die des mittleren. Die
Wolbung der inneren entspricht ihrer Bestimmung, die groBen,
kugeligen Antheridien aufzunehmen. Diese erscheinen im GrundriB
ebenfalls zu je fiinf ; da sie aber auf langem Stiele s e i 1 1 i c h des
zugehorigen Stiitzblattes entspringen (vergl. Fig. 5 e), so wurde dies

dementsprechend schematisch angedeutet.

N. Pogonatum urnigerum P. B. Verwickelter als in den bisher

besprochenen Fallen liegen die Stellungsverhaltnisse in den 6
Gametangienstanden der unter den Moosen mit hoheren Diver-
genzen obenanstehenden Polytrichaceen. Wir linden bei Pogonatum-
Arten 3

/8-Stellung, bei. Polytrichum commune und juniperinum 5
/

bei Pol. piliferum 8
/21 , bei Pol. formosum gar 13

/34 , werden aber aus
eigener Beobachtung bestatigen miissen, daB Schwankungen nicht

selten sind und sich am meisten in den Bliitenstanden bemerkbar
machen, in denen sich ja der Ubergang aus der Vs-Stellung zur

hoheren, in den Stengelblattern herrschenden, vollzieht. Ein solcher

wurde z. B. an einer Q Bliite von Polytrichum formosum festgestellt,

in der die Perichatialblatter noch unter schwacher Scheiteltorsion

nach 3
/8 geordnet waren. Auch in der Deckungsart kommen Un-

regelmaBigkeiten und Abweichungen vor.

Mit am iibersichtlichsten liegen diese Zustande bei den kleineren

Pogonatum-Arten. Die Fig. N zeigt in sehr deutlich ausgesprochener
3
/8-Divergenz einen 6 Blutenstand von P. urnigerum, dessen Hiill-

blattstellung sich vom 1. bis zum 22 sten einwandfrei verfolgen laBt.

Je groBer der Unterschied zwischen der ursprunglichcn Blatt-
.

folge am SproBscheitel und der am Stengel ist, um so auffallender

wird sich der durch Torsion bewirkte Wechsel in den Bliitenstanden

auBern.

Konnen Grundrisse, wie sie diesem Abschnitt auf Tafel 4 bei-

gegeben sind, wesentlich zur Klarung beitragen, soweit Stellungs-

und Deckungsverhaltnisse der auBeren Bliitenteile in Frage kommen,
so lassen sie leider viel zu wiinschen iibrig, sobald die eigentlichen

Geschlechtswerkzeuge diagrammatisch zur Anschauung gebracht

werden sollen, weil ihre Zahl und Anordnung groBen Schwankungen

unterliegt. Ist doch schon die Zweizahl in den Bliitenstanden von

Archidium und Webera im MAntheridien p a a r " keineswegs fest-

13*
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stehend; audi wiederholen sich in den Beschuibungen systema-

tfsober Werke unbestimmte Angaben, wie „wenige, zahlreiche Anthe-

ridien oder Archegonien" nur zu oft.

Der Entwicklungsgeschichte steht hicr noch ein dankbares Feld

offen, da sie selbst von den Blutenstanden der gut durchforschten

Familie der Mniaceen noch unbekannt ist. (XI. 1. S. 370.) Alle

Laubmoose sind nach G o e b e 1 akrandisch oder akrogyn ; ihre

Bliiten, der Anlage nach endstandig auf Haupt- oder Nebenachsen,

werden spater vielfach durch Seitensprosse iibergipfelt und damit

seitenstandig. ,,Das erste Antheridium geht aus der Scheitelzelle

hervor, die folgenden aus den Segmenten." Vollzogen sich diese

Vorgange nach den fur die Entstehung der Stengelblatter geltenden

Regeln, so miiBten wir fiir die Antheridien eine spiralige Anordnung

annehmen, in welcher die altesten im auBeren Kreise standen. Da

indessen selbst bei der von L e i t g e b als Musterbeispiel benutzten

Fontinalis „den Antheridien drei verschiedene morphologische Wert-

stufen zukommen" (VI), so muB dieserhalb schon auf die Urschrift

verwiesen werden.

Noch weniger geklart als die Stellung der Antheridien ist die

der Archegonien in der q Bliite, sobald ihrer, was meistens der

Fall ist, mehrere vorhanden sind, wie auch in Zwitterbluten.

Bei einem vergleichenden Blick auf die Diagramme K und N
muB es auffallen, daB die Antheridiengruppen bei Polytrichum

nicht wie bei Aulacomniwn, in den Achseln der Hiillblatter stehen,

sondern auBerhalb derselben in 2 bis 3 der Blattspreite angepaBten

Reihen. Man hat diese Erscheinung so gedeutet, daB ,,jede Anthe-

ridiengruppe einen kaum irgend in die Lange entwickelten Seiten-

zweig darstellt, dessen Scheitel sich zur ersten Antheridie entwickelt ,

und damit das eigenartige Verhalten der Polytrichaceen ,,in Uber-

einstimmung mit dem der iibrigen Laubmoose zu bringen versucht,

" ohne den entwicklungsgeschichtlichen Nachweis der Richtigkeit zu

bringen" (XL 1.). Welche Entwicklungsmoglichkeiten diesem ersten

Antheridium innewohnen, lehren die fiir die Familie bekannten

Durchwachsungen der 6 Bliite.

5. Tierleben in der Mooswelt
Schutzvorrichtungen und Anpassungen.

Es gibt unter den einheimischen Laubmoosen einige wenige,

z. B. mehrere Campylopus-, Didymodon- und Trichostomum-Arten,

deren Sporogone man bis auf den heutigen Tag noch gar nicht kennt

;

andere, wie Pachyjissidens, bei denen sie nur von frerndlandischen
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Pflanzen bekannt sind; wieder andere, wie Tortella frdgilis, Amphi-
dium Mougeotii, bei denen sie so selten vorkommen, daB der gliick-

liche Finder ihren Anblick mit Jubel begriiBt, ihr Standort in syste-

matischen Werken namentlich erwahnt wird; endlich solche, die

man jcderzeit reichlich fruchtend antreffen kann. Der sterile Didy-
modon giganteus gehort zu den stattlichsten Gestalten des Moos-
gebiets iiberhaupt; das genannte Amphidium uberzieht in ausge-

dehnten, bis 10 cm hohen Polstern, in denen man umsonst nach einer

Kapsel spaht, nasse Felswande auf weite Strecken; die gleiche Hohe
kann Ceratodon purpureus in unfruchtbarem Zustande erreichen;

dagegen treten in iippig fruchtenden Rasen dieses Allbewohners,

mehr noch in denen mancher Amblystegien, die beblatterten Pflanzen

unter der Fiille der Seten und Sporogone oft in dem MaBe zuriick,

daB von ihnen nur noch unansehnliche Reste iibrig bleiben.

Wenn dem so ist, wenn also die geschlechtliche Generation

offenbar zur Erhaltung der Art genugt, der Sporophyt aber entbehr-

lich ist und, wie manche meinen, nur mehr zu ihrer Auffrischung

dient, wozu dann, mit R. H. France zu sprechen 1
), ,,der ver-

wickelte, teuer herzustellende, miihsam zu erhaltende Fortpflanzungs-

apparat ?"

Seit Sprengel 2
)
im Jahre 1793 ,,Das neuentdeckte Geheim-

nis der Natur in Bau und Befruchtung der Blumen" veroffentlichte,

ist die von diesem genialen Forscher, der nach Sachs ,,Die Ent-
stehung organischer Formen aus bestimmten Beziehungen zu ihrer

Umgebung" zu erklaren versuchte, begriindete Bliitenbiologie zu

einem der anziehendsten Gebiete der Pflanzenkunde geworden. Die

von ihm zuerst beobachtete Ubertragung des Bliitenstaubes dun h
Tiere, die gegenseitigen Anpassungen und Vorrichtungen zum Zwecke
einer erfolgreichen Bestaubung sind inzwischen zu einem Gemein-
gut aller Gebildeten geworden. Was diese Vorgange fiir die offen-

bliitigen Gewachse bedeuten, das ist fiir die Sporenpflanzen die

durch das Eindringen der Spermatozoiden ins Archegon eingeleitete

Befruchtung.

Wohl konnen die leichten Sporen aus den hochgestielten Streu-

biichsen der Pol^richaceen verweht, von den als Lockmittel wirken-

den, anfliegenden Insekten zur Stiitze dienenden Schirmen der

x
) Das Pflanzenleben Deutschlands und seiner Nachbarlander, von R. H.

P ranee. Stuttgart. 1906. II. S. 469.

2
) Christian Conrad Sprengel, geb. 1750, gest. 1816, war Kektor

in Spandau. Sein oben genanntes Work fand so wenig Anklang, daB er nicht einmal

m Freiexemplar erhielt; es wurde erst durch Darwin am die Mitte des vorigen Jahr-

hunderts wieder ans Licht gezogen.
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Splachnaceen durch solche Boten weiter getragen werden; kleinen

Tiere mogen sich an der Verbreitung der stacheligen oder warzigen

Fortpflanzungszellen der Pottiaceen, Sumpfvogel an der von Wasser-

moosen beteiligen1
)
— Flugvorrichtungen, wie sie Friichte und

Samen vieler Blutenpflanzen mit dem Winde zu segeln befahigen,

fehlen den Moossporen ganzlich. Noch viel weniger besitzen solche

die Samenzellen der Bryophyten; ein auf unmittelbare Beobachtung
gestiitzter Beweis fur deren Ubertragung auf einem anderen, als

dem bekannten Wege ist aber auBerordentlich erschwert durch

die Kiirze ihrer Lebensdauer und mikroskopische Kleinheit 2
). In-

dessen liegt die Betatigung der n i e d e r e n Tierwelt bei dem Be-

fruchtungsvorgang der Laubmoose im Bereiche der groBten Wahr-
scheinlichkeit.

Dem vorhin erwahnten Werk von France (s. FuBnote auf

S. 197) ist ein schones Landschaftsbild (I. S. 529) beigegeben, das

die haufigsten Laub- und Lebermoose des deutschen Waldes zeigt,

Fuhler Sie

soil keinesfalls als schmiickendes Beiwerk dienen, das geht aus dem
Abschnitt hervor, worin der Verfasser die Rolle der Schnecken im
Pflanzenleben behandelt. Ankniipfend an die Forschungsergebnisse

von Friedrich Ludwig und Ernst Stahl weist er auf

die argen Verwustungen hin, welche diese Tiere anrichten, aber auch

auf die auBerst wirksamen Schutzvorrichtungen der Pflanzen gegen

solche Schadlinge; sie bestehen in Sauren, atherischen Olen, Bitter-

stoffen, Raphiden, die im Innern der Zellen oder in Driisen

abgelagert werden, dann in auBeren Abwehrmitteln, wie

Haaren, Borsten, Warzen, Kalk- und Kieselpanzern. Die meisten

dieser Schutzmittel sind auch bei den Bryophyten nachgewiesen.
Durch einen scharfen Stoff verrat sich z. B. die Madotheca levigata

beim Kauen3
), durch den auf fluchtiges 01 zuriickzufiihrenden Ge-

ruch beim Zerreiben ein anderes Lebermoos, die Lophozia bicre-

nata*). Atherisches 01, in den Lebermoosen bis zu 1,6 % vorhanden
und hier von Stahl geradezu als Schutzmittel gegen Schnecken
bezeichnet, fuhren auch die Dicranaceen

; es strotzen davon die

Zellen der Blatter, Hauben und inneren Gewebe von Diphyscium.

i) Wcnn D a r w i n in 63
/4 Unzen Schlamm die Samen von 537 Sumpfpflanzen

feststellte, so werden darin sicher auch Sporen einiger Moose gewesen sein.

2) Ein Ausspritzen des Antheridieninhalts hat man bei Frullania beobachtet
(XI. 1.).

*) Wem tiele h.erbei mcht der j. von Lieb.g zugeschriebene Ausspruch
n: ,,Die Zunge ist das scharfste Reagens ?"

•) K. M u 1 1 e r
.

Beitrag zur Kenntnis der ather. Ole der lebermoose. 1905.
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In den Gabelzahnmoosen wurde eine eigentumliche Dicranum-
gerbsaure festgestellt, giftiges Sphagnol in Torfmoosen, Fontinalis

und andere Hygrophyten. Ebensowenig fehlen, wenn auch ziemlich

harmlos und nicht immer wirksam, auBere auf die Kriechtiere ab-

stoBend wirkende Vorrichtungen, wie sie in den rauhen Kapsel-

stielen von Buxbaumia und vielen Hypnaceen, in glatten oder papil-

losen Blatthaaren bei Rhacomitrien , in den bnichigen Blattspitzen

von Dicranum fragilifolium, striatum u. a., in den filzigen Hauben
der Widerthonmoose bekannt sind.

I

Wer die Moose aufmerksam in der freien Natur beobachtet,

wird sich bald iiberzeugen, daB sie von diesen gefraBigen Weich-

tieren gern besucht und benagt werden, aber auch bestatigen konnen,

daB France Recht hat mit der Bemerkung, im allgemeinen blieben

die Bliiten verschont, muBten also wohl kraftig wirkende Abschrek-

kungsmittel besitzen. Die noch griinen, saftigen Moosfruchte werden

von den Schnecken nicht verschmaht; ich sah einmal eine kleine

Nacktschnecke auf Buxbaumia indusiata beschaftigt, in die fleischige

Kapselwand ein tiefes Loch zu fressen, ein andermal einen Frucht-

rasen von Brachythecium velutinum, dessen Sporogone samtlich bis

auf die Stiele abgebissen waren — wofur leider der later nicht er-

mittelt werden konnte — ; bevorzugte Leckerbissen sind aber doch

die Gipfelknospen solcher Gattungen, in denen man Zucker, Fette

und andere Nahrstoffe in groBerer Menge nachgewiesen hat, so be-

sonders die der Mniaceen und Bryaceen mit ihrem hohen Starke-

gehalt. In deren Rasen findet man haufig noch die Gehause kleiner

Schnecken; die Spuren ihrer GefraBigkeit an Blattern und Bliiten

konnte ich bei Mnium stellar e wahrnehmen, wo nur die jiingeren

Schopfblatter und Perigonblatter glatt abgebissen, die oberen, ge-

schwollenen Endzellen der Saftfaden wie mit einer Scheere gestutzt,

die kiirzeren Antheridien unbeschadigt geblieben waren. An den

Fruchtrasen von Mnium punctatum hatten sie einen Schmaus ver-

anstaltet durch Beknabbern des vegetativen Teils, dessen oberste

Blatter in ihrem weicheren Gewebe vollig abgeraspelt waren (s.

Fig. 21 k). Dagegen waren an den Perichatien und Archegonien

kaum Beschadigungen wahrzunehmen; im Grunde des tiefen und

engen Hullblatttrichters durch die derben Rippen und Saume ge-

schiitzt, hatten sie sich den FreBwerkzeugen der Nager unzuganglich

erwiesen ; die Sporogone waren in ausgezeichneter Entwicklung zahl-

reich vorhanden, hatten mithin unter dem Eingriff nicht im ge-

ringsten gelitten. Bei sterilen Pflanzen von Mnium undulatum findet

man haufig die SproBachsen oberhalb der Quirlaste abgebissen ; hier ist

offenbar die Sterilitat durch Schadigung der Fruchtanlage zu erklaren.
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Da sich auBer Gehausetragern und Nacktschnecken im Moos-

teppich der Wiesen und Walder auch Kafer, Ameisen, Grashiipfer,

Miicken, Schlupfwespen, Milben und andere kleine Lebewesen in

Unmenge tummeln, so werden auch diese, von Spinnen zu schweigen,

bei Verbreitung der Spermatozoiden ungewollte Vermittlerdienste

verrichten. Ringelwiirmer nicht zu vergessen; sie sind nur selten

fehlende Gaste in frischen Moosrasen, finden sich auch als Nema-

todonkolonien, in Knospen eingeschlossen, zwischen den Schopf-

blattern mancher Dicranum-Art, des D. fuscescens z. B.; an be-

sonderen Asten lebt in dicken Gipfelknospen der Pseudoleskea atro-

virens var. tenella der Tylenchus Davainii Bast. Den Schnecken

fallt aber sicher die Hauptrolle als Ubertrager zu; denn was uns

uber die von D e 1 p i n o beobachtete ,,Anpassung" bei Bestaubung

der Rhodea japonica1
), iiber ,,Malakophilie" bei Lemna, Calla, Ghry-

sosplenium und anderen wasserliebenden Bliitenpflanzen berichtet

wird, diirfte sich bei planmaBiger Beobachtung dieser Tiere, die

gerade bei nassem Wetter — der Vorbedingung fur Austritt der

Spermamassen — ihre Schlupfwinkel verlassen, mit ihren schlei-

migen Leibern iiber die Blutenrasen der hygrophilen Moose hinweg-

kriechen, die offenen, tellerformigen Perigone der nahrstoffreichen

Mnia, Aulacomnia , der lamellosen Polytricha beknabbernd, mutatis

mutandis fiir die Moose nachweisen und als Anpassung deuten lassen.

Sicher schleppen sie nach jedem Regen unzahlige Spermatozoiden

auf ihrem Weidegang von Bliite zu Brute.

Wahrend man diesen Weichtieren feinere Empfindungen ab-

spricht, traut man dem Volk der kleineren Insekten das Vermdgen
zu, die bei den Bliitenpflanzen als Saftmale gedeuteten Zeichnungen

der Blumenblatter, ihre Geriiche und prachtigen Farbungen als

Lockmittel zu verstehen; For el nimmt bei Ameisen gar einen

dem Menschen abgehenden ,,topochemischen" Sinn fiir zarte Riech-

stoffe an. Warum sollen wir nicht, als Seitenstiicke zu diesen Saft-

malen, die in den c5 Bliitenstanden der obengenannten Schatten-

moose auffallenden, sternformig ausstrahlenden Rippen-, Falten-

und Lamellenbildungen als Wegweiser bezeichnen, die nach Be-

netzung durch Wassertropfchen in alien Farben des Regenbogens
spielend, auf kleinere Kerbtiere ebenso anziehend wirken werden,

wie die Driisenhaare des Sonnentaus; sie gereichen diesen aber nicht

zum Verderben, bieten ihnen vielmehr in dem von den massenhaften
Saftfaden abgesonderten Schleim ahnliche Leckerbissen, wie Phallus,

Claviceps und andere Pilze in ihren klebrigen Saften.

>) Pra bc e I. S. 228.
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Geheimnisvoller noch, wie bei den Landmoosen, vollzieht sich

die Befruchtung bei den flutenden, zweihausigen Cinclidoteen und
Fontirmlaceen, deren Spermatozoiden dem Spiel der Wellen preis-

gegeben sind. Auch hier gibt uns ein Vorbild aus dem Reiche der
Blutenpflanzen in seinem Bestaubungsvorgange einen beachtens-
werten Fingerzeig: die bekannte Vallisneria spiralis. Sie erinnert

unwillkvMich an die winzig kleinen Glockentierchen, die man haufig

an untergetauchten Teilen von Wasserpflanzen antrifft, ohne Rast
ihre zarten Stiele in spiraligen Windungen zusammenziehend und
streckend. In der Symbiose solcher Vorticellen mit wasserbewohnen-
den Moosen ist die Moglichkeit einer Obertragung der Samenzellen
auf die Q Bliiten geboten, indem die unermudlichen Cilien Wirbel

. erzeugen und so den Zufall ,,korrigieren".

Unter die klimatischen Anpassungen, deren Aufgabe
darin besteht, Storungen der Fortpflanzung durch Witterungs-

einiliisse, besonders durch Trocknis, vorzubeugen, fallt die Ver-

legung der Blutezeit in die kaltere Jahreshalfte ; von den 207 Arten

der Grimme schen Liste blunt der dritte Teil in den Monaten
Oktober bis April. Wenn sich im Herbst nach dem Blatterfall die

iibrige Natur zum langen Winterschlaf riistet, beginnt in der Moos-

welt, die einen solchen in ihrer Allgemeinheit nicht kennt, unter

den fur sie gunstiger gewordenen Lichtverhaltnissen1
) ein SprieBen,

Bliihen und Fruchten — obwohl es auch, z. B. unter Grimmiaceen
und Orthotrichaceen Arten gibt, die man das ganze Jahr hindurch

mit Bliiten antrifft —
, ja, viele erreichen, gegen Kalte gefeit, mitten

im Winter ihre hochste Entwicklung. Die glanzenden Flachrasen der

Hookeria sah ich noch nie so iippig mit reifen Sporogonen bedeckt,

wie zur Weihnachtszeit in der Landgrafenschlucht bei Eisenach.

Natiirlich tritt auch bei den Moosen eine Entwicklungspause

ein, sobald alles Leben unter Schnee und Eis erstarrt ; dafiir bieten

die Torfmoose gute Beispiele. Das Sphagnum fimbriatum kann man
schon im Herbst mit vollig fertigen 6 Bliitenstanden antreffen;

sie gehen dann in einen Ruhezustand fiber und kommrii erst zur

Geltung, sobald im zeitigen Friihjahr die Q Bliitm erscheinen; eine

dem nordischen Winter angepaBte Proterandria.

Als okologische Anpassungen sind alle, durch drtlicJi«-

Einfliisse zustandekommenden Erscheinungen zu bewerten, die

einen erhohU-n Schutz fur die Bliiten bedeuten und zum T« il d< n

*) Sachs nimmi besondere bliitenbildend Stoffe an, die in den Laubblattern

erzeugt werden, und zwar unter dem KinfluB des Lichtes (XI. 1. S. 209) und G o e b < J

bemerkt dazu, daC zur Blutenbildung eine hohere Lichtintensivitiit erforderlich ist,

ais zur Bildung der Vegetationsorgane.
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Habitus bestimmen. Dazu gehoren jene xcrophilen Einrichtungen,

wie sie Bewohnern trockner Heiden, besonnter Wege und Felsen

eigen sind, in den am'meisten gefahrdeten Q Bliiten besonders auf-

fallend als oft zu Schopfen vereinigte Haar- und Wimperbildungen,

wodurch sich Hedwigia, Grimmien und Rhacomitrie?i auszeichnen;

ferner hautige, aus abgestorbenen Zellen gewebte Blattflachen und.

Saume der Perichatialblatter, z. B. bei Grimmia tergestina, Bryum

argenteum, den Polytrichaceen. An stark besonnten Klippen wappnen

sich Mohrenmoose und Grimmiaceen mit Blattern, deren Zellen

auBer derben, buchtigen Innenwanden auf der AuBenseite groBe

Warzen tragen, die auf den Hullblattern besonders stark entwickelt

sind (Fig. 6 r, s). Derartige xerophytische Gewebe bewahren sich

ihre Quellungsfahigkeit, auch wenn ihre Zellen infolge dauernder

Bestrahlung absterben, eine fur Blutenteile sehr wertvolle Eigen-

schaft. In schroffem Gegensatz dazu finden wir zartwandige Blatt-

netze bei den der Blatthaare, Papillen usw. entbehrenden Schatten-

moosen (Fig. 29 b, c, m) . Arten, die sich an zeitweise trocken liegen-

den Standorten durch Wassersacke in Form von Flugelzellen schutzen,

fehlen diese in den Bliitenknospen, so bei Amblystegium filicinum

(Fig. 31 g, h), wo dichter ZusammenschluB und enge Langsfalten

schon einen geniigenden Schutz bieten. Eine formliche Isolier-

vorrichtung gegen das Vertrocknen bilden die spiralig den FuB der

Seta umwickelnden Perichatialblatter von Dichelyma.

Den xerophilen Formen unsrer Breiten verdanken viele Fels-

formationen ihr buntes Mooskleid; welch' unbegrenzten Entwick-

lungsmoglichkeiten sich ihre Anpassungsfahigkeit im hohen Norden

offnet, zeigen u. a. zwei Landschaftsbilder in Aug. Hesselbos
Schrift liber die Bryophyten von Island: uniibersehbare Felder

von Bhacomitrium canescens und lanuginosum\

Farbungen, als Schutz gegen zu starke Belichtung schon da-

durch gekennzeichnet, daB sie im Winter verblassen, im Sommer

an Tiefe zunehmen, schaffen sich die Bewohner von Felsen und

Mooren durch Einlagerung von Pigmenten in den Geweben der

Stamm- und Hullblatter. Wir kennen sie von den schwarzglanzenden

Polstern der Andreaeaceen und Grimmiaceen, dem kupferfarbig

gleiBenden Bryum alpinum und Muhlenbeckii, dem rotschimmernden

Didymodon rubellus, in groBter Mannigfaltigkeit von den in alien

Farbentonen spielenden Sphagnaceen der Hochmoore, fur Syste-

matiker ein AnlaB zur Aufstellung zahlreicher Farbenvarietaten.

Die c3 Bliitenkatzchen tun sich darin noch besonders hervor und

erleichtern dadurch ihr Auffinden.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen gehen wir zur Be-

sprechung einzelner Beispiele iiber.
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1. Sphagnum fimbriatum Wils.
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Die Blutenverhaltnisse der Torfmoose sind so wenig bestandig,

daB selbst Warnstorf bekennt: ,,Das Konstatieren ihres wirk-

lichen Blutenstandes sei oft ganz unmoglich" (VIII, S. 18). Zudem
ist die Verteilung der Geschlechter sehr ungunstig; findet man doch

^ m

Abb. 5. Sphagnum fimbriatum.

a <5 Blutenkatzchen 7,5/1. b Stuck davon nach Entfernung der Sttttzblatter

45/1. c Stengelstuck mit jungem Antheridium, d dessen AuBenrinde mit Anthe-

ridium im optischen Langsschnitt, e Querschnitl durch <lie Spindel mil

Antheridium und Hlattgrund 120/1. / Q Blfltenstand 30/1. Archegon, Perigyn

und Pseudopodium schimmern durch die Hullblatter hin(iurch. g inntrcs

Perigynblatt 70/1. h dessen Flugelzellen 225/1, daneben Schema der Triaden-

bildung. ; Grund eint-s itailcrcn Hullblattes 225/1. k eines gleichcn, alteren

300/1. / Zellnet/ der Spitze, m der Mitte eines alteren Perichatialblattes. n Quer-

schnitte durch ein solches von der Spitze bis zum (irunde. / 45/1. m 150/1.

n 225/1.

unter den vierzig von L i m p r i c h t beschriebenen Arten nur acht

einhausige, die iibrigen 4
/s sincl zweihausig, wachsen in getrennten

Rasen und werden aus diesem Grunde nur selten in fruchtendem

Zustande angetroffen. Das in Thiiringen nicht haufige Sphagnum

fimbriatum ist in der Regel einhausig, kommt aber auch in rein

6 Pflanzen vor und muB als polyocisch bezeichnet werden, da man

bisweilen an fruchtenden Stammchen verg« blich nach c5 Asten
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sucht. Es gedeiht bei Eisenach in lockeren, bis 25 cm tiefen Polstern

der var. tenue Grav., wurdc hier auch mit Sporogonen gesammelt
und in lebendem Zustande zur Beobachtung benutzt.

Die Pflanze ist proterandrisch. Ihre Bliitezeit fallt in den Vor-
fruhling, doch wurden schon Mitte September zahlreiche <3 Bliiten-

katzchen fcstgestellt ; altere, entleerte Kapseln lagen sparlich in

den hellgriinen Rasen. Im Gipfelschopf, worin sich auch bei dieser

schmachtigen Varietat bis zu dreiBig kurze Sprosse dicht aneinander
drangen, wie am Grunde der zu drei bis vier vom Stengel ausgehenden
oberen Biischelzweige, mit diesen und dem nachsten Stammblatte
beim Abziehen gewohnlich im Zusammenhang bleibend, sitzen die

6 Bliitenstande als stielrunde, leicht aufwarts gekriimmte, keulen-
formige Aste von 3 bis 5 mm Lange und braunlicher Farbe (Fig. o).

Ihre 0,18 bis 0,25 mm dicke Spindel ist, zum Unterschied von der

zwei- bis dreischichtigen Stengelrinde, mit einer, aus einer einzigen

Schicht quadratischer bis langlich hexagonaler Zellen gebildeten

Epidermis bedeckt, darunter viele in Retortenform mit einer runden
* *

Offnung am oberen, nur wenig abstehenden Ende (Fig. b, c). Auf
einem Ouerschnitt (Fig.e) erscheinen sie als „spongiose AuBenrinde"
in zwolf Reihen mit stark vorgewolbten AuBenwanden, zwei- bis

viermal breiter als die viel kleineren, derbwandigen, polygonalen
Zellen des scharf abgesetzten Holzkorpers. Die Radialwande sind

poros.

Wahrend die Stammblatter der Torfmoose nach der 2
/5
-Stellung

rechts- oder linkslaufig angeordnet sind, bei den Buschelasten,
zumal bei den herabhangenden, streckenweise 1

/3-,
3
/8-,

5
/i3"

und
8
/2i-Divergenz vorkommt 1

), zeichnen sich ihre <3 Gametangienstande
durch schone, regelmaBige Gerad- oder Schragzeilen mit dicht

dachiger Deckung nach 2
/5 aus. Bei der vorliegenden Art stehen

die sehr hohlen, eiformigen, rasch zugespitzten Deckblattchen in

deutlich funfzeiligen Parastichen; sie sind etwas kleiner, als di<

1,5 mm langen Blatter der abstehenden Aste und gleich diesen in

ihren Hyalinzellen mit vielen Ringfasern, an der Innenflache mit
groBen Lochern, an der AuBenseite mit halbmondformigen Kom-
missuralporen ausgestattet.

Dit in der Hohlung der Tragblatter verborgenen Antheridien
— nur bei Sph. rigidum und Lindbergii sind sie infolge einer Achsen-
streckung sichtbar^) — entstehen einzeln an deren Grund, und zwar
iitlich, „am anodischen Rande", gleich diesen die AuBenwand
durchbrechend (Fig. c, d, e)

; bald als ekireihiger, bald als am ko-

») Vgl. Liirssen, Handbmh der systematischen Botanik I. 1879.
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nischen Grunde doppelschichtiger Zellfaden, der sich am oberen
Ende mittels zweischneidiger Scheitelzelle (Fig. b, rechts und links

unten) weiter entwickelt. Dies geschieht sehr ungleichmaBig und
in basipetaler Folge; zur Zeit der ersten Untersuchung, im September,

wurden im unteren Teil der Blutenkatzchen die jiingsten, im oberen
die am weitesten vorgeschrittenen Zustande angetroffen; sieben

Wochen spater, Ende Oktober, befanden sich samtliche Anthe-
ridien in gleicher, abgeschlossener Entwicklung, als zwar noch griine,

doch vollig ausgewachsene, kugelformige, langgestielte Gebilde,

deren in einzelnen Blutenkatzchen vierzig, in anderen iiber funfzig

gezahlt wurden. Sie verharrten in diesem der Reife nahen Zustande,

ohne sich zu verandern, bis iiber den JahresschluB hinaus, lieBen

aber unter dem Deckglase beim leisesten Druck die Spermatozoiden

austreten und deren lebhafte Bewegungen im Wassertropfen ver-

folgen. Der Offnungsvorgang fand in der den Torfmoosen eigentiim-

lichen Weise, durch AufreiBen in vier unregelmaBigen Lappen
mit sich nach auBen rollenden Randern statt, wie es in Abb. 1

Fig. c dargestellt ist. Mitte Marz waren samtliche Antheridien

entleert.

Viel spater als diese beginnen die Archegonien ihren Ent-

wicklungsgang. Im vorliegenden Fall wurden die ersten Anlagen

Ende Dezember im Schopf zwischen den Gipfelsprossen entdeckt.

Im Grunde eines blattreichen, meist etwas gekriimmten, nach oben

verschmalerten Hullkelchs von 1 bis 1,5 mm Lange (Fig. /) verborgen,

schimmert durch dessen zarte Blatter die Q Bliite durch: das Perigyn

als engmundiger, fast kugeliger, winziger Becher mit geschweiftem

Rand, aus sechs bis acht verkehrt-herzformigen (Fig. g) bis halb-

kreisrunden, mikroskopisch kleinen Blattchen bestehend, umgibt

ein einziges, plump geformtes Archegon, das mit dem Bauch und
dem zehn bis zwolf Stockwerke hohen, nach oben keulig verdickten

Halse den Blutenbecher iiberragt, mit seinem knolligen FuBe, dem
spateren Pseudopodium, haustorienartig ins Stengelgewebe ein-

dringt und sich nicht unversehrt aus der Vaginula herauslosen laBt.

An Stelle der Paraphysen sind kurze, zwei- bis dreizelHge Keulen-

harchen in geringer Zahl vorhanden.

Die innersten, schuppenformigen Perigynialblattch< n befinden

sich zu dieser Zeit noch ganz in meristematischem Zustande; sie er-

scheinen bei schwacher VergroBerung aus rautenformigen Zellen

gewebt, deren Wande als regelmaBige, sich kreuzende Linien ver-

laufen; sie eignen sich wegen dieser Beschaffenheit vorziiglieh dazu,

das eigenartige Gewebe des Sphagnumblattes in seiner Entstehung

zu verfolgen und in seinem fertigen Bau zu begreifen.
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Aus dem Schema g 1—4 ist die Reihenfolge, in der sich anti-

kline und perikline Teilungswande einsetzen, und damit die Art

und Weise ersichtlich, wie aus einer rhombischen Zelle eine Trias,

die Verbindung einer Raute mit zwei in T-Form aneinandergefugten,

schmaleren Zellen hervorgeht. Aus lauter solchen, mehr oder weniger

deutlichen Triaden besteht das in h abgebildete Zellnetz; es erweist

sich durch seine schrag nach rechts, dem Rande zu aufsteigenden

Querbalken des T als zur rechtsseitigen Blatthalfte gehorig; in ent-

gegengesetzter Richtung, schrag nach links aufsteigend, fiigen sich

die Ouerbalken in der linken Blattseite aneinander, werden also

ein Spiegelbild von h ergeben, in der Blattmitte aber symmetrische

Ubergangsformen zwischen beiden zu finden sein. Wir erkennen

sofort in den rhomboidischen leeren Maschen die spateren Hyalin-

zellen, in den chlorophyllhaltigenT-Formen die griinen Assimilations-

zellen; beim weiteren Wachstum geht die geometrische RegelmaBig-

keit mehr oder weniger verloren. Schon in den auBeren Perigynial-

blattern und in den inneren Blattern der AuBenhulle haben sich die

basalen Zellen zu schmal rhomboidischen Maschen umgeformt

(Fig. i), die kaum noch an das Sphagnumblattnetz erinnern; sie

sind alle von gleicher Art, wenig verbogen und enthalten nur je

zwei bis drei Chlorophyllkorner. Noch weiter geht, besonders in

der Tiipfelbildung, das Netz in den zu unterst stehenden Blattern

der auBeren Hiille (Fig. k).

Das fertige Perichatium, tuber welches sich die Kapsel auf dem

Pseudopodium heraushebt, besteht aus etwa zwanzig locker ge-

stellten Blattern, die unteren sehr klein, die oberen 2,5 bis 3,0 mm,
also dreimal so lang als die Stengelblatter, sind zungenformig, an

der abgerundeten, faltig zusammengezogenen Spitze ganzrandig,

entweder seicht ausgebuchtet oder kurz eingerissen. Das Blattnetz

hat sich in der Weise entwickelt, daB es am Grunde im wesentlichen

dem Bilde der Fig. i entspricht; am Rande geht es in linealisch

Formen iiber. Die Differenzierung beginnt erst oberhalb der Blatt-

mitte, doch sind Chlorophyll- und Hyalinzellen hier noch gleichbreit.

Erst im Spitzenteil ist die durch UmriB, GroBe und Inhalt gekenn-

zeichnete Eigenart beider erreicht und gibt sich nun als eine Wieder-

holung des Zellnetzes der Stengelblatter durch die haufige Facherung
der leeren Maschen zu erkennen (FigJ). Wie die -* anzeigen, endigen

auch hier die griinen, derben Zellen nahe dem oberen Blattrande

plotzlich und verschmelzen mit den zarten Teilungswanden, indem
sie so eine Auflosung des Gewebes in zahlreiche Fasern vorbereiten;

eine solche findet aber nicht oder doch nicht in dem MaBe statt,

wie in den Stengelblattem, der Rand der Perichatialblatter bleibt
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im groBen Ganzen unversehrt. Ouerschnitte durch ihren Spitzen-

teil zeigen die breiteren, leeren, septierten Zellen im Wechsel mit

den dickwandigen, beiderseits freiliegenden Chlorophyllzellen (Fig. n),

abwarts schwindet die Verschiedenheit nach und nach und zeigt

schlieBlich, den Flachenbildern i und m gemaB, samtliche Maschcn

nahezu in gleicher Beschaffenheit.

2. Andreaea.

Die Mohrenmoose bieten in der Anordnung der Bliiten, in den

auBeren Formen und dem inneren Bau ihrer Hiillblatter, ja sogar

in deren Entstehungsweise Anhaltspunkte, die der Systematik als

wertvolle Unterscheidungsmerkmale dienen; sie sondern sich danach

in zwei deutlich abgegrenzte, nach Zahl der Arten ungleiche Gruppen.

In der Verteilung der Geschlechter bilden unter den im mitteleuro-

paischen Florengebiet heimischen die einhausigen die iiberwiegende

Mehrheit; ihnen steht als einzige zweihausige die Andreaea nivalis

der Alpen mit in eigenen Rasen wachsenden 3 Pflanzen gegeniiber.

Mit dieser Einteilung fallt die auf Gestalt und GroBe der Perichatial-

blatter begriindete Aufstellung der beiden Lindberg schen Unter-

gattungen Euandreaea und Chasmocalyx zusammen, was Limpricht

durch eine Reihe guter Abbildungen klar zur Anschauung gebracht

hat. Die mit der Entwicklung der Stamm- und Blutenblatter zu-

sammenhangenden Vorgange endlich, sowie das Vorhandensein oder

Fehlen einer Blattrippe geben wiederum Unterlagen zur Gruppen-

bildung.

An zweien unserer haufigeren Arten, der A. Rothii und der

A. petrophila lassen sich diese Erscheinungen ausgezeichnet ver-

folgen.

Andreaea Rothii Web. et Mohr. Die an den

Porphyrklippen der Hohen Most im Thiiringer Walde, 890 m lib. M.,

in ausgedehnten, schwarzlichen Polstern wachsende var. falcata

Lindb. diente zur Untersuchung. Kapseln waren im Juni 1917 nur

sparlich vorhanden. Die gipfelstandigen, sonst in der Regel auf

besondere Sprosse verteilten Bliiten beiderlei Geschlechts finden

sich hier oft an derselben Scheinachse. Die 6 stehen als winzige,

hochstens 0,75 mm lange Knospchen zwischen den viel groBeren,

nach 3/ -Stellung geordneten Schopfblattern, haben nur zwei bis

drei eiformige, sehr hohle, stumpflich zugespitzte Hiillblatter, die

sieben bis neun schmal ovale Antheridien und etwa rbensoviel etwas

langere Saftfaden umschlieBen, wclche, aus einer einfachen Zellen-

reihe aufsteigend, sich vielfach streckenweise zu mchrn ihigen Ban-
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dern verbreitern (Abb. 1 G). Die Antheridienschlauche sind 0,37 mm
lang, 0,08 bis 0,11 mm dick und aus auBerst kleinen, zarten Zellen

gebildet, deren man 25 bis 30 Stockwerke zahlen kann; sie stehen

auf einem 0,06 mm langen, zweizellreihigen, am Grunde kegelfor-

migen Stiel und offnen sich, in Ermangelung eiher besonderen Kuppe.

Abb. 6. Andreaea. a—p A. Rothii, q
—s A. petrophila.

a Perigonblatt mit Antheridien. a 1 junges, a* altes. entleertes A. von A.
Blytlii. a 1 150/1. a* 45/1. b Spitze von a. Innenseite 300/1. c mittleres Peri-

chatialblatt 20/1. d innere Perichatialblatter. Querschnitt 30/1. e—k Quer-
schnitte durch auBere Perichatialblatter von der Spitze abwarts bis zura Grunde
225/1. I Perichatialblattanlagen 300/1. m Spitze einer nur wenig alteren Anlage
als I. Unterseite 300/1. n Zellnetz der Mitte, o des Grundes von c. 300/1. p
Spitze eines Schopfblattes 300/1. q Anlage eines Perichatialblattes 300/1.
r Querschnitt durch ein fertiges Perichatialblatt 200^1. s Zellnetz aus dessen

Mitte 300/1.

zur Reifezeit in kreuzformig verlaufenden Rissen, erinnern darin

also an die Torfmoose, doch rollen sich die vier Lappen nicht in

dem MaBe nach auBen, wie dort. (Fig. 6 a 2
.) Uber die Ausdehnung

des Stieles im allgemeinen lauten die Angaben verschieden. Als

„auffallig lang, aus 2 Reihen niedriger Zellplatten bestehend" be-

zeichnet ihn Ruhland; dieser Beschxeibung entsprechende Ab-
bildungen einer nicht genannten Art sribt T.pitaph /VT FiP*. 129
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./ K), wahrend Limpricht von ,,kurzen Stielen" spricht und

solch einen auch in Fig. 16 (V) abbildet; sie stimmt mit unserer

Fig. 1 G gut iiberein. Es empfiehlt sich, derartige Gebilde nur in

bestimmten Zahlen oder in den Verhaltnissen ihrer Teile zum Ganzen

zu beschreiben. So ist z. B. bei der nordischen A. Blyttii der Stiel

12 bis 16 Stockwerke hoch, 0,12 mm lang, der Schlauch 0,37 mm,
also dreimal so lang. Bei unserer A. Rothii wird der Stiel aus 8 bis 9

flachen Zellen gebildet, ist 0,06 mm, der Schlauch 0,37 mm, sechsmal

so lang und bei A. alpina wurden 12 bis 15 Stielzellen gezahlt, die

zusammen 0,06 bis 0,12 mm maBen, 1
/6 bis 1

/z des 0,37 bis 0,43 mm
langen, 0,16 mm dicken Schlauches. Andreaea frigida zeigt einen

7 bis 8 Zellen langen Stiel und das L e i t g e b sche Bild deren 15,

Schlauch und Stiel aber von gleicher Lange.

Das im Mittelfelde aus langlich rechteckigen, eine Rippe ver-

tretenden Maschen gewebte Zellnetz der Perigonblatter geht gegen

die Rander in rhomboidische Formen iiber; die Spitze weist rund-

liche auf und hier tragt jede Zelle am oberen Ende auf der AuBen-

seite eine grobe, vorwartsgerichtete Papille.

Das Perichatium der A. Rothii besteht aus drei 2 mm langen,

nahezu gleichgroBen, breit eiformigen, rasch kurz und stumpf zu-

gtspitzten Blattern (Fig. c), die scheidig iibereinander gewickelt,

ausgebreitet bis 1 mm messen. Das innerste wird von einer zarten

Rippe durchzogen, die auch ganz fehlen kann; in den auBeren nimmt

sic an Breite und Dicke zu, ist hier in der Blattmitte am starksten,

urn sich abwarts, immer dunner werdend, in 1—2—3 schmale Wiilst

aufzulosen, die sich im durchfallenden Licht als dunklere Streifen

abheben. Das aus sehr derbwandigen Maschen gewebte Zellnetz

zeigt im mittleren Teil des Blattes (Fig. n) ovale bis kreisrundc

in der Spitze fast bis zum Verschwinden verkleinerte Lumina, gegen

den Grund nehmen sie rechteckige Formen an, mit starker ver-

dickten Langswanden, die sich weit hinauf zu gleichlaufenden Reihen

fiigen; im kornigen Inhalt glanzt 01 in lichtbrech. nden Tropfen.

Auf Querschnitten durch das Pt richatium erweiseri sich di«

scheidig einander umfassenden Blatter (Fig. d—k) als einschichtig*

Spreiten, deren Rippe man in ihren Entwicklungsstufen von der

Spitze bis zum Grunde verfolgen kann. Sie ist durchweg aus gleich-

artigen Zellen gebaut, beginnt mit 2 Bauch- und 3 Riickenzellen,

verbreitert und verdickt sich nach und nach bis auf 8 obere und

10 untere, die mit zahlreichen Innenzellen einen vierschichtigen,

plankom xen Mittelnerv ergeben, urn sich allmahlich in 2 bis 3 Leisten

zu teilen, die am untersten Grunde nur noch als doppelschichtigi

E nzelzellen, die vorhin erwahnten Streifen, erscln inen. In den

Hed-uigia Band LXII. 14
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auBeren Blattern sind die Zellen des Randes nahe der Spitze und
neben der hier bikonvexen Rippe doppelschichtig und vermitteln

damit den Ubergang zu den Stammblattern, deren Pfriemenspitze

ganz von der Rippe ausgefullt wird. Die AuBenwande der ganzen

Lamina sind stark verdickt, doch weder papillos noch mamillos.

• Der Werdegang des Blattes von Andreaea vollzieht sich, wie

zuerst Berggren beobachtet und spater andere bestatigt haben

(VI, S. 174 u. flgd.), in zweierlei Weise. Bei den Arten mit rippen-

losen Stammblattern wird er genau so, wie bei den ubrigen Laub-

moosen, durch eine zweischneidige Scheitelzelle bestimmt, bei den

Arten, deren Blatter sich einer Mittelrippe erfreuen, gehen sie ab-

weichend davon aus einer einschneidigen Endzelle hervor.

Um den Nachweis zu fiihren, ob und inwieweit diese Regel

fur die Hiillblatter der 3 und Q Bliite gilt, wurde zunachst die mit

Blattrippe ausgestattete A. Eothii untersucht. Pflanzen von der

Hohen Most zeigten an dem von den Schopfblattern befreiten Vege-

tationsscheitel neben jungen Archegonien die Perigynialblatter in

verschiedenen Entwicklungsstufen ; zwei der jiingsten sind in Fig. I

abgebildet, woraus die Teilung der Scheitelzelle in der Querrichtung

und die weitere Zerlegung der Tochterzellen durch rechtwinklig

eingesetzte, antikline und perikline Wande deutlich zu ersehen ist.

In der Spitze einer etwas alteren, bereits derbwandigen Anlage ist

diese Richtung noch ebenso gut erkennbar, wie in der zum Vergleich

daneben gestellten Spitze eines Stammblattes (Fig. m, p). DaB die

Hiillblatter der <5 Bliite sich dem gleichen Gesetz unterordnen,

sich ebenfalls aus einer einschneidigen Scheitelzelle entwickeln,

bestatigt die in Fig. b dargestellte Spitze eines Perigonblattes.

Anders Entstehung und Wachstum der rippenlosen Perichatial-

blatter von A. petrophila; sie wurden an lebenden Pflanzen vom
Eisenacher Standort verfolgt, und das Ergebnis war: die jiingsten,

noch vollig embryonalen Blattanlagen der Q Bliite wachsen mit

zweischneidiger Scheitelzelle, die in bekannter Weise, mittels schrag,

im spitzen Winkel zur Mittellinie gestellter Wande ihre Segmente
nach zwei Seiten abspaltet (Fig. q). In nur wenig weiter entwickelten
Blattchen hat sie ihre Tatigkeit eingestellt, die AuBenwand verdickt

und im unteren Blattabschnitt nehmen nun die Teilungen ihren

Fortgang, wobei sich die Zellreihen zunehmend rechtwinklig zur

Langsachse stellen, so daB das fertige Gewebe aus mehr oder weniger
rechteckigen Maschen besteht. Teilungen der Endzelle in der Quer-
richtung konnten aber niemals wahrgenommen werden, obwohl
die Pflanze zu verschiedenen Jahreszeiten wiederholt untersucht
wurde; es kommen indes nach C. M ii 1 1 e r (VI. a. a. O.) beide Tei-
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1

lungsarten bei A. petrophila vor und Goebel (XI) spricht von

Blattern, die zuerst eine zweischneidige Scheitelzelle besitzen, dann

aber zu einfacher Antiklinen- und Periklinenfacherung iibergehen,

wie sie bei A. rupestris von Anfang an auftritt. Tm Flachenbilde

des fertigen Blattnetzes unterscheidet sich Andreaea petrophila von

dem der A. Rothii durch stark verdickte, reich getiipfelte und dadurch

buchtige Zellen mit riickenseitig groBen Papillen (vgl. die Figg. s

und n, 6).
N

Wie notwendig in kritischen Fallen die Beifugung des Autor-

namens zur Verhutung von MiBverstandnissen sein kann, dafiir

bietet Andreaea ein schlagendes Beispiel. In dem die besprochencn

Verhaltnisse behandelnden Abschnitt des Engler-Prantl-
schen Werkes ist kurz nacheinander von Andreaea rupestris, A.

petrophila — ohne Nennung des Autors — und A. alpina H e d w.

die Rede. Wer nicht gerade in der Synonymik gut bewandert ist,

muB dabei an drei Arten denken, wahrend doch (nach L'im-

p r i c h t)

Andreaea rupestris Hedw. sowohl, als

A. alpina Hedw. gleichbedeutend ist mit A. petrophila

Ehrh.,
A. rupestris Roth aber = A. Rothii Web. et Mohr.

Dagegen sind A. alpina Hedw. und A. alpina Turner
zwei ganz verschiedene Pflanzen. Die Gegeniiberstellung von A.

petrophila Ehrh. und A. alpina Hedw. in der Erklarung zu

Fig. 94 muB also verwirrend wirken, wahrend die Fig. G, H, J in

Ubereinstimmung mit der Beschreibung darstellen, wie bei A. petro-

phila das Wachstum mittels ein- und zweischneidiger Scheitelzelle

nebeneinander zu beobachten ist.

Diese fur letztgenannte Art nachgewiesene Unbestandigktit

findet sich auch sonst im Formenkreise der Gattung, wie aus folgenden

Angaben hervorgeht, die sich auf Untersuchungen nordischer und

alpiner Funde stiitzen, von denen Herbarproben aus der Hand

G e h e e b s (leg. Zetterstedt, Jorgensen) und in Nor-

wegen von mir selbst gesammelte zur Untersuchung benutzt wurden.

a) Rippcnlose Arten.

Andreaea alpina Turner. Wachstum nur mittels einschneidiger

Scheitelzelle durch Querteilungen beobachtet.

A. sparsifolia Zett., A. alpestris Schimp., A. obovata Thed.

zeigten in den Perichatialblattern nur zweischneidige Sch.it. 1/c 11. n

und schief gestellte Teilungswande.
14*
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*

b) ' A r t e n mit Blattrippe.
A. Huntil Limpr. und A. Blythii Sch. weisen in Perigon- und

Perichatialblattern durch quergeteilte Endzellen entschieden auf

die einschneidige Scheitelzelle hin. Bei

A. frigida Hub. wurde in <3 Bliiten eine zweischneidige End-

zelle und schrage Segmentwande festgestellt, wogegen

A. nivalis Hook, anscheinend beide Wachstumsarten kennt

Die von den Mohrenmoosen jedem Sammler bekannte Tatsache,

daB an gewissen Standorten nur sterile, unweit davon reich fruchtende

Rasen angetroffen werden, ist auf okologische Griinde zuriickzu-

flihren. Alle Arten dieser, in der Gestalt der Antheridien und ihrer

Offnungsweise zu den Torfmoosen, in dem klappig aufspringenden

Sporogon zu den Lebermoosen eine Briicke bauenden Familie sind

in ihrem Anpassungsvermogen auf langere Trockenzeiten eingestellt

— nimmt doch die Entwicklung der Kapsel 18 bis 20 Monate in

Anspruch —, wahrend sie, dauernd feucht gehalten, bald zugrunde

gehen.

3. Archidium.

Bride Is ,,Urmoos", von ihm als die niederste aller Moos-,

gattungen betrachtet, von Karl M ii 1 1 e r an die Spitze der Faul-

fruchtler gestellt, von Limpricht zu einer eigenen Ordnung
erhoben, gehort nach seinem Entwicklungsgange, nach der auBeren

Gestalt und den AusmaBen der einzelnen Organe zu den ungewohn-

lichsten Erscheinungen der Mooswelt. So ein typischer FruchtsproB

von Archidium phascoides Brid. miBt nur 2 mm, tragt einen Blatter-

schopf von 3 mm und, von ihm verhullt, ein kugeliges Sporogon

von 0,5mm Dicke: Verhaltnisse, die bei der Winzigkeit des ganztii

Gebildes erst auffallen, wenn man es mit Vertretern hoher stehender

Gattungen vergieicht. Denken wir es uns 200 mal vorgroBert, so

sehen wir vor uns ein Gewachs in einer bei Polytrichum commune
z. B. keineswegs seltenen Stammhohe von 40 cm, gekront von einein

60 cm langen Perichatium, das erne Kapsel von 10 cm Durchmesser
birgt; locker beblatterte Erneuerungssprosse wiirden die Pflanz*

um weitere 160 cm verlangern.

Die Bliiten verteilen sich derart, daB die der Anlage nach end-

standigen 6 spater pseudolateral zwischen den Perichatialblattern

stehen, daneben kommen auch Zwittcr vor. Bei Rheine in West-
falen gesammelte Rasen sind monocisch; drei oder wenig mehr
bleiche, 5 bis 6 Stockwerke hohe Antheridien nebst einzelnen Salt-

faden findet man, von . inem zarten, 0,5 mm langen, fast rippen-
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losen Perigonblattchen gedeckt, beim Loslosen der Perichatial-

blatter am Grunde der oberen (Abb. a; vgl. auch das Diagramm
Abb. 4 D). Auch die Q Brute enthalt bisweilen nur 2 Archegonien

und wenige Paraphysen; ihre Hiillblatter sind nur 1,0 bis 1,5 mm,
also kaum halb so lang, als spater in ausgewachsenem Zustande.

Gleich den Stammblattern sind die Perichatialblatter durchweg

einschichtig, ihre Zellwande im oberen Teil derb und fast mamillos

Abb. 7. Archill in m phascoides.

a Fruchlstaiid mit 2 inneren Perichatialbliittern und (5 Blute 30/1. b Perigon-

blatt von a 150/1. C, d ZellnetZ der MJtte und dea (irundes «ines inneren Peri-

chatialblattes 150/1. e—h Querschnitte eines solchen von der Spit/.e bis zum

(irunde 200/1. i Zellnetz des oberen Randes eines Perigynialblatfcs 150/1.

k Zellnetz eines unteren Stengelblattes 1.">0/1.

vorgewolbt; im Scheidenttil werden die Maschen gegen den Sauni

oach und nach kleiner, ihre \\ ande sehr zart und stark verbogun

(Abb. g, h). Im inneren Bau der Rippe stimmen sie mit der der

Stammblatter insofern iiberein, als diese aus derbwandigen, an-

nahernd gleichgroBen Zellen besteht; der bikonvexe Querschnitt

(Fig. e) zeigt zwei raediane Denier, weiter abwarts vier basalt- Deutei

8 bis 12 lockere Ruckenzetten — gegen 5 bis 7 in den Stengelblattern

und eine Gruppe von kleinen Inntn n mit sternformigem

Lumen. Einmal word eine Dopprlrippc beobachtet.
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Von grundlegender Bedeutung ist im vorliegenden Falle fiir

uns die Struktur des Blattnetzes; sie weist bei diesem, auf der unter-

sten Stufe stehen gebliebenen Moose schon eine Differenzierung auf,

die fiir alle hoher entwickelten als Vorbild gelten darf. So oft wir

weiterhin Stengelblatter, Perigonblatter oder Perichatialblatter ver-

gleichend betrachten: stets werden wir mehr oder weniger an die

bei Archidium festgestellten Grundformen erinnert. Das in Fig. k

abgebildete Blatt, dem unteren Teil eines fruchtenden Stengels ent-

nommen, tragt in seiner ganzen Ausdehnung ein typisch paren-

chymatisches Gefiige aus derbwandigen, kurz rechteckigen, am Grunde

quadratischen bis gleichseitig-sechseckigen Maschen; von gleicher

Art sind die 0,8 mm langen Blattchen der sterilen Sprosse, deren

Rippe am Grunde etwa x
/4 der hier beiderseits nur acht Zellen breiten

Spreite ausfiillt. „

In schroffem Gegensatz dazu sind die inneren Perichatialblatter

aus schmal linealischen Prosenchymzellen gewebt, die, im Spitzen-

teil derbwandig und blattgriinreich, am Grunde, zumal gegen den

Rand hin, auBerst lang, zartwandig und wasserhell erscheinen:

ein Blattnetz, wie es vorwiegend den Hullblattern der Seitenfriichtler

eigen ist (Fig. c, d). Den Ubergang von der einfachen, starrlinigen

Gewebeform des Stammblattes zu dem Prosenchym des Perichatial-

blattes mit seinen feingeschweiften oder geschlangelten Maschen

vermittelt das Perigonblatt (Fig. b); es ist aus lauter Rhomboiden

gewirkt, die sich bald der einen, bald der anderen Grundform nahern

und bildet hierin, wie auch in der schwach angedeuteten Mittelrippe,

das Muster fiir die c3 Hiillblatter der iibrigen Laubmoose.

Die Textur der Perichatialblatter gibt zu einer weiteren Be-

trachtung AnlaB. Verfolgt man die Entwicklung der unscheinbaren

Q Hiille zum doppelt so langen Perichatium an bluhenden und

fruchtenden Archidiumsprossen, so ersieht man aus einem Vergleich

der beiden Zellnetze (Fig. i und c), daB bei diesem Vorgange inter-

kalarcn Wachstums, wo ein Meristem nicht mehr vorhanden und

die Scheitelzelle in den Ruhezustand ubergegangen ist, die Ver-

langerung der Blatter nicht durch Teilung, sondern durch Streckung

der Zellen erreicht wird : eine durch innere Krafte erzielte Anpassung

und ein Seitenstiick zu der durch auBerhalb der Pflanze liegende,

so z. B. durch Stromung flutender Gewasser, wodurch ebenfalls

eine Streckung der Blatter samt ihrer Zellverbande herbeigefuhrt

wird.

4. Dicranum gronlandicum Brid.

Limpricht nimmt die Zweihausigkeit dieser Art vorweg,

ohne die c5 Pflanze zu kennen (1886). Mir ist es mit vieler Muh
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gelungen, aus den dicht verfilzten, bis 8,5 cm hohen Rasen, die ich

im Juli 1894 in Kongsvold (Dovrefjeld) sammelte, eine solche frei-

zulegen; sie war viel zarter, als die Q Pflanzen, knapp 1 cm hoch

und sparlicher beblattert. Zwischen den Schopfblattern verborgen

fanden sich drei knospenformige <5 Bliiten. Ein armblatteriges

Perigon umschlieBt hier wenige, 12 bis 15 Stockwerke hohe Anthe-

ridien von orangegelber Farbe (Fig. a) und zahlreiche, ebenso ge-

Abb. 8. Dicranum gronlandicum.

a Antheridium mit Saftfaden 70/1. b, c Zellnetz der Spitze und der Mitte eines

inneren. d des Flugels eines auBeren Perichatialblattes. b, c 300/1. d 200/1.

e Querschnitt eines solchen 30/1. f—h Querschnitte durch die Pfrieme. i—m

durch den Scheidenteil von Perichatialblattern 300/1. n, o Querschnitt dun*

Rippe und Grund eines Stammblattes 300/1. p Stuck eines Blattquers* hnitts

mit getroffenen Tiipfeln 300/1.

farbte Saftfaden von gleicher Lange. Die hohlen, breit eilanzett-

formigen, rasch kurz und stumpflich zugespitzten Perigonblattcr

sind ganzrandig, die auBeren mit breiter, deutlicher Rippe, die bei

den mittleren schwacher wird und den innersten, zungenformigen fehlt.

Das endstandige Perichatium setzt sich aus 4 bis 6 scheidig

iibereinander gerollten Blattern zusammen, die sich in ihrer Form

auffallend von den schmallanzettlichen Stammblattern unterscheiden.

Die Spreite der auBeren ist breit eiformig, an der Spitze gestutzt

oder auch schwach ausgerandet, die der inneren viel langer, breit
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spatel- bis zungenformig und bei alien verjiingt sie.sich plotzlich in eine

haarfeine, leicht abbrechende Pfrieme von Blattlange und dariiber. Di(

Rippe, die beim innersten Blatt sehr zart ist oder ganz fehlt, nimmt
in den auBeren nur wenig an Breite zu, tritt in das Haar ein und fiillt

es nach oben hin ganz aus (Fig. /—A). Bei den Stengelblattern ist die

Lamina im Pfriementeil rohrig und bis zur Spitze durchgefuhrt.

Diese Unterschiede machen sich schon auf schwach vergroBerten

Querschnitten deutlich bemerkbar. Wahrend die Stengelblatter

durch die stark vortretende Rippe gekielt erscheinen, bilden die

Perichatialblatter Kreisbogen mit iibereinander greifenden Randern

;

ihre Rippen heben sich als flache Wiilste nur unmerklich heraus

(Fig. e, i—m). Bei starker VergroBerung fallt dann sofort der ein-

fachere Bau der Hiillblatter ins Auge; ihre der Anlage nach zwei-

schichtige Rippe besteht in den inneren aus nur zwei Bauch- und
drei Riickenzellen, in der auBeren aus der doppelten Zahl und wird

hier auch infolge von Querteilungen einzelner Zellen dreischichtig

(Fig. m); daB aber alle gleichartig sind, erkennt man aus Schnitten

durch die bi- bis plankonvexe Pfrieme. Nur ganz vereinzelt sind

Zellen von Stereidenart eingestreut, doch nie zu zusammenhangenden
Bandern yereinigt, wie sie in der Stengelblattrippe auftreten; urn

deren Differenzierung in Deutergruppen und Stereidenbander zu

zeigen, wurden die Fig. n und o beigefiigt.

Im Zellnetz stimmen die verschiedenen Blatter insofern iiberein,

als sich in alien Wandverdickungen in dem MaBe bemerkbar machen,
daB sie die fur die Dicranaceen bezeichnenden mikroskopischen

Flachenbilder bestimmen. Am lockersten ist das Gewebe der Peri-

gonialblatter
; die am Grunde langlich rechteckigen Maschen geheii

nach oben hin in kiirzere, rhomboidische iiber, ordnen sich in Schrag-

reihen und umsaumen den Rand mehr oder weniger deutlich. In

den Perichatialblattern webt sich das Netz aus langlich rechteckigen

bis linealischen Zellen von sehr verschiedener, oft betrachtlicher

Lange; ihre Wande sind dicht, hier und da rosenkranzartig, ge-

tiipfelt und dermaBen verdickt, daB sie die auf einen schmalen
Schlitz verschmalertc Zellhohle meist an Breite ubertreffen (Fig. b,

c). Am oberen Rande werden die Formen unregelmaBig oder ver-

zerrt und flieBen an den innersten Blattern zu einem gekerbten,
hyalinen Saum zusammrn; in deren Grund ist eine Verschiedenheit
der Zellen nicht vorhanden — doch treten sie hier auch in der SpTeite

zerstreut doppelschichtig auf — , wahrend die auBeren eine deutlich
abgegrenzte Gruppe quadratischer bis langlich sechseckiger Fliigel-

zellen mit derben, gebraunten, nicht gctiipfelten Wanden haben
(Fig. d), die vier Stockwerke hoch, nicht entfenit die Rippe erreicht.
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Im Formenkreise der Untergattung Eudicranum kommen neben

den zarteren 6 Pflanzen Zwergmannchen vor, die klein und knospen-

formig im Stengelfilz nisten. Fig. a stellt ein solches von Dicranum

undulatum vor; das aus 5 bis 8 hohlen, breit eiformigen und rasch

zugespitzten, am oberen Rande gezahnten Blattern bestehendt

Perigon umschlieBt 1 bis 5 dick eiformige, etwa 10 Stock hoheAnthe-

Abb. 1). Dictanum vju%.

a Zwergmannchen 10/1. b Spitze von (lessen innerslem Blatt 45/1 (von h

undulatum). c—e Stammblaltquerschnitte 225/1: / PericlWitium 5 1. Q Zellnetz

der Spitze ties innerslen Perichatialblattes. neben <ler Hipp- 225/1. h—n QneT-

schnitte durch die Perichfttialblfitter. A Pfrieme. £—mRippe300 t.n Grand 120/1.

ridiei); die gelbgriinen Saftfaden sind w. nig langer, sparlich vor-

handen oder fehlen. Ein. feine, durch I bis 2 engere Zelkeihen an-

gedeutete Rippe habeii die au&eren Hiillblatter — die inneren sind

rippenlos , deren Zellnetz sich vbrwiegend aus langlich recht-

:kigen Formen zusammensetzt, die gegen den oberen Rand in

lockere kiirzer oder langer raut. nformige bis rhomboidisch* iiber-

eehen; die Wande sind nur in der Spitze derb, sonst uberall diinn-

wandig und nirgend getiipfelt, was auch fiir das Net/ der inneren

gilt (Fig. 6).
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Das in Fig. / dargestelltc Perichatium von D. majus ist bis

achtblatterig, in seinen Formen ganz wie bei D. gronlandicum ge-

staltet, doch in alien Teilen vveit groBer und kraftiger. Die Spreite

der auBeren Blatter ist hier 1,5 mm lang, ebenso breit, ihre Granne

3,5 mm lang; beim innersten erreicht die Lamina eine Lange von

6,0 mm, bei 3,0 mm Breite; die Granne ist nur 2,0 mm lang, sonst

aber audi im unteren Teil glatt, in der oberen Halfte dicht und

scharf gezahnt. Die in den auBeren Hiillblattern kraftige Rippe

wird in den innersten sehr schmal, zeigt bisweilen Ansatze zu Gabe-

lungen und geht dann bis auf 2 Zellen Breite zuriick, um sich ab-

warts wieder zu verstarken, nach oben hin bis zur Ausfullung des

Pfriemenhaares (Fig. h), wahrend sich sonst gerade in den auBeren

Perichatialblattern die gegen die Rander zwei- bis dreischichtige

Lamina beiderseits in wenigen Zellreihen bis zur Spitze emporzieht.

Das fiir die Familie der Gabelzahne typische Blattnetz ist im

Perichatium von D. majus nicht entfernt so dickwandig ausgebildet,

wie bei D. gronlandicum. In fast noch groBerem GleichmaB, wie

in den derberen Stengelblattem, webt es sich dicranoid aus linea-

lischen, gegen die Seitenrander allmahlich zarter und langer werden-

den Maschen, die mit reich und regelmaBig getiipfelten Langswanden

die Spreite in ihrer ganzen Lange, stets mit der Rippe gleichlaufend,

durchziehen und nur am oberen, meist etwas welligen Rande einem

befestigenden Saume aus querbreiteren Zellen mit groBen Eck-

verdickungen weichen (Fig. g). Am untersten Grunde finden wir

auch hier eine undeutlich begrenzte, mehr durch ihre gelbe Farbung

auffallende Gruppe von Flugelzellen mit tiipfelfreien Wanden.

AnlaB zu Vergleichen bieten die anatomischen Verhaltnisse

der beiden Dicranum-Arten noch genug. Wenn der ganzrandigen

Stammblattpfrieme von D. gronlandicum ein glatter Haarfortsatz

der Perichatialblatter entspricht, so diirfen wir bei D. majus mit

seinen scharf gesagten Stengelblattem nur rauh endende Hiillblatter

erwarten. Tatsachlich laufen sie in Haargebilde aus, die im oberen

Teil mit spitzen Zahnen dicht bewehrt sind, zeigen also auf Quer-

schnitten (Fig. h) mamillose Auftreibungen einzelner Wandzellen.

Ferner: Querschnitte durch die Stengelblatter, von der Spitze bis

zum Grunde gefuhrt (Fig. c

—

e), geben Kunde von derDoppelschichtig-

keit der Randzellen, der Deuter, von den fiinf- bis sechsschichtigen

Flugelzellen bei D. majus, von Merkmalen, die eine hohere Ent-

wicklungsstufe dieser Art, anderen gegenuber, bedeuten; einen Fort-

schritt, der schon im Bau der Perichatialblatter erkennbar ist, wenn

wir sie mit denen von D. gronlandicum vergleichen: in einer deut-

lichen Differenzierung der Rippenzellen in Deuter und Stereiden
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(Fig. i—m). 1st diese Trennung auch nicht in dem MaBe durch-

gefiihrt, wie in den Stammblattern, sind die Deuter vielmehr nur

in geringerer Zahl und nur in einer Schicht vorhanden, so entspricht

dies ganz dem im allgemeinen einfacheren Bau der Perichatial-

blatter; daB die Neigung zu tangentialen Teilungen in ihnen nicht

erloschen ist, ersieht man aus Fig. n ohne nahere Erklarung.

6. Dicranum longifolium Ehrh.

Die Pflanze ist zweihausig, seltener einhausig. Ihre toils end-

standigen, teils pseudolateralen <3 Bliiten sind dick knospenformig

;

die Hullblatter sehr hohl, die inneren (Fig. b) eiformig, kurz und

stumpf zugespitzt, die auBeren (Fig. c) breiter als hoch, quer oval;

sie gehen plotzlich in eine gleichlange, rinnige, nach auswarts ge-

bogene Pfrieme iiber, die im oberen Teil von der flachen Rippe ganz

ausgefullt wird, am Rucken durch leistenartig vortretende Zellreihen

streifig erscheint und bis zum Grunde durch vorspringende Zellecken

schwach gezahnelt ist. Das Zellnetz der Perigonblatter besteht in

der an der Pfrieme sich schmal emporziehenden Spreite aus sehr

kleinen, kurz rechteckigen bis rundlich quadratischen, reich ge-

tiipfelten Maschen; im oberen Teil der Lamina sind sie locker, lang-

lich sechseckig, gegen die Rander mehr breit rhomboidisch und

schwach getiipfelt (Fig. /) ; am Grunde langlich hexagonal bis linea-

lisch, diinnwandig. Der Querschnitt n zeigt neben einer breiten,

aus drei Lagen lockerer Zellen gebauten Rippe die einschichtige

Spreite mit stark verbogenen Wanden. Antheridien, 12 bis 15 Stock

hoch auf 4 bis 6 Zellen hohem Stiel, sind zu 20 und mehr vorhanden,

von zahlreichen, gelben, urn die Halfte langeren Saftfaden umgeben.

Die Perichatialblatter gleichen in der Form denen von Dicra-

num majus, unterscheiden sich von ihnen aber sofort durch die ver-

haltnismaBig viel breitere Rippe (Fig. d, e). Wahrend diese bei den

Stengel blattern von D. longifolium (Fig. a) an ihrer breitesten

Stelle mit je 15 Zellreihen bdderseits ein Drittel der Spreite aus-

fiillt — an einem Stammblatt von 0,5 mm Breite maB sie sogar

0,25 mm —, erreicht sit- in den auBeren HuUblattern der Q Bliit.

am Grunde etwa 1
/2 , weiter nach oben etwa 1

/5 der Lamina und

vcrschmalert sich in den innersten, 1,0 mm breiten zu einem immer

noch recht kraftigen Nerv von 0,075 bis 0,1 mm, also annahernd Vio

Blattbreite. Will man diese Unterschiede noch anschaulicher machen,

so bieten dazu die Zellreihen zu beiden Seiten der Rippe am breitesten

Blattdurchmesser guten Anhalt; in den Stammblattern sind es nur

15 oder wenig mehr, in den auBern Perichatialblattern durchschnitt-

lich 30, und an den innersten kann man 50 und dariiber zahlen.
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Die Granne ist bald schwach gezahnelt oder fast glatt, bald

mit Ausnahme des unteren Teils mit scharfen feinen Sagezahnen an

Seite und Riicken bewehrt und deutlich gestreift.

Das Zellnetz ist das der Gattung eigentiimlichc mit einzelnen

Besonderheiten. In den inneren Perichatialblattern (Fig. e, h) zeich-

net es sich durch auffallend lange, linealische Maschen aus, derin

^AArClCVYl 1
X,ow\aAj

\
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Abl:. 10. Dicranum longifolium.

(i Grand eines Stengelblattes 10/1. b inneres 30/1. c auAeres Perigonblatt 10/1.

dauBeres. e innerstes Perichatialblatt 10/1. f~ft Zcllnetze: / des mittleren Randes
von c 150/1. g der Mitte von d 300/1. /i der Mitte von e 300/1. / Ouerschnitl

durch den breitesten Teil eines Stengelblattes. fc eines inneren Perigonialblattes.

/ eines Perichatialblattes 45/1. m—s Blatt- und Rippenquerscbnitte 225 1.

in eines Blattes y.wischen oberstem Schopf- und unterstem Perigonialblatt.

n eines Perigonialblattes. o

—

q des Pfriementeils eines Periebatialblattes. / eines

inneren Perichatialblattes. s des Grtindes eines solchen. (Her grune InhaH
dear Mittelscbiehi nur bei o und /> eingezeichnet.)

stark und gleichmaBig verdickte Langswande mit sparlicher TiipiV-

lung in regelmaBigen Parallelen verlaufen; in den auBeren sind die

Zellen, zumal im Spitzenteil, an ihren Enden in ungewohnlichem

MaBe kollcnchymatisch verdickt, so daB fur die ausgezeichneten

Tiipfel wenig Spielraum iibrig bleibt und Wandstiicke von langlich

dreieckigtn Formen entstehen, in denen eine Mittellamelle nicht

-iehtbar ist (Fig. g). Fliigelzellen oder als solche zu deutende Zellen-

gruppen sind nicht vorhanden.
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Querschnitte lassen schon bci schwacher VergroBerung die

Unterschiede zwischen den rinnenformigen Stengelblattern (i), dtn

hohlen Perigonial- (k) und den scheidigen Perichatialblattern (/)

erkennen; die letzten, von der Spitze bis zum Grunde in Querschnitte

zerlegt, bieten in der Rippe die fur die Untergattung Paraleuco-

bryum bezeichnenden Bilder (vergl. Limprichts Fig. 121 mit

Fig. o, p, q). Uber einer Mittelschicht groBer, dickwandiger, rund-

licher, mit griinen, geballten Massen angefiillter Zellen — wofiir
*

also nach der L o r e n t z schen Erklarung die Bezeichnung ,,D e u -

ter" als „inhaltsleere Charakterzellen" nicht statthaft ist, wahrend

^ f
.vO-CC^C j»U.

Abb. 10a. Dicranum fuscescens var. foldfolium.

Oben ;{ Querschnitte durch die Rippe eines inneren, mittleren, auBeren Peri-

chatialblattes, unten durch die Rippe eines stengelblattes. Ein Schulbetepiel,

das keiner Erklarung bedarf.

ft

Warnstorf einen Gehalt an Chlorophyll zulaBt — ,
welche die

ganze Pfrieme durchquert, liegen ober- und unterseits in gleicher

Zahl einschichtige, blattgriinfreie Zellen mit diinnen AuBc nwanden

:

auf dem Riicken wechseln sie in gleichmaBig. n Abstanden mit

trapezformigen, deren sehr enge Hohle durch die auBerst stark

verdickte, fiber die diinnwandigen Xachbarmaschen hinweggreifend

AuBenwand nach innen verschoben ist. Infolge dieses Wechsels

erscheint die Rippe auf der Unterseite gestreift, doch treten hier di

Leisten wenig hervor. Am Grunde, vvie in den schwachen n Ripp n

der inneren Hiillblatter (Fig. 8, r) verwischen sich di • Diffei t-

sierungen oder schwmden bis auf vereinzelte, eiiglichtige Rticken-

zellen, die auch bei den Zwischenbiattern sparlicher werden (Fig. m).
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7. Campylopus flexuosus Brid.

fruh

Campylopus unter den selten fruchtcnden Moosen. Die Richtigkeit

der dafiir dort angegebenen Erklarung durch urigiinstige Verteilung

der Geschlechter stiitzt sich auf die Feststellung, daB von den in

Limprichts Werk beschriebenen 12 Arten drei nur mit Q Bluten

bekannt sind, daB man von anderen drei die Gametangienstande

Abb. 11. Campylopus flexuosus.

a—</ Blattnetze. a vom oberen Rande eines innerstcn Perichiitialblattes. b von

(lessen unterem Rande. c der Pfriemenmitte (Ruckseite). d des Fliigels eines

aofieren Perichatialblattes 200/1. e Ouerschnitt durch 2 Perichatialblatter 45/1.

/— i Teilquerschnitte durch solche von der Pfrieme bis zum Cirunde 300/1.

Hem Schnitt <j entspricht das Flachenbild c.

iiberhaupt noch nicht gesehen hat, dementsprechend nur fiinf fertil

Arten kennt, von sieben aber die Sporogone noch erst suchen muB.

Samtliche Arten sind zweihausig; es ist ein noch zu losendes Ratsel,

daB es mir nicht moglich war, weder unter den zu verschiedenen

Jahreszeiten und an zahlreichen Standorten, auch cfr. gesammelten

Vorraten meines Herbars, noch an lebenden, sterilen wie fruchtenden

Rasen aus Eisenachs Umgebung eine einzige 6 Bliitenpflanze zu

entdecken. Stillschweigend geht L i m p r i c h t iiber jede Bt-

\
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schreibung der 3 Bliite hinweg; in einem Falle, bei C. polytrichoides

,

erwahnt er ihre Gipfelstellung. Auch G r i m m e (VIII) gedenkt

nur der Q Bliite des von ihm untersuchten C. turfaceus und B r o -

therus (in Engler-Prantl) sagt unter Campylopus kurz : diocisch,

meist steril. Unter solchen Umstanden miissen wir uns mit den

Blutenstanden der Q Pflanze von C. flexuosus begniigen.

Die gipfelstandigen, in der Regel gehauften Perichatien be-

stehen in fertigem Zustande aus 6 bis 8 scheidig iibereinander ge-

wickelten Blattern. Die auBeren unterscheiden sich von den am
Grunde geohrten, schmaler oder breiter lanzettlichen, a 1 1 m a h 1 i c h

in eine rinnige Pfrieme verjiingten Stengelblattern weniger durch

ihre GroBe, als durch die raschere Verschmalerung aus breit ei-

formigem Grunde; sie werden urns doppelte iiberragt von den inne-

ren, welche die Seta als enger Hohlzylinder umschlieBen. Alle laufun

in eine gegen die Spitze scharf gesagte Granne von gleicher bis

doppelter Lange aus. Deutlicher wird die Verschiedenheit zwischen

ihnen und den Stengelblattern durch Angabe von Zahlen.

Ein Drittel der Spreite fiillt in den 4,0 mm langen S t a m m -

b 1 a 1 1 e r n die unterseits durch 15 und mehr vorspringende Leisten

auffallend gestreifte Rippe aus, nach oben ganz allmahlich ver-

schmalert, zu beiden Seiten von 1 bis 3 Reihen groBerer, langlich

rechteckiger Maschen begleitet. Scharf sind die derbwandigen

Fliigelzellen abgesetzt, wahrend die eigentliche Lamina von 12 bis

20, in kraftigeren Blattern bis 25 Reihen viel kleinerer, rundlich-

quadratischer bis langlich-rechteckiger Zellen gebildet wird, die

unmerklich in einen 3 bis 5, weiter abwarts 8 reihigen Saum aus

schmal linealischen, meist schief bis prosenchymatisch zugespitzten

Formen ubergehen. Gegen den oberen Rand werden sie mehr ab-

gerundet rhombisch; in dem bis zur Spitze durchgefuhrten, schmalen

Blattstreifen herrscht, besonders im Saume, die schrage Anordnung.

Die Zellwande sind durchweg derb, entbehren aber der Tupfel.

Erreichen schon die auBeren P e r i c h a t i a 1 b 1 a t t e r ein«

Breite von 20 bis 25 Zellen, so steigt diese Zahl in der Spreite d< r

inneren auf 50 und mehr; zugleich werden ihre Wande zusehends

/arter und in den hochscheidigen, innersten, bis 4,5 mm langen und

1,5 mm breiten nimmt der hyaline Saum, oben aus sehr winzigen,

kurzen, unten aus auBerst schmalen und langen Maschen gebildrt

(Fig. a , b), abwarts bisweilen V3
d^s Blattgrundes ein, wahtend

ihnen differenzierte Flugelzellen ganzlich fehlen; sie sind aber m

den auBeren Hullblattern in groBeren, derbwandigen, langlich secli^-

< ckigen Maschen deutlich cntwickelt und bilden eine scharf abgt-

set7.tP Cm™, vnn Hr>r ^iis die zarten Nachbar/ Uen in regelmaBigen
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Schragreihen nach auBen aufsteigen (Fig. d). Und diese schrage

Anordnung setzt sich bis in die Pfrieme fort, wo rhomboidische

Formen mit dicken Wanden das Flachenbild bestimmen und die

run

(Fig. c). Von der Riickseite bei durchfallendem Licht betrachtet,

zeigt die Perichatialblattrippe in ihrer 'ganzen Lange gleichmaBig

wechselnde Reihen von schmalen, Chlorophyll fuhrenden Parenchym-

zellen, gleichlaufend damit stark lichtbrechende, bastfaserahnliche

Prosenchymzellen mit sehr engem Lumen; entsprechende Quer-

schnitte (Figg. g, h, i) klaren alsbald die Verhaltnisse : unter einem

Bande groBer, medianer Deuter und mit ihnen in gleicher Anzahl

sehen wir we itlichtige, lockere AuBenzellen, dazwischen Gruppen

von Stereiden, von je 1 bis 2 derbwandigen Maschen bedeckt: diese

bilden die hellen, jene die griinen Streifen. Auf der Oberseite liegen

weitlumige AuBenzellen; in der Regel in doppelter Zahl, wie die

Deuter, einzelne davon sind noch tangential geteilt. Gegen den

Grund des Blattes werden alle Wande schwacher, die Stereiden

bilden Gruppen von braunen, englumigen Maschen (i). Ein wesent-

licher Unterschied im inneren Bau der Stengelblatter und Perichatial-

blatter besteht nach diesem Befunde nicht ; er ist mehr quantitativer

Art, indem in diesen die schwachere Rippe eine Deuterreihe von

6 bis 8 Zellen aufweist, wahrend in jenen deren bis 18 festgestellt

werden konnten.

8. Fissidens taxifolius Hedw.
*

Das Auffinden der Gametangienstande dieses schonen Spalt-

zahnmooses wird ungemein erschwert durch den Umstand, daB

sie am Grunde dicht miteinander verfilzter Stengel sitzen und diese

ihre lehmige Unterlage hartnackig festhalten. Es ist mir nicht ge-

lungen, weder an fruchtenden Rasen, noch an solchen im Bluten-

Tronat Juni (VIII) aufgenommenen, die 6 Bliitenknospen zu ent-

decken; auch Limpricht fiigt der Angabe ,,einhausig ein

Fragezeichen hinzu und begriindet es mit der Bemerkung, daB er

unter den zahlreichen Q Britten der fruchtreifen Pflanze me eine

c5 angetroffen habe.

Das im Schlamm wurzelnde Perichatium der durch Unbi-

standigkeit der Q Bliitenverhaltnisse ausgezeichneten Art (vergl.

V 1, S. 453) haftet meist am unteren Teile der Wedel und zeigt bei

einer Lange von 3 mm sechs Blatter, deren auBere, sehr kleine, in

der Form den untersten Stengelblattern gleichen, wahrend die mitt-

leren aus halbscheidigem Grunde rasch verschmalert sind, die beiden

innersten an der Spitze der reitenden Flache fast wie eingeschniirt,
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urn sich nach oben hin wieder in ein lanzettlich verbreitertes An-

hangsel zu verlangern (Fig. a). Von einem Riickenfliigel ist am
auBersten Perichatialblatt kaum eine Andeutung vorhanden, am
zweiten und dritten ist er als kurzer, ein- bis zweireihiger Streifen

entwickelt und am innersten zieht er sich in dieser schmalen La-

mellenform fast bis zum Grunde hinab. Dementsprechend bieten

Querschnitte durch die Q Hiille wechselreiche Bilder, sowohl im

J --V>/>A-ClOVV3 ^v CUX^\ aA.A^*JS m
#£e%&fl4ta&
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Abb. 12. Fissidens taxifolius.

a Innerstes Perichatialblatt 30/1. b dessen Spitze. c desscn Zellnetz bei a g,

d bei ae 150/1. e—k Querschnitte durch a von der Spitze bis zum Grunde

in der Ilohe der gleichen Buchstaben. 225/1. /, m Querschnitte durch Rippen

auBerer Perichatialblatter 225/1.

auBeren UmriB, wie im inneren Gefiige und beim Betrachten der

Figg. e—m wird man kaum vermuten, daB sie Zustande e i n e s

Perichatiums darsteUen, die Figg. e—k gar solche ernes und desselben

innersten Blattes; sie entstammen aber den Zonen, die in a mit

ubereinstimmenden Buchstaben bezeichnet sind.

Obvvohl in vielen FaUen schon der Augenschein lehrt, daB die

Blatter und ihre Rippe nur selten ihrer ganzen Lange nach gleich-

artig beschaffen sind, ist es vielleicht nicht iiberfliissig, bei dieser

Gelegenheit darauf hinzuweisen, daB es bei Anfertigung von Blatt-

Htdwigia Band LXIL
16
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querschnitten keineswcgs gleichgiiltig ist, aus welchcm Stengelteil

man sie nimmt, ob man sie dann im Spitzenteil oder am Grunde

schneidet. Ebenso wie bei den Torfmoosen, kommt es bei den librigen

Laubmoosen auf die richtige Auswahl an, dafiir gibt das vorliegende

Beispiel von Fissidens den besten Beweis. In systematischen Werken

wird hierauf wohl zu wenig Wert gelegt.

Das Zellnetz der Perichatialblatter unseres Mooses (Fig. b, c, d)

ist durchweg aus kleinen, derbwandigen Maschen gewebt, unter

denen als Grundform das gleichseitige Sechseck vorherrscht; sie

bilden mit ihrer Fiille von Blattgriin ein annahernd gleichartiges

Wabenmuster, wie in den Stengelblattern, sind haufig bald in die

Quere, bald in die Lange verzerrt und entbehren ganzlich der ge-

tiipfelten Wande. Ein Saum aus besonders geformten • Zellen ist

nicht vorhanden; dafiir sind die Randzellen durch vorspringende

AuBenwande zu zierlichen Kerbzahnen entwickelt und viel kleiner,

als die nahe der Rippe gelegenen. In dem das eigentliche Blatt mit

dem Fortsatz verbindenden Zwischenstuck (Fig. a, zwischen / und g)

bleibt von der Lamina bisweilen nur ein schmaler Streifen von

1 bis 2 Zellreihen iibrig.

Aus Querschnitten ergibt sich, daB die Perichatialblatter durch-

weg einschichtig sind, auch am Rande, doch kommen zerstreut

Doppelschichten vor, auch ist die Rippe gewohnlich im unteren,

starkeren Teil durch subcostale Lagen verbreitert. Die AuBenwande

der Blattzellen sind stark verdickt, im Spitzenteil mehr oder weniger

mamillos aufgetrieben. Der den Fissidentaceen eigentiimliche innere

Bau der Stengelblattrippe wiederholt sich typisch in den inneren
Perichatialblattern. Zerlegt man sie in 6 Schnittreihen, indem man

das Messer nacheinander durch die im Bilde a mit e—k bezeichneten

Zonen fiihrt, so erhalt man ebenso viel verschiedene Figuren, deren

UmriB ohne weiteres verstandlich ist; nur bei / wird es auffallen,

daB die in e noch stielrunde, zweiflugelige Rippe, hier oval und drei-

flugelig, getrennt vom Scheidenteil liegt. Der Schnitt hat die Lot-

stelle zwischen Spreite und Fliigel bei * getroffen, an der Stelle,

wo der Nerv in den Fortsatz eintritt und die kleinere Laminahalfte

sich verliert.

Die Eigenart des Fissidensblattes, die ehemals zu verschiedenen

Deutungen AnlaB gab, bedingt merkwiirdige, an der Hand der bei-

gefiigten Zeichnungen leicht zu verfolgende Gruppierungen im

inneren Bau der Rippe. In den auBeren Perichatialblattern wie

am Grunde des inneren plankonvex, zeigt sie (Fig. k, I, m) 3 bis 8

basale Deuter ungleicher GroBe, einzelne davon doppelschichtig, dar-

unter ein mehrschichtiges Stereidenband (Fig. I). Wo sich aufwarts
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der Riickcnfliigel ansetzt und zur Kielform der Rippe beitragt (h, i),

treten 1 bis 2 Reihen groBerer Innenzellen auf, die sie halbieren

und alsradiale Deuter bezeichnet werden konnen ; sie bilden

mit den basalen Deutern die Figur eines T, stellen eine Briicke

zwischen diesen und den Flxigclzellen dar und werden beiderseits

von einer ansehnlichen Stereidengruppe bcgleitet (Fig. h). Weiter

aufwarts wird die Rippe zuerst rundlich dreieckig (Fig. g), dann
oval (Fig. /) ; sie hat nun fur basale Deuter keinen Raum mehr iibrig;

doch riicken sie nicht etwa, wie man erwarten sollte, der Quere nach

in die Mitte, sondern schwinden ganz aus dem Bilde und von deni

T bleibt nur der Stiitzbalken iibrig als einfache oder doppelte Zellen-

reihe. In dieser Form, als mediane Deuterreihe durchlaufen sie die

stielrunde Rippe des Fortsatzes (Fig. e), deren Querschnitt lebhaft

an den des Blattes von Dichodontium pellucidum erinnert. Wir haben

hier das treffliche Beispiel einer den veranderten Bedingungen an-

gepaBten ,,Neuorientierung'\

Ganz ahnliche Verhaltnisse zeigt Fissidens adiantoides, doch ist

hier der Fortsatz der inneren Perichatialblatter kurzer als der

Scheidenteil, am Rande scharf gcsagt und aus mehr rundlichen

Zellen gebildet.

9. Fissidens bryoides Hedw.

Die fur die Familie der Fissidentaceen bezeichnende, durch die

Verteilung der Geschlechter bedingte Mannigfaltigkeit der Bluten-

verhaltnisse — es gibt Arten mit einhausigen, pseudomonocischen,

zweihausigen, zwitterigen, polygamen Gametangienstanden— kommt
in reichem MaBe bei F. bryoides zur Geltung; neben der einhausigen

Hauptform sind Abarten bekannt mit bald monocischen, bald dio-

cischen Bliiten; die Q sind hier endstandig, dort seiten- oder grund-

standig; die <5, entweder als Knospen oder als nackte Antheridien

vorhanden, finden sich zahlreich in den Achseln der Stammblatter

und werden in denen der unteren Region durch einen Protonema-

faden ersetzt.

Wir wahlen die Stammform mit in den Achseln der Stengel-

blatter auf kurzen Stielchen stehenden 6 Bliiten; herausgelost er-

scheinen sie als meist dreiblatterige Knospchen mit wenigen Anthe-

ridien. Saftfaden fehlen. Eigentlich ist das Perigon nur eine auBerst

winzige Nachbildung des Perichatiums, wie wir es bei Fissidens

taxijolius kennen lernten; seine auBeren Blattchen sind breit

eilanzettlich, kreisrund bis queroval, plotzlich in ein kurzes Spitzchen

zusammengezogen, die inneren bis zur Spitze kaum 0,25 mm iang,

am oberen Rande gestutzt oder unregelmaBig ausgebuchtct, all*

16*
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sehr hohl und bald rippenlos, bald mit einer schwachen, durch 2 bis

3 Zellreihen derberer Art angedeuteten Rippe, die aber auch als

kurzer, kraftiger Stachel austreten kann. Von einem Riickenfliigel

ist oft keine Spur vorhanden oder er ist verkiimmert (Fig. b). Das

durchscheinende Zellnetz webt sich aus derbwandigen, rhomboi-

dischen, abwarts aus langlich sechseckigen Maschen mit diinnen

Wanden; an der breitesten Stelle zahlt man bis 40 rundlich quadra-

Abb. 13. Fissidens bryoides a—h und rufulus, h*

—

k.

a Stuck des unteren Stengels von F. bryoides mit <3 Bliiten nach Entfernung

der Stutzblatter 30/1. b inneres Perigonblatt 150/1. c, d Querschnitte eines

solchen 225/1. e Perichatialblatt 30/1. / dessen Spitze 300/1. g Zellnetz aus

dessen Scheidenteil 200/1. h dessen Quepschnitt 225/1. —h*, I, k Querschnitte

durch ein Perichatialblatt, dessen Saum und basale Rippe von F. rufulus 225/1.

(Richtige Bestimmung der Aargauer Pflanze durch Limpricht bestatigt.)

tische Zellen. Die Saumzellen unterscheiden sich kaum von den

ubrigen. Die Figg. c und d zeigen die Blattchen im Querschnitt;

sie sind einschichtig, in c ist die Rippe nur durch starkere Wande

verschieden, ein Dorsalfliigel nicht ausgebildet.

Die Archegonien stehen bei dieser Art auf dem SproBgipfel,

die Sporogone kommen aus dem Scheidenteile des obersten Stamm-

blattes hervor, das also, da eine mehrblatterige Hiille nicht zustande

kommt, als einziges Perichatialblatt aufzufassen ist (bisweilen findet



Die Bltiten der .Laubmoose. 229

sich daneben noch ein viel kleineres Blattchen). Es miBt 0,3 bis

0,4 mm in der Breite, 1,5 bis 2,0 mm in der Lange, umfaBt mit seinem

Grunde die Vaginula, unterscheidet sich von den nachstfolgenden

Stengelblattern nur durch schmalere Form und geringerer GroBe,

ist mithin (Fig. e) schmal lanzettlich, am Rande langs eng gesaumt

und durchweg (Fig. /, g) aus diinnwandigen, regelmaBig sechsseitigen

Maschen gewebt, beim Obergang in den Fortsatz nicht verschmalert.

Der Querschnitt zeigt das fur die Gattung typische Bild; als Art-

merkmal kommen verdickte Randzellen hinzu, die in der Spitze

beginnen und besonders gegen den Grund als mehrreihiger, ein-

bis doppelschichtiger Saum hervortreten (Fig. h).

In einer Arbeit liber die Haube der Laubmoose (X, S. 253 bis

260) habe ich nachgewiesen, daB bei den Fissidentaceen das Zellnetz

der Kalyptra fiir die Systematik wichtige Artmerkmale bietet. Den

gleichen Wert diirfen fiir einzelne Arten die Blutenteile beanspruchen.

Nur zwei Beispiele dafiir, wie das Gewebe der Perigon- und Peri-

chatialblatter, ihre Rippen und Saume mehr beachtet zu werden

verdienen, als es bisher geschah.

Fissidens incurvus. Hat Pflanzen mit 6 gipfelstandigen und

seitenstandigen Bliiten, deren Hiillblatter kraftige Rippen und mehr-

reihigen Saum besitzen, sowie knospenformige Zwergmannchen.

Fissidens rufulus. Der Blattsaum der Perichatialblatter ver-

breitert und verdickt sich am Grunde auBerordentlich ;
der Quer-

schnitt (Fig. h*, i) zeigt, daB 8 bis 10 Zellreihen an seiner Bildung

teilnehmen und in 3- bis 4 facher Schicht, bisweilen unterbrochen

durch einschichtige Zwischenlagen, einen derben Wulst bilden. In

der Rippe ist hier und da die senkrechte (radiale) Deuterreihe un-

vollkommen entwickelt, im fliigellosen, unteren Teil aber doch deut-

Hch zu erkennen (Fig. k).

10. Hedwigia albicans Lindb.

In dem Moosverein xerophiler Grimmien und Rhacomitrien,

der iiber stark besonnte Felswande seine grauschimmernden Polster

ausbreitet, pflegt die Hedwigia nicht zu fehlen. Ihre Penchatlen

fallen schon friih als langere, weiBglanzende Schopfe ins Auge, selbst

wenn keine befruchteten Archegonien darin zu findcn sind; nach

reifen Sporogonen sucht man oft vergebens im „zeitigen Fruhhng ,

auch an Standorten, wo die einhausige Pflanze haufig auftntt.

Die c3 Bliiten sitzen als winzige, nur 0,75 mm lange und bei der

dichten Beblatterung leicht zu ubersehende Knospchen m den

Achseln der Laubblatter unterhalb der o, urspriinghch gipfelstan-
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digen, also nahe den Gabelungen des sympodial verzweigten Stam-

mes. Sie bestchcn aus 4 bis 7 eilanzettlichen, stumpfen, selten hyalin

zugespitzten, orangefarbigen Perigonblattcrn mit 5 bis 8 Antheridien

* auf dickcm Stiel von etwa halber Lange des Schlauches (Fig. a)

und 2 bis 15 gelben, fast doppelt so langen Saftfaden. Eine Rippe

fehlt; statt ihrer setzen sich, wie in den Stengelblattern, die langlich

r},ib*VA~a.\

Abb. 14. Hedwigia albicans.

a Pcrigonblatt mit Antheridien und Paraphysen 30/1. b, c dessen Spitze und
Flugcl 200/1 d Q Bliite mit verodeten Archegonien 30/1. e jungeres Hullblatt
daraus im Zustande der Wimperbildung 120/1. / Bildungsgewebe aus dem
Grunde eines noch jiingeren Blattes wie e 300/1. g inneres Perichatialblatt
30/1. ft, i, k dessen Zellnetz von der Grenze zwischen hyalinem und grunem
Gewebe, Mitte und Grund. 300/1. /—p Querschnitte durch g: I durch den

hyalinen Spitzenteil. m—p abwarta bis zum Grunde (p) 200/1.

rechteckigen, ungetiipfelten, derben Zellen des Blattgrundes in den
alteren, auBeren Perigonblattern bis fiber die Mitte in einem breiten

Streifen fort (Fig. c), der, auch dunkler gefarbt, sich von dem Leiter-

gewebe des Randes mehr oder weniger scharf abhebt. Die Spitze

ist aus ovalen, schwach getiipfelten, innenseits glatten Maschen
gewebt; auf dem Riicken sind entweder alle Blatter, oder nur die

auBeren, diese hauptsachlich im Spitzenteil (Fig. b), dicht mit zwei-

bis dreispitzigen Fapillen bedeckt. Die Perigone von der Hohen Most
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waren starker papillos, als die von Eisenacher Standorten. Meist
bilden die quadratischen Randzellen einen ziemlich deutlichen Saum
bis gegen die Blattspitze. Wie die Beschaffenheit der AuBenwande
wechselt iibrigens die Zellenform in einem und demselben Perigon;
neben rechteckigen Saumzellen mit derben Wanden kommen am
Grunde auch gestreckte, zartwandige Formen vor.

Wie erwahnt, stehen die Q Bliiten anfangs endstandig, spater
infolge subfloraler SproBbildung in den Gabelungen des Stengels.
Ihre Hiille besteht aus sehr unglefch groBen Blattern und umschlieBt

6 bis 12 Archegonien auf stielartig verlangertem FuB, dazwischen
wenige Saftfaden. Diese wachsen erst nach der Befruchtung zu
ihrer vollen GroBe aus, auch wenn sie fehlschlagt; solch ein im
Wachstum begriffenes Perichatium mit verodeten Archegonien
ist in Fig. d abgebildet und in Fig. e eins seiner Blattchen; es zeigt

die bereits fertige Pfrieme mit gezahntem Rande und papillosen
Zellen, darunter das noch in lebhaften Teilungen befindliche Meri-
stem — in Fig. / ein Stuck davon starker vergroBert — , aus dessen
Saum mehrere glashelle Wimpern ihren Ursprung nehmen. Sie

entwickeln sich zu biegsamen, geschlangelten oder zickzackformig
verbogenen, langen Faden, die als eigenartige Zierde die Perichatial-

blatter von den Stammblattern unterscheiden und in ihrer Menge
erne Art Netzhaube iiber der nacktmiindigen Kapsel bilden, indem
sie sich mit ihren hakig gebogenen Enden, die iiberdies noch in kamm-
artl& gezahnte Spitzchen auslaufen, untereinander verflechten und
verankern. Ohne dabei an eine besondere ZweckmaBigkeitseinrichtung
zu denken, muB man zugeben, daB sich das Pflanzchen fur das
iehlende Peristom einen zur Regelung der Sporenausstreuung durch-
aus geeigneten Ersatz geschaffen hat (s. Fig. g).

Die im fertigen Zustande 3 bis 3,5 mm messenden Hiillblatter

der q Blute iibertreffen die benachbarten Stengelblatter nicht un-
erheblich an Lange; im Zellnetz beider ist kein grundsatzlicher

u^nterschied bemerkbar, soweit die Grundform der Zellen in Frage
kommt. Zwischen dem, durch gehauften Inhalt und dicht gestellte

"apillen bis zur Undeutlichkeit getriibten Flachenbilde der Stengel-

blatter in ihrer ganzen Ausdehnung und' dem der innersten Peri-

cnatialblatter mit ihrem lockeren, durchscheinenden Gewebe, den
Vom Grunde bis hoch hinauf glatten, gleichmaBig verdickten Wanden,
den inhaltlosen, vergilbten oder gar wasserhellen Maschenreihen
sind alle Obergangsformen vorhanden. Die typischen Zellnetze der

^pitze, der Mitte und des Grundes sind in Figg. h—k dargestellt;

um die Warzchen in ihren naturlichen Umrissen zu sehen, muB das

Deckglas vermieden werden. Ihre wahre Gestalt und Verteilung
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erkennt man an Querschnitten ; solche sind in den Fig. I—p bei-

gefugt. Es erscheinen hier die Papillen der hyalinen Pfrieme zapfen-

formig, die der griinen Blattspitze mehrlappig oder mehrspitzig

in der Oberflachenansicht rosettenformig — ; hier sitzen sie einem

Stielchen auf, urn weiter abwarts zu verflachen und am Grunde ganz

zu verschwinden.

11. Splachnum sphaericum Swartz.

Eins der im Gebiet seltneren Dungmoose. In Thxiringen kommt
es nur am Beerberg bei 900 m vor und wurde im Juli 1918 von mir

in einem einzigen, bluhenden Raschen nahe dem Rondel bei Oberhof

in einer Stauchform mit dicken, fleischigen, dichter beblatterten

Stengeln von 0,5 cm Hohe (Fig. a) aufgenommen. Eine gestreckte

Form mit schlaffen, entfernt beblatterten Stammchen, im Juli 1894

in Norwegen gesammelt, ist in Fig. b dargestellt ; unterhalb der

endstandigen c5 Bliite geht hier regelmaBig ein langerer SproB hervor,

der wieder mit einer solchen abschlieBt.

Bei der engen Verbindung der Pflanzchen zu dicht wurzel-

filzigen Rasen bietet die Feststellung der Bliitenverhaltnisse Schwie-

rigkeiten. Limpricht bezeichnet die Art als ein- und zweihausig
und es ist immerhin moglich, daB die Gametangienstande auf ver-

schiedene Achsen verteilt sind, die anfangs zusammenhangen und
sich spater trennen, wodurch also, wie bei Funaria (IX), Zweihausig-
keit entsteht. Die Rasen aus Oberhof enthielten nur diocische

Pflanzen, alle <3 in der gestauchten Form mit je einer endstandigen,
dick kopfformigen Bliite. Ihre Hulle wird von 4 bis 5 Perigon-
blattern gebildet, die aus hohlem, breit verkehrt-eiformigem Grunde
rasch in einen schmal lanzettlichen, langen Spitzenteil verschmalert
sind, der am Rande durch vorspringende Zellecken weit hinab stumpf
gezahnt (nicht ganzrandig, wie Limpricht hervorhebt) ist und
in frischem Zustande entweder flach absteht oder schlangelig bis

sparrig zuriickgekriimmt erscheint, mit schwacher, am Grundr
nicht verbreiterter Rippe, die vor der Spitze verloscht. In dem oben
offenen Perigon sind die Saftfaden, die kiirzeren Antheridien iiber-

ragend, sichtbar. Das Blattnetz webt sich oben aus schmalen, lang-

lich sechsseitigen, oft prosenchymatischen Zellen, am Grunde aus

kurz rhomboidischen Maschen mit diinnen Wanden (Fig. d, e), ent-

halt reichlich Blattgriin und farbt sich spater pomeranzengelb. Die

abwarts unmerklich breiter werdende Rippe zeigt im Querschnitt
(Fig.

/) 2 bis 4 basale Deuter, 5 bis 6 ebenso groBe, lockere Riicken-
zellen, wenige Fiillzellen und in der Mitte eine groBe Begleitergruppt

1

,
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ist mithin nur schwacher und flacher, sonst genau so gebaut, wie
die der Stammblatter, deren eine zum Vergleich in Fig. m abge-
bildet ist.

Die schlanken, fast spindelformigen Antheridien sind 0,5 mm
lang, teils gerade, teils gekriimmt, aus 12 Stockwerken durinwandiger,
schmaler, langlich rechteckiger Zellen gefiigt und stehen auf einem
kurzen, dicken, mehrzellreihigen Stiele zwischen zahlreichen, langeren

S^gJ.wmw

Abb. 15. Splachnum sphaericum.

a, b (5 Pflanzen. a Stauchform 7,5/1. b Streckform 5/1. c Perigonblatt von a
5/1. d dessen Spitze und e Zellnetz des Grundes 150/1. / dessen Rippe 120/1.

g entleertes Antheridium mit Saftfaden 70/1. h Q BIQte mit Keulenhaaren
70/1. i Zellnetz vom Grande des groCeren Perigynialblattes 150/1. k oberstes
Schopf-, daranter innerstes Perichatialblatt 5/1, daruber Saumzellen des oberen

Randes von I 70/1. Z Stammblatt 7,5/1. m dessen Querschnitt 120/1.

Paraphysen, die in dreierlei Formen auftreten: fadenformig und
keulenformig, diese mit nach oben zu entweder wenig verdickten
°der mit kugelig aufgeblasenen, groBeren, von einer zugespitzten

Endzelle gekronten Gliederzellen (Fig. G) .

Auf der kraftigeren, blattreicheren Q Pflanze wird die Bliite

yon groBeren, fast eine

schlossen und enthalt wenige

Rosette bildenden Schopfblattern um-
— auf nordischen Stammchen bis 10—

normal geformten Archegonien ohne Saftfaden. Nach der Be-
fruchtung findet man neben jiingeren und alteren, unbefruchtet
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gebliebenen Archegonien die Anlagen der Perichatialblatter (Fig. h)
;

sie unterscheiden sich nicht von den Schopfblattern, sobald sie aus-

gewachsen sind, selten ist ein innerstes, schmales Blattchen von

halber Lange vorhanden (Fig. k links); ihr Blattnetz gleicht im

Spitzenteil dem der Perigonblatter ; am Grunde sind sie aus langlich

sechsseitigen und einzelnen fast quadratischen Maschen gewebt

(Fig. i), aus denen hier und da die fur die Familie bezeichnenden

Keulenhaare hervorgehen, die leicht abbrechen und in groBerer

Zahl in den Achseln der oberen Stengelblatter als einzellige, farblose

Schlauche auf violett gefarbter Grundzelle stehen.

12. Funaria hygrometrica Sibth.

Nachst Ceratodon purpureas ist keins der einheimischen, gipfel-

friichtigen Moose so allgemein verbreitet, pflegt kein anderes so

enge Beziehungen zum Menschen und seiner Kulturtatigkeit, wie

Funaria hygrometrica. Sie siedelt sich gern in der Nahe seiner Woh-

nungen, auf Gemauer und Gartenland an, folgt seinen Spuren in

die Einsamkeit des Waldes, wo sie die Brandstatten der Forst-

arbeiter und verlassene Meilerstatten zu finden weiB, ja, sie sucht

sogar Schutthugel auf und laBt auf solch oden Platzen in ihrer

schnellwiichsigen Weise binnen kurzer Zeit buntfarbige Oasen auf-

sprieBen.

Die Art ist proterandrisch-zweihausig. DaB iiber die Bliiten-

verhaltnisse eines Mooses, welches schon von Otto Brunfels
in seinem Contrafayt Krauterbuch von 1537 erwahnt und seitdem

von den Bryologen mit Vorliebe als Musterbeispiel fiir die ver-

schiedenen Erscheinungen im Leben der Laubmoose herangezogen

worden ist, noch Meinungsverschiedenheiten bestehen konnen, daB

es bald als monocisch, bald als diocisch bezeichnet wird, erklart

sich einfach aus dem ungleichzeitigen Auftreten der Gametangien-

stande und ihrer Verteilung. Durch Kulturen, die auf geeigneten

Nahrboden angelegt und in ihrer Entwicklung durch nichts gestort

wurden, habe ich schon vor Jahren (IX) festgestellt, daB zuerst die

6 Sprosse mit endstandiger Bliite erscheinen, die Pflanze anfangs

einhausig ist ; spater gehen aus ihrem mittleren und unteren Stengel-

teil die Q hervor, bewurzeln sich und losen sich schlieBlich durch

Absterben der alteren Teile aus ihrem Verbande, womit die Zwei-

hausigkeit zur vollendeten Tatsache wird. Es treten aber audi

Q Pflanzen auf mit 6 SproB am Grunde, so daB es der personlichen

Auffassung iiberlassen bleibt, sich je nach dem Zeitpunkt der Beob-

achtung fiir die eine oder andere Infloreszenz des ,,Drehmooses

zu entscheiden.
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Es sei bei dieser Gelegenheit eine kurze Bemerkung liber die

deutschen Bezeichnungen der Moose gestattet. Limpricht
verzichtete darauf, solche neben den lateinischen zu bringen, er fand
„Mildes Kurzbuchse" urkomisch. Abgesehen davon, daB eine

Verdeutschung keineswegs die buchstabliche Ubersetzung der fremd-
sprachlichen Bezeichnung sein muB, wie es die langst eingebiirgerten

Abb. 1(>. Funaria hygrometrica.

a ein 9 blatteriges Perigon von obenjgesehen. b dasselbe von der Unterseite

15/1. c Mittelstuck eines 5 blatterigen Perigons, Oberseite, scheinbar noch «/s

angeheftet 30/1. d Perigonblattquerschnitt mit Antheridien (7 im Schlauch,

6 im Stiel getroffen) und Saftfaden 150/1. e, / Querschnitte durch Perichatien,

in der Mitte die Vaginula 45/1. g Querschnitt durch eine antheridienarnie

(5 Blute 45/1. h Diagramm einer solchen. In e, f, g ist die Gipfeldrehung durch

punktierte Bogenlinien angedeutet. Die Numerierung in e ist zu berichtigen;

1 ist das oberste Tragblatt. 2 als erstes Perichatialblatt zu bezeichncn, das

also mit Blatt 5 und 8 eine Kurve bildet.

Namen Urmoos, Le.uchtmoos, Torfmoos, Wider-
thon; Filzmiitze, Sternmoos, Schildmoos,
Astmoos, Glockenhut u. a. lehren, kann man dariiber

streiten, ob der geriigte deutsche Name fiir Brachythecium Mildeanum

komischer klingt, als manche Benennung in Garckes Flora,

wie z. B. „Ruprechts
Brachsenkraut".

Kranichschnaber' oder ,,stachelsporiges

SinngemaBe Ubersetzungen in die Mutter-
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sprache, wie sie Karl M u 1 1 e r Hal. nicht zum Nachteil seines

Werkes (II) durchgefuhrt hat, wurden Moosfreunden ohne alt-

sprachliche Vorbildung — und deren gibt es doch recht viele

sicherlich willkommen sein und dazu beitragen, daB die wissen-

schaftlichen Namen nicht bloB „Rauch und leerer Schair sind. Die

Notwendigkeit, diese fiir a 1 1 e Benutzer seiner zweibandigen Leber-

moosflora zu erklaren, hat ihr Verfasser Karl Miiller Fribg.

richtig erkannt und ihr in dankenswerter Weise Rechnung getragen.

Die 6 Blute unserer Funaria hat die Form eines gipfelstandigen,

fast scheibenartig verflachten Trichters, auf dessen Grund mehr

oder weniger zahlreiche Antheridien, bisweilen bis zu 50, zwischen

den sie iiberragenden Saftfaden sichtbar sind (Fig. c). Die 6 bis 8

verkehrtei- bis spatelformigen Perigonblatter bilden eine deutlich

von den obersten Stengelblattern abgesetzte Rosette, sind nach der

3
/8 Stellung (s. Fig. a und b) und in der als cochlear bezeichneten

Deckungsart, die aber nicht bestandig ist, angeheftet; am unteren

Rande bilden groBere Zellen in Keulen- bis Ballonform einen doppel-

schichtigen Saum — fiir ein Moosandroceum ein einzig dastehender

Fall—, wodurch sie sich auffallig vor den Stammblattern auszeichnen.

Im Rippenbau ist kein Unterschied (Fig. d).

Den Flachenbildern a und b entspricht der in Fig. g dargestellte

Querschnitt durch den unteren Abschnitt des Perigons, mit ge-

troffenen Antheridien und Paraphysen; durch Fig. h wird er dia-

grammatisch bestatigt. t)bereinstimmend deckt in alien drei Figuren

Blatt 1 das neunte nach 3 Umlaufen; die durch Scheiteldrehung

aus der x
/3 in die 3

/8
iibergehende Divergenz — in c ist es noch 2

/s
—

ist durch punktierte Bogenlinien zur Anschauung gebracht und

ohne weiteres verstandlich.

Die armstockigen Antheridien sind auf Abb. 1 Fig. B in jungerem

und in fertigem Zustande dargestellt; in den begleitenden Saftfaden

kann man gelegentlich die Teilungsvorgange der Giromatophoren

sehen (Abb. 3, t, k).

Mit einer ei- bis fast zwiebelformigen Knospe aus 4 bis 8 groBen,

sehr hohlen, weit iibereinander gewickelten Blattern endigt die im

unteren Stengelteil" kleinblatterige Q Pflanze. Perig3mblatter sind

nur wenige mit diinner, zarter Rippe und von der halben Lange

der eingeschlossenen Archegonien, wovon eins kurz nach der Be-

fruchtung 0,7 mm maB, vorhanden; geschwollene Saumzellen fehlen.

Die Spreite ist bei alien aus dunnwandigen, gedunsenen Zellen ge-

webt ; die Rippe zeigt den typischen Bau der Stammblattrippe, also

2 Bauchzellen, 3 bis 4 mediane Deuter, 6 Rlickenzellen mit Begleiter-

gruppe und Stereidenband.
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Junge Perichatien (Fig. e, f) lassen auf Querschnitten die

Scheiteltorsion ebenso deutlich erkennen, wie die Hiille der 3 Bliite.

Die ausgewachsenen Perichatialblatter ragen liber die inneren Organe
weit hinaus; die auBeren werden 1,5 mm lang und 1,0 mm breit,

die innersten doppelt so lang und breit und stimmen im Netzwerk
und Rippenbau mit den Perigonblattern uberein.

Die in der Gipfelknospe eingeschlossenen 1 bis 3 Archegonien

sind langhalsig; der 1
j^ bis 1

/z ihrer Lange messende, maBig ver-

dickte Bauch ist 10 bis 12 Stock hoch und aus polygonalen Zellen

gebaut; der Hals aus etwa 10 Stockwerken von in sechs Reihen

schrag nach links aufsteigenden, langlich rechteckigen Zellen, alle

durch sparliches Chlorophyll zart griin gefarbt. Dazwischen stehen

wenige Fadenparaphysen, deren lange Endzelle kaum dicker ist,

als die 3 bis 4 kurzen Grundzellen (s. Abb. 2 a).

13. Leptobryum piriforme Schimp.

Karl Miiller Hal. lehnt in seinem 1901 unvollendet er-
*

schienenen Werk ,, Genera Muscorum frondosorum" schroff die

durch eine einzige Art vertretene S c h i m p e r sche Gattung

Leptobryum ab. Indes deuten Ahnlichkeit der vegetativen Organe

dieses Mooses mit Dicranella crispa, wie die campylopoide Rippe
an, daB wir es hier mit einer von den ubrigen Bryaceen abweichenden
Form zu tun haben. In der Tat wiirde man, waren ihre Sporogone

unbekannt, die Pflanze schwerlich bei dieser Familie eingereiht haben,

dafur sind Form, Zellnetz und innerer Bau der Stammblatter, mehr
noch der Blutenhullblatter, zu eigenartig; nach dem Habitus des

Gametophyten steht sie noch am nachsten der Stableria gracilis,

mit der sie audi im Gefiige der Stengelblattrippe ziemlich iiber-

einstimmt.

Das von Limpricht in Fig. 266 gebrachte Bild entspricht

ziemlich getreu den auf dem Regenstein im Harz und auf FloBholz

in WestpreuBen gesammelten Pflanzen; in frischen Rasen von

Eisenacher Standorten fallen aber die Form- und GroBenunterschiede

zwischen Stengel- und Hullblattern viel mehr ins Auge, wie aus

Fig. a und den folgenden Zahlen zu ersehen ist.

Unterste Stengelblatter: fast gleichseitig dreieckig, 0,2 mm lang,

0,15 mm breit. Rippe fehlt oder zart angedeutet.

Mittlere Stengelblatter: aus breitem Grunde lanzettlich,

0,5—0,8 mm lang, 0,2—0,3 mm breit. Rippe unten 7s der

Spreite.
'
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Oberste Stengelblatter: schmal lanzettlich, 1,5—2,0 mm lang,

0,25—0,3 mm breit. Alle Blatter stehen steif aufrecht,

fast borstenformig vom Stengel ab.

Unterste Hiillblatter: aus eiformigem Grunde rasch pfriemen-

formig, 2,5 mm lang, 0,4 mm breit.

Mittlere Hiillblatter: Form der vorigen, 5 mm und dariiber lang

(der eiformige Grund 0,75 mm hoch), bis 0,5 mm breit.

Rippe bei beiden am Grunde 1
/2

der Blattbasis, nach oben

noch mehr verbreitert.

Innerste Hiillblatter: kiirzer und schmaler als die vorigen, Lamina

am Grunde nur wenige Zellen breit. Alle Blatter verbogen

oder geschlangelt, auBere weit a~bstehend bis zuriick-

gekriimmt.

Die meisten Pflanzchen der lockeren Rasen tragen endstandige,

reichblatterige Zwitterbliiten in Becherform, daneben kommen
schlankere, zweihausige Bliiten vor mit nur wenigen Antheridien

oder Archegonien. Die Hiillblatter sind, wie vorhin bemerkt, etwa

dreimal so lang, als die oberen Stammblatter; zu 12 bis 20 dicht

aneinander gedrangt, machen sie den Bliitenbecher durch ihre GroBe,

die lange, geschlangelte Pfrieme, die diese bis zur Spitze ausfullende,

kraftige Rippe sehr augenfallig. Die pfriemenformige Verlangerung

ist kielig oder rinnig hohl und verflacht, gedreht, ganzrandig oder

schwach gezahnt. In lebenden Pflanzen enthalten alle Blattzellen

reichlich Chlorophyllkorner. In Zwitterbliiten findet man 1 bis 5

zehn Stockwerke hohe Antheridien und die doppelte bis dreifache

Zahl Archegonien nebst zahlreichen glashellen Saftfaden, die sich

durch eine langere, zugespitzte Endzelle auszeichnen, den rein

Q Bliiten aber fehlen (Fig. b). Befruchtete Archegonien zeigen eine

Einschniirung unterhalb des verschrumpften Halses, wie bei Fonti-

nalis (Abb. 27 c) als Beweis, daB sich auch hier nur der untere Teil

des Bauches an der Haubenbildung beteiligt, was schon von G o e b e 1

beobachtet worden ist (XI. Abb. 853). Bemerkenswert sind zwischen

den Hiillblattern und in den Achseln der oberen Stengelblatter

stehende Keulenhaare, die meist eine langere, farblose Endzelle auf

violett gefarbtem, zweizelligem FuB tragen.

Nach Zellnetz und innerem Gefiige unterscheiden sich die Hiill-

blatter nicht unerheblich von den Stengelblattern. Diese sind aus

breitem Grunde allmahlich verschmalert, fast gleichschenklig drei-

eckig; ihre Rippe ist schmaler und laBt bis zur Spitze einen mehr-

zellreihigen Streifen der Blattflache frei, die sich aus gleichformig

langlich-rechteckigen Maschen von 0,06 bis 0,08 mm Lange und
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0,008 bis 0,01 mm Breite webt. In Blattern des unteren Stengelteils

bestehen Lamina und Rippe, scharf bcgrenzt, aus gleichartigen
Zcllen (Fig. I) ; in den oberen Stammblattern schwindet die Gleich-
artigkeit; die Rippe wird von einer Reihe medianer Deuter durch-
quert, denen die Begleiter nicht fehlen; die zahlreichen AuBenzellen
sind klein, englichtig und subkostale Zellen leiten hiniiber zur ein-

\
i

.cp-kox>/I/V1/WV n.

Abb. 17. Leptobryam piriforme.

a Blutenkopfchen 10/1. b Teil "einer (Sbliite mit Paraphyscn. Kculenhaaren

und unterem Stuck des innersten Hiillblattes 70/1. c, d Spitze und Grund
eines inneren Hiillblattes 150/1. e Zellnetz vom oberen Rande eines auCeren
Hiillblattes 150/1. /

—

k Querschnitte durch Hullblatter. f—i von der Pfriemen-
spitze abwarts bis zum Spreitenteil k, f 225/1. g, h 150/1. i, k 200/1. uber I

eine typische Begleitergruppe 150/1. I Querschnitt durch ein unteres, m durch

ein oberes Stengelblatt 200/1.

schichtigen Spreite, in der auch sonst Verdoppelung der Schichten

vorkommt (Fig. m).

Wechselreicher gestalten sich die Verhaltnisse in den Hiillblattern.

wtrachten wir eins aus ihrem mittleren Kreise, so finden wir in

der langen Pfrieme die gestreckten Formen schmallinealischer, vor-

^egend parenchymatischer Zellen, die nur in der Spitze und am
schwach gezahnten, auBersten Rande durchscheinend, schon durch
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Langsstreifungen auf die Ungleichartigkeit des mehrschichtigen

Gewebes hinweisen.- Wo die verflachte Pfrieme sich zum hohlen

Grunde erweitert und die Rippe ihre groBte Breite erreicht, bleibt

die Spreite anfangs beiderseits auf ein bis zwei Reihen einschichtiger,

langlich rechteckiger Zellen beschrankt; allmahlich verbreitert sie

sich durch rhomboidische, prosenchymatisch ineinander geschobene

Maschen auf 10 bis 12 Reihen, die den Blattgrund fiillen (Fig. e),

in dessen Mitte lOmal so lang als breit (gemessen 0,013 : 0,12 mm),

am Rande kiirzer und schmaler. Die Zellwande sind schwach ver-

dickt, ungetiipfelt, am Grunde der innersten Hullblatter sehr lang

und zartwandig (Fig. d). Die Rippe laBt bei geeigneter Beleuchtung

die lockereren, groBen Maschen des Innengewebes durchschimmern.

Seine Differenzierung ist in gleichem Sinne, doch in weit groBerem

Umfange durchgefiihrt, wie in den Stengelblattern, vornehmlich in

ihrem pfriemenformigen Fortsatz; Schnitte durch diesen geben eine

Reihe verschiedener Bilder. In den zarten, innersten Blattern sehen

wir (Fig. /, g) drei bis vier Schichten lockerer Innenzellen, die AuBen-

zellen klein und zahlreich, noch unverdickt. Aus der dreischichtigen

Anlage gehen zwei Reihen groBmaschiger Deuter hervor, zwischen

die sich unterseits ein zusammenhangendes Band, weiterhin Gruppen

kleiner Zellen mit zackigen Umrissen schieben, die als Begleiter

eigener Art gedeutet werden mussen — trotz ihrer derben, ver-

bogenen Wande — , da Stereiden in solcher Form nicht bekannt

sind. In manchen Schnitten fehlen diese Gruppen fast ganzlich;

in andern sind sie kummerlich entwickelt, doch kommen auch typische

Begleiter mit zarten Wanden vor (Fig. iiber i) und bisweilen sogar

in den Winkeln innerhalb der Deuterreihen. Das Band ist bis zum
Grunde zu verfolgen, wo es aber undeutlich wird (Fig. k).

Die Figuren /

—

k klaren und vervollstandigen die bei Betrachtung

des Flachenbildes gewonnene Vorstellung vom inneren Bau der be-

treffenden Organe; sie reden aber auch sonst eine deutliche Sprache,

indem sie auf die Notwendigkeit hinweisen, Angaben systematischer

Werke iiber die Perichatialblatter einer Nachpriifung zu unter-

ziehen. Wenn im vorliegenden Falle selbst L i m p r i c h t und

Warnstorf diese als „wenig verschieden'
r

oder „wie die Schopf-

blatter" bezeichnen, so lehrt ein vergleichender Blick auf die Figg. I

und m, daB sie sich mit der auBeren Form begniigten, die anato-

mischen Unterschiede aber ubersahen.

14. Webera elongata Hedw.

Gleich der haufigeren Webera nutans bietet diese schone Art

Gelegenheit, die als Parocie unterschiedene Form des einhausigen
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man von einemBlutenstandes naher kennen zu lernen. Lost
bliihenden Stengel die an seinem unteren Ende winzigen und spar-
lichen, nach oben zu groBer werdenden und dichter gestellten Blatter
bis zum Grunde des steifen, 2 bis 3 mm langen Schopfes, so findet
man in der Achsel eines jeden dieser „Subperichatialblatter", wie
sie L i m p r i c h t nennt, die Antheridien, ohne Saftfaden zu 2

<2Q J*

Abb. 18. Webera elongata.

« Oberstcs Stiick des Blutenstandes; in der Mitte die Archegonien, darunter
paarweise die Antheridien 45/1. b eins der innersten Hiillblatter von a 150/1.
c Querschnitt durch eine Bliite; die Antheridien sind nicht, die Archegonien
im Halsteile, die inneren Hullblatter in der Spitze getroffen 45/1. d der mittlere
leil von c mit den Archegonienhalsen und den innersten Hiillblattern 150/1.
e Querschnitt durch den tieferen Tell eines Blutenstandes mit den zu 2—

3

aohselstandigen Antheridien 45/1. / Querschnitt durch die Rippe eines auCeren
Hullblattes 225/1. g Perigonblatt rait Antheridium 30/1. h dossen Zellnetz 120/1

und i Ouerschnitte 150/1,

ls 3 dicht nebeneinander stehend (Fig. a). Rein morphologisch
etrachtet haben wir Einzelbliiten vor uns, die nach der 2

/5
Stellung

n mehreren Kreisen am Stamm angeordnet sind und je ein aus
mem Stiitzblatt und einem Antheridiumpaar gebildetes Androceum
arstellen, entwicklungsgeschichtlich als Bliiten stand aufgefaBt
werden miissen. Uber diesem 6 Gametangienstand erhebt sich aus
aem SproBscheitel der Q, das Gynaceum, von einer besonderen

Htdiuigia Band LXII. 16
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Hiille umgeben; ihre schmallanzettlichen, mit breitem Grunde

sitzenden Blattchen sind nur so lang oder wenig langer als die 9 bis 18

vorhandenen, 0,46 mm messenden Archegonien; ihre Rippe ist

kraftig, die Spreite der inneren, flachrandigen an der Basis 4 bis 8,

an der Spitze 1 bis 2 Zellen breit (Fig. b) ; sie sind im oberen Teil

aus kurz rhomboidischen Zellen gewebt, die sich durch derbe Wande

deutlich gegen die auBerst diinnwandigen Maschen abgrenzen, welche

zu den sehr kleinen, quadratischen und querbreiten des noch in der

Weiterentwicklung befindlichen Grundes hiniiberleiten. Paraphysen

fehlen oder sind in wenigen kurzen Faden entwickelt.

Aus Querschnitten, in verschiedener Hohe durch die einzelnen

Teile gefiihrt, ergeben sich die Stellungsverhaltnisse innerhalb dieser

Kreise. Es wiederholt sich in der Anheftung der Hullblatter, des

Perigyns wie des Perigons, die fur die Stengelblatter geltende 2
/5

Di-

vergenz (s. Abb. c, d, e), wie aus den beigefugten Zahlen ersichtlich

ist; man sieht auch, daB die Antheridien nicht immer paarweise

stehen, sondern ofters zu dreien. Im Rippenbau herrscht Ober-

einstimmung. Die Rander der inneren, zarteren Blatter sind flach,

die der auBeren stark umgerollt.

Der fur die Gattung Webera bezeichnende Wechsel in den

Blutenverhaltnissen macht sich auch im Formenkreise der einzelnen

Arten bemerkbar, besonders bei W. cruda und den einhausigen.

AuBer dem rein parocischen Stand, wie er oben beschrieben ist,

kommen bei unserer W. elongata mancherlei Abweichungen vor.

Neben typischen Pflanzen von Eisenacher Standorten fanden sich

solche mit rein <5 endstandiger Bliite; andere, bei denen am Ende

des parocischen Teils eine knospenformige Zwitterblute stand,

in beiden Fallen die inneren Organe umschlossen von bis zehn breit-

lanzettlichen, flachrandigen, sehr hohlen Hullblattern, die bis 1 mm
lang, in der untern Halite gelb, am oberen Rande geschweift-rgezahnt,

ganz aus rhombischen Maschen gewebt waren, im Spitzenteil derb-

wandig und sparlich getiipfelt, um abwarts in schmal rhombische,

zartwandige, am Grunde linealische iiberzugehen. Eine dieser

Zwitterbluten enthielt neben sechs schlank flaschenformigen Arche-

gonien von 0,5 mm Lange 15 acht Stockwerke hohe Antheridien,

doch keine Saftfaden. Innerhalb der Bliitenstande sind Erneuerungs-

sprosse nicht selten. Zarte, nur 4 mm hohe Blutenpflanzen, in der

Gilfenklamm bei Sterzing aufgenommen, trugen in den Achseln

ihrer 2 mm langen 6 Schopfblatter je 2 bis 3 Antheridien,

dariiber eine rein <3, dicke Knospe, deren zehn viel kleinere, am

hohlen Grunde rotlich-gelbe, breit eilanzettliche Blatter mehr als

30 Antheridien und wenieen Fadenoaraohvsen als Hiille dienten,
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einige waren ganzrandig, andere bucfitig gekerbt bis grob gezahnt
an einem hier und da schwach umgeschlagenen, durch gestreckte
Zellen undeutlich gesaumten Rande. Die stark verbogene Rippe
erwies sich als 2- bis 3schichtig (Fig. g~i). (S. auch das Diagramm
Taf. 4H.)

Mniaceae.

Hochentwickelt, reich an formenschonen Arten, durch groBe
Scheibenbliiten ausgezeichnet, gliedert sich die Familie der Stern-

moose nach Saumung der Stengelblatter und Rippenbau in die

drei natiirlichen Gruppen der Biserratae, Serratae und
Integerrimae. Unter denen der ersten, in unserm Gebiet
durch acht Arten vertretenen, deren Kennzeichen in Doppelreihen
von Sagezahnen, medianen Deutern, Begleitergruppe und zwei

Stereidenbandern bestehen, ist die haufigste und stattlichste das

zweihausige

15. Mnium hornum L.

Die auBere Hulle der dick scheibenformigen, fast kopfchen-

formigen <5 Bliite (Fig. a) wird von 6 bis 9 am Grunde hohlen, lanzett-

lichen, 4 mm langen und 1,25 mm breiten, in der Form den Stengel-

blattern gleichen Perigonblattern gebildet. Sie umschlieBen zu-

nachst 4 viel kleinere Blattchen von breitlanzettlicher, eispatel-

formiger bis herzformiger Gestalt (Fig. b, d), deren auBeres, als

groBtes und Ubergangsform, 2 mm in der Lange, 1 mm in der Breite

miBt und noch von einem doppelzahnigen, abwarts schwindenden
Rande gesaumt ist, der, in den nachstfolgenden undeutlich, dem
innersten, 1 mm langen, 0,75 mm breiten ganzlich fehlt; hochstens
ist dessen Saum mit wenigen, einzelnen Zahnchen versehen, meist

geschweift oder ganzrandig, mit nicht differenzierten, aber bisweilen

Mattgriinfreien Randzellen. Die Rippe lauftin das auswarts gebogene

Spitzchen aus. Das Zellnetz webt sich am Grunde aus langlich

rechteckigen, zartwandigen MascRen, im Spitzenteil sind sie sehr

klein, einzelne so lang als breit, alle reich an Chlorophyll. Antheridien

kann man bis zu 50 zahlen; sie bauen sich aus 10 bis 12 Stockwerken
auf und erreichen 0,56 bis 0,68 mm Lange. Die sie in groBer Zahl

uirigebenden Saftfaden sind 7- bis 8zellig, tragen auf fadenformigem,

blaBrosenrotem, dabei chlorophyllreichem Grunde eine geschwollene

Hauptzelle und endigen dariiber in eine zweizellige, kegelformige

Spitze (Fig. e). Ihrem Blattnetze nach und durch den nicht oder

Wenig gesagten Saum stehen die Perigonblatter den Niederblattern

ajn Stengelgrunde viel naher, als den oberen Stengelblattern mit

feem typischen, polygonalen, mehr oderwenigerdeutlichreihenformig

geordneten Mnium-Gewebe.
16*
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Unterhalb der «3 Blute finden sich bisweilen, q uirlformig aus

den Achseln der Schopfblatter hervorgegangen, bis drei klein-

blatterige Seitensprosse

.

Die Blutezeit fallt nach Grimme in den Mai ; doch kann

man schon im Dezember die sterilen, meist bogig aufstrebenden,

am Ende verdiinnt zulaufenden Sprosse von den bliitentragenden

irui h'Kt^U/vn H a X'VWi/vr*/

UflL
mft

Abb. 19. Mnium hornum.

a (3 BlOtenstand mit Quirlasten 5/1. b auBercs der inneren Perigonbliitter 15/1.

c dessen Spitze 70/1. d innerstes Perigonblatt 30/1. e Saftfaden der (3 Bliite

70/1. / innerstes Perigynblatt 45/1. g^ Spitze eines Perichatialblattes, Unter-

seite 30/1. h Querschnitt durch den SproOscheitel der Q Pflanze 30/1, i durch
eine altere Q Blute; Archegonien im FuBteil getroffen 45/1. k6 Querschnitte

durch die Hiillblatter einer alteren Q Blute 150/1. I Querschnitt durch Lamina
und Saum eines Schopfblattes 150/1.

unterscheiden, die urn diese Zeit aber nur altere, gebraunte Game-

tangien aufweisen. Im Friihling kleidet sich die Q Bliite in eine

Hiille, deren Blatter sich von den 6 mm und dariiber langen, 1,0 bis

1,3 mm breiten Stengelblattern nur durch schmalere, mehr linealische

Form bei breiterem Grunde unterscheiden, aber so unmerklich in

diese iibergehen, daB eine Grenze schwer zu ziehen ist. Betrachtet

man ihrer 8 bis 12 als zum Perigyn gehorig, dann wird als auBerstes

ein schmal lanzettliches, 4,5 bis 6,0 mm langes, 0,5 mm breites
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gelten diirfen, wogegen das innerste, rasch pfriemenformig zugespitzte

nur 0,9 bis 1,2 mm : 0,2 mm am Grande miBt. Mit Abnahme der

GroBe nach innen zu schwindet auch der Saum und fehlt den innersten

Blattern ganz (Fig. /) ; ihre Lamina ist am Grunde nur 6 bis 8 Zellen

breit, die mittleren sind nur um den ein- bis zweireihigem Saum
breiter.

Die auch in den innersten, noch saumlosen Perigynialblattern

verhaltnismaBig kraftige Rippe ist in alien auBerst stark entwickelt

;

ihr Bau und der der Lamina wird durch das Querschnittsbild *

veranschaulicht, durch die 6 unter k aneinander gereihten Ent-

wicklungsstufen ein Vergleich mit den Stengelblattern erleichtert.

Die scharf abgegrenzte Spreite ist einschichtig oder verloren zwei-

schichtig, ihr Rand nur in den auBeren Blattern in einer Zellreihe

verdoppelt — ein erheblicher Unterschied von dern wulstigen Saum

der Stammblatter, der in Fig. I dargestellt ist. Die allmahliche

Ausgestaltung der anfangs aus lauter gleichartigen Zellen gebildeten

Rippe durch Differenzierung der Deuter, der kleinen, von einem

hufeisenformigen Stereidenband umschlossenen Begleitergruppe, die

beide wieder am Grunde zuriicktreten, ist in diesen Figuren genau

zu verfolgen, so daB auch hier die Abweichung von dem typischen

Bau der bikonvexen Rippe in dem Fehlen des oberen Stereiden-

bandes und der damit zusammenhangenden Plankonvexitat sofort

ins Auge fallt.

Die 2
/5 Stellung bei umfassender Deckung ist im Querschnitt

durch die Q Bliite genau so deutlich erkennbar, wie in dem durch

den SproBscheitel gefuhrten Schnitt h, eine Torsion also nicht nach-

zuweisen ; die Geradzeilen lassen, ihrer Numerierung nach, an Regel-

maBigkeit nichts zu wiinschen iibrig (i 1—6—11). Der Ubergang

von der 1
jz zur 2

/5
Divergenz vollzieht sich hier weniger klar, wie

in dem durch die Figg. g und h in Abb. 21 dargestellten Falle bei

Mnium punctatum.

In der Gruppe der Serratae, welche, in gleicher Arten-

zahl wie die vorige vertreten, wegen der einfachen Bezahnung ihrer

inschichtigen Blattsaume und der mit nur einem, unteren

Stereidenbande ausgestatteten Rippe eine Mittelstellung einnimmt,

steht an erster Stelle das zweihausige

16. Mnium undulatum Weis.

Von Limpricht mit Recht als „Prachtmoos" bezeichnet,

-— es sich ob der Vomehmheit seiner reizenden Baumchenform,

der Uppigkeit in der Entwicklung der einzelnen Organe, der gehauft
darf
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auftretenden Sporogone getrost neben den nordischen Schirmmoosen

sehen lassen, ist aber so lichtempfindlich, daB es nur an besonders

giinstigen Standorten bliihend und fruchtend angetroffen wird.

Fur die Untersuchung muBten im Winter gesammelte Pflanzen

benutzt werden; als BKitemonat gilt der Juni.

C-vva c-tt o \*A./vns
ya/WWWW WW o \aJLgJl

&

Abb. 20. Mnium undulatum.
a Antheridium mit Saftfaden 30/1. &, c, d innerste und mittlere Perigonblatter
rait Antheridien und Paraphysen 10/1. e = b 30/1. / Rippe von c 150/1.

0, h, i Spitzenteile des innersten, des dritt- und viertinneren Perichatialblattes

70/1. k, Z, m Querschnitte durch die innersten Perichatialblatter. n durch die

Rippe eines auBeren 120/1.
Cinclidium stygium. o Langsschnitt durch die Biate 45/1. p der aus dem

Archegon rechts herausgeloste Embryo 120/1.

Die (3 Gametangienstande fallen durch eine stattliche Rosette

aus 6 bis 8 auBeren Hullblattem auf, die eilanzettlich bis zungen-

formig, querwellig verbogen, 3,5 bis 4,5 mm lang, 1,5 bis 2,0 mm
breit, rings gesaumt und einreihig gezahnt, am hohlen Grunde herab-

laufen. Abweichend davon werden die inneren Perigonblatter nach

und nach kleiner, verkiirzen sich von 3,0 bis auf 1,0 mm, verschmalern

sich aus fast rautenformig-querbreiter Form zur eilanzettlichen

(Fig. d, c, b), wobei der Saum bis zum Verschwinden abnimmt, die
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Zahnelung aber bleibt. Das Gleiche gilt fur die Rippe ; in den auBeren

Blattern typisch, verflacht sie allmahlich, erscheint in den innersten

nur noch aus 4 Schichten gleichartiger Zellen gebaut (Fig. /), urn

am Grunde zu erloschen. Das Netz dieser Blattchen (Fig. e) webt

am
Grunde aus langlichen bis linealischen Maschen mit zarten, sparlich

getiipfelten Wanden.
Die 0,5 bis 0,6 mm langen, 0,18 mm dicken Antheridien bauen

sich aus 10 bis 12 deutlich begrenzten Stockwerken (Fig. a) auf

kurzem Stiele auf und so iiberaus zahlreich, daB sie hierin mit den

Polytrichaceen wetteifern; ich stellte in einer Bliite 340 fest. Daneben

bedecken den breiten Bliitenboden, unter dem sich das Leitbundel

des Stammes trichterformig ausdehnt, die noch reichlicher vor-

handenen Saftfaden ; sie sind urn die Halfte langer, als die Antheridien,

rosafarben, faden- bis schmal keulenformig, 8- bis lOzellig, bald mit

geschwollener Endzelle, bald die beiden Endzellen kegelig zugespitzt.

Von den gleichfalls rosettenartig gestellten Schopfblattern der

Q Pflanze, die 60 und mehr Archegonien umschlieBen, messen die

auBersten 10 bis 12 mm in der Lange, 2 bis 2,5 mm in der Breite,

sind die folgenden bei verschmalertem Grunde schmal zungenformig

bis spatelformig, stark querwellig, gehen bis auf 4 mm: 1 mm zuriick;

die mittleren, 1 mm breiten zeigen liber der Basis eine Verschmalerung

auf die Halfte; die drei innersten messen unten nur 0,75 mm, sind

gleichschenklig dreieckig oder aus breiterem Grunde rasch pfriemen-

formig, 2 mm lang; ihre Rippe ist undeutlich begrenzt, doch kraftig,

der Rand ungesaumt und stumpf gezahnt. Das Zellnetz dieser

innersten Perigynblatter alterer Bluten ist oben aus rundlich poly-

gonalen Maschen gewebt mit zwei Reihen langerer, einen undeut-

lichen Saum bildenden Randzellen; etwa vom vierten, schmal-

spatelformigen Blatt ab, dessen chlorophyllreiche Zellen im Spitzen-

teil polygonal, mit getiipfelten Wanden ausgestattet sind, tritt

dieser zweireihige Saum unvermittelt und scharf begrenzt auf, wie

ihn Fig. i zeigt.

Die Rippe, in den auBeren Perichatialblattern bikonvex und,

ganz nach dem Gruppentypus, mit hufeisenformigem Stereidenband

und groBer Begleitergruppe versehen (Fig. n), verflacht sich nach

innen zu mehr und mehr, wahrend diese beiden Zellverbande nach

und nach schwinden (Fig. m, I, h).

Am einfachsten liegen die Verhaltnisse in der dritten, nur

5 Arten umfassenden Gruppe der I n t e g e r r i m a e. Sie kenn-

zeichnen sich durch ganzrandige Blattsaume und eine, aus gleich-

artigen Zellen gebaute Rippe, die nur eine mittlere Begleitergruppe,
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doch keine Stereidenbander aufweist. Hier finden wir die Riesen

der Familie vereinigt, obenan das bis 30 cm Hohe erreichende Mnium
cinclidioides . Ihm steht am nachsten das schone, tief griine, in

feuchten Lagen nicht seltene

17, Mnium punctatum Hedw.
-

das mitten im Winter reich fruchtend, gleichzeitig mit <3 und Q

Gametangienstanden anzutreffen ist, in beiden mit Hiillblattern,

die sich nach Gestalt und GroBe von den Stengelblattern weit ent-

fernen.

Wie die 6, bergen sich auch die Q Bliiten im Grunde einer

offenen Rosette, infolge ihrer Unansehnlichkeit leicht zu iibersehen.

Das in Fig. a abgebildete, endstandige Rosettenblatt maB 3 mm,
bei 2 mm Breite, wurde von den folgenden Schopfblattern in doppelter

Lange iiberragt, wahrend von den schmal lanzettlichen Perigyn-

blattern das auBere 1,5, das innerste nur 0,5 mm lang war. Diese

innersten 4 bis 6 Blattchen sind aus diinnwandigen, gestreckt-

sechsseitigen Maschen gewebt, das innerste (Fig. e) saumlos und

ohne Rippe oder mit schwacher Andeutung einer solchen, wahrend

sie in den auBeren kraftiger, am Grunde breiter wird und zugleich

ein schmaler, zwei- bis vierreihiger Saum sich bildet; auch nehmen
deren Zellen im Spitzenteil rhomboidische Formen an mit derben

Wanden und reichem Chlorophyllgehalt ; die der Basis bleiben

langlich rechteckig (Fig. /).

t)bergangsformen von den schmalen Hiillblattern zu den weiter

abwarts fast kreisformigen Stammblattern kommen vor und nahern

sich in GroBe und UmriB der einen oder andern Form, nicht selten

mit Doppelspitzen und Gabelungen der Rippe (Figg. 6, c).

Ein Querschnitt durch ein alteres, sechsblatteriges Perigynium

mit im FuB getroffenen Archegonien ist in Fig. h dargestellt; es

laBt deutlich die Verschiebung der in beiden Umlaufen bestehenden
l

/a Stellung durch Scheiteldrehung in die 2
/5 Divergenz erkennen:

Blatt 1 und 6 decken einander. Die in ihrer Entwicklung abge-

schlossenen Blatter beriihren mit ihren flachen Randern einander

kaum und erinnern damit an die klappige Deckung in den Bluten-

hiillen hoherer Gewachse, unterscheiden sich also wesentlich von

den scheidigen Perichatien. Blatt fiir Blatt ist der Fortschritt in

der Rippenausbildung hier zu verfolgen, von der schwachen An-

deutung durch wenige Doppelschichten (s. Fig. i links oben) bis zum

charf difft r. nzierten Bau der Stengelblattnerven im obersten
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Schopfblatt (Fig. h unten), ebenso die Entstehung des bis 4 Schichten
dicken Wulstes, der die ursprunglich einschichtige Spreite als derber
Saum umfriedigt. Auch die im Stammblatte nicht seltenen Ver-
doppelungen der Lamina zwischen Rippe und Rand sind in den
auBeren Hiillblattern schon hier und da vorhanden.

s^l (/yvuw>y h>asw\ cXciXasww'

Abb. 21. Mnium piinctatum.

a oberstes Stengelblatt mit Q Blute 10/1. b, c abweichend geformte Schopf-
blatter 7,5/1. d Spitze von a 45/1. e innerstes Perigynblatt 45/1. / Spitze des
auBersten 45/1. g Querschnitt durch den Stammscheitel der Q PHanze mit
3 an der Anheftungsstelle getroffenen, auBeren Hullblattern 120/1. h etwas
hoher— bei * von a— gefuhrter Querschnitt mit 6 Perigynblattern und oberstem
Schopfblatt 70/1 ; Archegone im FuBteil getroffen. i ein noch weiter aufwarts
durchschnittenes Perigynblatt mit den Halsen der Archegonien 70/1. k Grund
eincsPerichatialblattesmit SchneckenfraB und wieverkorktenWundrandern 70/1.

Ob die Stellung der Archegonien einer gesetzmaBigen Ordnung
unterliegt, ist eine Frage, die sich bei Betrachtung der Fig. i auf-

^^"gt, im Hinblick auf die sie in deutlichen Kreisen umgebenden
^attfaden. Solange fur eine Beantwortung nicht einwandfreie Beob-
acntungen vorliegen, wird man zunachst nur an eine moglichst
vorteilhafte Ausnutzung des Raumes denken durfen.
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18. Cinclidium stygium Sw.

Das den Integerrimis nachststehende Kuppelmoos bietet in

seiner Zwitterblute, deren GrundriB wir bereits auf der Tafel der

Diagramme kennen lernten, durch die ubersichtliche Anordnung der

in mafiiger Zahl vorhandenen Geschlechtsorgane eine giinstige Ge-

legenheit, deren Entwicklung in ihrer Reihenfolge zu beobachten,

wo es in lebendem Zustande rechtzeitig zur Verfugung steht. Die

benutzten Rasen, Ende Juni von Freund Loeske barfuB aus

einem tiefen Sumpfe geholt, waren fur eine Untersuchung nach

dieser Richtung hin leider zu weit vorgeschritten, wie der in Fig. 20 o

dargestellte Langsschnitt durch den Garnetangienstand zeigt. Hier

wie in Fig. 4 J sehen wir die Antheridien vorwiegend das Mittelfeld

des hochgewolbten Bliitenbodens ausfiillen, die Archegonien da-

zwischen einzeln oder zu mehreren der tieferen Randzone eingefugt.

Beiderlei Organe sind annahernd gleichlang, die auf dickem Stiel

in 12 bis 15 Stockwerken aufgebauten Antheridien messen 0,6 bis

0,8 mm, an Lange iibertroffen von faden- oder keulenformigen Saft-

faden mit geschwollener Endzelle und kornigem Inhalt. Die Arche-

gonien sind lang gestielt, der Hals nimmt 5
/8 , Bauch und FuB 3

/8 ,

oft aber auch die Halfte der Lange ein ; aus der Form der zur Rechten

gezeichneten geht hervor, daB sich nur der untere Bauchteil an der

Sporogonbildung beteiligt. Der durchschimmernde Embryo wurde

herausgelost und laBt die ersten Teilungsvorgange gut erkennen

(Fig. 20 p)..

Die Hiillblatter verhalten sich zu den Stengelblattern ahnlich

wie bei Mnium undulatum. Die inneren sind oben aus einem engen,

kaum in Schragreihen geordneten Zellnetz gewebt, am Grunde

lockermaschig, saumlos; die mittleren werden von einem mehr una

mehr verbreiterten Saum umfaBt; die auBeren gleichen in Form,

Saumung, Zellnetz und Rippenbau den Stammblattern, die sie an

GroBe weit iibertreffen.

19. Philonotis fontana L.

Schon vor Jahren hat L. L o e s k e in seinen ,,Kritischen be-

Blattumrisses

zahnung fiir die Unterscheidung der P/w7o7iofo'<s-Formen hingewiesen.

Was er dort ausfuhrt, gilt bei manchen Arten selbst fur das einzelne

Stammchen. Bei keiner in dem MaBe, wie bei der durch ihre Quirl-

aste an einen Armleuchter erinnernden Ph. fontana unsrer Sumpte,

bei keiner anderen ist der Wechsel der Blattform beim Ubergang

^ Hedwigia Bd. XLV. Oct. 1905.
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in eine hohere Stengelzone so auffallig, wie bei dieser formenreichen,
durch weithin sichtbare, auf hohem TragsproB die Rasen iiber-

ragenden, scheibenformigen Garnetangienstande ausgezeichneten Art.
Das beweist ein Blick auf unsre Abbildungen, die samtlich nach
Pflanzen des namlichen Standorts gezeichnet wurden.

d'V
j
yiZoYloJCxA

Abb. 22. Philonotis fontana.

a Stengelblatt. b Blatt des <3 Tragsprosses. c (5 Bliite von oben gesehen 7,5/1.
d auBeres, e mittleres, / inneres Perigonblatt (mit Saftfaden), g Perichatialblatt

10/1. h Spitze. i unterer Saum. k Fliigel (mit Ohrchen) eines inneren Perigon-
blattes h, i 120/1. k 70/1. I Spitze des innersten Perichatialblattes 150/1. links

daruber Randzellen der Spitze 225/1. m oberer Rand eines auBeren Perichatial-

blattes 225/1. n mittlerer Rand eines Stengelblattes 150/1. o Zellen des Grundes
von n 225/1. p

—

v Rippenquerschnitte : p eines Stengelblattes. q y r eines

TragsproBblattes q oben, r nahe der Anheftung, s

—

u eines inneren Perigon-
blattes, s vom oberen, derbwandigen Teil (alle 150/1), / vom grunen Teil 70/1,

u vom gelben Grunde 120/1, v von einem innersten Perichatialblatt.

Gehen wir von dem mehr oder weniger einseitswendigen Stengel-

Watt, Fig. a, aus, das sich als die natxirliche Grundform dnrch scharfe

Zuspitzung, mehrere tiefe Falten, deutlich begrenzte Rippe und bis

^°ch hinauf umgerollte Rander auszeichnet, so weicht schon das
Watt des ^ Tragsprosses, Fig. b, durch seine Schuppenstellung,
urcn den Fortfall der feinen Spitze, undeutlich abgegrenzte Rippe

und flache Rander ab; die Falten sind seichter oder ganz ge-
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schwunden und beim Loslosen vom Stengel zieht man dessen lockere

Rinde mit herab. Die unteren Hiillblatter des Perigons, Fig. dt

erweisen sich in ihrem auBeren Zuschnitt als Vermittler zwischen

TragsproB- und eigentlichen Perigonblattern ; sie fallen durch Breite

der Lamina und der Rippe auf, Langs- und Querdurchmesser stehen

im Verhaltnis von 2 mm : 1,8 mm. Diese doppelte Breite von a

bei gleicher Lange behalten auch die mittleren Hiillblatter, Fig. e,

wahrend die innersten sich wieder bis auf die Halfte verschmalern,

Fig. /; beide aber zeichnen sich aus durch die tiefe Aushohlung und

die Orangenfarbe des Grundes, die 1
/z des Blattes in Anspruch nimmt,

so daB das obere Stuck bei e als gleichseitiges Dreieck mit abgerun-

deten Ecken, bei / als kurze, 1 mm breite Zunge erscheint. Die

Grenzen der nach unten stark verbreiterten Rippe sind fast ver-

wischt, die Rander aufrecht oder am Grunde einwarts gebogen.

Im Perichatium kehrt die auBere Form der Stammblatter wieder,

ohne jedoch deren kraftige MaBe zu erreichen (Fig. g). Die Spitzen

sind hier noch feiner ausgezogen.

Auch beim Vergleichen der verschiedenen Zellnetze wahlen

wir das des Stengelblattes als Norm. Die in seiner Spitze linealischen,

in der Mitte langlich-rechteckigen, am Grunde langlich sechsseitigen

Maschen haben derbe, ungettipfelte Wande und tragen, als ein dem

Systematiker fur die Unterscheidung willkommenes, wenn auch

nicht ganz bestandiges Merkmal, auf jeder unteren Ecke eine

Mamille; am Rande sind meist beide Zellenden ausgestiilpt und

treten dann als eigenartige, sogenannte Zwillingsmamillen auf (Fig. n).

In den TragsproBblattem finden sie sich fast nur noch im Spitzen-

teil, dessen Netz bereits ganz die Art des Gewebes der inneren Perigon-

blatter angenommen hat, in dem die Mamillen aber noch den

unteren Zellecken aufsitzen.

An diesen inneren Blattern der <3 Hiille fallt zunachst

das aus kurz-rhomboidischen Formen gewebte, derbwandige Netz

der breiten Spitze auf. Die Zellen ordnen sich am Rande zum mehr

oder weniger deutlichen Saum (Fig. A), der durch einfache
Ausstulpungen • dicht mamillos-gekerbt erscheint ; abwarts ver-

langern und verschmalern sich die Maschen bis zum linealischen,

sind am Rande nur noch einfach gezahnt, auch im unteren Teil des

griinen Abschnitts kaum lockerer und alle tragen die mamiilose

Ausstulpung am oberen Ende (Fig. h, i). Die Rippe ist wie

verschwommen, die ganze Spreite langsstreifig-trub und nur nahe

dem Rande durchscheinend. Das die gelbrote Hohlung bildende

Gewebe besteht aus zartwandigen, langlich sechsseitigen Maschen

und erweist sich gleich dem griinen Oberteil bei durchfallendem
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Licht als mehrschichtig. Bisweilen hangt dem Fliigel ein winziges
Ohrchen an (Fig. Jfc), wie es bei den Blattern der Torfmoose vor-
kommt, an die ja auch die „sphagnose" AuBenrinde unseres Brunnen-
mooses erinnert.

Die nach diesem Befunde zu erwartende Mittelstellung der
Blatter des auBeren Perigonkreises gibt sich im UmriB, in der GroBe
wie in der Beschaffenheit des Zellnetzes zu erkennen. Durch die

tiefen Falten, das lichtdurchlassige Gewebe, die gleichmaBige Hohlung
der g a n z e n Spreite erinnern sie an die Stengel- und TragsproB-
blatter; nach dem UmriB, der GroBe und Form der Zellen leiten

sie zu den inneren Perigonblattern .Tiiniiber. Die Mamillen finden
sich meist auf den u n t e r e n Enden der Zellen, sind indessen so
nahe auf die Querwande geriickt, daB man sie hier und da ebenso gut
der oberen Ecke der Nachbarzelle zuschreiben kann, zu der einzelne
wirklich gehoren. Das Gleiche ist der Fall bei den Perichatialblattern

(Fig. g, m), die sich durch mehrere tiefe Langsfalten ihrer aus zart-

wandigen, rhomboidischen Maschen gewirkten Spreite auszeichnen,
deren Rand, zumal nahe der Spitze, durch Kerbzahne mit eigentum-
lichen Verdickungsleisten zierlich gesaumt ist ; sie sind am schonsten
an den innersten, diinnhautigen Blattchen als schnurformige, hyaline
Einfassung entwickelt (Fig. I).

Die anatomischen Unterschiede der einzelnen Blattformen treten
im ganzen Umfange erst auf Querschnitten hervor, sobald man sie

mit solchen von Stengelblattern vergleicht. Die Differenzierung der
kraftigen Rippe, wie sie diesen eigen ist (Fig. p), wird in keinem
Falle annahernd erreicht und findet sich nur andeutungsweise in

den hochst einfach gebauten Mittelnerven der Perichatialblatter
(Fig. v). Die Zahl der Bauchzellen geht hier auf 4 bis 5, die der

Riickenzellen, deren man im Stammblatt bis zu 18 zahlen kann,
auf 8 bis 10 zuriick; Stereiden fehlen ganzlich, die einschichtige

Spreite setzt sich mit eingefallenen Wanden unmittelbar der plan-

konvexen Rippe an. Diese ist in den Blattern des 6 Tragsprosses
bereits verbreitert und durch doppelschichtige Zellen die Verbindung
mit der Lamina hergestellt; nahe dem Eintritt in die sphagnose
^tengelrinde sind ihre Riickenzellen sehr locker, weitlichtig und
statt der Deuter und Stereidenbander finden wir nur eine Lage
kleiner, derbwandiger Innenzellen (Fig. q, r). Das HochstmaB in

^er Abweichung ihres inneren Gefiiges erreichen die mittleren und
innersten Perigonblatter (Fig. s, t, u). Ihre kahnformig-hohle Spreite
laBt nur noch im oberen Abschnitt eine aus 3 bis 4 Schichten derb-

wandiger, gleichartiger, lockerer Zellen gebildete Rippe erkennen;
abwarts zerflieBt sie ohne sichtbare Grenze in die Lamina, in welcher
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ein- und zweischichtige Zellreihen wechseln und uns damit die Er-

klarung fur die in der Durchsicht bemerkten helleren und triiberen

Langsstreifungen geben. Angedeutet wird die Rippe lediglich durch

wenige Lagen enger, derberer Zellen, die sich im iibrigen von den

lockeren, zartwandigen Nachbarzellen nicht unterscheiden.

Wie die in Fig. c in der Scheitelansicht dargestellte 6 Bluten-

scheibe zeigt, sind ihre Hullblatter in geringer Zahl, ihre inneren

Organe im "OberfluB entwickelt. Die dick-spindelformigen Antheridien

bauen sich aus 14 bis 15 Stockwerken auf und erreichen eine Lange

von 0,2 mm; sie verschwinden fast unter der Fulle der langeren,

orangegelben, keulenformigen 'Saftfaden, die in ihrem verdickten

Ende aus 5 bis 6 derbwandigen, fast quadratischen Gliederzellen mit

rundlicher Endzelle bestehen. Die Q Bliite enthalt neben lang-

griffeligen Archegonien mit schlankem Bauchteil nurFadenparaphysen.

20. Polytrichum juniperinum Willd.

Wie die Bliitenkopfchen der Kompositen setzen sich die auBer-

lich ihnen ahnelnden 3 Gametangienstande der hochst entwickelten

Familie unter den Laubmoosen, der Polytrichaceen, aus zahlreichen

Einzelbliiten zusammen. Sie stehen zwar an der Spitze des Stammes,

schlieBen aber sein Wachstum nicht ab, lassen vielmehr aus ihrer

Mitte neue, wiederum mit einer <3 Bliite endende Triebe hervor-

sprieBen, und dies wiederholt sich mehrmals, wahrend der altere

Stengelteil abstirbt, so daB man an mehrjahrigen Pflanzen drei bis

vier durchwachsene Bliiten ubereinander antrifft (Fig. a).

Bei Polytrichum juniperinum werden diese Androceen von

einer becherformigen Hiille umschlossen, deren auBere Blatter sicn

nur durch einen breiteren und verhaltnismaBig hoheren Scheidenteil

von den benachbarten Stengelblattern unterscheiden, ihnen aber im

Gewebe und besonders durch die eingeschlagenen Rander gleichen.

Dagegen sind die den Becherrand bildenden, eigentlichen Perigon-

blatter ganz abweichend geformt (Fig. c) ; aus breit-eiformigem, sehr

hohlem Grunde spitzen sie sich rasch zu, erscheinen ausgebreitet

bei 4 mm Lange und 3 mm Breite fast rautenformig, greifen dabei

mit aufrechten, nirgends eingeschlagenen Randern weit und so dicnt

ubereinander, daB sie mit der auswarts gebogenen oberen Halite

zu einem fast tellerformig-flachen, wellig gesaumten Trichter ver-

schmolzen erscheinen. Die Rippe ist in der Mitte am breitesten,

nach dem Grunde zu gleichmaBig verschmalert, bis zur Spitze durcn-

gefuhrt, hier am Riicken weit hinab mit groben Papillen bedeck

und tritt als 0,5 mm langes, gezahntes, braunes oder farbloses Haar
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aus; auf der Oberseite tragt sie gegen 30 schlangelig verbogene,
griine Lamellen, deren Zahl und Lange gegen die Spitze und nach
unten hin beiderseits abnimmt, so daB sie in der Mediane am langsten,
am Rande nur noch wenige Zellen lang sind. Wie bei verwandten
Formen, Gatharinaea Hausknechtii z. B., bedeckt ihre Saum-

<b^X\j^iixh amhwm. >

Abb. 23. Polytrichum juniperinum.
a Stammspitze mit durchwacbsenen c5 Bluten 3/1. b £ Blute von oben gesehen
3/1. c, d, e auBeres, mittleres, inneres Perigonblatt 5/1. /, g Zellnetz von c vom
oberen Rande und der lamellcisen Mltte 200/1. h Teilquerschnitt von d 120/1.
»', k, I Lamellen von der Flache gesehen 150/1. m, n Querschnitte durch die
Rippe von c, n dichl uber der Anheftungsstelle, m weiter aufwarts, mit farb-
losen Lamellen. o Saftf-iden 45/1. p eine Zelle unterhalb des in g dargestellten

Toils 300/1.
*

zellen eine fein gestrichelte Kutikula, die audi auf die angrenzenden
Zellen der Spreite iibergeht (Fig. p).

Im nacbstinneren Kreise gehen die Perigonblatter noch mehr
Jn die Breite ; sie sind verkehrt herz-eiformig, bei 3 mm Querdurch-
n^esser nur 2 mm hoch, mit aufgesetzter, 1 mm langer, lanzettlicher,
Jn ein sehr kurzes Haar auslaufender Spitze ; sie wird von den griinen

lamellen ganz ausgefiillt, welche sich an der Rippe in einem fceil-

lormig verschmalerten Streifen herabziehen (Fig. d). Spatelformig
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mit kurzem Spitzchen, unterhalb dessen die auf 12 bis 15 verminderten

Piattchen nur noch eine kleine Flache einnehmen, sind dann die

innersten Hiillblatter (Fig. e). Das ZeUnetz der Perigonblatter

wechselt von der Spitze bis zum Grunde auBerordentlich ; im oberen

Teil zumal sind die oft zu Schragreihen geordneten, diinnwandigen

Maschen in alien moglichen Formen vertreten. Die querbreiteren

des Randes bilden einen mehr oder weniger deutlichen Saum (Fig. /).

Wo sich die Flache nach auBen wolbt, sind sie neben der Rippe

doppelschichtig ; hier Mufen sich isodiametrische Zellen mit auf-

fallenden Eckverdickungen und schon sternformigem Lumen, wie

es vielen Lebermoosblattern eigen ist (Fig. g), neben solchen* mit

starker verdickten Querwanden bei ovaler, querbreiter Hohle, in

welcher Form auch die Lamellarzellen, von oben gesehen, auftreten.

Gegen den Gr.und werden die Maschen langlich rechteckig und ihre

zarten Wande erscheinen bei starker VergroBerung als feine Perlen-

schniire (Fig. p). Die Lamina gleicht in ihrer ganzen Ausdehnung

einem farblosen Gazeschleier, der nur im freiliegenden Spitzenteil

durch rosenrote und gelbe Farbstoffe gesprenkelt ist; die der Assi-

milation dienenden, das Austrocknen verhiitenden, zu ihrem Selbst-

schutz mit derbwandigen Saumen ausgestatteten Lamellenstreifen,

in ihrer strahligen Anordnung im Gesamtbilde (Fig. b) ein Seiten-

stiick zu den Saftmalen der hoheren Gewachse, erinnern durch ihre

iippige Wucherung z. B. an den bartigen Schlund der Gentianeen.

Die Gewebe der beiden inneren Perigonblattkreise sind ahnlich,

doch viel einfacher, vorwiegend aus diinnwandigen, linearen, wenig

verbogenen, oben rhomboidischen Zellen gefugt, ohne Verdickungs-

formen.

Das Querschnittsbild des Perigonblattes unterscheidet sich von

dem des Stengelblattes sofort durch den aufrechten, hier und da

doppelschichtigen Rand (Fig. * liber n). Die AuBenwande sind

verdickt, besonders stark auf der Unterseite, die Lamellen im oberen,

griinen Abschnitt verbogen (Fig. h), bis 10, im mittleren Spitzenteil

keulenformig, 20 und mehr Zellen hoch, abwarts niedriger una

chlorophyllfrei, am Blattgrunde nur noch zu fiinf bis sechs als ein-

bis zweizellige Hocker (Fig. ri). Sie fallen durch die geschwollene,

fast kopfformige, hyaline Endzelle auf, die sehr dickwandig und

bei den meisten durch quer oder schrag gestellte Wande mehrfach

geteilt ist. Im unteren Teil des Blattes sind die der Kopfzelle oft

eingefallen und die Lamellen haben dann groBe Ahnlichkeit mit

denen von Pol. ohioense (Fig. m).

Auch in der Flachenansicht bieten diese Organe bekanntlicn

wertvolle Unterscheidungsmerkmale ; im vorliegenden Falle (Fig. *»
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I, i) ist der Lame lienrand, von der Spitze des Blattes abwarts, nach-

einander mamillos, gekerbt, zuletzt glatt.

Die beiden Figuren m und n lassen erkennen, wie auch di<

eigentliche Rippe der auBeren Perigonblatter nach unten hin ein-

facher gebaut ist; von den wesentlichen Bestandteilen verlieren

sich die beiden typischen Stereidenbander und es bleibt nur eine

Doppelreihe groBer, b a s a 1 e r Deuter mit mehr oder weniger gut

ausgebildeten, fiinfseitigen Zentralzellen in den Winkeln. In den
oberen Abschnitten der Perigonblatter wiederholt sich dagegen der

anatomische Aufbau in der gleichen, scharf ausgepragten Gruppierung

der einzelnen Zellverbande, wie sie von den Stammblattern bekannt
ist (V, VI) und dies gilt, worauf schon hier hingewiesen sei, auch
fur die Perichatialblatter.

Der Verschiedenheit nach GroBe und Form angepaBt wechseln

natiirlich die inneren Verhaltnisse, wie aus folgenden Zahlen ersicht-

lich ist, ganz erheblich. Ein Perigonblatt der c-Form trug nahe der

Spitze, wo die. e i n schichtige Spreite nur 6 bis 8 Zellen breit war,

12 Lamellen iiber ebensoviel Deutern; unter den undeutlichen Zentral-

zellen lag ein dreischichtiges Stereidenband und an dieses sich an-

schlieBend eine mamillose AuBenwand von 18 kleinen, dickwandigen

Riickenzellen. Abwarts am breitesten Durchmesser des Blattes

war die Spreite beiderseits des lamellosen Mittelfeldes in 8 bis 12 Zell-

reihen d o p p e 1 schichtig, 22 niedrige, 4- bis 5zellige Lamellen

standen auf ebenso vielen weitlichtigen Bauchzellen und unter den

groBen, in gleicher Zahl vorhandenen Deutern befanden sich in

deren unteren Winkeln 13 gut ausgebildete Zentralzellen; an das

mehrschichtige Stereidenband schlossen sich 48 kleine, englumige

Riickenzellen. In einem kraftig entwickelten Perigonblatte wurden

festgestellt: 33 Lamellen, ein oberes, zweischichtiges Stereidenband,

35 Deuter (20 basale, 15 mediane) in jedem Winkel eine Zentral-

zelle; an die unteren Deuter und Zwischenzellen legten sich drei

Stereidenschichten und iiber diese 50 bis 60 Riickenzellen.

Zwischen auBeren und inneren Perigonblattern, iiber deren

Stellungsverhaltnisse bei den Polytrichaceen bereits S. 195 das

• Notige gesagt ist, sind gruppenweise ohne GesetzmaBigkeit, soweit

erkennhar, Antheridien und Saftfaden in groBer Menge eingefiigt;

ln einer Bliite wurden 1 60, in einer andern weit iiber 400 Antheridien

gezahlt. Sie gehoren zu den groBten im Reiche der Laubmoose,
sind gerade oder leicht S-formig gekriimmt, spindelformig, kurz

gestielt, 1,5 bis 1,7 mm lang, 0,15 mm dick, aus 20 bis 24 Stock-

Werken langlich rechteckiger, diinnwandiger Zellen gebaut, die sich

durch zickzackformig verlaufende Querwande bandartig und scharf

Hedwigia Band LXU. 17
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gegeneinander abgrenzen (vgl. Abb. 1, J). Die Paraphysen wurden

schon in dem betreffenden Abschnitt (S. 183) beschrieben und auf der

zugehorigen Tafel (3, p—v) in den verschiedenen Entwicklungs-

zustanden abgebildet. Durch Ubergangsformen, wie sie dort Fig. w
darstellt, zu den Perigonialblattern legen sie einen Vergleich mit

den Metamorphosen in den Bliiten der Nymphaeaceen nahe.

Die vorhin erwahnten Durchwachsungen der 6 Bliiten stehen

scheinbar im Widerspruch mit der Tatsache, daB bei den gipfel-

friichtigen Moosen mit der Entstehung des ersten Antheridiums aus

der Scheitelzelle das Spitzenwachstum abgeschlossen ist; man hat

dies so erklart, daB die unterhalb der Tragblatter stehenden An-

theridiengruppen (s. Abb. 4 N) entwicklungsgeschichtlich als ebenso

viele, auf verkiirzten Seitenzweigen angeordnete Einzelbliiten auf-

zufassen sind, die in ihrer Gesamtheit einen zusammengesetzten

Bliitenstand darstellen.
*

In dem steif aufrechten Schopf, womit die Q Pflanze abschlieBt,

birgt sich das Gynaceum. Inmitten zahlreicher, feinfadiger Para- i

physen (Abb. 24, Fig. a) stehen ein bis drei schlanke, auffallend

langgriffelige Archegonien, die so zart und verganglich sind, daB

man sie spater selten und meist mit abgebrochenem Halse antrifft.

Im abgebildeten Falle maBen sie 1,8 bis 2,5 mm, sechs- bis achtmal

soviel als der 0,3 mm lange Bauchteil. In einer scheidigen Hulle

von bis 15 mm Lange erreichenden Schopfblattern den Spermato-

zoiden schwer zuganglich, machen sie die Erzeugung der Antheridien

in einer an Verschwendung grenzenden Fiille zu einer verstand-

lichen Notwendigkeit.

Wahrend die auBeren, hochscheidigen Hiillblatter den Stengel-

blattem gleichen, unterscheiden sich die inneren ganz erheblich.

In dem durch Fig. a wiedergegebenen Zustande des Perigyniums

sind die Anlagen der spateren Perichatialblatter noch vollig em-

bryonale Gebilde, mit breiter Basis sitzende, von einem gezahnten

Glashaar gekronte Schiippchen, die indessen schon, wie Fig. b zeigt,

die eingeschlagenen Rander und die beginnende Lamellenbildung

erkennen lassen, urn sich dann zu der Rohrenform mit weit iiber-

einandergreifenden Saumen der Fig. c weiter zu entwickeln. Im

ausgewachsenen Perichatium finden wir als auBere Hiille drei den

Stengelblattern gleichgestaltete Hiillblatter, bei denen aber die

halbe Lange auf den Scheidenteil kommt, 1
/8 auf die braune, gesagte

Granne. Die breite Rippe ist undeutlich begrenzt, im pberen Teil

dicht mit chlorophyllreichen Lamellen bedeckt, die durch breit ein-

geschlagiene Rander groBtenteils dem Blick entzogen sind (Fig. *>
k)>



Die Bliiten der Laubmoose. 259

deren ZeUen frei von Blattgriin, quergestreckt, sich zu fiinf bis sechs
ausgezeichneten Langsreihen ordnen (Fig. /) und einen zierlich
gekerbten Saum bilden, der gegen den Scheidenteil sich aus zarten,
rhomboidischen Maschen webt (Fig. g). Den drei inneren, durchweg
flachrandigen Perichatialblattern fehlt das Chlorophyll ganz, sie

sind bleich oder gelblich, das auBere bis 10 mm lang, ausgebreitet

QA)[ . AAMAA^ .% .

Abb. 24. Polytrichum juniperinum II.

a Q Hlute ohne die auBeren Hullblatter 30/l. b eine daraus freigelegte Peri-

chatialblattanlage 150/1. c Perigyn-, d innerstes, e auBeres Perichatialblatt 5/1.

/ Rand vom mittleren Teil 70/1, g vom Grunde eines auBeren, grunen
Perichatialblattes 225/1. h dessen abwfirts auslaufende Lamellen 150/1. i—n
Blatt- und Rippenquerschnitte durch auBere Perichatialblatter. i Spitze 70/1.
k Mitte. I Grund 45/1. m = I 150/1. n Rippe an ihrer starksten Stelle 225/1.
o 1—4 Entwicklungsstufen der Zentralzellen 300/1. a Deuter. p Begleiter,

Y phloemartige Elemente. p Querschnitt eines mittleren Perigonblattes an
der Biegung nach auBen 45/1.

*

t>reit lanzettlich, das innerste schmaler, mit diinner, undeutlich

oegrenzter Rippe (Fig. d, e). Die Lamellen sind entweder ganz ge-

schwunden, oder im auBersten in unterbrochenen, abwarts sich ver-

herenden Reihen sparlich vorhanden (Fig. h, I). Von quergestreckten

Saumzellen ist keine Sour vorhanden; auch im SDitzenteil des sehr

herrschen Scheidenteil

lineare Maschen vor (Fig. g) .

17*
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Da8 im typischen Ausbau der Rippe die Perichatialblatter

hinter denen des Stengels nicht zuriickbleiben, ersieht man aus den

Querschnitten i—n, aus den letzten am deutlichsten, die aus einem

der auBeren hergestellt wurden. Um ihre Verschiedenheit von den

Perigonblattern hervorzuheben, sind die Querschnittsbilder k und p

nebeneinander gestellt.

Ubersichtlich und klar, in ihren Verbanden deutlich gegen-

einander abgegrenzt, sind hier die verschiedenen Elemente geordnet,

aus denen sich die Blattrippe aufbaut; sie wollen aber, um ver-

standen zu werden, wahrend ihrer Entwicklung, nicht nur in fertigem

Zustande, beobachtet sein. Jiingere Perichatien eignen sich dafiir

besonders.

In den Figg. m und n sehen wir zu oberst die groBen, lamellen-

tragenden Bauchzellen, an die sich ein breites, mehrschichtiges

Stereidenband anschlieBt, von wenigen — bei m sechs — diinn-

wandigen „DurchlaBzellen" unterbrochen. Weite, mediane Deuter

durchqueren die Rippe in groBer Zahl, in einer oberen, aus weit-

lichtigen, gleichartigen Zellen gebildeten Reihe und in einer unteren,

worin groBere mit kleineren oder mit Gruppen kleinerer wechseln,

die etwas tiefergeriickt erscheinen; diedabei frei gewordenenZwischen-

raume sind ausgefiillt durch winzige, regelmaBig fiinfeckige, ihrer

Lage nach zutreffend ,,Zentralzellen" genannte Gebilde, jede also

von 2 oberen, 2 unteren Deutern und einer kleineren Zwischenzelle

eingeschlossen. Ein machtiges, mehrschichtiges Stereidenband stellt

die Verbindung mit den englichtigen, auBen auffallend stark ver-
*

dickten Riickenzellen her.

Als Erlauterung zu diesem, im Sinne Limprichts —
dessen Fig. 9 viel zu wiinschen iibrig laBt — gezeichneten Bilde ist

die teilweise abweichende Auffassung C. M ii 1 1 e r s (VI) liber dk

hier in Frage kommenden ,,Charakterzellen" beachtenswert. Fiir

ihn sind die Deuter ,,die erste Andeutung eines Xylem teils

(eines Hadroms)" ; in den Begleitern sieht er „die erste An-

deutung eines Phloem teils (eines Leptoms)" ; als „phloemartig^

Elemente (Beglciter)" bezeichnet er aber nicht allein unsere Zentral-

zellen, sondern rechnet dazu auch (s. Fig. 107) die der unteren Deuter-

reihe, unterscheidet demnach in der Polytrichum-Ripipe ein Xylem-,

ein Phloem- und ein drittes Biindel mechanischer Elemente, du

Stereidenbander. Mit Lorentz' Erklarung seiner Charakter-

zellen ist Limprichts Bezeichnung der unteren Zellreihe als

Deuter nicht gut vcreinbar, und wenn er erwahnt, daB eine Zentral-

zelle durch mehrere kleinere Zellen vertreten werden kann, so wird

diese feine Beobachtung durch die hier beigefiigte Fig. o l bestatigt,
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gleichzeitig aber bewiesen, daB es sich bei diesen Organen nicht urn

Einzelzellen handelt, sondern um, je nach dem Entwicklungszustand,

einzelne, in Teilung begriffene oder getrennte, kurz, daB es in Wirk-
lichkeit nichts anderes als Begleitergruppen sind, was auch aus

ihrer Stellung, ihrer Anfangsform als regulare Fiinfecke und dem
spateren, unter dem Druck der sich rundenden Nachbarzellen 5- bis

i

6zackigen UmriB hervorgeht (Figg. o 1—3
). Durch Auflosen in

kleinere, derbwandige Zellen, wie sie Fig. o 4 veranschaulicht, konnen
schlieBlich Gruppen entstehen, wie sie der typischen Campylopus-
Rippe eigentumlich sind.

DaB mit der Verflachung der Rippe bei den inneren Perichatial-

blattern eine Vereinfachung der Verhaltnisse durch Verminderung
der Lamellenzahl und ihrer Hohe, in der Abnahme der Stereiden

bis zum Verschwinden eintritt, so daB sie zuletzt aus 4 bis 5 Schichten

fast gleichartiger Zellen besteht, ist nach den bisherigen Beobachtungen
nichts Ungewohnliches.

21. Buxbaumia aphylla L.

Als „die fremdartigste Gattung unter den heimischen Moosen"
bezeichnet

J. W. P. Hiibener, als „das merkwiirdigste aller

Laubmoose" Karl M ii 1 1 e r Hal. die Buxbaumia. Wahrend der

Erstgenannte iiber ihre Bliitenverhaltnisse in seiner Muscologia ger-

manica von 1833 mit der kurzen Bemerkung: „Flos dioicus, masculus

terminalis" hinweggeht, offenbar aber gar nicht unsere Buxbaumia
meint, sondern Diphyscium, die Buxbaumia foliosa Linn., spricht

der Verfasser der 20 Jahre spater erschienenen „Anleitung zur

Kenntnis der Moose Deutschlands" von einem einhausigen Bliiten-

stand, nennt die Antheridien der Pflanze ,,kleine, gestielte, knospen-

artige Korperchen", hat aber von ihnen auch keine richtige Vor-

stellung, da er sich noch nicht einmal dariiber im Klaren ist, ob er

schon ihre eigentlichen Stengelblatter gesehen habe. Auffallend ist

allerdings die Angabe, daB die Antheridien von Buxbaumia
und Sphagnum „gestielte, zellige Kugeln" sind. Selbst

W. Ph. Schimper gibt — wiederum nach mehr denn zwanzig-

jahrigem Zeitraum — in seiner Synopsis von 1876 eine ganz unzu-

treffende Beschreibung, indem er von der a Pflanze, im Vergleich

mit der q, als von einer kleineren, arm- und zartblatterigen redet.

Es blieb G 6 b e 1 vorbehalten, alle Widerspriiche zu losen, die sich

aus der Winzigkeit der Geschkchtspflanzchen erklaren; ihre spate

Kenntnis liefert einen neuenBeweis dafur, daB die Vater derMooskunde
in Vorahnung des noch zu Erforschenden den Sonderling richtig ein-

schatzten und ihm tine entsprechende Stcllungim System einraumten.
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Es gehort schon eine sehr genaue Bekanntschaft mit den Stand-

orten des „Schorfmooses" dazu, in der Zeit der langsten Tage

die Bliite fallt nach Grimme in den Juli des Protonemas

habhaft zu werden und wir konnen von Gliick sagen, wenn wir die

mit bloBem Auge nicht sichtbaren Blutenpflanzen darin unter dem

Simplex erhaschen. Am ehesten kommt man noch zum Ziel beim

Durchmustern des Wurzelfilzes am knollig verdickten Stamm, auch

Abb. 25. Buxbaumia aphylla.

(3 Blutenpflanzchen 225/1. d Q Bliitenpflanze 70/1. e, / solche einige

Zeit nach der Befruchtung 70/1. g, h, i innerstes, mittleres. auOeres Perigyn-
blatt. k Stammblatt 150/1. (Die braunen Teile durchSchraglinien gekennzeichnet.)

aus dem Erdreich in seiner Umgebung wird man einzelne beim

Abschlammen der Bodenteilchen mittels Wasser meist herausfischen

konnen. Versuche, sie durch Kultur auf kiinstlichem Nahrboden zu

ziichten, miBlangen leider. 1
)

Als rundliche, taschenartige, meist aber muschelformige Hobl-

korper von 0,085 bis 0,16 mm Lange und 0,08 bis 0,11 mm Dicke,

auf kurzem Stiel denVorkeimfaden unmittelbar aufsitzend (Figg.a—c)>

stellen die 6 Blutenpflanzchen „die einfachste Form der Moos-

x
) P. J a n z e n Die Jugendformen der Laubmoose und ihre Kultur. Danzig.

1912.
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pflanze dar, welche wir kennen" (XI). Ihr aus einer Schicht
lockerer, langlich rechteckiger Zellen gebildetes Netz ist braunlich
gelb und durchscheinend, die derben, verbogenen Wande verlaufen
von der Anheftungsstelle des Stieles aufwarts gegen den Schlitz,
den sie mit gekerbtem Rande zierlich umsaumen und hier mehr
oder weniger eng aneinander schlieBen, oft auch einen breiten Spalt
lassen, durch den ein einziges, kugelrundes oder eikugelformiges
Antheridium sichtbar wird; deutlich erkennt man dessen Gestalt,
GroBe und Bau bei durchfallendem Licht, wo es durch die Hiille

hindurchschimmert (Fig. b, c und 1A). Je nach dem Entwicklungs-
zustande fiillt es die Muschel ganz oder teilweise aus, liegt ihrer

Wand zur Reifezeit prall an, zeigt unreif einen kornigen Inhalt,
vollig ausgebildet eine aus wenigen, regelmaBig sechsseitigen Zellen
gefiigte AuBenwand, an deren Grund das schwanenhalsartig ge-
bogene, aus einer Reihe von 5 bis 7 rundlichen Zellen bestehende
Stielchen die Verbindung mit dem Hiillblatt herstellt.

Wahrend also die Zwergmannchen der Buxbaumia sich auf
Muschelperigon und Antheridium beschranken, selbst der Saftfaden
entbehren und dadurch an die Sphagna, mehr noch an die beblatterten
Lebermoose erinnern, anfanglich auch rhizoidenlos sind und von
dem chlorophyllreichen Protonema ernahrt werden miissen, was
mit ihrem Vorkommen auf Waldhumus und morschen Baumstumpfen
auf saprophytische Lebensweise schlieBen laBt, sind die Q Pflanzchen
hoher entwickelt, schon imJugendzustande mehrblatterige Knospchen,
deren Blatter aber auch frei von Blattgriin, ein, hochstens zwei
Archegonien und wenige, kummerliche Paraphysen umschlieBen.
Eine junge Bliitenpflanze, wie sie in Fig. d abgebildet ist, miBt
nur 0,375 mm; ihre innersten Blattchen (Fig. g) sind sehr winzig,

vollig farblos, zartmaschig, rings gekerbt, die mittleren (Fig. h)

an der derbwandigen Spitze gebraunt, am bleichen Grunde mit

diinnwandigen, oft zerstorten Zellen. Die derbsten Maschen weisen
die auBeren Perigynblatter auf (Fig. i) ; sie nahern sich auch insofern

der Struktur der Stammblatter, von denen eins in Fig. k zum Ver-

gleichen abgebildet ist, als sie besonders deutlich zeigen, daB die

Blatter dieses Laubmooses n i c h t mit zweischneidiger Scheitelzelle

wachsen, sondern nach Art der Lebermoosblatter; die Kerbzahne
^er Randzellen verlangern sich zu dicken Wimpern, wozu schon
friihzeitig Andeutungen oder Anfange (Initialen) in Form durch-

scheinender Papillen mit runden Membranverdiinnungen an der

AuBenseite der Saumzellen und vereinzelt der Spreite sichtbar sind

(Fig. g, h). Einzelne dieser Auswiichse verlangern sich bis uber die

Spitze des Pflanzchens hinaus, konnen schlieBlich auch in richtige
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Protonemafaden mit schrag eingesetzten Querwanden iibergehen,

die meistcn ordnen sich beim weiteren Wachstum zu gleichlaufenden

Zellreihen und erhohen damit den zierlichen Eindruck des ganzen

Pflanzchens, dessen beide Geschlechter durch Aussenden von Rhi-

zoiden dazu beitragen, sie untereinander und mit ihrer Umgebung

eng zu verflechten.

Wie die Antheridien gleichen auch die Archegonien in ihrer

gedrungenen, plumpen Form, mit dem kurzen, aus wenigen flachen

Zellen gebauten Halse denen der Lebermoose (Fig. h) ; in welcher

Art sie sich zu dem einzig dastehenden, dorsiventralen Sporogon

weiter entwickeln, ist von mir auf Tafel 4 der Iconographia bryologica

universalis dargestellt.

Die Auffassung der Geschlechtspflanzchen von Buxbaumia als

flachenartig verbreiterte Protonemaaste erhalt eine Stiitze in der

Gleichwertigkeit der Hiillen beider, die sich aus der Ubereinstimmung

des Netzbildes ergibt; durch Verwachsung der Rander ist aus dem

flachen Perigynblatte das muschelformig hohle Perigonblatt ent-

standen zu denken. Auch die Ansicht, daB die Ahnen der Pflanze
*

unter den Algen zu suchen seien, gewinnt durch ihre Blutenverhalt-

nisse an Wahrscheinlichkeit.

22. Diphyscium sessile Lindb.

Als Blxitemonat des ,,Blasenmooses", das zweihausig in ge-

mischten Rasen wachst, gilt der August (VIII), doch kann man
schon Mitte April <3 Pflanzen mit Gametangien in den verschiedensten

Entwicklungszustanden antreffen. Auf den Q waren zu dieser Zeit

keine jiingeren Archegonien zu entdecken, wohl aber junge Sporogone

von 1,5 mm Lange, umgeben von vollkommen fertigen Perichatial-

blattern, die durch ihre auffallende Form, GroBe und Farbung das

Auffinden fruchtender Pflanzen wesentlich erleichtern, in deren

Nahe man auch nicht vergeblich nach den d suchen wird. Sie tragen

auf ihrem verkiirzten Stammchen das Perigon als offenes, zwei-

blatteriges, 0,75 bis 1,0 mm langes Knospchen im Grunde der dreimal

so langen Schopfblatter ; die beiden Hiillblatter sind eilanzettlich,

aus breitem, hohlem Grunde rasch in eine plumpe Spitze verschmalert,

vor welcher die aus 3 bis 4 Zellreihen gebildete Rippe erlischt. Das

Zellnetz webt sich in diesem Teil aus rundlichen, derbwandigen, mit

Blattgriin und Oltropfen gefullten Maschen; abwarts gehen sie in

rhomboidische, ganz unten in rechteckige bis langlich sechseckige

Formen iiber, werden zugleich diinnwandig und inhaltleer. Der

Rand ist feingekerbt oder buchtig geschweift. Querschnitte zeig^n*
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daB die Perigonblatter nach dem Vorbilde der zungenformigen
Stammblatter gebaut sind (Fig. a und 6). Die griine Spreite nachst
der Rippe ist doppelschichtig, schwach papillos, am Rande und
abwarts einschichtig und glatt; die Rippe im oberen Teil mit einem
schwachen Stereidenbande, sonst aus gleichartigen Zellen gefiigt,
oben 2-, unten 4schichtig.

i

Abb. 20. Diphysciwm sessile.

a Stammblattquerschnitt der $ Pflanze 200/1. & Perigonblattquerschnitt mit
Antheridien 150/1. c Q Blute 50/1. d junges Perichatialblatt 30/1. <>, / Saft-
rftden 130/1. y fertiges auBeres Perichatialblatt 10/1. h—q Teile desselben:
/', tt k RandzeUen bei *, **, *** 150/1. l—q Qoerschnitte durch die Borate </>,
in—p durch die Spreite bis ziim Grunde (q). l—o 200/1. p, q 150/1. r Meristem

von d 300/1.

Die 12 bis 15 Stockwerke hohen, kurz und dick gestielten An-
theridien sind in typischer Form zu 10 bis 20 von zahlreichen, wasser-
oellen Saftfaden umgeben; einmal wurde dazwischen ein Zwillings-
antheridium beobachtet (s. Fig. IK). Die Paraphysen sind von
zweierlei Art; neben glatten, fadenformigen finden sich die bereits
(S. 185) erwahnten, ihrer ganzen Lange nach mit Schleimb ulen
wdcckten, die in unvcrsehrtem Zustande oval, nach der Spivngung
als nkdliche Glockchen zuriickbleiben (Fig. e, /).
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Die weiblichen Bliiten sind in ihrer Entwicklung und deren

Endergebnis so ungewohnlich, daB sie neben der eigenartigen Kapsel

und den seltsamen Assimilationskorpern mit dazu beitragen, das

Diphyscium zu den selbst fur Laien auffallendsten Erscheinungen

der einheimischen Mooswelt zu stempeln. Durch kraftigeren Wuchs

und reichere Beblatterung vor den 3 Pflanzchen ausgezeichnet,

tragen die Q zwischen gleichfalls schmal zungenformigen, von Blatt-

griin und 01 strotzenden Gipfelblattern ihre Bliiten, die etwa vier

langgriffelige Archegonien inmitten eines dichten Buschels glasheller

Saftfaden, gleich denen der 6 Bliite mit Schleimbeulen versehen,

enthalten. Befruchtung

Anfang

aufgeloste Blattchen (Fig. d), aus deren Meristem sich eine steife,

papillose Borste heraushebt. Zunachst besteht das Perigyn nur aus

solchen, am Grunde wenig verbreiterten Borsten (Fig. c), die aber

doch schon die Endform andeuten, zu der sie sich im Laufe des

Winters auswachsen; noch Mitte April kann man im embryonalen

Gewebe der inneren Blatter (Fig. r) lebhafte Teilungen wahrnehmen,

wahrend die auBeren schon ihr Wachstum abgeschlossen haben.

Das Perichatium stellt sich um diese Zeit dar als ein steifer, hell-

griiner Schopf aus 20 oder mehr Hullblattern, die, von auBen nach

innen an GroBe und Rippenstarke abnehmend, das junge Sporogon

umgeben. Mit seiner weiteren Entwicklung halt die der inneren

Blattkreise gleichen Schritt; sie bleiben aber bis zur Kapselreife

in einem zarteren Zustande ihres des Chlorophylls ermangelnden

Gewebes und ihrer Rippe, als die auBeren. Diese sind in ihrer Dauer-

form eilanzettlich, an der Spitze wie gestutzt und in verschieden

lange Fransen zerrissen, wodurch sie sich vortrefflich zum Festhalten

von Tautropfen eignen, langs der als rauhe Granne austretenden

Rippe tief gefaltet. Die 1 mm breite Spreite erreicht eine Lange

von 2,5 mm und dariiber, ebenso viel die Granne. Die auBeren

Perichatialblatter in ihrer Vollendung unterscheiden sich von den

Stengelblattern aber nicht nur in der Gestalt, sondern auch im

Gewebe; es sondert sich deutlich in einen breiten Mittelstreifen mit

reichem Zellinhalt und einen inhaltarmen oder -leeren Randstreifen,

bildet uberhaupt im Wechsel der Zellenformen, ihrer GroBe und

Wandstarke eine wahre Musterkarte: nahe der Austrittsstelle des

durch vorstehende Zellecken papillosen, anfangs hyalinen, spater

gebraunten Glashaares drangen sich winzige Maschen mit derben

Wanden (h) an die Rippe, um bald in rundlich-quadratische mit

auffallend verdickten Querwanden, reichem 01- und Chlorophyll-

gehalt iiberzugehen (»); den Grund der mittleren Lamina fullen



Die Bliiten dec X^aubmoose. 267

langlich-rechteckige oder -sechsseitjge mit kornigem, farblosem Inhalt
und groBen Oltropfen; die Zellen ies hyalincn oder doch blattgnin-
freien Saumes sind am oberen Rande rhomboidisch und durch vor-
springende AuBenwande zu stumpfen Kerbzahnen ausgebildet (h),

weiter abwarts langlich rechteckig (i), am Grunde langlich sechs-
seitig bis linealisch und sehr zartwandig (jfc).

liber den inneren Bau der auBeren Perichatialblatter geben
die Querschnittsbilder l—q Auskunft. Sie zeigen die als stielrunde

Granne auslaufende Rippe in I aus Stereiden und englichtigen Zellen
mit mamillosen AuBenwanden gebildet; innerhalb der Spreite ist

sie bikonvex und wird von einem doppelschichtigen Bande groBer
Deuter mit griinem Inhalt — ein seltener Fall! — durchquert, fiber

das sich oberseits ein schwacheres, unterseits ein starkeres Stereiden-
band in 2 bis 3 Schichten legt, beide nach auBen von 6 bis 8 differen-

zierten, englumigen, mamillos verdickten Zellen bedeckt. Die deut-
lich abgestezte Lamina wird von einer Lage farbloser, nur dicht

neben der Rippe gruner Zellen mit stark verdickten, wenig auf-

getriebenen AuBenwanden gebildet. In dem MaBe, als die Rippe
sich abwarts sichtbar verstarkt, verbreitert sich ihr Querschnitts-
bild; die Doppelreihe gruner Innenzellen wachst von 6 bis 8 auf 12,

die beiden Stereidenbander, zumal das untere, nehmen an Breite
und Schichtenzahl zu, die Bauch- und Riickenzellen mehren sich

auf 20 und dariiber, wozu noch beiderseits eine Verbreiterung durch
subkostale Zellen hinzukommt — und so leitet die Fig. o hiniiber
zu dem Rippenbilde p des Blattgrundes, das die Gleichformigkeit
der Zellen und die undeutliche Abgrenzung zwischen Rippe und
Spreite an einer Stelle zeigt, wo man bei einer Breite der Lamina
von 22 bis 26 Zellen bis 36 Bauch-, bis 44 Riickenzellen zahlen kann.

Von den dunkelgriinen, zungenformigen Blattern des Stammes,
die durch doppelschichtige Spreite, Zwillingspapillen, Fehlen des
oberen und schwache Ausbildung des unteren Stereidenbandes ge-

kennzeichnet sind (Fig. a), unterscheiden sich also die Perichatial-

blatter in jeder Hinsicht so erheblich, wie kaum bei einem andern
Laubmoose.

23. Fontinalis antipyretica L.

In der Verteilung der Geschlechter auf verschiedene Stamme,
wobei die schwacheren c5 in ihrer Minderzahl unter den kraftigeren Q
fast verschwinden, liegt die Erklarung der bekannten Tatsache, daB
das Quellenmoos in rasch flieBenden Gewassern selten Friichte

ansetzt, die auch zu der Meinung AnlaB gegeben hat, daB diese

nur an Standorten reifen, welche zeitweise austrocknen. Es gibt
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Ausnahmen. In einem schaumenden MiihlenflieB OstpreuBens, das

kaum einmal auf langere Zeit abgelassen wurde, sammelte ich vor

Jahren die Fontinalis gracilis mit Sporogonen wie besaet; dagegen

ist F. antipyretica in der stillen Bucht eines kleinen Weihers bei

Eisenach zu jeder Jahreszeit mit Kapseln der verschiedensten Ent-

wicklungsstufen anzutreffen. Ich sah diesen Teich aber noch niemals

in ausgetrocknetem Zustande, muBte das Moos vielmehr stets aus

cf^xvifaAA.clAa^

Abb. 27. Fontinalis antipyretica.

a I'erigonblatt mit Antheridie unci Saftfaden im Querschnitt 150 1. b Q Blute

mit befmchteten Archegonien 30/1. c der durch die •{ bezeichnete l'eil von b

150/1. d Q BliitensproC 7,5/1. e inneres Perigynialblatt 7,5/1. / Zellnetz der

Spitze.
f/ der Milte eines auCeren Perirhiitialblattes 70/1. ft, i, A* Ouerschnitte

durch ein inneres Perichiitialblatt. h oben 200/1. f, k am Grunde 70/1. / aus-

gewachsenes Sporogon mit HQlle 7,5/1. m Querschnitt durch ein Stengel-

blatt an dor 1-alte 2001. (In b von drei Hullblattern nur eins gezeichnet.)

dem schlammigen Grunde herausharken. Im April und Mai waren

an den oberen Stengelteilen ganz junge, an den mittleren nahezu

reife mit Deckeln, an den untersten iiberreife, entdeckelte Kapseln

zu finden und das gleiche Bild boten im November aufgenommene

Pflanzen. G r i m m e verlegt die Sporenreife in den August und

nimmt eine Verzogerung im Deckelwurf bis zum April des nachsten

Jahres an, sobald die Rasen dauernd unter Wasser bleiben. Fiir

die Pflanzen des Eisenacher Standorts trifft jedenfalls die Angabe (XI)
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nicht zu, daB ,,Fontinalis u. a., wenn sie dauernd mit Wasser be-

deckt sind, nicht fruktifizieren" — fiir Gonomitrium hat G o e b e 1

das Gegenteil bewiesen — noch weniger gilt sie fur den Befruchtungs-

vorgang. Die Landmoose entleeren ihre Antheridien nur bei nasseni

Wetter: sollten die Wasserbewohner dafiir den Zufall abwarten.

der sie aufs Trockene setzt ?

Die Bliiten beiderlei Geschlechts finden sich bei unserer Fort-

tinalis auf kurzen, knospenformigen Sprossen, meist genau in der

Mitte zwischen zwei Stammblattern und in deren Mittellinie. Sie

stehen scheinbar in der Achsel des darunter angehefteten Blattes,

gehoren aber, wie aus L e i t g e b s klassischem Langsschnittbild

durch das SproBende hervorgeht (VI, Fig. 92), ihrer Entstehung

nach zu dem nachsthoheren. Die 6 Geschlechtsastchen sind schlanke,

1,5 mm lange, an den Stengeln meist in langer, dichter Reihe auf-

einander folgende, knospenformige Gebilde, stets einzeln, so daB

nicht zu verstehen ist, wenn Hiibener sagt, daB ,,allezeit mehrere

kleinere um eine groBere Zentrale gestellt sind". Etwa 8 eiformige,

hohle Hiillblatter, die sich dachziegelig decken, an den Spitzen bald

unregelmaBig einreiBen, bergen 4 bis 5 schmal eiformige, 1 mm
lange, 12 bis 15 Stockwerke hohe Antheridien nebst wenigen sehr

zarten, einzellreihigen Saftfaden. Das Zellnetz der Perigonblatter

ist aus schmal-rhomboidischen bis linealischen, geschlangelten

Prosenchymzellen gewebt, die sich an beiden Enden schwach ma-

millos vorwolben; am Grunde werden die Maschen lockerer und
glatt. Die Wande zeigen keine Tupfel; ebenso wenig ist die Andeutung
einer Rippe vorhanden (s. den Querschnitt Fig. a).

Die Perigynialaste gleichen auBerlich den vorigen. Von den

etwa 10 Hullblattern (s. Fig. d) sind die beiden untersten klciner,

die iibrigen fast gleichgroB, von 2 mm Durchmesser, sehr hohl, aus-

gebreitet (e) kreisrund bis queroval, rippenlos und am ungesaumten

Rande unversehrt; der mit dem Dickenwachstum des jungen Sporo-

gons einsetzende Druck fiihrt auch hier bald zu einem ZerreiBen

der Zellwande, so daB ihre Spitze vielfach zerschlitzt erscheint

(Fig- /, I). Das Netz der auBeren Blatter ist derb, im Mittelfelde

gelb bis braunlich, in der Spitze aus kurz rhomboidischen Maschen

gebildet, die sich abwarts verlangern, verbiegen, prosenchymatische

Form annehmen und als breite, von Schlangdnlinien begrenzte

Bander erscheinen (Fig. g). Am Grunde finden wir langlich recht-

eckige bis sechseckige Maschen mit schwach getiipfelten, zarten

Wanden.

Auf Querschnitten durch jungere Perichatialblatter sind die

kollenchymatischen Verdickungen und Tiipfelbildungen der Wande
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sichtbar (Fig. h). Abwarts treten einzeln, weiterhin streckenweise

tangentiale Teilungen ein, so daB das sonst einschichtige und von

den Stengelblattern (m) sich nicht unterscheidende Blatt am Grunde

aus 2 bis 3 Zellagen gebildet erscheint (Fig. i, k).

In Fig. b ist der seltene Fall im Bilde festgehalten, daB 2 Arche-

gonien auf e i n e m Bliitenboden befruchtet werden. Der durch

die { bezeichnete Abschnitt des jungen Sporogons, in Fig. c starker

vergroBert, gibt durch seine Abschniirung zu erkennen, daB hier

nur der untere Teil des Archegoniumbauches die Aufgabe eines

epigonialen Bildungsgewebes erfiillt und dies in der Spitze der spateren

Haube zur Erscheinung bringt.

Als weitere, fiir Fontinalis bezeichnende Folge der Befruchtung

ist zu beachten, daB es in der Bildung des Perichatialastes nicht bei

der Weiterentwicklung bereits vorhandener Anlagen bleibt, sondern

Neubildungen hinzutreten, die als Verlangerung der Achse und

Einschiebung von 2 bis 4 Blattkreisen, Limprichts Sub-

perichatialblattern, zum Ausdruck kommen.
»

Die anfangs ganzrandigen, spater vielfach gespaltenen Hiill-

blatter der 6 und Q Sprosse weisen auf die Unhaltbarkeit der An-

schauung hin, daB die derben Saume mancher Moosblatter Schutz-

vorrichtungen gegen das EinreiBen darstellen. Wenn irgendwo,

waren solche hier am Platze! DaB sie einem Hydrophyten fehlen,

spricht deutlich fiir ihre Auffassung als Wasserspeicher, die im vor-

liegenden Falle ganz uberflussig waren.

24. Dichelyma falcatum Myr.

Fontinalis falcata nannte H e d w i g diesen Bewohner nor-

discher Gewasser, der in unserem Gebiet so selten ist, daB H u b e n e r

ihn bezichtigte, sich in die Kontinentalflora ,,eingeschlichen" zu

haben. Trotz seines abweichenden Habitus hatten also diese Vater

der Mooskunde die verwandtschaftlichen Beziehungen richtig erkannt.

Wie bei Fontinalis, sind auch bei Dichelyma die Geschlechter

getrennt und die scheinbar achse1standigen Bliiten auBerlich kaum

verschieden. Die 6 bestehen aus armblatterigen, schlanken Knospcht-n

mit wenigen zehnstockigen Antheridien auf diinnem, dreizellreihig^n

Stiel von 15 und mehr Zellen Lange (Fig. a); die Wandzellen des

schmal-eiformigen, von sparlichen Fadenparaphysen iiberragten

Schlauches sind derb, langlich rechteckig, 0,056 bis 0,084 mm hoch.

Das Zcllnetz der Perigonblatter stimmt mit dem der Perigynblattt r

iiberein; im Mittelfelde der auBeren deuten engere, dickwandige

Maschen durch dunklere Farbung eine Rippe an.
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Bliitenknospch

6 nppenlosen, am Rande undeutlich gezahnten Hiillblattern von

Arche
gonien mit etwa 6 Zellen hohem Halse nebst wenigen Paraphyscn,
die auch fehlen konnen. Aus schmalen Prosenchymzellen von 0,068
bis 0,08 mm Lange webt sich das Netz der Blatter; die aufieren
zeigen einen kurzen Mittelnerv.

Abb. 28. Dichelyma falcatum.
a Antheridium mit Paraphyse. b QBlute30/l. c Archegonium 35/1. d, eNieder-
blatter des Perichatium 10/1. / dessen innerstes, g dessen mittleres Blatt. / in
naturlichem Zustande 15/1. g ausgebreitet 10/1. h, i, k Zellnetz der Spitze,
Mitte, des Grundes von / 200/1. Z, m y n Querschnitte von / : I Mitte, m, n am
Grunde 200/1. o—r Teile eines Stengelblattes: o Zellnetz der Spitze, p des
Gnindes, q Querschnitt aus dem mittleren, r aus dem oberen Abschnitt 200/1.

s: s. S. 272, 300/1.

Die weitere Entwicklung der q Blute konnte an Pflanzen vom
Kleinen Teich, Sendtners klassischem Fundort, gut verfolgt
werden. Auch hier streckt sich nach eingetretener Befruchtung die
Achse des Perichatialastes und laBt dabei an ihrem Grunde die
auBeren

(6) Perigynialblatter als Niederblatter zuriick; das innerste
vermittelt den Ubergang zu einem erst im Entstehen begriffenen
mneren Blattkreise, Anfang
vierzelligen Paraphysen auf brauner Fufizello in Gestalt winziger
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Schuppchen wahrgenommen werden. Sic sind rundlich dreieckig,

aus auBerst zartwandigen, breit rautenformigen Maschen gewebt;

die auBeren groBer und mit bereits verdickter Scheitelzelle, di(

inneren, jiingeren, die in lebendem Zustande noch in lebhaften

Teilungen begriffen waren, im unteren Abschnitt mit kleinmaschigem,

plasmareichem Bildungsgewebe der embryonalen Stufe. Dies sind

mithin die Anlagen der spater durch Form und.GroBe auffallenden

Perichatialblatter, die infolge einer Streckung der Achse in ahnlicher

Weise auseinandergezogen werden, wie bei Fontinalis. Ihr in Fig. s

abgebildetes Meristcm ist insofern beachtenswert, als es zu einem

Vergleicb mit dem von Hedwigia (Fig. 14 /) und von Diphyscium

(Fig. 26 r) AnlaB gibt. Man sieht, wie die fur Unterscheidung von

Gipfelfruchtlern und Seitenfriichtlern oft maBgebende Beschaffen-

heit des Blattnetzes — als parenchymatisches oder prosenchyma-

tisches Gefiige — sich schon in den friihesten Entwicklungszustanden

unverkennbar auspragt.

Die zum Perichatium ausgewachsene Hulle fallt alsbald durch

ihre Gestalt und Lange ins Auge. Aus kleinen, 0,5 bis 1 mm langen

Niederblattchen erheben sich, meist zu mehreren dicht hinter-

einander am Stengel sitzend, walzenformige, 5 bis 7,5 mm lange,

etwa 0,4 mm dicke Rohren, aus denen die sporogontragende Seta

mit ihrer oberen Halfte herausragt, von den eigentlichen, viel groBeren,

weit iibereinander gerollten Perichatialblattern formlich eingewickelt.

Sie sind alle rippenlos, an der Spitze oft zerschlitzt und legen sich

in steilen, nach links aufsteigenden Schraubenwindungen so eng

aneinander, daB man sie kaum unbeschadigt trennen kann. Wie sic

sich im Querschnitt und Zellnetz von den Stengelblattern unter-

scheiden, ist aus den Figg. h—n und o—r zu ersehen.

Betrachten wir es als die Regel, daB die flutenden Fontinalaceen

nur dort fruktifizieren, wo sie zeitweise vom Wasser unbedeckt sind,

so erkennen wir damit ein Schutzbediirfnis der Pflanzen, insondcrheit

ihrer Sporenbehalter, gegen das Vertrocknen an. Diesem wird von

beiden Gattungen durch Anpassungen Rechnung getragen, die sich

in der Verschiedenheit ihrer Perichatien kundgeben und kaum
zweckmaBiger gestaltet werden konnten, als es bei Fontinalis in

einer das eingesenkte Sporogon dicht umschlieBenden Hiille, bei

Dichelyma in dem mehrschichtigen Wickelband geschieht, durch

welches die iiber das nasse Element hinausragende Seta sich und die

gefahrdete Kapsel gegen das Verdorren schiitzt. In beiden Fallen

wird die Wirksamkeit der morphologischen Anpassungsform noch

dadurch gesteigert, daB die Hullen auf kapillarem Wege Wasser

aufsaugen und nur langsam durch Verdunsten wieder abgeben.
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25. Pterygophyllum lucens Brid.

*J73

Die einhausige Hookeria, eine der schonsten Gestalten der ein-

heimischen Mooswelt, tragt ihre Gametangienstande auf den Schmal-

seiten des verflachten Stengels, in seinem mittleren Teile oft so nahe

beieinander, daB man ihrer auf einem Stuck von 1 cm Lange bis

zehn zahlen kann, davon nur 1
/5 6. Scheinbar achselstandig, stehen

sie in Wirklichkeit unterhalb des nachst hoheren, seitlich ausgebrei-

h -c 0*\ (/ti a-_

Abb. 29. Pterygophyllum lucens.

a (5 Blute 30/1. b, c gespaltenes Perigon- und Perigynblatt 30/1. d unterstes

Perigonblatt 120/1. e der Reife nahes Antheridium mit Paraphyse 120/1.

/ Q HI tite, ausgebreitet, nach Ablosen der auBeren Perigynblatter. g deren

iiuBcrstes, h innerstes 45/1. i Querschnitte durch Perichatialblatter 120/1.

k fertiges Archegon. I dessen Bauch im Querschnitt 120/1. m Spitze eines ganz

jungen Stammblattes der Gipfelknospe, das Blattgrun in Profilstellung 120/1.

teten Stammblattes als kurzgestieltc, mehr oder weniger blattreiche

Knospen, durch das lockere, inhaltarme Maschenwerk der Spreite

dcutlich durchschimmernd.

Die 3 Bliitenknospen (Fig. a) bestehen aus einem 6- bis 10-

blatterigen Perigon, von dessen breit-eilanzettlichen, kurz und

stumpflich zugespitzten, am Rande oft buchtig geschweiften Blattchen

die untersten 2 bis 3 (Fig. d) auBerst vvinzig, aus wenigen Zellen

geffigt, die innersten 1,1 mm lang und halb so breit sind; nicht

Hedv>igia Baud LX11. 18
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selten kommen daneben auffallend tief zweispaltigc Formen vor,

wie sie vielen Lebermoosen eigen sind (Fig. b). 1
) An alteren Stengel-

teilen gehen aus den Spitzen der Perigonblatter Rhizoiden aus

besonderen Ursprungszellen hervor — genau wie bei den Stamm-

blattern. Das Zellnetz ist aus rhombisch-hexagonalen, diinnwandigen

Maschen gewebt und sparlich mit Blattgriin versehen. Antheridien

sind nur in geringer Zahl vorhanden, keulenformig, in den dicken

Stiel nach und nach verschmalert, 0,5 mm, ihr Schlauch 0,36 mm
lang. Sie bauen sich aus 12 bis 15 Stockwerken kurz rechteckiger

bis quadratischer Zellen auf, denen sechsseitige und querbreitere

beigemischt sind (Fig. e), sind in entleertem Zustande an der Mundung

breit gestutzt (Fig. 1 F), ihre Zellwande verbogen. Dazwischen finden

sich etwa ebenso viel fadenformige, hyaline Paraphysen, die aus

2 bis 3 linealischen FuBzellen und einer langeren, leicht geschwollenen

Endzelle gebildet sind.

Die Q Blute, von der <3 nur durch schlankeren Wuchs zu unter-

scheiden, setzt sich aus durchschnittlich 8 Perigynblattern zusammen,

wovon die auBersten am kleinsten sind (Fig. g, h); im Gefuge den

Perigonblattern gleich, weichen sie von ihnen durch schmaleren

Zuschnitt und scharfere Zuspitzung ab, die innersten, fast linealischen

beschranken sich auf eine Spreite aus 3 bis 4 Zellreihen am Grunde

bei auffallend verlangerter Spitze. Chlorophyll ist sparlich vor-

handen und oft in samtlichen Zellen zu rundlichen Haufchen geballt.

Saftfaden fehlen der Q Bliite ; die Archegonien, im Mittel achtzahlig,

selten bis zu 16 und nur e i n m a 1 zu 20 festgestellt, haben ge-

drungene Flaschenform mit kurzem, nur 3 bis 5 Stockwerk hohem

Halse, zeichnen sich durch die nach der Befruchtung eintretende

Entwicklung des Bauchteils zur plump-eiformigen Gestalt mit blasig

aufgetriebenen AuBenzellen aus: dem Kennzeichen der spateren

Haube (s. Fig. /, k und 2 b, c, d).

Am Grunde des Perichatiums geht mit dem Wachstum des

Sporogons mehr oder weniger rege Rhizoidenbildung vonstatten.

Diese ,,wurzelnden Perichatien", eine Eigentiimlichkeit vieler Seiten-

friichtler, sind von biologischer Bedeutung fur die Ernahrung des

Sporophyten. Neben der Befestigung der Pflanze auf der Unterlage

dienen sie der Wasserzuleitung, worauf auch das Fehlen des Zentral-

stranges oder dessen Verkiimmerung und das Eindringen des FuBes

der Seta in den Perichatialast hindeuten.

Nur selten ist der Unterschied der auBeren Form und zugleich

des Zellnetzes bei Bliitenhull- und Stengelblattern so augenfallig,

») Gespaltene Uiillblatter hat unter den Laubmoosen meines VS -ens nur aoc

Hypnum styriacum.
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wie bei dicsem Schattenmoose (vgl. Fig. b—d, /

—

g mit m). In der

fast halbkreisrunden Stammblattspitze ist die Scheitelzelle mit

ihren jiingsten Abschnitten noch deutlich erkennbar; die die Zellen

ausfiillenden Chlorophyllkorner sind im Lichte in die Profilstellung

an die Innenwande gewandert und heben dadurch die RegelmaBigkeit

der sechsseitig-rautenformigen Maschen noch scharfer hervor. In

Perigon-, Perigyn- und erst recht in den Perichatialblattern sind

die auBeren Umrisse, wie wir sahen, ganz andere; die Grundform
des Zellnetzes wird durch Streckung in der Langsrichtung ver-

iindert, der Gehalt an Blattgriin bis zum Verschwinden vermindert.

Darin stimmen aber alle Blatter iiberein, daB ihre zarten Zellwande

sich stark nach auBen wolben, an den Innenwanden kollenchymatisch

verdicken und regelmaBige Tiipfel bilden (Fig. i), womit sie sich

Wasserspeicher zum Schutz gegen Trocknis schaffen: Anpassungen,

die sich besonders schon im Geriist derKalyptra nachweisen lassen (X).

Dagegen fehlen Rippen, Saum- oder Flugelzellen, iiberhaupt

differenzierte Elemente den Blattern unsrer Hookeria ganzlich, so

daB sie nur unter sehr giinstigen Standortsverha.ltnissen gedeiht.

Bliiten und Friichte in guter Verfassung trifft man selten an; nur

einmal im Laufe eines Jahrzehnts konnte ich mich zur Weihnachts-

zeit an iippigen Rasen erfreuen, die mit schwarzbraunen, weiB-

behaubten Sporogonen in groBer Zahl und tadelloser Vollt ndung

bedeckt waren.

26. Climacium dendroides Web. et Mohr.

Das durch baumartige Verzweigung seiner Stengel 2. Ordnung

ausgezeichnete Leitermoos wurde im September einer sumpfigen

Wiese bei Eisenach mit <3 und Q Bliiten und reifen Sporogonen

bedeckt entnommen. Die Geschlechter stehen auf getrennten

Stammen im gleichen Rasen beisammen.

Die <3 Gametangienstande finden sich auf kurzen Stielchen

achselstandig an den oberen Haupt- und Nebenasten als geschlossene,

reichblatterige, dicke Knospen (Fig. a), oft in dichter Folge mit

nur 1 mm Abstand voneinander. Die tief gehohlten Perigonblatter,

twa 20 an Zahl, sind 1 mm lang, 0,75 mm breit, breitverkehrt-

eiformig bis geigenformig, rasch in eine rinnige, fast sparrig aus-

warts gebogene Pfriemenspitze verschmalert (Fig. b, c), die innersten

wenig schmaler. Ihr Rand ist unversehrt oder schwach buchtig,

durch eine Reihe von Parenchymzellen undeutlich gesaumt; die am
Grunde durch 4 Zellreihen angedeutete Rippe lost sich vor der Blatt-

nutte auf oder fehlt ganz, zumal in den auBeren Blattchen. Das

Ztllnetz ist durchweg derbwandig und schwach getiipfelt, aus

18 *
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prosenchymatischen, schmal rhomboidischen bis linearen, verbogenen

Maschen gewebt, die am orangenfarbigen Grunde breiter, an den

Fliigeln mehr oder weniger langlich rechteckig sind. Die 0,6 mm
langen, schmalen, 12stockigen Antheridien stehen kurzgestielt

zwischen zahlreichen, etwas kurzeren oder gleichlangen, braunen

Fadenparaphysen, von deren sechs Gliederzellen die Endzelle meistens

am langsten ist. •

»»

Abb. 30. Climacium dendroides.

a Stengelblatt mit 3 Blute 12,5/1. b, cauBeres und mittlercs Perigonbhitt 12,5/1.

d innerstes Perigynblatt 25/1. e Zellnetz des Grundes von d 150/1. / Uteres

Perichatium 7,5/1. g Zellnetz des Grundes der inneren Blatter von / 120/1.

h Querschnitt eines Perichatiums in der Hohe des Vaginalgiirtels 70/1. f, K
I Rippen der3innersten Hullblatter von h 225/1. m Flugel eines innersten davon
nahe der Anheftungsstelle 70/1. n Stengelfilz vom Stiel des Perichatiums 45/1.

o Blatt vom oberen Ende des fertilen Stengels 7,5/1. p dessen Flugel 45/1.

q Querschnitt 30/1. r Rippe 225/1.

In g Anordnung

Q Bliitenknospen ; sie haufen sich bisweilen dermafien, da6 einzelne

dieser Baumchen bis 30 Sporogone entwickeln. Das Perigynium

unterscheidet sich von dem fertigen Perichatium durch die geringen

GroBe seiner Blatter, von denen die auBeren sich zur Zeit der Frucht-

reife nur noch wenig verandern, wahrend die inneren (Fig. d) zwar

in der Spitze ihr Wachstum beendet haben und hier bereits aus
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derbwandigen, linearen Zellen bestehen, am Grunde aber noch in

ihrer ganzen Breite ein in lebhaften Teilungen begriffenes Bildungs-

gewebe aufweisen, dessen zarte, breite Rhomben (Fig. e) sich scharf

gegen die derben Nachbarzellen abzeichnen. Die Q Bliite enthalt

3 bis 9 schlanke, langhalsige Archegonien ohne Saftfaden; als voll-

endetes Perichatium (Fig. /), umgibt sie die Seta in Form einer

vielblatterigen, 5 bis 6 mm langen HuJle, deren untere Blatter sparrig

abstehen, wahrend die oberen sich hochscheidig der Borste an-

schmiegen und an ihrer breitesten Stelle mit den Randern iiber-

einander greifen. Sie sind samtlich breit eiformig, ganzrandig, rasch

in eine fein gezahnte Pfrieme verschmalert ; die zarte Rippe durch-

lauft 1
/2 bis 3

/4 des Blattes und erlischt als einfacher oder 2- bis

3teiligerNerv. DasZellnetz ist eng prosenchymatisch, die schmalrhom-

boidischen Maschen sind wenig verbogen, die Wande derb und sparlich

getupfelt, mit deutlicher Mittellamelle. Am Grunde fallen in dem
lockeren Gewebe groBere, langliche Maschen durch ihre Helligkeit auf

;

sie liegen eingestreut zwischen triiben, dunkler gefarbten engeren

Zellen oder Zellreihen (Fig.gr). Die Fliigelgruppe ist undeutlichbegrenzt.

Ein alteres Perichatium, wie es in Fig. / dargestellt ist, im

unteren Vaginalgiirtel quer durchschnitten, zeigt folgendes Bild:

(Fig. h und starker vergroBert i—m.) Um das braune, lockerzellige

Gewebe des Scheidchens, in dessen Mitte sich der FuB der Seta

birgt, legt sich das innerste Perichatialblatt. Es ist dicht iiber seiner

Anheftungsstelle getroffen und zeichnet sich durch die lockeren

Maschen der Spreite, besonders aber durch doppelte, die Rippe

stark verbreiternde Zellagen aus; diese Doppelschichten wechseln

mit einfachen oder zu mehreren nebeneinander verlaufenden Zell-

reihen ab (Fig. i) und sind die Ursache der im Flachenbilde gesehenen

helleren und dunkleren Streifen. In den nachsten Blattern wird

die Rippe diinner und schmaler (Fig. Jc, /), ist nur noch zweischichtig

und schwindet in den auBeren ganz, was sich einfach dadurch erklart,

daB der Schnitt auBere und innere Hiillblatter in ungleicher Hohe
trifft, in unserm Falle das innerste am Grunde, das auBere im

rippenlosen Spitzenteil. Was an diesen mit 1

/8
Divergenz einander

deckenden Blattern am meisten auifallt und sie von den tieffaltigen

Stengelblattern, deren eins in Fig. o, in q und r im Querschnitt ab-

gebildet ist, auBer der schmalt ren, scharf begrenzten Rippe und

dem geohrten Fliigel (Fig. p), unterscheidet, ist das Fehlen jeglicher

Langsfaltung ; ihre Querschnitte erscheinen als glatte Kreisbogen.

Wir haben hier das umgekehrte Verhaltnis wie bei Amblystegium

Hlicinum und anderen Seitenfriichtlern mit faltigen Perichatien

und glatten Stammblattern.
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Erwahnenswert ware noch das dichte Filzgewebe, womit sich

an alteren c5 Blutenknospen und Perichatien von Climacium der

kurze Stiel umhiillt; er besteht aus braunen Protonemafa.den mit

brutkorperartigen Zellreihen und gespreizt-astigen Paraphyllien,

wie sie den Hauptstengel bedecken (Fig. n) — auch sie gehoren zu

den Einrichtungen, die als zweckmaBige Anpassungen an die Lebens-

weise der Sumpfmoose behufs Sicherung gegen das Verdorren ihrer

wichtigsten Organe zu bewerten sind.

27. Amblystegium filicinum (L.) DN.

Sind schon die dichte, regelmaBige Fiederung dieses zierlichen

Hygrophyten, die zahlreichen Paraphyllien und der stengelumhullende

Rhizoidenfilz an und fur sich zur Aufnahme und zum Festhalten

von Wasser geeignete Mittel, so werden sie noch wirksam unterstiitzt

durch die auBere und innere Beschaffenheit der Stammblatter.

Zwei groBe, die Rippe erreichende, aufgeblasene Gruppen von

Flugelzellen, in jiingeren Blattern zartwandig und chlorophyllfiihrend,

in alteren mit stark verdickten Wanden, stellen richtige Wasser-

speicher dar; es sind nicht etwa vertiefte Sammelgruben, wie bei

Dicranum z. B., sondern Wolbungen (Fig. I), die sich eng dem Stamm
anschmiegen und insgesamt ein System kapillarer Zuleitung fur das

flussige Element bilden, wobei ihnen noch die innere Struktur der

Rippe zu Hilfe kommt. Alles in allem Anpassungen an feuchte,

aber doch zeitweiser Trocknis ausgesetzte Standorte.

In den Achseln der in solcher Weise als vortreffliche Schutz-

vorrichtungen gegen Durre wirkenden Stengelblatter finden sich,

nach den Geschlechtern getrennt, die Gametangienstande, die 6 auf

schwacheren, einfachen, die Q auf kraftigeren, reich verzweigtcn

Wedeln, beide am HauptsproB oft so nahe beieinander, daB man
an einem Stengelstiick von 10 mm Lange ihrer bis zu zwanzig zahlen

kann. Die 6 sind kurzgestielte, eiformige, 0,7 bis 0,9 mm lange

Knospchen (Fig. a); die annahernd gleichgroBen Perigonblattcr,

bis 15 an Zahl, sehr hohl, faltenlos, aus breit-eiformigem Grunde

rasch kurz zugespitzt, am oberen Rande durch papillos vorspringende

Zellecken fein gezahnelt, die inneren rippenlos, die auBeren mit

diinner, nach unten verbreiterter, am Grunde dreischichtiger, am

Rxicken bis 6 Zellen breiter Rippe (Fig. b), die vor der Spitze schwindet.

Sie weben sich aus rhomboidischen, hyalinen oder gelb gefarbten,

im Spitzenteil wohl auch griinen, 01 in Tropfchen enthaltenden und

derbwandigeren Maschen; die des Grundes sind langlich rechtcckig,

mit sechsseitigen gemischt, doch ohne differenzierte Fliigelzcllen.
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Die schmal-ovalen, 0,3 mm langen Antheridien stehen kurzgestielt

zu 3 bis 8 im Perigon; sie bauen sich aus 12 bis 15 Stockwerken kurz-

rechteckiger bis fast quadratischer, diinnwandiger Zellen. Paraphysen

fehlen oder sind ganz vereinzelt als einfache Faden vorhanden.

Die Q Bliitenknospen gleichen den 6 im AuBeren, wie in der

Zahl der Blatter, sind aber schlanker, sie messen 10 mm und dar-

<X*rw\AflXtaAAAYrU

Abb. 31. Amblystegi'un filicinwn.

a Stengelblatt mit <3 Bliite in der Achsel 30/1. b Pcrigonblattquerschnitte

225/1. c inncrstes Pericbatialblatt mit 2 jiingeren Arclu^onien und einem

befruchteten 30/1. d Huliblatt von c, ausgebreltet. ftuckseite 30/1. e junges

Perichatium in Ouerscbnitt 70/1, die innersten Blatter noch in meristema-

tischem Zustande, reich an plasmatisehem Inlialt. / mittleres Hullblatt eines

iilteren Pericbatiums 70/1. Ouerscbnitt. g Bkittfliigel eines auBeren. h eines

mittlcren Pericbatialblattes 120/1. bei * cine Falte. i

—

m Telle eines Stengel-

blattes: f, k Rippe 225/1. / Crund 120/1 im Oucrsehnitt. m Zellnet/. des

Grundes 120/1.

uber. Die Perigynblatter nehmen von den auBeren, kleinsten nach

innen an GroBe zu, ihre Spitze ist langer und scharfer, wie bei denen

des Perigons; Rippe und Zahnelung des Randes gleicher Art, das

Blattnetz zeigt friih die Neigung zu schmalen, gestreckten Formen.

Archegonien zahlt man 12 bis 17; sie sind im Bauchteil so schmachtig,

daB er sich kaum gegen den bis 20 Zellen hohen Hals abzeichnet.

Saftfaden wie in der 3 Bliite.
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Die GroBenunterschiede wachsen, sobald nach der Befruchtung
i

die Entwicklung zum Perichatium beginnt. Die Blatter der Hiille

strecken sich urn ein mehrfaches und erscheinen bald als hellglanzender

Schopf an den mittleren und unteren Stengelteilen, wahrend an den

oberen noch zahlreiche Bliitenknospen sitzen. In dem durch die

Figg. c

—

h dargestellten Falle wurden folgende Verhaltnisse fest-

gestellt:

Den untersten, fast gleichseitig dreieckigen, rippenlosen Blattchen

von nur 0,4 mm Lange folgen solche von 0,8 bis 1,3 mm, mit schwacher,

doch deutlicher und bis zur Spitze durchgefuhrter Rippe ; das neunte

ist bereits 2,0 mm lang und 1 mm breit; die inneren elf sind urn

die Halfte langer, alle bis zum Grunde fein gezahnelt, lang zugespitzt,

mehr oder weniger tief langsfaltig. Diese bei den Perigynblattern

noch nicht vorhandenen Faltungen machen sich bei deren Wachstum

fruhzeitig bemerkbar, beschranken sich indessen auf die mittleren

und inneren, die sich so eng ineinander schachteln, daB man die

zarten, innersten, von einer breiten, tiefen Mittelrinne durchzogenen

kaum unverletzt herauszulosen vermag. Die mittleren, viel breiteren

Hiillblatter haben beiderseits der diinnen, zwei- bis dreischichtigen

Rippe mehrere Langsfalten, von deren Ineinandergreifen man sich

erst beim Betrachten eines Querschnitts durch ein ganzes, noch

unfertiges Perichatium (Fig. e) ein richtiges Bild machen kann.

Man wird daraus ersehen, daB es sich hierbei nicht um zufallige,

durch gegenseitigen Druck beim Breitenwachstum erzeugte Ver-

biegungen handelt, sondern um organisch durch Reihen kleinerer,

groBerer oder doppelschichtiger Zellverbande vorgebildete Rinnen

und Wiilste. Sie heben sich besonders deutlich auf Querschnitten

alterer Hiillblatter von den schief eingesetzten und verbogenen Zell-

wanden der Spreite ab (Fig. /). Man vergleiche hiermit den Grund-

riB L auf Abb. 4.

Es liegt auf der Hand, daB ein aus derartig miteinander ver-

schrankten Hullblattern gebildetes Perichatium den denkbar wirk-

samsten Schutz des eingeschlossenen, jungen Sporogons gegen

Trocknis bietet. Die im Bereich der seitenfruchtigen Moose nicht

seltene Erscheinung der „faltigen Perichatialblatter" ist in vielen

Fallen so bestandig, daB sie als wichtiges Unterscheidungsmerkmal

herangezogen wird. Um ihre Verschiedenheit von den Stamm-

blattern nach Zellnetz und Rippenbau hervorzuheben, wurden di

betreffenden Teile im Bilde (Fig. i—m) dargestellt.

Der systematischen Ordnung der L i m p r i c h t schen Flora

folgend, sind wir iiber die verschiedenen Familien zur letzten, ^ nl "
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fangreichsten, den Hypnaceen, gelangt, die wohl die groBte Artcn-

zahl, doch nicht einen entsprechenden Formenwechsel in den Ga-
metangienstanden aufweist und konnen damit unsere Betrachtungen
der Blutenverhaltnisse abschlieBen. Diese festzustellen ist nach

Limpricht cine unerlaBliche Aufgabe beim Bestimmen eines

Mooses, die er deshalb in seinen Beschreibungen iiberall an erster

Stelle erledigt; die Gewohnheit ihres Fuhrers werden die meisten

Bryologen zu der ihrigen machen. Wenn dem Einen oder Andern
mit vorliegender, aus langjahriger Beschaftigung mit den Moosen
geschopfter Arbeit ein Dienst geleistet und zu weiteren Forschungen

Anregung gegeben wiirde, so ware ihr Zweck erreicht.

Bei der gebotenen raumlichen und zeitlichen Beschrankung

konnten nur die Bliitenverhaltnisse ausgewahlter Arten einzelner

Formenkreise behandelt werden, muBten ganze Familien unberiick-

sichtigt, manche Aufgaben unerledigt bleiben. In der unscheinbaren

Moosbliite birgt sich noch ein weites, dankbares Feld fur den Bryo-

logen, moge er sich mit Entwicklungsgeschichte, Gestaltlehre oder

mnerem Bau, mit biologischen oder okologischen Fragen beschaftigen.
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Mykologische Beitrage.

i.

Von Dr. F. Petrak, Mahr.-WeiBkirchen.

1. Khekia, eine neue Gattung der Lophiostomataceen.

Auf diirren Asten von Corylus und Fagus habe ich im Jahre 1912

bei der sogenannten Teufelskanzel in den Waldern bei Podhorn

nachst Mahr.-WeiBkirchen einen Pilz gesammelt, welcher von R e h m
als Calospora ambigua Pass, bestimmt und von mir in der Flor.

Boh. et Mor. exs. II. Ser., 1. Abt. Pilze, unter Nr. 132 ausgegeben

wurde.

Auf alien, von diesem Pilze bewohnten Asten kommen

Diatrypella-Arten vor, und zwar auf Corylus die D. verrucaeformis,

auf Fagus die D. aspera. Hie und da finden sich nun groBere oder

kleinere Gruppen von Stromata, welche keine Diatrypella-Ferithezien,

sondern solche der Calospora ambigua Pass, enthalten. R e h m

teilte mir brieflich mit, daB diese Stromata zu der Calospora gehoren,

wahrend ich der Ansicht war, daB dieser Pilz ein Parasit der Dia-

trypella sei, desscn Perithezien im Inneren der Diatrypella-Stroma.te

zur Entwicklung gelangen, spater die Decke der Stromata durch-

brechen oder abstoBen und dann der unteren Halfte der Diatrypella-

Stromata fast ganz oberflachlich aufsitzen, so daB es den Anschein

hat, als gehore das Diatrypella-Stroma. gleichsam als Hypostroma

zu der Calospora.

Zur Entscheidung dieser Frage habe ich das von mir gesammelte,

. zahlreiche und prachtvoll entwickelte Material nochmals einem

genauen Studium unterzogen, welches ein uberraschendes Ergebnis

zutage forderte. Meine Vermutung, daB dieser Pilz ein Parasit der

Diatrypella sei, habe ich durchaus bestatigt gefunden. Auf Q-en

Asten, die ganz gleichmaBig von den Stromata der Diatrypella bedeck

erscheinen, gibt es ziemlich scharf umgrenzte Partien, die alle n

die Calospora enthalten, wahrend an den Randern derselben di

Stromata der Diatrypella mehr oder weniger ganz normal en

wickelt sind. Bekanntlich werden die Diatrypella-Stromats.
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Periderm schon friihzeitig angelegt und sind in der Jugend auBer-
lich zunachst gar nicht oder nur durch schwach pustelformige Auf-
treibungen der Epidermis zu erkennen. Der Parasit scheint sich

nun in der Diatrypella schon sehr friihzeitig einzunisten. Die von
ihm befallenen Stromata werden natiirlich in ihrer weiteren Ent-
wicklung mehr oder weniger gehemmt. Wachsen sie, wie dies in

der Regel besonders auf trockeneren Standorten zu geschehen pflegt,

iiberhaupt nicht mehr weiter, so wird spater die Epidermis, mit

welcher die Perithezien der Calospora anfangs oft ziemlich fest

verwachsen sind, pustelformig aufgetrieben und zuletzt durch un-

regelmaBige Risse etwas zersprengt. In diesem Falle bleiben die

Calospora-Perithezien fast immer mehr oder weniger bedeckt, doch
wird zuweilen auch die Epidermis in groBen Fetzen abgeworfen
und der Pilz dadurch fast ganz frei. Entwickelt sich das Diatrypella-

Stroma noch weiter, so bricht cs ganz hervor, die im Inneren befind-

lichen Calospora-Pcrithezien brechen durch, sitzen, wenn in geringer

Zahl, meist am Rande des Stromas oder werfen, wenn zahlreich,

die ganze Decke des Stromas ab und sitzen dann meist fast ganz

oberflachlich dem Diatrypella-Stroma. auf. Ich lasse nun zunachst

eine ausfiihrliche Beschreibung dieses Pilzes folgen:

Perithezien im Inneren der Stromata von Diatrypella verruci-

formis oder D. aspera zur Entwicklung gelangend, meist dicht gehauft,

seltener auch auBerhalb der Diatrypella-Stromdita., aber dann wahr-

scheinlich auf deren Myzel, subepidermal und sehr locker zerstreut,

zuerst bedeckt, spater fast immer durch Abwerfen der Stromadecke
oder der Epidermis mehr oder weniger, oft ganz oberflachlich, bei
* * •

upp^em Wachstum einem aus dicht verflochtenen, rcich verzweigten,

septierten, schwarzbraunen Hyphen bestehenden Stromagewebe
1 ingebettet, welches am Scheitel rings um die Miindung der Peri-

thezien lange einen hell gelbgriinlichen oder graugriinlichen Ubirzug
bildet, welcher erst spat ganz verschwindet. Perithezien bis zu 20
]n einem Stroma, ziemlich groB, rundlich, ca. 3

/A mm im Durch-

messer, mit dicker, vollig opaker, schwarzer, von anhaftenden

Hyphenresten des Stromas fast kurz zottig erscheinender Wand
von bruchig-kohliger Beschaffenheit, mit sehr niedrigem und schmalem
seitlich sehr stark zusammengeprcBtem, auf dem hell gelblich-

grunen Scheitel der Perithezien als ft ine, schwarze, nur wenig vor-
ragende Linie sichtbarem Ostiolum. Aszi lang keulig zylindrisch,

am Scheittl breit abgerundet und mit schwach verdickter Membran,
abwarts sehr allmahlich in einen mehr oder weniger, oft ziemlich

langen Stiel verschmalert, 8-sporig, meist ungefahr 120—180 u lang,

'2—-18 a breit. Sporen oben fast zwei-, unten einn.ihig gelagert,
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breit spindelformig, beidendig stumpf abgerundet, mit schmaler

Gallerthulle, in der Mitte mit kraftiger Querwand, an derselben

mehr oder weniger, meist ziemlich stark eingeschniirt, jede Zelle

in der Mitte noch mit einer deutlichen Inhaltsteilung, 30—38/8—11 u.

Paraphysen zahlreich, fadenformig, tief, oft schon fast vom Grunde

aus gabelig geteilt, hyalin, sparlich kleine Oltropfchen enthaltend,

langer als die Schlauche, 1.5—2 u breit.

Vollig reife Sporen sind hochstwahrscheinlich vierzellig, werden

aber wohl nur hochst selten zur Beobachtung gelangen, weil die

Perithezien sich noch vor ihrer volligen Reife vom Stroma loslosen

und herausfalien.

DaB dieser Pilz keine Calospora ist, unterliegt gar keinem Zweifel,

weil der Typus dieser Gattung nach v. H 6 h n e 1 eine Diaporthe

ist. Mit Calosporella v. Hohn. hat er auch nichts zu tun, da diese

Gattung auch zu den Diaportheen gehort und keine Paraphysen hat.

Er zeichnet sich besonders durch das schmale, niedrige, seitlich

meist sehr stark zusammengednickte Ostiolum aus und gibt sich

dadurch als ein Vertreter der Lophiostomataceen zu erkennen, in

welche Familie er auch mit Rucksicht auf seine ubrigen Merkmale

sehr gut paBt. Er kann meiner Ansicht nach nur als eine stromatose

Lophiostomataceae aufgefaBt werden und reprasentiert wohl den

Typus einer neuen, schonen Gattung, welche ich, meinem lieben

Freunde Herrn Mr. Ph. E. Khek zu Ehren, Khekia benenne;

ihre Charakteristik hatte wie folgt zu lauten:

Khekia n. gen.

Perithezien in groBerer- oder kleinerer Zahl einem filzigen Stroma

<ingesenkt, welches am Scheitel der Gehause lange einen gelb-

griinlichen oder griinlichbraunen Uberzug bildet, ziemlich groB,

dickwandig, von briichig-kohliger Konsistenz, mit sehr niedrigem,

seitlich stark zusammengepreBtem, linienformigem Ostiolum. Aszi

8sporig mit fadigen Paraphysen. Sporen hyalin, breit spindel-

formig, zuerst zwei-, spater wahrscheinlich vierzellig. — Parasit

in Diatrypella-Arten.

Hierher gehort: Khekia ambigua (Pass.) Petr.

Syn.
: Calospora ambigua Pass, in Mem. R. Accad. Lin. Roma,

CI. fis. ecc. 4. ser., T. VI, p. 457 (1890).

2. Uber Trichosphaeria nitidula (Sacc.) Petr.*

Dieser Pilz wurde mir von R e h m als Trichosphaeria pilosa Fuck,

var. nitidula Sacc. bestimmt. Da er aber stets zweizellige, spindel-

formige, groBere Sporen hat, glaubte ich, in ihm eine selbstandige
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Art erkennen zu miissen und habe ihn als T. nitidula (Sacc.) Petr.

in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Pilze, Nr. 54 (1912)

ausgegeben. Eine sorgfaltige Untcrsuchung des von mir gesammelten
Materiales, darunter spater gefundene, besser entwickelte Exemplars
lassen mich nicht daran zweifeln, daB dieser Pilz von der gleich-

namigen Varietat Saccardos, deren kurze Beschreibung in

Syll. Fung. IX, p. 602 (1891): „sporidiis submonostichis, oblongatis
7—8/2.5—3 /£, 2—3-guttulatis, hyalinis" durchaus nicht stimmt,
ganz verschieden ist und wahrscheinlich eine neue Art reprasentiert,

die vorlaufig Eriosphaeria nitidula Petr. zu benennen sein wird.

Der Pilz findet sich immer nur am Grunde der Brombeerranken,
die, noch aufrecht stehend, an ihrer Basis von faulenden Blattern,

feuchtem Moos und dergl. mehr umhiillt sind, verlangt also zweifellos

zu seiner Entwicklung viel und gleichmaBige Feuchtigkeit. Peri-

thezien in mehr oder weniger dichten Herden ganz oberflachlich,

einem lockeren, schwarzen aus dicht verflochtenen, septierten,

schwarzbraunen, 5—6 /a dicken Hyphen bestehenden Filze auf-

gewachsen, selten mehr zerstreut oder nur locker herdenweise,

kuglig, von fast opak dunkel schwarzbraunem, ziemlich dickwandigem,
bruchig-kohligem Gewebe, meist nur am Grunde mit einigen sep-

tierten, geraden, ca. 200—250 fi langen, 6 ft dicken, an der Spitze

stumpf abgerundeten oder schwach verdickten Borsten verseheni
oft auch vollig kahl, mit sehr kleinem, papillenformigem, von einem
nindlichen, bis 10 a weiten Porus durchbohrten Ostiolum, 160—200 a
* _

mi Durchmesser. Aszi zylindrisch oder etwas keulig, oben stumpf
abgerundet, abwarts schwach verjiingt, sitzend oder fast sitzend,

8-sporig, 66—88/6—7.5 /«. Sporen schrag ein- oder undeutlich zwei-

rexhig, langlich spindelformig, beidendig verjiingt und stumpf zu-

gespitzt, gerade oder schwach gekrummt, ungefahr in der Mitte mit

einer Querwand, an derselben nicht oder nur sehr wenig eingeschniirt;

m jeder Zelle meist ein groBeres oder zwei kleinere Oltropfchen ent-

haltend, 10—13.5/3—4.5 p., hyalin. Paraphysen fadig, etwas langer
ais die Schlauche, mehr oder weniger verklebt.

Dieser Pilz steht offenbar Trichosphaeria herpotrichoides

W. Kirschst., auf faulender Birkenrinde in Brandenburg gefunden,
^hr nahe, von welcher er sich nur durch etwas groBere Gehause
und Sporen unterscheidet. Wie es scheint, ist er aber auch durch
die bereits geschilderte Art seines Vorkommens sehr ausgezeichnet.
ich habe ihn auf zwei verschiedenen Standorten bei Mahr.-WeiB-
^rchen gefunden, wo er alljahrlich im Herbste auf den vorjahrigen

I^ubus-Ranken zahlreich erscheint, um im nachsten Fruhjahre ine

voile Reife zu erlangen. Im letzten Winter und Fruhjahre habe ich
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den Pilz auf beiden Standorten auch auf faulcndem Holze, Rinde

und andercn Substrate n, aber ganz vergeblich gcsucht. Ich mochte

deshalb die biologischen Eigentiimlichkeiten dieser Art vorlaufig

iiuch noch als spezifische Unterscheidungsmerkmale gelten lassen.

3. Uber Cucurbitaria moravica Rehm. .

Dieser Pilz wurde von Rehm in Ann. myc. X. p. 393 (1912)
1
)

beschrieben. Das Substrat des von mir bei Hrabuvka nachst Mahr.-

WeiBkirchen gesammelten Originales war jedoch falsch bestimmt; es

ist nicht Alnus glutinosa, sondern Rhamnus frangula. Cucurbitaria

moravica Rehm ist daher identisch mit Cucurbitaria rhamni (Nees)

Fr. und als Synonym dieser Art zu betrachten.
*

4. tiber Sphaerella septorispora Sacc.

Dieser Pilz wurde in Ann. myc. XII, p. 287 (1914) beschrieben

und in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Pilze als Myco-

sphaerella septorispora (Sacc.) Petr. unter Nr. 1026 ausgegeben.

Ein genaues Studium der von mir gesammelten Originalexemplan

zeigte mir aber, daB dieser Pilz vollig identisch ist mit Sphaerulina

myriadea (DC.) Sacc. Wahrend die mittlere Querwand der Sporen

stets ziemlich deutlich ist, sind die beiden ubrigen Querwandc viel

schwerer zu erkennen und wurden wohl vom Autor ganzlich liber-

sehen. Sphaerella septorispora Sacc. und Mycosphaerella septon-

spora (Sacc.) Petr. (1914) sind deshalb als Synonyme von Sphaerulina

myriadea (DC.) Sacc*. zu betrachten.

5. tiber Diaporthe tessella (Pers.) Rehm.

Diesen Pilz habe ich zuerst in Galizien, spater auch bei II.-

WeiBkirchen in groBen Mengen gefunden und gesammelt. Eine

genaue Untersuchung desselben zeigte mir, daB er von den typischen

Diaporthe-ArUn stark abweicht und in mancher Hinsicht sich den

Arten der Gattung Melanconis nahert. Die Ubereinstimmung der

Sporen zwischen Melanconis thelebola und unserem Pilze in bezug

auf ihre GroBe und Form ist besonders auffallig. Die Sporcnform

ist bei beiden Pilzen gleich, aber auch in bezug auf die GroBen-

dimensionen derselben und der Schlauche herrscht fast vollige

Ubereinstimmung, wie aus den nachstehenden MaBangaben nach

Winter, welche sich mit meinen Messungen fast vollig decken,

deutlich zu ersehen ist:

Diaporthe tessella (Pers.) Rehm: Aszi: 115—140/21—26 ft',

Sporen: 45—60/8—10 p..

l
) Nicht Rehm in Ann. myc. XI. p. 170 (1913)!
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Melanconis thelebola (Ft.) Sacc. : Aszi: 140— 150/20—30 /*;

Sporcn 40—60/10—12 p..

Meine Vermutung, daB dieser PJlz auch als Melanconis beschrieben

worden sein konnte, fand ich bestatigt, denn Melanconis salicina Ell.

et Ev. gehort sicher hierher. Von den typischen Melanconis-Artvn

unterscheidet er sich jedoch wcsentlich durch die fehlenden Para-

physen. Man findet in jiingeren Gehausen am Grunde und zwischen

den Schlauchen nur eine schleimige, viele groBere und kleinere

Oltropfchen enthaltende, nicht naher differenzierte, spater fast ganz

verschwindende Masse, aber keine echten Paraphysen. Auch das

Stroma ist hier ganz anders entwickelt, flach kugelformig, ringsum

von einer meist ziemlich kraftigen, schwarzen Saumlinie begrenzt,

sonst aber hauptsachlich nur aus der etwas heller gefarbten Sub-

stanz des Substrats bestehend. Oft flieBen mehrere Stromata am
Grunde zusammen, die in Gruppen beisammenstehenden Perithezien

kennzeichnen aber immer sehr deutlich die Stellung jedes einzelnen

Stromas. Miindungen ziemlich kurz, aber dick, oft in kreisformiger

Anordnung oder so hervorbrechend, daB ihre Stellung den 4, 5

oder 6 Punkten eines Wiirfels entspricht, n i e m a 1 s konvergiercnd

und zu einer Mundungsscheibe vereinigt. DaB dieser Pilz nicht zu

Melanconis gehoren kann, wird wohl nicht zu bezweifeln sein.

Von dieser Gattung trennt ihn schon der Mangel von Paraphysen
und die nicht zu einer Mundungsscheibe vereinigten, getrennt hervor-

brechenden Miindungen.

Aber auch bei Diaporthe kann der Pilz nicht bleiben. Von
dieser Gattung unterscheidet er sich — was bisher wohl vollig iibcr-

sehen wurde — durch die typisch allantoiden, sehr groBen Sporcn,

welche auch sonst von den Sporen der typischen Diaporthe-Arten
vollig verschieden sind, sowie durch den Mangel einer Phomopsis-

Nebenfrucht. Nebenfruchtformen dieses Pilzes, deren Kenntnis
*ur die systematische Stellung desselben zweifellos von groBem
Werte waren, scheinen iiberhaupt noch nicht bekannt zu sein. Ich

zweifle jedoch nicht im geringsten daran, daB ihm Spermogonien
vom Phomopsis-Typus, wie solche schon fast fur alle echten Diaporthe-

Arten nachgewiesen wurden, sicher fehlen. Ich habe den Pilz wieder-

holt auf gehauft liegenden Weidenasten massenhaft beobachtet.

Er wachst fast immer auf dickeren Asten, wahrend auf den diinneren

Astchen in seiner Gesellschaft fast immer Discella carbonacea (Ft.)

Berk, et Br. auftritt. Sollte dieselbe vielleicht als Nebenfruchtform
zu Diaporthe tessella (Pers.) Rehm gehoren? Eine sichere Ent-
scheidung dieser Frage kann wohl nur durch Kulturversuche erreicht

Werdcn. Sollte sich aber meine Vermutung, daB Discella carbonacea
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als Nebenfruchtform hierher gehort, als richtig erweisen, so ware

unser Pilz durch dieses Merkmal sehr ausgezeichnet.

Ich will nun nochmals auf die groBe Ahnlichkeit, welche die

Sporen unseres Pilzes mit Melanconis ihelebola (Fr.) Sacc. zeigen,

naher zuriickkommen. Aus dieser Tatsache konnte vielleicht darauf

geschlossen werden, daB diese beiden Pilze in dieselbe Gattung

gehoren. Dies ist aber keineswegs zutreffend, denn M. ihelebola hat

typische Paraphysen, unterscheidet sich also schon durch dieses

Merkmal wesentlich von unserem Pilze und ist eine typische Melan-

conis. Da T u 1 a s n e von M . ihelebola eine Spermatienform be-

schrieben hat, die v. H 6 h n e 1 Cytosporopsis umbrinus (Bon.) v. H.

nennt und eine Pyknidenform, die nach demselben Autor als eine

stromatische Hendersonia aufzufassen und Hendersoniopsis ihele-

bola (Sacc.) v. H. zu nennen ist, Melanconium-Konidien aber fehlen

sollen, stellt v. Hohn-el fiir diesen Pilz eine neue Gattung auf,

welche er Pseudovalsella nennt, eine Gattung, welche von Melanconis

n u r durch anders beschaffene Nebenfruchtformen zu unterscheiden

ist. Da ich Melanconis ihelebola selbst wiederholt auf zahlreichen,

verschiedenen Standorten, zum Tell auch in groBeren Mengen ge-

sammelt habe, will ich diese Gelegenheit beniitzen und hier zu

v. Hohnels Pseudovalsella Stellung nehmen. Zunachst sei be-

merkt, daB ich die v. Hohnel erwahnten Nebenfruchtformen

bisher noch n i e m a 1 s gefunden habe. Ich will damit keineswegs

sagen, daB ich an ihrer Zugehorigkeit zu M. ihelebola zweifle, schlieBe

aber daraus, daB sie doch ziemlich selten sind. Dagegen habe ich

sehr haufig das Melanconium sphaeroideum Link, in Gesellschatt

von M. ihelebola auf denselben Asten gesammelt und zweifle

nicht daran, daB es die Nebenfrucht dieses Schlauchpilzes ist. Pseudo-

valsella ist fiir mich deshalb gleich Melanconis. Aber selbst dann,

wenn M. ihelebola keine Melanconium-Konidien haben sollte — als

sicher erwiesen kann die Zugehorigkeit von M. sphaeroideum zu

M.ihelebola ja doch nicht gelten — , darf Pseudovalsella von Melanconis

nicht getrennt werden, und zwar aus folgenden Griinden: Zunachst

unterliegt es keinem Zweifel, daB M. ihelebola den echten Melanconis-

Arten mit Melanconium-Nebeniruchtformen am nachsten verwand

und phylogenetisch verknupft ist. DaB die Spermatien- und Pyk-

niden-Nebenfruchte anderen Melanconis-Arten fehlen, laBt sich, wie

ich glaube, einfach und ganz ungezwungen in der Weise erklaren,

daB solche oder ahnliche Nebenfriichte auch bei jenen Melanconis-

Arten, welche heute nur Melanconium-Konidien haben, vorhanacn

waren, allmahlich aber unterdriickt wurden und heute ganz fehlen,

oder wenigstens auBerordentlich selten sind. Die Aufstellung von
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Gattungen aber, welche sich von anderen nur durch abweichende
Nebenfruchtformen unterscheiden, halte ich fur iiberflussig und
praktisch undurchfiihrbar. Die Systematik der Askomyzeten mu8
in erster Linie auf Merkmale der Schlauchformen beruhen;
Unterschiede in bezug auf Konidienformen durfen erst an z w e i t e r

Stelle Verwendung finden, schon deshalb, weil es in vielen Fallen
nicht sicher ist, welche Nebenfriichte zu irgend einer Schlauchform
gehoren und weil die Schlauchformen meist viel haufiger ohne die

zugehorigen Konidien gefunden werden und umgekehrt. Wie soil z. B.
ein Anfanger, welcher den Pilz noch nicht kennt lind ihn bestimmen
will, entscheiden, ob er zur Gattung Melanconis oder zu Pseudo-
valsella gehort, wenn er, wie meist der Fall sein wird, die zur Ent-
scheidung dieser Frage notigen Konidienformen gleichzeitig nicht

auch gesammelt hat. Die Gattung Pseudovalsella ist deshalb als

Synonym mit Melanconis zu vereinigen.

Da aber Diaporthe tessella weder eine Diaporthe, noch eine

Melanconis ist und auch bei keiner anderen Diaportheen-Gattung
emgereiht werden kann, muB dieser Pilz als Typus einer neuen
Gattung betrachtet werden, welche ich Allantoporthe nenne und
folgendermaBen charakterisiere

:

Allantoporthe n. gen.

Stromata typisch euvalsoid, flach kegelformig der Rinde ein-

gesenkt, dem Holzkorper aufsitzend, von einer ziemlich kraftigen,

schwarzen Saumlinie bcgrenzt, sonst aber fast nur aus dem etwas
heller gefarbten Substrate bestehend. Perithezien ziemlich groB,

meist mehr oder weniger kreisstandig der inneren Rinde eingesenkt.

Miindungen ziemlich kurz aber dick, getrennt hervorbrechend. Aszi

Ssporig, ohne Paraphysen. Sporen sehr groB, zylindrisch-spindel-

formig, mehr oder weniger gekriimmt, zweizellig, hyalin, beidendig
°ft mit kurzem, hyalinem Anhangsel.

Hierher gehort:

Allantoporthe tessella (Pcrs.) Petr.

Syn:. Sphaeria tessella Pers. Syn. fung., p. 48 (1801).

Valsa tessella Fr. Summ. Veg. Scand., p. 411 (1849).

Cryptospora tessella Karst. Myc. fenn. II, p. 78 (1873).

Diaporthe tessella Rehm Ascom. exs. Nr. 176 (1873).

Chorostate tessella Trav. FL It. Crypt. 1/2, p. 205 (1906).

Valsa glyptica B. et C, North Amer. Fung. Nr. 866

(1851).

Diaporthe glyptica Sacc. Syll. I, p. 629 (1882).

Vidwigim Band LXIL 19
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Valsa mucronata Peck, 28. ' Rep. St. Mus. N.York,

t. II, f. 10—13 (1876).

Diaporthe mucronata Sacc. Syll. I, p. 629 (1882).

Melanconis salicina Ell. et Ev. in Proc. Acad. Sci.

Philad. 1890, p. 236.

In letzter Zeit habe ich von Diaporthe drei Gattungen ab-

getrennt. Hier soil nun noch gezeigt werden, wie diese Gattungen

untereinander und von Diaporthe leicht unterschieden werden konnen

:

A. Sporen allantoid, sehr groB Allantoporthe.

B. Sporen gerade, selten etwas ungleichseitig oder schwach

gekriimmt, klein bis mittelgroB, selten sehr groB.

a) Stroma typisch euvalsoid. Stromasubstanz sparlich

entwickelt, hell (gelblich) gefarbt — Nebenfrucht:

Discosporium Discodiaporthe .

b) Stroma nur iiber "den Perithezien als ein von den

Miindungen durchbohrter, mit breiter Scheibe ver-

sehener Stromakegel entwickelt, mit dessen Unter-

seite die sonst ganz freien Perithezien verwachsen

sind. Perithezien mit sehr dicker, derb lederartiger

Wand. Sporen sehr groB .... Macrodiaporthe.

c) Stroma ausgebreitet oder valsoid, typisch von einer

schwarzen Saumlinie begrenzt. Perithezien dem

Stroma eingesenkt, oft mit verlangerten Miindungen.

Perithezien mit diinnhautiger, seltener maBig dicker

hautig-lederartiger Wand. Sporen klein oder mittel-

groB. — Nebenfrucht: Phomopsis. . . . Diaporthe.

6. Uber Diaporthe valsiformis Rehm.
mir

bei Mahr.-WeiBkirchen gesammelten Exemplaren beschrieben, deren

Substrat jedoch falsch bestimmt war. Er wachst namlich auf Rhamnus

frangula, ist identisch mit Diaporthe syngenesia (Fr.) Fuck, und muB

als Synonym mit dieser Art vereinigt werden.

7. Uber Valsella crataegi Allesch. in Rehms Ascomyc. exs. Nr. 2036-

Von diesem Pilze habe ich im Herbste 1911 und 1912 so zahl-

reiches Material gesammelt, daB ich ihn auch in meiner Flor. Boh.

et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. unter Nr. 48 ausgeben konnte. AnlaB-

lich vergleichender Studien liber die Gattung Valsella habe ich

auch das Material dieser V. Crataegi einem genauen Studium unter-

zogen und gefunden, daB der Pilz nicht zu Valsella, sondern zu
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Coronophora gehort. Er ist zweifellos identisch mit der von mir

in Ann. myc. XII, p. 476 (1914) beschriebenen Coronophora moravica
Petr., da ich ihn auf demselben Standorte gesammelt habe. Die von
mir als G. moravica ausgegebenen Exemplare sind offenbar in ihrer

Entwicklung weiter vorgeschritten oder schon liberreif. R e h m
hat bei der Bestimmung dieses Pilzes zweifellos auf die Beschaffen-

heit der Gehause nicht geachtet und den, allerdings nur sehr schwer,

zuweilen sogar iiberhaupt nicht erkennbaren Stiel der Aszi iiber-

sehen. Die auBerste Schichte der ziemlich derben Gehausewand
besteht aus unregelmaBig polyedrischen oder unregelmaBig rund-

lichen, ziemlich dickwandigen, schwach durchscheinend schwarz-

braunen, ca. 8-—14 p groBen Zellen. Da die Perithezien sehr klein

sind und sehr leicht herausfallen, konnte ich brauchbare Querschnitte

durch die Gehause nicht erzielen. Aszi wie bei der als C. moravica

beschriebenen Form, der sporenfiihrende Teil aber viel kurzer, nur

ca. 40—50 a lang, 10—13 a breit, schmal langlich rllipsoidisch, beid-

endig etwas verjiingt, oben stumpf abgerundet, unten plotzlich in

einen sehr zarten, dem spotentragenden Teile des Schlauches ungefahr

gleich langen oder kiirzeren. zuweilen nur halb so langen Stiel ver-

jiingt. Sporen stabchenformig, mehr oder weniger sichelformig

gekriimmt, sehr selten fast gerade, beidendig stumpf abgerundet,

4—6, selten bis 7.5 a lang, 0.75— 1 u breit, an jedem Pole meist

mit einem sehr kleinen Oltropfchen.

Ob diese Art von G. angustata Fuck, hinreichend verschieden

ist, wird noch durch Vergleich mit einem Originalexemplar fest-

zustellen sein. Vorlaufig nehme ich an, daB sie sich durch die kleineren

Gehause, kurzer gestielte und wohl auch anders gestaltete Aszi

sowie durch etwas kleinere Sporen von G. angustata unterscheidet.

Jaap hat in Abh. Bot. Ver. Brandenb. LII, p. 148 (1910)

< ine Valsella crataegi Jaap beschrieben, welche nach der Beschreibung

allein zu urteilen, von unserem Pilze sicher verschieden, aber mit

V- crataegi Allesch. identisch ist.

8 Wber Myxosporium sulphureum Sacc, Diaporthe sulphurea Fuck.

und Melanconis xanthostroma (Mont.) Schrot.

Myxosporium sulphureum Sacc. ist nach F u c k e 1 die Neben-

fruchtform von Diaporthe sulphurea Fuck. Obgleich ich Diaporthe

sulphurea schon wiederholt auf verschiedenen Standorten, wenn
auch stets nur ziemlich sparlich, gefunden habe, konntu ich das

sicher viel seltenere Myxosporium sulphureum nur einmal in geringer

^enge in Gesellschaft der Schlauchform finden. Bei dieser Gelegen-

heit iiberzeugte ich mich zunachst davon, daB dieser Pilz sicher

19*
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eine Nebenfruchtform der genannten Diaporthe ist. Ich habe den-

selben aber genau studiert und gefunden, daB er ein ganz typisches

Discosporium ist , welches vonDiscosporium deplanatum (Lib.) v. Hohn.

nur wenig abweicht. Ich gebe hier zunachst eine ausfiihrliche Be-

schreibung:

Sporenlager unter dem Periderm entstehend, fast kreisformig

oder breit elliptisch, mit hellbrauner, flach ausgebreiteter, ca. 30—40 /£

dicker, ziemlich kleinzelliger Basalschichte, welche von den Konidien-

tragern dicht bedeckt erscheint, 1.5—2.5 mm im Durchmesser,

in der Mitte mit einer rundlichen oder ellipsoidischen, flachen oder

konvexen, meist durch kurze Querrisse das Periderm durchbrechenden

oft schon gelblichgriin bestaubten, aus einer gallertigen, braun-

lichen, stark quellbaren Masse bestehenden Scheibe. Sporen spindel-

formig oder ellipsoidisch,. oben meist breit abgerundet, abwarts all-

mahlich verjiingt, stumpf zugespitzt, gerade oder etwas ungleich-

seitig, seltener schwach gekriimmt, einzellig, mit feinkornigem

Plasma oder 1—2 Oltropfen, 12—18/5—7 a, hyalin. Konidientrager

stabchenformig, einfach, 10—16/1.5 /z, am* Grunde meist einige 01-

tropfchen enthaltend. •

Die groBe Ubereinstimmung, welche zwischen Discosporium

deplanatum (Lib.) v. Hohn. und Discosporium sulphurcum (Sacc.) Petr.

herrscht, lieB vermuten, daB auch die zugehorigen Schlauchformen

einen iibereinstimmenden Bau zeigen wiirden. Da ich nun schon

lange daran zweifelte, daB Melanconis xanthostroma (Mont.) Schrot.

zu Melanconis gehort, habe ich auch diese Pilze genau studiert

und meine Vermutungen bestatigt gefunden. Die bald locker, bald

dicht zerstreut wachsenden Stromata zeigen in jeder Hinsicht einen

sehr ubereinstimmenden Bau, sind typisch euvalsoid, im Umfange

fast kreisrund oder breit elliptisch, ganz flach, nisten unter dem

Periderm, sind der inneren Rindenschicht nur wenig eingesenkt und

bestehen im wesentlichen nur aus dem kaum veranderten Substrate

und einer pulverig knimeligen, hell gelblich, bei D. sulphurea meist

schon griinlichgelb gefarbten Masse. Perithezien meist wenige,

selten mehr als zehn, locker aber meist ziemlich regelmaBig kreis-

standig, der inneren Rinde etwas eingesenkt, im Umrisse mehr oder

weniger kuglig, schwach niedergednickt, mit konvergierenden Miin-

dungen, zu einer kleinen, rundlichen oderelliptischen, hervorbrechenden

Scheibe vereinigt, welche das Periderm jedoch nur wenig uberragt.

Schlauche ohne Paraphysen. Sporen zweizellig, hyalin, bei M. xantho-

stroma im Alter mit schwach gelblichem Inhalte.

Beriicksichtigt man die groBe Ahnlichkeit, welche zwischen

diesen beiden Pilzen herrscht, so wird man nicht daran zweifeln
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konnen, daB dieselben unbedingt in eine Gattung gehoren. Es
entsteht also zunachst die Frage, ob man D. sulphured zu Melanconis

oder M. xanthostroma zu Diaporthe stellen soil. Durch den Bau des

Stromas, besonders aber durch die sehr charakteristische Neben-
fruchtform weichen diese Pilze so sehr von Diaporthe ab, daB sie

bei dieser Gattung . unmoglich untergebracht werden konnen. Von
Melanconis unterscheiden sie sich in erster Linie durch den Mangel
von Paraphysen und durch die Nebenfruchtform. Verschiedene

Autoren behaupten zwar, daB Melanconium bicolor /?. ramulorum Cda.

und M. microsporum als Konidienformen zu M. xanthostroma ge-

horen. Auch v. H 6 h n e 1 in Zeitschr. fur Garungsphysiol. V,

p. 198 (1915), welcher in den Sporenlagern eines Exemplares von

Discosporium deplanatum vereinzelt auch ovale, hyaline, 14/10 jx

groBe Konidien beobachtet hat, betrachtet dieselben als unreife

Konidien von Melanconium bicolor {$. ramulorum Corda, was bestimmt

ganz unrichtig ist. Dies sind sicher nur etwas breitere, hyalin bleibende

Discosporium-Konidien ! Ich habe von Melanconis xanthostroma in

Galizien riesige Mengen mit und ohne Discosporium deplanatum

gefunden, aber niemals in Gesellschaft eines Melanconium. Alle

typischen Melanconis-Arten zeichnen sich dadurch aus, daB die

Perithezien der Schlauchform sehr haufig direkt in den Sporen-

lagern der Konidienform gebildet werden. Meist entstehen rings um
ein zentrales Melanconium-Lager die kreisstandigen Perithezien der

Melanconis. Das kommt bei M. xanthostroma niemals vor. Das
auf Carpinus relativ selten wachsende M. bicolor $. ramulorum. Corda
ist meiner Ansicht nach wahrscheinlich nur die gelegentlich auf

Carpinus wachsende Form von M. betulinum Kunze et Schm.,

was sich freilich nur durch Kulturversuche beweisen lieBe. Fur
mich ist es jedoch sicher, daB dieses Melanconium mit M. xantho-

stroma nichts zu tun hat!

Melanconis xanthostroma und Diaporthe sulphurea betrachte ich

deshalb als Typen einer neuen, schonen Gattung, welche ich Disco-

diaporthe nenne, und folgendermaBen charakterisiere

:

Discodiaporthe n. gen.

Stromata mehr oder weniger zerstreut, typisch euvalsoid, unter

dem Periderm entstehend, der obersten Rindenschichte nur wenig

eingesenkt, im Umfange mehr oder weniger kreisformig. Stroma-

substanz nur aus dem wenig veranderten Substrate und einer pul-

verig krumeligen, hell, bei den zwei bisher bekannt gewordenen

Arten gelblich gefarbten Masse bestehend. Perithezien locker kreis-

standig, mit konvergierenden, zu einer kleinen, hervorbrechenden

Scheilx> vereinigten Mundungen. Aszi 8sporig, ohne Paraphysen.
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Sporen zweizellig, hyalin oder mit sehr schwach gelblich gefarbtem

Inhalte, zuweilen beidendig mit kurz kegelformigen, hyalinen An-

hangseln. — Nebenfrucht ist Discosporium.

1. Discodiaporthe sulphurea (Fuck.) Petr.

Syn. : Diaporthe sulphurea Fuck. Symb. p. 205 (1869).

2. Discodiaporthe xanthostroma (Mont.) Petr.

Syn.: Sphaeria xanthostroma Mont, in Ann. Sc. Nat.

Bot. 2. ser. I, p. 201 (1834).

Valsa xanthostroma Till, in Ann. Sc. Nat. Bot.

4. ser. V., p. 117 (1856).

Melanconis xanthostroma Schrot. in Cohn Kryptfl.

Schl. III/2, p. 441 (1897).

Valsa chrysostroma Fr. Summ. Veg. Scand. p. 412

(1849).

Melanconis chrysostroma Tul. Sel. Fung. Carp. II,

p. 125, tab. XXIV, fig. 14—20 (1863).

Melanconiella chrysostroma Sacc. Syll. I, p. 741

(1882).

Da Paraphysen fchlen und auch sonst eine groBe Ubereinstim-

mung mit dem Nukleus der Diaportheen besteht, muB die Gattung

Discodiaporthe als zu den Diaportheen gehorig betrachtet werden.

Dort steht sie der Gattung Diaporthe am nachsten, von welcher sie

sich eigentlich nur durch die typisch euvalsoiden Stromata, die hell

gefarbte, pulverig kriimelige Stromasubstanz und durch ihre charak-

teristische Nebenfruchtform unterscheidet. Ich mochte aber aus-

driicklich darauf hinweisen, daB diese Nebenfruchtform, die Gattung

Discosporium, eigentlich nichts anderes ist, als eine Phomopsis ohne

Gehause. Zu den Melanconidaceen diirfen aber nur solche Pilze

gestellt werden, welche typische Paraphysen und Melanconieen als

Nebenfruchtformen haben. Durch die Konidienform ist Disco-

diaporthe zwar mit den Melanconidaceen verwandt, hat aber einen

Diaportheen-Nukleus und gehort deshalb in diese Familie.

9. Diatrypella moravica Petr. et v. Keissl. n. sp.

Stromata bald zerstreut, bald mehr vereinzelt oder locker

herdenweise wachsend, aus ziemlich regelmaBig rundlicher Basis

stark pustelformig vorspringend, fast halbkugelig oder etwas eckig,

am Grunde nicht oder nur wenig verbreitert, \
l

f2
—3 mm im Durch-

messer, sehr selten noch etwas groBer, fast immer getrennt, selten

2—3 mehr oder weniger gedrangt und dann oft etwas zusammen-

flieBend, hervorbrechend, an den Seiten von den fest anhaftenden
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Lappen des Periderms bedeckt, zuerst dunkel oliven- oder schwarz-
hraun, fast wie bestaubt, spater schwarz, nicht glanzend, mit fast
ganz ebener, nur durch die sehr wenig vorragenden Miindungen
etwas rauher Oberflache, innen weiBlich. Perithezien in ziemlich
gennger Zahl, meist 6—10, seltener bis zu 15 in einem Stroma,
einschichtig, mehr oder weniger dicht zusammengedrangt, eiformig
oder fast kuglig, durch gegenseitigen Druck oft etwas unregelmaBig,
mit ziemlich kurzen, zylindrischen Halsen und ca. 30 it dicker, aus
mehreren Lagen von stark zusammengepreBten, schwarzbraunen,
ziemlich dickwandigen Zellen bestehender Wand, ca. 500—700 fi

im Durchmesser. Miindungen kaum vorragend, meist sternformig
4-, seltener 3- oder 5-furchig. Aszi schmal langlich spindelformig,
beidendig verjiingt, oben stumpf abgerundet, abwarts in einen
langen, zarten Stiel verjiingt, 36—55 p (p. sp.) lang, 7—9 ti dick.

Sporenzusammengeballt, stabchenformig, schwach gekrummt, seltener
fast gerade, beidendig stumpf abgerundet, meist mit zwei sehr
kleinen, polstandigen Oltropfchen, hyalin, in groBen Mengen braun-
hch, 4.5—6/1 ti. Paraphysen fadig, undeutlich.

Auf diirren Asten von Acer pseudoplatanus in den Waldern bei
Podhorn nachst Mahr.-WeiBkirchen, 6. IV. 1919.

Diese Art steht wohl D. decorata Nke. und D. Tocciaeana de Not.
am nachsten. Von der zuerst genannten Art unterscheidet sie sich
besonders durch etwas groBere Stromata, groBere Aszi und Sporen.
&. Tocciaeana hat in der Regel groBere, gewohnlich nicht so stark
vorspringende Stromata und kiirzere Aszi, wahrend die Sporen
ungefahr die gleiche GroBe haben. Vielleicht ist D.
nur cine, durch die Verschiedenheit des Substrates bedingte Form
der D. Tocciaeana, was noch naher festzustellen ware. Ich habe
sie auf dem genannten Standorte in groBen Mengen gefunden, das
-Material war aber zum groBten Teile schon alt und iiberreif.

10. Uber Cenangium clandestinum Rehm var. majus Rehm.
Dieser Pilz wurde von Rehm in Ann. myc. X, p. 389 (1912),

teschrieben. Das von mir gesammelte Originalexemplar wachst
at)er nicht, wie ich friiher vermutete, auf Acer campestre, sondern
auf Ulmus und ist identisch mit Cenangium ulmi Tul.

moravica

11. Uber Pezizella culmigena Sacc.

Dieser Pilz wurde in Ann. myc. XII, p. 292 (1914) beschrieben
und in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Pilze unter
^ r

- 1191 ausgegeben. Durch genaues Studium zahlreicher Exem-
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plare habe ich mich davon iiberzeugt, daB er zu Mollisia gehort,

wie schon ein Vergleich der Diagnosen lehrt, mit Mollisia arundinacea

(DC.) Phill. identisch ist und als Synonym zu dieser Art gestellt

werden muB.

12. Lachnella fusco-cinnabarina Rehm.

Im Jahre 1912 sammelte ich auf faulenden Astchen von Robinia

pseudacacia eine schone Lachnella, welche Rehm brieflich als

L. fusco-cinnabarina Rehm n. sp. bezeichnet hat. Eine Beschreibung

dieser Art, welche in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt.

Pilze, Nr. 267 ausgegeben wurde, hat Rehm meines Wissens

nicht mehr veroffentlicht, weshalb ich hier eine solche folgen lasse.

Apothezien locker zerstreut, selten einige genahert oder fast

gedrangt, sitzend, zuerst rundlich geschlossen, spater sich offnend

und die flach schusselformige, zart berandete, blaB rotlichbraune

oder gelblichbraune Fruchtscheibe entbloBend, trocken eingerollt,

auBen dicht mit geraden oder nur we nig gebogenen, ziemlich steifen,

"hell olivenbraunlichen, einfachen, stumpf zugespitzten, ca. 200—300 ft

langen, 3—4 a dicken Haaren bekleidet, graubraun oder griinlichgrau,

trocken 3
/4—

l

a
/2 mm im Durchmesser. Gehause von undeutlich

faserig-zelliger Beschaffenheit, aus einer ziemlich dunnen, oliven-

braunen, auBeren Schichte und einem dicken, fast hyalinen Hypo-

thezium bestehend. Aszi schmal keulig zylindrisch, oben breit ab-

gerundet, unten schwach verjungt, fast sitzend, 90—110 a lang,

4.5—5.5 fi breit, 8sporig. Sporen schrag einreihig, langlich ellip-

soidisch oder langlich eiformig, beidendig breit abgerundet, gerade,

seltener schwach ungleichseitig, einzellig, 7—11/2—3 /*, ohne erkenn-

baren Inhalt, hyalin. Paraphysen fadenformig, hyalin. Jod blaut

den Schlauchporus nicht oder nur sehr schwach.

Auf faulenden, meist entrindeten Astchen von Robinia pseud-

acacia am FuBe des Svrcov-Berges bei Mahr.-WeiBkirchen, 28. III. 1912.

Diese Art durfte der Lachnella jlammea (Alb. et Schw.) Fr.

am nachsten stehen, unterscheidet sich aber- durch Farbe und Be-

haarung der Apothezien, sowie durch viel kleinere Aszi und Sporen.

Sie wachst oft in Gesellschaft eines anderen Diskomyzeten, welcher

wahrscheinlich zu Lachnum bicolor (Bull.) Karst. gehort und schon

durch seine auBen fast schneeweiB behaarten Apothezien leicht zu

unterscheiden ist.

13. Tapesia moravica n. sp.

Apothezien zerstreut, zuweilen auch gedrangt wachsend und

dann oft mehr oder weniger zusammenflieBend, sitzend auf einem

schon intensiv karminroten, weit ausgebreiteten, die oberste Schichtr

des Holzes ebenfalls schon hell karminrot farbenden, dunnen aber
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dichten, fest anliegenden Gewebe, welches aus astigen, sehr wenig
septierten, schon karminroten, 2.5—3 u breiten Hyphen gebildet
wird, zuerst rundlich geschlossen, spater rundlich sich offnend und
die flach ausgebreitete schusselformige, zuletzt unregelmaBig ver-
bogene, hellgraue oder braunlich-graue, sehr zart berandete Frucht-
scheibe entbloBend, auBen braunlich, 200—400 /* breit, von sehr
diinnem, undeutlich zelligem, gelblich oder rotlich braunem Gewebe,
wachsartig weich. Aszi zylindrisch keulig, oben breit abgerundet,
unten schwach verjiingt, sitzend, 48—54 /* lang, 5—7 a breit, von
fadlichen, einfachen oder etwas gabelig geteilten hyalinen, an der
Spitze stumpf abgerundeten, nicht oder nur sehr wenig verbreiterten
Paraphysen umgeben. Sporen verlangert ellipsoidisch, seltener
langhch eiformig oder fast zylindrisch, gerade, beidendig nicht oder
nur wenig verjiingt, stumpf abgerundet, schrag ein- oder undeutlich
zweireihig, 6—12/2.5—3.5 /i, hyalin, einzellig. '

Auf einem diirren, entrindeten, ziemlich dicken Aste von Fagus
silvatica in den Waldern bei Podhorn gegen Schlock bei Mahr.-
WeiBkirchen, IV. 1919.

Rehm fiihrt in Kryptfl. Deutschl. Pilze, 2. Aufl. 1/3, p. 587
zwei Tapesia-Avten mit rotem Hyphengewebe an, T. atro-san-
guinea Fuck, und T. lateritia (Pers.) Sacc. In Sitzb. Akad. Wiss.
Wien, Math.-nat. Kl. Abt. I. 111. Bd., p. 19—21 (1902) hat v. H 6 h n el

emen Pilz ausfiihrlich beschrieben, welchen er in Niederosterreich
auf morschem Holze gefunden hat. Er kommt auf Grund eines
Vergleiches mit F u c k e 1 s Original zu dem Ergebnisse, daB sein
Puz mit T. atrosanguinea vollig ubereinstimmt, stellt ihn aber mit
Riicksicht darauf, daB seine Apothezien kurz und dick gestielt sind,
zu Phialea und nennt ihn Ph. atrosanguinea (Fuck.) v. H. Da bei
dem von mir gefundenen Pilze die Apothezien vollig ungestielt sind
und auch die mikroskopischen Merkmale wesentliche Unterschiede
gegen Ph. atrosanguinea erkennen lassen — Schlauche und Sporen
sind ungefahr doppelt so groB —, bin ich davon iiberzeugt, daB
T. moravica von F u c k e 1 s Pilz sicher verschieden und von ihm
auch leicht zu unterscheiden ist. T. lateritia ist so unvollstandig
beschrieben, daB dieser Pilz nur nach der Beschreibung allein un-
ttioghch wiedererkannt werden kann. Sein Hyphengewebe soil

und
*as aul T. moravica
nicht beschrieben. !

14. tiber Phyllosticta asperulae Sacc. et Fautr.
In meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Nr. 823 hat*-

Jcn als Ph. asperulae Sacc. et Fautr. einen Pilz ausgegeben, welchen
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ich auf lebenden Blattern von Asperula odorata in den Waldern bei

Podhorn nachst Mahr.-WeiBkirchen, wo derselbe sehr haufig ist,

gesammelt habe. Da ich iiber die Zugehorigkeit dieses Pilzes zu

Phyllosticta gewisse Zweifel hegte, habe ich ihn nochmals genau

untersucht und erkannt, daB er iiberhaupt nicht zu dieser Gattung

gehort.

Schon auBerlich fiel mir die groBe Ahnlichkeit mit Placosphaeria

campanulae (DC.) Bauml. auf. Die Gehause des Pilzes erscheinen

nur auf der Blattunterseite ; zuerst zeigt sich nicht die geringste Spur

einer Fleckenbildung ; erst spater werden die von den Gehausen

bewohnten Stellen zuerst auf der Unterseite etwas bleicher, gelblich-

griin, und zuletzt erscheinen auch auf der Blattoberflache ganz

unregelmaBige, zerstreute, braunliche, unbestimmt begrenzte Flecken.

Die Blattsubstanz stirbt jedoch nicht giinzlich ab. Die als kleine,

schwarzliche Punkte schon mit bloBem Auge deutlich erkennbaren

Stromata sind oft deutlich in konzentrischen Kreisen angeordnet,

dabei meist zu 2—3 genahert und flieBen dann mehr oder weniger

zusammen. Stromata dem Blattparenchym eingesenkt, mit ihrer

Basis nicht selten fast die Epidermis der Blattoberseite erreichend,

unregelmaBig rundlich, langlich oder ellipsoidisch, ca. 120—400 fi

lang, 80—300 /i breit, 50—60 a dick, von weich fleischigem, faserig

zelligem, am Grunde und an den Seiten hell gelblichbraunen Gewebe,

etwas hervorbrechend, am Scheitel sich dunkler farbend, braun bis

schwarzlich braun, im Inneren durch ganz unregelmaBige, senkrechte,

zarte fast hyaline Wande in zahlreiche vollstandige und unvollstandige

Kammern geteilt, mit ganz unregelmaBiger, oft fast lippenartiger,

langgestreckter Offnung. Sporen stabchenformig, gerade oder schwach

gekrummt, beidendig stumpf abgerundet, oft mit zwei sehr kleinen

polstandigen Oltropfchen, 4—5/0.75—1.2 pt
f

hyalin. Sporentrager

aus verdickter Basis allmahlich verjiingt, stabchenformig, 14—18 /*

lang, am Grunde 2—3 p. dick, hyalin.

Dieser Pilz, dessen Gehause von den Autoren ganz unrichtig

beschrieben wurde, ist sicher mit Placosphaeria punctiformis (Fuck.)

Sacc. identisch. Auch Phyllosticta decipiens C. Mass. ist zweifellos

derselbe P;lz. Zu Placosphaeria gehort er natiirlich nicht; wie schon

v. Hohnel in Hedwigia LX, p. 196 (1918) erwahnt, sind PL

punctiformis (Fuck.) Sacc, und PL Campanulae (DC.) Baumler

typische Sporonema-Arten, deren Synonymik ich hier folgen lasse:

1. Sporonema campanulae (DC.) Petr.

Syn.: Xyloma Campanulae DC. in Mem. Mus. Nat. Hist.

Paris III, p. 323, tab. Ill, fig. 10 (1817).
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Dothidea Campanulae Fr. Syst. myc. II/2, p. 562

(1823).

Phyllachora Campanulae Fuck. Symb. myc. p. 219

(1869).

Placosphaeria Campanulae Bauml. in Verh. Ver.

Nat. und Hcilk. PreBburg. Neue Folge. 6. Heft,

p. 73 (1887).

2. Sporonema punctiforme (Fuck.) Petr.

Syn.: Phyllachora punctiformis Fuck., Fung. rhen.

Nr. 1032 (1864) ct Symb. myc. p. 219 (1869).

Placosphaeria punctiformis Sacc. Syll. VIII, p. 726

(1889).

Phyllosticta Asperulae Sacc. et Fautr. in Bull. Soc.

Myc. Fr. 1900, p. 22.

Sporonema asperulae Petrak, Myc. carp. Nr. 68

(1920).

Phyllosticta decipiens C. Mass. in Bull. Soc. Bot.

Ital. 1900, p. 257.

15. Phoma evonymicola n. sp.

Fruchtgehause sehr locker zerstreut, oft ganz vereinzelt unter

anderen Pilzen wachsend, subepidermal, von der Oberhaut dauernd
bedeckt und mit ihr fest verwachsen, rundlich niedergedriickt bis

linsenformig, von schwach durchscheinend olivenbraunem, hautigem,

ziemlich dunnwandigem, ringsum das kleine, papillenformige, von
einem unregelmaBig rundlichen, bis 12 /x weiten Porus durchbohrte

Ostiolum fast opak schwarzbraunem, undeutlich kleinzelligem

Gewebe, ca. 100—200 p im Durchmesser. Sporen mehr oder weniger

schleimig verklebt, ellipsoidisch oder langlich eiformig, seltener

fast stabchenformig, beidendig stumpf abgerundet, einzellig, gerade

oder sehr schwach gekriimmt, oft mit zwei sehr kleinen, polstandigen

Oltropfchen, 3—5/1—2 a hyalin. Sporentrager nicht erkennbar.

Auf diirren, diinnen Astchen von Evonymus europaea auf felsigen

Abhangen des Svrcov-Berges bei Mahr.-WeiBkirchen oft in Gesell-

schaft von Dothichiza evonymi Bub. et Kab., Keisslerina moravica Petr.

und anderen Pilzen, 20. XII. 1918.

Diese Art scheint, soweit ich die Literatur iibersehen kann,

bisher noch nicht beschrieben zu sein. Sie unterscheidet sich von
der sehr haufig in ihrer Gesellschaft vorkommenden Dothichiza

evonymi besonders durch die viel dtinneren, durchscheinend oliven-

braunen, mit deutlichem Ostiolum versehenen Gehause und vie I

kleinere, vor allem schmalere Sporen.
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16. Uber Phomopsis elastica Petr.

Die Beschreibung dieses Pilzes ist in Ann. myc. XIV, p. 171 (1916)

zu finden. B u b a k. hat in derselben Zeitschrift XIII, p. 27 (1915),

eine Phomopsis similis Bub. auf derselben Nahrpflanze beschrieben,

welche sich nach der Diagnose von Ph. elastica nur durch etwas

groBere Gehause unterscheidet. Ich zweifle nicht an der Identitat

dieser beiden Pilze, weshalb Ph. elastica Petr. als Synonym von

Ph. similis Bub. zu betrachten ist.

17. Phomopsis avellana n. sp.

Fruchtgehause dicht zerstreut oder locker herdenweise, dem

Periderm vollstandig eingesetzt, unregelmaBig rundlich oder flach

cllipsoidisch, mehr oder weniger niedergedriickt, die Epidermis nur

schwach pustelformig auftreibend und mit dem kurz kcgclformigen

Ostiolum punktformig durchbohrend, ziemlich groB, meist ca. 500

bis 600 pt im Durchmesser, ziemlich diinnwandig, von hell gelb-

lichem oder fast hyalinem, nur am Scheitel dunkler oliven- oder

schwarzbraun gefarbtem undeutlich faserig zelligem Gewebe, im

Inneren durch meist nur sehr schwach vorragende Falten der Wand

unvollstandig gekammert, mit ziemlich weitem, ganz unregelmaBigem

Porus am Scheitel. Sporen sehr schmal spindelformig oder fast

zylindrisch, beidendig nicht oder nur schwach verjungt, stumpf ab-

gerundet, gerade oder schwach gekrummt, mit feinkornigem Inhalt,

zuweilen 1—3 kleine Oltropfchen enthaltend, einzellig, 10—17/2—2.5 ft

hyalin. Sporentrager nicht erkennbar.

Auf einem diirren Astchen von Corylus avellana in Gebuschen

am Ludinabache bei Mahr.-WeiBkirchen, 18. IV. 1914.

Von alien auf Corylus vorkommenden Phomopsis-Arten unter-

scheidet sich dieser Pilz besonders durch die relativ langen aber

schmalen, oft fast zylindrischen Sporen. Auffallig sind auch di<

ziemlich tief eingesenkten, die Oberhaut nur schwach pustelformig

auftreibenden, verhaltnismaBig diinnwandigen Gehause. Das von

mir gefundene Material war schon sehr reif und dies diirfte wohl

die Ursache sein, daB Sporentrager nicht mehr zu erkennen waren.

DaB solche vorhanden waren, unterliegt fur mich keinem Zweifel,

da der Pilz in jeder Hinsicht den typischen Bau einer Phomopsis zeigt.

18. Uber Cytospora Petrakii H. Zimm.

Dieser Pilz wurde in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Sef-

1. Abt. Pilze unter Nr. 858 (1913) ausgegeben, aber bis heute nicht

beschrieben. Er wurde von mir im Herbste des Jahres 1913 au

diirren Astchen von Vaccinium myrtillus auf dem Svrcov-Berge r* 1
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Mahr.-WeiBkirchen in riesigen Mengen beobachtet. Dort waren
ganze Bestande der Heidelbeere durch die Trockenheit des Jahres
1911 fast vollstandig abgestorben und auf den diirr gewordenen
Astchen derselben war der Pilz iiberall auBerordentlich haufig. Wie
ich mich iiberzeugt habe, ist er von C. vaccinii Died, in Kryptfl.
Mark Brandenb. Pilze, IX, p. 366 (1912) sicher nicht verschiedcn
und als ein Synonym dieser Art zu betrachten.

m

19. Uber Fusicoccum cornicolum Sacc.

Dieser Pilz wurde in Ann. myc. XIII, p. 132 (1915) beschrieben
und in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Pilze unter
Nr. 1173 ausgegeben. Er gehort aber zu Myxofusicoccum, ist vollig

identisch mit M. corni (Allesch.) Died, und als Synonym zu dieser

Art zu stellen.

20. Uber Fusicoccum corylinum Sacc.

Die Beschreibung dieses Pilzes wurde in Ann. myc. XII, p. 293

(1914) veroffentlicht. Er wurde in meiner Flor. Boh. et Mor. exs.

II. Ser. 1. Abt. Pilze unter Nr. 959 ausgegeben, gehort ebenfalls zu
Myxofusicoccum und ist identisch mit M. coryli Died. Der Pilz ist

wohl erne' der haufigsten Arten der Gattung, kommt aber nach
meinen Beobachtungen nur auf dunneren, in griinem Zustande ab-

geschnittenen, noch nicht vollig ausgereiften Astchen und Stock-
trieben vor. Ich habe ihn in Galizien, Mahren und Bosnien wiederholt
und oft in groBeren Mengen gefunden und gesammelt.

21. Uber Fusicoccum Ellisii Petr. et Died.
*

Stromata dicht zerstreut, meist in Rindenrissen wachsend, zuerst

bedeckt, das Periderm mehr oder weniger pustelformig auftreibend,

spater hervorbrechend und zuletzt fast ganz oberflachlich, aus einer

lockeren, zahlreiche Reste des Substrates einschlieBenden, schwarz-
braunen Basalschichte bestehend, welche sich nach unten in zahl-

reiche, schwarzbraune, reich verzweigte und septierte, tiefer in das
Substrat eindringende Nahrhyphen auflost und oben das eigentliche

stroma tragt, dessen ziemlich dicke AuBenkruste aus dickwandigen,
schwarzbraunen, unregelmaBig rundlichen oder polyedrischen, stark

zusammengepreBten, deutlich in konzentrischen Schichten angeord-
neten Zellen von ca. 10—20 a Durchmesser besteht. Mehr nach
innen werden die Zellen allmahlich groBer, sind nicht so stark zu-

sammengepreBt, polyedrisch oder kantig rundlich, heller gefarbt
und schlieBlich fast hyalin. Fruchtgehause meist in 2—3 Schichten
angeordnet, zahlreich, dicht gedrangt, durch gegenseitigen Druck
oft etwas abgeplattet oder kantig, die untere Schichte dem Stroma
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meist vollstandig eingesenkt, oft nur durch eine hyaline, aus lang-

gestreckten, faserigen Zellen bestehende Gewebeschichte getrennt,

wahrend die oberste Schichte dicht rasenartig mehr oder wenig( r

oberflachlich wachst. Fruchtgehause rundlich, mit kurz kegel-

formigem, oft schwach glanzendem Ostiolum, ca. 500—700 a im

Durchmesser mit bis zu 200 a dicker Wand. Sporen eiformig-ellip-

soidisch oder langlich eiformig, zuweilen fast kuglig, beidendig sehr

breit abgerundet, einzellig, 1—3 groBere Oltropfchen enthaltend,

welche in ein feinkorniges Plasma eingebettet sind, gerade oder

schwach ungleichseitig, mit 1.5—2 a dicker Wand, lange hyalin,

19—28/14—18 fx, zuletzt dunkel olivenbraun, bis zu 30 a lang und

20 u breit. Sporentrager stabchenformig, 15—26/2—3 a, hyalin.
i

Dieser Pilz wurde auf der Rinde dicker Eichenstamme in den

Waldern bei Podhorn nachst Ma.hr.-WeiBkirchen gesammelt. Er ist

wahrscheinlich identisch mit Sphaeropsis quercina Cooke et Ell.

— Dothiorella quercina Sacc, wurde aber, da es schon ein Fusicoccum

quercinum Sacc. gibt, als F. Ellisii Petr. et Died, unter Nr. 668 in

meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. ausgegeben. Er zeigt

im Baue groBe Ubereinstimmung mit Botryodiplodia fraxini Fr.,

welche, wie ich schon fruher nachwies, auch in Formen vorkommt,

welche als Dothiorella fraxini (Lib.) Sacc. und Fusicoccum forsythiae

Died, beschrieben wurden. Bei dem Pilze auf Quercus sind vollig

reife Sporen dunkel olivenbraun, aber stets einzellig, sie sind meist

nur auBerhalb, selten und vereinzelt auch innerhalb der Gehause

zu finden. Wahrscheinlich treten sie bei vorgeschrittener Reife

sogleich aus den Gehausen heraus, so daB im Inneren derselben nur

junge und halbreife, hyaline oder etwas gelblich gefarbte Sporen zu

finden sind. Meiner Ansicht nach ist dieser Pilz weder eine Sphaeropsis

noch eine Dothiorella, kann aber auch bei Fussicoccum nicht bleiben.

Er konnte hochstens zu Haplosporella gestellt werden; da aber diest

Gattung sicher aus vielen heterogenen Dingen besteht und zerlegt

werden muB, wircl es am besten sein, unscren Pilz als Vertreter

ciner neuen Gattung zu betrachten, welche ich Botryosphaerosteoma

nenne und folgendermaBen charakterisiere

:

Botryosphaerostroma n. gen.

Stromata zuerst bedeckt, spater hervorbrechend und zuletzt

fast ganz oberflachlich, polster- oder warzenformig, aus einer lockeren,

zahlreiche Reste des Substrates einschlieBenden schwarzbraunen

Basalschichte bestehend, welche oben das eigentliche Stroma tragt,

dessen ziemlich dicke AuBenkruste aus dickwandigen, schwarz-

braunen, unregelmaBig rundlichen oder polyedrischen, stark zu-
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sammengepreBten deutlich in konzentrischen Schichten angeordneten
Zellen besteht. Fruchtgehause dicht gedrangt in 2—3 Schichten

angeordnet mehr oder weniger rundlich, die untere Schichte dem
Stroma vollig eingesenkt, die oberste Schichte dicht rasenartig,

mehr oder weniger oberflachlich. Sporen eiformig-ellipsoidisch oder
fast kuglig, mit dickem Epispor, lange hyalin, zuletzt dunkelbraun^
einzellig, groB. Sporentrager stabchenformig, einfach, hyalin.

Hierher gehort:

Botryosphaerostroma quercina Petr.

Syn. : Fusicoccum Ellisii Petr. et Died, in Flor. Boh. et Mer.

exs. II/l, Nr. 668 (1912).

? Dothiorella quercina Sacc. Syll. Ill, p. 240 (1884).

? Sphaeropsis quercina Cooke et Ell.

Die Gattung Botryosphaerostroma stimmt, wie bereits erwahnt,
in vieler Hinsicht mit Botryodiplodia iiberein, unterscheidet sich

davon aber durch die einzelligen Sporen. Bei dieser Gelegenheit

mochte ich noch darauf hinweisen, daB die Gattung Botryodiplodia

meiner Ansicht nach auf solche Pilze zu beschranken ware, welche
ihrem Baue nach der B. fraxini Fr. entsprechen. Solche Formen,
die nichts anderes sind als mehr oder weniger stromatische Diplodien,

miissen zu Diplodia gestellt werden, da alle Arten dieser Gattung
mehr oder weniger zur Bildung eines Stromas neigen.

22. Uber Fusicoccum ericeti Sacc.

Da dieser, in Ann. myc. XII, p. 292 (1914) beschriebene, in

Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. unter Nr. 960 ausgegebene
Pilz, von welchem ich im Spatherbste des Jahres 1913 sehr groBe

-Uengen gefunden und gesammelt habe, zuweilen in Gesellschaft

von Pseudophacidium callunae Karst. vorkommt, vermutete ich, daB
1 t eine Nebenfrucht dieses Diskomyzeten sein konnte, weshalb ich

*hn einem genauen Studium unterzog. Zunachst lasse ich hier eine

ausfiihrliche Beschreibung folgen, da Saccardos Diagnose ziem-

Hch unvollstandig ist.

Stromata meist locker, seltener ziemlich dicht zerstreut, oft in

undeutlichen Langsreihen wachsend, aus rundlicher oder elliptischer

Basis flach polster- oder warzenformig, 1

/2
— 1 mm im Durchmesser

und ca. x
/4 mm hoch, meist in der Langsrichtung des Substrates

as gestreckt, der obersten Schichte des Periderms etwas ein-

gcwachsen, die Epidermis zuerst schwach pustelformig auftn ibt nd,

spater meist durch Langsrisse etwas hervorbrechend, besonders an
den Seiten mit den oft mehr oder weniger emporgerichteten Lappen
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der Oberhaut fest verwachsen, von fast opak schwarzbraunem aus

unregelmaBig rundlichen oder polyedrischen, 4—6 n weiten Zellen

bestehendem Gewebe mit bis 100 fi dicker Basal- und 30—£0 fi dicker

Deckschichte, im Inneren durch faserig-zellige, ca. 20—30 fi dickt-

senkrechte Vorspriinge der innersten, fast hyalinen oder gelblich-

braunen Innenschichte des Stromagewebes in 3—6 unvollstandigt

Kammern geteilt. Sporen ellipsoidisch, seltener kurz zylindrisch

oder eiformig, gerade, sehr selten etwas ungleichseitig, einzellig mit

undeutlich feinkornigem Plasma und ziemlich dicker Membran,
10—14/5—6.5 fi hyalin. Sporentrager fehlend. Die Sporen ent-

stehen histolytisch aus dem hyalinen Gewebe des Stromainneren.

Wie schon aus dieser Beschreibung hervorgeht, ist der Pilz

ein Myxofusicoccum, und wird daher M. ericeti (Sacc.) Petr. zu heiBen

haben. Von den gewohnlichen Arten dieser Gattung vom Typus de.^

M . salicis Died, oder M . coryli Died, unterscheidet er sich vor allem

durch das kraftiger entwickelte Stroma und durch die auf zarten

Querschnitten sehr deutlich erkennbaren, verhaltnismaBig dicken

und kraftigen ,,Saulen". Bei der Sporenreife wird die ganze obere

Stromahalfte mit der anhaftenden Epidermis vollig abgestoBen.

Zuletzt bleibt in der Epidermis des Substrates ein dem basalen

Umfange des Stromas entsprechendes Loch zuriick, welches durch

die zuriickbleibende Basalschichte der Stromata matt schwarzlich

oder schiefergrau gefarbt erscheint. Schon v. Hohnel hat in

Sitzb. Akad. Wiss. Wien, Math.-nat. Kl. I. Abt., 126. Bd., Nr. 1009

(1917) darauf hingewiesen, daB die Pseudophacidieen eine gewisse

Verwandtschaft mit den Dothideaceen zeigen. In derTat laBt sich, wenn
man die liberaus schonen und klaren Bilder betrachtet, welche sich

in der zitierten Studie v. Hohnels von einigen Vertretern dieser

Familie vorfinden, kaum an der Richtigkeit dieser Behauptung
zweifeln. Der Bau dieser Pilze zeigt in vieler Hinsicht eine auffallende

Ahnlichkeit mit Dothideaceen, von welchen er sich wesentlich nur

durch die ganz flache Fruchtschicht, welche zuletzt ganz frei wird,

unterscheidet. Wahrend aber die echten Dothideaceen-Stromata

im Baue der Lokuli vielfach eine gewisse Ahnlichkeit mit den Sphae-

riales erkennen lassen, nahern sich die Dothioreen durch ihre mehr

oder weniger flache Fruchtschichte und die am Scheitel meist ganz

unregelmaBig zerreiBenden Fruchtkorper schon mehr den Diskomy-

zeten. Die Pseudophacidieen dagegen mussen ihrem ganzen Bau«

nach schon als echte Diskomyzeten betrachtet werden. Wenn ich

v. Hohnel richtig verstehe, so zieht er jetzt die Dothioreen zu

den Dothideales. Ich glaube, daB man diese Pilze wohl mit dem

gleichen Rechte als Diskomyzeten betrachten konnte. SchlieBlich
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ist es aber, da diese Familie ohne Zweifel einen Ubergang vermittelt,

gleichgiiltig, ob sie bei den Dothideales oder bei den Diskomyzeten
einen Platz erha.lt.

Hier mochte ich nun noch in Kiirze auf die groBe Ahnlichkeit

der Nebenfruchtformen von Dothioreen und Pseudophacidieen hin-

weisen. Die haufigste Nebenfrucht von Dothiora ist Dothichiza,

mit einfachen, zuerst vollig geschlossenen, spater am Scheitel unregel-

maBig aufreiBenden Gehausen, die nicht selten dicht gehauft wachsen,

dann oft mehr oder weniger zusammenflieBen und so eine gewisse

Neigung zur Bildung eines Stromas verraten. Die Sporen werden
durch Histolyse aus dem Gewebe des Nukleus gebildet, sind eiformig

oder ellipsoidisch, hyalin und einzellig. Davon unterscheidet sich

Myxofusicoccum nur durch stromatische, mehr oder weniger unvoll-

standig gekammerte, bei der Reife meist die ganze Deckschichte

abwerfende Fruchtkorper und durchschnittlich etwas groBere, meist

kurz zylindrische Sporen.

23. Uber Fusicoccum moravicum Bub.

Die von mir gesammelten Originalexemplare dieses, in Ann.
myc. XIII, p. 28 (1915) beschriebenen Pilzes, welchen ich auch in

Galizien wiederholt gefunden und gesammelt habe, zeigen in jeder

Hinsicht den Bau einer typischen Phomopsis. Die Angabe des

Autors ,,stromatibus .... intus loculatis" kann wohl nur auf einem
Irrtum beruhen. Wiederholte Untersuchungen zahlreicher Exemplare
haben mir gezeigt, daB die Gehause wie bei vielen. anderen Pho-

rnopsis-Axteri nur durch mehr oder weniger stark vorspringende,

faltenartige Vorragungen der Wand unvollstandig gekammert sind.

Der Pilz gehort sicher als Spermogonienform zu Diaporthe syngenesia

und wurde deshalb in meiner Flor. Boh. et Mol. exs. II. Ser. 1. Abt.

Nr. 1064 (1919) als Phomopsis moravica (Bub.) Petr. ausgegeben.

Derselbe ist aber zweifellos mit Phoma syngenesia P. Brun. identisch,

nut welchem sicher auch Phoma Frangulae Oud. zusammenfallt.
£r muB Phomopsis syngenesia (Brun) v. Hohn. heiBen und hat

folgende Synonyme:

Phomopsis syngenesia v. Hohnel in Hedwigia LX, p. 209 (1918).

Syn. : Phoma syngenesia P. Brun. in Act. Soc. Linn. Bordeaux

1890, p. 57 extr.

Phoma Frangulae Oud. in Hedwigia XXXVII, p. 314

(1898).

moramcu

Phomopsis moravica Petr. in Flor. Boh. et Mar.

exs. II/l, Nr. 1064 (1919).

Hedwigia Band LXll. 20
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24. Uber Fusicoccum pulvinatum Sacc.

Diese.r Pilz, dessen Beschreibung in Ann. myc. XI, p. 559 (1913)

zu finden ist, wurde in meincr Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt.

unter Nr. 862 ausgegeben. Da ich in ihm ein Myxofusicoccum ver-

inutete, habe ich ihn genau untersucht und lasse hier zunachst einc

ausfiihrliche Beschreibung folgen.

Stromata bald locker, bald ziemlich dicht zerstreut, oft in

undeutlichen Langsreihen wachsend, subepidermal, der obersten

Rindenschichte auf- oder etwas eingewachsen, aus unregelmaBig

rundlicher oder langlich-elliptischer Basis warzen- oder hocker-

formig, die Oberhaut zuerst stark pustelformig auftreibend, spater

meist durch Langsrisse mehr oder weniger hervorbrechend und von

den emporgerichteten Randern der Epidermis umgeben, 1—4 mm
lang, 3

/4
—2 mm breit und ca. 1

/2 mm hoch, oft 2—3 mehr oder

weniger genahert und dann zuweilen am Grunde etwas zusammen-
flieBend, mit flachem oder schwach gewolbtem Scheitel und fast

glatter oder fein warzig-hockeriger Oberflache, auBen graubraun

oder schwarzlich, matt, fast wie bestaubt. Stromagewebe aus un-

regelmaBig polyedrischen, 6— 12 // groBen, innen blaB durchscheinend-

olivenbraunen, auBen fast opak schwarzbraunen Zellen bestehend,

mit bis zu 100 ji dicker AuBenkruste, im Inneren in sehr zahlreiche,

ganz unregelmaBig rundliche, ellipsoidische, oft etwas gelappte,

vollstandige oder unvollstandige Kammern von ca. 100—200 ft

Durchmesser geteilt. Sporen kurz zylindrisch oder schmal ellip-

soidisch, gerade, selten schwach gekriimmt, beidendig breit ab-

gerundet, hyalin, ohne erkennbaren Inhalt, mit ca. 1
/2

a dicker

Membran, 7—11/3—4 /i. Sporentrager sehr zart, stabchenformig,

8—10/1—1.5 ii.

Di( ser intenssante Pilz nimmt zwischen Fusicoccum und Myxo-
fusicoccum eine eigentiimliche Mittelstellung ein. In bezug auf die

kraftig entwickelte Stromakruste und die im Inneren durch ziem-

lich dicke Wande in zahlreiche Kammern geteilten Stromata stimmt

er ganz mit den typischen Vertretern der Gattung Fusicoccum

iiberein. Die Sporentrager sind jedoch sehr undeutlich und di<

Sporen selbst genau so gebaut wie bei Myxofusicoccum. Mit Riick-

sicht auf den hier geschilderten Bau der Stromata und die, wenn auch

nur undeutlichen Sporentrager kann dieser Pilz nicht zu Myxo-

fusicoccum gestellt werden und muB vorlaufig bei Fusicoccum ver-

bleiben. Er ist von dem auf Rosa beschriebenen Myxofusicoccum
rosae (Fuck.) Died, wesentlich nur durch den Bau seiner Stromata

vcrschieden.
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E 11 b a k und Wroblewski beschrieben auf Rosa ein

Myxofusicoccum polonicum Bub. et Wrobl. 1
); da dieser Pilz aber

fadenformige Sporentrager haben soil, wird er wohl nicht in diese

Gattung gehoren.

25. Uber Diplodina Kabatiana Bub.

Bei Ohrensdorf nachst Mahr.-WeiBkirchen sammelte ich in

grofien Mengen eine Diplodina auf diirren Stengeln von Galium

mollugo, welche in der Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Nr. 1133

als Diplodina galii ausgegeben wurde, obgleich die Sporen mit den

Angaben Alleschers nicht gut ubereinstimmen.

In Hedwigia LI I, p. 350 hat B u b a k eine Diplodina Kabatiana

Bub. beschrieben, welche in Bohmen bei Welwarn von K a b a t

gesammelt wurde. Die Originaldiagnose dieser Art stimmt bis auf

die Sporen vollig mit dem von mir gefundenen Pilze uberein. B u b a k

beschreibt die Sporen „zylindrisch, 11—15 /x lang, 3—4 jx breit,

gerade, seltener gehogen, an den Enden breit abgerundet, in der

Mitte mit einer Querwand, hyalin".

Bei dem von mir ausgegebenen Pilze, von welchem ich sehr

viele Exemplare untersucht habe, sind die Sporen ebenfalls zylindrisch,

beidendig breit abgerundet, an der ungefahr in der Mitte befindlichen

Querwand nicht oder nur sehr wenig eingeschnurt, enthalten oft

in jeder Zelle 1—3 sehr kleine Oltropfchen und messen 7—12/3—4 /i.

AuBer diesen mehr oder weniger zylindrischeh Sporen beobachtete

ich aber auch in vielen Gehausen mehr oder weniger zahlreiche,

ellipsoidische oder fast eiformig-ellipsoidische Sporen, welche meist

7—8.5 // lang, 3.5—4.5 fi breit waren. Nach Allescher sollen

die Sporen von D. galii eiformig sein und 7—8/4—5 /* messen. Wie
man sieht, nimmt der von mir gefundene Pilz gleichsam eine Mittel-

stellung zwischen D. galii und D. Kabatiana ein. Mit welcher dieser

Arten soil er identifiziert werden?

Offenbar hat B u b a k vollkommen ausgereiftes Matt-rial

untersucht, da Rabat den Pilz im Mai sammelte. Meine Exem-
plare, welche Ende Marz gesammelt wurden, sind sicher noch nicht

vollig reif . Da Alleschers Beschreibung dieses Pilzes in jeder

Hinsicht kurz und ziemlich unvollstandig ist, darf man vermuten,

daB seine Angaben iiber die Sporen ebenfalls nicht genau sind, der

von N i e B 1 gesammelte Pilz also wahrscheinlich auch zylindrische,

zum Teile langere Sporen haben wird. Vielleicht ist N i e B 1 s

Original noch nicht ganz reif oder zufallig eine Form, bei welcher

') Hedwigia, LVI1 p. 332 (1916).

80*
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die relativ kiirzeren, aber breiteren Sporen vorherrschen. Deshalb

zweifle ich nicht daran, daB Diplodina Kabatiana Bub. mit D. galii

gestellt werden muB.

Synony

26. Diploplacosphaeria n. gen.

Stroma ausgebreitet, flache, mehr oder weniger langgestreckte

schwarze, schwach glanzende Krusten bildend, subkutikular, innen

hyalin oder blaB gelblich braun, mit dem Substrat vollig und fest

verwachsen, von undeutlich zelligem, sehr viele Oltropfchen ent-

haltendem Gewebe, mit schwach warzig-hockeriger oder faltig

runzeliger Oberflache. Fruchtgehause als Hohlungen im Stroma

entstehend, von typisch dothidealer Natur, also echte Lokuli, mcist

ziemlich dicht gedrangt, rundlich, mit fast kreisrundem Porus nach

auBen miindend. Sporen schmal spindelformig, gerade, ungefahr

in der Mitte mit einer Querwand, nicht eingeschniirt, hyalin durch

Histolyse aus dem hyalinen Zellgewebe des Nukleus der Lokuli

entstehend. Sporentrager fehlen. /

Diploplacosphaeria ruthenica n. sp.

Stroma flach, bis zu 3 mm lange, die Stengel oft rings um-

gebende schwarze oder schwarzbraune 100—200 ji dicke Krusten

bildend, subkutikular, innen hyalin oder blaB gelblich bis hell braun-

lich, auBen fast opak schwarzbraun, mit dem Substrate fest und

vollig verwachsen, oft zahlreiche mehr oder weniger gebraunte Reste

derselben einschlieBend, von undeutlich zelligem, sehr viele Ol-

tropfchen enthaltendem, an der Oberflache aus einer diinnen, mehr

oder weniger mit der Epidermis verwachsenen Schichte von fast

opak dunkelbraunem oder schwarzbraunem parenchymatischem

Gewebe bestehend, schwach runzelig faltig, durch die mehr oder

weniger, oft fast halbkuglig vorragenden Lokuli feinwarzig-hockerig.

Fruchtgehause als Hohlungen im Stroma entstehend, von typisch

dothidealer Beschaffenheit, also echte Lokuli, dicht gedrangt ein-

schichtig, durch gegenseitigen Druck zuweilen etwas abgeplattet oder

kantig, zuweilen etwas zusammenflieBend, auf der Stromaoberflache

mehr oder weniger halbkuglig vorragend und durch ein papillen-

formiges, von einem fast kreisrunden, 6—12 /* weiten Porus durch-

bohrtes Ostiolum einzeln nach auBen miindend, 80—140 n im Durch-

messer. Sporen spindelformig oder oblong-spindelformig, meist

gerade oder sehr schwach ungleichseitig, beidendig etwas verjungt,

mit

Querwand
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meist einige sehr kleine Oltropfchen enthaltend, 10—16 fi lang,

3—4 fi breit, durch Histolyse aus dem hyalinen Nukleus der Lokuli

entstehend, hyalin. Sporentrager fehlen.

Auf diirren Stengeln von Asperula cynanchica auf den Kalk-

hiigeln bei Wolczyniec nachst Stanislau in Siidostgalizien, 29. VI. 1918.

Der hier beschriebene Pilz ist zweifellos die Nebenfrucht eines

dothidealen Schlauchpilzes. Am nachsten verwandt sind wohl die

Gattungen Thoracella Oud. und Placosphaerella Pat., bei welchen

aber nach den Originaldiagnosen die Sporen auf Tragern gebildet

werden, wahrend sie bei dem von mir gefundenen Pilze histolytiscb

aus dem hyalinen Nukleus der Lokuli entstehen und Sporentrager

ganzlich fehlen. Placospkaeria galii Sacc. scheint auch ein sehr

ahnlich gebautes Stroma zu besitzen, hat aber kleinere, einzellige

Sporen. Ich kenne diesen Pilz nur aus S y d o w , Myc. germ.

Nr. 812; leider ist mein Exemplar dieses Exsikkates noch viel zu

Jung und unbrauchbar. Erwahnt sei noch, daB D. ruthenica bei

oberflachlicher Betrachtung habituell den Teleutosporenlagern einer

Puccinia sehr ahnlich ist. Herrn Dr. K. von KeiBler, Kustos

am Naturhistorischen Museum in Wien, spreche ich auch hier fur

das muhevoile Nachschlagen zahlreicher, mir derzeit unerreichbarer

mykologischer Werke meinen verbindlichsten Dank aus.

27. tiber Septoria asari Sacc.

Auf iiberwinterten Blattern von Asarum europaeum sammelte
ich im Mai 1919 bei Mahr.-WeiBkirchen einen Pilz, welcher zweifellos

rnit S. asari Sacc. identisch ist und von welchem ich hier zunachst

fine ausfuhrlichere Beschreibung folgen lasse.

Flecken auf beiden Blattseiten sichtbar, unregelmaBig zerstreut,

oft zahlreich und genahert, dann meist groBere Teile der Blatter

zum Absterben bringend, unregelmaBig rundlich, zuerst braun,

spater in der Mitte weiBlich, mit breitem, dunkelbraunem, oft etwas

erhabenem Saume, bald nur klein, 2—3 mm, bald groBer und bis

12 mm im Durchmesser. Fruchtgehause im weiBlichen Teile der

Flecken ziemlich locker zerstreut, oberseits, zuerst vollig eingesenkt,

spater mit dem Scheitel oft etwas hervorbrechend, von schwach

durchscheinend olivenbraunem oder schwarzbraunem, parenchyma-
tischem, aus unregelmaBig polyedrischen, 5—8 /j. groBen Zellen

bestehendem Gewebe, mit kleinem, papillenformigem, von einem
rundlichen, ca. 20 /£ weiten oder elliptischen, bis 30 /i langen, 15 /i

breiten Porus durchbohrten Ostiolum, rundlich niedergednickt bis

linsenformig, 70—100 p. im Durchmesser. Sporen nadelformig, geradc
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rundet

Ende oft etwas schmaler, mit sehr undeutlich feinkornigem Inhaltc,

12—25/1 ti, hyalin.

Da dieser Pilz ein deutlich parenchymatisches Gehause hat,

muB er zu Rhabdospora gestellt und Rh. asari (Sacc.) Petr. benannt

werden. In Rabh. Kryptfl. Deutschl. Pilze, 2. Aufl. 1/6, p. 736 (1900)

hat Allescher auch eine S. asaricola All. beschrieben, welche

sich nach Ansicht dcs Autors durch langere und schmalere Sporen

von S. asari, deren Sporen 14 ft lang, 1.75 a breit angegeben werden,

unterscheiden soil. Nun sind aber die Sporen bei alien Septorien •

in bezug auf ihre Dimensionen sehr veranderlich, die Angabe, daB

S. asari 14 u lange Sporen hat, ganz ungenau, so daB ich an der

Identitat dieser Arten nicht den geringsten Zweifel hegen kann.

S. asaricola All. ist daher gleich S. asari Sacc. und ein Synonym

von Rh. asari (Sacc.) Petr.

28. Stagonospora catacaumatis n. sp.

Fruchtgehause sehr zerstreut, oft ganz vereinzelt in den Lokuli

von Catacauma dothidea (Moug.) v. Hohn. nistend, dieselben voll-

standig ausfullend oder am Grunde einen schmalen Zwischenraum

freilassend, mit dem Scheitel der Lokuli stets vollig verwachsen,

von dunnhautigem, durchscheinend gelblichbraunem, undeutlich

faserig zelligem Gewebe, rundlich, ca. 120—160 a im Durchmesser,

mit zylindrisch kegelformigem, durchbohrtem Ostiolum das Cata-

cauma-Stromu. durchbrechend, aber nicht vorragend. Sporen schmal

und verlangert spindelformig, beidendig meist nur wenig verjungt,

an rinem Ende oft etwas breiter, stumpf abgerundet, schwach sichel-

oder wurmformig gekriimmt oder fast gerade, mit 8—-12, selten

mehr oder weniger zicmlich undeutlichen Querwanden, an denselben

schwach eingeschmirt, in jeder Zelle mit feinkornigem, aus zahl-

reich. n, sehr kleinen Oltropfchen bestehendem Plasma, 35—48/4—5 /«,

hyalin. Sporentrager nicht erkennbar.

In den Lokuli alter Stromata von Catacauma dothidea (Moug.)

v. Hohn. auf einem Stammchen von Rosa Hort. im Parke der

MU.-Oberrealschule in Mahr.-WeiBkirchen, 23.XII. 1919, leg. J.Petrak

Dieser interessante Pilz diirfte wohl am besten als Stagonospora

zu betrachten sein, obgleich die Querwande in den Sporen ziemlich

undeutlich und oft nur durch die ganz deutlichen Einschnurungen

zu erkennen sind. Die Gehause finden sich meist einzt In in den

Lokuli der Catacauma-Stromata, nur einmal beobachtete ich zw

Gehaust in einem Hohlraum, welche durch gegenseitigen Druck m

der Mitte fast zu einer ebenen Flache abgeplattet waren. Die Ge-
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hausewand ist sehr dunn, und als ich die ersten Proben untersxichte,

glaubte ich zunachst, daB die Sporen dieses Pilzes zu einer Neben-
fruchtform der Catacauma gehoren. Zahlreiche Praparate von ver-

schiedeneri Stellen der Stromata zeigten mir aber bald, daB dieser

Pilz ein eigenes Gehause hat, welches seiner Beschaffenheit nach

vom Catacauma-Stroma vollig verschieden, am Grunde der Lokuli

sogar zuweilen vollig frei ist, wahrend der Scheitel stets mit dem
Stroma des Wirtes verwachsen ist.

29. Sphaeropsis hranicensis n. sp.

Fruchtgehause zerstreut oder locker herdenweise, selten fast

vereiqzelt, oft groBere Strecken der Aste ziemlich gleichmaBig iiber-

ziehend, in der obersten Schichte des Periderms nistend, die Epi-

dermis zuerst mehr oder weniger pustelformig auftreibend, spater

durch kleine Risse etwas hervorbrechend, aber nicht vorragend,

rundlich niedergedriickt, trocken am Scheitel oft etwas schiissel-

formig eingesunken, mit kurz und stumpf kegelformigem, von einem

unregelmaBig rundlichen, ca. 35—50 fi weiten Porus durchbohrten

Ostiolum, ca. 400—600 /n im Durchmesser, selten noch etwas groBer,

von parenchymatischem Gewebe, welches aus 3—5 Zellschichten

gebildet wird. Zellen der AuBenkruste unregelmaBig rundlich oder

polyedrisch, mehr oder weniger zusammengedriickt, fast opak

schwarzbraun, ca. 7—10 fi im Durchmesser, die der inneren Schichten

twas heller gefarbt, bis zu 18 ft lang und 12 fi breit. Sporen eifdrmig

oder ellipsoidisch, zuweilen fast kuglig, beidendig sehr breit abge-

rundet, mit diinner Membran, selten etwas ungleichseitig, mit fein-

kornigem Plasma, zuweilen mit 1—2 groBeren Oltropfen, sehr langt

hyalin, zuletzt dunkel kastanien- oder olivenbraun, 24—32/16—21 a.

Sporentrager von sehr verschiedener Lange, fadenformig, teils kurz,

teils verlangert und bis zu 90 p. lang. Konidien endstandig.

Auf diirren Asten von Ulmus spez. im Parke der Mil.-Ober-

realschule in Mahr.-WeiBkirchen, 24. XII. 1919, leg. J. P e t r a k.

Dieser Pilz steht seinem ganzen Baue nach der Botryodiplodia

fraxini Fr. sehr nahe. In der Beschaffenheit der Sporen, Gehause-

wand usw. herrscht groBe Ubtreinstimmung. Die Gehause wachsen

aber meist locker zerstreut, seltener sind sie etwas mehr gehauft

und stromatisch verwachsen. Schneidet man ein Gehause durch,
*

so zeigt sich in der Rcgel ein fast rein weiBer Nukleus, wclcher der

Hauptsache nach aus den Sporen besteht. Braune Sporen sind in

den Gehausen nur sehr vereinzdt zu finden. Dagegen sind alle

Sporen, w( lche die Gehause, schon verlassen haben, ziemlich dunkcl-

braun gefarbt. Wahrend die hyalinen Konidien ein ziemlich grob-
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korniges Plasma und oft 1—2 Oltropfchen enthalten, ist in den

braunen Sporen kaum eine Differenzierung des Inhaltes zu erkennen.

Querwande sah ich nie, auch nicht angedeutet.

Von B. fraxini Fr. ist dieser Pilz durch die mit diinner Membran

versehenen, breiteren, oft fast kugligen Sporen ziemlich leicht zu

unterscheiden.

30. liber Coniothyrium incrustans Sacc.

Diesen Pilz habe ich auf durren Juglans-Asten in Garten bei

Mahr.-WeiBkirchen wiederholt in groBen Mengen gesammelt und

in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Pilze unter Nr. 1059

ausgegeben. Einmal habe ich in seiner Gesellschaft auch den sicher

zugehorigen Schlauchpilz Thyridaria incrustans gefunden, leider

nur in wehigen Exemplaren. Ich lasse hier zunachst eine ausfiihr-

liche Beschreibung folgen.

Stromata zerstreut, seltener 2—3 genahert und dann oft etwas

zusammenflieBend unter der Epidermis in der obersten Schichte des

Periderms sich entwickelnd und mit einer schwarzlichen Mundungs-

scheibe hervorbrechend, die Epidermis mehr oder weniger pustel-

formig auftreibend, aus unregelmaBig rundlicher oder elliptischer

Basis flach kegelformig, ca. 1—2 mm im Durchmesser. Stroma-

substanz aus locker verflochtenen, kriimelige Reste des Substrates

i inschlieBenden, septierten, rotbraunen, verzweigten, ca. 2—3 ll

dicken Hyphen bestehend. Fruchtgehause zu 2—6 valsoid gehauft,

unregelmaBig angeordnet oder um ein in der Mitte befindliches fast

kreisstandig, aus ziemlich flacher, breit bauchiger Basis ganz un-

regelmaBig rundlich oder flaschenformig, oben halsartig verjungt und

in einen kurzen, ca. 140 \i dicken, oben oft etwas verdickten Hals

ubergehend, welcher auf der schwarzlichen Mundungsscheibe hervor-

bricht, am Grunde 500—800 p breit, 400—600 \i hoch, durch die

unregelmaBig verbogene, besondcrs vom Grunde aus faltenartig in

das Innere der Gehause vorspringende, ca. 20 jx dicke Wand unvoll-

standig gekammert, von fast opakem, dunkel olivenbraunem, innen

etwas heller gefarbtem, undeutlich kleinzellig parenchymatischem

Gewebe. Das Innere der Pykniden wird hoch hinauf bis in den

halsartigen Teil von den Konidientragern bekleidet und ganz erfullt

von einer dunkel olivengriinen Masse, die aus den schleimig ver-

klebten Sporen besteht. Sporen langlich eiformig, ellipsoidisch,

kurz zylindrisch, sehr selten fast kuglig, beidendig breit abgerundet,

ohne erkennbaren Inhalt, sehr selten mit zwei sehr kleinen Oltropfchen,

gerade oder sehr schwach ungleichseitig, 4—7/2—3 fi.
Konidien-
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trager meist kurz, 10—15 /j. lang, 2 /* dick, stabchenformig, einfach,

mit endstandigen Sporen, seltener bis zu 30 u lang und dann an der

Spitze oft etwas kurzastig.

Dieser Pilz stimmt in vieler Hinsicht mit Melanconiopsis

ailanthi v. Hohn., der Konidienform von Thyridaria ailanthi Rehm
uberein und wird deshalb Melanconiopsis incrustans (Sacc.) Petr.

*

zu nennen sein. Da alle Thyridaria-Avten einander sehr ahnlich

sind, ist es begreiflich, daB auch ihre Nebenfruchtformen sich mor-

phologisch nur wenig unterscheiden. Mir scheint es fast, als ob

einige der bei uns vorkommenden Thyridarien nur Formen einer

Art seien. Was Th. incrustans anbelangt, so ist diese Art in bezug

auf die Ausbildung des Stromas sehr variabel. Dasselbe entwickelt

sich auch unter der Epidermis; ist es klein, so bleibt es von der mehr

oder weniger pustelformig aufgetriebenen Epidermis bedeckt; ist es

groBer, so bricht es hervor und dann bildet der Pilz kleinere oder

groBere, Cucurbitaria-shnliche Rasen. Winter hat diese Gattung

mit Kalmusia vereinigt und stellt sie zu den Valseen, die den' Dia-

portheen v. H 6 h n e 1 s teilweise entsprechen, was naturlich nicht

richtig ist. Thyridaria hat bald' groBe, bald kleine Stromata, die

entweder mehr oder weniger bedeckt bleiben oder hervorbrechen.

Die Stromasubstanz hat meist eine mehr oder weniger lockere, fast

filzige Beschaffenheit, welcher die dicht gedrangten, rasenartig an-

geordneten Perithezien mehr oder weniger eingesenkt sind. Thyri-

daria wird daher meiner Ansicht nach zu den Cucurbitariaceen zu

stellen und anders zu charakterisieren sein.

Die Nebenfruchtformen von Thyridaria sind jenen von Valsaria

in vieler Hinsicht sehr ahnlich. Ich habe zahlreiche Formen von

Valsaria auf Ligustrum, Quercus, Corylus, Carpinus, Ailanthus,

Fagus usw. gesammelt, die in ihren mikroskopischen Merkmalen

fast vollstandig ubereinstimmen und darnach zu V. insitiva Ces.

et de Not. gehoren, im Baue der Stromata aber weit verschicden

sind. Art

einander sehr nahestehende Spezies sind, mag dahingestellt bleiben.

Die Stromata sind bald typisch euvalsoid, dauernd und vollstandig

bedeckt, klein oder hochstens mittelgroB, bald ganz unregelmaBig

polster- oder warzenformig, zuerst bedeckt, von verschiedener GroBe,

zuweilen aber bis ca. 1 cm im Durchmesser, anfangs bedeckt, spater

mehr oder weniger hervorbrechend und zuletzt oft ganz oberflach-

Jich. Bei diesen oberflachlich wachsenden Formen ist das Stroma

aber viel machtiger entwickelt, von lederartig-fleischiger oft briichiger

Beschaffenheit, die Perithezien sind im Gegensatze zu Thyridaria

yollig eingesenkt, oft mehrschichtig angeordnet und ragen nur
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selten etwas hervor. Die Konidienform von Valsaria stimmt mit

der Melanconiopsis-Form von Thyridaria oft so sehr iiberein, daB

ich nicht imstande bin, sichere Unterscheidungsmerkmale anzugeben.

Die von mir gesammelten Fateana-Nebenfruchtformen, von welchen

ich eine auf Aesculus gefunden habe, bei welcher ich auch Stromata

beobachtete, in welchen Konidien enthaltende Pykniden mit Peri-

thezien der Valsaria vermischt waren, haben zwar meist vollig

hervorbrechende, warzenformige oder polsterformige Stromata, doch

kommt es, wie bei der Schlauchform nicht selten vor, daB die Stromata

auch vollig bedeckt und mehr oder weniger euvalsoid bleiben. Viel-

leicht gchoren sogar einige Formen mit mehr oder minder dicht

zerstreut und getrennt wachsenden Pykniden, die als Coniothyrien

beschrieben wurden, hierher. Dagegen kommt es bei Melanconiopsis

incrustans auch vor, daB die Stromata mehr oder weniger hervor-

brechen und zuletzt fast ganz oberflachlich werden. Man wird also

wohl auch die Nebenfnichte von Valsaria zu Melanconiopsis stellen,

oder diese Gattung wieder nur auf M. inquinans Ell. et Ev. beschranken

miissen, die meiner Ansicht nach sicher keine Thyridaria-Nebon-

fruchtform sein kann. *"..'.*

Coniothyrium incrustans Sacc. und C. insitivum Sacc. sind

meiner Ansicht nach wahrscheinlich Mischarten, die Formen um-

fassen, welche Nebenfruchte verschiedener Askomyzeten sind (in

Betracht kommen Valsaria- und Thyridaria-Arten) , einander aber

sehr nahe stehen und sicher nur schwer, in manchen Fallen ohne

Kenntnis der zugehorigen Schlauchpilze wohl iiberhaupt nicht mit

Sicherheit zu unterscheiden sein werden.

31. Uber Septomyxa picea Sacc.

Die Beschreibung dieses Pilzes, welchen ich in meiner Flor.

Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. unter Nr. 863 ausgegeben habe,

ist in Ann. myc. XI, p. 560 (1913) zu finden. Wie ich mich durch

eine genaue Untersuchung des von mir zahlreich gesammelten

Materiales iiberzeugt habe, ist er mit Discella carbonacea (Fr.) Berk.

*»t Rr vnllip- irlpntkr.h und ak Svnnnvm zu dieser Art ZU stellen.

32. tlber Sporonema quercicolum C. Mass.
I

Auf einem faulenden Eichenblatte habe ich bei Stanislau in

Siidostgalizien einen Pilz gesammelt, welchen ich als Sporonema

quercicolum C. Mass. bestimmte. Da ich aber in letzter Zeit G<

legenheit hatte, einige typische Sporonema-Arten kennen zu lernen,

fiel mir auf, daB der von mir gefundene Pilz vom Typus dieser Gattung

we it verschieden ist. Ich zweifelte zunachst an der Richtigkei
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meiner Bestimmung und habe ihn daher nochmals genau untersucht.

Dabei bin ich zunachst zu der Uberzeugung gelangt, daB mein Pilz

mit Sp. quercicolum C. Mass. sicher idcntisch ist, aber nicht zu Sporo- ,

nema gehoren kann. Bei einer Durchsicht der Literatur habe ich

nun gefunden, daB er genau mit der von H 6 h n e 1 neu charak-

terisierten Gattung Pilidium Kze. ubereinstimmt. Nun habe ich

aber bei Mahr.-WeiBkirchen auf faulenden. nicht ausgereiften Blattern,

Blattstielen und Astchen von Rosa einen Pilz in groBeren Mengen

gesammelt und in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Pilze

Nr. 1336 als Sp. quercicolum C. Mass. ausgegeben, welcher mit dem
galizischen Pilze auf Quercus vollkommen ubereinstimmt und sicher

identisch ist. In Sitzb. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat. Kl. 1. Abt.,

124. Bd., p. H7—148 (1915) hat v. Hohnel aber nachgewiesen,

daB Ceuihospora concava Desm. auch ein Pilidium ist und den Pilz

ausfuhrlich beschrieben. Ich zweifle nun nicht, daB mein Pilz mit

P. concavum (Desm.) v. H. identisch ist. Er weicht von H 6 h n e 1 s

Beschreibung nur durch die beidendig meist schief zugespitzten,

daher oft fast kahnformigen, 7—£ a langen, 1.5—2 ti breiten Konidien

ab. Da aber der von mir auf Quercus gesammelte Pilz zweifellos

mit der Form auf Rosa identisch ist, muB Sp. quercicolum C. Mass.

als Synonym zu P. concavum (Desm.) v. Hohn. gestellt werden.

Eine hochst interessante, eigentumliche Form dieses Pilzes sei

hier noch erwahnt, welche ich von Herrn R. Steppan aus Bohmen
erhalten habe. Derselbe wachst auch auf faulenden Blattern von

Rosa, hat aber auf der Oberflache des Stromas zerstreut stehende,

steife, dicke, sehr lange, aufwarts allmahlich verjiingte Borsten!

Leider waren die Blatter so morsch und sparlich, daB ich brauchbare

Querschnitte zwecks genauer Untersuchung dieser Borsten nicht

herstellen konnte. Ich bin jedoch der Ansicht, daB die Borsten als

Auswiichse oder Ausstulpungen des Stromas zu betrachten sind.

Im Baue der Stromawand, der Konidientrager und Sporen stimmt

aber auch dieser Pilz vollkommen mit den von mir gesam-

melten borstenlosen Exemplaren iibercin.

33. Uber Cryptosporiopsis nigra Bub. et Kab.

In Hedwigia LII, p. 360 (1912) haben B u b a k und Rabat
die Gattung Cryptosporiopsis mit der Typusart Cr. .nigra Bub. et Kab.

beschrieben, welche auf durren Asten von Salix fragilis bei Munchen-

gratz in Bohmen von J. E. K a b a t gesammelt wurde.

Ein sorgfaltiger Vergleich der Beschreibung dieses Pilzes mit

den von mir in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. unter

Nr. 1094 ausgegebenen Exemplaren von Myxosporium scutellatum
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(Otth.) Petr. hat mich zu der Oberzeugung gebracht, daB Cr. nigra

und M. scutellatum wohl sicher nur Formen einer Art sind, da

nach den Angabcn der Autoren die Sporen von Cr. nigra 30—42 a

lang, 9.5—13.5 /i breit sind, was auf den von mir ausgegebenen Pilz,

dessen Sporen ich auf Grand zahlreicher wiederholter Messungen

30-^-38 u lang, 11—15 a breit gefunden habe, sehr gut paBt. Auch

die Beschreibung des Sporenlagers stimmt sehr gut. Da Myxo-

sporium zweifellos eine Mischgattung ist, wird dieser Pilz wohl am
besten bei der von B u b a k und K a b a t aufgestellten Gattung

verbleiben und Cryptosporiopsis scutellata (Otth.) Petr. zu heiBen

haben. Folgende Synonyme gehoren hierher.

Sphaeropsis scutellata Otth. in Berner Mitteil. 1868, p. 60.

Macrophoma scutellata Sacc. Syll. fung. XI, p. 496 (1895).

Myxosporium scutellatum v. Hohn. in Sitzb. Akad. Wiss. Wien,

Math. nat. Kl. Abt. I, 115. Bd., p. 678 (1906).

Cryptosporiopsis nigra Bub. et Kab. in Hedwigia LII, p. 361

(1912).

Wie schon v. H 6 h n e 1 erwahnte, ist dieser Pilz wahrschein-

lich eine Nebenfruchtform von Ocellaria. Ich habe den Pilz irrtum-

lich als Myxosporium scutellatum (Otth.) Petr. ausgegeben, finde

jetzt aber, daB er schon fruher von Hohnel zu dieser Gattung

gebracht wurde.

34. Uber Gloeosporium ribis (Lib.) Mont, et Desm.

Dieser Pilz ist auf lebendcn Blattern verschiedener Eibes-Artcn

im Spatsommer wohl iiberall haufig und sehr weit verbreitet. Er

wird den befallenen Strauchern besonders in trockenen Jahren sehr

schadlich, weil er die Blatter fruhzeitig zum Absterben bringt. Da
er ein arger Schadling unserer Johannis- und Stachelbeerstraucher

ist, war er schon wiederholt Gegenstand eingehender Untersuchungen.

K 1 e b a h n hat gefunden, daB er die Nebenfruchtform eines

Diskomyzeten ist, den er Pseudopeziza ribis Kleb. genannt hat.

Da v. H 6 h n e 1 in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, Math. nat. KL
Abt. I, 125. Bd., p. 94—96 (1915) die Gattung Gloeosporium Sacc.

non Desm. et Mont, in mehrere neue Gattungen zerlegt hat und der

Pilz auch im letzten Sommer wieder massenhaft aufgetreten ist,

habe ich mich entschlossen, ihn genauer zu studieren, um zu unter-

suchen, bei welcher der von Hohnel begriindeten neuen Gat-

tungen er sich unterbringen lieBe.

Die Fruchtkorper sind meist iiber die ganze Blattflache zer-

streut, fast immer nur auf der Oberflache, viel seltener auch auf der

Unterseite, bald locker, bald ziemlich dicht. Sie entstehen sub-
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epidermal, manchmal auch in der Epidermis und bestehen aus

einem hyalinen, tief in das Mesophyll eindringenden, einzelne ge-

braunte Zellschichten des Substrates umgebenden und einschlieBenden

Basalschichte, die aus senkrecht parallelen hyalinen Hyphen besteht

und unmittelbar unter, sehr selten in der Epidermis in eine klein-

zellige Schichte ubergeht, welche die groBen Konidien tragt. Echte

Sporentrager fehlen. Zwischen den dicht stehenden groBen Konidien

sieht man aber oft in groBerer oder kleinerer Anzahl echte, stabchen-

formige, an der Spitze oft etwas kurzastige oder einfache, echte,

ca. 14—18 ft lange, 1—2 p. dicke Konidientrager, welche an ihrer

Spitze, oft aber auch an den Seiten kleine, stabchenformige, beid-

endig stumpf abgerundete, oft zwei sehr kleine polstandige Oltropfchen

enthaltende 4—5/1— 1.5 p. groBe Konidien tragen. Ich habe auch

einzelne Fruchtkorper gefunden, welche nur diese auf relativ langen

Tragern entstehenden, kleinen Konidien enthielten. Da ich mir diese

Erscheinung nicht recht erklaren konnte, untersuchte ich wohl iiber

hundert vom Pilze befallene, frische Blatter sowie mein ganzes

Herbarmaterial. Da habe ich nun auf einem bei Padua in Italien

gesammelten Exemplare gefunden, daB in einzelnen Fruchtkorpern
die bekannten groBen Konidien dieses Pilzes mehr oder weniger

gestreckt, dabei ziemlich gerade und mehr oder weniger dicht, mit

den kleinen, aus ihnen hervorgesprossenen Konidien bedeckt waren.

Offenbar sind das Sporidien, welche durch Sprossung aus den groBen

Konidien entstehen. In jenen Fruchtkorpern, welche nur die kleinen

Sporen enthalten, konnte man daher wohl die Konidientrager als

umgewandelte, groBe Konidien deuten. Der Pilz bildet dann eben

statt der groBen Konidien jene Trager, auf welchen die kleinen Sporen

entstehen, die man als Mikrokonidien bezeichnen konnte. Nebenbei

bemerkt, sind diese kleinen Konidien ziemlich selten. Von welchen

Ursachen ihre Entstehung abhangt, laBt sich kaum feststellen.

Diese Art der Sporenbildung erinnert iibrigens sehr an G. tuber-

cularioides Sacc, dessen Konidien aber 12—15 p lang und 5—8 p
breit sein sollen, also viel groBer sind. Ware dies nicht der Fall,

so konnte man diese Art leicht fur eine kleinsporige Form des

G. ribis halten.

Die groBen, oft stark geknimmten Konidien dieses Pilzes sind

beidendig stumpf zugespitzt, oft fast geschnabelt, hyalin, enthalten

ein feinkorniges Plasma und messen meist 12—20/5—7 p. Es unter-

Kegt fiir mich nicht dem geringsten Zweifel, daB G. curvatum Oud.

nut G. ribis (Lib.) Mont, et Desm. vollstandig identisch ist.

Versucht man, G. ribis in eine der neuen Gattungen unterzu-

bringen, welche v. H 6 h n e 1 aus Gloeosporium Sacc. gebildet hat,
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so konnte nur Gloeosporidium v. Hohn. in Betracht kommen, welch

Gattung der Autor folgendermaBen charakterisiert hat: Frucht-

korper in der Epidermis und tiefer entstehend. Konidienbildung

wiederholt. Konidien langlich, mittelgroB. Diese Charakteristik

paBt zum Teile gut auf unseren Pilz. Er weicht aber durch die groBen,

stark gekriimmten Konidien und durch die oben ausfuhrlich ge-

schilderte Bildung von Mikrokonidien so sehr von dieser Gattung

ab, daB er wohl am besten als Typus einer neuen Gattung zu be-

trachten sein wird, die ich folgendermaBen charakterisiere

:

Gloeosporidiella n. gen.

Fruchtkorper in der Epidermis und im Mesophyll entstehend.

Konidienbildung wiederholt. Konidien teils groB, beidendig stumpf

zugespitzt, meist stark gekriimmt, einzellig, hyalin, ohne echte

Sporentrager gebildet, teils sehr klein, stabchenformig an den Spitzen

und Seiten von relativ langen, stabchenformigen, oft etwas kurz-

astigen Tragern entstehend.

Hierher gehort: Gloeosporidiella ribis (Lib.) Petr.

Auffallig ist bei diesem Pilze auch die groBe Ahnlichkeit der

Konidien mit Colletotrichella periclymeri (Desm.) v. Hohn.; auch

die Konidienbildung ist hochst ahnlich, die Beschaffenheit und der

Bau des Sporenlagers ist aber anders.

35. Uber Didymosporium Petrakeanum Sacc.

Dieser Pilz wurde in Ann. myc. XI, p. 559 (1913) beschrieben

und in meiner Flor. Boh. et Mor. exs. II. Ser. 1. Abt. Nr. 962 aus-

gegeben. Saccardo stellt ihn zu Didymosporium, also zu den

Melanconieen, er gehort aber zu den Sphaeropsideen und ist eine

Microdiplodia, welche M. Petrakeana (Sacc.) Petr. zu heiBen hat.

Hier folgt eine ausfuhrliche Beschreibung

:

Fruchtgehause nur seiten mehr oder weniger zerstreut und ver-

einzelt wachsend, meist zu 3 bis 8 fast valsoid gehauft, im Periderm

nistend, die Epidermis mehr oder weniger pustelformig auftreibend

und mit dem papillenformigen, von einem unregelmaBig rundhchen,

ca. 20—30 fi weiten Porus durchbohrten Ostiolum hervorbrechend;

unregelmaBig rundlich, durch gegenseitigen Druck oft etwas ab-

geplattet oder kantig, 300—650 /i im Durchmesser, mit 30—100 ft.

dicker Wand, von undeutlich faserig-zelligem, auBen hellbraun gt-

farbtem, innen fast hyalinem Gewebe. Sporen kurz zylindrisch,

beidendig breit, fast gestutzt abgerundet, gerade, seltener schwach

gekriimmt, ungefahr in der Mitte mit einer Querwand, nicht oder



Mykologische Beitrage. L 319

nur sehr wenig eingeschniirt, in jeder Zelle meist mit 1—2 schr
kleinen Oltropfchen, oliven- oder kastanienbraun, 8—12.5/4—6 p.

Sporentrager sehr undeutlich und kurz, fadenformig. Bei der Reife
treteri die Sporen massenhaft heraus und verursachen auf der Epi-
dermis des Substrates kleinere oder groBere, trocken schwarzlich
olivengriine Flecke.

Diese Art isf, wie es scheint, besonders durch das meist euval-
soide Wachstum der Fruchtgehause ausgezeichnet, deren Wand auf
Querschnitten schon mit freiem Auge als schmaler, weiBlicher Ring
einen dunkel olivengriinen Kern, die das Gehause erfiillende Sporen-
masse umgibt.

Redaktion: Prof. Dr. Robert Pilger in Bcrlin-Dahlem
Verlag und Druck von C. Heinrich in Dresden.
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Ac Referate und kritische Besprechungen.

Fischer, R. Die Algen Mahrens und ihre Verbreitung (1. Mitteilung).

(Sonderabdruck aus d. Verh. d. naturf. Vereins in Briinn LVII,

1920, 94 Seitcn. Mit 2 Textfigurenzusammenstellungen und 1 Taf.)

Die Arbeit wurde mit Unterstiitzung der deutschen Gesellschaft fiir Wissenschaft

und Kunst ausgefiihrt und bringt die bisher gemachten Aufzeichnungen des Verfassers.

Die Flagellaten sind vorderhand nicht berucksichtigt. Von den Chlorophyceen

fehlen die Volvocales. Nach einer kurzen Einleitung teilt der Verfasser „Allgemeines

iiber die Verbreitung der Algen innerhalb der untersuchten Gebiete" mit. Die Unter-

suclningen ergaben die Tatsache, daB die Algen nicht willkurlich iiber die unter-

suchten Gegenden zerstreut sind, sondern in ihrem Auftreten eine gewisse Gesetz-

niafiigkeit zeigen, die namentlich mit der geognostischen Unterlage
mi Xusammenhange stent, mit welcher meist der Chemismus des Wassers
auf das engste verbunden erscheint. Daneben spielen auch orogra phische
und k 1 i ni a t i s c h e Vernaltnisse eine wichtige Rolle. Der Verfasser unterscheidet

I. das tertiare und quaternare Land siidlich von Briinn; II. das hiigelige palao-

zoische Land nordlich und nordostli'ch von Briinn; III. das zum bohmisch-mahrischen

Plateau gehorige archaische Gebiet Westmahrens der Bezirke Neustadtl, GroB-

Meseritsch und Iglau. Er schildert diese Gebiete orographisch und chemisch und

erwiihnt die fiir dieselben bisher festgestellten charakteristischen Arten und Varie-

taten. In der Aufzahlung werden auBer einigen charakteristischen Formen von Arten

und Varietiiten, welche der Verfasser benennt, als neue Arten Tetraedron

robustum und Lauterborniella maior beschrieben. Bei einigen alteren Arten werden

Hemerkungen, besonders auch MaBangaben gemacht. Im ganzen werden aufgefuhrt

von Chlorophyceen 100. Conjugaten 142, Bacillariales 162, Heterokontae 8, Khodo-

Phyceae 3, Charales 1 und Schizophyceae 39.

Die wertvolle Abhandlung wird sicher andere Algenforscher anregen, die Unter-

^udiungen des Verfassers zu unterstiitzen und eigene Forschungen in dem betreffenden

Gebiet zu machen. G. H.

Greger, J. Die Algenflora der Komotau-Udwitzer Teichgruppe II.

(Beih. /. Rotan. Centralbl. XXXVII, 2. Abt. 1920, p. 299—309.)

Die vorliegende Zusammenstellung ist die Fortsetzung der 1913 begonnenen

^earbeitung des Phytoplanktons der Teichgruppe bei Komotau bzw. Udwitz (Loto*

L *H, 1914. d. I WH. Das Material wurde 1915—18 sowie in jiingster Zeit gesammelt.
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Der Reichtum der Udwitzer Teichgruppe an Ausbeute entsprach voll-

kommen den gehegten Erwartungen. Die zunehmende Besiedelung — speziell des

groBen Teiches — mit Phragmites und die dadurch bedingte fortschreitende Ver-

sumpfung erschwert jedoch bedeutend die moglichste Ausbeutung des vorhandenen

Materiales. Verschiedene Familien bzw. Gattungen wurdeneiner eingehenderen Unter-

suchung vorbehalten.

Das Phytoplankton des Alaunsees zeigt, trotz der relativ kurzen Zeit,

die seit der ersten Untersuchung (5 bzw. ca. 6 Jahre) verflossen ist, einen immerhin

bemerkenswerten Zuwachs — ein Zeichen, da6 sich der Alaungehalt fortgesetzt

vermindert. Bei ziemlich gleichbleibendem Formenreichturn an Diatomaceen sind

einige Cyanophyceen und Chlorophyceen hinzugekommen. Desmidiaceen fehlen

noch vollstandig. Auch die Vorruckung der Fadenalgen von den Ufern des Sees,

wo Regenwasserwirkung sich geltend machte und zusagende Existenzbedingungen

schaffte gegen die Mitte des Sees, hat Fortschritte gemacht. Konnten im Jahre 1913

nur an 2 Stellen beim Bahndamme Fadenalgen festgestellt werden, so haben sie

desgleichen auch bereits in der Nahe der Schwimmschule FuB gefatft, und zwar

auffallenderweise gerade hier ziemlich weit in den See hinein. Von Inundations-

stellen aus werden ihnen die Ausbreitungs- und Lebensbedingungen allmahlich auch

im Seewasser ermoglicht. Jedenfalls zeigt die zvveite Untersuchung einwandlrei,

dafi die Besiedelung des Alaunsees mit Phytoplankton im Fortschreiten begriffen

ist. Diatomaceen sind noch immer als Leitorganismen vorherrschend und im See

gleichmaBig verbreitet.

Die systematische Anordnung crfolgte zweeks leichteren Vergleiches im all-

gemeinen nach dem bereits oben zitierten ersten Beitrag.

Besondere Erwahnung wiirden noch einige Algen verdienen, dereh \Orkommen

zum Teil iiberhaupt nicht erwartet werden konnte: Nostoc muscorum Ag. veget ert

sonst nur an feuchten Felsen. Submontane und montane Vegetations-

formen sind folgende: Gloeothece rupestris (Lyngb.) Born?, Gloeocapsa fuscolutea

Naeg., Gl. coracina Kg., Gl. atrata Kg., Aphanocapsa brunnea N'aeg., Chroococcus
i

turgidus (Kg.) Naeg., Batrachospermum vagum (Roth) Ag. Berg- und H o c h -

gebi rgsregion: Hildenbrandtia rivularis Ag., Scytonema cincinnatum ( Kg.)

Thr., Symploca Flotowiana Kg., Chroococcus turgidus (Kg.) Naeg., Cosmanum

venustum Rbh., Mesotaenium Endlicherianum Naeg., Closterium strigosum Breb.,

Tetmemorus granulatus (Bn-b.) Ralfs, T. minutus De By., T. Brebissonii (Menegh.)

Ralfs., Cylindrocystis Brebissonii Menegh., Staurastrum polymorphum Brcb.. St.

laeve Ralfs, Euastrum insigne Hass.

^ Es ist als ziemlich sicher anzunehmen, daC es sich in wenigstens der Mehrzahl

um verschleppte Formen handelt. Auch darf man als ebenso sicher annehmen, dafi

verschiedene dieser Arten kaum lebensfahig bleiben werden. Allerdings ist anderer-

seits auch das doch nur Wenige, was wir iiber die geographische Verbreitung der

Algen kennen, kaum geeignet, positive Behauptungen aufzustellen oder auch nur

anzunehmen.

Die vorstehenden Angaben sind der Einleitung der Abhandlung entnommen

worden. G. H.

*

Naumann, E. Beitrage zur Kenntnis des Teichnannoplanktons. III-

Einige Gesichtspunkte zur Beurteilung des biologischen Efiekts

der vegetationsfarbenden Hochproduktionen. (Biolog.. Zentral-

blatt XXXIX, 1919, p. 337—346.)
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*

In diesem Artikel untersucht der Verfasser 1. die produktive Flache in ihrem
Yerhaltnis zu der Entwicklung der Produzenten, erortert 2. einige Gesichtspunkte
betreffs der Ernahrungsverhaitnisse des Zooplanktons und behandelt 3. die Reaktions-

flache der Umahrung als Exkretproduzent. ('.. H.

Naumann, E. Eine einfache Methode zum Nachweis bzw. Ein-

sammeln von Eisenbakterien. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesell-

schaft. XXXVII, 1919, p. 76—78.)

En ny metod upplaggning av algeexsiccat . (Bot. Xotis. 1919,

p. 217—219.)

Die in der ersten Mitteilung beschriebene Methode besteht darin, daB Glas-

>cheiben fur einige Zeit in den betreffenden Gewassern in der freien Natur ausgesetzt

werden, urn so eine Adhasionskultur auf denselben zu erhalten, welche geeignet ist,

eine wirklich natiirliche ,,Probeflache" von alien unter den gegebenen dkologischen

Verhaltnissen entwicklungsfahigen Siderophilen zu erhalten.

In der zweiten Mitteilung bespricht der Verfasser diese „Glasscheibenmethode"
als Grundlage fur das Einsammeln von Exsikkaten verschiedener Algen. Derselbe

beabsichtigt ein limnologisches Exsikkatenwerk auf Grundlage der Scheibenmethode

vorzubereiten.

Im AnschluB sei vom Referenten bemerkt, daB er seit vielen Jahren Glimmer-
streifen zum Einstellen in Kulturglaser beniitzt und auch solche in Gewasser der

ire;en Natur fruher ausgelegt hat, um die Entwicklungsgeschichte verschiedener

Algen, besonders auch Sporenkeimungen festzustellen und zu beobachten. Werden
dieselben in Kulturglaser gestellt, so ist es moglich, viele Tage hintereinander ein

und dieselbe Zelle, die leicht durch Einritzen in den Glimmer kenntlich gemacht
xv'.rd, zu beobachten, wenn man den Glimmerstreifen herausnimmt und unter das

Mikroskop legt und dann wieder an scinen Ort bringt. Glimmer scheint mir fur der-
*

ai"tige Kulturen zweckmaBiger als Glas. Ich beobachtcte, daB sich viele Al?enspo'ren

leichter an die Glimmerstreifen festsetzten, als an die Wand der GlasgefaBe.

(;. H.

Notizen zur Biologie der SiiBwasseralgen. (Ark. f. Bot. XVI,
Nr. 1, p . 1—111. Mit 7 Fig

4
. im Text.)

Die hier gegebene Xotiz handelt von der Ausfallung des Eisenoxyd- bei vner
«Xt der Gattung LyngbyaC. Ag. Die in Erage stehende Art stimmt diagnostisch
n ur mit L. Martensiana Menegh. Das Eisenoxyd tritt bei derselben vor allem als

der Scheide aufgelagerte Granula auf und die Ein- und Auflagerung des Eisens erreicht

niemals in den die lebenden Lyngbyen umgebenden Scheiden ihr Maximum und
'>eruht auf einem rein physikalisch-chemischen ProzeB, ahnlich wie bei dem Flagel-

laten Anthophysa, wo die Ausscheidung uberhaupt erst im leblosen Material des

tielchens zustande kommt. G. S. West hat eine gleichartige Ein- und Auflagerung
v°n Eisenoxyd fur Lyngbya ferruginea West nachgewiesen. Als Eisenspeicherer wird
m der Literatur auch L. ochracea (Kiitz.) Thuret genannt. Diese ist aber ein Bac-
terium und muB den Xamen Chlamydothrix ochracea (Kiitz.) Mig. fiihren. G. H.

*

Notizen zur Systematik der SiiBwasseralgen. (Ark. f. Bot. XVI,
XTr. 2, 1919, p. 1—19. Mit 12 Figuren im Texte.)
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Diese Notizen beziehen sich auf:

I. Siderocelis, eine neue Sektion der Gattung Chlorella Beyer, mit

den Arten Chi. Kolkwitzii n. sp., Chi. oblonga n. sp. und Chi. minor n. sp.

II. Einige Arten des helophilen Nannoplanktons, welche sind Trachelomonas

volvocina Ehrenb. var. subglobosa Lemm., Tr. oblonga Lemm. var. punc-

tata Lemm., Tr. hispida Stein var. coronata Lemm... Chrysococcus porifer

Lemm. und Coccomonas subtriangularis Lemm.

III. Chroococcus cordiformis n. sp.

IV. Brachionococcus, eine neue Gattung der Chlorophyceen mit

der Art Br. chlorelloides n. sp.

V. Nannoehloris, eine neue Chlorophyceengattung mit den Arten

N. bacillaris n. sp. und N. coccoides n. sp. G. H.

Naumann, E. Bidrag till Kannedomen om vegetationsfargningar

i sotvatten VIII—XL (Bot. Notiscr 1919, p. 225—339.)

VIII. Eine Vegetationsfarbung durch Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brtb.

Der Verfasser beobachtete im ,,groBen Restaurationsteich" des Berliner zooio-

gischen Gartens eine ganz diffuse Farbung des Gesamtwassers, welche durch Scene-

desmus quadricauda veranlaBt war.

IX. Ein neuer Fall eines ve<<etationsiarbt>nden Trachelomonetum volvo-

cinae.
*

Trachelomonas volvocina var. subglobosa veri rsachte eine Vegetationsfarbung

im Wasser des auf armsten Heideboden liegenden Teiches, Plydammen bei Ljungby,

in welchem im betreffenden Sommer reichlich mit Fischmehl gefiittert wurde. Dor

Verfasser nimmt aber auch an, daB die von den Schlammablagerungen herriihrenden

leicht oxydablen Eisenverbindungen fur die Entwicklung der Trachelomonas-Formen

eine ,,conditio sine qua non" darstellen.

X. Scenedesmus quadricauda als Mitglied der vegetationsfarbenden Hoch-

produktion des Sommerplanktons ,,baltischer" Seen.

Als ,,baltischer See" wird der Falkenhagener See in Brandenburg, unweit

Berlin bezeichnet, da er dem seichten ,,baltischen" Typus angehort. Scenedesmus

rief in demselben im Sommer 1915 eine griine Wasserfarbung hervor. Allerdings

fluteten im Wasser auch noch zahlreiche Microcystis-Kolonien umher, die vielleicht

auch an und fur sich eine schwache Vegetationsfarbung sehr wohl verursachen konncn.

XI. Eine Vegetationsfarbung durch Dinobryon cylindricum Imh.

Die betreffende Vegetationsfarbung, die allerdings sehr schwach war, wurde

vom Verfasser Anfang Juli 1915 im „Iguanodon-Teich" am Eingang des Berliner

Aquariums von dem zoologischen- Garten aus, beobachtet. G. H.

Pilger, R. Algae Mildbraedianae Annoboncnses. (Botan. Jahrbiich.

LVII, 1920, p. 1—14. Mit 34 Figuren im Text.)

Die hier aufgezahlten Algen wurden von J. Mildbraed im Jahre 1911 auf der

kleinsten Guinea-Insel Annobon gesammelt. Neu sind unter denselben folgende:

Bryopsis densa, Struvea multipartita, Scinaia furcellata (Turner) Biv. var. constricta,

Laurencia brachyclados, Herposiphonia brachyclados, Lophosiphonia adhaeren

Callithamnium Mildbraedii, Ceramium leptosiphon. Caulacanthus fastigiatus Kiitz.

wird als Varietat unter C. ustulatus (Mert.) Kiitz. untergebracht. Die neu aufgestelltcn
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Arten und Yarietaten werden in lateinischen Diagnosen beschrieben, zu welchen ein-

gehende Bemerkungen gemacht werden, und durch gute Habitusbilder und analytische

Figuren dargestellt. Die Mitteilung ist ein wertvoller Beitrag zur Meeresalgenflora

dcr afrikanischen Westkiiste. G. H.

Graser, Marie. Untersuchungen liber das Wachstum und die Reiz-

barkeit der Sporangientrager von Phycomyces nitens. (Beih. z.

Botan. Centralbl. XXXVI, 1. AbteiL, p. 414—493. Mit 6 Abbild.

im Text.)

Die vorliegende Arbeit gliedert sich im wtsentlichen in drei Teile. Der erste

Teil behandelt den Wachstumsverlauf der Sporangientrager von Phycomyces nitens,

der zweite Teil umfaBt Untersuchungen iiber den EinfluB der Temperatur auf das

Wachstum, im dritten Teil wird iiber einige reizphysiologische Beobachtungen an

den Sporangientragern berichtet. Der erste Teil bildet im wesentlichen eine Nach-

priifung der Arbeit Erreras (1883) und diente nur zur Orientierung fiir die spateren

Temperatur- und Reizversuche.

Hier moge als bestes Referat die allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse,

die die Verfasserin am SchluB gibt, reproduziert werden.

„I. Eine Nachprufung der Wachstumsmessungen Erreras ergab im wesent-

lichen dieselben Resultate beziiglich der Entwicklung der Sporangientrager von

Phycomyces nitens.

Die anfangs noch spitzen Sporangientrager wachsen bei 22 Grad ca. 14 Stunden

langsam, bis eine weiBe punktformige Masse im Spitzenteile des Tragers den Beginn

der Sporangienbildung anzeigt. Dieses ist nach ungefahr 4 Stunden zur Kugel an-

geschwollen. Wahrend der Entwicklung des Sporangiums steht das Wachstum des

Tragers still, beginnt aber darnach langsam von neuem, erreicht mit 2—4 mm stiind-

lichem Zuwachs sein Maximum und nimmt darauf wieder etwas rascher ab. Die

allerletzten Stunden zeigen nur geringen Zuwachs. Bei den kurzwiichsigen Tragern

(3—4 cm), die ich 24—28 Stunden im Thermostaten fortgesetzt beobachtete, dauerte

das Wachstum nach der Sporangiumbildung nach ca. 24—36 Stunden an.

Das Wachstum findet ausschlieBlich im Spitzenteil des Tragers statt, bei Tragern

mit Sporangium direkt unter dem Kopfchen.

II. Die Sporangientrager von Phycomyces wachsen nur bei Temperaturen

iiber ° und unter 34 °. Innerhalb dieses Temperaturintervalls verlauft die Wachstums-

kurve mit allmahlichem Anstieg bis zum Optimum und steilem Abfall zum Maximum.

Das Minimum liegt bei 0° oder wenig hoher, das Optimum bei ca. 28°, das Maximum

bei 34*.

Plotzliche Temperaturerhohung oder Erniedrigung bewirkt ein starkes Sinken

bzw. Steigen der Wachstumsgeschwindigkeit nach ca. 15 Minuten. Ein plotzhcher

Temperaturwechsel von 10 Grad vemrsacht innerhalb des Temperaturintervalls

von 7—20° eine Anderung der Wachstumsgeschwindigkeit, welche sich zur anfang-

lichen etwa verhalt wie 1:2 oder wie 1 : 3. Die Wachstumsgeschwindigkeit folgt

also der van't Hoff schen Temperaturregel.

Trager, welche in hoher Temperatur gewachsen sind, zeigen hinsichtlich ihrer

definitive* Lange keinen Unterschied gegeniiber solchen, die bei niedriger Tem-

peratur gezogen sind. Nur die Entwicklung ist in der hoheren Temperatur eine

beschleunigte. Die Wachstumsdauer wird infolgedessen verkurzt.
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III. Einseitige Temperaturerhohung des Tragers verursachte bei giinstigem

Gefalle in Temperaturen zwischen 9 und 28° ein Wegkriimmen des Tragers von der

Wnrmequelle. Positiver Thermotropismus wurde nicht beobachtet.

Die Temperatur von 28° scheint eine Zone der Indifferenz der Sporangientrager

zu bedeuten, insofern bei dieser Temperatur positive und negative Kriimmungen

auftreten. (Merkwiirdiges Zusammenfallen mit dem Wachstumsoptimum.)

Hydrotropische Versuche ergaben keine einheitlichen iiberzeugenden Reak-

tionen. Vielleicht reagieren die Trager in nachster Nahe der Feuchtigkeit negativ.

Lichtreize werden nur im obersten Teil des Sporangiumtragers in einer Aus-

dehnung von ca. 2 mm perzipiert. Das Kopfchen scheint weniger empfindlich zu

sein, als die Wachstumszone.

Am starksten wirkt der Reiz direkt unter der Sporangiumbasis in einer Aus-

dehnung von 1 mm. 2 mm unter der Kopfchenbasis ist die Wirkung bedeutend

schwacher, noch weiter unten iiberhaupt nicht mehr nachweisbar." G. H.

Hohnel, F. v. Fragmente zur Mykologie. XXII. Mit-

teilung, Nr. 1092—1153. (Sitzungsber. d. Akademie d. Wissensch.,

Wien 1918, math.-naturw. Kl., Abt. I, 127. Bd., 8. u. 9. Heft,

p. 549—634.)

In Kiirze seien die wichtigsten Resultate dieser inhaltsreichen Arbeit zusammen-

gestellt:

Peziza jucundissima Desm. ist eine Cyphella, mit der Peziza nivea Fuck, und

Cyphella punctiformis (Fr.) Karst. var. stipitulata Sacc. zusammenfallen. Cyphella

faginea Lib. = C. abieticola Karst. — Phragmonaevia paradoxa Rehm var. Volkar-

tiana Rehm = Phaeophacidium Volkartianum (Rehm) v. Hohn. — Phacidium

pusillum Lib. ist ein ganz echtes Phacidium und von Excipula Rubi F. und Crypto-

discus coeruleo-vindis Rehm sicher verschieden. — Die Gattung Propolidium Sacc.

gehort zu den Phacidiales. Propolidium Rehm = Xylogramma Walk. (Syn. : Du-

rella Till.). — Pseudophacidium propolideum Rehm ist eine alte iiberwinterte Propolis

faginea (Schrad.). — Die Gattung Ploettnera P. Henn. ist eine Stictidee, die vom
Verfasser neu umgrenzt wird. — Agyrium densum Fuck, ist eine oberflachlich ge-

wordene Stictidee, die ganz gut zu Melittosporiella v. Hohn. paBt. Die Propolideen

haben sich aus phacidialen Pilzen durch den Verlust oder die Verkiimmerung des

Gehauses entwickelt. — Sphaeria cubiculans Fries ist eine Robergea Desm. Halonia

Fries fallt mit Diaporthe Nitschke zusammen. Sordaria Fleischhakii Awld. wird zu

Anthostoma gestellt. — Micropera Pinastri (Moug.) Sacc. = Gelatinosporium pjnastri

(Moug.) v. H. ist die Nebenfruchtform von Scleroderris pinastri v. H. = ScL Pini

(Otth) v. H. Zu Tryblidiopsis pinastri (P.) gehort Tryblidiopycnis pinastri v. H.

Biatorellina Buchsii P. Henn. ist ein zweifelhafter PUz. — Caldesia Rehm ist eine

ausgesprochene Tryblidiacee und ist gattungsgleich mit Eutryblidiella Rehm. —
Cenangium polygonum Fuck, ist eine schlecht entwickelte Altersform von Tympanis

Pyri (P.). — Peziza Fraxini Schwein. ist eine derbe Godronia (= Durandia Rehm).

— Pseudopeziza Jaapii Rehm kann bis auf weiteres bei Pseudopeziza bleiben und

seine Nebenfruchtform ware Sporonema Feurichii (Bub.) v. H. zu nennen. Cylindro-

sporium Padi Karst. ist eine echte, aber gehauselose Septoria. — Leciographa Mass.,

Dactylospora Korb., Mycolecidea Karst. und Phaeoderris Sacc. sind gattungsgleich.

Heterosphaeria intermedia v. H. n. sp. auf Stengeln von Clematis recta in Untet-

iranken. Heterosphaeria Grev. ist ganz nahe mit Pyrenopeziza Fuck, (non Rehm)

verwandt. Die Formen von Heterosphaeria Patella (Tode) Grev. diirften mehrei
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Arten darsteilen. — Pseudopeziza Loti Bond, ist identisch mit Pyrenopeziza cora-

pressula Rehm f. Loti. — Peziza lugubris de Not. gehort in die Gattung Ephelina Sacc,

die aber als eine von Pyrenopeziza Fuck, verschiedene, selbstandige Gattung nicht

aufrechterhalten werden kann. Pyrenopeziza umfaBt aber nur die Cberwinterungs-

formen von Pseudopeziza Fuck. — Pyrenopeziza compressula Rehm = Excipula

compressula (R.) v. H. Phacidium commodum Rob. wird ebenfalls zu Excipula

gestellt.— Cenangium ligni Desm. ist eine echte Mollisia, mit der Mollisia lignicola Phill.

und M. Myricariae Bres. zusammenfallen. DerPilz wurdeim ganzen achtmal als neue

Art beschrieben und stand in sieben verschiedenen Gattungen. — Coronellaria

Acori v. H. n. sp. auf diirren Kalmusblattern im Rhon. — Phacidium Arctii Lib.

wird in die Gattung Spilopodia Boud. gestellt. — Hysteropeziza Salicis (Feltg.) v. H.
wird genau beschrieben. Die Pykniden des Pilzes stellen eine eigene Formgattung,

Oesmopatella v. H., dar. Hysteropeziza steht Excipula Fries sehr nahe. — Pyreno-

peziza Plantaginis Fuck, ist eine Drepanopeziza Kleb.-v. H., desgleichen Pyrenopeziza

Plantaginis Fuck. — Ombrophila violacea Fries und Octospora violacea Hedw.
sind offenbar derselbe Pilz. — Coryne foliacea Bres. = Ombrophila pura Fr. Bul-

gariopsis P. Henn. ist von Ombrophila verschieden und ist als Cenangieen-Gattung

zu betrachten. — Peziza (Lachnea) labiata Rob. ist eine echte Phialea, die von Phialea

Urticae (P.) Sacc. nicht zu trennen ist. — Belonioscypha Rehm ist neben Helotium

zu stellen. Belonioscypha melanospora Rehm gehort zu Sclelobelonium Sacc. v. H.

:

B. basitricha (Sacc.) v. H. ist die Grundart der neuen Gattung Leptobelonium v. H.,

B. hypnorum Syd. die von Belonioscyphella v. H., welche Gattung mit Pezizella

verwandt ist und zu der audi Belonium pruiniferum Rehm gehort. — Pezizella

(Eupezizella) minor (Rehm) Starb. = Pezizella lachnobrachya (Desm.) v. H. —
Ciboria Armeriae v. H. n. sp. auf diirren Blattern von Armeria vulgaris in Sachsen.

— Mollisia tetrica Quel, ist eine kurzstielige Ciboria mit gefarbten Sporen, die eine

neue Gattung Phaeociboria v. H. darstellt. Peziza Sejournei Boud. ist vielleicht nur

eine notreife Form der Mollisia tetrica Quel. — Leucoloma turbinata Fuck. = Caly-

cella turbinata (Fuck.) v. H. — Helotium Dicrani Ade et v. H. auf lebenden Stamm-
chen von Dicranum longifolium wird beschrieben. — Peziza acuum Alb. et Schwein.

ist eine Dasyscypha und Pezizella pulchella Fuck, fallt damit zusammen. Helotium

abacinum Karst. ist vielleicht Peziza chionea Fries; Helotium proximellum Karst.

ist vielleicht dasselbe wie Cudoniella coniocyboides Rehm. — Tapesia atrosanguinea

Fuck. (Syn. : Patellea pseudosanguinea Rehm = Peziza hymeniophila Karst.) diirfte

am besten bei Helotium verbleiben. — Peziza culmicola Desm. ist ein Helotium. —
Peziza punctiformis Grev. ist nach des Verfassers Auffassung ein ganz oberflachlich

wachsender Helotium-artiger Pilz ohne Stiel und mit schlieBlich schwarzlich werdendem

Basalgewebe, fiir den die neue Gattung Calycellina v. H. begriindet wird. Pezizella

populina (Fuck.) R. gehort auchhieher, desgleichen Peziza Phalaridis Lib.— Cenangium

Inocarpi (P. Henn.) v. H. und Cenangium Schenckii (P. H.) v. H. halt der Verfasser

jetzt fiir ganz oberflachlich wachsende Orbilieen. — Peziza sclerotinioides Rehm
= Peziza Oedema Desm. und paBt am besten zu Calycella. — Mollisiella austriaca v. H.

ist ein mit Helotium verwandter Pilz, der den Typus der neuen Gattung Tanglella

darstellt. Verfasser gibt eine tJbersicht der oberflachlich wachsenden Pezizaceen mit

kugeligen Sporen. — Peziza (Lachnea) misella Rob. ist eine ungestielte Dasyscypha

Rehm, also eine Dasypezis Clements. — Hyalopeziza ciliata Fuck, ist zu Dasycypha

zu stellen. — Pezizellaster transiens v. H. n. sp. auf morschem Rotbuchenholz im

Wiener Walde. — Dasyscypha digitalincola Rehm ist eine Unguicularia v. H. —
lollisia hamulata Rehm ist eine Unguiculella v. H. Dasyscypha hyalotricha Rehm
= 1 nguicularia alpigena (R.) v. H. — Peziza horridula Desm. gehort zu Lachnum

;
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Peziza Secalis Lib. ist wahrscheinlich derselbe Pilz. — Hymenobolus Agaves Dur.

et Mont, ist eine Pezizee. — Urn zu vermeiden, daB fur die Bulgaria-Arten im heutigen

Sinne ein neuer Gattungsname aufgestellt werden miisse, nimmt der Verfasser

wieder die Gattung Burcardia Schmidel (= Sarcosoma Casp.) auf, die zu den be-

haarten Eupezizeen gehort. — Lachnella setiformis Rehm = Trichophaea bicuspis

Boud. = Lachnea bicuspis (Boud.) v. H. — Antennaria pinophila Nees und Conio-

thyrium Pini Corda gehoren zu Asterina nuda Peck = Adelopus nudus (Peck) Theissen,

mit welchem Pilz — einer Capnodiacee — auch Meliola balsamicola Peck zusammen-

fallt. — Sacidium Abietis Oud. ist nur eine seltenere Form von Coniothyrium Pini Cda.

Bolosphaera Sydow ist eine unzweifelhafte Capnodiacee. —• Die Micropelteen sind

die Endglieder einer von Coccodinieen ausgehenden Reihe. Coccidinieen und Micro-

pelteen sind als Abteilungen der Familie der Coccodiniaceen aufzufassen. Von Micro-

peltis carniolica Rehm ist Micropeltis Flageoletii Sacc. kaum verschieden. — Ere-

motheca philippinensis Sydow = Microthyriella macrospora v. H. Eremotheca Theiss.

et Syd. und Microthyriella v. H. fallen wahrscheinlich zusammen. — Trichonectria

rosella v. H. n. sp. an mit kornigem Flechtenthallus iiberzogenen Moose an einer
-

jungen Eiche, Unterfranken. Trichonectria Bambusae Rehm ist eine Puttemansia

P. Henn. — Yatesula Syd. gehort zu den Hypocreaceen. —- Pseudopeziza cam-

pestris Rehm gehort in die Diaportheengattung Plagiostomella v. H. — Die Gattung

Geminispora Pat. ist eine Phyllachorinee. — Phoma nigerrima Sydow ist eine unreife

Dothideacee und daher zu streichen. — Monographus macrosporus Schrot., der Typus

der Gattung Dangeardiella Sacc. et P. Syd., ist eine Dothideacee, die von Scirrho-

phragma Th. et S. und Exarmidium Karst. nur wenig verschieden ist. — Eremothecella

Ciilamicola Syd., die Grundart der Gattung Eremothecella, gehort in die Flechten-

gattung Arthoniopsis Miill.-Arg. — Gilletiella latemaculans Rehm besteht aus zwei

Flechten, und zwar aus Arthoniopsis trilocularis und eine Phylloporina, und ist

daher voilig zu streichen.
J. W e e s e , Wien.

Hohnel, F. v. Mykologische Fragmente. (Annales Mycologica, 1918

16. Bd., p. 35—174.)

Aus dieser ungemein inhaltsreichen Arbeit des bekannten Wiener Mykologen

konnen hier nur die allerwichtigsten Resultato zusammengestellt werden. Beziig-

lich der Einzelheiten muB die Originalarbeit zur Hand genommen werden.

Phomatospora ovalis (Pass.) Sacc. ist eine in Heteropatella-Pykniden schma-

rotzende Sphaerioidee, fiir die die neue Gattung Mycosticta v. Hohn. aufgestellt

wird. Fiir die in Perithecien oder Pykniden schmarotzenden eintachen Nectriaceen

werden die Sektionen Cryptonectriopsis und Cryptonectriella begriindet, die inzwischen

Weese zu Gattungen erhoben hat. — Nimmt man Hypocrea apiculata Peck als

Typus der Gattung Clintoniella Sacc. an, so ist diese Gattung gleich Hypomyces

(Fries) Tul. Die iibrigen Clintoniella-Arten gehoren in verschiedene Gattungen.

Fur die blattschmarotzende Clinton ella Paulliniae Rehm und Calloria quitensis Pat.

wird die neue Hypocreaceengattung Phyllocrea v. Hohn. aufgestellt. — Phello-

stroma Syd. ist keine Nebenfruchtgattung, sondern eine iiberreife Hypocreacee

( ? Hypocrella) mit aufgelosten Schlauchen. — Die neue mit Schenckiella verwandte

Microthyriaceengattung Kriegeriella v. H. wird nebst zwei auf Koniferennadeln in

Sachsen gefundenen neuen Arten beschrieben. — Parodiopsis Maublanc ist eine

Capnodiacee, dasselbe durfte auch beziiglich der Gattung Aithaloderma Sydow

gelten. — Cleistosphaera macrostegia Syd. ist eine echte Capnodiacee mit pseudo-

sphaeriaceenartig entwickeltem Nukleus. — Lasiothyrium cycloschizon Syd. durfte

vielleicht die eigenartige Nebenfrucht einer Coccodiniee (Naetrocymbee) darstellen.
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— Setella Syd. ist einegute Coccodmieengattung. — Sordaria vesticola (B. et Br. ?) v.H.

wird charakterisiert. — Laestadia alnea Auerswald bildet einePerisp'oriaceengattung,

die Gnomonina y. H. genannt wird. Laestadia punctoidea (Cooke) Awd. ist eine

Phyllachoracee. Carlia Oxalidis Rbh. mufi als Mycosphaerella betraclitet werden.

Guignardia Viala et Ravaz = Phyllachorella Syd. ; fiir Laestadia Awd. tritt daher
der Name Gnomonina v. H. (mit Riicksicht auf die noch giiltige Kompositengattun
Laestadia Kunth) in Kraft. Laestadia Cookeana (Awd.) Winter = Anisostomula
v. Hohn. n. g., desgl. Laestadia Areola (Fuck.) Sacc, Guignardia Quercus Ilicis Tniv.

und Laestadia polystigma Ell. et Ev. Laestadia Niesslii Kunze gehort in die neue

Montagnelleen-Gattung Laestadiella v. Hohn. Sphaerognomonia Potebnia (=s Apio-

sporopsis Trav. -Mar. ) hat voile Berechtigung. Gnomonia veneta gehort in eine

eigene Gattung, die Apiognomonia genannt wird. Plagiostoma-Arten mit ungleich-

zweizelligen Sporen gehoren zu Plagiostomella v. H. n. g. Hypospila Rehmii Sacc.

= Gnomonina. Laestadia angulata (Fuck.) Sacc. = Mycosphaerella Berberidis (Awd.).

Laestadia Buxi (Fuck.) Sacc. = Hyponectria. Laestadia Mali (Fuck.) Sacc. = unreife

Venturia inaequalis (Cooke) "Aderh. Laestadia Magnoliae (Schw. ?) Ell. = Phylla-

chorella Syd. Guignardia rhytismophila Rehm == Physosporella. Laestadia perpusilla

(Desm.) Sacc. = Leptosphaeria. Laestadia Polypodii Magn. et Sacc. und L. Eu-

calypti Speg. a= Physosporella. Laestadia Leucothoes (Cooke) Sacc. == Stigmo-

chora Th. et Syd. Guignardia Adeana Rehm = Pseudophysalospora v. Hohn. n. g.,

ein Verbindungsglied zwischen den Sphaeriaceen und Pseudosphaeriaceen. Laestadia

Salicis (Fuck.) Rehm = Physosporella. Guignardia Freycinetiae Rehm = Micro-

nectriopsis v. H. n. g. Micronectria Pterocarpi Rac. = Micronectriella v. H. —
Physalospora Clarae-bonae Speg. — Physosporella v. H., desgleichen Phomatospora

Fragariae Krieg. et Rehm und Sphaeria Polypodii Rabh. Verfasser gibt eine tlber-

sicht der auf Wedeln unserer Fame auftretenden Mycosphaerella-Arten. — Die

Gattung Isotheca Fries hat voile Berechtigung. — Didymella Sacc. ist bisher richtig

aufgefaBt worden. — Dothidea Iridis Desm. = Didymellina v. Hohn. n. g., desgl.

Sphaeria phaseolicola Rob. — Sphaeria immunda Fuck = vorlaufig Didymella v. H.

— Oxyodothis P. et S. und Merilliopeltis P. H. sind Anpassungsgattungen, die von

Ceriospora Niessl abzuleiten sind. — Sphaeria aggregata Lasch = Sclerodothis

v. H. n. g. (Dothideacee). — Anthostomella pisana (Pass.) = A. palmicola (Awd.) Rbh.

— Anthostomella Arunci v. H. n. sp. auf Stengeln von Spiraea Aruncus in Sachsen.
ft— Karstenula Philadelphi Oud. wird genau beschrieben. — Die heutige Gattung

Lasiosphaeria muB zerlegt werden in Lasiosphaeria Ces. et de Not. (Perithezien

weichhautig, braun, auBen mit einer hellfarbigen, filzigen Bekleidung v< ehen),

Bizzozeria Berl. et Sacc. (Perithezien schwarz, derbhautig bis kohlig, meist nicht

bruchig, mehr oder weniger mit langen, meist schwarzbraunen Haaren oder

lJorsten besetzt) und Thaxteria Sacc* (Perithezien kohlig, meist bruchig, kahl).

— Sphaeria sorbina Nyl. = Coelosphaeria roseospora Pat. = Bizzozeria veneta Berl.

et Sacc. im frischen Zustande. — Linobolus Ramosii Syd. = Bizzozeria ohne Para-

physen. — Antennularia Chaetomium (Kze.) v. H. kann in zwei Generationen auf-

treten: in der Sommerform als Antennularia und in der Winterform als Venturia

Antennularia Rbch. = Coleroa Rbh. = Gibbera Fr. gehoren zu den Cucurbitariaceen.

— Asterina Epilobii Desm. = Venturia, desgl. Asteroma Cerasi Rob. — Parodiella

Speg. ist keine Pseudosphaeriacee, sondern eine mit Gibbera und Otthia verwandte

Cucurbitariee. Die allzu weite Auffassung von T h e i Ben und S y d o w beziiglich

der Pseudosphaeriaceen wird zuriickgewiesen. — Leptosphaeria saxonica v. H. n. sp.

auf Scirpus-Halmen. — Die heutige Gattung Ophiobolus zerfallt in die Gattungen

Leptospora Rabh. (Typus: L. porphyrogona [T.] Rbh.), Entodesmium RieB (Typus:
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E. rude RieB) und Ophiobolus RieB (Typus: O. acuminatus [Sow.] Duby.). —
Sphaeria corticola Fuck. = Griphosphaeria v. H. n. g. — Sphaeria typhicola Cooke

= Clathrospora Rabh. (Pseudosphaeriaeae). — Teichospora Fuck. (1869) = Karste-

nula Speg. (1880). — Phomatospora Sacc. ist eine Ceratostomacee. Die Gattung

Ceratostomella enthalt zweierlei gattungsverschiedene Elemente. — Ceriospora Niessl

besteht zu Recht und ist mit Didymella und Didymosphaeria verwandt. Fiir Ceriospora

xantha Sacc. wird die Gattung KeiBleria aufgestellt, die aber, wie Referent weiB,

mlt Broomella zusammenfallt. Die Stagonospora-Arten miissen Hendersonia Berk,

und die Arten der heutigen Gattung Hendersonia Sacc. Phaeohendersonia v. H.

genannt werden. Ceriospora fuscescens Niessl ist eine bemerkenswerte Ceriospora. —
Ceriosporella ist eine zweifelhafte Gattung, der Typus derselben C. Patouillardii

(Let.) B. ist wahrscheinlich nur eine Form von Lophiotrema praemorsum (Lasch).

Die 2. Art Sphaerella bicaicarata Ces. == Ceriospora. — Sphaeria pustula Pers. = Chal-

cosphaeria v. H. n. g. — Phoma Fries ist eine Sphaeriaceengattung mit Phoma

salignum (Ehrh.) Fr. als Typus. Phoma saligna Fr. ist eine Diaporthee. — Pleuro-

ceras RieB = Linospora Fuck. = Cryptoderis Auersw. — Mamiana Ces. et dt Not.

ist eine Diaporthee. Mamiana mit einzelligen Sporen = Mamianella v. H. n. g. —
Hipospila bifrons (DC.) Fr. muB als Typus von Hipospila Fr. angenommen werden.

— Centhocarpon Karst. steht Phoma Fr. sehr nahe. — Nitschkia tristis (P.) == Win-

terina (Calosphaeriaceae). — Cephalotheca Kriegerii Rehm = Gnomoniella. —
Cryptospora und Cryptosporella gchoren nicht zu den Melanconideen, sondern zu

den Diaportheen. Unter den bisher untersuchten Arten konnten nur 3 friihere Crypto-

sporella- und 4 sichere Cryptospora-Arten gefunden werden. — Mazzantia Mont,

ist eine typische Diaporthee mit Mazzantiella v. H. als Nebenfruchtform. — Phomato-

spora Kriegeriana Rehm ist eine Diaporthopsis, desgl. Sphaeria therophila Desm.

und Diaporthe trinucleata Niessl. Diaporthopsis wird als Hyponectriee zu betrachten

sein. — Sphaeria platanoides Pers. = Diaporthe mit Phomopsis platanoidis (Cooke)

Died, als Nebenfruchtform. — Der Gattungsname Calospora wird fallengelassen. —
Didymella Salicis Grove = Diaporthe salicella (Fr.) Sacc. — Verfasser behandelt

dann die Diaporthe-Arten auf Aesculus, auf Caprifoliaceen, auf Cornus, Corylus,

auf Kichen und auf Weiden und legt zahlreiche Arten zusammen. Die 9 auf Aesculus

besohriebenen Arten durften nur 2 bis 3 Spezies sein, die 13 auf Caprifoliaceen diirften

auf eine echte Diaporthe-Art zusammenschmelzen, die 5 auf Cornus gibt er zu eintr

Art, die 12 Arten von Eichen zieht er zu 5 und die 17 auf Weiden ebenfalls zu 5 Arten

zusammen. — Anthostoma amoenum Nitschke = Anthostoma rhenanum Fuck. —
Aglaeospora thelebola (Fr.) Till. = Pseudovalsella v. H. mit Hendersoniopsis thele-

bola (Sacc.) v. H. und Cryptosporopsis umbrinus (Bon.) v. H. als Nebenfruchtformen.

— Melanconis modonia Tul. = Pseudovalsa. — Hercospora Kornhuberii Baumler

= Caudospora Taleola (Fr.) Starb. — Flageoletia (Sacc.) wird zu den Melogrameen

gestellt. — Sphaeria Desmazieri Fries = Valsaria rubricosa (Fries) Sacc. — Naema-
spora sclerotioides Allesch. ist ein ganz unreifes Stroma von Hypoxylon fuscum. —
Die allantoidsporigen Sphaeriaceen sind alle miteinander nahe verwandt und bilden

eine sehr natiirliche Gruppe. Verfasser entwirf t foJgendes System der Allantosphaeria-

ceen v. H. I. Diatrypeen v. H. (Cryptosphaeria Grev., Quaternaria Tul., Eutypa

Tul
. Eutypella Nitschke, Diatrype Fr., Diatrypella Ces. et de Not., Cryptovalsa

Ces. et de Not.). II. Calosphaerieen v. H. (Nitschkia Otth, Pleurostoma Tul.,

Echnoa Fr., RomeUia Berl., Erostella [Sacc), Jattaea Berl., Wegelina Berl., Calo-

sphaeria Tul.). III. Valseen v. H. (Scoptria Nitschke, Peroneutypa Berl., Valsa Fr.,

Valsella Fuck., Valseutypella v. H.). IV. Coronophoreen v. H. (Coronophorella v. H
Cryptosphaerella Sacc. -v. H., Coronophora Fuck.-v. H., Fracchiaea Sacc). — Scoptria
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Xitschke ist eine interessante Huvalseengattung. — In der alten Gattung Valsa sind

Pilze zusammengestellt, die vier verschiedenen Familien angehoren. Xur Valsa (s. str.)

und Valsella sind echte Valseen. Eutypa, Cryptovalsa, Cryptosphaeria und Eutypella

sind Diatrypeen, Endoxyla gehort zu Anthostoma und Cryptosphaerella zu den

Coronophoreen, welche Familie dann ausfiihrlich charakterisiert wird. Verfasser

stellt die Coronophoreen nicht zu den Perisporiaceen, sondern glaubt, daB sie von

Sphaeriaceen mit Ostiolen abzuleiten sind. Fracchiaea Sacc. unterscheidet sich von

Coronophora Fuckel nur durch die nicht gestielten Schlauche und die dachformig

gelagerten Sporen. — Valsa sphaerostoma Nitschke = Valsa cincta Fries = Valsa

macrostoma Rehm. Valsa cincta ist eine bezuglich des Stromagewebes auBerst

variable Form. — Calosphaeria ulmicola v. H. n. sp. auf Ulmuszweigen im Wiener

Wald. — Lophiosphaera Trev. = Schizostoma Ces. et de Not. Schizostoma Sacc.

= Ostropella (Sacc.) v. Hohn. — Gloniella Sacc. (— Hysteroglonium R.) ist eine

Hysteriacee. Gloniella sarmentorum Rehm = Hypodermellina v. H. Gloniella

filicina (Lib. ?) Mont. = Leptopeltis v. H. n. g. Gloniella perexigua (Speg.) Sacc.

= Leptopeltella v. H. n. g. — Die heutigen Hysteriaceen sind ihrem jetzigen Um-
fange nach eine unnatiirliche Familie. Die echten Hysteriaceen sind Lophiostomaceen

mit mehr oder minder gestreckten Perithezien, sie sind also Pyrenomyceten und keine

I>iscomyceten und bilden mit den Lophiostomaceen zusammen eine natiirliche Gruppe.

die Verfasser Hysterostomeen nennt. Die Fruchtkorper der Hysteriaceen werden

Hysterothecien genannt. Von den heute bei den Hysteriaceen stehenden zirka 57 Gat-

tungen gehoren nur 11 dazu, und zwar Dichaena Fries, Farlowiella Sacc, Gloniella

Sacc, Hysterium Fr., Gloniopsis de Not., Hysterographium de Not., Bulliardiella Sacc,

Mytilidion Sacc, Ostreion Sacc und Lophium Fries. Von den iibrigen heutigen

Hysteriaceengattungen sind 5 Sphaeriaceen, 8 Lembosieen, 5 Phacidiaceen, 1 Cenangiee

3 Patellariaceen, 6 Dothideaceen, 1 Heterosphaeriacee, 4 Hypodermeen, 2 Ostropeen,

1 Thrausmatopoltinee, 5 Tryblidiaceen, eine ist eine Flechte, eine ist zu streichen

und zwvi sind von zweifelhafter Stellung. Nahere Angaben im Original. — Phaeo-

sphaerella Karst. ist eine winzige Pseudosphaeriacee. Phaeosphaerella Juncaginearum

Rabh. = Scleroplea Juncaginearum (Rabh.) v. H. — Sphaeria Myricariae Fuck.

= Mycosphaerellopsis v. H. n. g. (Pseudosphaeriaceae). — Leptosphaeria personata

Xiessl ist der Typus der neuen Pseudosphaeriaceengattung Scleropleella v. Hohn.

Leptosphaeria Silenes acaulis de Not., L. primulaecola (Wint.) Sacc. sollen auch zu

dieser Gattung gehoren. Die Fruchtkorper der Pseudosphaeriaceen nennt Verfasser

Pseudothecien. — Hendersonia (Piestospora) innumerosa Desm. ist der Typus einer

neuen Pseudosphaeriaceengattung, die Verfasser Monascostroma v. H. nennt und

die ein Bindeglied zwischen den Pseudosphaeriaceen und den Myriangiaceen bildet.

— Die Gattung Physalospora Xiessl gehort nach der Grundart zu den Pseudosphaeria-

ceen. Pyreniella TheiCen (1916) = Physalospora Niessl (1876) fur 13 Arten, die nach

TheiBcns seinerzeitigen Untersuchungen echte Physalospora-Arten sein sollten,

wird die neue Gattung Physosporella v. H. aufgestellt. — Pleosphaerulina Pass.

(= Pringsheimia Schulzer) ist eine Dothideacee. Pleosphaerulina Briosiana Pollaci

ist hingegen der Typus der neuen Pseudosphaeriaceengattung Pseudoplea v. H.

— Sphaerulina myrtillina Fautr. et Sacc = Pseudosphaeria myrtillina (F. et S.) v. H.

— Metasphaeria biseptata Rostrup gehort auch in die Gattung Pseudosphaeria. —
Oothiora Fries, Sydowia Bres. und Hariota Karst. bilden die natiirliche Familie der

Bothioreen, die wahrscheinlich Glieder einer Reihe sind, die von den Myriangiaceen

zu den Discomyceten fuhren. — Hariotia Karst. (1889) = Delphinella Sacc. (1891)

= Plowrightiella Sacc. (1895) = Pleodothis Clem. (1909). Pycnoderma bambusinum

Sydow ist eine Myriangiacee. — Actidium Haenkei Nees v. Esenb. ist eine Schneepia.
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— Diedickea singularis Syd. ist eine Pycnothyriee. — Microdothella Syd. ist eine

Polystomellee. — Leptostroma litigiosum Desm. ist der Typus der neuen Polysto-

mellengattung Dothithyrella v. Hohn. — Sphaeria Robertiani Fries = Munkiella.

Theissens Stigmateaceen halt der Verfasser fur einen Fehlgriff. — Sphaeropsis

Juniperi Desm. = Dothidella Juniperi (Desm.) v. H. J. Weese, Wien.

Hohnel, F. v. b e r die Gattung Leptosphaeria Ces.

et de Not. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch., 1918, 36. Bd.,

3. Heft, p. 135—140.)

Die Gattung Leptosphaeria Cesati et de Notaris stellt in dem heutigen Umfange

t-ine Mischgattung dar und muB in die Sphaeriaceengattung Nodulosphaeria Raben-

horst und in die Dothideaceengattung Leptosphaeria Ces. et de Not. emend, v. Hohnel

zerlegt werden. Die meisten echten Leptosphaeria-Arten haben Dothithecien, die

ganz perithezienartig aussehen. Doch gibt es auch rasig auftretende, die den t)ber-

gang zu Rosenscheldia bilden, von welcher Gattung auch Syncarpella TheiBen et Sydow

nicht gut getrennt werden kann.

Die Notwendigkeit der Teilung der bisherigen Gattung Leptosphaeria findet

durch die dazu gehorigen Nebenfruchtformen ihre Bestatigung. Zu Nodulosphaeria

gehoren als Nebenfruchtgattungen Phoma Aut. (non Fries) und Phaeohendersonia

v. Hohn. (=== Hendersonia Sacc. non Berk.) und die dothidealen Leptosphaeria-Arten

haben Arten der Gattung Plenodomus PreuB (= Leptophoma v. Hohn.) als Neben-

truchte. J. Weese, Wien.

— Uber die Gattungen Schenckiella P. Henn. und

Zukaliopsis P. Henn. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch.,

1918. 36. Bd., 6. Heft, p. 305—308.)

Thei Ben und Sydow bezeichnen Schenckiella P. Henn. und Zukaliopsis

P. Henn. als miteinander nahe verwandte Agyrieen, die sie in eine eigene Gruppe

der Myxagyrieen zusammenfassen wollen.

Nach H 6 h n e 1 s Untersuchungen stellt aber Schenckiella, schon von

H e n n i n g s als Microthyriacee betrachtet, eine echte Asterineengattung dar, bei

der das Schildchen bei dem nicht ganz reifen Pilz deutlich zu sehen ist, spater aber

infolge Anquellens des zwischen den Schlauchen sich befindenden Schleimes in mehrere,

schlieBlich stark hinausgebogene Lappen zersprengt wird; Zukaliopsis P. Henn.

(= Myxomyrangium TheiBen) ist aber eine eigenartige echte Myriangiacee. Die

nahe Verwandtschaft der Gattungen Schenckiella und Zukaliopsis entbehrt also der

tatsachlichen Grundlage.

Verfasser teilt dann noch mit, daB Capnodiopsis mirabilis P. Henn. nur ein

Alterszustand von Ascomycetella punctoidea Rehm sei und daB die Gattungen Cap-

nodiopsis, Molleriella und Agyrona neben Saccardia und Dictyonella v. Hohnel zu

den Saccardiaceen gestellt werden mussen und nicht als Agyrieen betrachtet werden

konnen.
J.
Weese, Wien.

* •

Uber den Zusammenhang von Meliola mit
den Microthyriacee n. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesell-

schaft, 1918, 36. Bd., 8. Heft, p. 471—473.)

Verfasser sprach seinerzeit die Vermutung aus, daB Meliola und die Micro-

thyriaceen trotz des so verschiedenen Aussehens ihrer Fruchtkorper durch t)bergangs-
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formen miteinander verbunden seien und in eine natiirliche Familie gehoren. Ver-

fasser weist nun nach, daB die Meliola-Perithezien genau so wie die Fruchtkorper

der Microthyriaceen auf der Unterseite der Subikularhyphen entstehen und daB ein

gegensatzlicher Unterschied zwischen einem Thyriothezium und einem Meliola-

Perithezium nicht bestehe. Die Thyriothezien kann man als Fruchtkorper auffassen,

deren obere Halfte eine gut entwickelte schildformige Perithezienmembran besitzt,

wahrend die untere Halfte derselben verkummert ist.

Die bisher zwischen MeUola und Amazonia klaffende Liicke wird durch die

Gattung Armatella TheiB. et Syd. (Dimerosporium Litseae P. Henn.) iiberbriickt.

Die Microthyriaceen sind durch Meliolaster clavisporus (Pat.) v. Hohn., Amazonia

Psychotriae (P. Henn.) TheiB. und Armatella Litseae (P. H.) Th. et Syd. auf das

engste mit Meliola, Meliolina und Irene verbunden und bilden mit ihnen eine natiir-

liche Gruppe. J. Weese, Wien.

Hohnel, F. v. Obe.r Discomyceten vortauschendc
Microthyriaceen. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gc s llsch., 1918,

36. Bd., 8. Heft, p. 465—470.)

Verfasser fand, daB Micropeziza scirpicola Fuck, und Discomycella tjibodensis

v. Hohn., die beide bisher fiir echte Discomyceten gehalten wurden, Microthyriaceen

darstellen, deren Fruchtschicht sich unter strahlig gebauten Schildchen sich ent-

wickelt und dann scheibenformig hervorbricht. Durch das Studium von verschiedenen

Entwicklungszustanden dieser genannten Pilze konnte dies festgestellt werden. An

gut entvvickelten Exemplaren ist die Microthyriaceen-Natur dieser bisherigen Dis-

comyceten moist gar nicht mehr zu erkennen.

Einen Ubergang von Micropeziza scirpicola zu der sicheren Discomyceten-

gattung Calycella v. Hohn. bildet Belonidium aurantiacum Rehm, welcher Pilz sich

aus einem strahlig gebauten, oberflachlichen Microthyriaceen-iihnlichen Schildchen

hervorbrechend entwickelt, aber ein eigenes parenchymatisches Exzipulum besitzt

und systematisch zu jenen 5 Formen hinfiihrt, fur die der Verfasser die Gattungen

Calycellina und Cenangina aufgestellt hat und die somit als die Endglieder einer

von eigenartigen Mirrothyriaceen (Discomycella. usw.) zu echten Discomyceten

hinziehcnden Reihe aufzufassen waren.

Die Discomyceten umfassen nach des Verfassers Ansioht mehrere Entwicklungs-

reihen. Fiir Micropeziza scirpicola Fuck, und Belonidium aurantiacum Rehm wird

die Gattung Niesslella v. Hohn. begriindet. In diese Gattung gehort auch Micropeziza

Punctum Rehm, welcher Pilz auch eine Microthyriacee darstellt und eine un/.weifel-

hafte Pycnothyriee zur Nebenfrucht hat. J. Weese, Wien.

Evans, A. W. Notes on the genus Herberta, with a revision of

the species known from Europe, Canada and the United States.

(Bull, of the Torrey Bot. Club XLIX, 1917, p. (91—222, T. 8,

29 Textfig.)

Der Verfasser gibt eine historische Ubersicht und morphologi sche Notizen

vpr einer Revision der Arten aus Europa, Canada und den Vereinigten Staaten Nord-

Amerikas. Nach den meisten neueren Verfassern ist die Gattung Herberta in Europa

nur durch zwei Arten reprasentiert : H. adunca (Dicks.) S. F. Gray, die Typus-Art

der Gattung und H. Sendtneri (Nees) Evans comb, nov., raeist bekannt als H. stra-

minea (Dumort.) Trevis. Schon andere Botaniker haben erkannt, daC H. adunca

zwei gut zu unterscheidende Formen einschlieBt, die bereits von G o t t s c h e 18«>£

Hethmgia Band LXII. 7
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mit den Namen a Dicksoniana und [I Hutchinsiae bezeichnet worden sind. Der

Verfasser stellt nun letztere als selbstandige Art auf, so daB also auf Europa drei

Arten kommen. H. adunca findet sich in Xorwegen, auf den Faroe-Inseln, in Schott-

land und Wales, H. Sendtneri (Nees) comb. nov. nur in Tirol und H. Hutchinsiae

(Gottsche) sp. nov. in Xorwegen, Schottland, England, Wales, Irland.und auBerdem

in Alaska und Britisch Columbien. Ferner ist erne vierte Art der Gattung zuzufiigen,
*

welche der Verfasser H. tenuis sp. nov. benennt, die bisher mit H. adunca venvechselt

worden ist. Diese letztere Art findet sich in den Staaten New - York, New -Jersey,

Virginia und Xord-Carolina. Der Verfasser beschreibt die vier Arten in englischer

Sprache nach Anfiihrung der vollstandigen Synonymik, fiihrt die ihm bekannten

Fundorte an, bildet die Arten in guten analytischen Figuren ab und macht erliiuternde

Bemerkungen dazu. G. H.

Evans, A. W. The American Species of Marchantia. (Transact.

Concct. Acad, of Arts and Sciences XXI, 1917, p. 201—313.

• With 20 fig.)

Nach einer lustorischen Einleitung bringt der Verfasser ein Kapitel iiber die

morphologische Beschaffenheit, in welchem er besonders 1. auf die Epidermis und

deren Spaltoffnungen, 2. das kompakte ventrale Gewebe, 3. die ventralen Schuppen,

4. die Rhizoiden, 5. die Rezeptakeln, 6. den Sporophyten und 7. die Brutknospen-

becher eingeht. Den Hauptteil nimmt nach einem Bestimmungsschlussel die Be-

schreibung der Arten ein (p. 229—313).- Der Verfasser leilt die Gattung mit X e e s

von Esenbeck in die beiden Sektionen Astromarchantia und Chlamidium.

Zu Astromarchantia gehoren: M. polymorpha L., M. plicata Xees et Mont, und

M. Berteroana Lehm. et Lindenb. ; zu Chlamidium: M. paleacea Bertol., M. brevi-

loba sp. nov. (Jamaica), M. domingensis Lehm. et Lindenb.. M. papillata Raddi,

M. Bescherellii Steph. und M. chenopoda L. Bei alien Arten geht der Verfasser auf

die vollstandige Synonymik ein, gibt dann eine sehr genaue Beschreibung in eng-

lischer Sprache, fiihrt die samtlichen ihm bekannten Fundorte aus Amerika mit

Nennung der Sammler und der Xummern, unter welchen die Exemplare von diesen

herausgegeben worden sind, an, macht literarische und morphologische Bemerkungen

iiber die einzelnen Arten und gibt auf den Texttafeln eine groBe Anzabl von sauber

gezeichneten analytischen Figuren und bei der neuen Art M. brev.loba auch ein Paar

Habitusbilder. Den SchluG der Abhandlung bildet eine Aufzahlung von folgenden

zweifelhaften Arten: M. squamosa Raddi, M. quinqueloba Xees, M. pusilla Nees

et Mont., M. flabellata Hampe und M. Xotarisii Lehm. und Bemerkungen zu iiesen.

G. H-

Noteworthy Lejeuneae from Florida. (Americ. Journ. of Bot. V,

1918, p. 131—150, fig. 1—5.)

Die vorliegende Mitteilung enthalt die Beschreibung von sechs Lejeunieen

aus Florida: Cololejeunea contractiloba sp. nov. (gesammelt von S Rapp);
l^jeunea cladogyna sp. nov. (gesammelt von C. F. Austin, S. Rapp und

N. L. T. X e 1 s o n ; ist aber auch von A. A. Heller, E. G. Britton und

D. YV. Marble in Porto Rico gefunden worden) ; Lejeunea longifissa Steph.

(gesammelt von S. Rapp, aber auch von C. W right auf Cuba gefunden) ;
Reeto-

lejeunea Maxoni Evans (gesammelt von X. L. T. X e 1 s on und S. Rapp, aber

.iuch in Alabama von F. E. Lloyd und F. S. Earle und in Porto Rico von

M. A. Howe und vorher auf Jamaica von L. M. Underwood, W. R. M a x o n
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und A. W. Evans); Euosmolejeunea parvula sp. nov. (gesammelt von S. R a. p p)

;

Ptychocoleus heterophyllus sp. nov. (gesammelt von S. R a p p und vorher in Hon-
duras von P. Wilso n). Die neuen Arten werden in englischer Sprache genau be-
schrieben und recht gut abgebildet, bei den friiher bereits bekannten Arten werden
Bemerkungen gemacht. q H

B. Neue Literatur.
Zusammengestellt von C. Schuster.

I. Allgemeines und Vermischtes.
Anonymus. In Memoriam

: Alberto Lofgren, * 11. 9. 18. 1854, f 30. 8. 1918.

(Svensk Bot. Tidskr. XIII [1919], p. 122—124.)
Arnell, H. W. N. Bryhn

f.
(Svensk Bot. Tidskr. XI [1917], p. 288.)

— In Memoriam :Ingebricht Severin H a g e n ,
* 13. 6. 1&52, f 8. 6. 1917.

(Svensk Bot. Tidskr. XII [1918], p. 142—143, mit Bild.)

Baldacci, A. Leonardo da Vinci botanico e fondatore del metodo speri-

mentale. (Mem. Ace. Sci. 1st. Bologna [1914], 14 pp.)
Beauverd, G. Edouard HauSer, Pharmacien. (Bull. Soc. Bot. Geneve.

•2. Ser.
. XI [1919], p. 136.)

Birger, Selim. Per Svensson, * 3. 7 1839, f 13. 3. 1917. (Svensk Bot. Tidskr.

XII 1918], p. 427—428, mit Bild.)

— Thor Axel Edvard Petersohn, * 15. 11. 1857, f 17. 11. 1916.

(Ibidem, g. 429, mit Bild.)

— Pehr Willi elm Strandmark, * 26. 1. 1841, f I- 7. 1918. (Svensk
Bot. Tidskr. XIII [1919], p. 362—363, mit Bild.)

— Johan Axel Hugo Samzelius, * 3. 1. 1867, f 1 » 1918. (Ibidem

p. 363—365.)
— In Memoriam: H e n r j k Viktor Rosendahl, * 12. 12. 1855, t II. 8. 1918.

(Svensk Bot. Tidskr. XIII [1919], p. 228—236, mit Bild.)

Bitter, Georg. Ernst Lemmermann. (Abhandl. Naturwiss. Ver. Bremen
XXIV [1920], p. 273—291, mit Bild.)

Blakeslee, A. F., Thaxter, Roland, and Trelease, William. W i 1 1 i a m G i Is on
F a r 1 o w , December 17, 1844—June 3, 1919. (American Journal of Botany VII

[1920], p. 173—181, mit Portrait.)

Bn. E. Alberto Lofgren. (Physic. IV [Buenos Aires 1918], p. 380—381.)
B.askamp, E. H. B. Dr. S. H. Koorders

f.
(Het Boschouwkundig Tijdschr.

Tectona Deel XIII aflevering 5 [1920], p. 377—504, mit Portrait.)

Brock. Pilzkunde und Schule einst und jetzt. (Der Pilz- und Krauterfreund III

[1920], p. 170—175.)
Chodat, R. Casimir de Candolle. (Arch. sci. pays, et nat. CXXIV [1910],

p. 1—38.)

Notes sur deux Botanophiles suisses peu connus. Albert Virchaux et

Eli see Cou tau. - (Bull. Soc. Bot. Geneve 2. Ser. XI [1919], p. 137.)

Cockayne, L. Thomas William Adams 1841—1919. (Transact, and Pro-
ceed. New Zealand-Institute LI [Wellington 1909], p. XI— XII, mit Portrait.)

Conveicao, Julio. Dr. Alberto Loefgren, 11. Setembro 1854-30. Agosto
1918. (Revista do Museu Paulista Tomo XI "19191, p. 543—560, mit Bild.)

7*
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Dahlstedt, F. Fritz Constantin Jonsson, * 26. 9. 1887, f 9 - 10- i916 -

(Svensk Bot. Tidskr. XI [1917], p. 287—288.)

v. Derschau, M. Pflanzliche Plasmastrukturen und ihre Beziehungen zum Zellkern.

(Flora, Bd. 113 [1920], p. 199—212, Taf. VIII—IX.)

De Toni, G. B. Commemorazione dei soci defunti G. Briosi e P. Baccarini.

(Bullett. Soc. Bot. Ital. 1919, p. 59—62.)

— Albert Grunow, Hon. F. R. M. S. (Journ. Roy. Microscop. Soc. Ill

[London 1914], p. 236—237.)

Doello-Jurado, M. Emilio A. Goeldi. (Physic. IV [Buenos Aires 1918], p. 381.)

Engelke, C. Adolf Andree f. (6.— 11. Jahresber. des Niedersachs. botan.

Ver. 1913—1918 [Hannover 1919], C, p. 3—4.)

— Wilhelm Brandes t- (Ibidem p. 1—2.)

Erikson, Johan. In Memoriam : Ernst Adlerz.6. Novbr. 1854—8. Marz 1918.

(Svensk Bot. Tidskr. XII [1918], p. 418—423, mit Bild.)

Falck, Richard. MaBnahmen zur Verhiitung der Schwammgefahr in den Hausern.

(Der Pilz- und Krauterfreund IV [1920], p. 42—44.) '

Farlow, W. G., Thaxter, Roland, and Bailey, L. H. George Francis Atkin-
son. (Amer. Journ. Bot. VI [1919], p. 301—302, mit Portrait.)

Fitzpatrick, Harry M. Publications of George Francis Atkinson. (Amer.

Journ. Bot. VI [1919], p. 303—308.)

Flury, Ph. f.
Prof. Dr. A n t o n B ii h 1 e r. (Naturw. Zeitschr. fur Forst- und Land-

wirtsch. XVIII [1920], p. 57—62.)

France, R. H. Der Parasitismus als schopferisches Prinzip. (Centralbl. f. Bakt. usw.,

II. Abt. L [1920], p. 54—64, 6 Fig.)

Gerhardt, K. Dem Andenken an Ernst Stahl. (Naturvv. VVochenschr. XIX

[1920], N. F., p. 145—149.)

Goebel, K. Ernst Stahl zum Gedachtnis. (Naturvvissensch. VIII [1920]. p- 141

bis 146.)

Herrmann. Uber das gesunde und kranke Holz mit Berucksichtigung seiner Ver-

wendung als Baustoff in der Kulturtechnik. (Der Kulturtechniker XXII [1919],

p. 85—105.)

Hertwig, 0. Allgemeine Biologic V. Aufl. (bearbeitet von O. und G. Hertwig).

(Jena, G. Fischer [1920], 800 pp.)

Hesselman, Henrik. Veit Thorsten Ortenblad, * 26. 4. 1855, f 19 l

1917. (Svensk Bot. Tidskr. XII [1918], p. 423—426, mit Bild.)

Hinterthur. Der Lehrmeister Krieg fur die Pilz- und Krauterkunde. (Der Pilz- und

Krauterfreund III [1920], p. 149—151.)

Kolkwitz, R. Die kiinstliche Zelle. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXVIH
[1920], p. 136—140.)

Lagerheim, G. Konservering af herbariet med diklorbenzol. (Svensk Bot. Tidskr. XI

[1917], p. 276.)

Lindner, P. Wie erzielt man moglichst keimfreie Luft in den Garungsbetrieben ?

(Wochenschr. f. Brauerei XXXII, p. 205—208, 355—356.)

Longo, B. In memoria del Dott. Martino Savelli. (Bullett. Soc. Bot. Ital.

1919, p. 1—3.)

Mattirolo, 0. Note sur l'histoire de la ,, Pierre a champignons" (Pietra fungaia).

(Bull. Soc. nat. de Acclim. de France [Paris 1914], 17 pp., Figg.)

— Saverio Belli. (Bullett. Soc. Bot. Ital. 1919, p. 21—22.)
— Pasquale Baccarini. (Ibidem 1919, p. 48—49.)
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Melin, Elias. Holger Rancken, * 13. 4. 1886. f 31. 1. ( ?) 1918. (Svensk Bot.
Tidskr. XIII [1919], p. 125—126, mit Bild.)

Meyer, Arthur. Morphologische und physiologische Analyse der Zelle der Pflanzen
und Tiere. I. Teil. Allgemeine Morphologie des Protoplasten. Ergastische
Gebilde. Zytoplasma. (Jena 1920, 8°. XX und 629 pp., 205 Abbildungen
im Text.)

Michel-Durand, E. Variation des substances hydro-carbonees dans les feuilles. [fin.]

(Rev. gener. de Bot. Paris XXXI [1919], p. 251—268, 287—317.)
Moller, A. Fritz &f tiller, Werke, Briefe und Leben. (G. Fischer, Jena 1920,

163 pp.)

Moll, J. W. In Memoriam: Dr. S. H. Koorders. (Nederl. Kruidk. Archief 1919
[1920], p. 73—76.)

Murr, J. Botanische Studien aus Feldkirch. 3. Die Pflanzengenossenschaften des
Letzebiihels. (Feldkircher Anzeiger CXI [1919], Nr. 50—58, S. A., 21 pp., 8°.)

— Botanische Studien aus Feldkirch. 4. Die ..letzten Mohikaner" der Feldkircher
Flora. (Ibidem CXI, Nr. 59—80, S. A., 24 pp., 8°.)

Nordhausen, M. Morphologie und Organographie der Pflanzen. II. Aufl. 1920,

Sammlung Goschen, 132 pp.

Saelan, Th. Finlands botaniska litteratur till och med ar 1900. (Acta Soc. Faun, et

Flor. Fenn. XLIII [1916], p. 1—633.)

Schaxel, J. t)ber die Darstellung allgemeiner Biologic (Abhandl. z. theoret. Bio-

logie I [1919], p. 1—61.)

Sikora, H. Trockenkonservierung kleiner Objekte mit Hilfe von Terpineol. (Zeitschr.

f. wiss. Mikrosk. XXXIV [1918], p. 161—164.)

Steiner, G. Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel der Lebewelt der Gewasser.

(Stuttgart 1920, 8°, 148 pp., 150 Abb. im Text.)

Stern, Kurt. Untersuchungen iiber Fluoreszenz und Zustand des Chlorophylls in

lebenden Zellen. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXXVIIII [1920],

p. 28—35.)

Sydow, H. Ferdinand TheifienS, J. Nachruf. (Ann. Mycolog. XVII [1919],

p. 134—139.)

Wisselingh, G. van. Ober Variabilitat und Erblichkeit. (Zeitschr. f. indukt. Ab-

stammungs- und Vererb.-Lehre XX [1920], p. 65—123.)

II. Myxomyceten.
Beardslee, H. C. Michigan collections of Myxomycetes. (Rept. Michigan Acad. Sci.

XIX [1917] 1919, p. 159—162.)
Borzi, A. Studi sulle Mixoficee. (Nuovo Giorn. Bot. Ital. XXI [1914], p. 307—360.)
— Studi sulle Mixoficee. II. Stigonemaceae. (Nuovo. Giorn. Bot. Ital. XXIII [1916],

p. 559—588, Fig.) continua.

— Studi sulle Mixoficee II. Stigonemaceae (Continua.). (Ibidem Vol. XXIV [1917],

p. 17—30; p. 65—112; p. 198—208; p. 20^—214.)
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Yates, H. S. Fungi from British North Borneo. (Philipp. Journ. Sci. XIII [1918],
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Zikes, Heinrich. tlber den EinfluB der Temperatur auf verschiedene Funktionen
der Hefe. II. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. L [1920], p. 385—410, 5 Fig.)

Zimmermann, Walther. Badische Volksnamen von Pflanzen. III. (Mitteilgn. Bad.
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(ScMuB folgt.)
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Fig. 6-9.)
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Colosi, Giuseppe. Contributo alia conoscenza dei Licheni della Sardegna. (Malpighia
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en i Sverige for-bisedd art. (Svensk Bot. Tidskr. XII [1918], p. 255—258.)
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fuscoluteum (Dicks.) Th. Fr. i Jamtland. (Svensk Botanisk Tidskr. XII [1918''
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— De Svenska Arterna av Lavslaktet Staurothele Norm. (Svensk Bot. Tidskr. XIII
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1920, 79 pp. 9 Tafeln. 8 °.
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Yale University 1919, Nr. 5.)
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p. 235 251, Fig. 1—14). — (Contrib. Osborn Bot. Laborat. Yale Univ. 1918.
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)
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(Ibidem Nr. 4.)

A new species of Metzgeria from the Galapagos Islands. (Torreya XVI [1916],
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— (Ibidem Nr. 11.)

— Notes on Neu England Hepaticae XV. (Rhodora XXI [1919], p. 149—169,

PI. CXXVI.) — (Contrib. Osborn Bot. Laborat. Yale University 1919, Nr. 9.)
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Fenn. XLIV [1917], p. 44—47.)
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Fenn. XLI1I [1917], p. 180—181.)
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Soc. Edinburgh LI [1917], p. 785—794, 3 Taf.)
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5 PI.)
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raccolte dal Rev. P. D. Vito Zanon della Missione dei P. P. Giuseppini al Fuehat.

(Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIV [1917], p. 170.)

— Intorno al Bryum veronense De Not. (Bullett. Soc. Bot. Ital. 1917, p. 33- -36,

1 Fig.)

— Di alcune Epatiche della Repubblica Argentina. (Ibidem p. 44—46.)

— Nuova specie del genere Aneura D. Mort. (Ibidem p. 80—82.)

Melin, Elias. t)ber das Archegonium von Sphagnum squarrosum Pers. (Svensk

Botanisk Tidskr. X [1916], p. 289—311, Fig. 1—6.)

— Sphagnum Angermanicum n. sp. (Svensk. Bot. Tidskr. XIII [1919], p. 21—25,

Fig. 1—3.)

Murr, J. Bryologische Beitrage aus Tirol und Vorarlberg. (Allg. Bot. Zeitschr. XX
[1914], p. 103—109.)

Nichols, George E. Additions to the List of Bryophytes from the Cape Breton. (Bryo-

logist XXI [1918], p. 28—29.) — (Contrib. from the Osborn Bot. Laborat. Yale

University 1918, Nr. 2.)

— War Work for Bryologists. (Bryologist XXI [1918], p. 53—56.) — (Ibidem Nr. 6.)

— The Vegetation of Northern Cape Breton Island, Nova Scotia. (Transact. Connect.

Acad. Arts and Sci. XXII [1918], p. 249—467, Fig. 1—70.)
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logist XIX [1916], p. 38—47.) — (Contrib. Osborn Bot. Laborat. Yale University

1916, Nr. 5.)
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Torr. Club XLIII [1916], p. 235—264, Fig. 1—11.) — (Ibidem Nr. 6.)

— Raised bogs in eastern Maine. (Geog. Rev. VII [1919], p. 159—167, Fig. 1—2.)

— (Contr. Osborn Bot. Laborat. Yale University 1919, Nr. 2.)

— Lophiola aurea in Nova Scotia. (Rhodora XXI [1919], p. 68.)

Olsen, Carsten. Moosvegetationen bei Petersen, H. E. Maglemose i Grib Skov.

(Bot. Tidsskr. XXXVII [1920], p. 23—47.)
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Faun, et Flor. Fenn. XLIV [1917], p. 65—70.)
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Rickett, H. W. The developpement of the Thallus of Sphaerocarpos Donnellii Aust
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Sharp, L. W. Spermatogenesis in Blasia. (Bot. Gazette LXIX [1920], p. 258—269.)
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Sommer, S. Osservazioni sulla Flora Maltese. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIII [1916],

p. 295—326.)

Timm, R. Die Moosbesiedelung unserer Steindeiche. (Verhandl. Naturwiss. Ver

Hamburg. 3. Folge XXIV [1916], 1917, III. Teil, p. 1—63, 20 Fig.)

Traverso, G. B. Pugillo di micromiceti della Sphagna. (Bull. Soc. Bot. Ita*. [Firenze

1915], p. 22—26.)

Warnstorf, C. Uber einige Arten aus der Gattung Calypogeia Raddi sensu Nees.

(Hedwigia LXII [1920], p. 1—11.)

Williams, R. S. The genus Desmatodon in North America. (Bull. Torr. Bot. Club

XLVI [1919], p. 207—220.)

Zimmermann, Walther. Badische Volksnamen von Pflanzen. III. (Mitteilgn. Bad.

Landesver. Naturk. u. Naturschutz Freiburg i. B. N. F. I [1919], p. 49—56.)

(SchluB folgt.)

Zodda, G. Un manipolo di Briofite Sarde. (Bullett. Soc. Bot. Ital. 1914, p. 82—91.)

Cenni sulle Briofite del Mantovano. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXII [1915],

p. 305—318.)

VII. Pteridophyten.

Albo, Giacomo. La Flora di Donna Lucata. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIV [1916],

p. 327—374.)

Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. van. Index Pteridophytorum quae anno

1919 in Horto Botanico Bogoriensi coluntur. (Bull. Jard. Bot. — Buitenzorg,

III. Ser. Vol. I [1920], p. 338—351.)
— New or interesting Malayan Ferns II. (Bull. Jard. Bot. Buitenzorg Ser. III.

Vol. II [1920], p. 129—186.)

Aim, Carl G. Bidrag till sodra Norrbottens flora. (Svensk Bot. Tidskr. XIII [1919],
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struthiopteris, Phegopteris dryopteris, Polypodium vulgare, Selaginella sclaginoides,
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Viktigare tillagg och rattelser till Upplands flora. I. (Svensk Bot. Tidskr. XM
[1919], p. 315—329.)
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Zeiten. (6.— 11. Jahresber. Niedersachs. botan. Ver. 1913—1918 [Hannover 1919],

C. p. 40—61.)

Antevs, Ernst. Die Liassische Flora des Horsandsteins. (Kungl. Svenska Vetens-

kaps Akad. Handl. Bd. 59, Nr. 8 [Stockholm 1919J, 71pp. 6 Tafeln,

4 Textfig.)

Aznavour, G. V. Excursions botaniques du Dr. B. V. D. Post au mont Ararat et

aux environs de Rize. (Mag. Bot. Lapok p. 1—26.) — Polypodiaceae.

Backman, A. L. Floristiska meddelanden. (Meddel. Soc. Faun, et Flor. Fenn. XL
[Helsingfors 1914], p. 119—121.)

— Floristiska meddelanden fran Kuusamo. (Ibidem p. 159

—

161.)

— Odemarksfloran i mellersta Osterbotten. (Meddel. Soc. Faun, et Flor. Fenn. XLIV
[1917], p. 100—114.)

Beguinot, A. ed Mazza O. Le Avventizie esotiche della Flora italiana e le leggi che

ne regolano l'introduzione e la naturalizzazione. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIII
[1916], p. 403—465)

Brause, G. Bearbeitung der von C. Ledermann von der Sepik (Kaiserin-Augusta-)

FluB-Expedition 1912—1913 und von anderen Sammlern aus dem Papuagebiete

friiher mitgebrachten Pteridophyten, nebst Ubersicht iiber alle bis jetzt aus dem
Papuagebiet bekannt gewordenen Arten derselben. (Bot. Jahrb. LVI [1920],

p. 31—250.)

Brown E. D. W. Apogamy in Camptosorus rhizophyllus. (Bull. Torr. Bot. Club

XLVI [1919], p. 27—30, PI. II.) — (Contrib. Osborn Bot. Laborat. Yale Uni-

versity 1919, Nr. 1.)

Brown, E. W. Regeneration in Phegopteris polypodioides. (Bull. Torr. Bot. Club

XLV [1918]. p. 391—397, Fig. 1—3.) — (Contrib. Osborn Bot. Laborat. Yale

University 1918, Nr. 9.)

Cade vail y Diars, Juan. Monografia de las Criptogamas vasculares Catalanas. (Mem.

R. Acad. Cienc. y Artes Barcelona XV [1919], p. 221—250.)

Campbell. Douglas Houghton. Mosses and Ferns. III. Editior. (New York, 1918.

708 pp. 8°.)

Carse, H. A new variety of Pteris macilenta. (Transact, and Proceed. New
Zealand Inst. LI [Wellington 1919], p. 95.) — Pteris macilenta A. Rich. var.

saxatilis Carse.

Cheeseman, T. F. Contributions to a Fuller Knowledge of the Flora of New Zealand,

Nr. 6. (Transact, and Proceed. New Zealand Institute LI [Wellington 1919],

p. 85—92.)

Chiovenda, Emilio. Le Collezioni Botaniche della Missione Stefanini-Paoli nella

Somalia italiana. Firenze 1916, p. 187.

— Intorno alia priori ta dei nomi generici Polystichum e Aspidium. (Bullett. Soc.

Bot. Ital. 1918, p. 28—31.)

— Un' altra Selaginella tuberifera. (Ibidem 1919, p. 30—36.)

Cobau, Roberto. Flora della Citta di Milano. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIII [1916],

p. 375—402.)

Fiori, Adr. Piante da aggiungersi alia Flora del Bosco CansigUo e del M. Cavallo nel

Trevigiano. (Bullett. Soc. Bot. Ital. 1918, p. 35—41.)

Contribuzione alia Flora dei Serpentini del Pavese. (Ibidem 1919,

p. 39—41.)

Ptendophytae et Phanerogamae Erythraeae a cl. I. Baldrati lectae et commu-

nicatae. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIII [1916], p. 466—494.)
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Fries, E. Th. Nagra gotlandska vaxtlokaler. (Svensk Botanisk Tidskr. XI [1917],

p. 134—137.) Darin sind genannt: Polypodium vulgare L., Equisetum silvati-

cum L., Lycopodium annotinum L.

Gerstlauer, L. Neue Arten und Standorte der Flora von Augsburg und Mittel-

schwaben. (XLlI [1919] Bericht des Naturhist. Vereinj f. Schwaben und

Neuburg, p. 251—263.)

Neu : Dryopteris Filix mas x spinulosa.

Grapengiesser, Sten. Nagra rika vaxtlokaler vid Hornavan i Pite Lappmark. (Svensk

Botanisk Tidskr. XI [1917], p. 265—269.)

GroB, Hugo. Zwei bemerkenswerte Moore in Konigsbergs Umgebung. Eine forma-

tionsbiologische Untersuchung. (Schrift. Physik.-okonom. Ges. Konigsberg i. P.

LIV [1913] 1914, p. 25—75, Tafel III.)

Hakanson, J. W. Floristiska bidrag Iran sodra Lidingo. (Svensk Bot. Tidskr. XII

[1918], p. 373—402.)

Hieronymus, G. Kleine Mitteilungen iiber Pteridophyten, III. (Hedwigia LXII

[1920], p. 12—37.)
-

Hill, J. B. Anatomy of Lycopodium reflexum. (Bot. Gazette LXVIII [1919],

p. 226—232)
Hoppner, Hans. Floristische Beitrage. (Abhandl. d. Ver. f. naturw. Erforschg. d.

Niederrheins — Krefeld II [1915/16], p. 73—82.)

Holloway, J. E. Studies in the New Zealand Species of the Genus Lycopodium.

Part. III. — The Plasticity of the Species. (Transact, and Proceed. New Zealand

Inst. LI [Wellington 1919], p. 161—216.)

Hosseus, Curt, C. Apuntes sobre la vegetaci6n del Lago Argentino y del Rio

Santa Cruz. (Trabajos del Instituto de Botanica y Farmacologia, Nr. 37 [1918]

p. 1—22.)

Johansson, K. Finnas herbarieexemplar af Scolopendrium fran Stora Karlso ?

(Svensk Botanisk Tidskr. XI [1917], p. 141—142.)

Kohler, Erich. Farnstudien. (Flora Bd. 113 [1920], p. 311—336, 14 Textabb.)

Laing, Robert M. The Vegetation of Banks Peninsula, with a List of Species (Flowe-

ring-plants and Ferns). (Transact, and Proceed. New Zeal. Inst. LI [Wellington

1919], p. 355—408.)

Lindberg, Harald. Anmarkningsvarda vaxtfyndgjorda under en resa sommeren 1913

genom Kurlajarvi till Knjasha vid Hvita hafvet samt vid Kandalakscha. (Medde-

landen Soc. Faun, et Flor. Fenn. XL [Helsingfors 1914], p. 18—28.)
— Botaniska meddelanden. (Ibidem XLIII [1917], p. 124^-127.)

Linkola, K. Kasvistollinen retki Korpilahden Vaarunvuorelle ja sen jalavalehtoon.

(Meddel. Soc. Faun, et Flor. Fenn. XLIII [1917], p. 144r—155)
— Kertornuksen kasvikeraysretkista Kuopion pitajassa kesalla v. 1909. (Meddel.

Soc. Faun. Flor. Fenn. XL [Helsingfors 1914], p. 182—184.)
— Lisatietoja Kuopion Pitajan Kasvistosta. (Acta Soc. Faun, et Flor. Fenn. XXI X,

Nr. 5.)

Mc Gregor, E. A. List of Plants from Batesburg, S. C. and Vicinity. (Journ. Elisha

Mitchell Scientif. Soc. XXXIII [1917], p. 133—145.)
Merrill, E. D. Notes on the Flora of Loh Fau Mountain, Kwangtung Province, China

— Polypodiaceae, Ophioglossaceae. (Philipp. Journ. Sci. XIII [1918], Bot.

p. 126—129.)

Minio, M. Contributo alia Flora del Bellunese. Nota 5. (Bullett. Soc. Bot. Ital.

1914. p. 118.)
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Naumann, Einar. Undersokningar ofver Fytoplankton och under den Pelagiska

- Regionen forsiggaende Gyttje- och Dybildningar inom Vissa Syd- och Mellans-

venska Urbergsvatten. — Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache.

(Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. Bd. 56, Nr. 6 [Stockholm 1917J.)

Nichols, George E. The Vegetation of Northern Cape Breton Island, Nova Scotia.

(Transact. Connect. Acad. Arts and Sci. XXII [1918], p. 249—467, Fig. 1—70.)

Palmgren, Alvar. Sttidier ofver Lofangsomradena pa Aland ett Bidrag till Kannedomen
om Vegetationen och Floran pa Torr och pa Frisk kalkhaltig Grund. — II. Floran.

(Acta Soc. Faun, et Flor. Fenn. XLII. Nr. 1 [1915].)

Pesola, Yilioppilas Vilho. Huomattavat kasvilajit. (Meddel. Soc. Faun. Flor. Fenn.

- XLII [1915], p. 9—10.)

— Kertomuksen kasvitieteellisesta tutkimusmatkasta Laatokan pohjoispuolisiin

seutuihin kesana 1914—15. (Ibidem XLIII [1917], p. 184—188.)

Phillips, R. W. Note on the duration of the prothallia of Lastraea filix-mas (Presl).

(Ann. of Bot. XXXIII [1919], p. 101—103.)

Rantaniemi, A. Equisetum trachyodon A. Br., uusi Equisetum-laji Suomelle. (Meddel.

Soc. Faun. Flor. Fenn. XLII [1916], p. 38—41.) *
,

Rosendahl, H. V. Bidrag till Sveriges Ombrunkselflora. III. (Svensk Bot. Tidskr. X
[1916], p. 312—339, Fig. 1—15.)

— Bidrag till de Svenska Lycopodiaceernas Systematik. (Svensk Bot. Tidskr. XI

[1917], p. 39—50, Fig. 1—5.)

— Nagra for Sverige nya ormbrunksformer. (Ibidem p. 275—276.)

— A list of the Pteridophyta of Greenland with their localities. (Meddelelser om
Gronland LVI [19181, p. 208—220.)

— Asplenium-studier pa Graberget utanfor Gavle. (Svensk Botanisk Tidskr. XII

[1918], p. 111—113, 1 Textfig.)

— Tillagg angaende Scolopendriums forekonst pa Stora Karlso. (Ibidem p. 132.)

Samuelsson, Gunnar. Anteckningar fran Tornetrask-omradet. (Bot. Notiser for

Ar 1920, p. 51—61.)

— Nagra bidrag till floran pa Aland. (Svensk Botanisk Tidskr. XI [1917], p. 131—133.)

Darin sind genannt: Asplenium septentrionale, A. Trichomanes und Ophio-

glossum vulgatum.

— Floristiska Fragment. I. (Svensk Bot. Tidskr. XIII [1919], p. 241—254.)

Sorlin, A. Floristiska anteckningar fran Kolmarden. (Svensk Botanisk Tidskr. XII

[1918], p. 246—250.) Darin sind genannt: Asplenium Trichomanes Z., Cystopteris

fragilis (L.) Bernh., Dryopteris Phegopteris (L.) C. Christens., Struthiopteris

germanica Willd., Lycopodium inundatum L., L. Selago L.

Sommier, S. Osservazioni sulla Flora Maltese. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIII

[1919], p. 295—326.)

Spegazzini, Carlos. Ramillete de plantas argentinas nuevas o interesantes. (Physis III

[1917], p. 37—38.)

Steil, W. N. Apospory in Ptens sulcata L. (Bot. Gazette LXVII [1919], p. 469—483.)

Sterner, R. Bidrag till kannedomen om Olands flora. (Svensk. Bot. Tidskr. XII

[1918], p. 233—241 )

Ugolini, U. Due casi nuovi di felci in pianura. (Bullett. Soc. Bot. Ital. 1919, p. 64.)

Wangerin, Walt her. Beitrage zur Kenntnis der Verbreitung der GefaCpflanzen

im nordostdeutschen Flachlande. (43. Bericht d. westpreuB. Botan.-Zoolog. Ver.

Danzig 1920. p. 46—55.)

Westerberg, Fr. Otto. Bidrag till kannedom om Xordostra Ostergotlands Karlkrypto-

gamer och Fanerogamer. (Svensk Botanisk Tidskr. XI [1917], p. 226—264.)

Hedwigia Hand I.X.U. 9



(130)

Wright, G. Pit-closing membrane in Ophioglossaceae. (Bot. Gazette LXIX [1920],

p. 237—248.)

Wuist, E. D. 'Branched prothallia in the Polypodiaceae. (Bull. Torr. Bot. Club XLIII
" [1916], p. 365—383, Fig. 1—5.) — (Contrib. Osborn Bot. Laborat. Yale Univ.

1916. Nr. 7.)

— Apogamy in Phegopteris polypodioides Fee, Osmunda cinnamomea L. and

O. Claytoniana L. (Bot. Gaz. LXIV [1917], p. 435—437.) (Ibidem 1917.

Nr. 10.)

Zimmermann, Walther. Badische Volksnamen von Pflanzen. III. (Mitteilgn. Bad.

Landesver. Naturk. u. Naturschutz Freiburg i. B. N. F. I [1919], p. 49- 56.)

SchluB folgt.

Zinsmeister, J. B. Weitere Beitrage zur Flora von Augsburg und Schwaben. (XLI1.

[1919] Bericht des Naturhist. Vereins f. Schwaben u. Neuburg, p. 264—270.)

VIII. Phytopathologie.

Ajardo, V. Prodigiosi effetti della Prospaltella. (II Coltivatore LXI [Casalmonferato

1915], p. 36&—368.)

Aldrich, J. M. European Frit Fly in North America. (Journ. Agric. Research Wa-
shington XVIII [1920], p. 451—473, PL LVII.)

Allard, H. A. Further Studies of the Mosaic Disease of Tobacco. (Journ. Agric.

Research Washington X [1917], p. 615—631, PL LXIIL)
Anonymus. Die Bekampfung der Streifenkrankheit der Gerste. (Mitteil. d. Deutsch.

Landwirtsch. Ges. XXXV [1920], p. 491.)

— Schadlingsplagen im Werderschen Obstbaubezirk. (Mitteil. d. Deutsch. Land-

wirtsch. Ges. XXXV [1920], p. 331—332.)
— Diseases in plantations of exotic trees. (New Zealand Journ. Agric. XVIII

|

1919],

p. 63.)

— Disease resistance in plants. (Gard. Chron. l.XV [1919], p. 192.)

— Yerbreitung des amerikanischen Stachelbeermehltaus. (Mitteilg. d. Deutsch.

Landw. Ges. XXXV [1920], p. 501.)

The control of pests of fruit trees in gardens and small orchards, (journ. Bd.

Agric. London XXV [1918], p. 41—53.)
— Analyses of materials sold as insecticides and fungicides. (New York Agric.

Experim. Stat. Geneva Bull. no. 454 [1918], 15 pp.)— Practical hints on potato spraying. (Journ. Bd. Agric. London XXV L918],

p. 198—203.)

— Field experiments, 1918. (Journ. Dept. Agric. Ireland XIX [1919], p. 180—208.)

Artschwager, Ernst F. Histological Studies on Potato Leafroll. (Journ. Agric. Research

Washington XY [1918], p. 559—570, PL C. and XXXV—XLV.)
Averna-Sacca, Rosario. Molestias do cafeeiro. (Boletim de Agriculture Sao Paulo

XXI. Ser. [1920], p. 214—219.)
— Molestias da laranjeira. (Ibidem p. 220—222.)

— Molestias do Algodoeiro encontradas no Estado de S. Paulo. (Ibidem p. 227 291.)

— Molestias dos Systemas vegetativo e reproductive. (Ibidem p. 293—311)
Badoux, H. Uber die durch die Kleine Fichten-Blattwespe (Nematus abietum) in

den W'aldungen der Schweiz verursachten Senaden. (Schweiz. /eitschr. Forst-

wesen LXX [1919], p. 1—10, I PL, 10 Fig.)

Baker, A. C. Life History of Macrosiphum illinoisensis, the Grapevine Aphis. (Journ.

Agric. Research Washington XI ["19171. d. 83—89. Plates 8—9.)
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Baker, A. C. and Davidson, W. M. A further contribution to the study of Eriosoma
pyricola, the Woolly Pear Aphis. (Journ. Agric. Research Washington X [1917],

p. 65—74, PL IX—X.)

Baker, A. C. and Turner, W. F. Apple-Grain Aphis. (Journ. Agric. Research Wa-
shington XVIII [1919], p. 311—324.)

Balb, E. D. The potato leafhopper and its relation to the hopperburn. (Journ. Econ.

Entomol. XII [1919], p. 149—155, PL V, Fig. 7.)

Barker, B. T. P. and Giningham, C. T. Further experiments on the Rhizoctonia

disease of Asparagus. (Ann. Rept. Agric. Hort. Res. Sta. Univ. Bristol 1917 [1918],

p. 28—32.)

Beach, Walter, S. The Fusarium wilt of China Aster. (Rept. Michig. Acad. Sci. XX
[1918], p. 282—307. PL XVIII—XXII.)

Beck, Olga. tJber eine Methode der Saatgutuntersuchung auf Brand und iiber das

Versagen der Kupfervitriolbeize. (Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch.

XVIII [1920], p. 83—99.)

Behr, M. Etwas iiber einen Entseuchungsversuch der Erde zur Bekampfung der

Kohlhernie. (Prakt. Ratgeb. i. Obst- u. Gartenb. XXXV [1920], p. 213.)

Benedetti, E. Per la difesa della gelsicoltura. I migliori diaspicidi. (La Difesa agric*

Siena [1914], Nr. 10.)

— Le malattie della Vite. (La Difesa agric. [Siena 1915], Nr. 18.)

Berlese, A. Istruzioni per combattere la mosca delle olive, Dacus Oleae Rossi, redatte

dalla R. Stazione di Entomologia agrara di Firenze. (Roma, Ministerio di Agri-

coltura 1915, 11pp. 8°.)

Bernard, Ch. De Zaad-Wants van de Theeheesters, Poecilocoris Hardwickii. (Mededeel.

Preefstat. voor Thee Nr. LXVII [1919], p. 11—20, Fig. 1—12.)

Berry, James B. Georgia plant diseases. A brief discussion of the diseases of economic

crops and recommendations for prevention and control. (Georgia State. Coll.

Agric. Bull Xr. 168 [1919], 57 pp.)

Berry, James B. and Giles, John K. The production of corn. Corn Club Guide. Part I.

Increased yields as a result of disease control. (Georgia State Coll. Agric. Ball.

Nr. 165 [1919], 16 pp., 13 Fig,)

Bethge, W. Ein Mittel gegen die Stachelbeerblattwespe. (Prakt. Ratgeber i. Obst-

u. Gartenb. XXXV [1920], p. 182.)

Boedicker. Zur Bekampfung der Kohlhernie. (Prakt. Ratgeb. i. Obst- u. Gai ibau

XXXV [1920], p. 176.)

Boyd, J. Nectria cinnabarina as a parasite. (Quart. Journ. Forest XI II L919].

p. 93.)

Brandes, E. W. Anthracnosc of Lettuce caused by Marssonina panattoniana. (Journ.

Agric. Research Washington XIII [1918. p. 261—280, PL C and XX, 4 Textfi )

— Distribution of Fusarium cubense E. F. S., the cause of banana wilt. (Rept.

Michigan Acad. Sci. XX [1918], p. 271—275.)

Branhofer, K. und Zellner, J. Chemische I ntersuchungen iiber Pflanzengallen. III.

(Zeitschr. f. physiol. Chemie [Hoppe-Seyler] CIX [1920], p. 166—177.)

Brethes, Jean. Description de la galle et de la cecidomyie d',,Aeschynom<ne mon-

teridensis". (Physis IV [1918], p. 312—313, Fig. 1—2.)

— Sobre una Lepidopterocecidia del lecheron ,,Sapium aucuparium". (Ibidem

p. 356, 1 Fig.)

Briosi, G. Operosita della stazione di Botanica crittogamica. (Laboratorio cntto-

gamico) in Paviasino all' anno 1912. (Boll. Minist. Agric. XIII. I. Ser. [Roma 1914],

p. 154—165.)

9*
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Briosi, G. Rassegna crittogamica dell' anno 1913, con notizie sulle malattie delle

Conifere dovute a parassi ti vegetali. (Ibidem II. Ser., p. 146—157.)

Brittlebank, C. C. Tomato diseases. (Journ. Dept. Agric. Victoria XVII [1919],

p. 231—235.)

Brooks, Charles and Cooley, J. S. Effect of temperature aeration and humidity on

Jonathan-Spot and Scald of apples in storage. (Journ. Agric. Research Wa-

shington XI [1917], p. 287—317, Plates XXXII—XXXIII.)
Brooks, Charles and Fisher, D. F. Irrigation Experiments on Apple-Spot Diseases.

(Journ. Agric. Research Washington XII [1918], p.109—137, PI. II—V, lOTextfigs.)

Brooks, Charles, Cooley, J. S. and Fisher, D. F. Nature and Control of Apple-Scald.

(Ibidem XVIII [1919], p. 211—240, 2 Figs.)

Brown, Nellie A. Some Bacterial Diseases of Lettuce. (Journ. Agric. Research Wa-

shington XIII [1918], p. 367—388, Plate E and XXIX—XLI.)

Butler, E. J. The rice worm [Tylenchus angustus] and its control. (Mem. Dept.

Agric. India Bot. Series X [1919], p. 1—37, Fig. 1—4.)

Byars, Luther P. A serious eelworm or nematore disease of wheat. (U. S. Dept.

Agric. Circ. Nr. 114 [1918], p. 5 pp., 2 Fig.)
"

The eelworm disease of wheat and its control. (U. S. Dept. Agric. Farmers Bull.

Nr. 1041 [1911], 10 pp. 10 Figs.)

Carnot, P. and Dumont, J. Technique d etude de la penetration des antiseptiques

en milieux solides. (Compt. Rend. Soc. Biol. Paris LXXXI [1918], p. 1199—1200.)

Carpenter, C. W. Wilt Diseases of Okra and the Verticilliurn-Wilt Problem. (Journ.

Agric. Research Washington XII [1918], p. 529—546, PI. A. and XVII—XXVII.)
Carsner, Eubantes. Angular-Leafspot of Cucumber: Dissemination, Overwintering,

and Control. (Journ. Agric. Research Washington XV [1918], p. 201—220,

PI. XIII—XVI.)
Caruso, G. Esperienze comparative sulla efficacia della poltiglia cupro-calcica e della

pasta Caffaro per combattere la Peronospora delle Viti. (Atti Ace. Georgsf. ser. 5

XII [Firenze 1915], p. 150—155.)

Castella, F. de. Copper fungicides for vine diseases. (Journ. Dept. Agric. Victoria XVII

[1919], p. 104—112.)

Chase, W. W. Common insects and diseases of the apple. (Georgia State Bd. Entomol..

Bull. LIV [1919], 51pp. 12 Pis. 22 Fig.)

Childs, Leroy. The Carpenter Worm, Prionoxystus robiniae. (Monthly Bull. State

Commiss. of Horticult. Sacramento, Cal. Ill [1914], p. 259—265.)

Chittenden, F. H. and Howard, Neale F. Phyllotreta armoraciae, schadlicher Kafer

auf Meerrettich in Nordamerika. (U. S. Dept. Agric. Washington Bull. no. 535

[1917], 16 pp., 6 Fig.)

Clinton, G. P. Artificial infection of Ribes species and white pine with Cronartium

ribicola. (Amer. Plant Pest Comm. Bull. II [1919], p. 14— 15.)

Cobau, R. Cecidi della Valle del Brenta. Terzo manipolo. (Atti Soc. ital. Sci. Nat.

LIV [Pavia 1915], p. 36—51.)

Gli ..sopazzi" di Calluna vulgaris (L.) Salisb. (Marcellia XIV [Avellino 1915],

p. 11—13, Figg.)

Cobb, N. A. A new parasitic Nema found infesting Cotton and Potatoes. (Journ.

Agric. Research Washington XI [1917], p. 27—33, 5 Figs.)

Cocuzza, Tornello F. Le fave danneggiate da un verme in Sicilia. (II Coltivatore LXI

[Casalmonferato 1915], p. 496—499.)

Coerper, Florence M. Bacterial Blight of Soybean. (Journ. Agric. Research Wa-

shington XVIII [1919], p. 179—193, PI. A and XII—XVIII.)
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Colley, Reginald H. Diagnosing White-Pine Blister-Rust from its Mycelium. (Journ.
Agric. Research Washington XI [1917], p. 281—286, PI. XXXI.)

Colon, E. D. La eradicati6n de la enfermedad de las rayas amarillas de la cafia. (Estac.

Exp. Insul. Puerto Rico Circ. XIV [1918], 6 pp., 3 Pis.)

Conradi, A. F. and Barre, H. W. Orchard spraying. (Circ. XVII [1919], South Carolina
Agric. Exp. Stat. 8 pp.)

Coons, G. H. The soft rot of Hyacinth. (Rept. 'Michigan Acad. Sci. XX [1918],

p. 353—354, PI. XXXIX—XL.)

Michigan plant disease survey for 1917. (Ibidem p. 425—450, PI. XLI—L.)

Cotton, A. D. Apple canker (Nectria ditissima). (Journ. Bd. Agric. London XXIV
[1918], p. 1263—1266, 2 Fig.)

Diseases of parsnips. (Journ. Bd. Agric. London XXV [1918], p. 61—71.)

Cozzi, C. Zoocecidi della flora milanese. — Secondo contributo. (Atti Soc. Ital. Sci.

Nat. LIII [Pavia 1915], p. 313—330.)

La cecidoflora del M. Campo dei fiori sopra Varese. (Ibidem LIV [Pavia 1915],

p. 13—16.)

— Zoocecidi della flora milanese. Terzo contributo. (Ibidem LIV [Pavia 1915],

p. 17—30.)

Craveri, C. Insetti novici all'agricoltura ed alia silvicultura. Descrizione, costumi

e mezzi per combatterli. (Milano 1915, X, 481pp. 16°. Figg.)

Cuboni, G. Relazione sull' opera svolta dalla R. Stazione di Patologia vegetale di

Roma. (Bollet. Minist. Agric. XIII [Roma 1914], 2 Ser. B., p. 38—46.)

Dalmasso, G. La filossera non uccide le viti alte ? (La Rivista ser. 5, XXI [Conegliano

1915], p. 5—7.)

— La Prospaltella ai confini orientali d'ltalia. (Giorn. d'Agricolt. della Domenica
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Kopsch, A. Bryotheca Saxonica. Cent. I. M. 40.—

.

Krieger, H. W. Fungi Saxonic . Fasc. 50 (Nr. 2451—2500). M. 15.—.

Malme. 0. Lichenes suecici exsiccati. Fasc. XXIII—XXV[1916j. (Nr. 551—625.)

Neger, F. W. Forstschadliche Pilze. Lief. 7 (Nr. 151—175).

WeiB, J. E. Herbarium pathologicum. (Fortgesetzt von R. Staritz.) GroBe Ausgabe.

Lief. 5. (Xr. 101—125.)

D. Personalnotizen.
*

Gestorbni:
Baerendtz, Fabian Julius, schwedischer Botaniker in Lidingo, am

20. Marz 1920. — Bancroft, Claude Keith, Government Botanist,

British Guiana in Toronto (Canada), am 11. Januar 1919.

Dr. Otto Baumgartel, Assistent am Botanischen Institut der Deutsche
Universitat in Prag, am7.November 1919.— Dr. Augustin DeCandolle,

Verwalter der Bibliothek u. d. Herbariums. De Candolle starb im

Mai 1920 in Genf im Alter von 52 Jahren. — Collinder Erik, schwc-

discher Botaniker, am 16. Februar 1920. — Geheimer Hofrat Pro-

fessor Dr. Adolph Hansen, Direktor des Botanischen Gartens in

GieBen, nach schwc rem Leiden am 24. Juni 1920 dortselbst. —
Der bckannte Lichenologe Abbe J. Harmand am 30. Oktober 1915

in Docelles, Vogesen. — Edouard Hausser, geboren am 31. Dezember

1866 in StraBburg i.E., am 12. Oktober 1919 nach schwerer Krankh it

in Genf. — Professor B. Hergt, Florist von Thiiringen, speziell aus

d. Altertum, am 22. Januar 1920 in Weimar. — Professor Dr. Arthur

Krause, Oberlehrer an der Luisenstadtischen Oberrealschule, am
29. September 1920 in Berlin-Lichterfelde. Der Verstorbene ist

bekannt durch seine Reisen in Gemeinschaft mit seinem Bruder

A u r e 1 Krause in Alaska.— Privatdozent Professor Dr. Christian

Maule- Stuttgart am 4. November 1919. — Professor Dr. Spyridon

Miliarakis-Athen am 6. November 1919. — Exzellenz, Russ. Staatsrat

Dr. Edmund Pfuhl, ehem. Professor am Polytechnikum in Riga, am
25. November 1919 in Berlin. — Professor Dr. Viggo Albert Poulsen-

Kopenhagen am 17. Oktober 1919. — Der Botaniker Dr. Georg

Schikorra, Mitglicd des Medizinalamtes der Stadt Berlin, starb im

Februar 1920 an Grippe. — Professor Dr. Bernhard Schorler, Kustos

am Herbarium der Techn. Hochschule in Dresden, Realschulober-

lehrer am 1. April 1920 in Dresden. Geboren war derselbo am
30. Januar 1859 in Pausa i. V. — Privatdozent der Botanik

Dr. A. Trondle am 27. Februar 1920 in Zurich.

/
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E r n a n n t

Botanischcn Gartens an der Universitat Dorpat.

Professor Dr. F. Buchholtz, ehemals Professor an der T( chn.

Hochschule zu Riga, zum Professor der Botanik und Direktor des

Prof. Dr. H.
von Guttenberg, Privatdozent an der Universitat Berlin, zum a. o. Pro-

fessor. — Dr. W. Herter zum standigen Botaniker des Medizinal-

amtes der Stadt Berlin. -£- Privatdozent Dr. Bruno Kubart zum
auBerordentlichen Professor fur Phytopalaontologie an der Uni-

versitat Graz. — Prof. Dr. Adolf Pascher zum Direktor des bota-

nischen Gartens und Instituts der deutschen Universitat Prag an
Stelle des beurlaubten Professor Dr. Giinther Beck. —
Prof. Dr. Th. J. Stomps zum ordentlichen Professor an der Universitat

Amsterdam als Nachfolger von Hugo de Vries.

B e r u f e n

:

Prof. 0. Renner-Miinchen auf den Lehrstuhl fiir Botanik als

Nachfolger E. S t a h 1 s in Jena. Prof. K n i e p - Wurzburg hat

diese Berufung abgelehnt.

Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten
Abonnenten mit, daft wir wieder einige komplette Serien der

„j4e<l<»igia"
abgeben konnen.

Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:

[ahrgang 1852—1857 (Band I) M. 12.-.
1858—1863

( „ II) „ 20.—.
1864—1867 ( „ III—VI) ....... a „ 6.—

.

1868 ( „ VII). „ 20.— .

1869—1872
( „ VIII—XI). a „ 6.-.

1873—1888 ( „ XII—XXVII) ..... a n 8. .

1889—1891
( „ XXVIII—XXX) .... a „ 30. .

1892—1893 ( „ XXXI—XXXII) .... a „ 8.—.

1894—1896
( „ XXXIII—XXXV) .... a „ 12.—.

1897—1902
( M XXXVI—XLI) a „ 20.—.

1903 ( „ XLII) „ 24.—.

Band XLIII—LIX a „ 24 —

.

„ LX „ 30.-.

„ r.xi n 4°.-.
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