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in eigener Sache ... 

Nnde rung  d e r  A n s c h r i f t  

Iilir möchten unsere Abonnenten herz l i ch  b i t ten ,  einen Wohnung~idechsel 
der Schr i f t l e i tung  des APN-Mitteilungsblattes r ech t ze i t i g  zu melden. 
Es kommt imner wieder vor, daß Mi t te i lungsblät ter  m i t  dem Vermerk 
"Unbekannt verzogen" zum Absender zurückkehren. Bei  der l e t z t en  Aus- 
gabe 7(1 )-Juni 1989 erreichten g le ich  d r e i  Hefte i h re  Empfänger 
n icht .  Bedenken Sie b i t t e ,  daß neben zusätzlicher Arbeit  fü r  d i e  
Sch r i f t l e i t ung  auch d ie  APN-Kasse durch recherchierende Telefonate 
und doppelte Portokosten unnötig f i n a n z i e l l  be lastet  wird. 

A b o n n e m e n t s b e i t r a g  - E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g  

B i s  zum Redaktionsschluß dieses Heftes stand von 31 Abonnenten der 
Bei t rag fü r  1989 noch aus. Den säumigen Zahlern i s t  i n  dieser Aus- 
gabe eine Zahlungsaufforderung beigelegt worden. hlir b i t t e n  um hal.- 
d ige Erledigung und weisen wieder einmal darauf hin, daß w i r  d ie  
Mögl ichkeit  eröf fnet  haben, d i e  Beiträge per Einzugsermächtigung ali- 

ru fen zu lassen. Diese "Ermächtigung zum Einzug von Forderungen und 
Lastschr i f ten" i s t  zu schicken an: JOSEF HEISTER, Gripsualdsfir. 13 a, 

D-4150 Krefeld. Um den Gang zu einem Ge ld ins t i tu t  zu ersparen, ge- 
n(igt aber durchaus auch eine handschri f t l iche, unterschriebene E r -  
mächtigung. 

G e b u r t s t a g  

Am 12.12.1989 vollendete HANSGERD ZIELINSKI sein 50. Lebensjahr. Die 
APN wünscht auch von dieser S te l l e  noch einmal a l l e s  Gute und ver- 
knüpft  damit d ie  I-loffnung, daß der Jubi lar  demnächst auch wieder e t -  
was mehr Ze i t  f ü r  s i e  f inden möge. 

Nomenk la tu r - nnde rungen  

Tm APN-Mittei1.ungsblat t 7(1 )-Juni 1989, S. 90-95, ha t te  i c h  eine 
(un\~ol ls tändige)  L i s t e  geänderter Namen mitteleuropäischer Röhrlinge 
und B lä t t e rp i l ze  e r s t e l l t  und um rege Mi ta rbe i t  zwecks VervollstRn- 
digung geheten. Dieser R i t t e  i s t  jedoch le ide r  nur von A. ROLLMANN 
entsprochen worden. I n  seinein Schreiben vom 6.8.89 bemerkt er u.a.: 
"So heif3t 2.0. Su i l l us  f lavus (Iilith. )Singer nach KREISEL Bcl. 6, S. 
306, 1988, nun doch iiiieder Su i l l us  g r e v i l l e i  (Klotzscli : Fr. )Singer. 

Das Z i t a t  fü r  den Echten R i t t e r l i n g  s o l l  Tricholoma equestre (L.: Fr.) 
Kummer heißen, es dar f  n i ch t  Xeromphal*, sondern mun Xeromphalg 
heißen (S. 221 i n  ßd. 6 ) .  aus Iiypsizigus tesselatus wi rd  wieder Lyo- 
phyllum ulmarium usw." 
I c h  b i t t e  um Beachtung. Die ursprüngl ich fUr diese Ausgabe vorgese- 
hene Au fs te i i i~ng  von Nomenklatur-nnderungen der Nichtb lä t terp i lze,  
Ga l le r tp i l ze  und Rauchpilze f o l g t  i n  einer späteren Ausgabe. 

DGfM-Tagung i n  He r r sch i ng /Ammersee  

\lom 21 .-24. September 1909 fand d i e  "Julius-Schäf Fer-Tagung", Tagung 
und Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie 
(DGfM) i n  der Bi ldungsstätte des Bayerischen Bauernverbandes i n  Herr- 
sching am Amnersee s ta t t .  
Eine umfassende Berichterstat tung und Würdigung dieser harmonisch 
verlaufenen TagiJng f inde t  durch den Schr i f t führer  der DGfM, F. K A I -  
SER s t a t t ,  so daß i c h  mich an dieser S te l l e  auf e in ige Arnnerkungeii 
beschränken kann. 
U n t e r  b r  i n g u n q  : Das ruh ig  gelegene I-laus m i t  Hallenbad wurde a l l e n  
Ansprüchen i n  hohem Maße gerecht. Großzügig bemessene und gut einge- 
r ichtete,  saubere Zimmer gaben ke i ne r l e i  Anlaß zur Klage, ebenso d i e  
angebotene Voll\rerpflegung. Eine gute Iilahll 
Vor t r a g s p r o g r a mm : Am 21 . und 22. fanden insgesamt sieben Vort,räge 
s t a t t ,  d i e  von Dr. tl. tlAAS m i t  dem Festvortrag "Jul ius Schätfer" be- 
gonnen wurden. Es war bemerkenswert, welche knrperl iche Frische und 
geis t ige uberzeugungskraft dieser 85jährige Mykologe noch ausstrahlte. 
P i l z  f unde  : Trotz der warmen und trockenen Witterungsperiode der 
Vorwochen konnten ers taunl ich v ie le ,  z.T. sehr seltene Arten gefun- 
den werden. hlenn s ich  auch keine einzige thermophile Röhrl ingsart  
zeigte, f ü r  deren Vorkommen Ammer- und Pilsensee bekannt und präde- 
s t i n i e r t  sind, so waren Mykologen, Pi lzfreunde und Fotografen m i t  
ih ren Funden dennoch sehr zufrieden. 
fl r g an i s a t i o n  : RENATE und HELNUT GRUNERT hatten i n  monatelanger 
har ter  Vorarbeit tlervorragendes ge le is te t .  Sie standen auch wohrend 
der Tagi~ng von f rüh  b i s  spät s t e t s  ansprech- und h i l f s b e r e i t  zur 
Verfügung. So n a h  es n i ch t  wunder, daß das Program b i s  i n  a l l e  De- 
t a i l s  st i i rungsfrei  und harmonisch ab l ie f .  Den beiden Organisatoren 
qebührt h i e r f ü r  allerhöchstes Lobt I m  Namen a l l e r  APN-Mitglieder, 
d ie  der Taqunq beiwohn'ten, auch von dieser S te l l e  noch einmal e i n  
herzl iches Pankeschön fü r  Organisation und Betreuung. 



Ober e i n i g e  Weintannen-Frühlingc-8echerlinge i m  

B a y e r i s c h e n  Wald 

Unter diesem T i t e l  i s t  i m  "Der Rayerische Iilald", Ze i t s ch r i f t  f ü r  nn- 
turwissenscliaf t l i c l i e  Bildung i m  ßayerischen Iilald, tlef t Z(19A9) :3-11 , 
e i n  Beitrag von G.J. KRIEGLSTEINER erschienen, i n  dem er  einige 
bleißtannen-Becherlinge, 2.T. m i t  Mikrozeichnungen und Verbreil:iing~,- 
karten, i m  Vergleich des Pfingstaspektes 1980 m i t  dem Osteraspekt 
1989 vo r s t e l l t .  Das Studium dieser interessanten Arbeit  sol.ll:e ke in  
Ascomyteten-Freund versäumen. 

S t r o p h a r i a  a u r a n t i a c a  - s t a r k  i n  A u s b r e i t u n q  b e g r i f f e n ?  

Be re i t s  Ende vergangenen Jahres konnte K. MORSCHEK um den großen 
Parkplatz h in te r  dem a l ten  Rathaus i n  Moers (MT0 6505, 030 mNN) einr? 
Ansammlung von etwa 1000 Fruchtkörpern auf ausgestreutem Holzhäcl<sel 
beobachten. I m  le tz ten  Herbst zeigten s ich  etwa 20 Fruchtkörper beim 
neuen Rathaus. 
F. KASPAREK fand diese schöne A r t  i m  November/Dezeniber: '1 9 0 ~  i m  Schl.on- 
park Herten (MTB 4(10R). 
M. MEUSERS konnte nachweisen, daß Stropharia auranticica inzwischen 
an mehreren Ste l len i m  \lnlksgarten Mönchengladbach (MT8 1100/1, O(t5 mNN) 
f r u k t i f i z i e r t ,  a l lerd ings jewei ls nur i n  geringerer Artenzahl.. Der 
P i l z  begegnete ihm schl ießl ich auch am Unterbacher See (Grenze MTR 
4707/4007, 040 mNN) i n  ca. 30-f10 Exemplaren. 
Am 7.1 1 .I989 s t e l l t en  H. BENOER, E. KAJAN und K. MOLLER auf einem 
MUllberg der Stadt Mönchengladbach (MT0 4704, 070 mNN) e i n  Massen- 
vorkommen von weit  über 1000 Fruchtkörpern fest,  und hur etwa eine 
Stunde später wurden s i e  vom nnbl ick mehrerer 1000 ( 1 1 ) Fruchtkörper 
auf den schmalen Grünstreifen rund um den Gereonsplatz i n  \ l iersen 
(MTB 4704, 040 mNN) nahezu üherwäl t i g t  l Etwa 5000 Exemplare dieser 
wunderschönen A r  t (vergl. APN-Mitteilungsbla tt 2/1 -Juni 1984) an 
einem einzigen Vormittag - wer mag dies wohl j e  zuvor schon gesehen 
haben? An beiden Fundorten waren ausgestreute gehficl<selte tlol.zstücl~- 
chen, d i e  von dieser A r t  iirohl bevorzugt besiedelt  riierden, iiriederurn 
d i e  Ursache der Massenfruktifil<ai:ionen. 

A P N - P i l z k a r t e i  - S u c h a u f t r a g  

Unter diesem T i t e l  ha t te  i c h  1.m APN-Mitteilungcblatt 7 ( l )  :/I-Ei um 
rege Mi ta rbe i t  gebeten. Eine Fundl iste i s t  jedocli b i s  heute le ide r  
n i ch t  b e i  m i r  e i ng~ t ro f f en .  So möchte i c h  meine R i t t e  h ie rmi t  iiiie- 
derholen und um M i t ~ h i l f e  b e i  der Suclie nach den benannten imd i m  

Iilinter erscheinenden Aphyllophorales und Ascomycetes angehen. 

P i l z k a l e n d e r  1990  

Für das Jahr 1990 ha5, der Verein der Pi lzfreunde S tu t tga r t  e.V. wie- 
derum einen farbigen Pilzkalender herausgegeben, dessen Kauf nur 
empfohlen werden kann. Bestellungen an: ANTONIE MOLLER, Helmholtz- 
weg 22/1, 7440 Nürtingen. Mi tg l ieder  können noch e in ige Kalender 
über d i e  APN-Schrif t l e i t u n g  beziehen. 

K a u f a n g e b o t  

Neuwertiges OLYNPUS-Mikroskop CHB 11, Binokular (1 Ox) , Objektive 4x, 
10x, 40x, 60x 100x 01, m i t  Transportkasten zum Festpreis von 1 500 DN 
abzugeben. Interessenten melden s ich  b i t t e  be i  der Schr i f t l e i tung  des 
APN-Mitteilungsblattes. 

P i l z k u n d l i c h e s  L e x i k o n  

Einige Exemplare des "~ i l z kund l i ches  Lexil<onU von EIiIRLD KRJRN können 
Tür /~3,00 DM (= 10% Nach la~)  sowie porto- und verpackungsfrei abge- 
geben werden. Die Lexika werden i n  der Reihenfolge der Bestelleingänge 
ausgeliefert. Bestellungen nimmt d ie  Schr i f t l e i tung  des RPN-Mittei- 
lungsblattes entgegen. 

APN-T re f f en  m i t  A n g e h ö r i g e n  

Das diesjähr ige Weihnachtstreffen wurde termin l ich etwas spät ange- 
setzt, so da0 der Kre is  durch e in ige Absagen etwas k le iner  a l s  ge- 
wöhnlich war. I m  Hotel  "Zur ~ i n d e "  i n  Moers-Repelen hatten d i e  Tei l -  
nehmer e i n  Haus gefunden, i n  dessen gepflegter Atmosphäre s i ch  jeder- 
mann wohlfühlte, wozu auch der anheimelnde Raum sowie das ausge- 
zeichnete und dennoch recht  preiswerte Speisenangebot ih ren  T e i l  bei-  
trugen. 
E i n  herzl iches Dankeschön an GISELA und KARLI-IEINZ NORSCIiEK, d i e  t r o t z  
der Kürze der Ze i t  dieses empfehlenswerte Haus noch vermi t te ln  konnten. 

We ihnach ten  - N e u j a h r  

Den Mi tg l iedern und iJ-iren Arigeh0rigen sowie a l l en  Freunden der 
Arbeitsgem~inschaft Pilzkunde Niederrhein 

Prolie Iqeihnech t e n  

und ein ~ut :ec  Neues Jahr!  

E w a l d  K a j a n  
C 



Adalbert-Ricken-Preis für HANS BENDER 

Anlänl ich der Mitgli.ederversammlung der Deutschen Gesellscliaft für 
Mykologie (OGffl) am 21.9.1985 I.n Irlölmersen wurde erstmals der 
Vorschlag eingebracht, verdiente Amateure dar DGfM m i t  der \/er- 
le ihung eines Preises zu fHrdern. Dieser Förderpreis e r h i e l t  den 
Namen des wohl bedeutendsten deutschsprachigen Amateur-Mykologen 
zu Beginn dieses Jalirhunderts, Pfar rer  ADALBERT RICKEN. 

Am 2.5.87 wurde d ie  ers te  Verleihung \rorgennmnen. Es wurde eine 
Doppelverleihung. MANFRED ENDERLE und JURGEN HnFFNER durf ten die- 
se hohe Auszeichnung verdientermaßen entgegennehmen. 

Mehr a l s  zwei Jahre später kam es zur ziiieiten Preisverleihung an- 
l ä ß l i c h  der Mitgliederversannnlung der DGfM am 23.9.1989 i n  Herr- 
sching/Annnersee. Auch dieses Mal entschl.ossen s ich  Vorstand und 
Be i ra t  der DCfM zu einer doppelten Vergabe des Adalbert-Ricken- 
Preises, d i e  s i c l i  aher diirch den Verzi.clit \ron G lr1f)LFEL (Erlangen) 
auf I-IANS BENOER beschränkte. 

Daß d i e  Iilahl auf IiANS RENDER Tiel., unser lang jähriges APN-Mit- 
gl ied, e r f l l l l t  uns m i t  Freude und Genugtuung. Sicher kam diese 
Iilahl n i c h t  von ungefähr, wenn man den I i l ~ g  und d ie  Leistungen ver- 
fo lg t ,  d i e  auf 1-1. RENDER aufmerksam gemacht haben. Seine zahl re i -  
chen Veröffentlicliiingen ilber seltene, z.T. erstmals gefundene P i l z -  
ar ten i m  allgemeinen soi~iie seine umfangreichen Studien i n  der Gat- 
tung Copr  i n u  s i m  besonderen haben i h n  i m  Tn- und Ai~sland bekannt: 
gemacht. 

Sein lderdegang a l s  lupenreiner Amateur i s t  bemerkenswert. Ohne ir- 
genduielche Vorkenntnisse, m i t  einfachen M i t t e l n  begann e r  seinen 
lileg. M i t  Bienenfleiß lind Ausdauer er langte e r  i n  autodidaktischer 
Arbeitsweise ba ld  erstaunliches Wissen i n  der Myl<ologie. Seine spä- 
t e r  geknüpften und s t e t s  ausgeiiieiteten Kontakte zu namhaften euro- 
päischen Myl<ologen waren h i l f r e i c h  und formten i hn  ba ld  zu einem 
gefragten Fachmann. Aus seinen Erfahrungen kann heute mancher l e r -  
nen. Seine Vorträge und seine ~xze l l e t i t en  Farbdias s ind stet.s eine 
Bereicherung fü r  seine Zuhörer. 

1-1. BENDER betonte i n  seiner Dankesrede, daß d ie  Verleilii ing des 
Adalhert-Ricl<en-Preises ihm Auftrag und Ansporn für  zuk i ln f t iq~!  
mykologische Arbeit  bedeute. liler sein Engaqem~nt i n  der Pi.l.zkund~? 
kennt, glaubt ihm dies aufs Wort. 

Pilzporträt Nr. 14: 

Chamaemyces fracidus (Fr.)Donk - 
Fleckender Schmierschirmlinq 

Synonyme: Lepiotella irrorata (Qu6let)Gilbert 

Lepiota irrorata Quelet 

Lepiota fraclda (Fr.) 

Lepiota demisannula (Secr.)Ricken 

Armillaria irrorata (QueI.)J.E. Lange 

Drosella fracida (Fr.)Singer 

(mit einer BRD-Rasterkarte von G.J. ~rieglsteiner) 

MANFRED ENDERLE 

Am Wasser 22 
D-8874 Leipheim-Riedheim 

-6 cm b re i t ,  jung f a s t  halbkugelig, dann konvex m i t  flachem, 
stumpfem Buckel, elfenbeinweiß b i s  h e l l  ocker l ich oder creme- 
farben, meist m i t  k le inen ockerbräunlichen Flecken nach Verlet-  
zung; feucht schmierig. 

L a m e l l e n  cremeweißlich, -6 mm b re i t ,  gedrängt, f r e i ,  schwach bau- 
chig. 

S t i e l :  -60 mn lang, -9 mm dick, oberes D r i t t e l  cremeweißlich, dar- 
unter m i t  f l uch t ige r  Velum-Abrißzone, nach unten a u f f ä l l i g  bräun- 
l i c h  punkt iert(von eingetrockneten bernsteinfarbenen Tröpfchen), 
Basis gleichdick b i s  kno l l i g .  

Ger u C h wie gewisse Schirmlinge (L. aspera, L. c r i s t a t a  ) , Geschmack 
ähnlich, mild. F le isch cremeweißlich. 

Spo ren  11-5 X 2,R-3,s Pm, e l l i p s o i d  b i s  zy l indr isch-e l l ipso id ,  m i t  
Apikulus, Porus n i ch t  gesehen. Basidien 4-sporig; Sporenstaub 
cremeweißlich. : 

C h e i l o z y s t i d e n  40-65 X 12-17 Pm, b r e i t  flaschenförmig b i s  
schlaucliförmig m i t  erweitertem Kopf, se l ten b r e i t  ke i l fnrmig;  
dünnwandig, manchmal m i t  inkrust ier tem Scheitel. 

J o s e f  H e i s t e r  



P l e u r o z y s t i d e n  i n  Form und GröOe den Cheilozystiden ähnlich. 

Kau  10 z y s t i d e n  vermutl ich n ich t  vorhanden. 

1 . i ~  t h a u  t i m  Quetschpräpara t keul ige Elemerite sichtbar; ob diese 
von der Schleimschicht ( I xoku t i s )  oder der eigent l ichen I-luthaut 
stammten, konnte J.cli n i ch t  s icher fests te l len;  Iteull.ge Zel len 
Ca. 40-65 X 15-21! pm, St ielchen o f t  verbogen, te i lweise m i t  
Schnallen. 

P i l e o z  y s t i d e n  i m  Iilasser U. M. goldgelb, wie Chrysozystiden aus- 
sehend, keul ig,  rauh erscheinend, Ca. 30-50 X 8-12 ltm. 

Anmerkungen : Die Gattung Chamaemyces stammt aus den Anfängen der 
Pilzkunde. BATTARRA beschrieb s i e  1755, der Amerikaner EARLE pub- 
l i z i e r t e  s i e  1909 gü l t i g .  1962 kombinierte DONK den FRTES'schen Aga - 
r i c u s  f r a c i d u s  m i t  Chamaemyces. Zuvor war d ie  A r t  auf einer Odyssee 
durch v i e l e  Gattungen. 

Mein Fund paßt am besten zur Beschreibung von I.IORAK (1968). SCI-ILAP- 
FER (19117) fand, abweichend von unserem Material, nur keul ige Zyst i -  
den. 

BON & BOIFFRRD (1 976 ) unterscheiden eine var . pseudocas taneus, di.0 
durch etwas kleineren Wuchs, b re i t e re  Sporen (3-3,5(-h) Pm, i m  Gegen- 
satz zu 2-2.5 pm CUr d ie  typische Var ie ts t ) ,  rö t l ic l ibraun gefleckten 
Hut (nach Berührung), dar an L e p i o  t a  ca s t anea er inner t ,  abweichen 
so l l .  V i e l l e i ch t  handelt es s i ch  h i e r  nur um eine Form, denn d ie  Spo- 
renbre i te  b e i  unserem Fund der typischen Varietät  deckt s i ch  m i t  der 
der var. pseudocastaneus. 

Die A r t  i s t  Kart ierungspi lz Nr. 169 und nach KRIEGLSTEINER (1981 ) 
i n  Europa wei t  verbre i te t .  S ie  wächst vorzugsweise i n  basenreichen, 
kalkhalt igen, feuchten, wärmebegünstigten Lagen, so i n  gronen Fluß- 
t ä l e rn  i n  ko l l i nen  b i s  submontanen Lagen. Sie kann schon i m  Frühsom- 
mer erscheinen. Das nrea l  sc1iei.n auf Europa beschränkt zu sein. 

A b b i l d u n g e n :  Gute Abbildungen befinden s ich  b e i  DAI-INCI(E & Onl-INCI(E 
31 0 ,  Pl111-LJPS S. 31, KONRAO & MAUBLANC 16/1 und LANGE 15 B; RRESADO- 
LA 41 , CETTO Nr. 32 und mICl.lAEL-IiENNIG-KREISEL 11111 2 s ind passabel. 
I m  Rul l .  trim.Soc.Myco1.France 102(6), 1986, i s t  auf Tafel. 2/15 eine 
schmächtige, langs t ie l i ge  Form dargestel l t .  
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Zur erweiterten Kenntnis einiqer Pyrenomyceten 

in der Rinde der Schwarzerle 

DR. HELMUT WALDNER 

Ringstr. 8 
D-5231 Kroppach 

4. D i a p o r t h e  a l n e a  F u c k e l  

I n :  Py renomyce tes  G e r m a n i c i  I : 3 1 2  ( 1867 )  

Manchmal i s t  einem e i n  P i l z  von der L i t e ra tu r  s e i t  Jahren bekannt, 
aber gefunden hat man i hn  noch nie. So ging es m i r  m i t  D i a p o r  t he  
a l n e a  Fuckel, b i s  i c h  am l e t z t en  Apr i l t ag  dieses Jahres e in  k l e i -  
nes Erlenbruch am Ufer des Hofmanns-Weihers durchstrei f te,  der wie 
der a l s  Fundort von Camarops po lyspermum erwähnte Drei felder- 
Weiher (s. APN 6(2)1988) zur sog. Westerwälder Seenplatte gehört und 
g l e i ch fa l l s  i n  der nordöstl ichen Ecke des MT9 5412 (Selters/Wester- 
wald) l i eg t .  Wieder einmal bestät ig te  s i ch  d ie  so o f t  schon gemach- 
t e  Erfahrung, da0 lange Gesuchtes am ehesten noch dann gefunden 
wird, wenn man einmal über d ie  Grenzen seines t'Hauswaldes" hinaus- 
schaut. Natür l ich i s t  wie immer auch Glück i m  Spiel,,denn D i a p o r -  
t h e  a l n e a  i s t  sehr wahrscheinlich einer der weniger häufigen, 
v i e l l e i c h t  sogar seltenen Erlenbewohner. Einmal aber gefunden cha- 
rakter is ieren i hn  sein W i r t  - wozu auch A l n u s  v i r i d i s  gehören 
s o l l  - und d ie  spezif ischen Gattungsmerkmale der Diaportheen so s i -  
cher, da13 es keine Bestimnungsschwierigkeiten geben dürfte. 

Bevor i c h  jedoch darangehe, unseren P i l z  i m  einzelnen vorzustellen, 
darf  e i n  ziemlich schwerwiegendes taxonomisches Problem n i ch t  ver- 
schwiegen werden. Der Auffassung L.E. WEHNEYERS, des bis lang nam- 
haftesten Analytikers der Gattung Diaporthe Nitschke folgend, er- 
kennen manche Mykologen der D i a  p o r  t he a 1 ne a den Rang einer gu- 
ten A r t  ab und i den t i f i z i e ren  s i e  m i t  D i a p o r t h e  e r e s  Nitschke 
oder betrachten s i e  a l s  eine Standortform derselben. Ebenso verfah- 
ren s i e  m i t  einer Reihe weiterer Diaporthe-Species, von denen d ie  
meisten auf NITSCHKE zurückgehen. Demgegenüber meldet A. MUNK, i n  
dieser Sache eine A r t  Gegenpol darstellend, Bedenken an, indem er 

D i a p o r t h e  a l n e a  F o t o :  Dr .  He lmu t  Waldner  



IiEI.1MEYERs Ansichten für zu weit  gefant und n i ch t  ausreichend dc~l<i~- 
ment iert  hS1.t. Nun ist. h i e r  na tü r l i ch  n ic l i t  der O r t ,  d ie  gegensRtz- 
1.ichen Neiriungen zu analysieren otJer gar t u  beurteilen. Dennoch sel 
e i n  Hi.niireis erl.aubt, der1 I i F I I ~ Y E R  1.n s~?i.ner Arheit über di.e Diapor- 
theen Großbritanniens sri lhst geqelrien hat (s. LI.I:.Verz. Nr . g ) . Er 
zähl t  dor t  22 Iili.rte der D i a p o r  t h e  p r e s  auf, Alnus aber f e h l t  clnr- 
unter. Da wäre es dacli interessant zu iiiissen, iirarum der so t r i a l f # l -  
t i g  angetroffene P i l z  clerade di.esen, doch auch a i ~ f  den Br i t ischen 
Inse ln  verbrei teten Oaum meidet. i l i e l l e i c h t  "schmecl<t" er ihrn n ich t?  

Das aber spräche eher für d ie  Selbständigkeit der D i a p o r  t h e  a l -  
nea.  

IllEHNEYER t e i l t  d i e  Diapnrtheen i n  d ie  Gruppen der Effusae m i t  mehr 
ausgebreitetem Stroma und der Pustulatae m i t  mehr pustelförmigem 

Stroma ein. Das er inner t  an d i e  Bezeichnungen "Diatrypeen-~troma" 
und "Valseen-Stroma" der ä l te ren  Autoren. Doch we i l  d i e  Grenzen zwi- 
schen heiden Abteilungen fl ießend sind, knüpft  IiIEtIMEYER d ie  Zuord- 
nung zur einen oder anderen Gruppe an das Vorhandensein oder Fehlen 
recht  variabler, sekkinrltirer Merkmale, iitas den EntscheidungsprnzeR 
o f t  schi~~ermacht . 
D i a p o r  t h e  a I nea gelitirt zur Cruppe der Effusae. Zwar wachsen i h r e  
Peri t l iecien n i ch t  einzeln, vielmehr i n  Oilscheln zu G b i s  12 i m  Rin- 
denjewebe des IiJirkes (Ahb. 1 ), doch f inde t  man meistens mehrere d ~ r  
ROschel i n  e i n  gemeinsames, weiter ausgedehntes Stromn eingebettet;. 

Man erkennt das l e i c h t  dar- 

an, dat3 d ie  dem Periderm zu- 
gewandte Seite des Stromas 
eine deut l ich geschwärzte 
Peripherie bes i tz t ,  d i e  i m  
f l.achen Anschnitt Stroma 
und Rindengewebe a l s  schwar- 
ze Saumlinie unübersehbar 

\ioneinandar abgrenzt (Abh. 
2). (Die te i lweise oder \rol.l.- 

nbh. 1 
stÄndiq \iorhandene oder aber 

10 X 
qanz fohl.endr? Cchiiiärzung dnr 
St,rmnaperipherie i s t  typiscl i  

fiir d i ~ ?  Gatti~nq und eines der eriiiälinten .;r?l<untlarrin Nerl<inal.e, d ie  z ~ i r  
ArLbestimmcing heranqezoqen werden). Nicht: se l ten aher umschlient. der 
cch~irarze Saum, cler Iii.er i-ihrignns an der "ßauchseite" des St.romas 
f e h l t  oder nur undeut l ich ausgebildet i s t ,  eine einzelne Peri theci-  

engruppe und erweckt den Eindruck, man hnt te  es m i t  einem \/alceen- 

Stroma zu tun, das für d i e  Pustulatae charakter is t isch i s t .  

Die 3ußerl ic l i  schwarzen Peri thezien eines Rüschels erreichen Durch- 
messer zwischen 400 und 500 pm. Iileder stehen s i e  streng i m  Kreise 
noch biegen i h re  Kamine, d i e  zwischen Ir00 und 600 pm lang werden, 

aus zunächst f a s t  ho- 
r i zon ta le r  Lage e i n  

f 
- 

1 Bündel bi ldend gemein- 
Sam nach oben um, wie 
das d ie  typisch va lso id  

wachsenden Kernpilze 

kennzeichnet. Vielmehr 
s ind sie, d i e  meisten 
auf ungleicher Höhe, d i e  
unteren dem l io lz  au fs i t -  
zend und i n  diesem nach 
l e i c h t  e r fo lg te r  AblH- 
sung k le ine  Eindellun- 

Abb. 2 1 5 x  gen hinterlassend, zu 
einem regellosen Häuf- 

chen vereint ,  und i h r e  i n  dnr Mi t t e  o f t  atiFfäl.l.ig werdickten Kamine 
strehen, nur wenig zusammanneigend, auf ganzer LRnge fas t  senkrecht 
nach oben, wo i h r e  winzigen, e i n  wenig zugespitzten Ost iola das Rin- 

denperiderm d ich t  aneinendergedrängt diirchstoßen, den k le inen E in r i n  
aher um höchstens 300 pm Uherragen. Hier und da streben einzelne Ka- 
mine i s o l i e r t  aufwärts und durchbohren das Periderm s e i t l i c h  des ge- 
meinsamen Durchbruchs. Das 
Stroma hat einen grauol i -  -.. 
ven Farbton, d ie  Schwär- 
zung auf seiner Obersei- 
t e  z ieh t  s i ch  auf dem 
Holz h i n  und verbindet 
verschiedene Peri thezi-  
enbiindel einschließen- 
de Stromapartien mitein- 
ander (nbb. 3). 

Die Perl.thezienwände s ind Abb, 3 1 0  X 

m i t  nur 20 b i s  25 1.u~ be- 
merkensi~ie~t dünn. Tm Querschnitt s ind s tark  abgeplattete Zel len zu 
erkennen, zwischen deren Lumen etwa 1 pm starke, braune Idände ste- 

hen und deren m i t t l e r e  Größe 10 X 3 pm er re ich t  (Abb. I ) .  Eine hya- 
l i n e  Innenschicht i s t  n i ch t  vorhanden oder durch e i n  paar faserige 



Strukturen nur eben ange- 

deutet. I m  Längsschnitt 
zeigen s ich sehr eiiq \/er- 

f lochtene braune Hyphen, 
d ie  Länge der Zel len war 
n i ch t  austuniachen. Die 
Dicke der Kamine i s t  sehr 
unterschiedl.ich, j e  nacti- 

Abb. 4 100 X dem auf welcher tiiitie s i e  
quergeschnitten werden. 

Wo s i e  am dicksten sind, erreichen s i e  einen D~irchmesser von 150 b i s  
200 pm; entsprechend wei t  i s t  auch i h r  r e i ch  m i t  Periphysen e r f ü l l -  
t e r  Zentralkanal, dessen l i c h t e  Weite b i s  zu 100 vm e r re ich t  (Abb. 5). 

I h re  Iilände zeigen i m  Querschnitt eine Textura 

porrecta aus sehr kleinen, d ich t  an d ich t  stehen- 
den Zellen von 4-5 pm l i c h t e r  Iileite und IilSnden 
wie i m  Peridium (nbb. 6). I h r  Längsschnitt l ä ß t  
wieder engste tiyphige Längsverflechtung erkennen 
m i t  Zellen, deren Länge gleichermaßen scliiiier zu 
besti.mmen i s t ,  aber m i t  25 b i s  45 Pm k le iner  sei.n 
dür f te  a l s  i n  den Iiländen d ~ r  Fruchtkärper. 

Die nsc i  unserer n r t  s ind typisch f O r  d ie  Gat- 
tung. Sie lesen s ich  iirie bei. den meisten Artver- 

wandten f rühze i t i g  aus der Fruchtschicht und nur 
i n  unrei fen Fruclitkörpern sind h i e r  und da etii~a 
2 pm bre i te ,  bandförmige Paraphysen angedeutet, 
d ie  s i ch  i m  Zuge der Reifung ba ld auflösen und 
das Substrat abgeben, i n  dem d ie  losgelösten ns- 
c i  schwimmen. Die Iilände der Asci s ind sehr zar t  

Abb. 5 60 X 

lind ohne Ftirbunq I<aum zu er-  

I<ennen. Sie sind sctil.anl<-I<~IJ- 

l i g ,  fask o h n ~  S t i e l  und mes- 

sen um 55-65 X 6.7-7,s (im. S.i.e 
iireisen i m  Scheitel  den fü r  i h re  
i i f ie eine ganze Reihe angrenzen- 
der Gattungen typischen, einen 
apikalen Porus umschliei3enden Abb. 6 200 X 

Ring auf, der s i ch  unter dem Nil<roskop i n  Gestal t  ziiieier s tark  

lichtbrechender, kei l förmiger Punkte zu erkennen g ib t ,  wo e r  i n  
der Seitenansicht d i e  s tsrkste Krümnung aufweist. Be i  D i a p o r t h e  

a l n e a  i s t  dieser Apikalr ing of fens icht l ich sehr dünn, denn d i e  
1i.chtbrechenden Kei le  s ind außerordentlich k l e i n  und i~rerden e r s t  
m i t  Jod angefärbt deu t l i ch  erkennbar - wobei ilbrigens bieder d i e  
lhngebung des Porus noch der f l ach  aboerunde1;e Ascuscclieitel eine 
Spur von Amylnidi tä t oufiiieisen ( Abb. 7). 

Auch d i e  Rscosporen s ind ausgesprochen gattcings- 
spezif isch, Sie s ind he l l ,  zweize l l ig  und am 
Septum schwach eingeschnürt. Beide Zel len s ind  
nach Form und Größe nahezu gleich, gegen d i e  
Enden h i n  merkl ich verjüngt, do r t  etwas zuge- 

sp i t z t ,  doch an den Enden f e i n  gerundet. I h r  
Exospor i s t  za r t  und i h r  Inneres pro Zel le  m i t  

zwei i n  den r e i f e n  Sporen sehr regelmäßig auf- 
tretenden dicken Tropfen ausgestattet (diese 
fehlen nur i n  ganz unreifen Sporen, deren Cep- 
t,cn noch undeut l ich i s t  oder feh l t ) .  Sie e r f i l l -  
I.en den Rscus zur Gänze und si.ncl v ie l fach  zu 
d r e i  aufeinander folgenden Paaren zi i ie izei l ig 
geordnet, während eine ers te  Spore davor und 
eine achte dahinter l i e g t .  Die Grijne der As- 

Abh. 7 825 X cosporen bewegt s i c l i  zwischen 12,5 b i s  16,s pm 
i n  der Länge und 4 b i s  4,s pm i n  der Breite. Da- 

m i t  s ind s i e  r e l a t i v  k l e i n  wie d i e  der meisten Effusae, während, 
worauf NUNK verweist, d i e  Pus tu la tae deut l ich größere Sporen bes i t -  
zen (Abb. 8). 

NITSCHKE beschreibt eine Nebenfruchtform, 
d ie  der Formgattung P hom a (be i  IiIEI.IWE1ER 
Pt iomopsis  ) angehärt. I n  sehr kl.einen, 
einkammerigen Rehältern (Spermogonien) 

@\- 
-&P 

\Ion rundl icher b i s  niedergedrückter Ge- 
s t a l t ,  dir-? i n  der inneren Rinde b t~ ,~ .  

dem peripheren Stromabereich entstehen 
und s.i.cti m i t  einer einzigen Uffnung den Abb. 13 1350 X 

Iileq nnch ai.ii3en bahnen, entriiicke1.n s i ch  
demnach spfndel.förmi.ge, gerade, hyaline, zliiei.t,ropfig~! Konidiosporen 
( ~ ~ e ~ m a t i e n ) ,  d i e  7 X 3 IJm messen. Ih re  Entuil.cklunr) geht derjenigen 
der Perithezl.en voran; v i e l l e i c h t  habe i c h  s i e  deshalb noch n i ch t  
gefunden. 

C 



nbgesehen von der eingangs angesprochenen Einziehung der zcierst von 

J FUCKEL 1067 aufgeste l l ten A r t  hat  ritohl, iiias gar n i ch t  so o f  l: vor- 
kommt, niemand j e  d i e  syst,emat.isctie Einordnunq der D i  a p o r  t l i e  a I. - 
neo angezweifelt. 
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Beiträqe zur westfälischen Discomyzetenflora. 

111. Myriocclerotinin curreyana: Ein fiir Westfalen neuer 

liltlerolieribecht?rl ing 

( m i t ,  e inem r a r b h i l d  n a c h  D i a p o s i t i v  von  F. KnSPAREK) 

KLAUS SIEPE 

Geeste 133 
0-4282 Velen 

SIEPE, K. (1909) - Contributions t o  the Discomycete Flora o f  Iilestpha- 
l i a .  T I T .  Myr iosclerot inia curreyana. 
N i  t te i l ungch la t t  der Arbeitsgemeinschaf t Pi lzk .  Niederrhein 7(2) : 121 -1 26. 

I<eywords: Accomycetes, Leotiales, Sclerotiniaceae, Nyr iosc lerot i -  
n i a  curreyana. 

Si.iamary: Nyriosc1erotj.ni.a curreyana i c  represented iirlth i t s  f i r s t  
cn l lec t ion  for  ldestphalia; a species of t h ~  Sclerotiniaceae ori Juncus 
ra re ly  found i n  lilest Germany u n t i l  now. The del iminat ion or  the genus 
Myrioscl.eroti.nia w i t h i n  the family Sclerotiniaceae i s  shor t ly  prnved. 

Zusaminenfassung: Myr iosc lerot in ia  curreyana wi rd  anhand der f ü r  
Itlestfalen ersten nufsammlung vorgeste l l t ;  eine i n  der Bundesrepuhlik 
Deutschland b is lang se l ten gefundene Sclerotiniaceen-Art an Juncus. 
Die Abgrenzung der Gattung Myr iosc lerot in ia  innerhalb der Famil ie 
wi rd  kurz dargestel l t .  

Funde von Sklerotienbecherlingen der Gattung My r i o sc  I. e r o t i n  i a ge- 
Iinren s icher l i ch  immer zu den Besonderheiten auf Pilzexkursionen, 
s ind doch a l l e  neun ti ierher gehCrenden Arten i r i  der qesamten Rundes- 
republ ik Se1 tenheiten. Ziliar b i l den  s i e  dor t, wo s i e  vorltomeri, o f t  
Massenfrciktifi.l<ati.onen, d ie  entsprechenden Ste l len zu f inden i s t  je- 
doch selbst fitr errahrene nscomyzetenf recinde eine ä~if lerst  schiitierige 
Aufgabe. So e x i s t i e w n  für  Iilestralen b is lang 1ediql. ich zwei Funde 
aus dieser Gattung : 

- M y r i o s c l e r o t i n i a  d e n n i s i i :  von Dr. H. JAIiN ()) i.m Bereich 
des NSG "Dnnoper Teich - Hiddeser Rent" (MTB b0lR Lage) aufgesam- 
melt; 

C 



PlyrioscleroLinia curreyaiia 

- Myriosclerotinia duriaeana/sulcata: während einer APN- 
Exkursion im Burlo-Vardingholter Venn (MTB 4006 Oeding) im Früh- 
jahr 1982 (anhand der damals existierenden Fachliteratur war 
eine eindeutige Zuordnung zu einer dieser beiden Arten nicht 
möglich; inzwischen sind keine Exsikkate mehr vorhanden). 

Der dritte Fund gelang Anfang April 1989 F. KASPAREK (Herten) in 
einem verlandeten Moor in der Hülster Heide (MT8 4108 Reken) an vor- 
jährigen Halmen von Ju nc U s e f f us us . Oie eigenartige, eher an 
Pyrenomyzeten erinnernde Form der Sporen ließ ihn jedoch zu keiner 
endgültigen Bestimmung kommen. Bei einer gemeinsamen Begehung am 
4. April 1989 wurden dann zahlreiche weitere Fruchtkörper aufgesam- 
melt, deren Bestimmung als Nyriosclerotinia curreyana (Berk.) 
Buchwald anhand der monographischen Bearbeitung von SCHUMACHER & 
KOHN (1 985) eindeutig vorgenommen werden konnte. 

Oie Familie Sclerotiniaceae, der die Gattung Myrioscleroti- 
nia zugerechnet wird, gehört innerhalb der Ascomyzeten zur Unter- 
gruppe der inoperculaten Discomyzeten; das sind Schlauchpilze, die 
ihre Sporen in einfachwandigen Schläuchen bilden, an deren Scheitel 
sich eine porusähnliche uffnung befindet. Durch diese gelangen die 
Sporen bei Reife hinaus. 

Wie die meisten Arten dieser Familie sind auch diejenigen der Gat- 
tung My r ioscler o t inia Phytoparasiten. Sie wachsen ausschließlich 
auf Cyperaceen oder Juncaceen und bilden im Inneren dieser Pflanzen 
Sklerotien, die bei genauer Untersuchung noch Wirtsgewebe enthalten. 
Mikroskopisch wird die Gattung gegenüber anderen Sclerotiniaceen ab- 
gegrenzt durch 
- eine mikrokonidiale Nebenfruchtform (Nyrioconium) innerhalb von 

Kammern in den Halmen der Wirtspflanzen, 
- ein Apotheziurn, das mikroskopisch charakterisiert ist durch ein 

ektales Excipulurn aus aufgeblasenen eckigen bis kugeligen Zel- 
len und durch eine Medulla aus feinkörnig aufgerauhten langge- 
streckten Zellen (nach SCHWYlACHER L KOHN, 1985). 

Nachfolgend nun eine Beschreibung des Fundes vom 4.4.1989: 

Myriosclerotinia curreyana (Berk,)Buchwald 1947: 

Hülster Heide (MTB 41 08 Reken) , verlandetes Moor. 
Zahlreiche Exemplare an vor jährigen Halmen von Junc U s e f f us U s . 
Die Apothezien sitzen mit bis zu sechs Fruchtkörpern auf einem Skle- 
rotium innerhalb des Halmes und wachsen durch eine Öffnung der Epi- 
dermis nach außen. 

! 



A Fruchtkörper 

B Asci U. Paraphysen 

C Sporen 

Myrlosclerot lnla curreyana ( ~ e r k . 1  Buchw. 

Rpo t h e z i e n  : he l l  zimtfarben b i s  unbrafarben, 2.T. mit leicht- 
Rotton; Außenseite etwas heller,  msnchmaJ schwach kleiig; i m  
Nt& ani 4luQeren Rand, z*T. eingerissen! Inrmwite k!ltsrar 
Fruchtkärper hOufig genlinzelt. 
In der Form sehr vasiabel, meist kelch- oder pokelfönnig, teil- 
weise auch sahWsaelFU~g, z.T. abgetlacht; $ 0,3-1,3 cm. 

C t i e l  t 2-12 X 0,5-1.2 mn, dunkelbrauh, zur Basis hin scherzend. 

Sk le ro t ium:  5 zylindrisch, an den Enden abgsstubzt: m i t  LLängs- 
streifen; 0,s-1.2 cm X 0.5-3 mn; schuierz, innen weißlich m i t  
i e i eh tm Rosatoh( jeweils in unteren Teil der Halme bzw. Ln {den 
m Boden liegenden Halmen befindlich. 

Asci r zylindrisch, achtsporig, 3'; 6043 x 5.0-6,6 pm. 

Paraphysen  t zyJindrischt 1,s-2,5 pm brei t ,  z.T. m i t  b i s  zu 3.5 
pm erweiterten Endm: sept ie r t ,  z.T. gegabelt, hyalin. 

Sporen:  hyalin, g la t t ,  allantoid: 7,O-14.0 X 1,4-1.9 pm. 
Beleg:  SI 0912. 

Anmerkung t SCWUrlACHER & K M  (1985) unterscheiden zwei Farmen: 
- lil. c u r r e y a n a  f a .  c u r r e y a n a  m i t  kürzeren und schmaleren 

Ascosfhren, nioht brei ter  a l s  1,7 (im c7,2-13,4 X 1.0-1.7 vm) 1 

- M. c u r r e y a n a  f a .  l a t i s p o r a  m i t  breiteren Ascosparen 
(9,Q-15,D X 1.6-2,3 pm). 

Auf unsere Aufsmlung 1Bßt sich eine solche Unterscheidung nicht 
anwenden, da die einzelnen Fruchtkarper hinsichtlich der Breite der 
nscosporen durchweg sehr variabel waren. 

Abschließend Inöehte ich meinem Freund F. KASPAREK (Harten) danken, 
ohne dessen unermüdliche Suohe dieser Beitrag nicht mögüch gwssen 
wäre I 
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Ein Fund von Galerinn salicicola Orton i r i  der DDR 

FRIEDER GRUGER 

Pfarrgasse 5 
DDR-5RO? idarza 

I Se i t  der Entdeckung von Amanitinen i n  einigen Galerina-Arten s ind 
Vertreter dieser Gattung auch i n  bre i teren Kreisen auf Interesse 
gestoßen. Eine grönere f l r t  m i t  auffal lenden Merkmalen i s t  G a l e r i n a  

I #  s a l i c i c o l a .  M i t  einam 2 gut ausgebildeten Ring und Mehlgeruch 
ähnelt  s i e  dem berüchtigten GiFt-I-IRubling, G a l e r i n a  m a r g i n a t a  
(Batsch)Kühner. R. COURTECUISSE ber ichtete 1907 über einen neuen 

I 
Fund dieser A r t  aus Frankreich. Neben einigen frtlheren Funden aus 
diesem Land, d ie  COIIRTECI.ITSSF: a .a .Cl. zusamiiienstellt, i s t  diese Ark 
mei.nes Idissens nur noch aus Groi3hri.tannien (ORTON 1960) und den 
Niederlanden (JANSEN 1977) bekannt getiiorden. Hier w i rd  nun übnr 
den ersten Fund dieser A r t  i n  der DDR ber ichtet.  

IilShrend einer Trockenperiode suchte i c h  den trocken gefallenen Rand 
eines sehr Flachen, stehenden Gew#ssers unter einer großen Iileide ab 



und fand i n  größerer Zatil eine ber inqte Galerina-Art. Da i c h  i.n 
Schilfbestönden an ähnlichen Ste l len schon i i f t e r  I-läubl.inge gefun- 
den hatte, d ie  der g i f t i gen  G a l e r i n a  r n a r g i n a t a  sehr Stinl.j.cti 
waren, nahm i c h  das reiche Mater ia l  m i t  lind iirar sehr überrascht, 
fUr Galerina ungewöhnlich b re i t e  Cheilo- und Pleurozyst,iden vor- 
zufinden. Die angefert igte Beschreibung l a s s ~  i c h  folgen. 

H u t :  (9)13-(10 mn i m  Durchmesser, nur (noch?) se l ten f l a ch  kegel ig  
m i t  minimalem Buckel, meist am Rande k r ä f t i g  gebrölbt, i n  der M i t -  

I t e  ba ld  abgeflacht oder l e i c h t  niedergedrückt, zu le tz t  deu t l i ch  

1 gewölbt-niedergedriickt, am Rande meist 2 iirel.lig verbogen, oclcer- 

I braun b i s  schmutzig braun, zwischen 5 D und 6 E, nicht; so I.eb- 
ha r t  wie S 40 Y ßfl M 40, etwas trüber eingemischt, etwa S 50 Y 
99 M 50; stark durchfeuchtet auch tri.iber braun, S 60 Y 70 M 40, 
maximal S 70 Y 99 W 50, g l a t t ,  kahl, n i ch t  k lebr ig ,  i-luthaut ni.cl.it 
abziehbar, unter der Lupe f e i n  htickerig; Hutrand etwas überste- 

1 hend, z.T. sehr dick, f as t  i i iu lstart ig,  b i s  zur r /2  oder etiiias 
mehr ziemlich undeiitli.ch ger ie f t .  

I- amel  l e n :  etwas entfernt, L 22-32, s tark  untermischt, n i i t  (2)3-7 
Lamelletten ziiiischsn zitiai durcligehenden I-ainellen, am Rand ab und 

I zu gegabelt, dort  13-20 Lamellen auf einan Zentimeter Iiutrarid, 
b r e i t  angewachsen b i s  leictil: herablaufeiid, a l t  auch sch~~racti aus- 

I gebuchtet anqeiiiaclisen, außen mäßig scharf, Schneide f as t  gerade, 
auch schwacli konkav-konvex, zu le tz t  auch stt irker konkav-konvex 
an der Schneide, z iemlic l i  b r e i t  werdend, zul.etzt b i s  zu 6,s mm : 
1 mn Hutf  1ej.schdi.clte be i  r/2, ockerhraun b i s  lebhaf t  rostbraun, 
v i e l  dunkler a l s  5 D, dunkler a l s  S 30 Y 70 M 50 (n ich t  so ros t -  
gelb oder rostbraun wie S 50 Y 99 M 4n) ,  an der Schneide lebhaf- 
t e r  rostgelb, u.L. aber den Flächen t gleichfarben erscheinend, 

gewel l t  b i s  feinf lockig.  

C t i e 1 : 20-44 / 1 ,S-5 mm (iiienn h r e t t a r t i g  abgeflacht, dann oben 
auch b i s  X 6 mn), ql.eictidiclc oder nach unten l e i c h t  eriiiei.tert, 
aber n i ch t  kno l l i g ,  ohne Dasal f i lz ,  r i i t l i chbraun ( 5 D 7 arn a "h n- 
l ict isten, aber n ic t i t  gut passend), n i c l i t  ganz so 1.ehliaft iiri.e 5 2n 
Y fifl M 50, unten dunklar r i i t l ichhraun, etwa 7 E 6 oder 6 E 13, zu- 
l e t z t  noch dunkler a l s  6 F 5, 4, docli t i e l l e r  i iherfasert; m i t  
schmal.er, oft, schräger Ringznncj, d i e  unten hel.ler lind oben braun 
erscheint unrl ain Rande etwas faser ig  zerfranst i s t  lind s ich aIt. 
i n  einzelne Flöckchen auf löst  oder v i j l l i q  f ~ h l t .  

F l e i s c h :  recht: fest,  feucht braun, z.T. etwas o l i v -  oder rost -  
s t ich ig ,  i n  der St ie lbas is  zu le tz t  schiiiarzbraun (nur i n  der we- 



n i g  erweiterten Rasis z.T. hel1.er). Geruch  schiiiach mehlartig, 

Y 
i m  Schni t t  deut l icher so. Ge sc  hinaclc schwach metilart..ig. 

Spor  enpu l v e r  r rostbraun oder rotbraur~ (zu dünne Lagen erhal.ten, 
um genaue Farbcodierung vornehmen zii können). 

R a s i d i e n  : 4-sporig, fask zy l indr isc l i  b i s  schiiiach k e i ~ l i g ,  o f t  m i t  
sctitiraclion se i t l i chen  Einschnijrungen i m  N i t t e l  t e i l  , 2/1-33 ( 3 6 ,  
Basidiole) / 5-7,s 1.m. 

Sporen :  mandelförmig, F„3-9,l / 4,!1-5,/1 (an, z.T. deu t l i ch  papi l -  
l i e r t ,  feiniirarzig , suprahilär z. T. et~iias abgeplattet erscheinend 
(Plage). 

I 
P l e u r o z y s t i d e n :  b r e i t  flaschonförmig m i t  b r e i t  abgerundeter Spi t -  

te, am Hals meist ger ingfügig eingeschnijrt, seltener f as t  kopfig, 

~ basal 2 lang s t i e l a r t i g  verjüngt, 28-60 / (6)R-16,5 vm, gelegent- 
l i c h  m i t  Schleimkappe (?), siehe Abb. 

I 
C he  i 1 o z y s t i den : e i n  ununt:erbroclienes Rand bil.dend (Schneide 

I s ter i l . ) ,  ähnl ich i n  der Form, v i e l l e i c h t  insgesamt e i n  iiierij.q 
k le ine r  a l s  d ie  Pleurozystiden, h i s  zu 54 / 13 I.im gemessen. 

I 1 O b e r s t e  Lage  d e r  I - lu tbe l< le j .dung:  at.is sclilanken, meist dout- 
l i c h  inkrustierl:en tlypllen von 2-5 kiin Dcirchmesser, n i ch t  ver- 

1 schleimt, dn r~~ r i t e r  ~i ie i t lumiqer . 
11 Schna 11 en r Uberall r e i ch l i ch  vorhanden. 

DDR, Bezirk Er fu r t ,  Kre.i.s ~ondefiliausen, 2 km N. "liainrnateicli" (NTB/u 
4631 /I ) , trockengefallener Saum eines Teiches unter Snlix, zwischen 
Phragmites und abgefallenen fisten, d i e  i m  Schlamn lagen, sehr gesel- 

1 l i g  (über 15 Fruchtkörper untersucht), 16.9.1985, leg. U. det. GR~J- 
GER, Beleg unter Nr. 136/05 der Sammlung GROGER i n  JE. 

Die ßestimrming der A r t  war l e i ch te r  a l s  be i  v ie len anderen Vertretern 
der Gattung Galerina. Die ungewöhnlj.ch b re i ten  Pleurozystiden führen 
sicher zur Sektion Physocystis Smith R Singer 1957, d i e  nach SMT1I.l L 

SINGER (1964) eine ganze Reihe von Arten urnrant. Davon s ind nur s5.e- 
ben cleutl ich beringt,, jedoch meist recht  7 i .er l ich (t lut 6-13 mm i m  fl) 
und aussclili.e0 L .ich aus tropischen Gebieten bekannt. Diese A r  t.~?n so].- 
l e n  a l l e  gar r l icht oder nur undeut l ic l i  rieclien. M i t  dautl.icliem Nelil- 
geruch sowie gröneren Ilut- und Sk.iel.maI3en uiei.cIit meine Ko l lek t ion  
von a l l e n  diesen Arten ab, wozu b e i  den einzelnen dieser t r o p i s c h ~ n  
Art,en weitere I.lnterschiecle hinzultomnen. Damit werden a l l e  d i e w  he- 

1 r i ng ten  z ier l ic t ien Arten in i t  S.i.cherlieit ausgesctilossen, so da0 Ca- 
l e r i n a  s a l i c i c o l a  f l r ton a l s  einzige nrt: ilbrigbleiht,, m i t  rler q u k  

I 

Ilbereins t imung besteht. 

Die \iienigen bisherigen Funde der n r t  i n  Frankreich (COIJRTECUXSSE 
19n7) und England (ORTON 1960) geben sicher ke in  umfassendes B i l d  
uon der Verbreitung dieser nrt. Nur der Standort untnr Sal ix  iiiurde 
voii den meisten Beobachtern bestät ig t .  
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Ein Neiifund aus -- dcr P Gattung ARPINIA Berthct. 1974. - 

Rickenstr. 7 
D-5268 Mit telhoF 

Eingegangen am 5.12.1989 

w~FFNER, J. (19R9) - Recent f ind ings o f  Ascomycetes. V I I ,  A new co l -  
l e c t i o n  belonging to  the genus A r  p i n  i a Rertliet. 1976. nrbeii:sge- 
mainschaft Pilzkunde Niederrhein (APN): 7(2) :I 32-1/13. 

K e y blords : n. lu teo la  var. pal l idorosea ßenkert, I-l#Ffner R I-lohmeyer, 
R. rahmii  Senn-Irlet R I-lolimeyer (Ascomycetes, Pezizal.es, Pyronecnatacene, 
Otideoidaae, Otideeae); Soiiierbyella ragicola J. Mor. (Pezizalec). 

Ahs t r a c  t : D~scri.pti.ons and p la tes  i i i i th dratiiings o f  the macro- and 
microcharacter ist ics o f  A .  l u teo la  var. pallidorosea, A, rahmii  are 
given. Remarks on ecology and taxonomy cornplete the descriptions. A 
neu co l lec t ion  o f  R .  ralnni i  from the Fecleral Ropublic o f  Germany ex- 
tend the knoiiiledge about extremly ra re  species. A t raqs la t ion  of the 

1 key (IR(INEYER, 1988) i s  added. Furthermore 5. fagicola w i l l  he descr i-  
1 bed and compared w i t l i  A. fusispora. 
I 

I~ Zusammenfassung : Beschreibungen und Tafeln m i t  Zeichnungen der 
I 

Habitus- und Mil<romerkmale von A. l u teo la  var. pall idorosea, A. r a h n ~ i i  

werden vorgestel l t .  Ul<ologische uncl taxnr~orni.cclie Anmerkungen ~rgänzen 
d i e  Beschreibung. Eine neue Aufsaminlung von A. rahmii erweikerl: d ie  
Kenntnis über extrem sel tene Arten. Eine lei .cht i jberarheitete h e r -  
setzcing des Ga ttcirigsscliliJssels ( I  IOI~MEYER, 1908) er folgl:. Darütier I i i r i -  
aus wi rd  S, faqicola beschrj.eben iinrJ m i t  A. fusispora vei-ql.iclinn. 

Die Gattung Arpinia iiii.irdc? 197h von OERTllET aufgestel. l t .  M i t  A. inops 
veröf rent l ichte er d ie  ers te  und damals einzige A r t .  Einn monngraphi.- 
sche Bearbeitung der Cattiing Arpinia e r fo lg te  diirch HOllmYER ( l nno ) .  

Zum Zeitpunkt des Erscheinens lagen aus Eurasien insgesamt e r s t  15 
Kol.l.el< t ioi ien aus der Gattung vor, welcher Fünf Arten und eine Varie- 
tät: zugeordnet werden. Die präparativen Arbeiten zur Moriographie 
wurden zum T e i l  i m  Labor HnFFNER durchgeführt, so dan der Autor das 
Unkersi~chungsmat,erial se lbst  einsehen konnte. I n  diesem Beitrag wer- 
clcn einige ergänzende Resultate vorgeste l l t .  Der Neufund von 8. rah- 

d i j r f te  der ziiieite aus der BR Deutschland sein; zuvor wurde d ie  
A r t  nur i m  Nationalpark Berchtesgaden (SCHMID-HECKEL, 1982) gefunden. 
Der Typus stamnt aus Arosa (Schweiz) und geht auf RAI.1M (1950, 1 9 5 ~ )  
zurück, e i n  Fund ~tiiirde aus Rudolstadt , DDR (BENKERT) bekannt. 

Die Gattung Arpinia wi rd  zu den Uhrl ingsart igen g e s t e l l t  und s o l l  
nach BERTHET zu Tarzetta vermitteln. 

Auf d i e  von I-IOFIMEYER (113R8) ausführ l ich beschriebenen Gatt~ingsmerkrnale 
wi rd  verwiesen. Hier werden Merkmale gegenübergestellt zur Unterschei- 
dung von der Nachborgattung. Arpinia-Arten ähneln hab ih i e l l  und mikro- 
skopisch Tarzetta-Arten, m i t  denen s i e  l e i c h t  verwechselt werden. l l i e  
b e i  Tarzetta t re ten angecleut~t b i s  deu t l i ch  ges t ie l te  Arten auf m i t  
annähernd älinl icher Färbung, d i e  Sporen sind g l a t t  und zweitropfig, 
das Excipulum i s t  zweischichtig. Deutl iche Unterschiede zeigen d ie  
Acci, b e i  Tarzetta s ind s i e  aporhynch (ohne Basissclinallen), b e i  
Arpinia pleurorhynch. M i t  Karminessigsäura lassen s ich  - insbesondere - 
d i e  Cporenkerno von Tarzetta r o t  färben, n i ch t  aber d ie  von Arpinia. 
Daneben g i b t  es sub t i l e re  Unterschiede. Die Apothecienauflenseite i s t  
b e i  Arpinia i n  der Regel k l e i i g ,  d.h. von ablösender Körnigkeit. D ie  
S t i e l e  besitzen eine Tendenz zu unregelmäfliger Furchung, s ind somit 
n i ch t  reqelmäflig ger ippt  oder grubig. Mehrere Apothecien können i m  
S t i e l  verwachsen sein (siehe A. rahmii). Der Rand i s t  eher r i s s i g  i m  
Al ter,  jung i n  der Regel ganzrandig und n i ch t  gezähnelt. Das becher- 
förmige Apotheciurn wi rd  meist rasch scheibig f lach, krümnt s i ch  zu- 
l e t z t  nach unten, n i ch t  so b e i  Tarzetta. Die Färbung i s t  Frecid.i.ger, 
n i i t  mehr Gelbantei l  be i  Ockertönen oder v ö l l i g  abweichend (iiiei.nlich, 
pink).  Die Sporen s ind Oberhiiegend dickwandiger, ähnl ich denen aus 
der Gaf;l:urig Otidea, d.ie Paraphysen einfach, gerade, kaum lteul.j.q vor- 
d ick t ,  n i e  gef inger t  wie b e i  Tarzetta. Dar excipulare Aufbau i s t  5hn- 
l i ch ,  n i ch t  ideni:isch. Am Rand kommen keine haarartig-hyphl.qe, son- 
dern nur {eicht verl.Wngerte Endzellen vor, i m  äufleren Exci.puluin enden 
d ie  Zel lket ten m i t  globulosen Zellen, welche s ich  büscheln und l e i c h t  
a11r;clii.l fern, llrsache der K l e i i g k e i t  i m  Mal<roskopischen. 



I H 
I a . Sporen annähernd zyl indr isch, annHlierrid e l l i pso id ,  

subfusiform b i s  f i is i form (K gri?ßar a l s  1,8) 2 

lh .  Sporen el l . ipsoid oder breitei..i.i.psoid (K k le iner  
a l s  1 ,B) Ii 

2a. Sporen annätiernd e l l ipso i r l ,  subfusiform b i s  fusiform, 

I 16-1 6/6-7 pm. Hymenium stiumpf ockerfarben, ge l t ~ l i ch -  

b i s  dottergelbocker 

A. fusispora 

2b. Sporeii annähernd zyl indr isch, annähernd e l l ipso id ,  
I 

subfusiform b i s  fusiform, 13 pm lang 

3a. Hymenium gelb l ic l i -  b i s  rlol;tergelbocl<er, Auf3enseite 
I k l e i i g ,  Sporen 10-1 3 / 5 6  prn 

I A. l u t eo l a  

3b. Hymenium irieißlicl i  b i s  ockerfarben, pinkfarbene Flek- 
ken beltomnend. Sporen 1 0- 1 1 /5-6 pm 

I A. l u teo la  var. pall idorosea 

I 4a. tlymonium hellocl<er b i s  I ie l lgo l t i l i ch .  Sporen 11 -1 3/ 

R-9 pm 

A. rahmii  

1 iib. Hymeniuni weißlich 

5a. Apotliecien zent ra l  angewachsen b i s  angedeutet ge- 

8 I s t i e l t .  Sporen 10,s-12,5/6,5-7,s ptn 
I I A. microspora 

I Sh. Apothecien ges t ie l t .  Sporen 13-1 6/9-10 l ~ m  
A .  inops. 

I I J n t c r s u c h t e  K o l l e k t i o n  
I 

Ko l l .  7.9.87 (53 tlerb. I.1Af. ), RRD, Bayern, Ilnterfahlheim, Donau-Aitwal.tl, 
I 1 1  

südl., MTB?, i n  Picea-Schonung, 2 Frucl.itkörper, leg. E. VELLINGI~, det;. 

I J. 1-I~FFNER. 

Makromerkmale 

F r u c  h t k ö r p e r  einzeln oder zu wenigen gruppiert, g e s t i e l t  , nur der 
f lache I-lut aus der Bodenhöhe (Nadelstreu) hervorragend, Gesamthöhe 
Ca. 1 cm. 
Apo t hec  i um  scheibig flach, n i ch t  aufgewölbt gerandet , kreisrund, 
12-14 mm i m  Durchmesser, rasch t r ichter förmig i n  den S t i e l  verjüngt. 

Hymenium blan graupinkiscti, 5ABu, g l a t t ,  glänzend. 

Rand flach, kantig. 

AuOense i t e  und  S t i e l  wie das Hymenium gefärbt, Iiußenseite m i t  
kräf t igen, weißen Kleien, Flocken. S t i e l  7-9/2-3,s mm, zyl indr isch, 
gebogen, l e i c h t  grubig, rund, g l a t t .  

M i k romerkma le  

I.lymenium 140-175 prn. 

M e d u l l a  80-110 pm, s u b h y m e n i a l e r  An te i l  Ca. 45 pm, verdichtete 
Textura in t r i ca ta ,  3-12 pm b r e i t e  Hyphen, m i t  e inigen angularen Zel- 
len, wenig scharf abgegrenzt. 

M i  t t l e r  es  E x c i p u l u m  330-400 Pm, lockere Textura i n t r i ca ta ,  Zs l l -  
ket ten m i t  aufgeblasenen Zel len untermischt, Hyphen 5.5-16 pm, dUnn- 
wandig. 

nuReres  E x c i p u l u m  60-200 pm, Textura angularis, l o t r ech t  nach 
außon laufende Zel lket ten aus anschwellenden prismatischen, angula- 
ren, zu le tz t  globulosen Zel len von 14 b i s  45 pm Länge und 15-300 pm 
Brei te;  Zellwände ge lb l i ch  und nach außen l e i c h t  dicker (b is  1 ,8 pm). 
Hyaline Kleien aus pyramidal gehäuften, nahezu globulosen Zel len m i t  

b i s  30 pm Durchmesser. 

P i g m e n t e  insgesamt schwach, Schnit te f as t  hyal in,  Hymeniuin grau i n  
Sporenhöhe, Medulla hyalinbräunlich, M i t t l e res  Excipulum sch~uach gelb- 
l ichhyal in ,  nuneres Excipulum innere Zone hyal in,  nach außen m i t  

bräunlichem Yandpigrnent, Kleien hyalin. 

A s cus  100-1 40/7-9,3 pm, s tark  plwrorhyncli. 

Ascospo ren  (8,7-)L1,6-10,0(-11,9)/(1,9-6,2 pm, e l l i pso id ,  innen m i t  
zwei kleinen, undeut l ich werdenden Polgut tulen, dickwandig, g l a t t  ( AC- 
cusinneres unter Öilimmersion i n  Bhlß fe ins t  punk t ie r t  an der Auflösungs- 
grenze; ke in  C poreno$nament ) . 
p a r a p h y  s'en sapt ier t ,  i n  der unteren Häl f te  häuf ig verzweigt, 1,8-3 
pm b re i t ,  Spitzen kaum verdickt,  3,5-7 pm (meist para lys ier t ) ,  nahe- 
zu hyalin. 



Anmer kungen : IJrsprUnglich wurde eine neue A r t  vermutet, insbeson- 
dere HOIINEYER und BENKERT (br ie f l i che Mi t te i lung IiDtlREYER's) glaubten, 
taxonomisch relevante Llntorschiede gefunden zu haben, um eine neue 
A r t  zu beschreiben, welche zu Chrßn des Cat,tungc,erstellr~rs hrp in ia  
berthet i j .  genannt werden so l l te .  Vnn nnfang Rn \~eriii ies i c h  Jcrlncli auf 
r l ie fl l inlicli l<eit m i t  A. lu teola Geesink. Zum Vergleich untersuchte i c h  
das Material,  das danl<enswerterweise clurcli das Rijl<sherbarium Leiden 
zur Verftlqung ges te l l t  wirde. IiOIJKYER ( b r i e f l i c h )  g i b t  an, daß A. rah- 
$.J und A. fusispora nach lachsrosa verfärben. Nach den Mikrmrkmal.r?n 
scheiden tieirle Arten aus, lachsrosa t r i f f t  n i ch t  zu. Diese nr ten kam- 
men n i ch t  i n  Retracht. 

Ar p i n  i a  raiimii Senn-Irlet Q tlohmeyer . 1989. Mycologica Helvetica 

3(2):229 = Pustularia catinoides Fuckel ss. Rahm (1950, 1958). 

U n t e r s u c h t e  K o l l e k t i o n  

12.10.1988 (594 Herb. Häf.), NCG tlollesand, UTB 2612, unter La r i x  und 
Picea auf festgelegten, sandigen Oünen, leg. R. CTABENAIJ, det. J. 
H~FFNER. 

B e s c h r e i b u n g  (nach STARENAU und HnFFNER) 

F r u c h t  k l j  r pe r g e s t i e l t  hecherflirmig, einzeln odor zu iirenigen ziisam- 
n~engedränqt, häufig i m  S t i e l  miteinander veriiiachsen. 

Apo t h e c  i um b i s  11,s cm i m  D~irchmesser, a l t  fas t  f lach  ausqebreitet, 
Rand o f t  we l l i g  verbogen, schiiiach gekerbt. 

Hymenium blaO creme-grau, blaßgelblich, außen he l l e r  und ii ieifikleiig. 

S t i e l  b i s  2,s cm lang, oben b i s  1.5 cm dick, woißgrau, unregelmäßig, 
schwach längsrunzelige Oberfläche, rneisl; iimgekehrt konisch, stumpf 
endend; m i t  ganzer Länge i r i  dicker Larix-Nadeldecke steckend. 

F l e i s c h  i m  Apothecium b i s  2 mm dick. Ohne auf fä l l igen Geruch oder 
Geschmack. 
Hymenium 185-250 tim (Sporenhöhe 105-150 vm); Subhyineniurn 55-75 
pm: wenig unterschieden vom M i t t l .  Exc., k le inze l l igere  und schmaler 
hyphige Textura in t r i ca ta ;  ge lb l i ch  hyaline Zone. 

M i t  t l e r e s  Exc i p u l u m  600-900 l im (am Rand schiiiindend, zum S t i e l  
b re i t e r ) ;  Textura in t r i ca ta ,  Hyphen 4-16 Pm b re i t ,  nach außen zuneh- 
menrle Ilyphenbreite; blasser gell11 ichtiyalin. 

f lußeres E xc i pu lu rn  CiO-lFifl(-25fl) tim: Textura ang~ilari.s/gl.obulosa; 
Zell.en 20-60/10-5ri Pm, ver1 änger t i n  lo t rncht  nach auOen lat~fenderi 
Zel lketten. Nach aiiilen i n  pyrainiclale Riischel kugeliger h i s  annähernd 

kuge l iger  Zel.len von 44-14 pm (nach außen k l e i n e r )  übergehend. End- 
z e l l e n  l e i c h t  abl.Lisend, ge legen t l i ch  i n  cienigseptierte, abgerundete, 

kurze, hya l i ne  tlyphenhaare auswachsend. 

A SC i 180-250/10,5-13.5 Lim, J-, achtspor ig,  pleurorhynch. 

A s c o s p o r e n  (10,g-)11,5-14,5/(6,5-)7,5-9.5 Pm, b r e i t - n l l i p s o i d ,  
I g l a t t ,  farblos,  ge lb l i ch -  und dickwandig ( b i s  1.3 pin); u n r e i f e  Spo- 
I r e n  m i t  zahlre ict ien Grana, welche s i c h  b i p o l a r  anordnen und zu ziiiei 

Polgut tu len,  se l tener  e iner  Guttu le,  vereinen. 

P a r a p h y s e n  gerade, wenig i n  un terer  H ä l f t e  verzweigt, von der Bas is  
b i s  zur Sp i tze  s i c h  gleichmäßig verbrei ternd,  2,s-5,s pm; Sp i tze  

I stumpf abgerundet, kaum k e u l i g  verd ick t ,  innen m i t  e in igen  Grana. 

I I Anmerkungen  : Röt l i che  oder lachsfarbene Töne fehlen. D ie  K o l l e k t i -  
on kommt m i t  den Sporenmaßen BENKERT's g le ich.  Bemerkenswert i s t  d i e  
f lkologie. Das Vorkoinmen ze ig t ,  daß ke ine  montane oder subalpine A r t  

I 

v o r l i e g t .  A rp in ia  microspora (D iss ing  L Raitvi ir)Hohmeyer i s t  sehr 

I eng benachbart. 

Arpinia luteol.a Geesink. 1982. Persoonia 11 :509. 

I U n t e r s u c h t e  K o l l e k t i o n  

9.9.1987 (31 9 Herb. t läf . ) , Niederlande, Oostelyhe Flevnland, Abbert- 
Nord, l o t  063 (km' 21-52-12), i n  Picea abies p lan ta t i ons  w i t h  remrnants 
o f  Alnus n igra ,  leg./det. G.A. de VRIES: rev. J. HMFFNER. 

K u r z b e s c h r e i b u n g  

Exsikkate langgestielt-becherförmig, Apothecium 4,7-6,3 mn, Hymenium 
do t te rge lb  getrocknet oder d e u t l i c h  p i n k i s c h  überhaucht, Rand ange- 
deute t  gezähnelt (Lupe) ; Außenseite und S t i e l  s t a r k  k l e i i g ,  uachs- 
farben; S t i e l  b i s  5,3/2,5 mn, getrocknet angedeutet unregelmäßig r i l -  

l i g .  N i k ros  ( i n  Lactophenol ) : Hymenimi 150-1 70 Pm; Subhymeiiium (fle- 
d u l l a )  GO-RD Pm, hya l inbräun l ich ,  k l e i n z e l l i g e  Textura angular is ;  
M i t t l e r e s  Excipul.um I.n Randnähe ca. 330 pm, hrei thyphige,  lockere  
Textura i n t r i c a t a  , schwach g e l b l i c h  hya l in .  nuneres Exci.pulciin 100- 

tu 
300 pm, undeu t l i ch  zweischicht ig;  innere  Schicht  hya l in ,  Textura an- 
g u l a r i s  aus großlumigen Ze l l en  ( b i s  60/65 pm), äußere Schicht  d i f f u s  

I 
bräun l i ch  pigment ier t ,  a l lmäh l i ch  i n  I<le in lumigere Textura globulosa 
übergehend'unter Bi ldung lockerer  Tu f t s  (makroskopisch a l s  K le ion  zu 
sehen). Ascosporen 9,s-11,6//1,7-6,3 Pm, Form und I n h a l t  wie b e i  Nr. 
63 (ebenso m i t  Nr. 63 übereinstimmend: Rsci, Paraphysen). 

C 



E r g e b n i s  

A. l u teo la  kommt Kol.1. 63 sehr nahe, i s t  weitgehend identisch. Le icht  
abwei.chenrl s ind d ie  Pigmente, be i  A. l u teo la  ocl<erg~lhr? Apothecien, 
b e i  var. pal l idorosea pirikfarhene. Da d ie  VRIESsche Aufsammlung eben- 
f a l l s  pinkrarbene Fl.ecken zeigt, i s t  s i e  zu der nnuen VarietRt zu 
s te l len.  M i t  Ausnahme der deutl ichen v i o l e t t l i chen  Rosafärbunq un- 
terscheidet s ich Kol.1. 63 von Ko l l .  319 weder morpliologisch noch 
5kol.ogisch. Nach diesen Resultaten i s t  eine neue A r t  nicht: berechtigt. 

I 
I V 

Sower b y e l  la  f agi.cola J. Moravec. 1973. Ces. Nykol. 27(2) :65-68. 

U n t e r s u c h t e  K o l l e k t i o n  
I 

9.9.1987 (683 Herb. Häf.), Bielefeld,  Käseberg, MTB (1017, Buchenwald 
(Fagus) , auf und aus Bucherilaub; leg. P. I~ULSCI.IER, det. J. 1.lfiFFNER. 

/ I i l e i  t e r  e : 7.9.88 (340 Iierb. Häf. ), südwestl. Blai~beuren, Tiefental, 
1 NTR '7624/1, Kalk, t i e f  i m  Ruchenlaub (1 Fruchtkörper); leg./det. L. 

KRIEGLsTEINER, rev. J. ItnFrNm. 

1 ß e s c h r e i b u n g  

I 
F r u c h t k ö r p e r  g e s t i e l t  becherförmig, einzeln oder zu wenigen zusam- 
mengedrängt, gelegent l ich m i t  verwachsenen Stielen; 7-25 mm hoch. 1 Insg~sanit  dottergelb b i s  gelbocker , Rasis weinlich, f i l z i g .  

Rpo thec i um  5.3 b i s  15 mm (-21 mm) i m  Durchmesser, a l t  f a s t  f l ach  
ausgebreitet, Rand abgerundet aufger ichtet und ganz, g l a t t .  

S t i e l  4-20/2-7 mm hoch und b re i t ,  g l a t t ,  unregelniäßig r i l l i g  b i s  

I gerippt,  Rippen i n  d ie  Apothecienaunenseite auslaufend. Am gesamten 
S t i e l  haften Reste von Fagus-Blättern, zum T e i l  noch an der Apothe- 
cienaunenseite. Ohne au f fä l l i gen  Geruch oder Geschmack. 

t-lymenium 230-270 Pm. Subhymenium wenig ausgeprägt, um 10 pm 
b r e i t e  Textura i n t r i ca ta .  

M i t t l e r e s  Exc ipu l .um 110-155 IJm; Text~ira i n t r i c a t a  m i t  2-6(-5) 
Lim b re i ten  Hyphen, diese m i t  deu t l i ch  para l le le r  Ausrichtung, rad is r  
von der Apothecienmitte zum Rand laufend. 

f i ~ i n e r  es E xc ipc i lum NI-80 Cim b r e i t ;  Textura angu1tirl.s m i t  etwa 2-11 
langgestreckten, angularen Zellen pro Zel lket te ,  Zellen 18-50/12-26 
Pm. A ~ J S  den Endzellen iiiachsen häuf ig  hyaline, haarartige, sspt ierte,  
an der Spitze abger~indete Hyphen; b e i  Cuhstratauflage zu einem dich- 
ten  I-lyphenfilz vermehrt. 

1 R sc i 71~i-250/R.5-10,1 Pm, pleurorhynch, achtsporig, J-. 

Ascospo ren  14,3-19,4/6,7-0,l (im, fusiform, f e i n  punkt ier t ,  r e i f  
m i t  zwei Guttulen. 

I Pa raphy  sen  um 3 ~ i m  b re i t ,  sept ier t ,  Spitzan gerade und wenig keu l ig  
verd ickt  (3-5 pm). 

I 
Anmerkung: 

5. faqicola ähnelt hab i t ue l l  sowie nach Sporenforrn und -größe Rrpinia 
fusispora. Sie i s t  jedoch durch d i e  punkt ierten Sporen deu t l i ch  ver- 
schieden, ebenso wie durch den abweichenden exci.pularen Bau und einer 
anderen flkologie. Sehr bezeichnend s ind d ie  i n  der Regel anhaftenden 
ßuchenblattreste. A. fusispora wächst i n  der Nadelstreu. 

L e g e n d e  zu d e n  T a f e l n  

Arpinia l u t eo l a  var. pal l idorosea 

a 1.tahitus (ExsikltaL), h tlabitusskizze (Fr ischpi lz ) ,  C Schni t t  - 
Apothecienrand: Hym = tlymenium, N.E . = M i t t l e res  Excipiil.um, 
E .E. = nuneres Exc.ipulum, d wergrönerter Ausschni1:t aus C, 

e Asci mi l ;  Ascosporen und Paraphysenspitzen, f Ascus m i t  ha lbre i fen 
Sporen, Basisverziiiei.gungen der Paraphysen, g Ascihasen und subhyme- 
n i a l e  Zel.l.en. 

Arpinia rahmi i  

a Habitus (Fr ischpi lz ) ,  b Schni t t  - Apothecienrand; Schichtung: 
Hymenium (Sporenhölie punkt ier t ) ,  m i t t l e res  Excipulum, nußeres Exci- 
pulum; Ausschnitte C und d, C vergrößerter Randausschnitt, 
d vergrößerter Ausschnitt des #ußeren Excipulums, e Ascusspitze 
m i t  r e i f e n  Ascosporen, daneben halbre i fe  Spore, Paraphysenspitzen. 

Sowerbyella fagicola 

a Habitus (Fr ischpi lz ) ,  b Schni t t  - Apothecienrand; Schichtung: 
Hymenium, M i t t l e res  Excipulum, fiußeres Excipuluin, f r e i e  und Cubstrat- 
hyphen (schematisch), C vergrößerter nusschnitt, d Ascosporen. 





Renl<ert, D. (19RO) - Benierkenswerte Ascomyceten der DDR. 111. Die 
mono typ5.schnn Pezizales-Ga ttungen Arpinia, Kotlabaea, Vilarli- 
na und Sinardaea i n  de r  DDR. Boletus 4:l-8. 

Rcrl:het, P. (197/1) - Arpinia inops,  ecpece nouvel1.e e t  genre noi.i\~eaci 
rle discomycdte opercul6. NumCro sphc ia l  ~ I J  Bu l l e t in  de 1.a Socik- 
t6 Liniii-enne de Lyon (Travaux inycologiqiies d6di6s ii R. I(ühner): 
33-37. 

Geesink, J. (1982) - A new spec ie s  of Arpinia. Persoonia 11:509-510. 

Holimeyer, H. (1988) - The genus Arpinia (Pyronemataceae, Peziza les) .  
Nycologica Helvetica 3 ( 2 )  : 221 -232. 

Moravec, J. (1973) - Sowerbyella p g i c o l a  J. Moravec spec. nov., 
not19 druh z ~eskosl.ovensl<a. Ces. Nykol. 27(2) :85-86. 

Noravec, J. (1980) - A key t o  t h e  spec ie s  of Sowerbyella (Discnmyce- 
tes, Peziza les) .  &s. Nyl<ol. 42(4):193-199 t 4 P1. 

Ralirn, E. (1950) - Zwei unbekannte Becherlinge. Schweizer Z e i t s c h r i f t  
fü r  Pilzkunde 20 : 73. 

Ralirn, E. (1950) - Puskularia ca t ino ides  Fuckel? = Synunytn Pus t i i la r ia  
s i b i r i c a  Karsten? Schweizerische Z e i t s c h r i f t  f ü r  Pilzkunde 
36: 35-30. 

Schmid-l-leckel, H. (19R0) - Nationalpark Berchtesgadan. P i l z e  i n  dcn 
Berchtesgadener Alpen. Forschungsbericht 15  (Herausgeber: Natio- 
nalparl<verwaltung Berchtesgaden) : 1 4 t Abb. 2b. 
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Eingegangen arri 5.12.1 c1ß9 

I 
HnFFFJER, J. L F. KASPAREI( (1989) - Recent Findings o f  nsconiycetes. 
V I I I  . Forms i n  ktie neiglil~~ourhoocl o f  Peziza f imet i  . Arbeitsgeinein- 
scliaf t Pi1 zkunde N.iec1errliein (APN) 7(2) :1/18-169. 

K e y hlor ds  : Peziza f i i r ie t i  (Ftlckel)Seaver (Pezizales) 

A b s t r a c t :  A deccr ipt ion and a p l a t e  w i th  drawings of. the macro- 
and microcharacteri.stics a f  Peziza f ime t i  are given ' based on a neiii 
co l lec t ion  from tlerten, Schloßparlc. Remarks on ecology and taxonorny 
w i l l  fol low. 

Zusammeii f a s s u n g  : Eine Beschreibung m i t  e iner Tarel der Makro- 
und Mikromerkniale von Peziza r i m e t i  werderi anliand eines Neufundes 
aus dem Schloßparlc von I-lerten \rorgestel l t .  flkologinche und taxono- 
mische Anmerkungen erfolgen. 

FIJCKITI. bescl~reihf: seine rieue Art;  nufqri~nrl eines \lorl<ornmens auf l ( ~ 1 l i -  

inist i m  Frühlirig. Er \~ersälirnt rf ie Anqah~ der: Apottiec.i.enqrößr?, an- 
sonsten stimmen seine Arigaben zum Habitus genau m i t  dem h i e r  hescliriin- 
tienen Fund iiberein. REI-IN, der bere i t s  Peziza bovina syiionymisiert, 

, 
g i b t  0,6-2 cni fü r  dinn Ourchmesser der Apolhecien an. Er z i t i e r t  OIJK- 

LET, dessen n leur ia  f imetar ia  ebenso iirinzige Apothecien (3-(1 imn 91) 
bes i t z t  wie d ie  I i i e r  hescliriebene Ko l lek t ion  - und von REHM a l s  

ident isch vermutet wird. tlqbl.tuel1 entopr ic l i t  d i e  RRESADMA-Tafel 
gi l t  dem rezenten Fuiid. S\IR~EI(S Galact inia moravecii, von DDNADTNJ 
zu Peziza ges te l l t ,  kann 35 mn, nach BREITENßnCIl K KRHNZLIN sogar 
511 mm t1rej.t werden. Neben der var iahlen Apntlieciangriit3e werden auch 
mehrere Substrate bekannt, n i ch t  riur Kuhmist, auch Robiilcl- hzsr. 

Iiliederkäuer-Exkremente, rau l ige Kräuterstengel, Kaninchen- und 

Mauslosung, VngRidung riierden von unterschiedlichen nutoren angegeben. 
Soweit i n  eingesehener L i t e ra tu r  beschrieben, wi rd  das Frühjahr a l s  
Erscheinungszeit benannt. Hier l i e g t  e i n  Spätherbstfund vor, womit 
e i n  d r i t t e s  Merkmal v a r i i e ~ t : . Z u s ä t z l i c ~  kommen Farbabweichungen 
vor. BREITENBACH 8 l ( ~ f i ~ ~ ~ 1 ~ ' ä " d e r n  d i e  Bestimmung des Massenvorkom- 
mens i m  Kernwald b e i  Luzern von P. Fimet i  auf P. moravecii. März- 
fcinde zeigten g l a t t e  Sporen, n p r i l -  und Maifunde f e i n  punktierte. 
Iilesentliclie Unterschiede g i b t  es i n  der nngahe der Sporenmasse. tlan- 
es s i ch  um eine einzige, s tark  vari ierende n r t  oder s ind mehrere qe- 
rechtfertigt:? 

Iler Formerikreis sahr nahestetiender oder sogar synonymer Arten ist, 
noch umfangrei.cher. I.I#FFNCI? machte here i t s  auf d i e  Beziehung z i i t i -  

scl~en P. moravecii und P. perdicina aufmerksam. DONnnlNI ( l r l f l l  ) 
se lbst  bekannte d ie  grofle Nachbarschaft seiner P. merdae zu P. rnora- 
vec i i .  Letztere kannte e r  o f f ens i ch t l i ch  noch n icht ,  a l s  er P. merdae 
beschrieb. Dem Erstautor l i e g t  e i n  Eigenrund aus Korsika vor von 
P. merdae, von einem Fundort, der m i t  dem Sammelgebiet DONADINIs 
i . ihareinst imt.  Ursprung a l l e r  taxonomischen Differenzierungs\iercu- 
clie i s t  P. vesiculosa. 

Tn der modernen Taxonomie herrscht keine b r e i t e  Ubereinstimmung der 
Autoren. I m  hrit iscl- ien Raum wird d i e  Eigenständigkeit von P. bovina 
gegenüber P. f ime t i  behaiip t e t  , P. moravecii übergangen (DENNIC, EI.LTFi 
R ELLIC, CANNON e t  al.). Das I<ontiriental.e Europa ne ig t  m i t  nusnahmen 
zu REtIMs nnsicht, P. bovina zu synonyrnisieren. n l t e re  Epitheta schei- 
nen endqült ig unlijsbar. 

Diese kurze Ein le i tung macht deut l ich, daß h i e r  nine Kläriinc) und 
\lercinliei.tlI.churig der Taxonomie notwendig i s t .  

2 

Pcziza rillie I: i (Fucl<el)Ceaver. lc12R. Thc Nor tli nnii-rican Cup-Fi~ngi. 

Rasionym: I-luinar l a  f ime t i  Fuckel . 1871 . Cymb. Myc. ße i t r .  Kenntn. 
rhein. Pi lze. 1 . Nachtrag. Jahrb. Nassau. Ver. Na turk . 25-26:33ß-33cl. 
= ? Peziza f imetar ia Schum. 1803. Enum. P1. Saell. 2~426. 
= tluniaria f i.metaria (Schuin. )Sacc. lfiB9. Syl l , .  Funq: 8: 135. 



= Aleuria f imetar ia Rukl. 1886. Enchir. fung. :277. 
= ? Peziza chlorophysa Sacc. L D. Sacc. i n  Sacc. 1906. Sy l l .  Fung. 10:ln. 

. = Peziza bovina P h i l l .  i n  Stevenson, Myc. Scot. :30ß. 
= P l i c a r i a  r ime t i  Rehm. 1887-1R91i. tlyst. und Discmi. i n  Rabenh. 

Krypt.-F1. 1009. 
non Galact inia mora~lec i i  ~v r zek .  1968. Ees. Mykoi. 22:90-32. 
non Peziza itiora\recii ( ~ v r t e l <  )Donadini. 1979. Doc. Myc. lirl-42. 

F r u c h t k ö r p e r  einzeln b i s  gesel l ig.  

Apo t hec i u m  0,7-5 mm i m  Durchmesser, jung ras t  kugel ig geschlossen, 
d ick f le isch ig ,  später becheriörmig verflachend, sitzend, Rand abge- 
setzt-auFgerichtet, Außenseite unter starker Lupe körn ig  und f i l .z ig ,  
feucht übera l l  durchwässert-hellbräunlichgrau (Dumont S1OY~iOM10, 

I 

KXW 6/583), beim Trocknen Außenseite l e i c h t  bräunlicher (S20Y(i0M30), 
exs ikka t i s ie r t  grau (S60Y30N10). 

H y menium 180-250 I im  (Spnrenhiihe ca. 1 Sn 1.m). 

Suhhymenium: Textura wenig unterschieden vorn M i t t l e ren  Excipuliim, 
ca. 80 pm bre i te ,  hyal.inhr#unl.ich qef8'rbte Zone. 

m i t t l e r e s  E x c i p u l u m  b i s  300 pm, am Rarid schwindend, hyal in,  ein- 
he i t l i che ,  hyphig untermischte Textura globulosa, globulose Zel len 
i m  M i t t e l  ca. 20 IJm. 

fiuß e r  es E xc i p u  l um  65-1 25 Iim, Textura globulosa/angularis, ylobu- 
lose Zel len ca. l O - K l  pm. Endzellen der gesamten Außenseite b i s  zum 
Rand setzeri s ich häuf ig i n  wenigzel.lige (ca. 1-5), an'der Spitze ab- 
gerundete, hyal ine Hyphen f o r t .  

R s c u  s 220-255/10-12 Pm, pleurorhynch, achtsporig, Spitzen s tark  J'. 

Ascospor  en unregelmänig un iser ia t ,  ver länger t -e l l ipso id  b i s  sub- 
fusi form-el l ipsoid,  (14,5-)16,0-18,6/(7-)W prn, g l a t t .  Innen halb- 
r e i f  m i t  undeutlichen, k leinen Guttulen, r e i f  ohne Guttulen m i t  
schiiiach sichtbarem Zell.l<ern, Inneres cyanopliil. 

Par  aphy s e n  h#uf i q  sept ier t ,  2-11 IJm, gerade, Spitze kaum verclickt, 
11-7 lim, innen fe i r is t  hya l in  g ran i~ l i e r t ,  Endzellen m i t  qelhl ic l ier K i i r -  
riel.ung . 

1 .  Funclda t e n  

Kol l .  12.1 1.87 (781 Herb. Häf. ) , ERD, Nordrhein-Iilestfalen, ii~!rf:c-ln, 
Schloßpark, NTR 4/iOfl, auf einem stark  verrnorschten. di~rchfeucliteten 

Stuhhen, ve rmi t l i ch  Pappel, m i t  Fauligen, urinösen Veri.inreinig~ingen 
durchtränkt (I-lausliunde, Kaninchen, Käferexkremente); leg. F. KASPA- 
REK, det. J. HnFFNER. 

Die h i e r  beschriebene Kol lekt ion kann keine endgUltige KlÄrung des 
Formenkreises bringen, so wenig wie frühere Beschreibungen. E i n  taxo- 
noinisches System, welches a t ~ f  bewiesene na t i l r l i che  Veriirandschaft be- 
ruht,  i s t  noch n i ch t  möglich. Trotzdem i s t  e i n  taxonomisches System 
aus praktischen Gründen notwendig, welches bekannte Fakten möglichst 
ciiiderspruchsfrei zuordnet. Folgende Lösung wi rd  vorgeschlagen: 

1. P. f i m e t i  w i rd  getrennt von P. moravecii durch a. kleineren tla- 
b i tus;  b. blassere Färbung; C. b e i  Rei fe  g l a t t e  Sporen. Es i s t  n i c h t  
ganz auszuschließen, daß P. f i m e t i  l e d i g l i c h  eine f rühre i fe ,  sub- 
s t r a t -  und witterungsbedingte Form von P. moravecii i s t .  Die vo r l i e -  
gende Beschreibiing geht auf Fr ischmater ial  m i t  leergeschossenen Asci 
zurUck, e i n  Iiintiieis auf nusreirung. Sie unterscheidet s i ch  deu t l i ch  
\Ion untersuchten Kollel<ti.unen, welche P. moravecii entsprechen. ZU- 
n5clist w i rd  von zwei Arten ausgegangen. 

2. P. f ime t i  w i rd  getrennt \Ion P. vesiculosa durch i i ab i t i~s ,  Färbi~nq, 
vor all.em k le inere CporenmnCie und spezi f ischere SubstratansprUche. 

Die Mil<rornerl<mal.e zeigen eine enge Nachbarschaft d i ~ r ch  übereinnt.j.m- 
menden Bau von tiymenialen und excipularen Strukturen. Crol3sporige 
Formen, wie s ie  z.0. DONRDINI a l s  P. Fimet i  beschreibt, vermi t te ln  

zwischen beiden. Sie werden von einigen Autoren a l s  eigenständi.ge, 
auf Dung spez ia l i s ie r te  A r t  angesehen und a l s  P. bovina ausgegrenzt. 
Es i s t  n i ch t  gesichert, ob ta tsächl ich s t e t s  k le inere oder größere 

Sporenmaße vorkommen. Abzulehnen i s t  eine r e i n  schematische Ein- 
tei lung, d i e  der Natur n i ch t  gerecht wi rd  (2.8. ELLIS 8 ELLIS). Vor- 
geschlagen wird, P. bovina a l s  Synonym von P. f ime t i  einzustufen. 

I.,egcntle zur 'ra fel 

Peziza Pimeti : a Habitiis, b Apothecl.um - Schnitt, Schichtung; 
I lyiiieniurn (punkt iert :  Sporenh81ie), subhymeniale Zone (punk t ie r t ) ,  
Mi. t t leres Excl.pulum, nulleres Excipulum, Substrat: (von oben nach 
unl:en) , C, tlyriienLum, S~ihtiyrnenium - Asci, Paraphysen; c l  pleuro- 
rhynche ~sctisbasen, d Ascusspitze, Ascosporen, Spnrenniorphoqenese: 
d l  r e i f e  Sporen, d2 beginriende Sporenreife, d3 b i s  d5 Entiiiick- 
lungsstadien des Sporeninneren, e flußores Excipulum beim Apothe- 
cienrand (Aufsicht), r Endzcllen m i t  hyphigen Aus~üchsen (Außen- 
s ~ i t e  ah~i~ärts;  Aufsicht). 
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Thyronectria l ary i  - (Desrn.)Ceeler - - - eine seltene Art? 

Dr . I-IELMUTkI SCIiNID 

Fre ies I n s t i t u t  fü r  angewandte systematische Botanik 
Bert-Brecht-Str. 18 
D-B057 Eching 

Die Berberitze (Berberis vu lgar is)  i s t  i m  südbayerischen Raum n i ch t  
se l ten an hiärmebegünstigten Standorten anzutreffen. 

I flyl<ologisch bekannt i s t  s i e  a l s  Ztiiischeniiiirt des Getreideschiiiarzros- 
t es  (Puccinia qraminis s.1. ) ; ökonomisch war deshalb der Kampf gegen 
d i e  Berberitze angesagt. 

I Doch n i ch t  davon iiiill i c h  berichten, sondern von einem interessanten 
Ascomyceten, der i n  der RAD wohl noch n i ch t  nachgewiesen i s t .  

Auf der Suche nach Ascomyce teri auf abgestorbenen Derberis-fls ten habe 
i c h  immer wieder Cucurbitaria berber id is  gefunden; um so er f reuter  
war ich, a l s  i c h  Mi.tte .11.11.1. Ir)flC1 i n  den östlj.chen Chiemgauer Alpen 
auf le tz t jäh r igen  ßerberi tzen-Kstchen nehen besagter Cucurbi tar ia 
r o t  b i s  braunrot gefärbte Fruchtl<örper entdeckte, d ie  mich vermuten 
l ießen, da13 s ie  dem Verwandtschaftskreis von IVectria zuzuordnen 
sind. Die Mikroskopie bestät ig te  d ie  Vermutung: Fruchltkörperaufbau 
m i t  Nectria-Arten vergleichbar, Ascosporen farb los und mauerförmig. 
DENNIS (1981 ) gab den Hinweis auf Thyronectria, BOOTH (1959) hestä- 
t i g t e  diesen. I ch  hatte Thyronectria lamyi gefunden. 

Da i c h  überzeugt bin, daß b e i  genugend Aufmerksamkeit diese A r t  i m  
natür l ichen Verbreitungsareal von Berheris ö f t e r  entdeckt iirerrlen 
kann, erlaube i c h  m i r  eine detai l . l i .er te Reschreihung \/on dieser A r l :  
t u  geben: 

Synonyme : Sphaeria lamyi Desrn., PI..Crypt.Fr., No. 309, 1fl3ii; 
Ann.Sci.Nat., 2, V I ,  246, 1836. 

Pleonectria lamyi (Desm. )Sacc., Myc.\len.Exs. V I Z ,  Nn. 
6nR, 1076. 

ßesclireil>unp, : 

Peri thezien und Pyknidien entwickeln s i ch  auf einem kleinen, kaum 
sichtbaren, dunkelbraun b i s  schiiiarz gefärbten Stroma und brechen 
durch das darüberliegende Periderm des Substrats. Meist s ind s i e  i n  
Gruppen von 15 b i s  25 Fruchtkörpern i n  Länqsrichtung zum Substrat 
angeordnet. 

Die 250 b i s  350 Pm großen Peri thezien s ind kugelförmig b i s  ova l  
m i t  einer rauhen Oberfläche, d ie  besonders deu t l i ch  rund um d i e  
Ost io la  mehlig bestäubt i s t ;  s i e  s ind r ö t l i c h  b i s  braun-rötl ich, 
gegen d i e  Ost iola s t e t s  k r ä f t i g e r  gefärbt. Idährend des Trocl<nens 
schwindet um d i e  Ost iola das Gewebe, so da0 eine kraterförrnige Ver- 
tieFung entsteht. 

Dje äußeren Zellschj.chten des Perithezienriiand-Aufbaus haben meist 
11 oder 5 Lagen und bestehen aus kugelförmiqen b i s  subtylindrischen, 
dickiiiandiqen, braunen Zel len (7-11 X 5-8 pm): d i e  darunterliegende 
Cctiicht i s t  ehenfal ls aufgebaut aus kugolförmigen b i s  subzyl.indri- 
schen Zellen, diese s ind jedoch farb los und dünnwandig. 

D.i.e jungen Asci haben einen dünnen, n i c h t  d i f ferenz ier ten Scheitel, 
der Jod-negat-iv reagier t ,  s i e  s ind  Uberwiegend zyl indr isch, bein- 
ha l ten 6 b i s  8 Ascosporen und messen 70-80 X 10-13 pm; r e i f  fU l len  
s i ch  d i e  Asci m i t  Ascokonidien, d i e  s i ch  aus den Primär-Ascosporen 
bi lden, s i e  werden deut l ich keu l i g  und messen dann 90-115 X 20-25 pm. 

Die Ascosporen s ind farblos, e l l i p t i s c h ,  zy l indr isch b i s  schwach 
spindelförmig, haben (4-)5-6(-7) Ouersepten und eine, meist n i ch t  
durchgehende Längssepte und messen 18-28 X 5-7.5 pm. Während der 
Rei fe  werden von jeder Ze l le  Ascokonidien produziert: diese s ind 
ebenfal ls farblos, zy l ind r i sch  oder a l l an to i d  und rnessen 2,5-4.5 
X 1-1,5 Pm. 

Die Pyknidien s i tzen meist i m  Zentrum einer Gri~ppe lind unterscheiden 
s ich makrosl<opisch von den Peri thezien durch dunkelrote Farbe und 
durch eine g l a t t e  Ohe~fläche. Das Innere der Pyknidien w i rd  ausge- 
f ü l l t  von farhl.osen, *allantoi.den, 2,5-4 X 1-1 ,S pm großen Koni.dien, 
d ie  an 6- ld pm langen Phial iden gebi ldet  werden. 

I Nectr ia lamyi (Desm.)rle Not., Sfer.1tal. 1:13-lh, 1863. 



15 Jahre Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberq (AMO) 

Kurzber icht über die Jahresabschlußtagung 1989 

Am 22. November 1989 (Buß- und Bettag) zog d ie  AM0 zum 15. Mal i m  
Gelben Haus (Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen) Bi lanz über i h re  Jahres- 
tätigkeit.Aus diesem Anlaß waren n i ch t  nur d ie  eigentl ichen Mi tg l ie -  
der aus den Räumen Aalen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und Göppingen 
(Ostwürttemberg) anwesend, sondern auch Gäste aus den Räumen Stut t -  
ga r t  und Eßlingen sowie außerhalb von Baden-Württemberg, nämlich 
aus Franken, Bayern und Nordrhein-Westfalen. 

So konnte der Sprecher der AMO, das Ehrenmitglied unserer APN, G.J. 
KRIEGLSTEINER, wieder einmal e i n  vo l les  Haus begrüßen. Die Bi lanz 
des abgelaufenen Jahres war äußerst pos i t iv .  Neben mehreren halb- und 
ganztägigen Exkursionen i n  das eigent l iche Kartierungsgebiet wurden 
zwei größere Ausfahrten, nämlich einmal gemeinsam m i t  bayerischen, 
hessischen und österreichischen Freunden i n s  Salzburger Lammertal, 
dann gemeinsam m i t  den Stut tgar ter  Pilzfreunden auf d ie  Münsinger 
Alb, durchgeführt. 

Das herausragende Ereignis war zweifelsohne d ie  5. Internat ionale 
Mykologische Vortragstagung an der Pädagogischen Hochschule Schwä- 
b isch Gmünd, auf welcher Referenten aus den Niederlanden, der Schweiz, 
Österreich und der BR Deutschland zu Wort kamen. Auf dieser Tagung 
konnte Band I V  der "Beiträge zur Kenntnis der P i l ze  Nitteleuropas" 
(BKPN) vorges te l l t  werden. Eine Besprechung dieses äußerst empfeh- 
lenswerten Werkes f indet  s i ch  auf Seite 172 dieses Heftes. 

Band V der "Beiträge ..." erschien i m  September 1989 auf der Jul ius- 
Schaeffer-Tagung der Deutschen Gesellschaft f ü r  Mykologie (DGfM) i n  
Herrsching am Ammersee. Auch dieser Band, der i n  der mykologischen 
Bibl iothek keines Pilzfreundes fehlen so l l t e ,  w i rd  i n  diesem Heft  
besprochen. Band V I ,  der f ü r  Ende 1990 geplant i s t ,  w i rd  u.a. d ie  
Myxomyzeten und d ie  Ordnung der Russulales abhandeln. 

Leider waren i m  Berichtsraum zwei Todesfälle zu beklagen: Am 25.11.88 
verstarb Dr. HANS MAHL/Oberkochen i m  A l ter  von 79 Jahren, der s ich 
s e i t  seiner Pensionierung sehr in tens iv  m i t  Pilzen, insbesondere 
m i t  Pilzmikroskopie befaßt hatte. Am 25.5.89 f o l g t e  ihm das lang- 

jähr ige Ehrenmitglied der AN0 JOSEF KROK, ebenfal ls Oberkochen, 
nach geduldig ertragenem Leiden i n  den Tod. Die Anwesenden ehrten 
d ie  Toten i n  einer Gedenkminute. 

Nach einer kurzen Vorausschau auf das Jahr 1990 fo lg ten d i e  vorge- 
sehenen Lichtbi ldervorträge. G. WULFEL (Erlangen) r e f e r i e r t e  eine 
Stunde lang über taxonomische Probleme und k r i t i s che  Arten der Gat- 
tung Entoloma. Er konnte aufweisen, daß t r o t z  einer r e l a t i v  guten 
Bearbeitung dieser Gattung und einer umfassenden modernen Monogra- 
phie durch Dr. M.E. NOORDELOOS noch v i e l e  Probleme i h r e r  Lösung 
harren. Vor allem s e i  d ie  morphologische und ökologische Var iab i l i -  
t ä t  v i e l e r  Arten noch ungenügend erfaßt. Als Dank f ü r  seinen außer- 
ordent l ich informativen Vortrag e r h i e l t  G. WhFEL einen Band V der 
"Beiträge . . ." sowie e i n  Original-Aquarell des Entoloma clypeatum, 
ge fe r t i g t  vom jüngst verstorbenen und a l l s e i t s  geschätzten Mykologen 
J. STANGL. 

M. ENDERLE (Leipheim) zeigte zunächst Dias von der Julius-Schaeffer- 
i Tagung der DGfM i n  Herrsching und s t e l l t e  danach k r i t i s c h e  Psathy- 

r e l l e n  und Conocyben vor, darunter e in ige Arten, von denen b is lang 
noch keine Abbildungen ve rö f f en t l i ch t  worden sind. 

Es i s t  i n  der AM0 schon Tradit ion, imner auch einen Vortrag n icht -  
mykologischen I nha l t s  anzubieten. Diesmal ber ichtete Frau RICHTER 
(Donauwörth) über eine botanische Studienreise auf d ie  I n s e l  Madeira. 
I h re  exzellenten Aufnahmen vermi t te l ten einen plast ischen Eindruck 
über Vegetation und Landschaft dieser schönen Insel .  

Zum Abschluß der Vortragsreihe s t e l l t e  K. MULLER (Ouisburg) eine 
Auswahl i h re r  Farbdias aus dem vergangenen Jahr vor. Sie begann m i t  
Lupenaufnahmen vorwiegend cyphel loider P i l ze  sowie k le ine r  Ascomy- 
zeten, deren winzigste Vertreter e r s t  b e i  100facher Vergrößerung 
i h r e  vo l l e  Schönheit offenbarten. I m  zweiten T e i l  i h res  lebendigen 
Vortrags fo lg ten Naturaufnahmen von Pi lzen i m  Jahreslauf, deren foto- 
grafische Qua l i t ä t  b e i  den Anwesenden einen besonders nachhaltigen 
Eindruck hinterl ießen. A l l e  Vortragenden wurden m i t  großem Applaus 
belohnt. 

Gegen Ende des o f f i z i e l l e n  Te i l s  gab G.J. KRIEGLSTEINER noch e in ige 
anstehende "runde" Geburtstage bekannt. Am 16.12.89 vollendet 0. BA- 
RAL (S tu t tga r t -~e i l imdor f  ) sein 80. Lebensjahr, am 5.1 2.89 H. STEIN- 



F u n d d a t e n :  

Nn 106/R9, MTB ß2h2/2, 940 mNN, NSC ös t l i che  Chiemqai~nr Alpen, Kai- 
telalm, auf abgestorbenen nstchen von ßerheris vulgar is,  2Q.7.19Rg, 
leg. U. dnt. H. SCHMID, I k rbar  H. SCI-IMID. 

Die Gattung Thyronactria i s t  innerhalb der Familie der Nectriaceae 
eindeut ig charakter is ier t  durch farblose, mauerförmige Ascosporen 
und durch d i e  Bildung von Ascokonidien. Nehen der h i e r  behandelten 
Thyronectria lamyi s ind zwei weitere nr ten bekannt: Thyronectria 
balsamea (Cooke B Peck)Seeler und T. berol inensis (Sacc.)Seaver. 
Erstere wächst auf Rinde von Koniferen (Abies, Pinus) und hat  deut- 
l i c h  schmalere nscosporen (17-26 X 4-6 pm) , le t z t e re  f r u k t i f i z i e r t  
auf Ribes-Zweigen und zeichnet s i ch  mikrosl<opisch u.a. durch zy l in -  
drische, 18-20 X G-R pm große flscosporen aus. 

I ch  hoffe,  damit eine k le ine  nnregung zurn Suchen dieser interessan- 
tnn n r t  gegehen zu haben. G le ichze i t i g  möchte i c h  darauf hiniiieisen, 
da0 Farbahhildungen dieser A r t ,  zusammen m i t  ReschrniL~ung ~ i n d  m.i.kro- 
sl<oplscher Zeichnung, i n  der ersten Folge "nscomyceten i m  R i ld "  m i t  
insqesarnt 50 nrten und 100 Farhabbildungen (IHIiI-\\erlag, ndresse sie- 
he nben) enthalten sein werden. 

L : i . t e r a t u r  : 

Rooth, C. (1959) - Studies o f  pyrenomycetes I V .  Nectria. Mycol. Pap. 
73:l-115. 

Dennis, R.hl.G. (1981 ) - B r i t i s h  Ascomycetes. 3. Cramer, Vaduz. 

L e g e n d e  : 

1 = nscosporen, z.T. m i t  nscokonidien 

Z = Ascusspitze m i t  Ascosporen 

?I = nscu~sp i t ze  m i t  Rscokon.idien. 



MANN (~ltbach/Neckar) sein 70. Lebensjahr und am 22.11 .E9 wurde A. 
BOLLNANN (Stuttgart) 60 Jahre alt. Den Jubilaren alles Gute für 
ihren weiteren Lebensweg! 

Später ließ man sich eine schwäbische Spezialität, "Saure Kutteln", 
gut schmecken und saß danach noch plaudernd beisammen. Inzwischen 
kehrte draußen der Winter ein. Die Temperaturen fielen rapide unter 
den Gefrierpunkt. Die vor dem Gelben Haus parkenden Autos waren 
bald völlig vereist, so daß diese Am3-Tagung tatsächlich den Ab- 
schluß der Saison 1989 darstellte. 

Ewald Kajan 

Vorankündiqunq 

Am 9. U. 10.06.1990 wird die Deutsche Gesellschaft für Mykologie 
(DGfM) eine Vortrags- und Fortbildungsveranstaltung durchführen, die 
von der Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg (ANO) ausgerich- 
tet wird. Es haben sich bereits mehrere Referenten aus verschiedenen 
Ländern Nitteleuropas angesagt, so aus Norwegen, den Niederlanden, 
der Schweiz, Ungarn, der DDR und der BR Deutschland. 

Das genaue Programm wird in Band 56, Heft 1/1990 der Zeitschrift 
für Mykologie bekanntgegeben. 

Anmeldung bei G. J. Krieglsteiner , Beethovenstr . 1 , 7071 Durlarigen. 
Wegen der Knappheit der Hotelzimer (DDR-Umsiedler) sollen sich Teil- 
nehmer rechtzeitig mit dem Fremdenverkehrsverein 0-7070 Schwäbisch 
Gmünd, In der Prediger-Passage, Te1 . D71 71 /66244, in Verbindung set- 
zen. 

G.J. Krieglsteiner 

Aus Natur und Technik (Pressestimmen) 

Schwarzer Diamant mit weißen Adern 

Da ziehen sie hin durch Trüffelhaine, 
mit Spankorb gerüstet und heiter der Mensch, 
mit naulkorb, verdrieDlich, das Schwein an der Leine. - 
An's gefundene Fressen darf's nicht heran! 
Nun wühlt sich das Schwein durch die Schollen und Steine 
bis an die erlesene Knolle heran. 
Der Mensch jedoch greift sie für sich ganz alleine. 
Das Schwein ist verärgert, man sieht es ihm an. 

Schwein muß man haben, wenn Trüffeln auf den Tisch kommen sollen. 
Die gute alte Trüffelsau, durch den Dichter LUCIEN BOYER zu litera- 
rischen Ehren gekommen, stöbert freilich nicht mehr konkurrenzlos 
durch den winterlichen Wald Südwestfrankreichs. Des Nenschen bester 
Freund macht ihr das Terrain streitig, denn die Zeiten, da der Trüf- 
fel jäger zu Fuß von Trüf felgrund zu Trüffelgrund zog, sind passe. 

- Wer aber wollte im Auto das Schwein mit auf die Jagd nach dem "Schwar- 
zen Diamanten" nehmen? 

So begleitet denn der Hund, dessen Nase -im übrigen nhnlichkeiten 
mit der wissenschaftlich T U b er me 1 an o s p o rum genannten Trüffel 
aufweist, den Truf f ier im PQrigord bei seinem einsamen Geschäft . 
Wer von beiden, Schwein oder Hund, die bessere Nase hat, mögen Ex- 
perten entscheiden. Zu bedenken freilich gilt: Während das Borsten- 
vieh grunzend seinen Anteil an der Beute verlangt - und so es denn 

,. brav weitersuchen soll, ist es angeraten, ihm den Tribut zu gewäh- 
I ren - begnügt sich Bel10 mit Hundekuchen. Solches Raisonnement be- 

weist, daß die Trüffelsuche entgegen Hiobsbotschaften aus den Labo- 
ratorien der Lebensmittelindustrie noch nicht auf den Hund gekom- 
men ist. Die Trüffel gelangt zwar nicht in aller Munde, Gourmets 
aber können nicht genug von ihr bekommen. 

P 

' Künstliche Trüffeln? Ebenso absurd wie der Versuch, Champagner oder 
Gänseleberpastete, mit denen der Edelpilz die Trilogie der Haute 
Cuisine bildet, synthetisch herzustellen. Welchen Feinschmecker in- 
teressiert da schon, ob die Forscher aus Toulouse ein Öl gefunden m ,- 
haben, das allen Qualitätsmerkmalen der schwarzen Trüffel entspricht? 
,Kein Schwein ließe sich von solchem Schabernack täuschen! Selbst der t Mensch nicht, vorausgesetzt, er zehlt zu den wenigen Kennern, die 

F, 



mit der eigenen Nase das Erdreich beschnuppern, um das Objekt der 
Begierde auszumachen. Der Truffier nämlich erkundet sein Terrain 
in bodennaher Haltung. 

JEAN-ANTHELME BRILLAT-SAVARIN (1 755-1 B26), dem die Ehre gebührt, 
die Gattung des gastronomischen Essays lanciert zu haben, verlieh 
der tief im Erdenreich gedeihenden Knolle das Prädikat "Schwarzer 
Diamant". Mehr noch: Er festigte den Ruf der Trüffel als Aphrodisia- 
kum (nachzulesen bei GUY BONTENPELLI in seinem Buch: Die .Trüffel, 
Laaber Verlag): "Sie weckt erotische und kulinarische Erinnerungen 
beim Röcke tragenden Geschlecht und kulinarische und erotische Er- 
innerungen beim Bärte tragenden Geschlecht ." Eingefleischte Trüf - 
felesser lehrt dies Bonmot nichts Neues, hatte doch schon Heinrich 
IV. seine Geburt auf den Umstand zurückgeführt, daß die Frau Mama 
zur Zeit der Empfängnis Trüffelsalat verspeiste. Es gehöre weiland 
zu den Kenntnissen einer welterfahrenen Frau, die Trüffel zur Bele- 
bung der Liebe auf den Tisch zu bringen. Die erkaltete Leidenschaft 
Ludwigs V. für die Pompadour soll auf diese Weise abermals angefacht 
worden sein. 

Tricks und Schliche gehörten wie der hohe Preis seit jeher zur Trüf- 
fel. Wächst der Pilz in geringer Tiefe, so deutet ein Rib an der Ober- 
fläche, Kranenruß genannt, auf die Stelle. Ein Weizenkorn zur rech- 
ten Zeit in der Erdspalte gepflanzt, macht später als erhobener Ge- 
treidehalm den Ort leicht auffindbar. Manche Fliege, die sich auf 
einer trüffelverdachtigen Stelle niederläßt, dient dem Truffier 
als Hinweis, ernähren sich doch die Larven des Insekts von verfau- 
lenden Knollen. Man sollte die Fliege freilich einige Male aufscheu- 
chen, um Rückschlüsse über die genaue Position der Knollen zu erhal- 
ten. Man mißtraue aber der Lauterkeit derer, die da mit Flinte und 
Jagdrock zur Trüffelzeit in den einschlägigen Landstrichen durch die 
Wälder streifen. Der Mummenschanz dient wahrscheinlich dazu, falsche 
Fährten zu legen, nicht zuletzt für das Finanzamt. Denn wer mit sei- 
ner Pilzausbeute dank erklecklicher Preise - das Kilo schwarzer 
Trüffeln wird im Februar, wenn der Geschmack am köstlichsten sein 
soll, immerhin für vier- bis sechstausend Franc veräußert - ganz ne- 
benbei ein kleines Vermögen anhäuft, hütet sein Geheimnis nicht zu- 
letzt vor dem Fiskus. 

"Ein guter Trüffelboden ist kalkhaltig, mager und nicht sehr tief, 
gut durchlüftet, bis zu einem gewissen Grad lehmhaltig, relativ warm, 
und er gibt die Feuchtigkeit gut ab. Allerdings sind uns auch Trüf- 
f elgebiete mit fruchtbarem, tiefem und feuchtem Boden bekannt", do- 

ziert der Schriftsteller JEAN PAGNDL. Komnen Eichen hinzu, kann 
eigentlich nichts mehr schiefgehen. Denn die Trüffel ist der Eiche, 
was dem Truffier der Feinschmecker-Schwarzmarkt ist. Der Parasit 

P Tuber melanosporurn gedeiht im Wurzelwerk des Baums aufs vor- 
trefflichste. Im Austausch liefert er seiner Wirtspflanze Nineral- 
salze, insbesondere Phosphor. "Trüf f eleichenl' unterscheiden sich 

I von normalen Eichen in zweierlei Hinsicht, wie HUGO BDNNET fest- 
hielt: im Namen und im Preis. 

"Lügen wie ein ~rüf f elsammler", das Sprichwort aus dem Phrigord 
sollte jedem Laien vor dem Kauf auf einem der lokalen Trüffelmärkte 
von Cahors, Manosque oder Saint-Paul-Trois-Chateau etwa eine War- 
nung sein. Nicht selten kommen dunkel gefärbte ordinäre weiße Trüf- 
feln zum Verkauf, wird das Gewicht mit Schrotkugeln manipuliert, 
oder gelangen gar Kartoffeln unter die Ware. Die unbestechliche 
Trüffelsau an der Leine vermöchte dem Unkundigen nun zu helfen. Al- 
lein gedankt würde es ihr nicht, wie das Ende des schon zu Anfang 
zitierten Gedichts von LUCIEN BOYER zeigt: 

Das soll nun der Lohn meiner Anstrengung sein? 
r von uns ist denn das wirkliche Schwein? 

ädt zum Festschmaus, doch darf ich nur schnüffeln! 
Der Mensch, dieser Heuchler, denkt voller Vergnügen 

' mein Schweinchen, du wirst deine Trüffeln schon kriegen. 
Und zu Weihnachten brät er's - gespickt mit den Trüffeln. 

UE #RZTLICHE Nr. 218, 10./11.11.1989 

t nur für menschliche Gourmets ein Leckerbissen 

Trüffel übt auf weibliche Säugetiere eine geradezu 
magische Anziehungskraft aus / Testosteroh heißt die 
Zauberf ormel ,- 

dig kauert sie gut zwanzig Zentimeter unter der Erdoberfläche 
wid wartet auf ein Opfer. Plötzlich ist ein Geräusch zu hören: Ziel- 

g gräbt ein Tier einen Gang direkt auf sie zu. Gleich wird es 
8 h ~ i t  sein. Das Tier hat sie erreicht, es ist eine Maus. Mit hör- 

Genuß verspeist der kleine Nager die Trüffel. Doch obwohl das 
Tod bedeutet, ist die Trüffel nicht etwa das Opfer, sondern 
ter. Mit List bedient sie sich der verschiedensten Tier- und 
zenarten und stellb sie in den Dienst ihrer Fortpflanzung. Aber 



sie gibt ihnen auch etwas: Nährstoffe, sich selbst als Nahrung, und - 
nicht zuletzt - ein erfülltes Liebesleben. 

Der kleine Tausendsassa gehört zur Klasse der Schlauchpilze und lebt 
in Symbiose mit Waldbäumen. Das Pilzgeflecht überzieht die Saugwur- 
zeln der Bäume und ersetzt die Wurzelhaare, mit denen die Bäume nor- 
malerweise Nährstoffe und Wasser aus dem Boden ziehen würden. Einzel- 
ne Pilzfäden dringen in die Wurzeln ein und entziehen ihnen den Zuk- 
ker, der in den Blättern des Baumes gebildet wurde. Aber um nicht als 
Parasit zu gelten, zeigt er sich bei den Bäumen erkenntlich: Er gibt 
ihnen Wasser, Mineralien und vor allem Phosphor- und Stickstoffver- 
bindungen, die der Pilz sehr viel leichter als ein Baum dem Boden 
entziehen kann. Ist er auf diese Weise mit dem Lebensnotwendigsten ver 
sorgt, denkt er an seine Fortpflanzung: er bildet einen Fruchtkörper - 
dib Trüffel - aus. 

Dieser Fruchtkörper dient hauptsächlich als Behältnis für Sporen, aus 
denen einmal neue Pilzg wachsen sollen. Nun ist es aber die Schwie- 
rigkeiten der Sporen verbreitet zu werden, und die Möglichkeiten da- 
zu sind in zwanzig bis dreißig Zentimetern Tiefe im Erdboden nicht 
gerade zahlreich. Aber die Trüffel löst auch dieses Problem. Heim- 
tückischerweise produziert sie eine Verbindung, die unter dem Namen 
T ,e s tos t er o n bekannt ist, ein männliches Hormon und ein Sexuallock- 
stoff. Für die Weibchen einiger Säugetierarten, die einen guten Ge- 
ruchssinn besitzen, duften Trüffeln geradezu unwiderstehlich. Dazu 
zählen Hirsche, Rehe und Wildschweine. Vor allem aber ist die wald- 
bewohnende Rötelmaus hinter den stecknadelkopf- bis faustgroßen 
Knollen her. 

Die Interaktion Trüffel /Maus bewirkt zweierlei. Zum einen werden 
die Sporen des Pilzes keimfähig. Aus dem Fruchtkörper entnommene 
Sporen sind stark wasserabweisend und haben eine Keimhemmung. Of- 
fensichtlich ist das Passieren des Verdauungstraktes von Tieren eine 
Voraussetzung für den Keimprozeß. Die in den Kotpillen der Mäuse ge- 
fundenen Sporen zeigen eine veränderte Oberfläche und saugen sofort 
Wasser auf. Sogar gekeimte Sporen konnten in ihnen gefunden werden. 

Zum anderen werden weibliche Mäuse schneller geschlechtsreif. Das 
in den Trüffeln enthaltene Testosteron hat nicht nur Lockfunktion, 
sondern beeinflußt auch die geschlechtliche Entwicklung von Mäusen 
und anderen Nagern. Versuche ergaben, daß allein d i  geruchliche 
Wahrnehmung ausreicht, um die Geschlechtsreife von Mäusen einige Ta- 
ge früher eintreten zu lassen. Außerdem beeinflußt das Testosteron 
das Territorialverhalten und die Produktivität einiger Hautdrüsen 
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der Mäuse. Es scheint zudem, als dienten nicht nur die Mäuse der 

F Verbreitung der Trüffeln, sondern auch die Trüffeln der Verbreitung 
der Mäuse. In manchen Waldgebieten zeigen Rötelmäuse eine erstaun- 
liche Fruchtbarkeit und Vermehrung. Man darf vermuten, daß dort auch 
Trüffeln weitverbreitet sind. 

Aber damit ist der Reigen immer noch nicht geschlossen. Rötelmäuse 
samneln im Herbst Fichten- und Buchensamen, um die kalte Jahreszeit 
zu überstehen. Sie verbergen sie in kleinen Lagern dicht unter der 
Erdoberfläche. Im Frühling keimen einige der nicht verspeisten Sa- 
men aus. Und da sich die Mäuse nicht an menschliche Regeln halten, 
errichten sie ihr Geschäft auch dort, wo sie fressen, Die Keimlinge 
inden also optimale Wachstumsbedingungen vor: Der Mäusekot enthält 
tickstoffbindende Bakterien, eine hohe Konzentration an Nährstof- 
en - und natürlich die keimfähigen Trüffelsporen. Damit ist der 
rundstein für eine neue Generation von Symbionten gelegt. Wichtig 
ür den Menschen ist zu erkennen, daß in Ukosystemen die Beziehun- 
en zwischen Pflanzen und Tieren komplizierter sind, als es bei 
oberflächlicher Betrachtung erscheint. Die Rötelmaus wird als Schäd- 
ling betrachtet und bekämpft, weil sie Samen und Keimlinge der Wald- 
bäume frißt. Oaß dieses Tier dem t]kosystem Wald aber auch nutzen 
kann, wurde bislang außer acht gelassen. 

er als Mann nun nach der Lektüre dieses Beitrags überlegt, wie er 
n den Besitz von Testosteron gelangen könnte, um die Wirkung an 
rauen auszuprobieren, der sieht sich enttäuscht: Auf Menschen konn- 
e eine Wirkung wie auf Mause bislang nicht nachgewiesen werden. 

IE NEUE RRZTLICHE Nr . 222, 16.11 .I989 

'$:!-L 'i ' t,. 
lle sind davon überzeugt und halten ihre Füße brav unter die Des- 
nfektionsmittel-Sprühanlagen in den Bädern, um sich vor Fußpilz 
@schützen. Seien Sie nicht so sicher. Der Hygieniker Prof. Dr. 
ed. F. DASCHNER warnt davor und sagt Ihnen auch warum. 

Fast in allen öffentlichen Bädern, Saunen u.a. sind Desinfektions- 
mittel-Sprühanlagen installiert, durch deren Benutzung der Badbe- 

her sich angeblich vor Fußpilzerkrankungen schützen kann. Die Anwen- 
gspraxis sieht überwiegend so aus, daß der Badbesucher einige 
unden die Füße besprüht, diese dann abtrocknet und glaubt, et- 
gegen die bösen Fußpilze getan zu haben. Wer will schon gerne 



den Fußpilz des Nächsten mit nach Hause nehmen. 

Aber Tatsache ist, daß durch diese Anwendungspraxis niemals Fußpilz- 
erkrankungen verhütet werden können. Tatsache ist weiterhin, daß bis 
zu 50% der Fußsprühanlagen ebenso wie zentrale Desinfektionsanlagen 
in Krankenhäusern mit gramnegativen Keimen verunreinigt sind, und 
Tatsache ist weiterhin, daß viele der in öffentlichen Bädern ver- 
wendeten Desinfektionsmittel Formaldehyd und andere Aldehyde ent- 
halten, ohne daß der Badbenutzer entsprechend gewarnt wird. 

Nehmen wir als Beispiel ein bestimmtes Präparat aus Isoprophylalko- 
hol, Formaldehyd, Glyoxal und Glyoxalsäure. Aus dem Zulassungsbe- 
scheid des Bundesgesundheitsamtes geht hervor, daß die Haut mit die- 
sem Präparat bis zur vollständigen Benetzung angesprüht werden müs- 
se, außerdem soll das Präparat an die Haut antrocknen, und es wird 
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dai3 dies Ca. fünf Minuten 
erfordere. 

Wohlgemerkt, es handelt sich um ein Formaldehyd-haltiges Präparat, 
angesichts der Häufigkeit der Formaldehyd-Allergie in der Bevölke- 
rung eine mehr als fragwürdige Empfehlung. 

Die Verwendung Formaldehyd-haltiger Präparate zur Hautdesinfektion 
wäre in der Klinik ein Kunstfehler, kein Hersteller würde es wagen, 
eiR derartiges Präparat für und in der Klinik zu empfehlen . . . 
Liest man die wissenschaftlichen Gutachten, die zur Registrierung 
dieses Präparates zur "Verhütung bzw. deutlichen Beeinflussung des 
Schweregrads von Pilzinfektionen der Haut" geführt haben, erfährt 
man Erstaunliches: Ein Gutachten arbeitet mit einem Candida- Tier- 
modell, das zweite Gutachten mit dem aussagekräftigeren Trichophy- 
ton-Tiermodell, das der Fußpilzinfektion wesentlich näher kommt. 
Verglichen wurde die Wirksamkeit des Beispiel-Präparates mit der 
von Isoprophylalkohol, wobei beide Substanzen auf die künstlich 
infizierte Haut von je zwanzig Meerschweinchen aufgebracht wurden. 

Nach dem Aufsprühen wurden die Meerschweinchen 30 Minuten lang be- 
obachtet und am Ablecken der eingesprühten Hautpartien gehindert. 
Die Einwirkungszeit betrug somit mindestens 30 Minuten. Trotzdem 
entwickelte sich bei neun Versuchstieren in der lso~ophyl-~ruppe 
und bei sieben Versuchstieren in der Beispiels-Präparat-Gruppe 
eine Pilzinfektion. Schlichter Alkohol ist daher keineswegs 
schlechter als ein Mischpräparat, das neben Alkohol auch noch Form- 
aldehyd und ein weiteres Aldehyd enthält. 

Aus dem zweiten Gutachten am Trichophyton-Modell geht hervor, da8 
nur 11 von 27 Tieren, die unmittelbar nach der Infektion mit dem 
Beispiel-Präparat besprüht wurden, nicht erkrankten, dagegen 9 mit 
leichten Symptomen und 7 hochgradig. Der Schutzeffekt von sogenann- 
ten Fußsprühdesinfektionsmitteln ist somit trotz einer Einwirkungs- 
zeit, die um ein Vielfaches höher liegt als in der Praxis, mehr als 
beschränkt. 

Aus diesen Gründen sollten Konsequenzen gezogen werden, die zu den 
folgenden Vorschlägen führen: 

- Der Anwender mui3 darauf hingewiesen werden, daß das verwendete 
Präparat Formaldehyd enthält. 

- Der Anwender muß aufgeklärt werden, daß die wissenschaftlich ge- 
prüfte Anwendungsdauer des Präparates mindestens 30 Minuten be- 
trägt. Er muß also das Formaldehyd-haltige Präparat auf der Haut 
antrocknen lassen und ggf. mit nassen Strümpfen und Schuhen das 
Bad verlassen. 

- Der Anwender mui3 aufgeklärt werden, daß trotz Benutzung einer 
Fußsprühanlage der Schutz vor Pilzinfektionen nur sehr begrenzt 
ist. 

- In einer wissenschaftlichen Untersuchung müßte geklärt werden, 
ob überhaupt das Besprühen von Füßen mit Desinfektionsmitteln 
Fußpilzinfektionen verhindert. Eine derartige Untersuchung liegt 
bis jetzt noch nicht vor. 

MEDIZIN HEUTE 6/89 

P a r a s i t e n  - I n  Balg und Beere  

Wissenschaftler warnen vor einem tückischen Winzling, 
der Mensch und Tier toten kann: dem Fuchsbandwurm. 

Während seiner militärischen Ausbildung robbte der Tübinger Wehr- 
pflichtige G.W. häufig über die Truppenübungsplätze auf der Schwä- 
bischen Alb. Jahre später erlag W. einem zunächst unerklärlichen 
Leberleiden. 

Seine Werte waren immer schlechter geworden, eine Gelbsucht kam 
dazu - aber weder Krebs noch Zirrhose wurden diagnostiziert. Nach 
gründlicher wissenschaftlicher Untersuchung stand fest, daß W. das 
Opfer eines Killer-Parasiten geworden war, dem erst allmählich, 
nach einer Zunahme von Todesfällen, größere Beachtung zuteil wird. 



Allein in Südwürttemberg melden die Gesundheitsbehörden jährlich 
fünf bis acht Todesopfer als Folge der "gefährlichsten Parasitose 
~itteleuropas" (Weltgesuodheitsorganisation WO). Die Dunkelziffer 
liegt weit höher, weil vom Parasitenbefall der Leber bis zum Tod 
fünf Jahre vergehen können, ohne da13 die Erkrankung der - schmerz- 
unempfindlichen - Leber rechtzeitig diagnostiziert werden kann. 
"Die tödliche Bedrohung ist unsichtbar", warnt die Zeitschrift %er 
Jäger in Baden-Württembergtl, aber "sie lauert im Balg von Fuchs und 
im Fell von Hund und Katze, auf Heidelbeeren, niedrig hängenden Wald- 
himbeeren und auf ~ilzen": Es sind dieLEier des Fuchsbandwurms 
(Echinococcus multilocularis) . 
"Gegessen oder eingeatmet", so die Jäger-Postille, "reicht ein ein- 
ziges Bandwurmei, um einen Menschen zu infizieren oder zu töten." 
Weidinänner sind ebenso bedroht wie Pilzsamnler oder Kinder beim Bee- 
renpflücken. Professor WERER FRANK, 61, Ordinarius für Parasitolo- 
gie an der Universität Hohenheim, gibt der Eindämmng der Krankheit 
eine "äußerst schlechte ~rognose" . 
Der Fuhhsbandwurm, dessen Verbreitung lange Zeit nur von der Schwabi- 
schen Alb bekannt war, ist inzwischen auch in Süchciürtternberg bis zum 
Bodensee nachgewiesen worden* Hauptgefahrengebi~t ist das Viereck 
zwischen der Alb im Norden, dem Französischen Jura h Westen, der 
Nordschrieiz im Süden sowie Bayern und Tirol im Osten. 

 inge gewandert“ (FRANK) ist der Wurm wahrscheinlich vbr Jahrhunderten 
aus Sibirien und Alaska, wo Eisfüchse und Hütehunde die Träger sind. 
Die Bandwurmeier sind uberlebenskünstler: Sie verkraften monatelan- 
ges Einfrieren bei minus 20 Grad ebenso wie wochenlange intensive 
Sannenbestrahlung. 
i 

Ein Wurm besteht aus vier Gliedern und ist etwa drei Millimeter 
lang. Im Darm infizierter Füchse wurden bis zu 200 000 Parasiten 
festgestellt. Ein befallener Fuchs kann innerhalb von zwei Wochen 
an die 60 Millionen Bandwurmeier mit seiner Losung ausscheiden. 
I 

Oie winzigen Eier sind so leichtt daß sie unsichtbar in der Luft 
schweben können. Sie sitzen zudem im Fell der Tierq,und werden 
beim Streicheln von Hund und Katze oder Abhäuten eihs Fuchses auf 
den Wensehen übertragen. 

Auf der Schwäbischen Alb sind bis zu 30 Prozent der Füchse von dem 
tödlichen Parasiten befallen. Wichtigster Zwischenwirt ist die Feld- 
maus, Hauptnahrung des Fuchses. Auch in der Bisamratte setzt sich 

der Parasit fest. Die Tiere sterben an der Infektion, wenn sie 
nicht zuvor von Fuchs, Hund oder Katze gefressen werden. 

Der Krankheitsverlauf beim Menschen ist "sehr heimtückisch" (FRANK), 
weil lange Zeit die Symptome nicht erkannt werden. Sind aber erste 
Anzeichen einer Echinococcose-Erkrankung der Leber erwiesen, dann 
ist die uberlebenschance nur noch gering. 

T~DLICHER KREISLAUF 
Der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) und seine 
wichtigsten Zwischenwirle bis zur Ansteckung des Menschen 

manip. Feldmaus 

dann ~upumgänglich. , , 

rg im Bundesrat das t5"litidesseu- 
setz ändern: FUr die Parasitose sollte eine PleldepFlfcW ein- 
t werdpn. qie andsren Bund~sikänder, in denen die KrMheit 

aine ~~eictepfiicht. 
sFxf der Wurm weit 

I licher als die nur hoch seitkm auftretenäe Tafibit. 

auf der 5chuiäb"icheri Alb zeigten, da0 d& Parasit 

b Wetleutung bei- 
brdehV'qb dem Fuchs - &r allem &arm, wehn die Haustiere 
ren Dörfern Leben und "ihren Kot in unmittelbareil Nähe des 

. 1 

't*IW!lichJi" nennt es denn auch die baden-württembergiscrhe 



Jäger-Zeitschrift, wenn Haustier-Besitzer zusehen, wie Hunde und 
Katzen ihre Haufen auf Spielplätzen, in Sandkästen oder auf Trimm- 
dich-Pfaden absetzen. Deshalb fordert der Stuttgarter Professor 
ein großangelegtes Pilotprojekt, mit dem die Gefährdung des Nen- 
schen untersucht werden soll. Die Zeit drängt: Der Fuchsbandwurm 
ist auch im Norden schon aufgespürt worden, die Krankheit kann 
bald bundesweit auf treten. 

Private Konsequenz des Stuttgarter Wissenschaftlers: Er verzichtet 
schon lange auf den Verzehr von Waldbeeren jeder Art und Salat aus 
rohen Pilzen. 

DER SPIEGEL Nr. 34, 22.8.88 

D i e  N a t u r  w i r d  i m m e r  ä r m e r  

zahl' der bedrohten Tiere und Pflanzen nahm zu 

Biber, Blaukehlchen, Laubfrosch und Windröschen sind in Nordrhein- 
Westfalen unmittelbar vom Aussterben bedroht. Insgesamt gelten 2428 
von 5304 untersuchten Tier- und Pflanzenarten als mehr oder weniger 
gefährdet. Für 489 ist das Schicksal, aus heimischen Wäldern und 
Fluren gänzlich zu verschwinden, nahezu besiegelt. 

Seit 1979 haben sich damit die Lebensbedingungen für Flora und Fauna 
in NRW erneut verschlechtert, wie der nordrhein-westfälische lhnwelt- 
minister KLAUS MATTHIESEN (SPD) gestern in Düsseldorf bei der Vorlage 
der zweiten "~oten ~iste" über die in NRW gefährdeten Pflanzen und 
Tiere feststellte. 

Als in NRW ausgestorben oder verschollen gelten 331 Arten, darunter 
der Fischadler oder das Birkhuhn. 702 Arten sind stark gefährdet, 
712 gefährdet und 192 potentiell gefährdet. Besonders betroffen 
sind die Wildtierarten. Knapp der Hälfte der untersuchten Arten droht 
langfristig das Ende. Bei Pflanzen, Moosen und Pilzen sind es über 
43 Prozent. 

Zu den besonders gefährdeten Säugetieren zählt die knapp 250 Seiten 
starke "~ote ~iste" der Landesanstalt für Ukologie vor allem verschie- 
dene Fledermausarten, die Hausratte oder die Wlldkatze. Bei den Vö- 
geln sind es unter anderem das Haselhuhn, die kohrdommel, dez Uhu 
oder der Wiedehopf. 

NEUE RUHR ZEITUNG, 5.3 .I 987 
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Wielandscher Zeitunpstest entlarvt den "Knolli" 

Mit amatoxinhaltigen Pilzen Vergiftete können gerettet werden, doch 
ist Klinikeinweisung bei den ersten Symptomen erforderlich. 

Unter den Pilzen, die in unseren Wäldern wachsen, gibt es eine Rei- 
he von Arten, die nach dem Verzehr zu vorübergehenden Vergiftungs- 
erscheinungen führen, ganz selten jedoch mit tödlichem Ausgang. Am 
volkstümlichsten ist wohl der Fliegenpilz; aber auch der Ziegelrote 
Rißpilz, der Feldtrichterling, der Pantherpilz, die Früh jahrslorchel , 
der Orangefuchsige Hautkopf, der Kahle Krempling und noch einige 
andere enthalten physiologisch aktive Substanzen, die Angstgefühle, 
Erregungszustände, Depressionen, Plundtrockenheit , Kältegefühl, .Kopf - 
weh und in fatalen Fällen Leberschädigungen oder Nierenversagen ver- 
ursachen können. Weitaus am gefährlichsten sind jedoch die Amanita- 
Arten, A. phalloides (Grüner Knollenblätterpilz), A. verna U. A. vi- 
rosa und noch einige ähnliche Arten, die vor allem in den USA vorkom- 
men. Sie enthalten Amatoxine, deren biochemische Wirkung Körperzellen 
zum Absterben bringt. Schon ein Exemplar des GrUnen Knollenblätterpil- 
zes kann zum Tod führen. Die Vergiftung durch amatoxinhaltige Pilze 
ist besonders heimtückisch, da die ersten Symptome - Ubelkeit, Erbre- 
chen, diarrhoe - erst nach acht bis zehn Stunden auftreten. Nach 
einre trügerischen Erholungspause zeigt sich ein starker Abfall der 
Blutzuckerwerte und des Leberglykogens, dann starke Erhöhung aller 

. Leberenzyme; hohe Harnstoffwerte zeigen schließlich eine schwere 
: Nierenschädigung an. 

Uber die Schiere der Vergiftung gibt der Amatoxingehalt im Urin Auf- / schluß, für den eine Nachweismethode auf radioimuno-biochemischer 

B Basis zur Verfügung steht. Von dieser Konzentration hängt die The- rapie ab, durch die man versuchen kann, einem möglichen letalen Aus- 
! gang zu begegnen. Je früher die Maßnahmen einsetzen, desto größer 
, ist die Aussicht auf das Uberstehen der Vergiftung, die zu etwa 20 % 

tödlich verläuft, wenn nichts dagegen unternomnen wird. - Man er- 
setzt den verlorenen Blutzucker durch Glucoseinfusion, entfernt Gift- 
recte aus dem Darm durch Aktivkohle und greift in schweren Ftillen zu 
Hämoper f usion, Hämodpal yse oder Blutersatz. Der enterohepa tische 
Kreislauf kann durch Absaugen der Gallenflüssigkeit aus dem Duodenum 
unterbrochen werden. In dieser Richtung wirken auch höhere Dosen von 
Antibiotika, besonders Penicillin und das Flavonolgemisch Silymarin 
aus der Mariendistel. Auch großen Mengen an Vitamin C wird ein günsti- 
ger Einf luß auf den Verlauf der Knollenblätte~pilzvergif tung zuge- 
schrieben. 

2; 



Wichtiger Hinweis für alle Mitarbeiter am Kartierunqs- 

pro jekt der DGf M: 

In der Z.Myko1. 1989(1) :I 2 gab ich einen fleldekalender bekannt 
(jeweils letzte Meldemöglichkeit ) und bat um dringende Mitarbeit 
in der "Finalphase der ~realkartierung". 

Inzwischen haben sich diese Daten aufgrund technischer Notwendig- 
keiten geändert, so daß folgender neuer Meldekalender gilt: 

Juni 1990 Ständerpilze (alle Arten der NOSER- und JULIEH- 
Schlüssel) 

Juni 1992 Ascomyceten und Myxomyceten. , 

German J. Krieglsteiner 

Ein sehr wirkungsvoller Test, um nicht erst die Vergiftung, sondern 
schon vor dem Genuß den amatoxinbaltigen Pilz zu erkennen, ist der 
"Wielandsche Zeitungstest": Ein Tropfen Pilzsaft wird auf die unbe- 
druckte Stelle einer Zeitung gebracht und eintrocknen lassen. Dann 
wird die Stelle mit hochkonzentrierter Salzsäure befeuchtet. In Ge- 
genwart von einigen Mikrogramm Amatoxin erscheint nach fiünE bis zehn 
lriinuten ein deutlich blauer Farbfleck, der - soweit untersucht - 
nur von Amatoxinen herrühren kann. Es handelt sich um eine Farbreak- 
tion zwischen Komponenten, die mit starker Säure aus Fichtenholz- 
lignin entstehen, und dem Indolteil der Pilzgifte. 

Deutsche Apotheker Zeitung 
124. Jahrgang, Nr. 10, 8.3.1904 

Herbst 

Am Boden jäh 

ermüdet Laub 

und Kinderspielzeug 

glänzend rund 

fruchtschwer gesenkt 

die Sonnenblume 

vor dunklem Holz 

das Maiskorn aufgereiht 

Weinlaub verrät 

die Glut der Reben 

der Erdstern breitet 

braune Strahlen aus 

dem Tintling 

dunkel ausgetropft 

glaubt niemand mehr 

den Sommer 



Der Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 

Vogel des Jahres 1989 

WILHELN SPERVESLAGE 

Hegelstraße 5 
D-4130 Noers 1 

Bei der uberlegung, wie viele 
Tier- und Pflanzenarten aus- 
sterben oder vom Aussterben ' I bedroht sind, kam mir der Ge- 
danke, ob es nicht schon zu 

' diesem Zeitpunkt nötig sei, 
z.0. die Elster, einen als 
lebenstüchtig bekannten Vo- 
gel, ganzjährig tu schützen 
anstatt ihn, wie im Kreis We- 
sel, zum Bejagen freizugeben. 
Der Gedanke ist vielleicht gar 
nicht so abwegig, wenn ich an 
die Zukunft denken möchte, daß 
meine Urenkel quch noch Vögel 
sehen. 

1 Leider sind nur wenige Nenschen 
in der Lage, Vogelarten zu er- 
kennen. Sie verfolgen deshalb 
auch nicht, welche Vogelarten 

zurückgehen oder gar aussterben. Hier liegen wesentliche Aufgaben der 
Schulen und der Naturschutzverbände, jungen Menschen draußen in der 
Natur - und nicht nur aus dem Lehrbuch - ein festes Wissen über Tiere 
und Pflanzen zu vermitteln. 

Dieser gedankliche Vorspann sei mir gestattet, um meine Sorgen über 
den dringend notwendigen, verantwortungsbewußten Umgang mit der Natur 
auszudrücken. 

Der Teichrohrsänqer ist am besten an der Stimme zu erkennen und zu 
bestimmen. Irn diChten Schilf ist er selten zu sehen und auch nur 

schwer z.B. vom Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) an seinem 
Erscheinungsbild zu unterscheiden. 

Das deutliche zweiteilige tiri, tiri, tiri-treck, treck, treck läßt 
! sich jedoch verhältnismäßig leicht behalten. Dieses Motiv wird zwei- 

. & bis dreimal wiederholt. 

Der Teichrohrsänger hat eine Größe von knapp 13 Cm. Seine Oberseite 
weist eine braune Farbe auf. Die Unterseite ist weißlich. üm das 
Auge befindet sich ein weißer Ring. Den Lebensraum bilden überwie- 
gend durchgehende Schilfzonen, die mehrere hundert Meter lang sind. 
Solche Schilfzonen gibt es am Niederrhein nur noch selten. 

Während der Sommerferien wanderte ich um den Gudower See bei Mölln. 
: Hier waren auf einer Strecke von drei Kilometern 24 singende Teich- 

rohrsänger-Wännchen zu hören. Ein schönes Erlebnis, einen in seinem 
Bestand sehr gefährdeten Vogel so häufig anzutreffen! 

Der Teichrohrsänger ist ein Sommervogel. Die ersten Bruten sind Mit- 
te Mai festgestellt worden und gehen bis in den Juli. Die meisten 
Bruten befinden sich über dem Wasser; aber auch über feuchtem, sel- 
tener über trockenem Sand sind Nester zu finden. Sie werden an Pflan- 
zenstengeln befestigt und durchschnittlich nicht höher als 50 cm 
über dem Boden gebaut. Die wichtigsten Gründe für den Bestandsrückgang 
bei den Teichrohrsängern ergebeksich aus dem negativen Umgang mit 
den Feuchtbiotopen. 

uberall da, wo durch Entwässerungsmaßnahmen Feuchtgebiete und damit 
auch Schilf- und Röhrichtbestände verschwinden, wird der Teichrohr- 
sänger nicht mehr angetroffen. Auch dort, wo Erholungssuchende die 
Vegetationszonen beeinträchtigen oder gar zerstören, werden Rick- 
gänge festgestellt. 

' 
In Naturschutzgebieten indessen, wo weder intensive Bewirtschaftung 

': stattfindet noch Segeln, Baden, Angeln, Anlegen von Futterstellen 
usw. erlaubt sind, findet man auch heute noch (siehe Gudwer See 
bei Wölln) reiche Teichrohrsänger-Bestände. 

- r 

"Es bleibt abzuwarten, ob die MaBnahmen, die in den Landschaftsplänen 
auch die Rekultivierung alter und die Schaffung neuer Feuchtbiotope 
vorsehen, weitere Lebensräume für den Vogel des ~ahres 1989, den 
Teichrohrsänger, schaffen. 



Bücherbesprechungen 

B e i t r ä a e  z u r  K e n n t n i s  d e r  P i l z e  M i t t e l e u r o p a s  I V  

Die Pilze Ost- und Nord-Württembergs. Teil I: Nichtblät- 
derpilze s.1. (Boletales, Aphyllophorales, Heterobasidi- 
omycetes, Gastromycetes). 

KRIEGLSTEINER, G.J. & L.G. KRIEGLSTEINER 

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Nykologie Ostwürttemberg 
(ANO) der Deutschen Gesellschaft für Nykologie im Einhorn-Verlag 
Eduard Dietenberger GmbH Schwäbisch Gmünd. ISBN 3-921703-91-3. 

Mit der vorliegenden Arbeit von G.J. und L.G. KRIEGLSTEINER veröffent- 
licht die Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg (AMO) nun bereits 
die vierte Ausgabe der "Beiträge zur Kenntnis der Pilze Nitteleuropas". 
Begonnen hatte diese Serie am 28.4.1984 mit der Jubiläumsausgabe "1 0 
Jahre Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg". 26 Autoren, von 
denen einige den Stand der rezenten mitteleuropäischen Mykologie zu- 
mindest beeinflußt haben, garantierten schon seinerzeit den hohen in- 
formativen und wissenschaftlichen Wert dieser ersten ~usgabe. 

Die zweite Ausgabe (26.4.1986) bewegte sich auf dem gleichen hohen 
wissenschaftlichen Niveau durch das Mitwirken von Autoren wie BARAL, 
BELLU, BOEKHOUT , EINHELLINGER , ENDERLE , H#FFNER , HILBER o . & R. , 
KRIEGLSTEINER G. J. L L.G., KUYPER, MEUSERS, STANGL, um, nur einige 
ZU nennen. 

Die dritte Ausgabe, welche am 8.9.1987 GERNAN J. KRIEGLSTEINER zum 
50. Geburtstag gewidmet wurde, stellte einen besonderen Höhepunkt dar. 
66 Autoren aus 10 Ländern - "renommierte Universitäts-, Instituts-, 
Fach- und Amateurmykologen sowie exzellente Pilzkenner aus zahlreichen 
Staaten und aller Altersklassen, von Madrid bis Helsinki, von Edin- 
burgh bis Bukarest", wie die Adalbert-Ricken-Preisträger der DGfN . 

1987, NANFRED ENDERLE und JURGEN H#FFNER, in ihrem Vorwort fast schwär- 
merisch bemerkten - vereinigten ihre Beiträge auf 512 Seiten in 
e i n e m Band, der seinesgleichen auf der Welt wohl vergebens su- 
chen wird. 

Der am 3.6.1 989 erschienene Band der "Beiträge zur Kenntnis der Pil- 
ze Nitteleuropas IV" stellt ein Teil- und Zwischenergebnis der seit 

I 1974 andauernden Kartierungsarbeit der AM0 in ihrem 55 Meßtischblät- 

ter (= 220 ~uadranten) umfassenden Gebiet dar. Im vorliegenden, 424 
Seiten starken "Teil I: Nichtblätterpilze s.1. (Boletales, Aphyllo- 
phorales, Heterobasidiomycetes, Gastrmycetes)" sind mehr als 20 D00 
Fundmeldungen aus etwa 500 Exkursionen, Einzelexkursionen der ANO- 
Mitglieder nicht eingerechnet, verarbeitet . So konnten 561 bestirnte 

Arten, zusammen mit 600 regionalen und 64 BRD-Verbrei- 
tungskarten swie mit 48 Nikrozeichnungen von H. MASER, aufgenommen 
werden. 

Der offizielle Teil beinhaltet ab C. 8 zunächst einige Angaben über 
den Gebrauch des Buches. Nach der Auflistung von 64 Arten, für die 
erstmals NTB-Verbreitungskarten für die ERD (Nitteleuropa) publiziert 
werden, erfolgt eine weitere Aufstellung der mittels 48 Nikrozeichnun 
gen dokumentierten Funde. Nach Angaben über den Gefährdungsgrad vieler 

, Nichtblätterpilze in Ost- und Nord-Württmberg, Vorschlägen, die sich 
' 

auf die Einordnung von Arten in die "Rote Liste der gefährdeten ~rten" 
L Ost-. und Nord-Würt tembergs beziehen bzw . taxonomische finderungen bein- 
' 

halten, beginnt auf S. 22 der Hauptteil mit der Abhandlung der Arten 
in alphabetischer Cistung. I 

' 
Den meisten Arten sind Angaben übes Ukologie, Phänologie und Verbrei- 
tung hinzugefügt. Anmerkungen ergänzen die Vorstellung und vermitteln 

1 dem Leser wertvolle Hinweise zur Kenntnis und zum Erkennen der behande 
t 
1 ten Aphyllophorales. Ein ganzseitiges Farbbild nach Diapositiv von K. 
! NULLER (Duisburg) zeigt den Schmetterlings-Porling, Trametes versico- 

lor, der in allen Quadranten des ANO-Kartierungsgebietes gefunden wr- 

1 de und inzwischen auch in knapp 2 000 von 2 D83 MeBtischblättern der 

k 
BRD nachgewiesen werden konnte. 

1 Alphabetische Listen der im AMO-Gebiet festgestellten sowie der im 
"Fungarium Krieglsteiner et filii" vorliegenden Arten beschließen 
im Anhang diese Arbeit. 

[ Band IV der "Beiträge zur Kenntnis der Pilze Nitteleuropas" ist ein 
. Beispiel für eine gelungenen Darstellung der Erfassung regionaler 
. Pilzfloren, wie sie z.B. auch von RUNGE, A. (1981 ) - "~ie Pilzflora 
I ~estfalens" oder DERBSCH, H. & J.A. SCHNITT (1 984) - "Atlas der Pil- 

ze des Saarlandes" bereits vorliegen. Ukologische und phänologische 
Aussagen und Erkenntnisse sowie wichtige Anmerkungen aussagekräftiger, 
allgemeingültiger Art gehen jedoch über einen regionalen Zuschnitt 
weit hinaus und machen dieses Buches, welches (wie m.W. auch noch 
die Bände I - 111) über den Einhorn-Verlag Eduard Dietenberger Gmbtl 
Schwäbisch Gmünd erworben werden kann, zu einem unverzichtbaren Be- 
standteil einer jeden mykologischen Büchersammlung. 

Ewald Kajan 

b 



Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas V 

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg 
(AMO) , Schriftleitung: G. J. KRIEGLSTEINER. 
Einhorn-Verlag Eduard Dietenberger GmbH Schwäbisch Gmünd. 
ISBN 3-921 703-95-6. 

Am 20.9.1989, nur gut drei Nonate nach der verzögerten Fertigstel- 
lung und Ausgabe von Band IV, erschien nun auch der 240 Seiten star- 
ke Band V, welcher auf der Julius-Schäffer-Tagung der DGfM in Herr- 
sching am Ammersee (21 .-24.9.1 989) der offentlichkeit und den Teil- 
nehmern vorgestellt und übergeben werden konnte. 

Mit Band V ist der AN0 wiederum die Ausgabe einer inhaltlich weitge- 
streuten Palette von 22 hochwertigen mykologischen Fachaufsätzen ge- 
lungen, an denen 25 Autoren beteiligt waren. Dieser Band schließt 
sich würdig der Reihe seiner vier Vorgänger an. Ohne den Wert ähnli- 
cher Ausgaben schmälern zu wollen, möchte ich die ''~eiträhe zur Kennt- 
nis der Pilze Mitteleuropas" als die beste mykologische Serienausgabe 
in Mitteleuropa bezeichnen. Sie rangiert m.E. noch vor der von der 
DGfM herausgegebenen Zeitschrift für Mykologie. Diese besitzt allen- 
falls in Heft 1 (mit derselben Schriftleitung wie die AMO-Aeihe) eine 
Ausgabe vergleichbaren Zuschnitts. Sie wird aber durch den zu spezi- 
fischen und trockenen wissenschaftlichen (Labor-)Inhalt von Heft 2, 
dem kaum ein Amateur tiefere Beachtung abzugewinnen vermag, in der 
Beliebtheit und damit indirekt auch in der Wertigkeit etwas einge- 
schränkt. 

Der Preis von 48,00 DM für den Band V erscheint auf ben ersten Blick 
etwas hoch. Er ist jedoch durch die Qualität der Fachaufsätze, durch 
eine - leider - geringe Auflagenhöhe sowie durch die Hereinnahme von 
18 Farbbildern, auf denen z.T. recht seltene Pilzarten dargestellt 
sind, sicherlich gerechtfertigt . 
Band V kann daher, wie schon der vorstehend besprochene Ban IV und 
auch die Bände I - 111, allen Pilzfreunden nur empfohlen werden. 
Ewald Kajan 

Termine 

1. Halbjahr 1990 

15.01. APN-Arbeitstreffen, Krefeld, Pfarrhein St. Norbertus, 
Blumenstraße, 19.00 Uhr, danach alle 14 Tage montags 
19.00 Uhr 

12.02. APN: Kleine Einführung in die mykologische Computer- 
technik. Referent : HANS BENDER 

09.-10.06. AMO-Frühjahrstagung in Schwäbisch Gmünd (Näheres siehe 
unter "Vorankündigung" in diesem Heft , C. 156) 

14.-17.06. Wissenschaftliche Tagung der Deutschsprachigen Mykolo- 
gischen Gesellschaft in Göttingen. Tagungsleiter: 
AOR Dr. med. S.-A. QUADRIPUR, Universitäts-Hautklinik, 
PO Dr. med. R. RUCHEL, Hygiene-Institut der Universität* 

Vorschau auf das 2. Halbjahr 1990 

28.08.- IiT 4: Fourth International Mycological Congress. 
03.09. Information: Prof. Dr. A. BRESINSKY, Botanisches Insti- 

tut der Universität, D-8400 Regensburg, Federal Repub- 
lic of Germany (F.R.G.) 

Aug . /Sept. APN-Jahresexkursion (Näheres wird noch festgelegt ) . 
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