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Abstract: Reexamination of Xanthoria persica, X. polycarpoides, X. lobulata 
gave evidence, that the thalli of these species are devoid of a lower cortex and 
rhizinae. Theretbre, they do not fit the definition of the genus Xanthoria and 
are transferred to Caloplaca (under the new section Xanthoriella) as Calopla, ca 
Persica, C. polycarpoides, and C. boulyi, respectively. - -  Details on develop- 
n~ent, anatomical structure, ecology and distribution are presented. 

Die hier behandelten, bisher zur Gat tung Xanthoria (L.) TH. FR. 
gestellten Arten geh6ren zweifellos zu den weniger bekannten Flechten. 
Die europgische X.  lobulata (FLK.) B. DE LESD. einschl, var. turffida 
(SCIiAER.) HJLLM. gilt als ,,verbreitet, aber nicht h~ufig und leicht zu 
iibersehen, deshalb erst yon wenigen Standorten bekannt"  (HILLMANN 
1935, p. 20). Auch in den gr6|3eren Herbarien ist sic meistens sp~trlich 
belegt. DaB sie relativ h~ufig in Exsikkatenwerken verteilt  wurde, 
spricht ffir ihre Einsch~tzung als seltene, zumindest bemerkenswerte 
Art. X. polycarpoides STNR. war bis vor kurzem nur in den von J. 
STEINER (1910) beschriebenen Typusbelegen (Herb. W, WU), X. persica 
(STNR.) SZAT. in den d'rei vom gleichen Autor  (J. STE1NER 1910, 1916, 
1921) ver6ffentlichten Funden bekannt.  Erst  1973 wurde sic dann von 
SOJAK wieder gesammelt und yon V~ZDA in Lich. sol. 1223 ausgegeben. 

Anlal~ und Gelegenheit zu den hier mitgeteilten Untersuchungen 
gab reichliches, vom ersten Verf. 1970 in Afghanistan gesammeltes 
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Material von X. polycarpoides, und X. persica. Sie ffihrten zu einigen 
wesentlichen ErgKnzungen und Kor rek tu ren  des bisher Bekannten,  die 
unter  anderem dazu zwingen, die drei Arten yon Xanthoria nach 
Caloplaca fiberzuffihren (p. 163 ff.). Im  folgenden werden durchwegs die 
dor t  n/~her zu begrfindenden Namen  gebraucht .  

Caloplaca boulyi (ZAHLBm) M. STEINER &) POELT [ =  Xanthoria 
lobulata (FLK.) B. DE LESD.J. 

Caloplaca persica (STNR.) M. STEINER &~ POELT [ ~- Xanthoria persica 
(STNR.) SZAT.']. 

"Oaloplaca polycarpoides (STNR.) M. STEINER &~ POELT ( = Xanthoria 
polycarpoides STXr~.) 

Als Parad igma bei den folgenden Beschreibungen dient vor allem C. 
persica, yon der begonders reiehhaltiges und instrukt ives Material zur 
Verffigung stand. Au$erdem ist diese Art  in allen Entwieklungsstadien 
und Ausbildungsformen an den 16sporigen Schl/~uehen mit  Sicherheit 
zu erkennen. 

Die Verfasser danken den Direktoren und Kustoden der tterbarien ffir 
Leihgaben, S. W. BRECI~L~, M. C14. JAI~MAL, H. MAYRHOFER, l). POI)LEC}i ffir 
Materialbeschaffung, K. H. i~ECH1N(~J~R und O. VIT1KAINEN flip wertvolle 
Auskfinfte, H. HE~'r~:L und O. KLF~MIr (t) ffir Literaturhinweisc, A. BAST- 
WA(~NE1L I. ME]EIL W. MF, N~qCK;~N und V. St,~,~m~oUcK ffir technische Hiltb. 

Der erste Verfasser ist zu Dank verpflichtet: den afganischen und deut- 
schen Kollegen der Science Faculty Kabul fill' vielf/iltige Unterstfitzung 
w/i, hrend seines Aufenthaltes in Afghanistan, insbesondere D. PODLECH, seinem 
Ffihrer und Begleiter bei den Exkursionen ; der Deutschen Forschungsgemein- 
schaft und dem Minister ffir Wissensehaft und Forsehung NRW ffir Unter- 
stfitzung seiner Untersuchungen fiber afghanische Flechten. 

Beschreibungen 
Thallusbau. Vor allem jtingere Thalli der Caloplaca persica werden 

zweckm~13ig feucht untersucht.  Sie fallen dann dutch ihre lebhaft  
apfelgrfine Farbe  auf, w~hrend sieh im trockenen Zustand ihr gelbliehes 
Grau kaum yon der Unterlage, etwa Morus-Rinde, abhebt  (Abb. 2a--d) .  

Die jfingsten Entwicklungsstadien der Flechte (Abb. 1 a) pr~sen- 
tieren sich als kleine, der Unterlage eng angedrfickte Sehfippchen mit  
einem Durchmesser  von 0 ,05- -0 ,1mm.  Sehon bald, wenn die Gr6i3e 
e twa 0,3--0,5 mm erreicht, zeigen sieh die ersten Apothezienanlagen, 
zun/~ehst a l s  leiehte, e twa 0,1 mm breite Aufw61bungen der Tha.llus- 
oberfl/iehe, die mit  dist inkten feinen gelben K5rnehen inspergiert sind 
und mit  K intensive Rotf/ irbung geben. In  der Mitre der Aufw61bung 
ents teht  dann ein feiner strahliger Ri l l  der sieh alsbald zu einer 
kreisfSrmigen, etwa 0,02---0,03 mm breiten Offnung rundet,  unter  der 
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bereits die Scheibe des jungen Apotheziums zu erkennen ist. Der 
aUsgewachsene Horizontalthallus erreicht einen Durchmesser von bis 
zu 4ram. Der Umfang ist unregelm/tBig gekerbt bis gelappt; die 
angedeuteten Loben kSnnen eine L/~nge bis etwa 0,6 mm erreichen, ihre 
Oberseite ist leicht gewSlbt, die Oberfl/iche deutlich mat t  bis rauh, 
naeist yon graugelber , ,Lehmfarbe", nur an Sch~ttstandorten (z.B. 
Ste. 34 yon Platycladus) +_ rein grau. Der trockene Thallus ist sehr 

Abb. 1. Jfingste Stadien der Thallusentwicklung bei a Caloplaca persica (Afgh., 
Pod. 60), b C. polycarpoides (Afgh., Stc 50) undc C. boulyi (Makedonien, POELT 

& ah 1977) 

br~ichig, der feuchte sehr weich ; in beiden Zust~nden ist das Lager ffir 
die Herstellung von Schnitten kein angenehmes Objekt. Ein auf- 
gcsetzter Wassertropfen wird in Sekundenschnelle aufgezogen, ein 
Verhalten, welches bei sehr vielen, zumal epiphytischen Fleehten der 
ariden Gebiete Afghanistans beobachtet wurde. 

Anthrachinonbildung - -  deutliche Gelbfs mit positiver K- 
l~eaktion - -  stellt sich.am vegetativen Thallus yon C. persica nur sehr 
Z6gernd ein. Zumeist bleibt clie K-I~eaktion fiberhaupt auf die 
Apothezien und ihre Anlagen beschriinkt. Nur bei einigen Belegen von 
dauernd vollhesonnten Standorten (z.B. Ste. 31, Ste. 35) zeigte sich 
auch auf den vegetativen Partien fleckenweise eine Anthrachinon- 
reaktion. 

i1" 
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Hand in Hand mit dem Fl/tehenwaehstum nimmt die Zahl der 
Apothezien sehr rasch zu; bei einem Thallusdurehmessm' wm 1 mm mind 
bereits bis 5, bei 1,5mm bis 10 Apothezien in versehiedenen Ent- 
wieklungsstadien zu zghlen. Die Apothezien werden bald dutch hohle 
Apothezienstiele iiber die Tha.llusfiiiehe eml)orgehoben. Diese ,,Pseudo- 
podetien" erweitern sieh oben mit zunehmendem Durehmesser der 
Seheibe. Sie sind dementspreehend zunfiehst annfi.hernd zylindriseh, 
sp/~ter kreiself6rmig (Abb. 3 und 4). 

Im Endstadium seiner Entwieldung pv/tsentiert sieh der Thalh, s als 
his 6 mm breites Kissen, welehes nut  aus einem Biisehel an der Basis 
verbundener gestielter Apothezien besteht. Die leieht gew61bte Ober- 
tl/tehe wird yon den dicht gedr/tngten, sieh aber kaum fiberlal)penden 
Seheiben gebildet. Ein eigentlieher horizontaler ,,Prim/trthallus" ist in 
diesem Stadium nieht mehr vorhanden. Er wurde f(h' die Ausbildung 
der Apothezienstiele , ,aufgebraueht" (Abb. 2a d). 

Die Dauer des Fl/iehenwaehstums ist yon Fall zu Fall sehr ver- 
sehieden und damit aueh die Zahl der gestielten Apothezien, die auf 
einem Thallus ,,Platz finden". Extreme, wie Kissen ,nit 47 Apothezien 
bei einem Gesamtdurehmesser von 6 mm und einzeln isoliert stehende 
Apothezien, sind dureh alle ['Tberg~nge verbunden. Besondevs bei 
gegenseitiger Ber/ihrung seheint das Fl/iehenwaehstum eingestellt zu 
werden. Mehrere solehe Thalli k6nnen dann ein scheinbar einheitliehes 
Kissen bilden, wie in Abb. 3c. Sie bleiben aber a.m Grunde immer 
getrennt und lassen sieh beJ)uehtet einzeln mit der Lanzettnadel vom 
Substrat abheben. Sie sind also ,,eonferti" und nieht eigentlieh ,,eon- 
tluentes", wie J. STI,ZlNER (1910) angibt. 

Die m i k r o s k o p i s c h e  Untersuehung ergibt eine Thallusdieke 
von et, wa 175--2001zm, wovon 15--25 (--30) ~tm auf (lie Oberrinde, 
70 (100)txm auf die Algensehieht, der Rest auf  das Mark entfallen. Die 
paraplektenehymatisehe Binde ist aus ziemlieh dfinnwandigen Zellen 
mit einem Durehmesser yon 6--10 txm aufgebaut. Nieht immer l~gt sieh 
eine deutlieh reihige Anordnung erkennen. Die /tuL~erste Zelle ist mit 
br/iunliehen oder gelbliehen KSrnehen inspers, aber nut selten mit K + 
(rot). H/tufig sind die oberflgehliehen Zellen gesehrumpft. Mehrfaeh 
wurden auf der Oberflgehe sehlanke, 6--10 ~zm lange Papillen gesehen. 

Abb. 2 a--d. ('aloplaca persica, a ,lfingerr Thalli auf l~hltyeh~dus (Ai'gh.. ~qte 34). 
feueht, Plbile: .ifingste Stadien; b adulte Thalli au[' .4ila'ldhu,~. (Atkh., Nte 31). 
Pfeil; Candelariella aurella; c wie b, st/trker d desgl., teucht, vergr6l.~ert, 
troeken ; e (7. polpc,~7~oide,~', Entwicklungsstadien auf l'i.sl~lcia (Afgh., Ste. 43), 
troeken, f (.'. bou!yi, Entwieldungsstadien auf Zaunpfosten (Sieiermark, M. & 
H. Ma','~m)lq.:~ 1.q78), feucht. -- l)er Magstab bei J' gilt aueh for a und c--d 



Abb. 2 a - - f  
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Abh. 3. Caloplaca persica (Afgh., Ste. 34). a Jiingerer Thallus, Entwicklung der 
Apothezienstiele ; b adulter Thallus, der linke Apothezienstiel abgerissen ; c drei 
adulte Thalli mit je einem Apothezienstiel in der Schnittebene; d Ausschnitte 
yon zwei benachbarten ausgewachsenen Apothezien. - -  Der MaBstab bei a gilt 

auch ffir b--c 

Abb. 4. Caloplaca sect. Xanthoriella. a Schema der Entwicklung des Hori- 
zontalthallus und der Apothezienstiele; b Schema des adulten Thallus 

Regelm/iBig sind S t a u b t e i l c h e n  mi t  de r  Oberf l / iehe v e r k l e b t . D i e  Algen-  
seh ich t  mi t  kugel igen ,  p ro tococea len  Algen  yon bis ca. 2 0 7 m  Durch -  
messer  is t  zu r  R i n d e  scharf ,  zum Mark  hin u n s c h a r f  begrenz t .  E inze lne  
Algen  oder  A l g e n g r u p p e n  gehen h i n u n t e r  bis zum S u b s t r a t .  Das  sehr  
lockere  Mark  be s t eh t  aus  s t a rk  v e r n e t z t e n  e twa  3 ~m d icken  H y p h e n  
mi t  ca. 1 ~zm s t a rken  WSmden.  E ine  U n t e r r i n d e  fehlt .  Der  Tha l lus  ist  
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mit dem Substrat  dutch das Mark verbunden. Ganz selten wurde 
beobaehtet,  dag sieh im Kon tak t  zur Unterlage streekenweise eine 
einfaehe, fast gesehlossene Lage rundlieher Zellen ausbildet. 

Die Apothezienstiele sind dureh ein/iul3erst loekeres, spinnwebiges 
Markgefleeht ausgezeiehnet (Abb. 3a--d). Die Rinde ist mit 50--60 ~m 
deutlieh dicker als beim Horizontalthallus,  die Reihenanordnung der 
Zellen meist sehr deutlich. Die gul3erste brgunlieh bis gelb insperse 
Zellage gibt meistens, wenigstens fleekenweise, positive K-Reaktion.  

Die oben erwghnten K6rnehen,  welehe die jungen Apothezien 
umsgumen, erweisen sieh bei mikroskopiseher Untersuchung yon Thal- 

lus-Quersehni t ten als unregelmgltige, vielzellige Fragmente,  welehe 
offenbar dureh Zerfall der Rinde entstehen. Sie sind um 20--30 txm breit 
und bis 50 ~m hoeh. Ihre oberitgehliehen Zellen sind dieht gelb (K + 
rot) inspergiert. Die Rinde wird an diesen Stellen nieht mehr regene- 
riert. Wie Abb. 3 b ~  erkennen lgl3t, wird dim Apothezienseheibe 
aufterhalb des Paratheziums von einer Zone begrenzt, in der die Algen 
bis an die Oberflgehe heranreiehen. In Lupenaufsieht  zeiehnet sieh 
diese ringf6rmige , ,Pseudoeyphelle" dureh mine etwas unebene Ober- 
flgehe und befeuehtet dureh eine intensivere Griinfiirbung ab. 

Caloplaca polycarpoide8 st immt in Entwieklung (Abb. 1 b), Gestalt  
(Abb. 2e) und Anatomic des Lagers im wesentliehen mit C. per8ica 
Oberein. Der vegetative Thallus maeht  wegen der etwas stgrker ge- 
w61bten Lappen meist einen etwas krgftigeren Eindruek. Die Ent-  
wieklung der Apothezienstiele seheint etwas langsamer voranzusehrei- 
ten, so da[3 aueh bei vorgesehrit tener Entwieklung hgufig noeh Teile 
des Horizontalthallus zwisehen ihnen zu sehen sind (Abb. 2 e). Aueh die 
mikroskopisehe Untersuehung ergibt nur geringf/igige Untersehiede 
gegenfiber C. pe.rsica. Die Thallusdieke kann bis 250 ~m erreiehen. Die 
Algensehieht seheint mit (35--)50(--70)~m et.was sehmgler und hgufig 
etwas unterbroehen. An den Markhyphen wurde bei einer Wandstgrke 
yon 4- 1 ~m ein Durehmesser von 3--4,5~xm gemessen. Die kleinen 
habituellen Untersehiede zwisehen C. persica und C. polyca*7)oides 
reiehen ffir eine siehere Differenzierung nieht aus. Sie waren aber z. B. 
hilfreieh, um auf dem Typus die spgrlieher vertretenen C. persica-Thalli 
gezielt aufzusuehen, ohne unn6tig viele Apothezien zu zerst6ren. 

Caloptaca boutyi (Abb. 1 c, 2f) ist bereits am Thallus von den 
anderen beiden Arten i.a. gut zu unterseheiden. Die Oberflgehe ist 
nieht mat t  bis rauh, sondern glatt  his gl/tnzend, und die Neigung zur 
Anthraehinonbildung ist viel stgrker ausgeprggt. Bei 20 yon 22 unter- 
suehten Belegen war der Thallus entweder ganz oder wenigstens 
fleekenweise gelb gef/trbt und K + (krgftig rot). MAGN. Sel. seand. 365 
(Herb. M) war in den vegetativen Partien rein grau gef/~rbt und K - - .  
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DaB der Beleg offensichtlieh von einem extremen 8ehattst, andort 
st~mmt, zeigt aueh die beg]eitende Xanthoria parietina mit grau- 
gelbem, extrem anthraehinonarmen Lager. 

Die Jugendentwieklung verlituft im fibrigen so, wie ffir C. persica 
besehrieben (Abb. 1 c). Sehon ganz junge, 0,3--0,Smm breite, noch 
v611ig sterile Thalli sind hier aber haufig kraftig gelb gef~rbt, was bei C. 
persica und C. polycarpoides nie gesehen wurde. 

Die anatomischen Untersuchungen ergaben folgende MeI~werte: 
Thallusdieke 110--240 ~m, davon Oberrinde 20--30 ~m, Algenschicht 
(50--)70 y.m, Markhyphen bis 4,5 ~m mit einer Wanddieke yon 1 ~m 
und darfiber. 

Apothezien. Bei allen drei Arten bietet sich das gleiehe Bild 
(Abb. 2 a--f) : Die Apothezien sind kreisrund oder dutch gegenseitigen 
Druek leicht deformier{, flach bis leieht gew61bt, mit einem Durch- 
messer bis l(--2)mm. Die Scheibe ist je nach Alter and Standort 
sattgelb bis braunorange gef/irbt und gibt stets kraftige K-Reaktion. 
Die Diskusoberflgche ist im trockenen Zustand meist leicht feink6rnig 
bis riefig, selten schwach bereiff, so z.B. bei KREMPELHUBERS Belegen 
der C. boulyi aus Mittenwald im Herb. M. Ein sehmaler, heller gefarbter 
Eigenrand ist meist gut zu erkennen. Der lagerfarbige Thallusrand ist 
lange Zeit recht breit und gegenfiber der Seheibe leicht erh6ht. Er wird 
schlieS|ich verdfinnt und herabgedrfiekt. 

Aueh im inneren Bau der Apothezien (Abb. Bd) gibt es keine 
qualitativen Unterschiede zwisehen den drei Arten. Die Paraphysen 
bestehen im Schaftteil aus 1,5--2,0~m breiten und etwa 10--20~m 
langen Zellen. Die bis etwa 6 ~m verbreiterten K6pfe sind dieht mit 
feinen, gelben, doppelbrechenden Nadelchen (K + rot) inspergiert und 
sehlie|.~en zum Epihymenium zusammen. Die keuligen Sehl~uche 
besitzen eine apikalw/~rts stark verdickte Wand mit meist deutliehem 
Entleerungsporus..Altere Hymenien haben oft mehr entleerte Asci als 
Paraphysen. Das aus relativ diekwandigen prosoplektenehymatisch 
verwobenen Hyphen aufgebaute Hypothezium ist nach unten hin 
wellig begrenzt, so da[l seine Dieke zwischen 15 und 30 ~m sehwanken 
kann. Es biegt seitlich in das Parathezium urn, welches sieh yon etwa 
6--10~zm an der Basis nach oben bis auf 30--60 ~m erweitert. Unter 
dem Hypothezium liegt eine 4- geschlossene Algen]age, welche an die 
A/genschieht des Thallusrandes und weiter des Apothezienstie|es an- 
schlieBt. An der Innengrenze des Lagerrandes treten, wie bereits frfiher 
erw~hnt, die Algen bis an die Oberfl~che. 

Die Schl/~uche geh6ren dem Teloschistes-Typ (HoNEGGEI~ 1978, p. 61) 
an; die ~tut.~ere Wandschieht f/~rbt sich vor allem im verdiekten apikalen 
Kappen-artigen Teil in J stark blau, w/ihrend Paraphysen und Para- 
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Abb. 5. Caloplaca persica, Sporen und Paraphysen. a--4) Afgh., Kabul, leg. 
Bm~(.l<ljE, c~d Afgh., Ste 39; Sporen der Typen ,,A", ,,A/B" u nd ,,B" 

theeium ungef~rbt bleiben. Das Hypothecium nimmt zSgernd sine 
hellblaue F~rbung an. 

Die Schl/iucl~e enthalten bei C. persica 16, bei den anderen beicien 
Arten 8 hyaline, ellipsoidische, polar-diblastisehe Sporen. tJber deren 
wechselnde Innenstruktur wird an anderer Stelle eingehend berichtet 
(•TEINER & PEVELING in Vorb.). Kurz zusammenfassend kann gesagt 
werden, da[~ sich lebende Sporen {,,Typ A") yon frisch gesammelten 
Material deutlich von toten Sporen (,,Typ B") unterscheiden, welehe 
man in l~nger gelagertem Herbarmaterial vorfindet, die aber aueh 
dutch kurzes Aufkoehen 0der dureh Behandlung mit Essigs~ure, 
Salzs~ure, Ethanol erhalten werden (vgl. Abb. 5a, 6a und b). Das 
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Septum der A-Sporen ist in der Mitte extrem dtinn (<  0,1 ~m) und 
erweitert  sich zum Rande hin allm~hlich. Es entspricht in seiner 
Raumform also einer bikonkaven Linse oder zwei mit den Schmalseiten 
aneinandergeffigten Kegelstfimpfen. In jeder der beiden Zellen liegt ein 
kugeliger Lipidk6rper von etwa 3 tzm Durchmesser. Bei den Sporen des 
Typs B hat  das Septum eine gleichm~lllige Dicke.Es entspricht r~umlich 

Tabelle 1. Meitwerte ffir Hymenium, Asci und Sporen bei Caloplaca sect. 
Xanthoriella. Alle Angaben in {zm 

C. persica C. polycarpoides C. boulyi 

Hymenium 78,4 -4- 15,3 64,7 • 8,7 65,3 -4- 6,9 
(n) (17) (34) (107) 
A sci 

L~nge 64,2 • 5,8 50,0 • 7,7 55,3 • 5,1 
Breite 15,6 _+ 2,4 12,9 • 2,3 12,7 _ 2,6 

(n) (33) (40) (18) 

Sporen 
Zahl/Ascus 16 8 8 
L~inge (L) 11,5 • 1,2 13,0 • 1,0 12,6 +_ 1,2 
Breite (B) 6,3 q- 0,7 6,2 __+ 0,8 6,3 __ 1,0 

(n) (92) (144) (93) 
Dicke des 
Septums (S) 
(nur ,,B-Sporen") 2,3 + 0,4 2,4 • 0,8 5,35 • 1,0 

(n) (50) (36) (93) 
S/L 0,20 0,18 0,42 
S/B 0,36 0,39 0,84 

also angens einem Zylinder. Der Zellinhalt zeigt nun keine Diffe- 
renzierung mehr. Er  ist entweder gleichms feink6rnig oder, zumeist, 
homogen stark lichtbrechend. In lJbergangsstadien, bei der Lagerung 
des Materials, f indet man nicht selten Sporen eines Mischtyps A/B, 
(Abb. 5a) bei denen eine H~lfte dem Typ A, die andere dem Typ B 
entspricht. AuIteracht bleiben kSnnen gelegentlich vorhandene, often- 
bar fehlgeschlagene Sporen, die keinen Inhal t  ffihren und deren Wand 
und Septum gleichms dfinn und zumeist etwas verbogen sind. 

Die Unterschiede der drei Arten liegen im quant i ta t iven Bereich; 
vgl. dazu die ~bers icht  in Tab. 1. 

C. persica unterscheidet sich yon den anderen beiden Arten durch 
die 16sporigen Schls Die gr6fieren Schl~iuche und das h6here 
Hymenium sind vermutlich yon der Sporenzahl abhs Merkmale. 
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Abb. 6. Caloplaca polycarpoide~, Sporen und Paraphysen. a--b Afgh., Ste50; 
die erste Spore der oberen Reihe Skizze von 1976, die iibrigen von 1979: Sporen 

der Typen ,,A" und ,,B". b Afgh., Ste 83; Sporen, Paraphysen 

Die H6he des Hymeniums schwankt iibrigens innerhalb einer Art  nicht 
unbetr~chtlich. Sie scheint u.a.  auch vom Alter des Apotheziums 
abh~ngig zu sein. 

Die Sporen yon C. per~'ica und C. polyca~Toides auf der einen, C. 
boulyi auf der anderen Seite sind sowohl im Typ  A wie im Typ B gut  
unterschieden. Bei den Sporen des Typs  A der ersten beiden Arten 
verbreitert  sich das Septum v o n d e r  dtinnen Mitre bis zum Rand auf 
etwa 2--3  [~m, bei C. boulyi viel starker, auf etwa 5--7 lzm. Noch 
auff~lliger sind die Unterschiede der B-Sporen. Das nunmehr  gleich- 
m&l~ig dicke Septum erreicht bei C. persica und C.polycarpoides mit 2 - -  
3 Izm kaum die H~lfte 'der Sporenbreite, liegt dagegen bei C. boulyi mit 
5--7 ~m im GrSi~enbereich der ganzen Sporenbreite (Abb. 5, 6 und 7). 

Die Paraphysen sind bei C. boulyi sehr viel h~ufiger und sti~rker 
verzweigt als bei den anderen beiden Arten. Der in gut ausgebreiteten 
Quetschpri~paraten sofort entstehende Eindruck best~tigte sich bei 
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lO~m 

l 
Abb. 7. Caloplaca boulyi, Sporen und Paraphysen. a--b Makedonien, leg. POELT 
et al. 1977. c--d Steiermark, leg. M. & H. MAYnHOFEI~ 1979; Skizzen 1979: 

Sporen der Typen ,,A" und ,,B" 

genauerer  Auszi~hlung. Verzweigte Pa raphysen  wurden bei C. persica 
{Afgh., Kabul ,  leg. BRECKLE 1976) ZU 1 4 ~  (n = 243), bei C. polycarpoi- 
des (Afgh., St 43) zu 9~o (n = 160), bei C. boulyi (M~kedonien, leg. 
POELT eta] .  1977) zu 7 4 ~  (n =299)  ermittel t .  Auch die Art  der 
Verzweigung ist verschieden. Bei C. persica und C. polycarpoides 
beschr~nkt sie sich in der Regel auf  die Paraphysenspi tze.  Paraphysen  
mit mehr als zweiKSpfen sind sehr selten. I m  Gegensatz d~zu setzt  die 
Verzweigung bei C. boulyi sehr oft vie[ tiefer an. Auch drei- und 
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mehrkSpf ige  P a r a p h y s e n  s ind hier  r e e h t  hauf ig  anzu t re f fen .  (Hierzu 
A b b . 5 ,  6 u n d  7; bei  den  Skizzen  w u r d e  ledigl ich  ve r such t ,  e twa  die 
gesamte  V a r i a t i o n s b r e i t e  zu erfassen.  Die  Mengenan t e i l e  ve rzweig te r  
und u n v e r z w e i g t e r  F o r m e n  s ind n i c h t  repr /~senta t iv . )  

Sys t ema t ik  und  T a x o n o m i c  

Die G a t t u n g  Xanthoria i s t  n a c b  TH. FRIES de f in i e r t  d u r c h  einen 
Thal lus ,  de r  , ,mi t  Rh iz inen  an der  U n t e r l a g e  be f c s t i g t "  und  , ,beider-  
seits b e r i n d e t "  is t  (ZAHLBRUCKNER 1926, p. 25). Be ide  M e r k m a l e  fehlen 
den hier b e h a n d e l t e n  Ar t en .  W i e  aus  de r  oben  gegebenen  Be sc h re ibung  
he rvorgeh t ,  bes i t zen  sic wede r  eine U n t e r r i n d e  noch  Rhiz inen .  Sic 
kSnnen  also n i c h t  in de r  G a t t u n g  Xanthoria verb le iben ,  sonde rn  
mtissen in die  G a t t u n g  Caloplaca/iberffihrt werden .  

Wie es i iberhaupt zu den irrt/imlichen Angaben der Literatur  fiber das 
Vorhandensein einer Unterrinde und yon Rhizinen kam, l~[tt sich nut ver- 
tauten. 

Entsprechend geffihrte Schnitte, etwa im rechten Tell unserer Abb. 3 b und c 
kSnnen leicht das Vorhandensein einer Unterrinde vort~uschen. Wie ohne 
Weiteres einzusehen, handelt es sich dabei um eine invers orientierte, also nach 
abw~trts weisende Oberrinde. 

Befeuehtete Thalli lassen sich mit dem Skalpell leicht von der Unterlage 
|6sen. Die Ab]6sungsfl/~che erscheint bei starker Lupenvergr6Yterung nicht ganz 
glatt.  Vermutlich 16sen sich die unter und zwischen den Apothezienstielen 
liegenden Partien in etwas verschiedener Weise ab. Bei gelegentlich sichtbaren 
kleinen Faserbiischeln handelt  es sich zweifellos um loekere Bfindel yon 
Markhyphen, welche in feine Ritzen des Substrates eindringen und nach 
HANNEMANN (1978) wohl als , ,Rhizohyphen" zu bezeichnen wiiren. So k6nnte der 
Eindruck des Vorhandenseins yon FChizinen entstanden sein. 

Die erste anatomische Beschreibung der C. boulyi stammt,  wenn wir recht 
sehen, von HARMAND (1913, 3, p. 614, ffir ,,Physcia lobulata"): ,,cortex sup6rieur 
0,030--39 . . . .  le cortex infdrieur a, h peu prSs la m~me 6paisseur. Entre  les deux 
cortex l 'espace est occup6 par la couche gonidiale." Offensichtlich wurde die 
inverse Oberrinde irrtfimlich als Unterrinde angesehen. Rhizinen werden 
ausdrficklich erst bei HU,[,MANN (1935, p, 19) erw~hnt : ,,Unterseite weiBlich mit 
wenigen winzigen Haftfasern." Bei der anatomischen Beschreibung scheint 
dieser Autor von HARMAND abh&ngig zu sein: ,,Mark wenig entwiekelt, der 
Raum zwischen Ober- und Unterrinde wird yon der Gonidienschicht aus- 
geffillt," 

FL01tKE hat seine Lecanora lobulata offensichtlieh als eine Krustenfl~che 
angesehen, wie aus der Gattungszuordnung und auch aus der Beschreibung 
( . . . . .  thallo subfoliaceo. . .  ") zu schliel~en ist. 

SCnAFmERS Diagnose {~on Parmelia parietina turgida sprieht nicht unbedingt 
fiir eine Laubflechte. Denn unter den Variet~iten der P. parietina werden auch 
citrina und viridis, d.i. Caloplaca citrina und Lepraria viridis, also aus- 
gesprochene Krustenflechten, aufgeffihrt. 

Auch J. S'rEINm~ ( 1910, p. 240) war sich ofihnbar der GattungszugehSrigkeit 
seiner Xanthoria polycarpoides und deren var. persiea nicht ganz sicher : ,,Nach 
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dem inneren Bau des Thallus und der Form der Apothezien scheint es mir 
richtiger, vorliegende Art  zur Xanthoria zu stellen, als sie neben der elegans der 
Gat tung Caloplaca einzuffigen." Wenn er die neuc Art  mit X. polycarpa 
vergleicht (, ,Habitus apotheciorum et pp. etiam thalli ut  in Xanth. polycarpa 
sed sporae longe aliae"), nicht aber mit der viel ~hnlichen X. lobulata (C. 
boulyi), so l~tl~t das darauf  schliel~en, dait er die letztere Art  nicht oder ungenau 
kannte. Er h~tte sonst vielleicht sogar ein anderes Epitheton ffir seine neue Art 
gew~hlt. Die ,,plicae ubique corticatac" seiner Diagnose sind zweifellos die 
Apothezienstiele. Darauf  deutet  auch der Passus hin: ,,cortex ca. 18--30 ~m 
crassus . . . .  sub apotheciis ad 40--80 ~m crassus." Wie wir oben gezeigt haben, 
ist aber diese Rinde ,,unter den Apothezien" keine Unterrinde, sondern eine 
invers liegende Oberrinde. 

Die deutlichsten Zweifel an der richtigen Gattungszuordnung der ,,Xan- 
thoria lobulata" hat  ER]CHSEN (1944, p. 44 f.) ge~ufiert : , ,Warum abet diese Art 
zur Gattung Xanthoria s ta t t  nach ihrem ganzen Habitus zu Caloplaca subgen. 
Gasparrinia gestellt wi~;d, ist mir nicht ganz verstii, ndlich. Das vielleicht als 
entscheidendes Merkmal dienende Vorhandensein von Haftfasern, die, wenn 
auch sehr sp~rlich, bei X. lobulata vorkommen sollen, habe ich an 4 Belegen 
meines Herbars, darunter  einem von HILLMANN gesammelten, nicht deutlich 
feststellen kSnnen. Auch unser Fund der var. turgida zeigte sic nicht." Ffir den 
Fall  ciner ]~bcrtragung nach Caloplaca schlug E~mHSnN 1944 wegen der gfiltig 
aufgestellten Caloplaca lobulata HELL~. als - -  nomenklatorisch unwirksames - -  
nomen provisorium Caloplaca Boulyi vor. 

Bei de r  n o t w e n d i g e n  ( Jber f f ih rung  yon  Xanthoria lobulata, X. 
polycarpoides und  X. persica in d ie  G a t t u n g  Caloplaca e r sche in t  es uns  
zweckms wen igs tens  bis  zu e iner  endgf i l t igen  O r d n u n g  dieser  
R i e s e n g a t t u n g ,  die  drei  A r t e n  in e iner  e igenen Sek t ion  ,,Xanthoriella" 
z u s a m m e n z u f a s s e n ,  welche vor  a l l em d u t c h  die E n t w i c k l u n g  des 
Tha l lus  yon einer ]obaten,  abe r  un te r se i t s  u n b e r i n d e t e n  K r u s t e  zu einer  
aus  den  hohlen A p o t h e z i e n s t i e l e n  z u s a m m e n g e s e t z t e n  quas i  zwerg-  
s t r auch igen  F o r m  g e k e n n z e i c h n e t  e rschein t .  

Bei  g u t e m  Mate r i a l ,  welches  die  ve r sch iedenen  E n t w i e k l u n g s -  
s t ad i en  zeigt ,  df i r f te  ein E r k e n n e n  der  A r t e n g r u p p e  ke ine  Schwier ig-  
ke i t en  bere i ten .  

Sp~r l iche  Belege k S n n t e n  bei m a n g e l n d e r  E r f a h r u n g  u . U .  Schwie-  
r igke i t en  bere i ten .  So k S n n t e  die  J u g e n d f o r m  e t w a  mi t  a n d e r e n  l o b a t e n  
Caloplacen ,  die a d u l t e  F o r m  ohne  ho r i zon ta l en  P r i m ~ r t h a l l u s  mi t  
, ,Eu" -Ca lop l acen  ve rwechse l t  werden .  I n  al len solchen F~,llen g ib t  de r  
(fast)  hohle  St ie l  u n t e r  den  A p o t h e z i e n  ein verl~i31iches Merkma] .  E r  
wird  deu t l i ch  s i ch tba r ,  wenn  m a n  yon  e inem b e f e u c h t e t e n  E x e m p l a r  
ein A p o t h e z i u m  mi t  e iner  L a n z e t t n a d e l  a b h e b t ,  was ke ine  Schwier ig-  
ke i t en  bere i t e t .  

Die Arten 

Alle  drei  hier  b e h a n d e l t e n  S ippen  s t ehen  e i n a n d e r  zweifel los sehr  
nahe.  Bei  e inem wei ten  A r t b e g r i f f  ware  es d u r c h a u s  d e n k b a r ,  sie als 
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infraspezifisehe Taxa  einer einzigen Art aufzufassen. Vorlgufig scheint 
es uns richtiger, sie im Artrang beizubehalten. 

In Obereinst immung mit SZATALA (1957) mSchten wir insbesondere 
am Artreeht  der Caloplaca persica festhalten. Die Art  ist von C. 
polycarpoides allerdings nur durch e in  gutes Merkmal, die 16sporigen 
Schl~,uche, getrennt.  Leichte graduelle Unterschiede in der Gestalt  des 
Thallus sind ~tir die Art t rennung kaum verwertbar.  Nach den bis- 
herigen, allerdings noch sehr unvollkommenen Kentnissen seheinen 
sieh C. peraica und polycarpoides aber auch in ihren 5kologischen 
Ansprfichen und damit  in ihrem Areal zu unterscheiden. Die Typus- 
Aufsammlung (Herb. W, WU) stellt den einzigen bisher bekannten Fall 
dar, dab beide Arten nebeneinander vorkommen.  Der von BORNMULLER 
im Iran gesammelte Beleg (Herb. W) enth~lt entspreehend J. STEINER 
(1916), entgegen SZATALA (1957), nur  C. persica. In  Afghanistan 
seheinen die Arten nach unseren Erfahrungen geradezu zu vikariieren. 
Alle Proben der C. persica stammen yon Nutz- und Zierbi~umen auf 
bew~ssertem Gel~nde der Steppengebiete des Kabul-Beckens und 
seiner weiteren Umrahmung,  alle Belege der C. polycarpoide8 mit einer 
Ausnahme (Balkh, auf Prunus armeniaca, Ste. 34) yon Wildstr~tuchern 
und -b/iumen natiirlieher GehSlzfluren. Da die beiden Sippen am 
Standort  kaum zu unterscheiden sind, wurde die Aufsammlung 
natiirlich vSllig wahllos vorgenommen (s. Abb. 9). 

J. S'rEINER scheint fibrigens gegenfiber der Sporenzahl 16/Ascus merkwfirdig 
skeptisch zu sein. In der Erstbeschreibung (1910, p. 24) heiitt es: . . . . .  sporis 
12--16 in ascis in apotheciis permultis perscrutatis tres aseos octosporos inveni)" 
und (1921, p.65) nochmals zu dem yon HANDEL-MAzzE~'rl in Kurdistan ge- 
sammelten Material: ,,sed asci octospori, rare quidem, inveniuntur." Nun ist 
eine genaue Z/i, hlung der in den Schl~tuchen iibereinanderliegenden Sporen in 
der Tat nieht ganz leicht. Dait es mehr als 8 sind, l~itt sieh stets unschwer 
feststellen. Es gelang uns aber mehrfaeh in dfinnen Quetschpr~paraten flach- 
gedrtickte Schl~uche mit unreifen Sporen zu finden, die eine sichere Auszghlung 
erlaubten. Es wurde stets die Zahl 16 festgestellt. Selbstverst~ndlich kSnnen 
reife Schl~iuehe durch Aussehleudern oder bei der Pri~paration einen Tei] ihrer 
Sporen verloren haben. 

Auch die beiden 8sporigen mSchten wir einstweilen als getrennte 
Arten, Caloplaca polycarpoides und C. boulyi beinhalten. Der ent- 
scheidende Unterschied liegt in der Gestalt  des Sporenseptums, sowohl 
bei den lebenden (A-)wie  bei den toten (B-)Sporen. Dazu kommen 
gewisse, mehr graduelle Untersehiede in Oberflgchenbeschaffenheit 
und F~rbung des Thallus. Aueh die H~ufigkeit verzweigter Paraphysen 
scheint nach Prfifung zahlreicher Belege i. A. ein verl~Bliches Merkmal 
abzugeben. 
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Einschr/~nkend ist allerdings zu bemerken, da[3 die Sporenmerkmale zwi- 
schen verschiedenen Herk/inften der C. boulyi nicht unerheblieh schwanken. So 
sind z. B. die, allerdings mit geringer Probenzahl gefundenen, Mittelwerte ffir 
Lii.nge, Breite und Septumdicke bei SCHAEl~FR & HEPP, Helvet. 901 (Herb. M) 
12,7, 6,45, 4,6 ~m, bei einer Probe leg. KICEMm,'.Lm;BER, Mittenwald (Herb. M) 
13,8, 6,6, 6,05 lzm, woraus sich die Dimensionsquotienten S/L und S/B im ersten 
Fall mit, 0,36 und 0,71, im zweiten mit 0,43 und 0,92 errechnen. 

Einige Schwierigkeiten bei der Artzuordnung machten zwei aus Nordafrika 
stammende ]3elege. Die eine Probe aus Sfidtunesien (leg. PTTTONJ, 1974, GZU) 
enths auf dfirren Zweigstficken in de[' Hauptsache eine Xanthoria parietina 
coll., nach Vergleich mit dem Typus (BM) und V~ZOA sel. 1249 wahrscheinlich 
X. steineri LAm~. Daneben linden sich einige kfimmerlich entwickelte Thalli 
einer Xanthoriella. Das H~bitusbild entspricht C. polycarpoide.s', ebenso eine 
1975 angefertigte Skizze einer Spore vom Typ A. Bei eingehender Unter- 
suchung 1979 waren nur mehr B-Sporen vorhanden. Die Dicke des Septums mit 
2,95 -4- 0,41 ~m (n = 202) liegt noch nahe am Mittelwert von C. polycarpoide~'. 
Da die Sporen selbst ~,ber mit 10,94 4- 0,76/4,89 4- 0,79t, m verh~ltnism/i/]ig 
klein sind, fallen die Quotienten S /L--0 ,26  und S/B = 0,48 recht hoch aus. 
~hnlich liegen die Verh/iltnisse bei einer algerischen Probe (leg. DOPPELT~AUn, 
1954, M), deren Sporen 11,58+0,47/6,00•  messen, was bei einer 
Septumdicke yon 2,90 4-0,21 S/L = 0,24, S/B = 0,48 ergibt, also wiederum 
etwas hohe Werte ffir C. polycarpoide,s'. 

Auch mit einem recht hohen Antei] verzweigter Paraphysen, 18 ~ (n/114) 
und sogar 40~o (n/78) liegen diese beiden Belege zwischen typiseher C. 
polycarpoide, und C. boulyi. Nieht ohne Vorbehalt reehnen wit sie einstweilen 
der ersteren Art zu. Sollten weitere Proben mit verbindenden Merkmalen 
gefunden werden, so w~re die Frage zu kl/iren, ob die beiden achtsporigen 
Sippen nieht doch zu einer Art zu vereinigen sind. 

,,Var. lobulata" und ,,var. turgida". HILLMANN (1922) ha t  bekann t -  
lich als ers ter  die Zusammengeh6r igke i t  der bis dahin  ge t renn t  laufen- 
den T~xa lobulata FLU. und turgida SCHAEI~. e rkann t  und diese als var .  
turgida (ScnAER.) HILLM. jener, der Xanthoria lobulata (FL~<,) B. DE 
LESD. untergeordne t .  

Liest man  seine Beschre ibung der  ,,vat. lobulata" und der ,,var. 
turgida", so wird man sofort  an die oben ausffihrlich vorgestel l ten 
Jugend -  und Alterss tadien der  ,,C. persica" er inner t :  , ,Thallus kleine 
Rose t t en  bildend, gelb, Apothezien  h~ufig, 0 ,2- -0 ,5  mm, Scheibe flach 
bis wenig gew61bt ; - -  Thal lus  ganz fehlend 1, Apothezien  sehr zahlreich, 
dicht  gedr/~ngt, 0 ,5 - -1 ,0  ram, Scheibe kr/fftig orange eigelb." Wie leicht 
zu sehen, sind ,,var. lobulata" und ,,var. turgida" durch  gleitende 
U'berg/~nge ve rbundene  Entwiek lungss tad ien  ohne t axonomisehen  
Wert .  Wie rasch die adul te  ,,turgida"-Form erreicht  wird, h~ngt  vom 
Standor t ,  insbesondere yore LichtgenuI3 ab. Bei voller Besonnung  wird 
das E n d s t a d i u m  rasch, an schat t igen  S tandor ten  langsamer  oder gar  

1 Gemeint ist natfirlich dcr Horizontalthallus, Auch die Apothezienstiele 
sind ja niehts anderes als Aufstfilpungen des vegetativen Thallus. 
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nicht erreicht.  So ist es kein Zufall, daf~ alle ,,turgida" Belege der 
Herbar ien von frei exponier tem Bau-  oder  Zaunholz  s t ammen ,  wie e twa 
die Auf sammlungen  ARNOLDS und  v. KREMPELHUBERS (M), ausgespro- 
chene ,,lobulata" abe t  yon  Zweig- und  S t a m m r i n d e  yon  Laubgeh61zen, 
wie e twa MAGNUSSON, sel. scand. 365 oder leg. ALMBORN, Skane,  1939 
(beide M), Auch  bei hochdeckenden  Reinbest / inden der ,,turgida" lassen 
sich am R a n d e  oder  in Bestandslf ieken immer  aueh juvenile  Thalli in 
der ,,lobulata"-Form l inden. Alle ~berg/~nge finden sich sehr sch6n in 
dern du tch  M. & H. MAYRHOFER in der S te ie rmark  yon  Zaunholz  
gesammel tem Material  (Herb. STEINER), ebenso bei ZAHLBRUCKNER, 
Lich. tar.  119 (BM). 

An dieser Stelle ist ein kurzer Hinweis auf Xanthoria parietina var. rutilans 
AcH. angebracht, diejenigc Form im Formenkreis der Xanthoria parietina, 
welche nach HILLMANN (1920, p. 9) ,,dem vorsichtigen Systematiker die meisten 
S.chwierigkeiten macht". Wenn wit recht sehen, war STmN (1879) der erste, der 
sLe zu ,,lobulata FLK." synonym setzte. Schon seine Verbreitungsangaben fiir 
Schlesien ,,yon der Ebene bis ins Hochgebirge sehr gemein und auf Substraten 
aller Art" - -  zeigen, dab es sich sicherlich n i c h t u m  C. boulyi handelt. 
Unglficklicherweise hat dann Swow (1887) diese Gleichsetzung - -  rutilans 
A(~n. = lobulata FLK. - -  in seine ,,Flechten Deutschlands", also ein viel- 
verwendetes Bestimmungsbuch, fibernommen. 

Auf unscre Bittc hin hatte Herr O. VrClK,~1.~FN die Frcundlichkeit, im Herb. 
Helsinki (H) die Belege yon Acharius zu fiberprfifen. Seincm ausfiihrlichen 
l~ericht ist zu entnehmen, dab auf dem betreffcnden Bogen sehr Verschieden- 
artiges vereinigt ist, darunter sogar eine yon ERmHSE~" als Caloplaca.fulgen,~ 
bestimmte Erdflechte. Keiner dcr Belcge hat mit ,,Xanthoria lobulata" etwas zu 
tun. 

Fundortangaben der Literatur ffir X. parietina var. rutilans, wie z. B. bei 
Rt~c~(;n~Sl~(: (1910, Weserbergland), diirlbn also keinesfalls auf Xanthoria 
lobulata bzw. Caloplaca boulyi bezogen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dab 
bei GRUMM~X~N (1963, p. 200) in die Verbreitungsfibersicht ffir X. lobulata solche 
irrigen Angaben Eingang gefunden haben. 

~aloplaca Ttt. Fm sect. Xanthoriella, sect. nov. Thallus iuvenilis erusta- 
ceus, erenulatus ad lobatus, subtorulosus, es~wediosus, supra bene eorticatus, 
infra eorticc destitutus, medulla substrato affixus, at)othecia copiosa pro- 
ducens, quae ex subimmerso mox in stipitibus cavernosis, cylindraceis ad 
turbinatis elevantur. Thallus adultus ideo e apotheeiis stipitatis, ad modum 
fruticuli minutissimi in basi unitis constitutus, pulvinulum ca, 0,5--1,0 mm 
altum, ad 5 mm latum formans. 

Discus orbicularis eel mutua pressione deformatus, planus usquc ad 
subconvexus, luteus usque ad brunn eo-aurantiacus, K adh. purpurascens, et 
ulargine proprio subconspicuo, et margine thallino, thallo concolore, primum 
lato et paullum prominente, demure extenuato ad exeluso ornatus. Sporae 
.hyalinae, ellipsoideae, polari-diblastae, octonae eel scdecenac in ascis clavatis 
m apieibus pariete incrassata instruetis. Paraphyses capitatae, earle ramosae, 
in eapitibus materia tiara dense inspersae. 

12 P1. Syst. Evol.. Vffi. 140, No 2---3 
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Differt a ceteris Caloplacae speciebus plurimis habitu thalli, imprimis 
apotheciis stipitibus cavernosis insidentibus, a genere Xanthoria absentia 
corticis inferioris ac rhizinarum. 

Typus sectionis: Caloplaca persica (STNR.) M. STE]NER et POELT. 

Schliissel der Arten 

1 a Schl~uche mit  16 Sporen .................................. Caloplaca persica 

1 b Sehls mit  8 Sporen ............................................................. 2 

2 a Thallus rauh, selten K -}- rot. Septum lebender Sporen yon der 
sehr dfinnen Mitte zum Rand  auf  2 - -3  ~m verbrei ter t ,  Septum 
der toten Sporen durchgehend 2 - -3  ~m dick; Dicke weniger als 
die halbe Sporenbreite.  Paraphysen  selten verzweigt  .................. 
............................................................... Caloplaca polycarpoides 

2 b  Thallus glatt ,  ___ gl~nzend, fast  s tets  K + rot. Sep tum der 
lebenden Sporen yon der sehr dfinnen Mitte zum Rand auf  
5 - - 7 9 m  verbrei ter t ,  Sep tum der toten Sporen durchgehend 
5- -7  ~m dick ; Dicke die Sporenbreite erreichend. Paraphysen  oft 
ein- his zweimal verzweigt ................................ Caloplaca boulyi 

1. Caloplaca persica (J. STEINER) M. STI~INER ~5 J. POELT, comb. nov. 
- -  Basionym: Xanthoria polycarpoides var.  persica J.  STE1NER 1910: 
241. - -  Syn. Xanthoria persica SZATALA 1957 : 148. 

Typus  : Xanthoria polycarpoides var.  persica. Persia, Gulpeighan, an 
Salix, lug. TH. STRAUSS, 1905/6. - -  Lec to-Holotypus  in W, Lecto- 
I so typus  in WU, beide Male zusammen mit  dem Typus  yon Xanthoria 
polycarpoides. 

Exsikkatcn:  V~ZDA, Lich. sel. exs. 1223 (als Xanthoria persica). 

Thallus yore Habi tus  einer Xanthoriella, m a t t  bis rauh, trocken, 
lehmgelb, feucht grfin, selten K + rot. H y m e n i u m  70- -80( - -85 )~m 
hoch. Schl~uehe mit  16 Sporen. Septum der lebenden Sporen (in der 
frisch gesammelten Flechte) yon der sehr dfinnen Mitre aus zum Rande 
bin allm/ihlich auf  2 - -3  ~m verbrei ter t ,  der toten Sporen (z. B. nach 
mehrjhhriger Lagerung im Herbar)  durehgehend 2- -3  ~tm dick, k a u m  
die Hiilftc der Sporenbreite.  Paraphysen  selten sp~rlich verzweigt. 
Pykniden unhekannt .  

Unterscheidet  sich yon C. polycarpoides und C. boulyi dureh die 
16sporigcn Schl~tuehc. 

2. Calo~placa polycarpoides (J. STEINER) M. STEINER & J. POELT, comb. 
nov. - -  Bas ionym : Xanthoria polycarpoide8 J.  STE1NER 1910 : 241. 
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Typus :  Xanthoria polycarpoide~'. Persia, Gulpeighan, an Salix, leg. 
Ts .  STi~AUSS, 1905/6. - -  Lec to-Holo typus  in W, Lecto- Iso typus  in WU, 
beide Male zusammen mit  dem Typus  yon Xanthoria polycarpoides var. 
persica J.  STEINER. 

Thallus vom Habi tus  einer XanthorieUa, rauh, t rocken lehmgelb, 
feucht grfin, selten K + rot. H y m c n i u m  55--65(70) ~m hoch. Schl~uche 
mit 8 Sporen. Sep tum der lebenden Sporen (in der frisch gesammelten 
Flechte) von der sehr dfinnen Mitte zum Rande hin allmahlich auf  2 - -  
3 ~m verbrei ter t ,  Septum der toten Sporen (z. B. nach mehrj~hriger 
Lagerung im Herbar)  durchgehend 2 - -3  ~m dick, kaum die H~lfte der 
Sporenbreite. Paraphysen  selten und dann sp~rlich verzwcigt. Pykni-  
den unbekannt .  

Unterscheidet  sich yon C. persica durch dic achtsporigen Schl~uche, 
yon C. boulyi dutch das dfinnere Septum und dutch die seltenere und 
sp~rlichere Verzweigung der Paraphysen .  

3. Caloplaca boulyi (ZAHLBR,) M. STEINER ~5 J. POELT, comb. nov. 
Basionym: Xanthoria boulyi ZAHLBRUCKNER, Seheda ad Lich. rar. exs. 
119. - -  Syn.: Lecanova lobulata FLORKE, Deutsche Lichenen, p. 14 
(1815), n o n  Lecanora lobulata FLOaK~ ap. SP]tENGEL 1820, p.219. - -  
Parmelia parietina v~r. lobulata (FLK.) FmF.S 1831: 73. - -  P. parietina 
turgida Se~AEREIr 1850: 50. - -  Physcia parietina lobulata (FLK.) 
KOER~nR 1855: 91. - -  Ph. polycarpa f. lobulata (FLK.) CROMmE 1894: 
300. - - X a n t h o r i a  parietina var. turgida (ScHAER.) ARNOLD 1884: 243. - -  
X. lobulata (FLK.) BOULY DE LESDA1N 1907: 682. - -  X. lobulata var. 
turgida (SCHAEg.) HILLMANN 1922: 204. - -  X. lobulata var.  rossica 
~.ShNEN 1931 : 104. 

Exsikkaten (z.T. nach H1LLMANN 1935): ARNOLD, Lich. Monac. 14 
(als Xanthoria parietina var.  turgida) (M ! ) . -  DUFOUR, Lich. pyren,  227 
(als Physica parietina var. turgida) (M ! ) . -  F LORKE, Dtseh. Lich. 14 (als 
Lecanora lobulata) (M ! ) . -  E. FRIES, Lieh. suec. 325 (n. HILLMANN 1935). 

H ARMAND, Lieh. lothar. 359 b (n. HILLMANN 1 9 3 5 ) . -  HARMAND, Lich. 
rar. gall. 74 (n. HILLMANN 1935). - -  HEPP. Flor, cur. 373 (als Parmelia 
parietina turgida) ( M ! ) . -  MAaNUSSON, Lich. sel. scand. 365 ( M ! ) . -  
M~aESCHKOWSKY, Lich. ross. 24 (n. HILLMANN 1935). - -  MIGULA, Crypt.  
germ. fasc. 35, no. 150. (n. H1LLMANN 1935). - -  Plantae  Graec. 129, 130 
(als Caloplaca boulyi) (GZU). - -  RABENHORST, Lieh. cur. 605 (als 
Callopisma citrinum) ( M ! ) . -  ZAHLmWCKNER, Lich. rarior. 119 (als 
Xanthoria boulyi) (BM!). 

Thallus vom Habi tus  cincr Xanthoriella, gla t t  his fast  gl~tnzend, 

12" 
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t r o c k c n  g rau  bis deu t l i ch  ge lb- (orangc) ,  fi~ueht grf inl ich,  zume i s t  K + 
ro t .  H y m e n i u m  ( 5 5 - - ) 6 5 ( - - 7 0 ) ~ m  hoch. Schl~uche  mi t  8 Sporen .  
S e p t u m  der  h~b<~ndcn Sporen  (in de r  f r isch g e s a m m e l t e n  F l e c h t e )  yon  
de r  schr  d i innen  Mitre  zum R a n d e  b in  allm/~hlich a u f  5 - - 7  tzm vcr-  
brci t ( ; r t ,  de r  t o t e n  Sporen  (z .B.  nach  mehr j i i h r ige r  L a g c r u n g  im 
H e r b a r )  d u r c h g c h e n d  um 5 - - 7 ~ m  dick,  bis zur  S p o r e n b r e i t e  und  
darf ibor .  Paraphyse~n h~ufig s t a r k  verzwcig t .  P y k n i d c n  u n b e k a n n t .  

Die Benennung der Art  bedarf einiger Diskussion. ,i~ltester ~Nalne ist 
zweifellos Lecanora lobulata FLORKE 1815, deren Typus zugleich Typus von 
Caloplaca boulyi ist. Eine Lecanora lobulata FLORKE wurde aber yon HELLBOM 
(1896, p.67) zu Caloplaca fiberffihrt. Basionym dieses Namens ist Lecanora 
lobulata FLORKE ap. SPRENGEL (1820, p. 219). Es fragt sich, ob FLORKE hier ein 
und dieselbe Sache gemeint oder ob er - -  aus Vergelillichkeit zwei ver- 
schiedene Flechten zu ~erschiedenen Zeiten mit demselben Namen belegt hat. 
Der formalen Ausgestaltung der Arbeit yon 1820 zufolge mu[~ die zweite 
M6glichkeit angenommen werden. W/ihrend FL0aKE bei den anderen in der 
Arbeit  behandelten Flechten, soweit sie nicht neu beschrieben werden, auf die 
~ltere Literatur  verweist, fehlen hier weitere Angaben, so dal~ der Schlu[3 
naheliegt, es handle sich um eine Neubeschreibung; zudem werden ganz andere 
Belege zitiert. Damit  handelt es sich bei Lecanora lobulata FL01",KE ap. SPICEN(IEL 
1820 um einen unabh/ingigen Namen, freilich damit  ein Homonym. Er  wurde in 
der Folge yon HEI~LBOM (1896, p. 67) ZU Caloplaca umkombiniert .  Naeh Art. 72 
des ICBN sollte die Art allerdings als Caloplaca lobulata H ELI~nOM, ohne Hinweis 
auf FLORKE, zitiert werden, soferne man es nicht vorzieht, den Namen wegen 
seiner Verwendung ffir eine Vielzahl verschiedener Taxa als nomen dubium zu 
betrachten. Auf jeden Fall  entf~llt cine Umkombinat ion des Namens Lecanora 
lobulata FLO1~KE 1815. Ahnliche ~berlegungen m6gen ZAHLBRUCKNER 1908 dazu 
bewogen haben, den Namen Xanthoria boulyi ffir die Flechte zu schaffen, der 
unseres Erachtens giiltig publiziert ist, auch wenn er yon ZAHLBRU(~KNEP~ selber 
sp/iter aufgegeben worden ist. Der Name wurde dann von EmCHSEN (1944, p. 42) 
wieder aufgenommen. Allerdings spricht sich ERICHSEN nicht definitiv ffir eine 
l~berf~ihrung der Art  zu Caloplaca aus (,,Zu Caloplaca gezogen, wfirden dann 
aber, da es sehon eine C. lobulata HELB. gibt, die neuen Kombinationen 
Caloplaca Boulyi (ZAHLI~a.) bzw. boulyi vat. turffida (S(:'HAER) angewendet 
werden mfissen"). (Druekfehler nicht korrigiert!). In  der (~bersicht fiber die 
neuen Taxa und Kombinationen in seiner Aufz/ihlung (p.25) f~hrt ERICHSEN 
d~ese Kombinationen nicht auf, so dab sie gem/iB Art. 43 des ICBN nicht gfiltig 
publiziert sind . Die Umkombinat ion yon Xanthoria boulyi zu Caloplaca mul~te 
demgem/s noch vorgenommen werden. 

~)kologie und Vergesellschaftung der Arten 

Ffi r  Caloplaca boulyi w u r d e n  aus  de r  L i t e r a t u r  und  yon  den  
S c h e d e n t e x t e n  i n s g e s a m t  68 A n g a b e n  f iber  die  U n t e r l a g e  z u s a m m e n -  
ges te l l t  : Bau-  oder  Zaunho lz  wird 23mal ,  Zweig-  oder  S t a m m r i n d e  yon  
LaubgehS lzen  43real  genann t ,  d a r u n t e r  am his Fraxinus (6mal) 
Salix und  Populu8 (je 5real) ,  Sambucus (4mal),  Coni fe renr inde  (P inus)  
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nur einmal. Isoliert steht die Angabe ERICHSENS (1944) fiber eine, von 
H1LLMANN bestgtigte, Aufsammlung von strandnahen Granitbl6cken. 

Alle bisher bekannten Belege yon C. persica und C. polycarpoides 
stammen von Rinde. Lignum-Unterlagen sind in den asiatischen 
Wohngebieten der beiden Arten eben sehr selten. Wie sehon frfiher kurz 
erwghnt, besiedeln die beiden Arten wenigstens in Afghanistan an- 
seheinend verschiedene Areale und im Zusammenhang damit verschie- 
dene Tr'&gerpflanzen. C. persica wurde aussehlie61ich von Zier- und 
Nutzgeh61zen von kfinstlich bewgssertem Gelgnde an sich baumloser 
Steppengebiete gesammelt, am hgufigsten yon Morus alba und Prunus- 
Arten, weiters yon Pyrus, Juglans, Ulmus, Ailanthus, Platycladus. Der 
Typusbeleg aus Persien stammt von Salix, ebenso das von SOJAK 
gesammelte, in VgZDA set. 1223 ausgegebene Material. K~LB & PLOBST 
fanden die Art in der Ttirkei auf Robinia, KALB in Spanien auf 
Juniperus oxycedrus (Abb. 8, 9). 

Umgekehrt stammen die afghanischen Belege der C. polycarpoides 
[nit einer Ausnahme (Prunus armeniaca, Balkh, Ste47) s~mtlich yon 
Wildgeh61zen. Unter 14 Nummern sind Quercus baloot und Cedrus 
deodara je 2real vertreten. 

Alle drei Arten machen den Eindruek raschwfiehsiger, aber kon- 
kurrenzschwacher Sippen. Besonders C. boulyi und C. persica k6nnen 
auf freien Unterlagen ausgedehnte, hochdeckende, fast reine Bestgnde 
bilden; C. boulyi etwa in ARNOLD, Monac. 14, C. persica in Ste. 21 oder 
aueh in VI~ZDA, sel. 1223. Da amphigene Diasporen fehlen, muff 
vermutet werden, da6 jeder Thallus aus einer Ascospore durch Neu- 
liehenisation einzeln entsteht. 

Alle drei Arten sind ausgesproehen nitrophil, bei C. persica und C. 
polycarpoides eigentlich eine Selbstverstgndliehkeit wegen des an den 
Standorten allgegenwgrtigen, durch die intensive Beweidung stark 
gedfingten Flugstaubs. Auch C, boulyi finder sieh ausschlieitlieh auf 
stark gedfingten Unterlagen, Holzwerk oder Bgumen in der NiChe 
menschlicher Siedlungen oder in Auenwiildern. Die besiedelten l{inden 
geh6ren durehweg zum Typ der nghrstoffreichen ,,rich barks". Als 
Begleitflechten finden sieh in den Herbarbelegen Arten des Xanthorion- 
Verbandes, am hgufigsten Xanthoria parietina, ferner Physcia orbicula- 
ris und andere Physeien, Lecanora spp. div., Caloplaca spp. div. 

Oppig entwickelte Bestgnde von dominierender C. persica sind in 
Afghanistan fast immer mit etw~s Candelariella aurella und Lecanora 
hageni coll. untermiseht, so fibrigens auch bei VgZDA sel. 1223 aus der 
Tfirkei. Weitere h~ufige Begleiter sind Anaptychia ulotrichoides, Xan- 
thoria fallax s. 1., Physcia sp. div. ; Xanthoria parietina scheint in 
Afghanistan v6llig zu fehlen. 
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C. polycarpoides bildet am Kotal-i Mirza Atbili (Rabotak-Pal3) in 
Afghanistan auf St~mmen und ~st.en von Pistacia vera zusammen mit 
Rinodina ef. sophodioide+, eine Pioniergesellschaft, welehe dureh An- 
aptychia ulotrichoides, an der Stammbasis und in Astgabeln schlieftlieh 
durch einen kissenf6rmigen Teloschistes sp. abgel6st wird. In der Olea- 
Stuf'e yon Paktia (E-Afghanistan) wurde sie auf verschiedenen Strgu- 
chern (Daphne, Sophora, Berberis, Rosa, Cotoneaster) in einer recht 
artenreiehen Gesellsehaft gefunden. H~ufige Begleiter sind Anaptychia 
ulotrichoide.s, Physcia stellaris, a~'cendens, tenella, pusilloides, strigosa, 
Lecanora spp. div., Caloplaca spp. div., seltener Telo~chistes brevior und 
Ramalina sinensis. 

Unter den an mehreren Fundorten vorgefundenen ,,Begleitern" 
verdienen zwei braun- bis sehwarzfl'fichtige Lecania-Arten besondere 
Aufmerksamkeit. Die eine ~hnelt mit ihren parallel vierzelligen, meist 
gekrfimmten Sporen der Lec. koerberiana LAnM ap. K OEaB., die andere 
im Habitus und der Sporenform der Lec. ochronigra STNR. Beide Arten 
leben aber offenbar auf Caloplaca polycarpoides parasitisch. Hiertiber 
sol] an anderer Stelle berichtet werden. 

Verbreitung 
Die Fundortslisten und die darnach entworfenen Punktkarten 

(Abb. 8 und 9) sind als vorl~ufig anzusehen. Bei Caloplaca persica und 
C. polycarpoides bedarf dies woh] keiner besonderen Begrfindung. 
Neuere Funde yon C. persica in der Tfirkei (SoJAK ; KALB & PL~BST), yon 
C. polyca~Toides in Algerien (DoPPELBAUR) und in Tunesien (PITTONI) 
lassen hier durchaus noeh Uberrasehungen erwarten. Auch bei C. boulyi 
sollte die etwas gr6i3ere Zahl von verffigbaren Daten nicht fiber den 
sehr unvollkommenen Stand unserer Kenntnisse hinwegt/~uschen. Die 
Art ist wenig auff~llig und auch vielen erfahrenen Lichenologen wenig 
gel~ufig. Wie in anderen Fitllen dfirften seheinbare Verbreitungsliicken 
in einer ungenfigenden Besammlung der betreffenden Gebiete ihre 
eigentliehe Ursache haben. Als Unterlagen ffir unsere Zusammen- 
stellung dienten die Belege einiger grSl]erer Herbarien (B, M, W, WU, 
GZU), die Angaben der flechtenfloristischen Literatur und die eigenen 
Aufsammlungen. Bei C. persica und polycarpoides dfirfte einigerma[ten 
Vollst~ndigkeit erreicht worden sein, bei C. boulyi m6gen manche 
Lokal- und Regionalfloren fibersehen worden sein. Soweit vorl~ufig 
feststellbar, hat C. boulyi ihren Verbreitungssehwerpunkt in Europa. 
Das bekannte natfirliehe Areal reicht yon Mittelschweden im Norden 
bis Spanien und Makedonien im Sfiden und naeh Osten fiber die CSSR, 
Ungarn und Rum'~nien bis ins europ~ische Ru[tland mit einem isolier- 
ten Vorposten im westlichen Pakistan. Die vertikale Verbreitung reicht 
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vom Meeresn iveau  (Sch leswig-Hols te in )  bis  in die  Orea l s tu fe  de r  A lpen  
(Mi t t enwa ld :  9 0 2 m  s.m.,  Seis :  1002m s.m.).  I m  a t l a n t i s c h e n  Wes t -  
eu ropa  (Belgien,  N iede r l ande ,  Br i t i s ehe  Inse ln)  sche in t  d ie  F l e c h t e  zu 
fehlen, ebenso  in de r  Neuen  W e l t .  I n t e r e s s a n t  is t  da s  V o r k o m m e n  auf  
I s l and ,  wo die  F l e c h t e  (nach DEGELIU8 1965) aus  d / in ischen B a u m -  
sehulen e ingesch lepp t  w u r d e  und  sich o f fenbar  z u m i n d e s t  j a h r e l a n g  
ha l t en  konn te .  

Caloplaca persica u n d  C. polycarpoides h a b e n  o f fenbar  ih ren  Ver-  
b r e i t u n g s s c h w e r p u n k t  i m  Geb ie t  de r  F l o r a  I r a n i c a  ( I ran ,  A f g h a n i s t a n ,  
m l t t e l a s i a t i s che  SSR,  W e s t p a k i s t a n )  mi t  A u s s t r a h l u n g e n  bei  e r s t e re r  
his in d ie  Tfi rkei  und  nach  Span ien ,  bei l e t z t e r e r  bis N o r d a f r i k a  
(Tunesien,  Alger ien) .  

!: Beleg wurde wenigstens von einem der Verfasser gesehen. Kurzbezeich- 
nungen der Herbarien nach ,,Index Herbariorum".  

Caloplaca boulyi. Auf eine Druckwiedergabe der umfangreichen Fundorts-  
listen dieser Art  wurde zwecks Raumersparnis verzichtet. Sis wurden als 
Manuskripte bei der Botanischen Staatssammlung Mtinchen (M) und beim 
Inst i tu t  ftir Botanik Graz (GZU) hinterlegt. Im folgenden werden nur einige 
neuere oder geographisch bemerkenswerte Funde zitiert:  I s l a n d :  Akureyri, 
G.r5dvarstSdin, Fraxinus, vermutlich mit Baumschulpflanzen aus D/inemark 
emgeschleppt (DEGELIUS 1965, p. 37). - - 0 s t e r r e i  ch:  Steiermark, Sehladmin- 
ger Tauern, KleinsSlk-Obertal, Zaunpfosten, 23.03. 1978, M. & H. ].V[AYI'~HOFER 
(GZU, Herb. MAYRH., Herb. STEINmt, Plantae Graec. 1 3 0 ) . -  d u g o s l a w i e n :  
Makedonien: Stobi N Negotino, 30. 05. 1971, J. POELT (Herb. 1)OELT). - -  
Dzumajlija, E Titov Veles, 09.07. 1977, J. POELT, J. HAFELLNER, H. MAYRHOFER 
(GZU, Herb. STnINER, Plantae Graec. 129). - -  S p a n i e n :  Prov. Madrid, 
Gipshfige] E yon Ciempozuelos, S Madrid, ca. 600 m s.m., Zwergstr/iucher, 12. 
09. 1980, A. CRESPO & J. HAFELLNER (Herb. HAFELLNER 8 5 8 5 ) .  - -  P a k i s t a n :  
NW-Pakistan,  Swat Utror  bei Kalam, 37 ~ 25' E, 35 ~ 35' N. 2200 m s.m., Rinde, 
06.06. 1965, K. H. RECHINOER (W! Herb. POELT!). 

Caloplaz~a persica. S p a n i e n :  Aragon, Prov. Zaragoza, Villafranca; Juni- 
perus oxycedrus, 08. 08. 1975, W. KALB (Herb. KALB!). - -  T f i r k e i :  Prov. 
Konya,  Cumra, 1100 m s.m. ; Robinia, 28.08. 1976, K. KALB & G. PL0SST (Herb. 
tkALn!). - - P r o v .  Sivas, Umrauli, E v. Zara, 1800 m s.m. ; Salix, 25.02. 1973, J. 
SOJhK (V~zDA, sel. 1223, GZU!) - -  Westkurdistan,  zwischen Malatja und 
Kjaehta  (ca. 38~ 38~ Morus alba, 20. 07. 1910, H. v. HANDEL- 
MAZETTI (W!, WU!). --- I r a n :  Prov. Arak, Gulpeighan (50 ~ 18'E, 33~ 
Salix, 1905/06, TR. STRAUSS (W !, WU !, Typus). - -  Prov. Kerman, bei Rahpur 
(56~ 29~ 2600m s.m., 30. 07. 1892, J. BORNlgt~LLER (W!). - -  
A f g h a n i  s t a n  : Prov. Parwan, Salangtal bei Wolan, 69 ~ 06' E, 37 ~ 17' N, 2400 m 
s.m, ; Morus alba, 04.06.1970, M. STEINER (Ste 39). - -  Prov. Kabul,  Paghman, 
68 ~ 55' E, 34 ~ 37' N, ca. 2450 m s.m. ;' Prunus avium, 24. 04. 1970, M. STEINER 
(Ste 1); Prunus armeniaca, Morus alba, Juglans regia, 01.07. 1970, M. STE1NER 
(Ste60, 61). - -  Siau, 69 ~ 06'E, 34 ~ 42'N, 1750 m s.m. ; Ailanthus altissima, 
Prunus armeniaca, Platanus orientalis, Platycladus orientalis, Prunus amyg- 
dalus, 29.05. 1970, M. STE1NER (Ste31, 32, 33, 34, 35); Ailanthus altissima, 08. 
06. 1970, M. STnTNER (Ste57). - -  Kariz-i-Mir, 69~ 34~ 1850m s.m.; 
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Abb. 9. Verbre i tung der Arten in Atghanis tan  und Umgebung .  Bedeu tung  der 
Zeichen wie in Abb. 8. 

Ulmu~ campestris, 27. 05. 1970, M. STEINER (Ste28). - -  Kabul ,  Daru laman-  
Road,  69 ~ 07' E,  34 ~ 29' N,  1800 m s.m. ; Ulmus, 07.05. 1970, M. STEINER (Ste 10). 

Kabul -Babur ,  69 ~ 08' E, 34 ~ 30' N, 1800 m s,m. ; Moru8 alba, 06.05.  1970, M. 
STmNER (Ste9). - - K a b u l - A l i a b a d ,  beim l~ektorat  der Universi t~t ,  69o07 ' E ,  
34 ~ 36' N, 1800 m s.m, ; Morus alba, 13.03. 1979, D. PODLECH, 10. 10. 1976, 19. 10. 
1976, W. BRECKLE; Pirus, 18. 08. 1977, M. Ca. JARMAL (s~mtl. Herb.  S~I.~F,R). 

Caloplaca polycarpoides. U S S R : Tad~ikistan,  Sei tental  des Narsob,  bei 
Du~ambe, ca. 1700m s.m., 13. 07. 1975, S. HUNECK (GZU!). - -  I r a n :  Prov.  
Arak, Gulpeighan (50 ~ 18'E,  33 ~ 32' N), Salix, 1905/06, Tu. STRAUSS (W! WU!  
Typus).  - -  Prov.  E-Azerbejan,  Dasht-e Moghan, S Alirezabs~l-e Jadid ,  
48~  33~ 32 'N,  250m s.m., 23 .05,  1971, K.  H. ]~ECm~Ea (W!). - - P r o v .  
Khorassan,  Sepid, 57~  37~ 1350m s.m., 25. 07. 1965, K. H. 
R~,CmN(~ER (W!). - -  Prov.  Gorgan, Ameh,  Mob. Reza Shah Nat .  Park,  
ca. 56~ 00' E,  37~ 1500--1800m s.m.;  Juniperus, 05. 05. 1975, K.  H.  
I~ECmNGE~ (W!). - -  A f g h a n i s t a n :  Prov.  Balkh,  3k in  E Balkh,  66~  
36 ~ 45' N, 345 m s.m. ; Pvunus armeniaca, 05. 06. 1970, M. STmNER (Ste47). - -  
Prov.  Samangan,  Kotal - i  Mirza Atbili  (Kotal-i Rabotak) ,  68 ~ 18' E,  35 ~ 25' N, 
1200m s.m.; Pistacia vera, 05. 06'. 1970, M. STEINER (Ste43, 50). - -  Ebenda  
ca. 1400m s.m.; Pistacia vera, 14.05. 1973, P. UOTTILA (Finn. Rot.  Exped.  W- 
Centr. Asia Nr. 14973, 16703--05, 16708--10, H) - -  Prov.  Baghlan,  11 km SE 
Raghlan,  68 ~ 50' E,  36 ~ 07' N, 680 m s.m. ; Pistacia vera, 06.05. 1971, D. PODLEC~I 
(Pod 55). - -  Oberes Khinjan-Tal ,  69 ~ 00' E,  35 ~ 25' N, 2600 m s.m. ; Juniperus 
semiglobosa, 04.06. 1970, M. STEI~'EI~ (Ste 40 a). - -  West-Nuris tan,  Badschaigel,  
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70~  35~ ca. 1860m s.m., 13. 07. 1935, G. KERSTAN (Deutsche 
Hindukusch-Exped .  1935, F1.65, H A L ! ) . -  N-Zentra l -Nuris tan ,  Oberes Kt i -  
Tal,  ca. 70~  35~ 15'N, ca. 2600m s.m.; Salix, 26. 06. 1935, G. KErCS'rAN 
(Deutsche Hindukusch-Exped.  1935, F1.59, H A L  ! ) . -  Prov.  Faryab ,  Darrah-i-  
Zang, 65 ~ 17' E,  35 ~ 37' N, 1400 m s,m. ; Juglans, Stammgrund ,  24.05. 1971, D. 
POi)L~C~ (Pod 54). - - P r e y .  Pakt ia ,  zwischen l~abat  und Chamkani ,  69 ~ 47' E,  
33~ 1900m s.m.; Daphne angustifolia, Berberis sp., Rosa sp., Cedrus 
deodora, Cotoneaster subuniflora, Quercus baloot, Sophora griffithii, 04.07.  1970, 
M. STEINER (Ste77, 78, 79, 81, 82, 84, 85). - -  Nordhiinge. des Kotal- i -Teraki ,  
69 ~ 47,5' E,  33 ~ 38,5' N, 2150 m s.m. ; Cedrus deodora, to te  Aste, 04.07.  1970, M. 
STEINER (Ste 86). - Musakhel, 69 ~ 22' E,  33 ~ 26' N, 2370 m s.m. ; Quercus baloot, 
02. 07. 1970, M. STEINER ( S t e 6 8 ) . -  T u n e s i e n :  Dahar-Gebirge,  Chemini, 
ca. 9 ~ E, 31 ~ N, 510 m s.m., 28.02. 1974, H. PITTON! (GZU !). - -  A l g e r i e n  : Dept.  
Constantine,  Constantine,  05. 08. 1953, H.  DOPPELBAUI~ (M!). 
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