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Vries H. de. Sur la fecondation hybride de l'endosperme chez Je
Mais. (Rev. gen. d. bot. Tom. XII. p. 129â€”137.) 8Â°. 1 Tab.

Die Abhandlung des Verfassers deckt sich bezÃ¼glich der Ergebnisse
vollkommen mit jenen von Correns Ã¼ber dasselbe Thema. Beide Arbeiten
erschienen unabhÃ¤ngig von einander.

Wildern an E. de et Durand Th. Phantae Thonnerianae con-
golenses ou enumeration des plantes recoltees en 1896 par Fr.
Thonner dans le district des Bangalas. Bruxelles (0. Schepens
& Cie.) gr. 8Â°. 47 p. 23 planches et 1 carte.

Das Buch enthÃ¤lt ausser der AufzÃ¤hlung der gesammelten und der
Beschreibung der neuen Pflanzen insbesondere die prÃ¤chtigen Abbildungen
der letzteren.

Win kl er W. Sndetenflora. Eine Auswahl charakteristischer Ge-
birgspflanzen. Dresden (C. Heinrich), kl. 8Â°. 190 S. 103 Abb.
auf 52 Farbentaf. â€” K 12.

FÃ¼r den Botaniker liegt der Schwerpunkt des Buches in den Abbil-
bildungen, welche nach Photographien mit dem Ostermaier'schen photo-
chromatischen Verfahren hergestellt wurden und die charakteristischester.
Sudetenpflanzen naturgetreu darstellen. Der Text bringt Beschreibungen der
abgebildeten Pflanzen mit pflanzengeographischen und Ã¶kologischen Bemer-
kungen, Gedichten etc.

WÃ¼nsche 0. Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. EinUebungs-
buch fÃ¼r den naturwissenschaftlichen Unterricht. 3. Aufl. Leipzig
(Teubner). kl. 8". 282 S.

Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine,

Congresse etc.
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Classe vom 3. Mai 1900.

Das wirkliche Mitglied Herr Hofrath Prof. Wiesner legt eine
Abhandlung vor. betitelt: â€žUntersuchungen Ã¼ber den Licht-
genuss der Pflanzen im arktischen Gebiete" (Photo-
metrische Untersuchungen auf pflanzenphysiologischem Gebiete. III.).

Die Hauptergebnisse dieser Untersuchungen sind nachfolgend
kurz zusammengefasst.

1. Der vom Verfasser schon frÃ¼her bezÃ¼glich anderer Vege-
tationsgebiete gefÃ¼hrte Nachweis, dass mit Zunahme der geogra-
phischen Breite die zur Existenz der Pflanze erforderliche Licht-
stÃ¤rke steigt, hat im arktischen Gebiete eine neuerliche BestÃ¤tigung
gefunden.

Der relative Lichtgenuss der an den arktischen Vegetations-
grenzen auftretenden Pflanzen nÃ¤hert sich zumeist dem mÃ¶glichen
Maxiraum (= 1). Die hocharktische Pflanze bietet ihr Laub dem
vollen Tageslichte dar und vertrÃ¤gt in der Eegel nur eine geringe
EinschrÃ¤nkung des Lichtgenusses. Diese EinschrÃ¤nkung wird weder
durch Selbstbeschattung, noch durch Ueberschattung seitens eines
anderen GewÃ¤chses bewirkt; sie ist vielmehr â€” bis zu einer nicht
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weitgehenden Grenze â€” durch die Configuration des Bodens,
welche einen Theil des Hiramelslichtes abschneidet, bedingt.

2. Die HÃ¶he des Lichtgenusses im hocharktischen Gebiete ist
eine Folge der niederen Temperaturen zur Vegetationszeit. Es hat
sich nÃ¤mlich das schon frÃ¼her vom Verfasser ausgesprochene Gesetz
auch rÃ¼cksichthch des hohen Nordens bewahrheitet: dass nÃ¤mhch
die zur Existenz einer Pflanze erforderÃ¼che LichtstÃ¤rke desto grÃ¶sser
ist, je kÃ¤lter die Medien sind, in welchen die Pflanze ihre Organe
ausbreitet.

Der Strauch- und Baumvegetation ist bei ihrer Wanderung
in der Richtung nach dem Pole weniger durch die WinterkÃ¤lte,
als durch ihr gegen die arktischen Vegetationsgrenzen hin steigendes
LichtbedÃ¼rfniss â€” welches aber wieder in der gegen den Pol zu
abnehmenden LichtstÃ¤rke seine Schranke findet â€” eine Grenze
gesetzt.

3. Den an der arktischen Vegetationsgrenze (Adventbai) auf-
tretenden Pflanzen mangeln fast durchgÃ¤ngig Einrichtungen zum
Schutze des Chlorophylls gegen Lichtwirkiing. Sie setzen sich da-
durch in Gegensatz zu Steppen- und WÃ¼stenpflanzen, welche in
der Eegel sehr ausgiebigen Ohlorophyllschutz besitzen. Auch hier-
aus ergibt sich, dass die arktische Pflanze an der Grenze ihres
Lichterfordernisses angelangt, die WÃ¼sten- und Steppenpflanzen hin-
gegen einem LichtÃ¼berschusse ausgesetzt sind.

4. Das Blatt der hocharktischen Pflanze ist in der Regel sehr
stumpf in seinen, die Orientirungsbewegungen zum Lichte bedin-
genden Reactionen, ja in manchen FÃ¤llen ohne jede solcher Re-
actionen. es ist dann aphotometrisch {Cassiope tetragon<i), ge-
wÃ¶hnlich panphotometrisch im Ã¼ebergange zur aphotometri-
schen Ausbildung. Es sucht das stÃ¤rkere Licht, ohne sich zum
stÃ¤rksten diff'usen (Oberlicht) genau senkrecht zu stellen. Der hier-
durch dem Blatte erwachsende Nachtheil ist aber ein geringer, da
das Oberlicht im hocharktischen Gebiete im Vergleiche zum mittleren
(dififusen) Vorderlichte verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig wenig stark ist. Nur selten
kommt es vor, dass eine Pflanze dieses Gebietes bei beschrÃ¤nkter
Tagesbeleuchtung die Tendenz zur euphotome frischen Aus-
bildung zeigt {Salix polaris), d. h. ihre BlÃ¤tter genau senkrecht
auf das stÃ¤rkste ihm dargebotene diffuse Licht zu stellen trachtet.

5. Die hocharktische Pflanze ist nur einer geringen Wirkung
des directen (parallelen) Sonnenlichtes ausgesetzt, welche erst
bei einem Ã¼ber 15" gehenden Sonnenstande merklich zu werden
beginnt und im gÃ¼nstigsten Falle (Mittags am 2L Juni) wenig Ã¼ber
30Â° reicht (in der Adventbai 35Â° 15'). Das paraUele Sonnenlicht
erreicht hier hÃ¶chstens die IntensitÃ¤t des gesammten diffusen Lichtes,
und das gemischte Sonnenlicht ist also hÃ¶chstens doppelt so stark
als das gesammte diffuse Tageslicht.

Die hocharktische Pflanze steht in Bezug auf die IntensitÃ¤t
der Beleuchtung im vollen Gegensatze zur hochalpinen Pflanze (in
mittleren Breiten), welche bei einem bis Ã¼ber 60Â° reichenden
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SonnenstÃ¤nde der Wirkung des parallelen Lichtes ausgesetzt ist,
dessen IntensitÃ¤t dreimal grÃ¶sser werden kann als die des ditfusen
Lichtes; das gemischte Sonnenlicht kann also die vierfache StÃ¤rke
des diffusen Gesammtlichtes annehmen.

Ein weiterer Unterschied in der Beleuchtung der hocharktischen
und der hochalpinen Pflanze besteht darin, dass die tÃ¤gliche Licht-
summe, welche die letztere empfÃ¤ngt, schon im Beginne und am
SchlÃ¼sse der Vegetationsperiode grÃ¶sser ist als jene, welche erstere
zur Zeit des hÃ¶chsten Sonnenstandes erhÃ¤lt.

6. Die Beeinflussung der Vegetation durch die in Folge der
Terrainneigung verÃ¤nderte Bestrahlung ist in mittleren Breiten sehr
auffallend, und in bestimmten SeehÃ¶hen tritt die verschiedene, durch
die Bodeuneigung bedingte Verschiedenartigkeit der Bestrahlungs-
wirkung auf die Pflanze sehr stark hervor, indem die sÃ¼dlichen
HÃ¤nge noch mit Pflanzen bedeckt sein kÃ¶nnen, wÃ¤hrend die nÃ¶rd-
lichen schon vegetationslos sind. Man hat die in mittleren Breiten
gewonnenen Eesultate nur allzusehr verallgemeinert. Vergleichende
Untersuchungen haben gelehrt, dass kein Vegetationsgebiet existirt,
in welchem die auf verschieden gegen die Himmelsrichtung ge-
neigtem Terrain auftretende Vegetation von der directen Ein-
wirkung der Sonnenstrahlen auf die Pflanzenorgane in so geringem
Grade beeinflusse wird, als das hocharktische Vegetationsgebiet.

7. Es wurde auch die Baumgestalt in ihrer Beziehung zur
Beleuchtung untersucht. BezÃ¼glich der Pyramiden bÃ¤ume wurde
Folgendes constatirt: Das Sonnenlicht der niedrig stehenden Sonne
kommt dem Pyramidenbaume zu Gute, und die durch hohen Sonnen-
stand bedingte Strahlung wird ihm nicht gefÃ¤hrlich. Mit dem HÃ¶hen-
wuchs emancipirt er sich von dem immer mehr und mehr ge-
schwÃ¤cht in seine Krone dringenden Zenithlicht und macht sich
fortwÃ¤hrend das ihm trotz HÃ¶henwuchs in annÃ¤hernd gleichem
Masse fÃ¶rderliche Vorderlicht zu Nutze. Der Pyramidenbaum er-
scheint somit sowohl den BeleuchtungsverhÃ¤ltnissen nÃ¶rdlicher als
sÃ¼dlicher Klimate angepasst.

8. Mit dem steigenden Lichterfordernisse nimmt der Grad
der physiologischen Verzweigung der HolzgewÃ¤chse ab und erreicht
an der polaren Vegetationsgrenze ein Minimum. Es seheint nach
den bisher angestellten Beobachtungen, als wenn auch mit steigendem
Licht Ãœberschusse der Verzweigungsgrad abnehmen wÃ¼rde.

Wiener Botanische Abende.
Versammlung am 2. Mai 1900. â€” Vorsitzender Dr. Zahl-

b r u c k n e r.

ZunÃ¤chst sprach Herr Dr. E. Wagner â€žÃ¼ber eine neue
Aseoraycetengattung aus Java".

Graf H. zu Solms-Laubach entdeckte in Java einen Asco-
rayceten von sehr eigenthÃ¼mlichem Bau, der bezÃ¼glich der Structur
nur an die Atichia Mosigii Fl., einem lediglich steril bekannten
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Pilz, erinnert. Die hÃ¶chst eioenthÃ¼mliche, ankleineSeesterne erinnernde
Gestalt des bis o Â»im grossen Thalliis lÃ¤sst aber eine IdentitÃ¤t mit
der oben erwÃ¤hnten Art ausgeschlossen erscheinen. Die Gattung
Atichiu ist auf steriles Material gegrÃ¼ndet, die javanische Pflanze
besitzt sehr eigenthÃ¼mliche FruchtkÃ¶rper; es ist nun uuthunlieh,
lediglich auf die Structur des Thallus hin eine Identificirung der
Gattungen vorzunehmen, wenn schon sie wahrscheinlich ver-
wandt sind, daher erhÃ¤lt der neue Pilz den Namen Atichiopsis
Solmsii R. W. Eine ausfÃ¼hrliche Beschreibuog wird an anderer
Stelle mitgetheilt werden.

Hierauf hielt Frl. E. Ott einen Vortrag â€žÃ¼ber das Licht-
brechungsverraÃ¶gen der StÃ¤rke und der vegetabilischen
Zell bau f. (Vgl. diese Zeitschrift Jahrg. 1899, Nr. 9. E. Ott:
â€žEinige Beobachtungen Ã¼ber die Brechungsexponenten verschiedener
StÃ¤rkesorten-'.)

Den Schluss bildete ein Vortrag des Herrn Dr. Fr. Vier-
happer: â€žDescendenztheoretische Untersuchungen Ã¼ber
einige Dianthu sarten".

Vortragender sprach Ã¼ber hianthus lÃ¼umarius L. und Ver-
wandte. Es bilden diese Dianthns- Arten einen Kreis einander sehr
nahestehender Formen, welche in ihrem morphologischen Verhalten
hauptsÃ¤chlich durch ihre zumeist zerschlitzten Petalenplatten und
in ihrer geographischen Verbreitung dadurch ausgezeichnet sind,
dass sie benachbarte, einander ausschliessende Areale innehaben.
Auch der nicht â€žfimbriate" Dianthus cnesius Sm. ist nach Vor-
tragendem dieser Gruppe einzureihen.

Im AnschlÃ¼sse an diese AusfÃ¼hrungen wurde hervorgehoben,
dass das â€žSich- Vertreten" nÃ¤chstverwandter Rassen in aneinander
grenzenden Verbreitungsgebieten innerhalb der Gattung DiantJius
Ã¼berhaupt eine ziemlich durchgreifende Erscheinung ist, ferner der
Ueberzeugung Ausdruck cregeben, dass ein geographisch-morpho-
logisches Studium die Systematik der Gattung DiuntJms sehr zu
fÃ¶rdern geeignet ist, und schliesslich einige durch ein solches
Studium sich ergebende natÃ¼rliche Gruppen in ihren wichtigsten
Vertretern demonstrirt.

Zur Demonstration gelangte ein Polarisationsmikroskop aus
dem Besitze des pflanzenphysiologischen Institutes durch Herrn Dr.
K. Linsbauer, sowie eine Reihe neuer oder interessanter Pflanzen
aus dem botanischen Garten. Dr. K. Linsbauer.

K. k. Zoologiscli-botanische Gfesellscliaft in Wien.
Section fÃ¼r Botanik.

Versammlung am 20. April 1900. Dr. J. Hockauf hielt
einen Vortrag: â€žEiniges aus der angewandten Mikroskopie". â€”
Dr. A. V. Hayek legte einige Originalexemplare von Centaiirea-
Arten aus dem Herbare Will den ow vor und besprach dieselben,
â€” Dr. F. Vierhapper sprach Ã¼ber Z)oroÂ«JcÂ«m- Arten und deren
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