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Zur Kenntniss der Peronosporeen.

Von
A. de Bary.

Hierzu Tafel V.
(Fortsetzung.)

6. Von den bisher beschriebenen, mit
blasigen Sporangien versehenen Pyikium-
Arten zeichnen sich andere, nÃ¤mlich P ring s-
heim's P. monospermum, mein P. reptans
und Schenk's P. gracile durch den Besitz
von fadenfÃ¶rmigen Sporangien aus, d.h.
solchen, welche als sich abgrenzende (lange)
EndstÃ¼cke von den vegetativen der Form nach
nicht verschiedener ThallusÃ¤ste entstehen,
oder dadurch, dass ein grÃ¶sseres, Ã¤stiges
ThallusstÃ¼ck zum Sporangium wird und die
Zoosporen an dem Scheitel eines seinerZweige
sich bilden. Der Vorgang der Zoosporenbil-
dung selbst ist, so weit untersucht, nicht ver-
schieden von dem bei blasigen Sporangien.

\ on den mit Fadensporangien versehenen
Arten habe ich eine vollstÃ¤ndiger kennen ge-
lernt, und in den Beitr. IV. einstweilen P.
gractle Schenk genannt. Dieselbe fand sich
ebenfalls auf todten Fliegen ein, welche in
Algen enthaltendes Wasser geworfen waren.
Sie wurde von diesen auf getÃ¶dtete Kresse-
und f7<v/Â«';/''/'Â«-K(-iinpfl;uiz('ii Ã¼bertragen und
auf Bolchen rein und reichlich kultivirt. Die
Zoosporr-rikf-irrilinge dringen in das todte

f-be ein und entwickeln 'inen durch die-
ses Ã¼berall intra- und iritereellular verbrei-

Thallua, der auch Ã¼ber die AussenflÃ¤che
zahlreiche Verzweigungen treibt, und von dem

/' proliferum und Verwandten cur durch
durchschnittlich grÃ¶ssere Zartheit verneine
den ixt.

Die Zoosporenbildung erfolgt an aus dem
Substrat vorgetretenen Astenden in der fÃ¼r
P. reptans etc. beschriebenen Weise.

Oogonien und Antheridien bildeten sich,
sehr reichlich, nur im Innern des Substrates,
inter- und intracellular. Ihre Entwickelung
konnte an Exemplaren, welche in Epidermis-
zellen der inficirten Pflanzentheile lagen,
vollstÃ¤ndig beobachtet werden und ist ander-
wÃ¤rts (Beitr. IV. S. 243) beschrieben. Sie
erfolgt bis nach vollendeter Befruchtung
wesentlich wie bei den anderen Arten der
Gattung. WÃ¤hrend bei diesen aber die Oospore
immer viel kleiner bleibt als ihr Oogonium,
nimmt bei P. gracile das befruchtete, mit
eigener Membran umgebene Ei an Volumen
wiederum dermaassen zu, dass es die Oogo-
niumwand fast vÃ¶llig ausfÃ¼llt. Hat es, was der
gewÃ¶hnlichste Fall ist, z. B. die Gestalt einer
Kugel, unddasOogon die nÃ¤mliche, aber mit
conischer VerschmÃ¤lerung nach der Insertions-
flÃ¤che zu, so bleibt nur dieses letzterwÃ¤hnte
StÃ¼ck unausgefÃ¼llt, im Ã¼brigen Umfang stehen
Oogon- und Oosporenmembran anscheinend
in so enger BerÃ¼hrung mit einander wie die
Schichten einer einzigen verdickten Cellu-
losemembran. Die Oogonwand ist stets sehr
dÃ¼nn und zart, die Membran des Antheridium
und die ThallusfÃ¤den nicht minder, so dass
sie leicht Ã¼bersehen werden, wenn sie von
Protoplasma frei sind. Letzteres tritt, wenn
eine Dospore gebildet ist, an ihrem Antheri-
dium und TrÃ¤ger bald ein und es hÃ¤lt alsdann
oft schwer, und ist ohne Kenntniss der Ent-
wickelung wohl kaum mÃ¶glich, ihren Zusam-
menhang mit ihren TrÃ¤gern und Erzeugern
klar zu erkennen. Man findet daher in dem
zersetzten Substrat oft grosse Mengen reifen-
der und reifer Oosporen mit blassen, leeren
TragfÃ¤den in undeutlichem oder scheinbar gar
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keinem Zusammenhang â€” eine Erscheinung,
welche ich darum besonders hervorhebe, weil
sie wichtig ist fÃ¼r das VerstÃ¤ndniss auch
anderer, in dieser Arbeit nicht beschriebener,
verwandter Formen, zumal Chytridiaceen.

Die Reifung der Oosporen geht rasch von
statten ; sie ist, an warmen Sommertagen,
24 â€” 48 Stunden nach der Befruchtung voll-
endet. Ihr Gang und der Bau der reifen
Oospore sind die gleichen wie bei den ande-
ren Arten der Gattung. Die reife Oospore
(Fig. 25, d) ist mit relativ dicker, oft blass
gelblichbrauner Membran , scharf vortreten-
der, jedoch nicht sehr lichtbrechender cen-
traler Fettkugel und sehr zartem periphe-
rischem hellem Fleck versehen. Noch hÃ¤ufiger
als bei P. proliferum kommen bei dieser
Species zwischen der regelmÃ¤ssig kugligen
und durchschnittlich etwa 12 â€” 15 fi grossen
Mehrzahl theils viel kleinere vor, theils solche,
welche in Folge intra- oder intercellularer
Einklemmung allerlei unregelmÃ¤ssige Gestal-
ten angenommen haben.

Auf die Reifung folgt auch hier mehr-
monatlicher Ruhezustand. Die Keimung sah
ich, an Mitte August gereiftem, unter Wasser
aufbewahrtem Material, nach Einbringung
in frisches reines Wasser zuerst Mitte Novem-
ber erfolgen ; ein grosser Theil der Oosporen
blieb jedoch bis zum folgenden MÃ¤rz und
April ungekeimt. Wie bei den verwandten
Arten wird auch hier zuerst das Protoplasma,
unter successiver Abschmelzung der Fett-
kugel gleichfÃ¶rmig feinkÃ¶rnig, erst von wech-
selnden Vacuolen durchsetzt, dann zu einer
wandstÃ¤ndigen Schicht geordnet (Fig. 25, c,b) .
Hiermit ist bei vorliegender Species nicht
unbetrÃ¤chtliche Volumenzunahme der ganzen
Oospore verbunden, unter entsprechender
Verminderung der Wanddicke. Es erfolgt
dann die Austreibung eines Keimschlauches
(Fig. 25, a, 26), welcher sich entweder auf
ein Vielfaches des Oosporendurchmessers
streckt oder sofort, dicht an seiner Ursprungs-
stelle, einen bis einige wenige Zweige treibt.
Von diesen streckt sich dann einer auf ein
vielfaches des Oosporendurchmessers , die
andren bleiben kurz, oft auf die Form kleiner
stumpfer AusstÃ¼lpungen reducirt (Fig. 2 7, 2 8).
Der gestreckte Schlauch resp. Zweig kann
nun des Weiteren stark in die LÃ¤nge wachsen
und sich verzweigen, auch in geeignetes Sub-
strat eindringen und sich dort zum Thallus
weiter entwickeln. In vielen, man kann wohl
sagen, den typischen FÃ¤llen aber bleibt er

auf einer LÃ¤nge von mehreren Oosporen-
durchmessern stehen, sein Scheitelende
schwillt wie bei einem Zoosporangium des
Thallus leicht knopffÃ¶rmig an unter gelatinÃ¶ser
Wandverdickung, um dann nach wenigen
Stunden plÃ¶tzlich zur zarten kugeligen Blase
anzuschwellen, in welche gleichzeitig das
gesammte Protoplasma des Oosporenraumes
und der Ã¼brigen Zweige einstrÃ¶mt, um sich
schliesslich in der bekannten Weise in eine
Anzahl ausschwÃ¤rmender Zoosporen zu thei-
len (Fig. 28). Es wird also, mit anderen Wor-
ten, die keimende Oospore zu einem der fÃ¼r
die Species charakteristischen Faden-Zoospo-
rangien, das sich schliesslich entleert und
dessen Zoosporen zu typischem fructiÃ¼ciren-
dem Thallus heranzuwachsen vermÃ¶gen. Der
ganze Keimungsprocess, vom Beginn der
ersten sichtbaren VerÃ¤nderung der Fettkugel
bis zum AusschwÃ¤rmen der Zoosporen kann
innerhalb weniger als 24 Stunden ablaufen.
Es wurden bei demselben immer nur im Ver-
gleich zu den Thallus- Sporangien wenige
Zoosporen, in den genau beobachteten FÃ¤llen
drei und vier gebildet.

Pythium gracile wurde die beschriebene
Species genannt, weil sie von der gleich-
namigen und mit meinem P. reptans wohl
identischen Form Schenk's, nach dem,
was Ã¼ber diese bekannt ist, morpho-
logisch nicht unterschieden werden kann. An
ihrer wirklichen IdentitÃ¤t mit den unter bei-
den genannten Namen frÃ¼her beschriebenen
Formen ist allerdings zu zweifeln, denn diese
befallen, als Parasiten, lebende SÃ¼sswasser-
algen, es war mir aber bis jetzt nicht mÃ¶glich,
das beschriebene Pythium zum Eindringen
weder in lebende noch in getÃ¶dtete Zellen
derjenigen Algenformen [Spirogyra, Vaur-
cheria) zu bringen, in welchen jene gefunden
worden sind. Auch in das lebende Gewebe
der KressesÃ¤mlinge drang unser Pilz nicht
ein, er verhielt sich rein saprophy tisch.
Worin aber die morphologischen Unterschiede
der hier beschriebenen und der Algen bewoh-
nendenFormen bestehen, wird sich erst sagen
lassen, wenn letztere, zumal ihre Oosporen,
genauer als derzeit bekannt geworden sind.
Nach dem gegenwÃ¤rtigen Stand der Kennt-
nisse lÃ¤sst sich nur die Vermuthung begrÃ¼n-
den, dass es eine Mehrzahl noch durch fer-
nere Untersuchung zu unterscheidender
Pyt7iium-Formen mit Fadensporangien gibt.
Ich habe daher auch bisher unerwÃ¤hnt gelas-
sen, dass in SÃ¤mlingen und anderen Pflanzen-
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theilen. welche von P. de Baryanum, Phy-
tophthora omnivora und anderen Pilzen befal-
len sind, gar nicht selten Pythien mit Faden-
sporangien vorkommen, welche auch auf
todteThiere Ã¼bertragbar sind. In Ermangelung
von Oosporen konnte ich sie von unserem P.
gracile nicht unterscheiden; ob sie mit ihm
aber wirklich identisch sind, bleibt dahin-
gestellt.

Dass Pringsheim's P. monospermum
zwar jedenfalls in die nahe Verwandtschaft
der beschriebenen Art gehÃ¶rt, aber derzeit
auch einer erneuten Untersuchung bedarf,
braucht kaum ausdrÃ¼cklich gesagt zu werden.

7. In und zwischen den Zellen todter,
zumal krautartiger Pflanzentkeile kommt
nicht gerade sehr hÃ¤ufig eine eigentÃ¼mliche,
Pythium mindestens sehr nahe stehende Pilz-
form vor. Ihre hier folgende Beschreibung
bezieht sich zunÃ¤chst wiederum auf Exem-
plare, welche in getÃ¶dteten KressesÃ¤mlingen
kultivirt wurden.

Der Thallus durchzieht die befallenen
Gewebe wie bei oben beschriebenen Arten
und ist von diesen, so weit die Untersuchun-
gen reichen, nicht scharf zu unterscheiden.
Bei Kultur unter Wasser sendet er auch Ver-
zweigungen durch die OberflÃ¤che des Sub-
strates ins Freie. An seinen FÃ¤den entstehen
Oogonien. meistens intercalar (Fig. 29), sel-
ten auf Zweigen endstÃ¤ndig (Fig. 30). Ihre
Entwickelung und Gestaltung geschieht nach
den fÃ¼r die anderen Pythien gÃ¼ltigen Regeln;
letztere ist der des P. megalacanthum insofern
besonders Ã¤hnlich, als die Oogonwand auch
hier durch spitze conische Aussackungen
stachelig ist â€” mit dem Unterschiede jedoch,
dass die Stacheln hier in Beziehung auf das
Gesammtorgan viel schmÃ¤ler conisch, durch
breitere Interstitien von einander getrennt,
und dass das ganze Oogon weit kleiner ist als
bei P. megalacanthum Durchmesser des rei-
f'.-n Oogona ohne dieStacheln meist 18 â€” 27 |x,
LÃ¤nge der Stacheln 3 â€” Gjx.). Excessiv grosse
und kleine Exemplare und kleine Variationen
in Bezug auf Zahl, GrÃ¶sse etc. der Stacheln
kommen liier wie bei /'. megalacanthum vor.

Die Antberidien bilden sich dadurch, dass
sich an jedem Oo'/on ein an dasselbe angren-
zendet cylind StÃ¼ck Beines Tragfadens
durch eine Querwand als besondere Zelle
abgrenzt and dann die Function des Anthe-
ridiurns Ã¼bernimmt â€” meist ohne vorherige
VerÃ¤nderung mmikt Gestall maiiflmial nach
keuHgerVerbreiterung nach der an dal Oogon

grenzenden Seite zu. Eibildung und Befruch-
tung erfolgen, von minder wesentlichen Be-
sonderheiten abgesehen, wie bei anderen
Pythien und sind schon (Beitr.IV. S. 245)
beschrieben worden. Auch die Structur der
glatt-kugeligen Oospore entspricht d em Typus
der Gattung ; sie ist zur Zeit der Reife mit
derber, meist hellgelblicher Membran und
stark lichtbrechender Fettkugel (Ã¤hnlich
Fig. 19) versehen, und bleibt von der per-
sistenten Oogonwand umschlossen, denRaum
dieser zum grÃ¶ssten Theil erfÃ¼llend, selten
viel kleiner, wie z. B. das in Fig. 30 abge-
bildete Exemplar.

Die Oogon-Entwickelung und Befruchtung
wurde an Exemplaren beobachtet, welche, in
ObjecttrÃ¤ger-Kulturen, aus dem Substrat ins
Freie gewachsen waren. Sie erfolgt ziemlich
schnell. Wo der Pilz, wie fast immer, im
Innern der zersetzten Gewebe steckt, ist es
gewÃ¶hnlich nicht mÃ¶glich, die Antheridien
auch nur deutlich zu sehen.

Feucht aufbewahrte Oosporen sah ich
nach 3 â€” 4monatlicher Ruhezeit im Wasser
keimen, und zwar nie anders als durch Aus-
treibung eines Epispor und Oogonwand durch-
brechenden zarten Keimschlauchs (Fig. 32) ,
welcher auch ohne geeignetes Substrat zur
normalen Weiterentwickelung zu finden, sehr
lang und Ã¼beraus reich verzweigt werden
kann, mit wellig krauser KrÃ¼mmung der
Zweige. Vor Austreibung des Schlauches
erfÃ¤hrt der Inhalt der Oospore dieselben Ver-
Ã¤nderungen wie bei obigen Species und jene
schwillt, unter Verminderung ihrer Wand-
dicke derart an, dass sie den Oogonraum
lÃ¼ckenlos ausfÃ¼llt (Fig. 32). Nach stark vor-
geschrittener Keimung kann sie wiederum
auf das ursprÃ¼ngliche Volumen zurÃ¼ckgehen
und sich von der Oogonwand trennen, doch
ist dies nicht immer der Fall. Andere Organe
als die beschriebenen, habe ich an dem iu
Rede stehenden Pilz niemals beobachtet. Ich
kann allerdings nicht ganz bestimmt behaup-
ten, dass er nicht auch Zoosporangien oder
Conidien zu produciren vermag ; sollten mir
diese aber wirklich begegnet sein, so waren
sie von denen des P. de Baryanum nicht zu
unterscheiden.

Dieser zweifelnde Ausspruch hat darin
seinen Grund, dass der in Rede stehende Pilz
- in denie/MÃ„m-Kulturen â€” mir nie vor-

gekommen ist, ohne Begleitung} des letzt-
genannten; iiimI /.war war dieser| immer der
zuerst vorhandene, wenigstens der an dem
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Auftreten von Fortpflanzungsorganen zuerst
sicher erkennbare ; er wÃ¤chst weit schneller
und Ã¼ppiger, im Vergleich zu den seinigen
befinden sich die Stacheloogonien des anderen
gewÃ¶hnlich in der Minderzahl und treten oft
viel spÃ¤ter auf. Versuche, den Stachelpilz zu
isoliren, wurden allerdings gemacht, und zwar
durch Isolirung lebender Oosporenkeime ;
und wenn es auch schwer ist, diese von anderen,
in den Resten der zersetzten Pflanzentbeile
steckenden Conidien und Oosporen oder von
deren Keimproducten vÃ¶llig zu trennen, so
gelang dieses doch mehrmals vollkommen.
Wurden in so hergestellte ObjecttrÃ¤ger-
Kulturen in Wassertropfen KressestÃ¼cke
gebracht, so erfolgte, augenscheinlich auf
Kosten aus diesen in LÃ¶sung gegangener NÃ¤hr-
stoffe, auch oft ein starkes Wachsthum, Ã¼ber-
aus reiche krause Verzweigung der zarten,
dicht protoplasmaerfÃ¼llten KeimschlÃ¤uche ;
aber diese drangen weder in durch heisses
Wasser getÃ¶dtete noch auch in lebende Theile
ein, starben vielmehr nach ein Paar Tagen ab.
Kamen dagegen beide Pilze mit einander zur
Aussaat, gleichviel ob auf todtes oder auf
lebendes Substrat, so blieb die Neubildung
von Stacheloogonien nicht aus, wenn sie auch
immer erst spÃ¤t und oft sehr spÃ¤rlich auf-
traten.

Aus diesen Beobachtungen geht mit Wahr-
scheinlichkeit hervor, dass der Stachelpilz zu
seiner Entwickelung bestimmter NÃ¤hrstoffe
bedarf, die in der lebenden oder durch heisses
Wasser getÃ¶dteten Kresse nicht vorhanden
sind. Vielleicht sind es Zersetzungsproducte
des Phanerogamen-Gewebes, welche erst in
Folge der Vegetation anderer Pilze â€” in
unserem Falle des P. de Baryanum â€” in ihm
entstehen. MÃ¶glich ist aber auch, dass jener
als Parasit des letztgenannten vegetirt, etwa
wie Chaetocladium oder Piptocephalis als
Parasit von Mucor. Ich habe hierÃ¼ber bis
jetzt keine entscheidenden Beobachtungen
erhalten kÃ¶nnen.

Mit diesem Resultate stimmen auch die
Beobachtungen Ã¼berein, welche Ã¼ber ander-
weitiges Vorkommen des Stachelpilzes
gemacht worden sind. Ich habe denselben im
Sommer 1874 und 1875 in gebrÃ¤unten Flecken
von Kartoffelstengeln beobachtet, 1875 auch
in dem gebrÃ¤unten todten Gewebe einer aus-
gekeimten kranken Kartoffelknolle, jedesmal
in unmittelbarer Begleitung des Thallus von
Phytophthora infestans, in der Knolle auch
von Pythium vexans. Andere PilzfÃ¤den unbe-

kannter Herkunft fehlten auch nicht. Wie aus
der frÃ¼her gegebenen Beschreibung *) ersicht-
lich ist, kamen damals zur genaueren Beobach-
tung nur die Oogonien und Oosporen, und
zwar fast nur reife oder reifende, deren Inhalts-
beschaffenheit Ã¼brigens dort ungenÃ¼gend dar-
gestellt ist. Dieselben lagen, mit einer zwei-
felhaften Ausnahme, immer im Innern der
todten Zellen, oft zu mehreren. Manche konn-
ten erkannt werden als zarten, leeren Mycel-
fÃ¤den ansitzend, welche von intercellular
mit denen der Phytophthora verlaufenden als
Zweige entsprangen ; fÃ¼r viele gestattete die
Beschaffenheit der Umgebung den Nachweis
solchen Zusammenhangs nicht. Antheridien
konnten nicht unterschieden werden. Die
damals beobachteten Oogonien und Oosporen
aber sind ganz dieselben wie an dem in Lepi-
dium kultivirten Pilz, was durch die Verglei-
chung der noch vorhandenen PrÃ¤parate ausser
allem Zweifel steht, und die LÃ¼cken der
damaligen Beobachtung erklÃ¤ren sich aus der
mitgetheilten Entwickelungsgeschichte ohne
weiteres, zumal wenn hinzugefÃ¼gt wird, dass
auch bei dem Kressepilz nach Reifung der
Oogonien Mycelium und Antheridien blass
werden und so rasch der Zersetzung verfallen,
dass auch hier sehr bald ihr Dasein und
ihr Zusammenhang mit jenen nicht mehr
deutlich erkennbar sind.

Der beschriebene Pilz mit den Stachel-
oogonien ist schon 1845, oder noch frÃ¼her,
von Montagne beobachtet, Artotrogus hydno-
sporus genannt, und von Berkeley unter
diesem Namen beschrieben worden **) . Auch
hierÃ¼ber kann nach der Vergleichung
von Montagne's Original-Exemplaren
nicht der mindeste Zweifel bestehen. Wie ich
a. a. 0. auch schon mittheilte, finden sich in
dem von mir untersuchten getrocknetenExem-
plar, in den grossentheils sonst leeren, farb-
losen Zellen einer ausgekeimten Kartoffel
erstlich die Stacheloogonien, zweitens viele
farblose Pilzhyphen, und drittens an man-
chen dieser kugelige oder ovale, meist inter-
calare, ringsum von derber Membran abge-
schlossene und dicht mit Protoplasma erfÃ¼llte
Anschwellungen, welche mÃ¶glicher Weise
Conidien von P. de Baryanum sein kÃ¶nnten.
Nur die anscheinend zu grosse Derbwandig-
keit mancher derselben und die manchmal in
ihren TragfÃ¤den sehr zahlreichen QuerwÃ¤nde

*) Researches etc. 1. c. p.20.
**) Vergl. Montagne, Sylloge, p. 304. Berkeley,

Journ. Horticult. Society London, I, p.27.
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lassen diese Yermuthuug unsicher bleiben.
An dem alten getrockneten Material ist auch
keine Sicherheit hierÃ¼ber mehr zu erhalten,
und es ist im Grunde auch sehr gleichgÃ¼ltig,
genau zu wissen, welcher Pilzspecies jene
Anschwellungen angehÃ¶ren. Dass sie nicht
EntwickelungszustÃ¤nde der Stacheloogonien
sind, wie Montagne und Berkeley
frÃ¼her sehr verzeihlicher Weise meinten,
musste in neuerer Zeit ohne Weiteres jedem
halbwegs Sachkundigen einleuchten, und ist
nun durch die Entwickelungsgeschichte des
Artotrogus ausser aller Frage gestellt.

Nicht minder ist durch diese Entwickelungs-
geschichte jetzt ausser Frage, dass Mon-
tagne's Stacheloogonien mit Phytopthora
infestans nichts zu thun haben â€” es sei denn,
dass sie mit dieser gesellig wachsen und nach
obiger Andeutung mÃ¶glicher Weise einem
Parasiten angehÃ¶ren, welcher auch diese
Species zu befallen vermag.

Montagne's Gattung Artotrogus ist
unzweifelhaft auf den Pilz mit den Stachel-
oogonien gegrÃ¼ndet. Der wesentliche Charak-
ter seiner Gattungsdiagnose liegt in den
Â»Sporae farctae, tandem solutae, libe-
rae, echinulataeÂ«. Andererseits ist die-
ser Pilz, nach dem Mitgetheilten ein Py thium
im Sinne Pringsheim's und der neueren
Autoren. Was man von ihm kennt, kommt
auch anderen Arten der Gattung Pythium zu,
bis auf Speciesdifferenzen. Zoosporenbildung
kennt man von ihm allerdings nicht; viel-
leicht hat er gar keine. Aber wenn dieses
auch wirklich der Fall ist, so liegt in dem
Mangel der Zoosporenbildung kein ausrei-
chender Grund der Trennung von Pythium;
denn bei manchen anderen Arten dieser Gat-
tung sind ja Zoosporen auch relativ selten â€”
/'. de Baryanum â€” und bei anderen, zum
\ i r^leich hier heranzuziehenden Thallophy-
tengenera, wie z. B. Peronospora und Vau-
cheria, gibt es auch Species mit und andere
ohne Zoosporen, .^hne dass bis jetzt Jemand
in dieser Differenz einen Grund gefunden
hÃ¤tte, die im ganzen Aufbau und Entwicke-
lungsiran;,' -on ' Ã¼bereinstimmenden Formen
genensch zu trennen.

Das kann nun freilich noch geschehen; die
genetische Coordination isl Sache des Ge-
schmacks oder richtiger der ZweckmÃ¤ssig-
keit, Mancher konnte eine Zertrennung von
l'< i', ,,',/,<,, ii l'mii luiiri l'yl/iium auf Grund
der in Bede stehenden DÃ¼Eerenzen schÃ¶n und

linden. Sri lange diei aber

nicht der Fall ist, und die bisherigen Pythien
und der Artotrogus in einem Genus vereinigt
bleiben, welchen Namen hat dieses zu fÃ¼h-
ren? Pythium ist ja zweifellos der Ã¤ltere, er
stammt der Wortbildung nach aus dem Jahre
1823, aber er bedeutete damals etwas Unbe-
stimmtes, jedenfalls etwas anderes als jetzt,
und kann fÃ¼r unsere Frage erst vom Jahre
1857 an inBetracht kommen, wo ihnPrings-
heim als dem Sinne nach neuen einfÃ¼hrte.
Hiernach ist Pythium viel neuer als Artotro-
gus ; und da mit letzterem Namen unzweifel-
haft eine der Gattung angehÃ¶rige Species
bezeichnet worden ist, zu welcher die Ã¼brigen
derselben Gattung angehÃ¶rigen als spÃ¤ter
bekannt gewordene nachher hinzukamen, so
hat nach strengem Brauche oder Â»GesetzÂ« der
PrioritÃ¤t der Gattungsname Pythium zu ver-
schwinden und durch Artotrogus ersetzt zu
werden. Also Artotrogus hydnosporus, Equi-
seti, monospermus, megalacanthus, gracilis u.
s. w. Freilich ist der Name Artotrogus ur-
sprÃ¼nglich einer auf ungenÃ¼gende und con-
fuse GrÃ¼nde fundirten Gattung gegeben wor-
den, Pythium von Pringsheim einer gut
begrÃ¼ndeten; und es hat sich fast durch Zufall
herausgestellt, dass beide Namen sich decken
â€” denn ohne Vergleichung der Original-
Exemplare, auf Grund der vom Autor gegebe-
nen Diagnose kÃ¶nnte Montagne's Artotro-
gus auf keinen Fall mit unserem Pilz iden-
tificirt werden. Es kann daher gefragt wer-
den, ob man der blinden PrioritÃ¤tsriicksicht
oder der Vernunft den Vorzug geben, und in
letzterem Falle etwa die letztbesprochene
Species Pythium Artotrogus nennen will. Das
sei hier zur Wahl gestellt. (Forts, folgt.)

Litteratur.
BeitrÃ¤ge zur Kenn t n i s s pharmaceu-

tisch wichtiger GewÃ¤chse. Von
Arthur Meyer.

(Archiv derPharmacie. 218. Bd. 0. Heft. 1881. Vergl.
oben S.453.)

II. Ueber die Khizome der officincllcn Zingiberaceen,
Curewnu longa L., Curcuma Zedouria Koscoe, 7,in-
giber officinale Koscoe, Alpiniu officinarum Hance.
Die Arbeit bespricht Morphologie, Anatomie und

Kultur der genannten GewÃ¤chse; in botanischer Be-
ziehung mÃ¶gen in derselben die folgenden Thatsachen
von Interesse sein.

Die Rhizome von Curcuma longa L., Zedoaria
Koscoe, laueorrhiza Roxb. und wahrscheinlich auch
die von ( 'tircuma automaticaBaÃœBb., anguat'foliÃ¤Ro'x.b.,
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cordata "Wallich zeigen folgenden morphologischen
Aufbau, zu dessen Beobachtung vorzÃ¼glich Curcuma
longa L. benutzt wurde.

Der unterirdische Axentheil der letzteren Pflanze,
welcher die dicht Ã¼ber einander stehenden, zweizeilig
alternirenden LaubblÃ¤tter trÃ¤gt, deren lange Schei-
dentheile den Scheinstengel der Pflanze bilden, ist
knollig angeschwollen. In den Achseln der untersten
BlÃ¤tter des angeschwollenen AxenstÃ¼ckes entwickeln
sich fleischige, dicke und kurze AuslÃ¤ufer, welche mit
hÃ¤utigen, bald zerreissenden ScheidenblÃ¤ttern besetzt
sind und an der Spitze eine Ã¤usserst wenig ausgebil-
dete Knospe tragen. Diese AuslÃ¤ufer wachsen senk-
recht oder schrÃ¤g abwÃ¤rts in den Boden. ImSpÃ¤therbst
werden die LaubblÃ¤tter der Pflanze abgestossen ; im
MÃ¤rz beginnt die Vegetation der letzteren von neuem,
indem die Endknospen einiger der kÃ¼rzeren oder lÃ¤n-
geren AuslÃ¤ufer erst derbe ScheidenblÃ¤tter, dann
LaubblÃ¤tter entwickeln und, ihre Wachsthumsrichtung
umkehrend, aufwÃ¤rts wachsen. Der laubblatterzeu-
gende Theil schwillt dann im Laufe der Vegetations-
periode wieder an, lagert StÃ¤rke ein und wiederholt
das Geschilderte, indem zugleich die vorjÃ¤hrige Knolle
und die AuslÃ¤ufer derselben, welche ihre Endknospe
unentwickelt Hessen, ausgesogen werden und bis zum
nÃ¤chsten FrÃ¼hjahre verfaulen. Haben die Pflanzen
einzelne Wurzeln zu den bekannten knolligen Reserve-
stoffbehÃ¤ltern umgebildet, so fallen diese demselben
Schicksale anheim.

In anatomischer Beziehung mag hervorgehoben
werden, dass die Khizomtheile von Curcuma eine
ringsumlaufende Endodermis besitzen, welche jedoch
weite LÃ¼cken an den Stellen zeigt, an welchen der
Eintritt von BlattspurbÃ¼ndeln in den GefÃ¤sscylinder
erfolgt. DerGefÃ¤ssbÃ¼ndelverlauf folgt im Allgemeinen
dem Schema des Palmentypus; es findet sich jedoch
ein RindenbÃ¼ndelsystem, welches wahrscheinlich den
schwÃ¤cheren BlattspurbÃ¼ndeln seinen Ursprung ver-
dankt. In Bezug auf Endodermis und GefÃ¤ssbÃ¼ndel-
verlauf liegen ganz Ã¤hnliche VerhÃ¤ltnisse fÃ¼r Zingiber
officinale, Elettaria Cardamomum, Alpinia officina-
rum und Hedychium Gardnerianum vor. ErwÃ¤hnt sei
noch, dass es bei Curcuma longa leicht gelingt, in
den SecretbehÃ¤ltern mittels BorsÃ¤ure und Ammoniak
das Curcumin mikrochemisch nachzuweisen.

WÃ¤hrend bei Curcuma der alte Theil des Rhizoms
jÃ¤hrlich abstirbt, bleiben bei Zingiber officinale die
successiven JahrgÃ¤nge des Rhizoms lÃ¤ngere Zeit
lebensfÃ¤hig. Das Rhizom von Zingiber officinale ist
ein schraubenartig entwickeltes Sympodium, dessen
Glieder eine wechselnde Internodienzahl (2 â€” 8) auf-
weisen. Die Mediane aller Blattorgane des Rhizoms
und daher aller Glieder desselben fallen dabei in eine
Ebene. Die Rhizomzweige wachsen nicht erst weit in
den Boden hinab, wie bei Curcuma longa, sondern sie

steigen sogleich schrÃ¤g aufwÃ¤rts und entwickeln aus
der Terminalknospe die langen Laub- oder BlÃ¼then-
stengel, ohne sich zu verdicken. Die Vegetations-
periode des Ingwers ist der von Curcuma longa ziem-
lich gleich.

Mit Zingiber officinale stimmt in morphologischer
Beziehung Hedychium Gardnerianum Ã¼berein.

Elettaria Cardamomum unterscheidet sich in mor-
phologischer Beziehung wesentlich von den vorher
genannten Pflanzen. Ihr mehr holziges, stielrundes
Rhizom erlangt eine bedeutende Ausbreitung, und
es persistiren eine grosse Anzahl von JahrgÃ¤ngen des-
selben. Gehen wir von einem beliebigen RhizomstÃ¼cke
aus, so erzeugt dieses eine Reihe steriler Scheiden-
blÃ¤tter (4 â€” 7) an kurzen Internodien. Das erste der
zweizeilig alternirenden BlÃ¤tter ist der Axe adossirt.
Bei weiterer Entwickelung , nachdem das anfangs
horizontal wachsende RhizomstÃ¼ck sich vertical em-
porgerichtet hat, entstehen in den Achseln weiterer
5' â€” 6 ScheidenblÃ¤tter Knospen, von denen die mitt-
leren vorzÃ¼glich gefÃ¶rdert werden und die Verzwei-
gung in gleicherweise fortsetzen. Bei dem AufwÃ¤rts-
wachsen des Rhizomzweiges findet zugleich eine 90Â°
betragende Drehung desselben um seine Axe statt, so
dass die BlÃ¤tter der aufrecht wachsenden RhizomÃ¤ste
lateral stehen. Die Terminalknospe der sterilen Triebe
entwickelt ihre Axe nicht, sondern erzeugt nur einen
Scheinstengel. Die BlÃ¼thenzweige entspringen aus den
Achseln oberer ScheidenblÃ¤tter und Ã¼ber ihnen streckt
sich die Terminalknospe zu einem langen beblÃ¤tterten
Schafte. Aehnliche VerhÃ¤ltnisse liegen vermuthlich
bei Alpinia officinarum vor; der BlÃ¼thenstand von
Alpinia ist jedoch terminal und die sterilen Laub-
stengel besitzen gestreckte Internodien.

Ueber eine biologische EigentkÃ¼m-
lickkeit der Azolla car oliniana.
Von M. Westermaier und H. Am-
bronn.

(Aus den Abhandlungen des bot. Vereins der Provinz
Brandenburg. XXII. S.58â€” 61. Berlin 1880. Mit

einer Tafel.)
Eine bisher Ã¼bersehene EigenthÃ¼mlichkeit wenig-

stens dieser Species von Azolla ist das Abwerfen der
Wurzelhaube an Ã¤lteren Wurzeln, verbunden mit der
Bildung zahlreicher Haare aus dem Scheitel. Es kommt
dadurch ein Organ zu Stande, welches nachForm und
Function dem Wasserblatte von Salvinia Ã¤hnlich ist ;
Â»ein Gebilde, das weder eine normale Wurzel noch
ein normales Blatt ist, entsteht hier (bei Azolla) durch
Umwandlung einer echten Wurzel, dort (bei Salvinia)
durch abnorme Ausbildung einer normalen Blatt-
anlage.Â« Die Wurzelhaare sind bei Azolla Ã¼berhaupt
in ziemlich regelmÃ¤ssige Querreihen angeordnet,
deren jede aus einem Segment der dreiseitig-pyrami-
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dalen Scheitelzelle hervorgeht. Das Bestreben, in
Haare auszuwachsen, ergreift zuletzt auch die Scheitel-
zelle und die jÃ¼ngsten Segmente, welche ihre Theilun-
gen eingestellt haben. Hierdurch wird die Wurzel-
haube entfernt und es entsteht ein Organ, welches,
ohne das charakteristische Merkmal der Wurzel noch
zu besitzen, zur Nahrungsaufnahme dient. K.Prantl.

Ueber den genetischen Zusammen-
hang von Spaltpilzformen. Ton
W.Zopf.

Monatsbericht der Berliner Akademie. lO.MÃ¤rzlSSl.
8 S. mit einer Tafel.;

Der Verf. stellt seine Resultate in folgenden SÃ¤tzen
zusammen :

Die Spaltpilzgattungen Cladothrix, Beggiatoa und
Crenothrix bieten eine hÃ¶chst bemerkenswerthe Man-
nichfaltigkeit in ihren Entwickelungsformen dar, wie
sie bisher bei keinem anderen Gliede der Spaltpilz-
familie beobachtet wurde.

IhreVegetationszustÃ¤nde, deren genetischer Zusam-
menhang durch directe Beobachtung nachgewiesen
wurde, treten auf in Form von Micrococcen, 3Ionas-
formen , StÃ¤bchenformen , Beptothrixiormen und
Schraubenformen [Vibrionen, Spirillen, Spirochaeten
und Ophidomonaden) .

Aus diesen Ergebnissen folgt :
Erstens, dass die von Cohn aufgestellte, sowohl

unter den Botanikern als namentlich auch in medi-
cinischfcn Kreisen weit verbreitete Theorie von der
SelbstÃ¤ndigkeitder Spaltpilzformen imPrincip unhalt-
bar erscheint, und das auf diese Theorie gegrÃ¼ndete
provisorische System, als ein kÃ¼nstliches, fallen gelas-
sen werden muas.

Zweitens, dass die bisher nur unzureichend
gestÃ¼tzte Theorie von der UnselbstÃ¤ndigkeit derSpalt-
pilzfonnen, wie sie von Billroth, NÃ¤geli und
Cienkowski vertreten wird, im Princip richtig und
einer ausreichenden wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung
fÃ¤hig ist.

N Ã¤ ge 1 i'g Ansicht, welche die Spaltpilzformen durch
Aneinanderreihung von Micrococcen entstehen lÃ¤sst,
steht mit den entwickelungsgeschichtlichen Thatsachen
nicht in Einklang.

Es hat nach den Untersuchungen Ã¼ber Bacillus
mililu und Clottridium den Anschein, als ob nicht
alle SpaltpilzgewÃ¤chse jene Mannichfaltigkeit der Ent-
wickelungsformen besitzen; ja es ist die MÃ¶glichkeit
vorhanden, dass manche Spaltpilze nur eine einzige
Entwiokelungsform produciren.

Die von gewissen Forschern (Billroth, Kay
Lan kaster etc., gehegte Anschauung, der zufolge
alle Spaltpilze nur ein einziges Genus, oder gar
nur eine einzige naturhistorische Art darstellen

sollen, ist unhaltbar. Zwar weisen die von mir unter-
suchten Spaltpilze eine bemerkenswerthe Homologie
in der Form und Entstehungsweise ihrer Entwicke-
lungszustÃ¤nde auf; allein diese Homologie berechtigt
nicht einmal zu einer generisehen, geschweige denn
zu einer speeifischen Vereinigung, ein Factum, das
ich in der ausfÃ¼hrlichen Darstellung an Cladothrix,
Beggiatoa und Crenothrix nÃ¤her begrÃ¼nden werde.

Jede Entwickelungsform der behandelten Spaltpilze
kann unter gewissen VerhÃ¤ltnissen einen Zoogloea-
Zustand eingehen. Eine Ausnahme von dieser Regel
bieten meist die lÃ¤ngeren, Leptothr i'z-artigenZustÃ¤nde.

Jeder Entwickelungszustand besitzt im Allgemeinen
die FÃ¤higkeit, unter gewissen Bedingungen die
SchwÃ¤rmerform anzunehmen, indem er eine oder
zwei Cilien enthÃ¤lt. Eine Ausnahme machen auch
hier die langfÃ¤digen ZustÃ¤nde.

Cladothrix, Crenothrix und Beggiatoa stellen die
entwickeltsten Spaltpilze dar. Ihre engen verwandt-
schaftlichen Beziehungen rechtfertigen ihre Ver-
einigung zu einer kleinen Familie, die man, da Creno-
thrix als Vermittelungsglied zwischen Cladothrix und
Beggiatoa auftritt, als Â»CrenotricheenÂ« bezeichnen
kÃ¶nnte.

Neue Litteratur.
The Journal of the Linnean Society. Vol. XVIII. Nr.106

â€”111. 1880/81. â€” T. Aitchison, On the flora of
the Kuram Valley etc. Afghanistan. â€” C. Baron
Clark e, On Indian Begonias. â€” G. Dickie,
Notes on Algae from the Amazons and its tribu-
taries. â€” E. M. Holmes, On Codiolum gregarium
A. Br. â€” Allmann, Aspects of Vegetation in the
littoral districts of Provence, the Maritime Alps,
and the Western extremity of the Ligurian Riviera:
a chapter in the physiognomy and distribution of
plants. â€” G. Murray, On the application of the
results of Pringsheims recent researches on Chloro-
phyll to the lue of the liehen. â€” J. G. Baker, A
Synopsis of Aloineae and Yuccoideae. â€” E.Brown,
On some new Aroideae ; with observations on other
known forms. P. I. â€” L. Kitching, Notes on a
collection of flowering plants from Madagascar. â€”
G. Bentham, Notes on Orchideae. â€” Id., Notes
on Ceperaceae; with special reference to Lestibou-
dois's Â»Essai on Beauvois's generaÂ«. â€” G. Watt,
Notes on the Vegetation etc. of Chumba State and
British Lahoul; with descriptions of new species. â€”
J.Berkeley, Australian fungi. II.Receivedprinci-
pally from Baron F. v. Mueller. â€” P. Mac Owan,
Novitates Capenses : Descriptions of new plants
from the Cape of Goode Hope. â€” Fr. Townsend,
On an Erythraea new to England, from the Isle of
Wight and South Coast. â€” Fr. Darwin, The
theory of the growth of cuttings ; illustrated by
observations on the Â«BrambleÂ« Hubus fruticosus. â€”
W. Phillips, A revision of the genus Vibrissea.

Dublin Microscop. Socioty. Nov.-Dec. 1879. Nach Quar-
terly Journal of microscopical science. Vol. XX. â€”
Archer, Chroococcaceous algae from Leicester. â€”
E. Perceval Wrigh t, Minute quasi-parasitic Calli-
Uutmnion on Lomenlaria arlimlata. â€” M'Nah,
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Brandung of the staminal hairs of Tradescantia. â€”
Archer, Cosmarium isthmochondrum Nordst. new
to Ireland. â€” E. Perceval W r i g h t, Parasitic Flori-
deous alga in Plocamium coccineum.

Proceedings of the Eoyal Irish Academy. April 1881. â€”
H. C. Hart, On the Botany of the Galtee Moun-
tains, Co. Tipperary. â€” R. M. Barrington, On
the Flora of the Blasket Islands, Co. Kerry.

Annales des Sciences naturelles. Botanique. VI. Ser.
T.X. Nr.6. â€” Em. Bescherelle, Florule bryo-
logique de la Reunion et des autres lies austro-
africaines de FOcean-Indien (Fin.). â€” Maquenne,
Recherehes sur la diffusion, 1'absorption et Demis-
sion de la chaleur par les feuilles. â€” Ed.Prillieux,
Alterations produites dans les plantes par la culture
d'un sol surchaufle. Avec 2 pl. â€” P. Sagot, Cata-
logue des plantes phanerogames et cryptogames vas-
culaires de la Guyane francaise.

Bulletin de la Societe Botanique de France. 2. Serie.
T. HI. 1881. Comptes rendus des Seances. 2. Seance
du 28. Janvier (suite). â€” A. Legrand, Notes sur
quelques plantes critiques ou peu communes. â€”
Seance du ll.Fev. Ch.Magnier, PrÃ¤sentation du
2 e fascicule des Plantae Galliae septentrionalis et
Belgii. â€” Heribaud-Joseph, Dicouverte d'une
graminee nouvelle pour la flore francaise (Alopecu-
rus arundinaceus Poir.). â€” G. Rouy, Sur quelques
plantes rares de la flore francaise. â€” Malin vaud
et Edm. B o n n e t, Remarques sur la communication
precedente. â€” Ph. vanTieghem, Sur la Vegetation
d_ans l'huile (deuxieme note). â€” Seance du 25.Fev.
Em. Mer, De l'influence des Saisons sur la Vege-
tation et la reproduction de 1' Isoetes lacustris. â€”
Bairier, Sur quelques especes de Sterigmatocystis.
Seance du 11. Mars. Lettre de M. Briard, relative
Ã¤ l'envoi d'un Catalogue des plantes de l'Aube. â€”
Lettre de M. Chr. Magnier (Stellaria Moenchii
Magn. etc.). â€” Malinvaud, Observations sur la
communication precedente. â€” Edm. Bonnet, Sur
les Stellaria graminea et glauca. â€” Em. Mer, Ob-
servations sur les variations des plantes suivant les
milieux. â€” Seance du 25. Mars. Boudier, Nouvelles
especes de Champignons de France.

Annales de la Societe Botanique de Lyon. 8 e annee. 1 879/80.
Nr. 1. Notes et memoires. Lyon 1881. â€” X.Gillot,
Contribution Ã¤ l'etude de la Flore du Beaujolais
(Description des Rubus trachypus Boulay et Gillot.
â€” Rosa minuscula Ozanon et Gillot. â€” Mentha
hellojocensis Gillot) . â€” L. Reroll e, Note sur la
flore des regions de la Plata. â€” Perroud, Excur-
sions botaniques dans les Alpes duDauphine (Luz et
Trieves â€” Massif d' Allevard â€” Payas de Lans et
Royannais). â€” Koch, Compte-rendu d'une her-
borisation de Miribel Ã¤ Thil (14. Sept. 1879). â€”
B o u 1 1 u , Deux rosiers nouveaux pour la flore
francaise (R. Doniana Woods, JR. subsessiliflora
Boullu). â–  â€” Debat, Observations sur quelques
mousses des environs de Chamonix. â€” Note sur
quelques mousses du fascicule de 1880 des Musci
Galliae. â–  â€” Observations sur quelques mousses rares.
â€” Koch, Excursion Ã¤ la Giraudiere-Courzien,
les Verrieres, Yzeron, la Braly (17. Mai 1880). â€”
Perroud, Herborisation sur les rochers de Don-
zere et deViviers et dans les Alpines. â€” Vi vi an d-
Morel, Excursion botanique Ã¤ la montagne de
Pierre-sur-Haute (3. AoÃ¼t 1879). â€” Perroud, Her-
borisation dans la foret de Saou et ses environs. â€”

A. Magn in, Excursion botanique dans les monts
du Lyonnais (Lundi de PÃ¤ques 1880 : Saint-Bonnet-
le-Froid, Mercruy). â€” Champignons par M. M.
Therry et Veulliot. â€” Boullu, Note sur un Hie-
racium hybride (H. pilosello-auricula) . â€” Saint-
Lager, Nouvelles remarques sur la Nomenclature
botanique (Genre grammatical des mots Lotos et
Melilotos; â€” desinence des noms de genre ; â€”
genre grammatical des noms generiques d'origine
grecque; â€” noms de genre tires d'un nomd'homme;
â€” pleonasmus; â€” noms composes etc.) . â€” Viviand-
Morel, Note sur quelques cas teratologiques de
\ Anemone cor onaria. â€” G. Dutailly, Sur une
monstruosite du Bryonia dioica. â€” O. Meyran,
Analyse de l'ouvrage de M. Todaro sur la culture
du coton en Italie et la monographie du genre
Gossypium.

Societe Botanique de Lyon. Compte-rendu des Seances.
1881. 29. Marsâ€” 12. Avril. â€” A.Magnin, C. r. de
l'excursion dans les saulees des bords du Rhone,
derriere le Grand-Camp. â€” A. Viviand-Morel,
Endophyllum Sempervivi. â€” â–  A. Magn in, Reactif
chimique pour la determination des lichens. â€” G.
Coutagne, Champignons de St. Chamas (B. du
Rhone) . â€” Malinvaud, Menthes de Lyonnais. â€”
Boullu, Quelques rosiers interessants. â€” 26.Avril.
Therry, Lenzites albida Fr. â€” Id., Merulius
destruens Pers. â€” A. M agnin, Excursion dans la
vallee de la Galaure et les coteaux de Ponsas. â€”
St. Lager, Potentilla subacaulis L. (P. incana
Lamark). â€” Therry, Cryptogames de St. Vallier.
â€” 10. Mai. A.Magnin, Herborisations dans le
vallon de la Cadette. Herbor. dans la vallee du
Garsu. â€” O. Meyran, Excursions dans les Alpes.
â€” A. Magnin, Lichens de la region lyonnwse. â€”
24. Mai. St. L a g e r, La nomenclature botanique. â€”
A. Magnin, Excursion de Dessines. â€” Dutailly,
Sur l'inflorescence male du Pandanus furcatus. â€”
7. Juin. A.Magnin, Herborisations Ã¤Neron', â€” sur
les coteaux de Seyssuel Ã¤ Estressin.

Nuovo Giornale botanico Italiano. Vol. XIII. 12. Luglio.
1881. Nr. 3. â€” P. Baccarini, Studio comparativo
sulla fiora Vesuviana e sulla Etnea. â€” T. Caruel,
Prolusione alle lezioni di botanica fatte neH' Istituto
di studii superiori in Firenze l'anno scolastico 1880
â€” 81. â€” A. Jatta, Ancora sulle localitÃ¤ di alcuni
licheni critici dell' erbario de Notaris. â€” T. Caruel,
Systema novum regni vegetabilis. â€” C. Massa-
lon g o, MonstruositÃ¤ osservate nel flore pistillifero
del Rumex arifolius L. â€” R.Pirotta, Sulla strut-
tura e sulla germinazione delle spore del Soro-
sporium (?) primulicola (Magn.).

Anzeige.
In unserem Verlage ist erschienen:

Repertorium annuum literaturae botanicae
periodicae curavit G. C. W. Bohnensieg.
Tomus VI (1877).

Preis M 9,20. (41)
FrÃ¼her erschienen T.I (1872) s.M 3,60.
T.II (1873) Ã¤uif 5,50. T.III (1874) Ã¤ Jt 7,60.
T.IV (1875) Ã¤ Jt 7,60. T.V (1876) Ã¤ Jl 8,80.

In Leipzig zu haben bei Herrn G. E. Schulze, in Paris
bei Herrn Gauthier Villars.

Haarlem, August 1881. De Erven Loosjes.
Verliig von Arthur Felix in Leipzig. Druck von Breittopf & Hart el in Leipzig.
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Zur Kenntniss der Peronosporeen.
Von

A. de Bary.
Hierzu Tafel V.
(Fortsetzung.)

II. Phytophthora omnivora.
8. Im Sommer 187S erlag im botanischen

Garten zu Strassburg ein im Freiland stehen-
der Satz von Oleome violacea grossentheils
einer Erkrankung, welche darin bestand,
dass die krÃ¤ftigen Pflanzen, etwa zu Anfang
ihrer BlÃ¼thezeit, von der BodenflÃ¤che aus auf-
wÃ¤rts braun wurden, hier und da auch weiter
oben isolirte Flecke an Stengel und BlÃ¤ttern
bekamen, dann welkten und schliesslich um-
fielen und faulten oder vertrockneten. Ein-
zelne Exemplare erholten sich bei trockenem
Wetter wieder von dem schon begonnenen
Welken, die meisten gingen ganz zu Grunde.
FlÃ¼chtige Untersuchung zeigte, dass die Opfer
von der zuerst gebrÃ¤unten, am Boden befind-
lichen Stelle aus aufwÃ¤rts und abwÃ¤rts ver-
fault waren; es wurden auch allerlei PilzfÃ¤den
in dem zersetzten Theile gefunden, eine
nÃ¤here Untersuchung jedoch nicht vor-
genommen.

In dem nassen Sommer 1S70 begann in der
zweiten HÃ¤lfte Juni dieselbe Erscheinung au
dem nÃ¤mlichen Platze an ausgepflanzterG'/eowje

rieder. Sie erstreckte sich bald auch
auf Pflanzen von Alonsoa caulialata, Schi-
tanthut pÃ¼matus, â– weiche in nÃ¤chster Nachbar-
schaft der Oleome standen, und eine Umschau
an etwas entfernteren PlÃ¤tzen des Gartens

Gleichet oderAehnlichet an derBlÃ¼the
nahen Aussaaten von (JiHa capitata, Fago-
pyrurn maryinatum und tataricum und beson-
der- cJml.i'i elegant, Die nun vorgenommene

nÃ¤here Untersuchung zeigte in allen diesen
Pflanzen innerhalb des gebrÃ¤unten und in
Zersetzung mehr oder minder vorgeschrittenen
Gewebes Pilze : Ã¶fters septirte, Fusisporium-
Conidien abschnÃ¼rende Hyphen; mehrmals
kleine Mengen einer Pythium-Foxm, immer
aber, bis auf verschwindend wenige Ausnah-
men, den in der Ueberschrift genannten Pilz.

Die dicken Ã¤stigen, anfangs querwandlosen,
dann ordnungslos gestellte QuerwÃ¤nde zei-
genden MyceliumschlÃ¤uche desselben sind in
dem Parenchym, zumal der Rinde und der
LaubblÃ¤tter genannter Pflanzen verbreitet,
und zwar sowohl in den IntercellularrÃ¤umen,
als auch im Innern der Zellen, in welche sie
durch Perforation der Membranen eindringen.
An den direct aus dem Freilande zur Unter-
suchung gekommenen Exemplaren hafteten
der OberflÃ¤che einzelne durch GrÃ¶sse aus-
gezeichnete Conidien an, von TrÃ¤gern dieser
fanden sich nur Spuren. An solchen Exem-
plaren, welche zur VerhÃ¼tung gÃ¤nzlichen Ein-
trocknens mit dem unteren Ende in Wasser
gestellt waren, traten dicht Ã¼ber dem Wasser-
spiegel, zumal in der Grenzzone zwischen
den gebrÃ¤unten Stellen und ihrer noch grÃ¼nen
Umgebung, binnen 24 Stunden ConidientrÃ¤ger
in Form eines fÃ¼rs blosse Auge eben erkenn-
baren weisslichen Anflugs auf; weit reich-
licher und stattlicher aber erschienen solche
auf den noch nicht vÃ¶llig zersetzten, ganz
unter Wasser getauchten Theilen. Hieraus
war ersichtlich, dass der Pilz die genannten
Organe sowohl an stark durchfeuchteten,
von sehr feuchter Luft umgebenen als ganz
besonders an unter Wasser befindlichen Thei-
len der befallenen Pflanzen bildet. Die Ent-
wickeltWg derselben wurde hinfort vorzugs-
weise ;ui untergetauchtem Material beobach-
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