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Clir:i.stel Müll.er -i.st tot. 

)Y Die Nachricht iiiar scliockiarend - für  a l l e  von uns. Es iirar schwer 
si.ch \~orz i~s te l lo r i ,  daß s i e  n i ch t  inehr eintder eins biar, n i ch t  melir 
tei.lnaiim ari unsoreri lusammenl<ürift~rr, Exkursianeii und Gesprächen. 
Sie llinr dnch inwiier da, Iiienn es um Pj. l re gi.nq. M i t  grnner Regeiste- 
rung iiiar s i e  i n  d ~ n  vergangenen Jaliren eirie der e i f r i g s t en  Tei.1- 
n ~ t i m ~ r  ~ . i i i ~e re r  T r ~ f  CS. 

Es iiiar 1975, a ls  wir heru f l i c t i  i n  der gleichen nbtei lung zusannien- 
trafen. Nicht, l a r i g~ ,  naclidem i c h  von meinem damals neuen klobby P i l -  
z ~ ?  erzählix, sprang auch der Funke der Begeisterung auf s i e  üher, 

entdeckte s ie  i h r  Interesse an den Pilzen. Bald danach besuchte s i e  

d ie  Seminare i n  lloriiherg. Sie kn ie te  s ich förml ic l i  i n  das neue Iilis- 
sensyehiet lind erlangte i n  ers taunl ich I<i~rzr-r Ze i t  e h  sol ides 

Grundiiiissen. Ende der 70er Jahre leg te  s i e  i h re  Prüfung a l s  Pi lzhe- 
r a t c r  ab i~r id s te l l t r?  s ich ganz i n  den Dienst der nufklärung und In -  
f rirnia t i on i n  der flriv6ll<erung. Sie führ te  VHS-Kurse und Pilzheraturi- 
g ~ r i  i ii rlcr hiesigrin Verhracicherzentral.~! durch, organi3ierte P i l z -  
ausctellungeri m i t  und war i m  September 1978 eine vnri fllrif Grilndi.inr)s- 

mitgl ier lcrn der damal.lqen nG P i lzk~ inde Krefeld. 

Nacli der Neugrüridung i ~ n d  Umbeneniiung iii APN Cihernahm s i e  d ie  Arhei I: 
der nPN-Kasserirüliruiiq und tat: dies, b1.s i h re  schwere I<renl<heit si13 
ziir n~irgalne ziiiang . 
Aber auch danach war s i e  i i ieiter unter uns, so o f t  es i h r  gesund- 
1ieil:liclier Zust.and erlaubte. Sie machte v i e l  Schweres, manchmal llri- 
erträgli.cties durch, aber i h r  I i l i l l e  b l i eb  ungebrochen: s i e  r a f f t e  
s i ch  immer iiiieder auf, und i n  Zeiten der Besserung demonstrierte 
s i e  uns s te ts  aufs neide ihren unerschütterl ichen Glauben an s ich 
selbsl; und d ie  Zukunft. Xn dieser Ze i t  lernten ii1i.r s i e  zu beriunderri. 
Es war hei.spielhaf I; und noch b i s  Ende 1989 iitar s i e  regelmäßig bei  
iJnsr?ren Tref 1s. Dariii sir igte e i n  anderer, der war stärker und nnhin 
sie am 13.q.90 fUr irnmer aus unserem Frr?undwskreis. 

C l i r j  s t c l  Nijl 1 er itrar e i n  hegeislerungsfähigrr Mrnsch. Die Beg~isl.p- 
runq f i j r  d i e  P i l7e ü l~er t ruq  s i e  auch a i ~ f  a n d ~ r r ,  n i ch t  zuleLzt aur 
d i ~  Tamil ir ih rc r  Tnclil.cr. 

Iilir ~ ~ i ~ r d e i i  s ie  \ / ~ r m i s s ~ n ,  j t l r  Eiigagement tiii.rd uns fetilen. So bleihf, 
uns nur di.~? Eriiirinrung an riirien synipal,ti.ischen, st.ets t i i l fsherr i i  1:en 
i~rir l  heq r i j s t e r t ~n  Pilzfreund. 

Pi lzporträl. Nr. 15: 

Cortinarius -- - se+es P- Kiiliner - P;ippc?l<liirtclTuO - . 

Die Untergattung Te lamon ia  g i l t  b e i  v ie len Pilzkennern a l s  I~eson- 
ders schwierig zu bestimmen. V ie le  Iilasserköpfe und Cürtelfüße s ind  
auch heute nur te i lweise bestimmbar. Einige Arten sind a l lerd ings 
durch markante Merkma1.e ausgezeichnet, d ie  sogar dem weniger Geüh- 
ten eine sichere Bestimmcing erlauben. Dazi.1 gehört auch Cor t i n a r  i- 
u s  s e r t i p e s .  

B e s c h r e i b u n g  

I-lu t : 2-5 cm, Jung ql.ocl<ig, später ausgebreitet, f a s t  iiinner m i t  
einem stuinpfen, deutl.ich erkennbaren Buckel: n i ch t  oder wenig 
hygrophan: jung dunkelbratin b i s  braunpurpucn, i m  Riickelhereich 
auch v l .o le t ts t ich ig ;  a l t  b i s  haselbrauri ausl~lascarid; l lutrand ge- 
rade, von - üppigem, weißem Velum (Cortina) spinnengewebeartig 
behangen, wobei s ich der Rand vom sonst g la t ten  und se id ig  matt 
glänzenden Hut durch d i e  aufliegenden Velumfasern he l l e r  s i l he r -  
grau abhebt. 

L a m e l l e n :  2-4,5 mm b r e i t ,  mäßig en t fe rn t  stehend, schwach ausge- 
randet bzid. vetschniälert am S t i e l  angewachsen und m i t  Zähnchen 
kurz herablaufend; jung + \ t i o l e t t  gefärbt, rasch i n  zimt- b i s  
haselhraun verfärbend, hisldeiien such dann noch vi.olettsl;ichig; 
Sckineiden f lach  und en t fe rn t  gekerbt, anfangs weißl ich befandet, 
ba ld  der Fläche gleic l i farbig.  

S t i e l :  3-10 X 0,3-0,7 cm, gleic l id ick,  n f t  \terhogen, Stiel.qrurid 
jung idässerig hlal3lil.a m i t  seidigem, si lbr igein Cl.anr; Grcind- 
farbe verändert s ich schnel l  i n  bracinviolett b i s  tiraun, später 
i s t  nur noc1.i d ie  ~ i .e l .s r i i . tz r !  \linl.ef:t. qefärht; SI:i~lqri.irid voin 
tiie ißen, $in t t igen Veliiin ein- oder mehrinals gegür t e l  t , ohercter 
Gürtel  a l s  2 I<ompakts Ringzone ausgebildet, S t i e l  manchmal auch 
te i lweise genattert  oder nur f l o c k i g  behanqeri; ~nq l i nh l  ndrr hohl.. 

Wir  dird den Chr i s te l  M ü l l ~ r ' s  nnrlvnkrn imner i n  E t i r ~ r i  halten. 



C o r t i n a r i u s  s e r t i p e s  F o t o :  F. KaspareK 

F l e i s c h :  i n  Hut und S t ie l sp i t ze  violet tbraun, zur St ie lbas is  hel- 
l e r  braun ausblassend. 

Geschmack : n ich t  festgeste l l t .  

Geruch:  nach Weihnachtsgebäck, etwa wie Zimtsterne oder Pfef fer -  
nüsse. Verf. konnte n i ch t  be i  a l l e n  Kollektionen den ansonsten 
typischen aromatisch-süßlichen Geruch wahrnehmen. Die Ursache 
dafür konnte n i ch t  gek lär t  werden. 

Sporen:  8-10 X 5-6 Pm, b r e i t  e l l i pso id ,  m i t  vorgezogener Apikulus- 
spitze, feinwarzig; Einzelspore i n  Wasser goldgelb. 

S p o r e n p u l v e r  : zimtbraun. 

B a s i d i e n :  uiersporig. 

Z y s t i d e n :  keine. 

i i k o l o q i e  und  Vorkommen d e r  b e l e q t e n  K o l l e k t i o n e n :  

I n  reinen Pappelwäldern, aus Schwarzpappeln (Populus nigra) , locker 
eingestreuten Holundersträuchern (Sambucus nigra) und Brennesseln 
(Ur t ica spec.) bestehend.Auch unter einzelnen Pappeln oder k le inen 
Pappel-Gruppen an Viehweiden, Wegrändern etc. vorkommend. I m  Laub- 
mischwald, aus Rotbuchen (Fagus sy lvat ica)  , Hainbuchen (Carpinus 
betulus) , Schwarzerlen (Alnus glut inosa) und ä l teren eingestreuten 
Pappeln (Populus n igra)  bestehend. Cor t i n a r  i u s  s e r  t i p e s  , der 
einzeln, gese l l i g  b i s  gedrängt gese l l i g  vorkommt, bevorzugt offen- 
s i c h t l i c h  l i ch te ,  ziemlich feuchte und m i t  Laub- und Krautschicht 
durchzogene Standorte. 

Haupterscheinungszeit: August - Oktober. 

Fundda ten :  13.9.87;' 28.9. und 3.10.88; 30.8.09; 2.10.90; MTB 
4408 Gelsenkirchen-Herten, Schloßwald, Katzenbusch und Herten- 
Stuckenbusch. 
5 .I 0.88 NTB 4309 Recklinghausen , NSG "Die Burg". 

27.8.89 MTB 4209 Haltern, Sythen. 

5.10.90 MTB 4517 Alme. 

Oktober 89 MTB 4605 Krefeld. 

Be lege :  Exsikkate und Dias i m  Fungarium KASPAREK. 

Verwechs lungen :  

Trotz s ign i f i kan te r  Merkmale, d ie  C. s e r t i p e s  auszeichnen, sind 
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C o r  t,ii iar.i.ci-, r ,er t i p s s :  Spo ren  

Die 21. Drei.-L#nder-Taqiin f indet  voin 13.-19. Ol<tnher 1991 i n  
3330 I~lel.mstedt s t a t t .  

Die Exkiirsionen l iegen zi~rischen Lappiirald, Elm cincl Harz. E in  T e i l  
der Exkursj.orien i i i i rd auch auf das 'Gebiet von Sachsen-Anhalt filhren. 

Durch d i e  geRnderte po l i t i sche  Lage nach der Grenzöffnung hat  s i ch  
d i e  Unterl<unftssituatian i n  und um Helmstedt v ö l l i g  verändert. Co- 
wohl d ie  Zahl rler Quartiere i n  der Tagunqscitätte a l s  auch d i e  h e r -  

nachtt~iiqsrnöqli.chkei t .~n i n  I lelmstodt s ind begrenzt,. 

Tnteres~cnten i~iirtl clitier oinpfohlen, s ich inöqlichst f r ühze i t i g  anzu- 
nicldnn . Anmc.l.deciii ti?rlaqen körinen ati 1 . I l~zoi i i l~er 19clO b e i  

Eine iiiei tere Ariküiirli.gt.irig n1i.t Antnel.d~l<art.e e i f o l q t  ;.in I'riih jahrshef k 
der Zeil,schri.it ii-ir Nyko1.ogi.e. 

Zur Vcrbrei turig der GatluriC] Alnicola (Erlencctini tzliriq) -- .- 

1 in Westfalen 

ANNENARTF: RUNGE 

DiesterwegstraOe 63 
DIii-li(ii3~ Nijnster 

Eingegangen am 3.12.1990 

RUNGE, A. (1990) - D i ~ t ~ r i b u t i o n  of Alnicola-species i n  Westphalia. 
I N i t t e i l ungsb la t t  der Arbeitsgemeinschait Pilzkunde Niederrhein (APN) 

8(2):93-103. 

I 
Key words :  Alnicola, ecnlogy, d is t r ibu t ion ,  Alnetiim glutinosae. 

Sucnma r y : I n  Iilestphalia e ight  species o f  Alnicola have been co l -  
lec ted u n t i l  now. Their disl:rihuti.on and ecol.ogy j.s commerited. 

Zusanimenf assung  : I n  Iilestfalen wurden bisher acht verschiedene 
Alnicola-Arten gefunden. Es wi rd  üher i h re  Verbreitung lind Ökologie 
ber ichtet .  

1 Die "P i l z f la ra  Iilestfalens" (RUNGE 1981) b r ing t  von v i e r  Arten der 
I Gattung Alnicola Kühner (= Naucoria (Fr. )Kumn. sensu Singer , Noser, 
I 

Reid etc.) I<urze Angaben zur Verbreitung und Ökologie. I n  den " ~ e u -  
en Mit tei lungen zur P i l z f l o r a  l~lestfalens" (RIJNCE 1986) i s t  eine 

weitere Spezies eriiiähnt. Inzwischen samnelten w i r  acht verschiedene 
Alnicola-Sippen. So erscheint es s innvol l ,  eine zusamnenfassende 
[lhersi.clit üher dj.e Verbreitung dieser Gattung i n  hlestfalen zu geben. 

Die meisten Alnicola-Arten s ind ausgesprochen hygroplii.1, d.h. s i e  
bevorzugen feuchte Standorte. Daraus r esu l t i e r t ,  da0 e i n  hoher Pro- 
zantsatz von ihnen obl iga te  Er ler ibeglei ter sind. Das t r i ig  der qe- 
samten Gattung der1 daqtscheri Namen "Er1.enschnj.tzling" ein. Eini.ge 

! weitere S i p ~ e n  zeigen jedoch ei.ne gräßere öI<ol.oqische Amplit,udc. 
Sie s ind  n i ch t  so streng an eine einzelne ßaumart gebunden. 

~nmclrle.;cl~luß ist der 15. Juni lc191 . 



D i e  n i c h t  o b l i g a t  an  E r l e  qebundenen A r t e n  

Aus dieser Gri.ippe iiii.ircieri i.n Iilestfaleri bisher nur Alnicola amares- 
(Qu61. )Romaqii. lind A. boliemica (Vel. )Sing., cler Iileinst i e l i g e  

Erlensclini t z l i nq ,  bekannt,. 

KRIEGLCTEINER (19RlY) s t e l l t  Alnicola amarescens i n  einer umfassen- 
den Sti.idie zusainnen m i t  einem ausqezeichrieteri Farbfoto itor. Z ~ J  sei.- 
nen Ai.isfi.ihr~ingm seien aufgrurid späterer Publikationen zwei Ergän- 
zungen gestattet :  
1. Die seinerzeit. angeführte schiiredische Kol lekt ion von ti .  JAHN 

m i t  "sehr deutlicl-iem Pelargoniumgeruch" wurde vnn COURTECUISSE 
(1 90.3) inzwischen a l s  A ln ico la  qeraniolens Court. i d e n t i f i z i e r t .  

2. Be i  den genanntxn ßegle i tp i lzen auf Brandflächen darf  Hebeloma 
funariophilum Moser 1970 j e t z t  gestrichen werden. ROMnGNESI 
( 1989) s t e l l t e  fes t  , daß diese Ar t  m i t  Alnicola pseudoamares- 
cens Kühn. L Romagn. ident isch i s t  und e i n  Bindeglied ziiiischen 
den nahe verwandten Gattungen Hebeloma und Alnicola da r s t e l l t .  
A1.s ki lnf t igen Namen schl5gt er vor: tlebeloma pseudoamarescens 

(Kijlm. L Romagn. )Kühn. A Romagn. (Oasionytn Alnicola pseudoamares- 
cens Kühn. R Rornagn. , Ann. Scient. Franclie-l:nmt6, 2 ,  19/1'7). 

Alnicola amarescens g i l t  nach der Resti.mmungsliteratur a l s  ßeiitoh- 
rier vor1 ßrsriclsl;el l.en. 1nl;eressanteriiieise erw#hnt KRIECLSTEINER 
(1900) i.n seiner Fi~ridijbersicht auch einige Aufsamml.ungen, d i e  n ich t  
von Brandstellen sI:amnen ( " a~ i f  einem Ruinengrundstück", "bei  Er len 
i n  einem klej.nt-n ~ilaldsurn~f"). KREISEL (1987) nennt neben Rrandstel- 
l e n  auch Aufschüttungen von Sand und Asche soiirie anthropogene Gebü- 
sche i n  Stadtgebieten a l s  Wuchsorte. ARNOLDS (1984) spr icht  über- 
haupt n i ch t  von Brandstellen, sondern g i b t  feuchte, nasse Böden i n  
Gebüschen des Sal ic inn cinereae und des S. albae p.p. an. 

Auch d ie  beiden iiiestfälischen Funde stammen n i ch t  von Brandstellen: 
30.3., 19.11. und Corner 1990; gese l l i g  und zahlreich i.m Scliloßpark 
vnn I1erl:eri (MTR (140R Gelsenkirchen) ; auf kracitreicher, b re i t e r  Wald- 
schrieise m i . t  Rai.tscli~itt i m  IJnterqrcind; Regle.ikb#i~me: Cchciar7erle, 
Ri~che i.inc1 Hajnhuch~. Leg. und det. F. KASPAREK. Belege i n  den Her- 
ha r i  er1 KASPAREK i~r id  RIJNCE. Der Fundort, hat eine geitrisse nhnlichl<ei 
m i t. dem \ron REFlDER (1 c1911) eriitähnl:en Vorkomman aiif einem Rul nen- 
grcindn t.ijcl< . 
2n.n. 1r190; NSG " l le i l iges fleer" (MTB 361 1 I-lopst.en); i m  Er lenbr~ich 
des Teilgebietes "Crnfles t le i l iges k e r "  i n  IilegrandnWlie zwei. v o l l  
ausgereifte Exrrnplare (Rii.). 0i.e Kollel<ti.on entsprach gut cler Ah- 

hi ldung und ausfUhrl.jchen Resclirei.bung b ~ i  KRTEGI-STETNER ( 1  clAO), 
I 

I so daf3 h i e r  auf ~ i n e  nochmalige Darst r i l l i~ng i rerzichtet i~tj.rd. Eine 
I Veriiiechsl.i~ng mj t der nahestehenden A. qeraniolens Co~irl:ecuisse 

19ß3 i s t  iiiohl auszusctil.ie~en. Denn diese A r t  bes.i t,zt liiiclistens 
einen sctiwach ger ie f  l;en Iiiitrarid (unsere St,i.icl<e iiiaran dei.it.1 i c h  
diirchscheinend ger ie f t ) .  Rei A. qeranioleris ist, der  gesamt:^ St.i.el. 
schmutzig bräunlich, dunkelt i i n  u n t ~ r e r i  St: i e l  t e i l  selir s tark  
nach und bes i t z t  eine weine Basis. Iilir becihacl1l;eten ziliar aiicli e i n  
Nachdunkeln des unteren C t i  e l  t e i l s ,  doch hliel:, d i e  SIie1sp.i tze 
I i e l l  ocker l ich, eine weine St ie lbas is  feh l te  ganz. Der fü r  A. qe- 
raniolens auffal lende Peiargoniumge~i~ch l i e ß  s ich  n i ch t  fes ts te l -  
len. Auch d i e  Geschmacksmerkmale zeigten deut l iche Unterschiede. 
Unsere Stücke waren sehr b i t t e r  n i i t  länger anhaltendem b i t t e ren  
Nachgeschmack. 

tlber den Ii leißstiel iqen Erlenscl i r i i tz l ing, Alnicola bohemica Vwl.., 
ber ichten ENDERI-E A KRIEGLSTEINER (19R7). Die Aul:oren gehen aus- 
füh r l i che  Beschrwibungen e in iger  Kollektinnen, vervo l ls tändigt  
durch Zeichnurigen der mi.krosltopi.schen Merkmale. Die Probleme der 
Artabgrenzung iiierden disl<citierf;. Schon EINtIFLLINCER ( 1  976) schreibt  
dariiher i m  Zusammenliang m i t  seinen Funden iin Rirken-Rri~chiiiald und 
i.m 1ile.i.deri-Fa~ilbaum-GPhiiscli ziitei.er bayerisclier Mnorgehiete. Die A r t  
i s t  i.n der früheren DDR i n  fr ischen b i s  fatictiten ~.ai~hiii#l.t%?!rri, an 
ßacli- i.~nd Teichi~fern und auf Iilal.rJiiiegen i m  Flach- i ~ n d  u n t e r m  Rerq- 
larid verbrei  t e t  (KREISEL 1987), i n  den Niederlanden auf f e u c h t ~ n  
h i s  mäßig trockenen Böden i n  Laubwäldern ziemlich se l ten (ARNOLDS 
19811). ßeide Floren trennen A. s a l i c i s  (Orl;on)Bon alh d i e  be i  MO- 
SER (1983) m i t  bohemica synomysier t i s t .  Einige Regionalf l o ren  
ber ichten über zerstreute \lorkornmen \Ion A. boliemica (DERBSCI-1 L 

SCHMITT 1984, EBERT 1987, ENGEL, HfiRTL 8 STnNCL 1973, RTCEK 1989, 
STANGL 1905). 

Funde i n  Iilestfalen: 
Bei Sandeheck (MTB 41 19 I-lorii-Bad fleinberg) i n  einem Er1 enhestand 
(NWheres s. RUNGE 1981). - 7.8.1907; am nacien Stacise~! bei. tli~I.l.ern 
(MTR 4209 Hal.tern); qesel. l iq b i s  locker büscliel.ig am Rande eiries 
Lar.tbgebüsches ai.is Vogel.heere, Fai~ihacim c~nrl Rirke irn Gras, det . I-I. 
SCHI~I~IREI- (F. KASPAREK) . 

C 

D i e  o b l i g a t e n  E r l e n b e g l e i L e r  

Der Iioniggelbe Erlenscl in i tz l ing, Alnicola melinoides (Ru1 1. :lr. ) 
Kijtin. (=  Flaucori a ~scharnir les (TR. :Fr. )l(cimnier ) g i  l l .  iitotil a l  s rler 



I am häufigsten \lorkommende Er1.eribegleiter der Gattung (\reryl. RR- 
NOLDS 1906, ItRETSEL 1.1fl7). Iilohl a l  le Mykologen, d i e  i r i  M.;. tt,eJ.euro- 

1 pa Erlenbrüche untersuchten, führen d i e  A r t  i n  ihren Fundl isten 
(z .B. BUJAKIEIiIICZ 19FS, 1973, 1986, ETNt1F.LI-INGER 1973, 197'7, 1982, 
GRAL.IIiITNKEI- 19f37). D1.e hellen, ain Rand n ich t  ger ie f ten I.lüte, d i e  

I g l e i ch fa l l s  hellen, an der Basis aber ba ld  dunkel. gefärbten St ie-  

l e  soiiiie das Auftreten i n  dlc l i ten Scharen sind meist gut,e K r i t e -  
r ien,  um den P i l z  bere i t s  am Standort zu i.dentiFizieren. Die A r t  
vermag auch auf trockenem Untergrund zu f ruk t i f i z ie ren .  So sarimel- 
te  i c h  s i e  einmal auf einer Kohl.eabrawnhalde unter dor t  angepflanz- 
ten Schwarzerlen (Alnus glut inosa) i n  der Nähe von Zumiilalde zwi- 
schen Ibbenbüren und Hopsten (MTB 3611 Hopsten). Die Verbreitung 
des Pi lzes i n  Idestfalen ze ig t  d i e  Verbreitungskarte. 

Auch der Kahle Erlenschnitz l ing, Alnicola scolecina (Fr. )Romagn. 
diirf t e  durchaus zu den häufigen Erlenbeglei tern gehören (vergl .  
ARNOLDS 198h, KREISEL 1907). BUJAKIEhlICL ( 1969, 1973, 1986) und 
EINI.IELLINGER (1973, 1977, 1982) reg is t r i .er ten den P i l z  i n  den von 
.ihnen unterslichten Erlenbrüchen.Die A r t  kommt o f t  zusamnen m i t  - 
n ico la  melinoides vor, erscheint jedoch n i e  i n  solch dichten Trupps 
und Iiebl: s ich biegen der dunkel rotbraunen Farbe von I-tut und S t i e l  
kaiim vnin feucliteii Erlenlaub ab. Der I-lut i s t  hiiclistens f e i n f  aserig, 
o f t  jedoch v ö l l i g  kahl  (deutscher Name!) und am Rand deu t l i ch  ge- 
r i e f t .  Iil iclitiges mil<rosl<opisches Merkmal s ind neben den Zystiden 
m i t  schnabelartigem Fortsatz d i e  verliältnismäf3ig gronen Sporen 
von 11-14 X 5,5-6,6 pm. Mir kennen bisher 14 iiiestfälische Vorkom- 
men (s. Verbreitungsl<arte) . Die ä l t es te  Fundmitteilung stammt von 
BRINKMANN (1898). Er sammelte d i e  A r t  zusammen m i t  Alnicola meli- 
noides be i  Lengerich (MTB 3813 Lengerich) "an feuchten Orten i m  

I 

1 Gebüsch". A l le  übrigen Fundpunkte der Karte sind jüngeren Datums 

(1966-1989). Auch der Kahle Er lenschni tz l ing vermag der E r l e  auf 
trockenere Böden zu folgen. I ch  fand i hn  i m  September 19f39 i n  Nä- 
he des I.lafens der Inse l  Langeoog (MTR 2210 Ral.trum) auf m i t  Muschel- 

s c h i l l  vermengt,em Roden i.n einem gepflanzten Erleribastand ( Al.nus 
gl.utj.nosa ) . 
Alnicola alnetorum (R.Mre.)Romagn. wurde vor1 ENOERLE X KRIEGLSTEI- 
NCR (19fl7) i n  d i m e r  Zeitschr i f t :  aufgrund eines Fundes i n  Bayern 
ausführ l ich dargesLeJlt, durch Farbfoto belegt und gegen 8linl icl ie 
Arten abgegrenzt, so dafl h i e r  auf eine noclirnali.qe Besclireibung 
verzicl i tet 'wlrd. Die Autoren schreiben: "0er P i l z  i s t  i n  der I iR 
Deutschland n i ch t  einmal selten, und uo man gez ie l t  nach ihm 
sucht, scheint man i hn  tatsächlj.ch zu finden. I' A~.ich ARNOLDS (1 9n!i) 



und URE ISEI- (1 987) machen f ü r  i h r e  Arbei tsgsb ie te  (Niederlande, 

r r l l h e r ~  DDR) ä t i n l i c h ~  Arigaben. Zahlre iche Mykologen sammel.l;en c1i.e 

A r t  iii der R~ inde~rep i rh l i k  (RRESTNSI(Y IC 1.lAAS 1976). Der P i l z  s t e h t  

soiriohl i n  clriri R ~ g i o n a l  f l.oron R e r l i n s  (CERIInRD 1 FlclO) , des Saarlan- 
d r s  (OERRSCII & CCI IMIT T 190/1), der Vtilkanei f ~ 1  (ERERT 1W7) und der 

I lmq~li i ing Aiiqstiurqs (CTANGL 1985) a l s  auch i n  den Pul~l i l<atior. ien 

i iber Er 1 r?nt~rljclie bei. BtlJAKIEbIICZ (lr)73), EINIfELLINGFR ( I  97.3, 1977, 

19117) tinrl GRALIWINKEL ( 1987) verzeichnet.. 

ALIS blast f a  l en  kerinen i~iir fün f  Funde: 
- l l o l t e r  Iilnld (MTß 11017 Brackrirede) (GERllnRDT eh a l .  19nf3). 

- 25.9.19R3; b e i  Velerl an der Landsherg-Allee (NTR 111 07 Borken) ; 
i n  Triipps i n  einem Erlenbruch, leg. SIEPE, t es te  SCtIIiIflREL (s. RUN- 

GF: innr,). 

- 17.6.19R6: Dj-nqdener I-leide (MT0 h2iiS I-fammi.nk~1.n); 3 Exempl. i n  

eirism feuchten Poppelbectand m i t  verei.nzell.eri E r l e n  (K. SIEPE). 

- Iilaririet,al b e i  Arns1:ierg (MT0 /1fi1/1 Arnsberg) l ~ n d  

- Er lsnhruch oberhalb der Grubenhalden von Müsen (NTB 5014 I-iil- 
chenhacti) (NSherris s. hpi. RIJNCE 1c)ßl) . 

A ln i co la  subconspersa (KOtin. :Or ton)Mos. gehört  milgl. ic l ier i~reise zu 

rlriri qe l . l .e r i~?r~n F r  1 siibeql.cj.t~?rn. ARN0LDS ( I  c101i) bezeichnet d i e  A r t  
f i i r  d i e  Ni.ederl.ande a l s  z ieml ich  sel ten.  KREISEL (I 987) t e i l t  nur  

z i t i ~ i  r i ~ n d e  aus dem r l ach land  init .  Auf den Verbsei tungsl~arten des 

Snarlnnrles ~rscl iej.r i l :  d i e  n r t  überhaupt nicht; (DERBSCtI 8 SCI-IMTTT 

19011 ) . GER1 lnRD (1 990) sch re ib t  von zers t reu ten Vorl<onnnen i n  einem 

MTB-Bereich West-Berlins. I n  Augsburg und Umget~i~ng wurde der P i l z  

lec l ig l . i ch  i n  zwei von 27 MTB-Bereichen geri~nden (STANGL 1985). 

EBERT (1987) erwähnt i.hn aus einem NTB-Bereich i n  der Vulkanei fe l .  

RICEK (1989) g i b t  f ü r  den At tergau einen Fundort an. BUJAI(1EWICZ 

(1 969, 1977, 190fi), EINtIELLINGER (1 973, 1977, 1982) und GRAUiiIIN- 

KEI- (1ciR7) fariden d i e  A r t  aber i n  den von ihnen untersuchten Er len- 

hrüchen. 

Aus drm i~~ec,t,iäl,iscIisn Raum riiurclen v i e r  Fundstel ler i  bekannt: 

- 20.6.1 q9n; NSG "I-lei l i g e s  Meer" (NTO 361 1 I.fopstsn) ; E r l e n b n ~ c h  

(Car i c i  elongatae-Alrietuß qlciki.nosae) ; mehrere Exmpl .  i n  zi i~ei 
AI ifsamml i~ncjen; Rel.eq i m  I..lerliar RIJNGE (Ru. ) . 

- 3.1C3.1973; "T i.ekers Ri~sch" (NTU 3720 Ri.ickeb~irg) ; C n r i c i  elonga- 

I;ap-nlnntum g l~ i t i nosae ;  leg.  Pro f .  O r .  R. T[IXFN, clr?!:. A. RIJNCF. 

- I-lol.ter IiJald (MTß (1017 Brackwede) (GERHARDT e t  al.. 190l3, a l s  W- 
c o r i a  conspersa ). 

- I .5.l iicifl: Iilaldf ri.edliof I i s r t en  (MTB 4/1flR Celsenkirchen) ; ain Iileg- 

rarid i.inter Er leri; t es te  M. MEIJSERC (F. KASPAREK) . 

Kurzbesctirei.biing n ~ c l l  den Funden aus "Ti.ekers Ousch" uncl dem NCG 
" l le i l iges MeerWr 
I.lu t 1-2 cm, rotbraun h i s  diinl<elhrai.in, Rand ni.cht: 0der riur schwach 

ger ie f t ,  f e i n  kleiig-sclii.ippiq. 
L nmc 1 1 en zimll.irni~n, a~~sgetii~clil.et. arigeiiiactisen. 
S t i e l  2-3 cm X 2 mn, junq z i ~ m l i c l i  ei.r ih~i1:l ich or:ltsrl-iraisn, später 

ziir Rasis h i n  dunkelnd, Spit.ze tie1.l hleibciid, m i t  lSnq l i ch~n ,  he l l -  
ockerlichen VelumTasern heclsckt. 

C h e i l o z y s t i d n n  m i t  langem Schnabel. 
Spo ren  10-12,7(-13) X 5,4-6,2 Iim. 

Auch Alnicola paludosa (Peck )Sing. (-- Naucoria st,r iatula f lr ton) di,irf- 
t e  zu den weniger Iiac~figen Vertretern der Gattung getiören. Sie k m t  
i n  der ehemaligen DDR zerstreut i m  Flach- und Hügelland vor und g i l t  
i n  den Niederlanden a l s  ziemlich selten (KREISEL 1987, ARNflLDrJ 19ßB). 
Für die Buridesrepublik nennen BRESINSKY d HAnS (1976) nur EINIiELI-TN- 
GER a l s  Finder. Er samnelte d ie  A r t  i m  Auwaldgehiet der Zsar ziiii- 
schen München und Griineck (ETNI-IELLTNCER 1973). Der P i l z  wird a i~cl i  
i n  einigen Reqionalf l oren geCi.ihrt ( z  .R. RICEIt 19R9, STANGL 1905). 

OiiTDN (1960) besclir ieh Naucoria s t r i a t u l a  a l s  spec. riov. Bei I(RE1- 
SEI- (1 clR7) f lfirieri wir: s i  r? r t i i f ;  der ainvr i l<arii.scli~ri palticlosa synoriy- 
mis ier t .  

Die 11ies tfäl.ischen Funcle: 
27.5.1(104 ; NSG " ~ o r  fvenii" h ~ i  NeuwareridorF (NTR 1101 3 I i l a r~ i i r l ~~ r  f ) ; 
uriter Sclniiarzerle (Alnus glut inosa) zahlreiche Frkp. 
H u t  U-16 im, l e i ch t  qewölbl. bi.s f lach  ;itisgehrei.tet, aI.1:~ Exertipl. 

auch leictib e i n g ~ t i e f t ,  ste1.s m i l .  kleincm, sI.iimpfem Rtsrk~l .  Fpiictit 
ziemlj.cli ei.nheil,licli miktel l~raun, von der Nitt.e her rasch zu h e l l  
beige aust.rocknend. Rand feucht b i s  etwa zu 1/3 ger ie f t .  Oherflä- 
che matt m i t  punktförmigeri Unebenheiten. Junge Stücke am Rand 
m i t  winzigen, weiß1 ichen \/elurnschi.ippchen . 

L amel  l e n  mänig gedrängt, breit. angeiitachsen, olivbraun, m i t  2-11 
Lamelletten zwischen den einzelnen I-amel lm. Schneide q la t t .  

S t i e l  2-3 cm X 1-2 inm, r ieml ic t i  fest, gleichdick, an der Sp i tz r  
h e l l  lederfarhen, von unten her stark nachclciiikriliiri. Mit; znhlrei- 
clien Ilnterhr~chtrngcn i irei l3s~idiq ührr fac~ert .  An der Spitze \ /wein-  
7el t qsl  h l i c h ~  \ I ~ l i n f  Iöcltchsn. 

~ ~ ~ s c l i m n c k  inilri. 
C h e i  l o z y s t i d e n  i n  larige, schmale For1:sSl.z~ OberqaIi~n~l, d i ~ !  wie 

Rrr?nri~sselhaare li~rai~sragi.ri, dazwi sclien vcirri117rilt kopf iqc Zygt i- 
* 

rJeii , 
Z 



Svnr1.n fl-R,!i X B,G-5,O (im. D i ~ s e  Iilrrte I iegm an der u i i t e r ~ n  r;ren- 
zr d ~ r  tran ORTON (19Tin) a i i i y ~ q ~ b e n ~ n  M R ~ P  von 0,s-12 X 11 ,S-5,25 
(-5.5) Lim. Oelrq i i n  II~?rl?r?r RIIPICF: (Rii. ). 

G.113.1clflh; Rinqels1:eirrer Iilald hei A l n i r  (MTR fi517 Alme), i rn  Rerg- 
Crl.ent~riicti: l ~ q .  PI dnl:. K. TiTITPE; ßeleg i m  tlerbar RUNGE (RU.). 

A1nicol.a sul.imelino~des Kilhner gelii jrt - iiiir? aiich A. alnetorbn - zu 
der Grtiyipe trori Crl~nr>cl ir i , i tzI i.ngen m i t  stumpf I<ciil.iqen hi.s I<opf.igen 
Zyst i,clr!ci. Die Art ir; t gekennrei.chriet d~rrc l i  1-3 mm h r ~ i t e ,  dunkel- 
braune, k r e i  ft.e b i s  zartest. schuppige I-l6t.e m i t  gerieftem Rnnd, zi.mk.-- 

braunen, etwas ent.fernt stehenden Laniellen m i t  f e i n  f lockiger Schnei- 
de. Die S t i e le  unserer Kol lekt ion hatten zum Te i l  d i e  Farbe des Iiu- 
tes oder iiiaren leicht. he l le r  getönt und trugen deutliche, feine, 
gelhhräilnliclie uherfaserung. Als mikroskopisches Merkmal sind d ie  
visrsporigen Rasidien m i t  iiiarzi.gen, verhältnismäßig kleinen Sporen 
uon 8,511 X 4,s-6 ~ i m  (bei  unseren Kollektionen 8,4-10 X S,2-13,l pin) 
zu beaclit,en. K[~I~INER-RO~A~NESI ( 1953) bezeichnen d ie  A r t  a l s  "TR" 
(srilir se l  l.eri) . Die Angaben I(REISELs (1 907) beschränken s ich  auf 
einen Tiincl i m  uriteren Bergland. Ai~cti in  den Nj.ederl.anderi gi.11: d ie  
A r t  nncli flRNfli.U5 (l(lfl4) a l s  sehr selten. Tn der ~~hersi.cl i t .  tran FIRE- 
SINSI(Y h llAflS (197fi) i i i ird sie, wie aucli i n  den R~qi.nnal.florei1 von 
DFRRIiCll h SCllMTTT (lc1flh) und STANCL ( l c ) ~ ? ) ,  n ic l i t  nriiiöhnt. RTCEK 
( 1 CInFI) nennt. zi~iei. riiride aus UfergebIl.;chen des A t.t.er- und des Scliiiior-. 
zanwen. RLJJflKIEIiITCZ (1969, 1973, 198Fi), EIM.IELLTNCER ( 1973, 1977, 
lqR?) lind GRflI.JliITNKCI.. (19R7) geben A. submelinoides n ich t  nii. 

f l ip  ciir.;t-fHl isctirri Tiir?rl~: 
- fll<t.rih~r lriflfi; N5C "Hr i l iges Meer" ( ~ T R  361 1 Ilopsten), i m  Iilalzen- 

srqqeri-Crlenhrcicli am Groflwn I iei l iger i  Meer (RU. ). 
- Olitr~her 1977; Rinqelsteiner Wald bei  Alme (MTß hS17 Alme): i m  

nrarq-trlriibrucli ( I r e f f en  tiiestfäl ischer Pilzfreunde). 
- fluqiisl. l'lflri: i m  Erlenbruch des Djcken Rrilctis h e i  ßurgholdinq- 

tini~r,pn (MTß 491 4 I<irchhundrm) ( L ~ C K E  ) . 
D i p  ßestimmiing der Kollektionen nacti MOSEfi (19R3) und KUHNER-RO- 
WnCNFCI ( 1  F15.3) tiprei t,ete kej.nerl e i  Sclniiieriql<~iten. I-lerbarmater i- 
a1 iiiurrlr? leider niclil; ac~fheiiinhrt.. Ersl:. beiin Zi.isainmeiistelir?n r i i e s ~ r  
Arhpi t iiiiirdr~ i.iris h ~ ~ i i t ~ f l t ,  dan es si.ch he i  fl. submelinoides Lnn e i i i ~  
s r l  t ,en~ nrl; linndplt. Iilir Iinfieri, dan keine ~eli l l~~~l: inmii. ir ic.~ \rnrl i f?r~t..  

fundenen o b l i g a t  e r l enbeg le i  tenden A ln ico la- f l r ten  sowohl i m  Iilalzeri- 

seqgeri-Erlenbruch ( C a r i c i  elonqatae-Alneti.irn glut.inosae) des T ie r -  
landes a l s  auch im Oerq-Erlenbruch, das dem t-lainmieren-Ccliwarzar- 
lonwald (5tel.lari.o-Alnetuin q lu t inosae)  nahe s teht .  Ob A. subconspersa 

b e i  uns d i e  t i .e fer  qaleqencri Regionen der Iilastfä2ischon Ri~ctit. ririd 

des It lestfäl isct ien Tief landes bevorzugt, l ä B t  s i c h  anhand von ni i r  

v i e r  Funden jedoch n i c h t  m i t  S i che rhe i t  beu r te i l en .  Insbesondere 

deuten d i e  Anqahen EINt.1ELLrNGERs (1973, 1977, 1982) darauf  hin, daß 

d i e  A r t  auch i n  unseren Berg-Erlenbrüchen \/orkomnen r j i i r f te.  

Von den h i e r  aufgeführten acht  A ln ico la-Ar ten  fanden w i r  a l l e i n  f ün f  
i m  Er lenbruch des NSG " l l e i l i ges  Neer" (amarescens, melinoides, scole-  

&, subconspersa, submelinoides). Dieses Gebiet wurde häuf iger  be- 

gangen, während d i e  übr igen genannten Or te  mehr sporadisch abgesucht 

wurden. 

EINIiELLINGER (1973, 1977, 1982) nannte a l s  ob l i ga ten  E r lenbeg le i t e r  
fü r  d i e  von ifnn untersuchten Gebiete auflerdem A ln i co la  l u t e o l o f i -  

b r i l l o s a  Kühner, e ine  A r t ,  d i e  i n  der f rüheren DnR sehr ze rs t reu t  

und i.n den uns benachbarten Niederlanden se l t en  vorkommt (I(RE1SEL 

1987, ARNOLDS 1984). Ob der P i l z  i n  I i lestfalen tatsächl j .ch f e h l t ,  

b l e i b t  abzuwarten. 

L i t e r a t u r  

Arnolds, E. (1 984) - S t a n d a a r t l i  jst: van Nederlandse flacrofunq.i. 
Coo l ia  26, suppl.:I-363. 

Bender , 1-1. (1 990) - In teressante  Pilzfcinde aul' einem Ruinengrund- 
stück. N i t t b l .  Arbeitsgem. P i l zk .  N ieder rhe in  !(1):60. 

Bresinsl<y, A. C H. Haas (1976) - Ubersicht  der i n  der Bundesrepu- 
h i i k  Deutschland beobachteten B l ä t t e r -  und Röhrenpilze. Z. Pi lzk. ,  

ßeih. 1, 160 S., d a r i n  C. 110. 

Brinkmann, lil. (1898) - Vorarbei ten zu e ine r  P i l z f l o r a  Idestfalens. 

1. Nachtrag. Jahresher . blestf. Prov.Ver.Rot.Ijel<t. Br'i95-207. 

Bujakiewicz, A. (1969) - I i igher  Fungi i n  the a l l u v i a l  f o r e s t s  o f  
the Puszcza flukoiiia near Szeczecin. Oadania F i z j oq ra f i czne  nad 

Polska Zachodnia 2, Ser ia  B:61-96. 

Rujal<.i.ew.icz, A. ( 1 9 B )  - Hiqher f unq i  i n  the a l l u v i a l .  and a lder  
rorest. of  Idiell<opolsl<a Prowince. Poznakskie Towarzystiiro 

Przy j a c i 6 l  Nauk g ( 6 )  :I -92. 

Bu jak iewicz  , fl. (1  986) - flacromycetes i n  p l a n t  cnnnnunities qrniiiing 



on peaty ground i n  the 5l.oitisnien National Park. Radania F i z -  I jograficzric n i d  Pol.sl<a lachodnia 2, Seria R:101-121. 

Coi~rtecciisse, R. (I 9 ß ~ )  - Macromyc6te.; i.ntBressant,es, rares n1.i 
nou\~c.aux. T. A ln ico la  qerariiolens noir . spec. Docum.Mycolng. 
XTT(5Il):55-66. 

Derbsch, 11. L J.A. Cchmitt (190(1) - At las der P i l ze  des Saar'l.ancles, 
T e i l  1 : \lerbreil:ung und Gefährdung. Aus Natur urid Landschaft i.m 

Saarland, Snnderband 2 ,  535 Seiten, da r i n  S. 397-398. 

Ebert, 11. (19fl7) - Die P i l z f l o r a  der Vulltaneifel. Verviel fäl t igung. 

Einhel l inger,  A. (1973) - Die P i l ze  der Pflanzengesellschaften des 
Auiiialdgebietes der Isar  zwischen München und Grüneck. Ber.Bayer. 
Bnt.Ges. 9:s-100. 

E i n l i e l l  inger, A .  ( 1976,1977) - Die  Pil.ze i.n primären und sekundären 
Pfl.anzerigesel.lscliaften oberbayerischer Moore. Teil. 1 und 2. 
ßer.Rayer.Rot.Ces. -:75-119, c:61-146. 

Fi.ril.iel1 inger, 8. (19n2) - nas Murnauer Moor unrl sej.nr? Pi lze. 
Holipna U: 347-390. 

Eridcrle, M. C G.J. Krieglstei.ner (1907) - []her neup, seltene, k r i -  
L i  s c h ~  M~al<rnmyzet.en der Rundecrepubl il< Deutsctiland (Witteleuro- 

I pa) \ I T T T .  Mi tthl.Arl~~itsgem.Pi.lzl<.Niederrhei.ri !j(l):'?-29. 

I Engel, II., Id. I i ä r t i  & J. stangl (1903) - Pi. izne~if l~nde i n  NIi\-Clher- 
1 1  fr:iril<en (Agaricales). Die P i l z f l n r a  NIiI-OberFranl<ens 1:69-86. 

1 Gertiardl:, fl.,n. I(ocFi R D. Pollniann (1988) - Vergl.ei.chende öltologi- 
I sclie 11iiI;ersuclii.ingen zur P i l z v ~ g e t a t i o n  unterschiedlicher Iilald- 
1 gebiete der Senne. Eier .Naturw.Ver. Ri.elefeld U. Umgebung Z:EiS-110. 

I 

Gerhard, E. (1990) - Checltliste der Gronpilze von Re r l i n  (Iilest) 
1970-1990. Englera u:1-251, dar in  C. 62. 

Gra~niti.nltel., R. (1987) - Bei t rag zur P i l z f l o r a  des Erleribruchwaldes 
NSG Sridenmat.t he i  ßremen. Veröff. fJherse~-Mcis. Bremen, Reihe 1, 
Rd. R:1-1G5. 

I 

I( r a i  s r l  , 11. (1!l~7) - Pilz Tlora dar Deiit.sctien Demnl<raCisch~ri R~pu-  

I I~1.il.1. Jena. 
1 K r  i eg l  s l :ei .n~r,  C. J. ( lnno) - Naucoria (A ln ico la)  amarescens. Z. my- 

kol .  ~ (1 ) :R l -RR .  

Trans.ßrit.Myc.Coc. %(2):159-459, dar in  C. 308-326. 

Ricek, E.M. (1989) - Die P i l z f l o r a  des Attergaues, tlausruck- und 
Kobernaußerwaldes. Ahh.Zool.Bot.Ges. flberöct:erreich, 397 S., 
dar in  C. 302-303. 

Rotnagnesi, 11. (1 989) - fluelques synonymies mf!connues. D1111 .!%C. 

Myc. France 105(3) ,253-257. 

Runge, A. (1981 ) - Die P i l z f  I.ora Westfalens. Abhandl.Larid~smus. 
Nat,urk. Münster, S(1):l-135, dar in  5. 86-87. 

Runge, A. (1906) - Neue Beiträge zur P i l z f  l o ra  IilestFal.ens. Ahhandl. 
IilestF.Nus.Naturk. @(1):1-99, dar in  C. 70. 

Stangl, J. (1985) - P i l zF lo ra  von Augsburg und Umgebung. Pil.zverein 
Augcburg, 355 S., da r in  C. 138. 

I(i.jhnr?r, R. ,% 11. Romognesi (1953) - Flore analy t l q i ~ e  da.; ctiarnpi.qnori.; 

I s i . i~ ; . ' r i~ i~ rs .  Paris. 

Moser, M. (1983) - Dis Rii l ir l inge und Dlätt.erpi.lze. 5. Aufl. Stuttg. 

I flrt.nri, I1.D. (19fKl) - NPIII check 1 i s t  o f  R r i  t,i.sh Agar.ics and Rol.ets. 



I n  d e i n  
g e l b f a r h e n a s  K l e i d  
i s t  d i e  K i n d h e i t  
g e s c h l u p f t  
d ü n n f l e i s c h i g  
s t e h t  s i e  
i m  R e h l i n g  da 
i m  d u n k l e n  Tann 

I c h  b ü c k e  m i c h  
mache m i c h  k l e i n  
w i e  damals  
f ü l l e  den  K o r b  
m i t  E ie rsch~ i iamm 
u n d  V e r g a n g e n h e i t  

105  

Zur dcrzcitigcn Aushrcitunq dcs Dtinkelflockigcn Weicliritter- 
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G.J. KRTEGLSTETNER 

ßeettin\lens tr . 1 
D-7071 Dur langen 

Den westdeutschen ErsteFund dieses kaum verwechselbaren B l ä t t e r p i l -  
zes habe i c h  1983 anhand ejner Aufsamrnlung aus dem Allgäu pub1.i- 
z i e r t  (leg./det. X. FINKENZELLER, Herbst 1982). Aufgrund von L i  te- 
ra turs tud ien kam i c h  zum Schlufl, es müsse s ich um eine i n  Europa 
offenbar seltene A r t  handeln. 

S i e  i s t  m1.r 
e i n e n  e i n z i g e n  
P f i f f ~ r l i n g  
w e r t  

N a r i a  C rünwa ld  

Man beachte: E. FRIES nennt 1874 j.n seinem AlLersiiiork 'ft-lynienomycetes 
Europaei" ( 5 .  4 3 )  gerade zwei Fundregionen: Scliiiieden ("bei  Uppsala") 
uncl Ost-Frankreich ("Jura"). Tn Schweden kommt d i e  A r t  I.iaute noch 
vor: siehe RYMAN 11 HOLMACEN (190fi:.T13), d i e  eirien F~ind aus Färjesta- 
den irom 23.9.1977 dokunientieren. I m  Jura i s t  s i e  dagegen derze i t  

wieder zu suchen: Iilir haben weder rezeiite Rerichte aus dem franzö- 
sischen noch aus dem schiiie.i.zeri.schen T e i l  vorliegen. Es würde s ich 
geiliiß lohnen, auf den Spuren d ~ r  großen Mykologen L. flUELET und J. 
FAVRE zu arbeiten1 

Die A r t  ze ig t  e i n  eigenartiges Arealbi ld.  Zum einen scheint s i e  i n  
der (öst l ichen) Ho la rk t i s  wei t  ve rb re i te t  zu sein, geht i n  Europa 
von (Ost-)Frankreich b i s  (Mittel-)Schweden und (Nordost-)Polen, wur- 
de z.R. von Prof. Dr. ENGEL (b r i e f l i che  N i t t .  an Verf. am 14.2.84) 

aus Ostpreuflen s ignal i .s ier t  (1971, südl ich Ulenstein, i n  einem A l t -  
holzbestand m i t  Kiefern; Farhdia! ), kommt i n  Japan vor (IMAZEKI R 
OTANI präsentieren ziiiei schöne Farbbi lder).  Zuni anderen g i l t  si.e a l s  

ä i~nerst  l ück ig  verhrej . tet  und fas t  iSberal1 a l s  sel ten b i s  sehr se l -  
ten, f e h l t  2.B. i n  den m i r  bekannten nordanierikanischen Floren, el~en- 
so i.n g i ~ t  erforschten ecirop5ischen Lsndern iirie Spani.en (MORENO e t  
al., 1981i), Groi3br.i tignnien (DENNTS eh. al., IclFiO) uritl I40ll.and (AR- 
NOLDS et. ql., IflWi), meidet also anscheinend atlantiscli-subatl.an- 

t ische EIerGiche ebenso iiiie mediterrane unrl pont.isclie. 

I n  Mitteleuropa schien s i e  h i s  vor kurzem vorzi~gsweise + rnontari vor- 
zukomnen: vergl. M. MOSER (1983: "bes. i m  Gebirge") oder nieine Dar- 





v o r e i l i g  und mun jel:z t k o r r i g i e r t  bziii. aufgegeben werden1 

-Y Die rezent beohachketen VerXnderiingen des Areal- und Substratbildes 
der Mel.anol.euca verrucipes zeigen wieder einmal clei i t l ich auf, daO 
ei.rie A r t ,  auch c i n  I1.i.l.z, ehen ke in  statiscties, ei.n fü r  allemal. f i -  

x i e r  ten Gebi lde, soridern e i n  I-ebeweseri i s t ,  eine dynamisctie, pulsie- 
rericle Eiri l ieit. I h r  jeiiieili.ges Areal sp iegel t  d ie  ~i~sei.n;indersekzur~y 
i h re r  qenekisclien Potenz uiid V i ta l . i t 5 t  m i t  den gegeoenen "iil<ologi- 
schen ~j.sclien" iirider. E i n  über kürzere oder lXngere Zei.träi~rne hir i -  
ii~eg gle.iclibleibenrl erscheinendes Areal kann langsam oder rasch ex- 
pandieren, j a  förml ich "explodieren", um dann den neu erreichten 
Status so lange wie nur möglich zu halten, zu verteidigen, ihn  
sch l ieß l i ch  irgendwann wieder zu ve r l i e ren  und eventuel l  sogar un- 
t e r  das e ins t ige  Niveau zurückzuFallen. 

I n  den verqangenen 10 b i s  20 Jahren hat  i n  Mitteleuropa eine starke 
F luk tua t ion  der Pilzvorkomnen eingesetzt, deren Höhepunkt vermutl ich 

noch n i ch t  er re icht  i s t  und deren Ursachen idr im einzelnen noch 
i~ngeniiqend kennen. Iili.clitige Myl<orrl~iza-Symbionteri s ind s tark  zuriick- 
gegangeri unrl kei1.s extrem se l ten geworden: Allenthalben zeigen Rote 
L i s t en  gefälirrleter Arten eher ei.iie weitere ßeschleunigung a l s  e i n  
Abhrernsen di.eses Prozesses an. A L I ~  der anderen Seite l ial~en s ich  j.m 
gl.ei.chen Zei.l:rat~in wärmetolerante, ehemals schiiierpunktmäßig (sub)me- 
diterran-(siib)pontiscli \ /erbre i te te  Sippen, Indikatoren Für d ie  1.ei- 
digen urbanen Auiheizungskendenzen und/oder Für d ie  zunehmende St ick- 
s t o f f -  und Phospliatbelastung der Böden, haben s ich also Wärme-, 
Nährstoff- und Versclimutzungszeiger be t räch t l i ch  ausgebreitet und 
i h r e  Areale verdichtet. 

lilenn nun auch Mel.anoleuca verrucipes zu den Begijnstigten zählen mag, 
so scheint m i r  d ies lii.er einmal n i ch t  bedauernswert zu sein. 

L i t e r a t u r :  (Ausuahl): 

Arnnlds, E. e t  al .  (19fVi) - Standaardli j s t  van Nederlandse Mncrofun- 
q i .  Cnolia deel 26 , supplement. 

I nnllrnann, A. (1 990) - Zwei I~emerlrensilrer t,e Pilzfunrle. Si~diiiestdei~tschE 
Pilzri~ndschau 26(1 ):?I ( m i . t  rarbbi lc l  5. R ) .  

I 
Drnnis, R.IiI.G., P.D. flrtnn R r.0. tlnra (Icl60) - Neiii Check L i s t  o f  

Rr i t i . ; t i  Aqarics and Rolet j  . Ci~ppl. to  1RMS. 

' I  
lmn7~l< i ,  R. X Y. Dt.ani (19ßA) - Funqi oF Japan (japanisch), 6211 S .  

K r r i  srl , tl. (Ilrsq. ) ( 1  90'7) - P i l z f l o r a  d ~ r  Deittschen D~mokratisclien 

Republik. Basidiomycetes (Galllert-, tlut- und Rauclipi.l.ze). ZR2 C. 

Kr ieg ls te iner ,  G.J. (19A3) - [)her neue, seltene, k r i t i s c h e  Makromy- 
zeten i n  der Rundesrapubl.ik nout~chland I V .  Z.Mykol. /r9(1):73-100. 

Moreno, G., J.L.G. Manjon R A .  Zugaza (1906) - La g~1l.a de incafo cle 
I ns  Honqos de l a  Peninsula Iber ica. Tomo I U. 11. 

Mnser, M. (1983) - Die Röhrlinge und Blät terp i lze,  i n  H. Gams: K le i -  
ne Kryptogamenflora, Bd. I1  b/2. 

Ricken, A. (1 91 5) - Die B lä t t e rp i l ze  (Agaricaceae) Deutschlands und 
der angrenzenden Länder, besonders Usterreichs und der Schweiz. 
Band 1. Leipzig. 

Ryman, S. X I. Holmasen (1984) - Svampar. En Fälthandbok. 

Nachtrtige zu meinem Xylaria-Aufsntz in APN n(1), 

Juni 1990:30-57 

C.J. KRIEGLSTEINER 

Beethowenstr. 1 
D-7071 Durlangen 

Zu 2. X y l a r i a  a r b u s c u l a  Caccardo 1878 

Der soeben herausgekommenen "Checkliste der Großpilze von Re r l i n  
(Iilest ) , 1970-1990" (Englera 13, C .  54 ) i s t  zu ent.nel-rmen, daO d i e  
von JOLY a l s  tliuahrsclieinlicl~ esse i i t i e l l  exotisch" eingestufte Art. 
erneut i m  (selben?) Uarmhaus des Botanischen Gartens zu 1destherlj.n 
(MTB 35/15) aufgetaucht sei ,  wen iun s i e  bere i t s  REI.IM (1906) berich- 
t e t  hatte. E i n  Beleg befindet. s i ch  i m  Pri.vatherbar LUOIiIIG. 

C 

I n  "~ycotaxon" 30:81-85 ("Xylaria corni iormis reconsi.dered", Okt .- 
Dez. 1907) unterzog der D#rie Thomas LAESTiOE clas Taxnn anhand d re i -  



er neuerer Funde aus dem Urwald von Bialowiecza (Polen), der schure- 

/ dischen Typuskollektianen sowie einer Aufsammlung aus der Mark Bran- 
denhurg des Jahres 10ßS (P. SYDOIiI, Mycotheca Marchica ) einer Revl.- 
sion. Seine taxonomi.sche Cchlußfolgerung s t i i t z t  d ie  von m i r  i i~ieder- 
gegebene Version, geht aber noch Uber s i e  hinaus, indem er  d ie  vor1 
SPEGAZZiNI aus I t a l i e n  von Iileißtannen-Holz beschriebene Xylar ia a l -  
pina a1.s e i n  weiteres Synonym m i t  i n  Xy lar ia  corniformis eirisclil.ief3t. 

Bedauerlicherweise hat te  i c h  b e i  Abfassung meines Xylaria-Aufsatzes 
von dieser Arbeit  keine Kenntnis. I c h  danke Herrn LAESSOE fü r  d ie  
Zusendung eines m i t  f reundl icher Widmung versehenen Separatums sei-  
ner Sch r i f t  i m  August 1990, nachdem er  meinen Aufsatz gelesen hatte. 

I 

I c h  dankr? I-lerrn T .R. LOIIMEYER (Fr l .dnl f  inq)  fiir Sach- und Literat.ur- 
h j  niite ise . 

I 

Zu 12. X y l a r i a  o x y a c a n t h a e  Tulasne 18fi3 

I c h  ha t te  dieses Kapi te l  i n  APN kurz abgehandelt, da i c h  ja  bere i t s  
1903 i n  Z.Myko1. anhand einer Farbtafe l  ausführ l ich auf d ie  A r t  auf- 

I merksam gemacht hatte. Dort  erwähnte i c h  u.a. eine tiolländisclie Ko1.- 

Zur erweiterten Kenntnis einiqer Pyreno~ce ten  -- 

in der Rinde der Schwarzcrlc 

I 

I 

Dr. HELRUT UALDNER 

Ringstr. 0 
0-5231 Kroppach 

1.ektion aus den Dünen nörd l i ch  Harlem auf Früchten von Crataequs 
monoqyna (C. BAS, 1981 , Coolia 24,  1 :7-10). Der Vollständigkeil: hal-  
ber seien h i e r  zwei bieitere nw-europäische Fundberichte erwähnt: 

- Holl.and, REYNDERC 1983 i n  Coo1i.a 26, 3~60-61. 
- Rel.gien, dc? NEULDER 1!4ß/i i.n Antwerpse Mycologische Kring, 2:33-35. 

W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n :  

- Rorei t s  1095 beri.cht,ete de JACZEIiISKI ( i n  BSMF 9:108-137) über 
schweizerische Xylaria-Vorkommen, so such über X. bulbosa, X. d i q i -  
ta ta  und X. hippotrichoides. 

I 5. V e l a n c o n i s  t h e l e b o l a  (F r . )Sacc .  

In:  Sy l l .  Fung. 1/605 (1883) 

- RDGERS 8 CALLAN (1986 i n  Mycologia 78, 3:391-400) untersuchten 
französische, schweizerische und eine weitere SYDOlilsche AuFsamnlung 
der zur X. polymorpha-Gruppe gehörenden X. scruposa ( ~ r  . ) ~ r  . , ohne 
jedoch zu vö l l i ge r  K la rhe i t  zu gelangen, u.a. wei l  der Typus ste- 

r i l  i s t .  

- Für Nordamerika g i b t  es einen provisorischen Schlüssel von -1.0. 
ROGEAS (Iclßfi, Mycotaxori 2 6 : ~ ~ - 9 7 ) ,  der auch f ü r  Europa interessant 
i s t .  

I Der Erlen-Pyrenomycet, den i c h  diesmal vors te l le ,  t r i t t  b e i  uns o f -  
fens ich t l i ch  se l ten auf. Von a l l e n  m i r  zugänglichen Rutoren, d i e  

I i hn  beschreiben oder erwähnen, ber ichten nur SACCAROO und SCI-IIEFER- 
DECKER (s. L i t  .Verz. ) von Funden i n  Deutschland. Ersterer sp r i ch t  
pauschal vom Fundort "Germania", l e t z t e re r  f i ih r t  zwei Funde aus N1.e- 
dersachsen auf, d i e  a l lerd ings auf das Jahr 1q12 zurückgehen. Sei t -  
dem l i e g t  fUr den Bereich der "alten" Rundesrepublik e i n  e inz iger  
Fundbericht aus Nordhayern vor. 

Tch selbst habe den P i l z  t r o t z  viel facher Nachsuche an v ie len  Ste l -  
l e n  i m  Westerwald bisher weder dor t  noch an anderen Lokal i tä ten i n  
der ßundesrepublik gefunden. Dagegen b i n  i c h  gelegent l ich von Urlauhs- 
reisen an zuiei wei t  auseinander liegenden t j r t l i ch l<e i ten i m  ös t l i chen  
Mi t te l f i nn land  auf i hn  gestoßen. Das eine Mal i m  J u l i  1984 i n  einem 

I hauptsächlich aus Schiitarzerlen, Espen und Birken gebildeten Gehölz 
am Ufer des Dr i sev i  be i  der Ortschaft Rääkkylä i n  Nordkarelien, das 

I 
andere Val i m  gleichen Monat des Jahres 1989 i n  einem ganz ähnlichen 

I Biotop am UFer des Koivu-Järvi, e in ige K i l m e t e r  südl ich des Kirch- 
dorfes Heinävesi i n  der Provinz Savo. MUNK ber ichtet  i n  seinen be- 
rühmten "Danish Pyrenomycetes" von Funden i n  Jijtland; ~ i n d  da doch 
auch FRIES d i e  A r t  kannte, drängt s i ch  d ie  Vermut,ung auf, daß M. 

I t he  1 e bo  1 a v i e l l e i c h t  d ie  nördlichen Brei ten bevorzugt. Anderer- 
se i t s  erwähnt KARSTEN i n  seiner "Mycologica rennica" den P i l z  ziliar 

7 wegen seiner nhnl ichkei t  m i t  M e l a n c o n i  s a l n i  Ti.11. , führt i h n  
selbst jedoch n i ch t  unter den Pyrenomyceten seiner f innischen I-lei- 
mat auf. Doch s ind idwischen j a  mehr a l s  hi~ndert  Jahre vergangen 

1 und M. t hrzlebo 1.a i s t  do r t  wahrscheinlich 1Wngst dolruntnntiert 
worden. Was Deutschland b e t r i f f t ,  so hof fe  i c l i  den einen oder ande- 
ren Interessenten zcir Nachsuche anzuregen oder von weiteren, i n  
neuerer Ze i t  gemachten Funden zu erfahren. 

M e l a n c o n i  s t h e l e b o l a  i s t  e i n  strnmat,iqcher iinrl va l .so i r l~r  Pyre- 



noiriycet. Seine Peri thezien s ind annähernd i m  Kreise i n  d ie  periphe- 
ren Bereiche eines Stroma-; eingebettet, bielcties ungefähr d ie  Gestalt 
ei.nes flachen KegelstiinipTes hat und m i t  seiner 3 b i s  /I mn brei.ten 
nasis i n  d ie  t.iefen Schi.ctiten der Rinds abgestorbener oder ahster- 
bender, meist dijnner Zweige seines Iilirtsbaumes hinabrei.cht, wnt-irend 
sei.ne hiichstens 1 mm b re i t e  Spitze das Rindenperiderm aufbr icht,  
doch kaum nennensw~r l. Ciherraqt . l l i e r  s t e l l t  es s ich a1.s k le iner ,  
ni i l .ci i l<affeefarben~r Pfropf dar, dessen Rand von den schiiiarzen, irrar- 
z i q  erwei t.erten 0sti.ol.a d ~ r  nach oben konvergierenden Peritt iezien- 
kamine unregelmäßiq bekränzt i s t .  Darunter hebt s ich das Stroma am 
Rande f a rb l i ch  kaum von der Rindensubstanz ab, doch i s t  sei.n "Kegel- 
mantel" von einer dünnen Schicht. sehr k le iner ,  dunkelwandiger Zellen 
gehi,ldet, so daß i m  0uerschnit.t e i n  feiner dunkler Saum heide gegen- 

I ej.nander abgrenzt. nm Rande der Stromabasis v e r l i e r t  s i ch  d i e  Saum- 
l i n i e .  

deu t l i ch  vom Querschnitt durch einen Perithezienkamin unterschei- 
det ( A bb. 2 )  . Noch e i n  sieni.g t i e f e r  angeschnitten, so daß d i e  
FructitkiSrperschicht elnen erre.i.cht i s t ,  ze ig t  sich, da0 das zentrale 
Stroma, s ich dam nußenstroma h i e r  farblicl- i  nähernd, von v ie len  k l e i -  
nen, gegen 100 pm weiten ICamrnern durchsetzt i s t  (Abh. 3 ) .  

TrRgt man d i e  Stromaspitze samt den 0s t i o l a  etaia auf halber Höhe 
der Peritliezienkamiiie oder e i n  iiieniq t i e f e r  ab, so hi.etet s i ch  e i n  
recht cintersch.icd1iches Bi ld ,  j e  nach Entwicklurigsstand des Pilzes. 
A i~f  jeclen Fall. aber erkennt; man, daß zwei unterschj.edl.ichc Stroma- 
herei clia ~ I J  t~n te rsc t ie id~n  sind. Sind d i e  Peri.thezien noch i ~ n r e l f ,  
so i s t  e i n  ~inregelmBßig geformter Rereich i.nnerha1.b des Kranzes 
der I(aniirirliierschnil:t~, z .  T. auch zii~ischen diese hineinragend, durch 
rl~rtikl P, rast  scl.niiarze Farbe vnn der brai.irien 5I:romapar t i e  aunen her- 
iJin ahgeset.zt, ( nhb . 1 ) . Zur Reifezei.t der Peri thezien i s t  derselbe 

Bezirk beige b i s  I<ork- 
Farben und sej.ner- 
se i t s  von einem sehr 

-. 
Feinen dunklen Saum 

.... vom tabakbraunen 

Außenstrma geschie- 
den. blie jennr an der 

.=Ei; Peripherie dps äuße- 

Eine m,il<roskopische Unters~ichung des inneren Stromas f i i rder t  i.n frU- 
hen Eritwicl<lurigsstadien kleine, fas t  alIantoi.de Konidfosporen zt.ita- 

ge, sog. beta-Konidien, di.e ineist 0 X 1 prn messen. Später t re ten  
größere, lango\rale b i s  schlankkeulige, braune, ziiiei- b i s  d r e i z e l l i -  
ge alpha-Konidien auf, d i e  von Trägerhyphen abgeschnijrt werden, wel- 
che d i e  k le inen Kammern des Innenstromas auskleiden. Sie werden iin 

M i t t e l  30 X 9 Pm groß (Abb.  4 ) .  Daß diese Konidienform, d i e  schon 
länger a l s  S t i l b o s t o m a  t h e l e b o l a  
Sacc. bekannt war, ta tsächl ich-  wie 
vermutet - eine Nebenfri~cht,forrn aus dem 

1 

Entiiiicl<lungsl<reis der M. t he l e  bo  l a  
i s t ,  konnte IiIEI-INEYER 1938 nachweisen. 

I ch  habe beide Konidienrormen i n  heiden 
Aufsamnl.ungen angetroffen, doch nur i n  
wenigen Ct,rmnata. Iilahrsctieinlicti war i c h  
e i n  wenig zu spät;. Dl.e Frcikti.fi.kati.nn 
mit,ten j.m S m e r ,  wenn be i  uns waitqe- 
hend "~yrennmyce~;eripause" i s t ,  mag m i t  

der Länge des Iiliriters j.m Norden zusam- 

ren Skromas v e r l i e r t  I .- - 
--.- - er s ich  i n  ti.efereri 

Schichl;en. N IJ~  erkennt.. 

I 
I 

I 

- . __ _ _ _ _ _  mari auch deu t l  ictier I 

.il$.l.l ;)!;;.C einen ~ t w a  i n  der M.i t:- 

t e  gelegenen nuer- I 
schn i t t  durch einen 

von fädigen Elementen 
ausgekleideten Por~,is, der i n  d ie  Spitzv des Stromas h inaui re icht  I und dassan Iilandstruktur aus r ~ m d l i c l i ~ n ,  diinnwandigen Zel len s i ch  



Hier  enthrickein s i ch  also Neben- und Haciptfruchtform i m  selben 
flStromakomplex i n  unmittelbarer ze i t l i che r  Aufeinanderfolge oder 

sogar Llberlappung, und d ie  uriterschiedliche Färbung des jungen 
und des a l ten  Konidienstromas e rk lRr t  s i ch  durch das Vorhanden- 
se in  oder Fehlen der dunklen alpha-Konidien. Manchmal, v i e l l e i c h t  
witterunqsbedingt, verkleben s i e  beim Austreten aus dem Zentralpo- 
rus  und krönen dann a1.s k le ine  schwarze Käppchen d i e  Spitze der 

Stromakegel. Iilo d ie  Basis des inneren i n  das äußere Strcnna über- 
geht, zwischen den Fruchtkörpern, f a l l e n  grone, rundl iche Zellen 
auf, d i e  Durchmesser von mehr a l s  20 pm erreichen. Die von Anfang 
an braune Farbe des Außenstromas w i rd  von umwachsenen Rindenresten 
hervorgerufen, welche i m  Innenstroma f as t  v ö l l i g  fehlen. 

D ie  Zahl der Peri thezien i m  Außenstrma eines Fruchthäufchens i s t  
weiten Schwankungen unterworfen und s i e  l iegen auch f as t  n i e  auf 
g le icher  Höhe. Es werden zwei b i s  zehn Stück angetroffen, doch 
mel.stens s ind es v ie r  b i s  sechs. Auch i h r e  GröOe schwankt beträcht- 

1i.ch; s i e  erreichen einen Durchmesser von maximal einem Mi l l imeter  
und j e  mehr es sind, um so mehr p l a t t en  sj,e s.i.ch beim Iilachstun ge- 
gensei t ig  ab und i h re  Querschnitte nelimen dann mehr oder weniger 
ecki.qe Gestalt an. Ih re  Iilände s ind m i t  e iner Stärke von 20 b i s  25 

pm bemerkenswert dünn, deren Zellen 
s tark  abgeplattet, fas t  hyphig ver- 

f lochten. Sie haben nur schwach dunkle 
Wände, d i e  gut  e i n  pm dick sind, i h r e  
Ausmaße s ind kaum bestimnbar ( A bb. 5 ) . 
Zur Kaminbasis h i n  werden s i e  zuneh- 
mend gedrungener und i n  der Kaminwand 
se lbst  s ind s i e  eher isodiametrisch, 
dick- und dunltelwandiger und m i t  3 b i s  
5 pm Durchmesser auch wesentl ich k l e i -  
ner. Der m i t  r e i ch l i ch  Periphysen be- 
setz te  tlalsltanal hat eine l i c h t e  Iileite 
von etwa GO pm, der Au~endurclimesser 
beträgt auf hal.ber Höhe 100 b i s  120 pin 
( Abb. 6 ) , am Ostiolum fas t  das Doppel- 
te, was dessen knopfig-tuarzl.ge Gesta1.t 
vercirsacht . 
Die Peri thezien sind zur Ze i t  der Reife 
m i t  graugelblicher, sämiger Substanz 

aus schon abgelösten Asci und verquollenen Paraphysen e r f ü l l t .  Letz- 
tere s ind nur i n  unrei fen Fruchtk6rpern anzutreffen und s ind 2 Irm 

b re i t .  Oie Asci werden b i s  zu 150 pm 

lang, i h r e  Bre i te  i s t  ziemlich konstant 
19 b i s  20 pm, i h re  Gestalt schlankkeu- 

l i g ,  i l l r e  Iilänrie sehr za r t  und i h r  Schei- 
t ~ l .  q ~ r ~ i n r i ~ l : .  Darunker ist, der f'i.ir di.e 
0 i a p o r  t haceen  typiscl.ie Apiltalappa- 
r a t  c1eutl.i.ch erkennbar, doch n i ch t  so 

markant wie i n  anderen Fäl len ( Abb. 7 ) .  
i\1313. O ?L)! ;: 

Nichts aber charakter is ier t  d i e  A r t  inehr 
a l s  i l l r e  Ascosporen. I m  Ascus undeut l ich 
zweireihig angeordnet erreichen s i e  eine 

Länge von 40 b i s  50 pm, wozu noch e i n  jedem Ende aufsitzender, bor- 
stenförmiger Fortsatz k m t ,  der b i s  zu einer halben Sporenlänge mißt, 
so daß s ich  zwischen den Rorstenspitzen eine 0i.stanz b i s  zu 100 pm 
erg ib t .  Die f as t  zylindrische, nach den Enden h i n  nur wenig verjüng- 
t e  und do r t  schön gerundete, hyal ine Spore i s t  l e i c h t  gekr i imt  und 
genau i n  der M i t t e  sept ier t ,  

ohne oder doch nur fas t  un- 
merkl ich h i e r  eirigesclinürt 

zl l  se in  (Abb. 8). I h r  
Exospor i s t  recht dick, i h r  
I n h a l t  be i  Reife feinkörnig. 
Besonders grone Sporen s ind 
manchmal zweifach sept ier t ,  
besonders k le inen f e h l t  
mitunter das Septum. Un- 
r e i f e  Sporen sind an der 
Füllung m i t  großen Trop- 
fen oder v ö l l i g  undi f fe-  
renziertem I nha l t  zu er- 
kennen. 

Das taxonnmische Schicksal 
der R e l a n c o n i s  t h e l e -  

b o l a  bdr f ' t  e i n  bezeich- 
nendes L i ch t  auf' d ie  b i s  
heute for tbesteliendr~n 
Schiirier.igkej. ten bei. der 
AuFdeckung veriiianrftsch~f t- 
l i che r  Zusahenhänge und systematischer Einct.ufunq. Nt~r  r1.i.e itrichl-iq- 
sten Stationen i h re r  taxonomischen Odyssee seien h i e r  abschlienend 
nachgezeichnet. Altmeister FRIES hraclite d ie  A r t  zunSctist i n  sei.ner 



Alleri i isltsgnttung Sphaer  i n  unter (Syst,. Myc. 11, 1822), später 
i n  der g l e i c h f a l l s  auf ihn  zurückqehenden Gattung Va 1 sa (Surm. 

\leq. Scnrid., 1045). Dic ßr i ic l~r  TLILASNE st.el lt.eii s i e  dann i n  r l ie 
von ihnen geschaffene Gatt,cing Aql .aospora (Sel. Func). Carp., 1863) 

I 
und SACCARDO ilhertrug s i e  weiter i n  d ie  Gattung D i  apo r  t h e  (Nitsch- 1 

i 
I<e) (Myc. Venet., 1076), später i n  d ie  Gattung M e l a n c o n i s  (Tul.). 
Doch wurde d i e  E i nhe i t l i chke i t  dieser Gattung wegen Uneinheit,lich- 
k e i t  i.tirer Nebcnfruchtformen bald angeziiieifelt. So wundert. es kaum, 
wenn wir M. t he 1 e h o  1 a i n  der Folgezeit  be i  verschiedenen Autoren 

i n  den Gattungen V a l s a r i a  (Ces. L de Not.), P s e u d o v a l s a  (Ces. 
& de Not.), C a l o s p o r a  (Nitschke) und P s e u d o v a l s e l l a  (U. Hoeh- 
ne l )  antreffen. Schl ießl ich erwog 1938 WEHMEYER d ie  Einordni~ng i n  
d i e  Gattung P r  O S  t hec  i t~m(Fr .  ) . Heute w i rd  angesichts des Fehlens 
abschli.eBender Einsichten meist SACCARDOs Zuordnung be i  Me 1 a nc o - 
n i s  akzept iert .  Auch diese Gattung gehört i n  d i e  Famil ie der D i a -  
p o r t h a c e e n ,  aus deren Gattiingen C r y p t o s p o r a ,  D i t o p e l l a ,  
P r o s  t h e c i u m  und D i a p o r  t he i n  voraufgegangenen Aufsatzen j e  
eine Alnus glut inosa besiedelnde A r t  bescliri.eben wurde. 

E i ngesehene  L i t e r a t u r :  

Arx, J.A.v. und E. N(11ler (1961 ) - Oie Gattungen der didymosporen 
I Pyrenomyceten (Kryptogamenflora der Schweiz, Bd. 11 /2) 

Dennis, R.1iJ.G. (1 976) - B r i t i s h  Ascomycetes (Richmond) 
I Karsten, P. A. ( 1  073) - Mycologica Fennica (Helsingfors) 

Munk, A. (1 953) - Danish Pyrenomycetes (Kopenhagen) 

Saccardo, P.A. (1802) - Sylloge Fungorum I (Reprint) 
I Schieferdecker, K. (195t1) - Die Sclilauchpilze der Flora von t l i l -  
I 

desheim (I-lildesheim) 

Schroeter, J. (1908) - Die P i l ze  Schlesiens (Rreslau) 

l~lelimeyer, L.E. (1973) - The Pyrenomycetes Fungi (Univ. of Georgia) 

Winter, G. ( 1 0 0 ~ )  - Ascomyceten (Rabenhorst's I(rypt.ogamenfklora I, 
Leipzig).  
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THOMAS mf.iNzmnY 
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Key words :  Agaricales, Tricholomataceae, Dermoloma cuneifol ium 
(Fr. )Orten, Hydropus subalpinus ( V .  Hoehn. )sing., 
descr ipt ions and i l l u s t r a t i ons .  

Summary : Recent f ind ings o f  Dermoloma cuneifol ium (Fr. )Orton 
and Hydropus subalpinus (V. Hoehn.)Sing. from the 
v i c i n i t y  o f  Dormagen/ßRD are described and i l l u s t r a t ed .  

Zusammen f a s su  ng  : Funde von Dermoloma cuneifol ium (Fr. )0rton und 
Bdropus subalpinus (V. I-loehn.)Sing. aus der 1.hngebung 
von Dormagen/ßRD werden beschrieben und m i t  Habitus- 
zeichnungen und Mil<romerkmalen i l l u s t r i e r t .  

Als Fortsetzung der " ~ e l t e n e  Agaricales vom Niederrhein" ( T e i l  I 
in:  nPN O(1 ):?G-33, 1990) so l len  i m  folgenden zwei Arten aus den 
Gattungen Dermoloma (Samtr i t ter l inge)  und Hydropus  (Iilasserfüße) 
vo rges te l l t  werden, d ie  i m  APN-Kartierungsgebiet bisher n i ch t  nach- 
gewiesen waren. 

I n  den Beschreibungen wi rd  neben den l inearen Sporenmaßen - Länge 
(1) und Bre i te  (b) sowie den s ta t i s t i schen  Mit telwerten (1, und b,) - 
auch das m i t t l e re  Sporen\rolumen (V,) angegeben, das über d ie  Formel 

T V, = -- X h,' X 1, (pmJ) 
6 

berechnet wurde. 

Das m i t t l e r e  riporenvolumen (V,) hab s ich  i n  k r i t i schen  Fäl len a l s  
g~ i t es  CporengrSnen-Kriterium eritiissen, z.0. he i  der Trennung nahe- 
stehender Arten ( t~erq l .  GROS5 1972, GROS5 und CCI IMTTT 1976, EINHEL- 
LINGER 1985, DEROCCIF und SCI-IMTTT 1907). 

i 



-- Fundda t e n  : 2 Exeniplare unter Fraxinus excelsior/Corylus avellanus 
auf Voorhoden, 6.1 0 .!?D Dorinagen-Dr?lho\ren, MTB (IROG. 

B e l e g :  ßesclireihung, Exsikltat, Dia. 

t lu t : 1,6-2,6 cm Durchmesser; f l ach  kegelig, verflachend, a l t  etwas 
niedergedrückt iiiit flachem Buckelchen; Rand schwach e ingero l l t ;  
matt, samtig, schwach runzel ig;  dunkel. umhral~rauri, a l t  nach 
fleischbraun, graulich-rleischbraun m i t  rußigbraunem Scheitel  
verblassend; n i ch t  durchscheinend, n i ch t  hygrophan. 

L a m e l l e n :  L = 28, 1 = 1, 3; etwas wei t  stehend, dick, jung kon- 
vex, aufsteigend, ä l t e r  bauchig, ausgebuchtet m i t  Zahn angewach- 

I 

Sen und recht weit  herablaufend, mäßig b re i t ;  jung graulickdeiß, 
dann wei.ß; Schneiden unregelmäßig, den Flächen gleichfarben. 

I 

1 S t i e l  : 2,6 X 0,3-0.5 cm; gleichmäflig zyl indr isch, Basis \rerjüngt, 
sp i t z  auslaufend; längs ge r i e f t ,  auf ganzer Länge weiß f l o ck i g  
b i s  f e i n  schuppig; weißlich, zur Basis h i n  grau überhaucht, 
Bußerste ßasi.s gra~ihraun; iiiei.thoh1, fas t  gel<artwnerl;; weines Ra- 

I sismyzel. 

I F l e i s c h :  wein. 

i Geruch :  mehlig. 

Geschmack : stark mehlig, etwas b i t t e r l i c h .  
I 

Sporen :  4,9-5,5-6,O X 4,l-4,11-5,0 llm; V, = 5/1,7 pm"; b r e i t  e l l i p -  
soid, g la  t t x y a l i n ,  inamyloid. 

B a s i d i e n :  28-32 X 6-7 pm; viersporig,  keul ig,  m i t  Schnall.en. 

I-lu t ep i de r m i s : hymeniform, aus keul igen Zellen aufgebaut, 30-52 X 
15-20 pm; m i t  braunem, scho l l i g  inkrustierendem Pigment i m  S t i e l -  
bereich der Epidermiszellen, das b i s  i n  t i e f e re  Schichten der I-luk- 
haut re icht .  

S t i . e l  h e k l e i d u n g  : Ketten von zyl indr ischen Zellen, 15-40 X 

(11-)7-15 Iim; farblos m i t  feinen Inkrustieri~ngen. 

Sclina 11en : i n  a l l e n  Fruchtkiirperteilsn. 

Anmerkung: 

Die Bestimmung des ollen hesclir.iebenen Pi lzes a l s  D. cune  i r o  1 i.uin 
s t ü t z t  s i ch  i n  ers ter  L i n i e  auf den Sclilüssel von MOSER (1c303), di.e 
I\hbildunq und ßeschreihung LANGES (Lge. 31 B; 1935-(10) a l s  T r i c h o -  
loma c i ~ n e  i f o l  iurn soiiiie d ie  Beschreibung von FRIES (1 836-38) als 

I 

D. cuneifolium (~r.)Ortan: a )  Fruchtkörper ( X  1.5). b) Huthaut* 
C )  Sporen, d) Stielbekleidung 

H. subalpinus (V-fioehn.) Sing.: a )  Fruchtkörper (nat.Cr.). b) 
Huthaut, C )  Sporen, d) Cheilozystiden 



R g a r i c u s  c u n e i f o l i ( u ) s .  MOSER und LANGE geben iibereinstimmend 
schmalere Sporen von 3-3.5 IJin Bre i te  an. Möglicheriiieise i.sk d ie  ab- 

, */ weichende Sporßngröße der Grund dafiir, da" DENNIS, DRTON und IlORn 
(1960) zwar d i e  nhhi ldt~ng Lge. 31 B a l s  D, c u n e i  F o l i u m  akzep- 
t ieren, clie Beschreibung LANGES aber ausschlienen ("Ic. non descr."). 
I m  i jbrigen weist SINGER (1986) i n  seiner Disl<ussion des Komplexes 

I D. cuneifolium/atrocinoreum darauf hin, daß d ie  Sporenmane 

b e i  LANGE häufig etwas zu k l e i n  aiisfallen. D. c u n e i f o l i u m  ss. 
Kühner L Romagnesi (1953) unterscheidet s i ch  durch amyloide Sporen 
und wi rd  von MOSER (1983) a l s  D. p s e u d o c u n e i f o l i u m  I-lerink ge- 
f ülir t . 
Die nahestehende D. a tr o c i n e r  eum (Pers. )Herink, wie von BRESA- 
DOLA (1927-33), a l s  T r i c h o l o m a  a t r o c i n e r e u m  Pers., oder BON 
(1980) abgebildet und beschrieben, unterscheidet s i ch  durch das 
weitgehende Fehlen von Brauntönen i n  der Hutfarbe und d i e  sehr bre i -  
ten, bauchigen Lamellen. FRIES (1836-38) beschreibt den S t i e l  sei- 
nes R g a r i c u s  a t r o c i n e r e u s  Pers. folgendermat3en:"stipite Farcto cy- 
l i n d r i c o  glabro", also v ö l l i g  i m  Gegensatz ZU dem h i e r  bescliriebe- 
nen Pi lz .  

Bemnrk~nswert i s t  noch r l ie Ansicht RRESRDOI-Ac (1927-33) zum Komplex 
T r i c h o l o m a  a t r o c i n e r e u n i / c u n e i f o l i u m ,  d ie  e r  a l s  Beobachtung 
zu T r i c t i o l o m a  a t , roc inereum Pers. äußert. Seiner Ansicht nach 
i s t  T .  c u n e i F o l i u m  Fr. eine Kleinform "forma minortf von T.  a t r o -  
c i n e r e u m  Pers. 

Der Standort von Dermoloma c u n e i f o l i u m  bef indet s ich i n  einem 
wenige Hektar großen, von Esche, Eiche und Hasel dominierten Wald- 
stück auf torfigem Boden eines verlandeten Rhein-Altwasserarms, das 
mtiglicherweise aufgrund des unsicheren torfig-moorigen Untergrundes 
bisher weniger von fors twi r tschaf t l ichen Maßnahmen bet ro f fen i s t  a l s  
d i e  umliegenden Iilälder i m  Dormagener Raum. Lilohl i n fo lge  der r e l a t i -  
ven "l lnberülirtheit '  dieses Geländes i s t  do r t  be i  günstigen Iili t te -  
runqsverhältnissen eine wesentlich reichere Makromyzetenflora anzu- 

t r e f f en  a l s  i n  den angrenzenden Forsten. 

Qtlropiis subal p.i i r u s  (von Iloehne1)Si iiger 

r i i n r l da  t en : a t ~ f  kl.einen Zwej.gen oder Flolzteilen, auch auf hnlz- 
durchcetzter Erde; o f t  nur Einzelexemplare; 1.6.19RR 
und 5.6.190R Cliorbusch be i  Dormagen, MT8 4806.ßeleg: 
Beschreibung, Exsikkat. 
24.9.1990: MayschoO/Eifel, MT0 5408. Releqt Beschrei- 

bung, Exsiltkat, Dia. 

t lu t : 1,2-2,7 cm Diirchmescer; ha1.hltligeli.q h i s  konvex, meist m i t  
schiiiachein, konischein Buckel.chen; Rand gerade, etwas überste- 
hend; g l a t t ,  matt, samt.i.g; ocker, dunkel ocker, ocl<erbra~iri, 
blaß umhra , Bucl<elchen dunkler; n i ch t  durchscheinend, n ich t  
hygrophan. 

L a m e l l e n :  L = 32-37, 1 = 3, 7,; eng stehend, normal dick, gera- 
de, zuin I-lutrand etiiias bogig, s tark  aufsteigend, schmal angehef- 
te t ,  f a s t  f r e i -  f r e i ,  b r e i t  b i s  sehr b re i t ,  b i s  6 mm: wein b i s  
crerneiiieiß; Schneiden ganzrandiq, g l a t t ,  den Flächen gleichfarben. 

S t i e l :  2,2-5,7 X 0,2-0,4 cm; gleichmäßig, zy l ind r i sch  oder b r e i t -  
gedrückt, dann 0,3-0,s cm b r e i t ;  g l a t t ,  vo l ls tändig oder zumin- 
dest Spitze weiß be re i f t ;  weiß, cremeweiß; hohl; recht  e las t i sch ,  
m i t  weißem, str iegel igem Basismyzel. 

F l e i s c h :  weiß. 

Geruch:  unauf fä l l ig ,  uncharakteristiscli. 

Sporen:  7,7-0,3-9,0(-11:1,0) - X 2,9-U-4,0(-(1~3) ~ i m ;  \Im = 50.2 limJ: 
schlank zyl indr isch, gebogen; hyal in,  inamylo.irl. 

B a s i d i e n :  29-35 X 6 Pm; viersporig,  m i t  Schnallen. 

Che i l o z  y s  t i d e n :  112-R1 X 13-18 Fm; u t r i f o rm  b i s  flaschenförmig, 
farblos, hyal in,  häufig, Schneiden f e r t i l .  

P1  e u r  oz y s t i d e n :  02-80 X 12-19 IJm; Form wie Clieilozystiden, häu- 
f i g .  

Hu t e p  i d e r m i  s: kaum d i f f e renz i e r t ,  aus liegenden Hyphen m i t  auf- 
gerichteten, utr i formen b i s  keul igen Endgliedern bestehend, (10-50 
X 8-10 gm; m i t  braunem, valtuolärem Pigment. 

S t i e l  be k 1 e i d u n g  : aufgerichtete Endglieder der Stielhyphen u t r i -  

form, keu l ig  b i s  flaschenförinig; 82-50 X 6-0 Pm. 

Sc hna 11 en : i n  a l l en  Fruchtkörperkeilen. 

Anmerkung: 

Der oben beschr iehene P i l z  entspr icht  den Beschreibung~n von KIJHNER 
(193R), a l s  Nycena s u b a l p i n a  V. tloehn., und LANGE (1935-(IO), a l s  
C o l i y h i ~  p s e i i d o ~ a d i c a t a  M ~ e l l e r  A Lange. 

Durch sefnen I-lahi.tus, den samtigen IlutIiai.rtaspal<t und d i e  breiten, 
f as t  f re ien  Lamellen erinnert: Hyd ropus  s i i l ~ a l p i n u s  an einen 

k le inen Dachpilz aus der Sektion E u c e l  l u l  o d e r m i n  i . Die unver- 
ändert weißen Lamellen und d i e  farblosen, würstchenförniig gcbogeneri 



Sporen lassen jedoch keine Veridechsli~ng zi.1. Woser, M. (1983) - Die RiJhrlinge und Blät terp i lze.  In:  H. Gams 
(ed. ) : Kleine Kryptogamenflora I1 b/2. Fischer. Ctuttgart .  

Singer, R. (1986) - The Agaricales i n  Modern Taxonomy. 4 .  Aufl. 
Koeltz . Ki5nigsstein/Taunus. 

I l y d r o p u s  s u b a l p i n u s  hat  aber n ich t  nur das äußere Erscheinungs- 
b i l d  m i t  manchen P l u t e i  gemeinsam, sondern er hat auch ähnliche An- 
sprüche an den Lebensraum. Kleine Holz te i le ,  Ziiieig~! oder holzdurdi- 
setzte Erde an IilegrRridern s ind bevorzugte Standorte. Nach meinen 

Renbachtungen i s t  Hydropus  s u b a l p i n u s  e i n  P i l z  des FrUKjahres 
und Frühsomners, frühester Fund: 29. Apr i l ,  spätester Fund: 27. Ju- 

I 

I 
li, m i t  Fruktifikationsschwerpunkt i m  Juni. Der P i l z  erscheint i m  

Computereinsatz in der Mykologie 

I 

HANS BENDER 

Wehschulstraße 50 
D-4050 Minchengladbach 

hiesigen Sammelgebiet regelmRßig und i s t  sicher weiter verbre i te t  
(z .B. 27. J u l i  1988, Düsseldorf, MT0 4706, Schloßpark Benrath). 

Zur Verbreitung von Hy d r i p u s  s u h a l p i n u s  i n  der ERD siehe KRIEGL- 
STEINER (1902). 

L i t e r a t u r :  

Bon, M. (1988) - Pareys Buch der Pi lze. Parey. Iiamhurg-Berlin. 

Bresadola, J. (1 927-33) - Tconoqraphia Mycologi.cn. Trient. Re- 
r i n t :  1981. 

Dennis, R.W.C., P.D. Orton L T.B. I.lora (1960) - Thn Neiii Check L i s t  
oF ß r i t i s h  Agarics and Rolet i .  Transact.Brit.Mycol..Soc. G, Supp- 
lement : 1-225. Reprint: Cramer 1974. 

Derbsch, Ii. ct J.A. Schmitt (1987) - At las der P i l ze  des Saarlandes 
11. Aus: Natur und Landschaft i m  Saarland. Eigenverlag der DEI-AT- 
TINIA. Saarbrücken. 

Einhel l inger,  A. (1985) - Die Gattung Russula i n  Bayern. In :  Hoppea 
g. Regensburg. 

Fr ies, E. (1836-38) - Ep i c r i s i s  Systematis Myco1ogic.i. Li~nd. Reprint: 
Johnson Reprint Corp. 

Groß, G. (1972) - Kernzahl und Sporenvolumina b e i  einigen Hymeno- 
gaster-Arten. In: 2. Pilzkd. -:log-157. 

Kr ieg ls te iner  , G. J. (1982) - Mittsleuropäische Arten der Gattung 
Hydropus. In:  Beiheft  14 zur Z.Myl<ol. :GO-74. 

Kühner, R. (1938) - Le Genre Mycena. In:  Encyclopkdie Wycologique 
Vol. X. Ed i t i on  Leclievall ier. Paris. 

Kilhner, R. L 11. Rnriiagnesi (1953) - Flore Analytiq!.ie des Champignons 
Sup6rieurs. Masson. Paris. 

Lange, J .E. (1 935-(10) - Flora Agaricina Danica I-\I. Copenhagen. 

Meusers, M. (1985) - BestimmungsschlUssel fü r  d ie  Gattung I-lydropus 
i n  Europa. In:  M i t te i l ungsb la t t  der APN i ( 2 )  : 174-1 78.  

Ein  Computer i s t  i n  den meisten Firmen unentbehrl ich und auch itn 
pr ivaten Bereich d r i ng t  er unaufl~alt;sam vor. M i t  einem guten Text- 
verarbeitungsprogramm e r l e i ch te r t  e r  uns d i e  Korrespondenz und ins- 
besondere Pilzbeschreibungen bedeutend. 

FUr d i e  Mykologie s ind inzidischen verschiedene Programme e r s t e l l t ,  
d ie  das "Hobby" noch interessanter gestalten, z.ß. 

P i l z  - K a r t i e r u n ~  2000 

Das im Auftrag der DGfM von unseren Vereinsmitgliedern Dr. Dieter 
SEIET und Axel SCHILLING entwickel te Computerprogramm Version 1.1 

r r i rd  h ie rmi t  vo rges te l l t  und besprochen. Aus dem mi tge l ie fer ten Be- 
nutzerhandbuch werden d i e  i i i ichtigsten Voraussetzungen und Möglich- 

ke i ten  etwa wie f o l g t  dargeste l l t .  

HARDWARE-Voraussetzungen: 

Retriebssystem MC-DOS ab Version 3.2, mindestens 640 I<B; f r e i e  Fest- 
plat tenkapazität  mindestens 7 Wagabyte; Config.sys : F i l e s  = 20 oder 
mehr, Buffors = 8 (mpfohlen); CraFil<karte: bel iebig.  So l l t e  dir? 

ConFig.sy? -Datei k le inere Iderte enthalten, müßte diese m i t  einem 
Texteditor, 2.0. m i t  EDLIN, geändert werden. 



MERKMALE des  OGfM-Pilzkartierungsprogramms 2000 

Das Datenbanksystem enthä l t  be re i t s  zur Zeit: 

- Eine Ar tdate i  m i t  über 8 500 Binomina. 
- Wichtige Synonyme (z.Z. über 2 000 Binomina). 
- Umfangreiche Dateien zur UKOLOGIE wie Wirt-/Substrat-Datei, Datei  

zur Pflanzengesellschaft , Organ-/Wuchsstellen-Datei etc. 

Was das  Datenbanksys tem e r m ö g l i c h t :  

- Aufnahme b i s  zu 10 Mi l l ionen Funddaten. 
- Aufnahmebereit f ü r  Angaben zum MTB/MTB-Quadranten, Funddatum, Ein- 

gabezeitraum, Bearbeiter, genauer Fundort, Beleg (Exsikkat, Notiz, 
Dia, Zeichnung), Substrat/Wirt , Pflanzengesellschaft, Organ/Wuchs- 
s te l le ,  Bodenart , Bodentyp, pH-Wert, Bodenf euchtewert , Höhenstuf e, 
Abundanz, Exposition, St ickstoffwert ,  Zustand-Organ/Wuchsstelle. 

- Auswertung der Funddatei nach a l l en  Erfassungskriterien, d ie  be- 
l i e b i g  verknüpfbar sind. 

- Zusammenfassende Ausgabe von P i l za r ten  und Funddaten beliebig, 
f r e i  bestimmbarer Gebiete (einzelne MTB/NTB-Puadranten, MTB-/ 
MTB-quadrantbereiche , Gebirgszüge, Inseln, Landkreise, NSGe etc . ) . 

- Druckausgabe der enthaltenen und gespeicherten Daten nach verschie- 
denen Kr i ter ien.  

- Vergleich mehrerer MTB/MTB-Quadranten nach gemeinsam vorkommenden 
Pi lzarten. 

- Grafische Anzeige der Funddatei von b i s  zu 2 P i lzar ten gleichzei-  
t i g  f ü r  das Gebiet der BRO, Österreich und te i lweise Schweiz, so- 
wie d ie  angrenzenden Gebiete. Altfunde werden gesondert hervorge- 
hoben; De f in i t i on  der Altfunde (Grenz jahreszahl) f r e i  wählbar. 

- B lä t te rn  i n  der A r t -  und Funddatei; i n  der Artdatei  sowohl nach 
Gattungen a ls  auch nach Arten; z.Z. 8 500 Arten und 2 000 Synonyme 
gespeichert. 

- Sehr schnelle Suche i n  der A r t - ,  Gattungs-, Synonym- und Funddatei 
( j e  nach Rechnertyp und Festp la t te  unter 1 Sekunde b i s  wenige Se- 
kunden b i s  zum gewünschten Datensatz). 

- Automatische Abspeicherung der Funddatei fü r  d ie  OGfM. 
- Protokol ldatei ,  d ie  i h r e  Eingaben g le ichze i t i g  auf Diskette bzw. 

Festp la t te  schreibt und von jedem Textverarbeitungsprogramm bear- 
b e i t e t  werden kann. 

- Einlesemöglichkeit von Funddaten. 
- Abspeicherungsmöglichkeit a l l e r  Dateien und L is ten zur Datensiche- 

rung oder zur Weiterverarbeitung m i t  Textsystemen. 
- Durch Leuchtbalkenmenüs l e i c h t  bedienbar und s ich  weitgehend 

se lbst  erklärend. 

...... und v ie les  mehr. 

Durch d ie  übersicht l iche Gestaltung und d ie  einfache Bedienung der 
einzelnen Bereiche i s t  es r e l a t i v  l e i ch t ,  d ie  gewünschten Abläufe 
nachzuvollziehen und gez ie l t  vorzugehen. Eine zusätzl ich e r s t e l l t e  
Bedienungsanleitung i n  Form eines Ca. 100 Seiten umfassenden Benut- 
zerhandbuches e r k l ä r t  a l l e s  b i s  i n s  kleinste. 
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Schon das Inhaltsverzeichnis verrät  einen prof ihaf ten Aufbau. Wer 
e in ige Zei t  m i t  diesem Programm in tens iv  gearbeitet hat, w i rd  fest-  
s te l len,  daß h i e r  e i n  Grundstein gelegt wurde, der innerhalb gewis- 
ser Grenzen v i e l e  Wünsche rea l i s ie rbar  erscheinen läßt.  

Nachdem i c h  m i r  nun d i e  Mühe gemacht und durch Eingabe der entspre- 
chenden Daten eine Menge Arbeit  i n ves t i e r t  hatte, wurde das Programm 
e rs t  r i c h t i g  zum Leben erweckt und offenbarte seine v ie lse i t i gen  
Möglichkeiten. I m  Laufe der Einarbeitung wurden a l lerd ings d ie  j e t z t  
o f t  noch fehlenden Synonyme sehr vermißt, welche aber ba ld  i n  zuneh- 
mendem Maße eingebunden werden sollen. Da d ie  Anzahl der Synonyme 
d i e  der ta tsächl ich vorhandenen Arten wahrscheinlich um e i n  Mehr- 
faches übersteigen wird, i s t  s i cher l i ch  noch eine Menge Fleiß- 
a rbe i t  erforder l ich, um auch den l e t z t en  K r i t i k e r  zu überzeugen. 



Wenn man bedenkt, wie o f t  eine A r t  i m  Laufe ihrer  Existenz schon 
umbenannt wurde oder noch umbenannt wird, e r l e i ch te r t  d ie  Einbindung 
der Synonyme d ie  praktische Anwendung und das d i rekte Auffinden der 
Arten beträcht l ich. 

B e i s o i e l :  I m  Extremfal l  würde man z.0. L e p i o t a  a l b a ,  we i l  s i e  
unter L = L e p i o t a  a l s  d r i t t e  alba-Art eingeordnet steht, nach 
dreimaligem Blät tern finden. Bei  Pe z i c u  l a  a 1 ba müßte man schon 
neunmal b lä t tern,  we i l  diese eben unter P = Pe z i c u l a  an neunter 
S te l l e  steht, was b e i  "alba" oder einigen wenigen anderen Artnamen 
l e i de r  n ich t  anders zu handhaben i s t .  C y a t h i c u l a  a l b a  oder Pe- 
z i z e l  l a  a l b a  würde i c h  b e i  Eingabe überhaupt n i ch t  finden, we i l  
s i e  irgendwann umbenannt wurden und j e t z t  unter anderen Namen exi-  
st ieren. Durch Drücken der Synonym-Taste w i rd  m i r  aber angezeigt, 
daß ersterer P i l z  j e t z t  Cy a t h i c u l a  c o r o n a t a  , le t z t e re r  C a l y -  
c i n a  c r u e n t a t a  heißt. 

Wie man sieht, steckt i n  diesem Programm außer einem ausgeklügelten 
System auch eine enorme und fast  unbezahlbare Fleißarbeit ,  d ie  man 
n i ch t  hoch genug bewerten kann. Wenn dieses Kartierungsprogramm zwar 
i n  ers ter  L in ie  dazu dienen so l l ,  a l l e  Funddaten der i n  Deutschland 
gefundenen Pi lzar ten besser zu erfassen, um demnächst durch Weiter- 
l e i t ung  i n  einen Zentral-Computer eine hochprozentige Analyse der 
einzelnen Arten zu ermöglichen, so ergeben s ich na tü r l i ch  auch noch 
weitere ind iv idue l le  Möglichkeiten, diesen Komplex der verschiede- 
nen flenues zu nutzen, 2.0, d i e  Verwaltung einer Diakartei. 

Durch d i e  Kennzeichnung m i t  einem "D" für  Dia i m  Feld Beleg kann 
d ie  Erfassung a l l e r  Dias nach verschiedensten K r i t e r i en  vorgenommen 
werden, etwa so: 

- Gesamtliste a l l e r  Dias e rs te l len  oder 
- Dias nach Aphyllophorales, Gasteromycetes, Heterobasidiomycetes, 

Nyxomycetes, Uredinales und Ust i laginales, Boletales, Agaricales, 
Ascomycetes gesamt oder i n  Operculate, Inoperculate und sonstige 
Ascomycetes g e t e i l t  geordnet auf l is ten oder 

- Aufstellung nach MTB/MTB-quadranten. 

Eingabezeitraum = Jahr; Funddatum; Fundort; etc. Hierbei  wi rd  d ie  
Anzahl der Dias zum jeweil igen Auswertungsergebnis immer automatisch 
m i t  angezeigt. 

Die Verwaltung h in ter legter  Exsikkate, Zeichnungen oder Notizen 
l äß t  s i ch  nach dem gleichen Schema ebenso schnel l  und übersicht- 
l i c h  gestalten. Auch a l l e  d ie  unzähligen Karteikarten, welche s ich  

i m  Laufe der Ze i t  angesammelt haben, könnewbis auf eventuelle 
Zeichnungen i n t e g r i e r t  werden. 

I m  Untermenue Text, wo f ü r  jede A r t  ca. 10 DIN-A4-Seiten Platz  re-  
se rv ie r t  i s t ,  könnten d ie  Artbeschreibungen abgelegt werden. 

I m  Vorg r i f f  auf eine erweiterte Version können: 

- Spezie l l  f ü r  jede A r t  i n  einem Feld d ie  Li teraturhinweise einge- 
bracht werden. 

- Es kann eine Rasterkarte der Länder, z.B. NRW, aufgerufen werden, 
auf der d i e  eingetragenen Funde jeder A r t  a l s  Punkte sowohl i n  

den einzelnen MT0 a l s  auch i n  den jeweil igen MTB-quadranten s icht -  
bar gemacht und ausgedruckt werden können. 

Des weiteren werden nach gleichen Systemen auch schon Flechten, Far- 
ne und Moose eingegeben, was d ie  E f f e k t i v i t ä t  dieses Kartierungs- 
programns und seine mögliche Verwendbarkeit i n  v ie len  Bereichen auf- 
zeigt. 

I s t  dieses Kartierungsprogramm an s ich  schon eine rundum schöne sach- 

l i c h e  Angelegenheit und auch Beschäftigungstherapie, so kommen m i t  
der Ze i t  noch d i e  von Mitgl iedern der DGffl e r s t e l l t en  Programme hin- 
zu, d i e  der Artsuche dienen und herkömmliche Schlüsselsysteme ergän- 
zen oder ersetzen. 

Als Einsteiger i s t  man jedenfa l ls  mehr a l s  ausgelastet, zumal es 
j a  auch noch andere sehr interessante Programme g ib t ,  b e i  denen 
man aufpassen muß, daß man n i ch t  langsam das e igent l iche "Hobby" 
Mykologie vergißt. 
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Ascornyceten-Suchliste 
Weißliche Borstenkoralle 

Nicht flutumspült 
nicht dem Auge 
verborgen auf 
Meeresgrund 

Weißschimmernde 
Korallenstöcke 
geboren zwischen 
Nadelwerk 
im Fichtenwald 
feingliedrig 
verzweigt 
säumt ihr 
den Waldweg 

Nicht zertritt 
unser Fuß 
das Kunstwerk 
eures Filigrans 

Naria Grünwald 

Bei der Uberarbeitung der APN-Pilzkartei wurde auffällig, daß ins- 
besondere die Schlauchpilze stark unterkartiert sind. Um dem abzu- 
helfen, habe ich nachfoigende Suchliste erstellt, um den Mitarbei- 
tern die Möglichkeit zu verschaffen, in der pilzarmen Zeit des Win- 
ters und Vorfrühlings gezielt nach bestimmten Ascomyceten zu 
suchen, wenn Fruktifikationszeit und Substrat gebührend beachtet 
werden. 

Da aber auch die DGfM-Kartierung der Schlauchpilze für das Gebiet 
der ehemaligen BR Deutschland 1993 ihren vorläufigen Abschluß fin- 
det, wendet sich dieser Suchaufruf auch an unsere Abonnenten und 

P deren Mitarbeiter mit der Bitte um gezielte Suche nachfolgend auf- 
geführter (und auch weiterer) Pilzarten. 

Fundmeldungen innerhalb des APN-Kartierungsgebietes (siehe hierzu 
das 1. Deckblatt der APN-Nitteilungsblätter) richten Sie bitte an 
die APN-Schriftleitung, die übrigen an G.J. KRIEGLSTEINER, Beetho- 
venstr. 1,  7071 Durlangen. 

T Die Nummern-Angabe hinter dem jeweiligen Pilznamen bezieht sich 
auf Referenzbild und -beschreibung in: BREITENBACH & KRÄNZLIN (1981 )- 
Pilze der Schweiz. Bd. I, Ascomyceten, die nachfolgenden Ziffern be- 
deuten die Erscheinungsmonate, z.B. 3-5 = März-Mai. Die abschlie- 
Dende Substratangabe, erdbewohnende Arten ausgenommen, erleichtert 
die Suche. 

Des weiteren möchte ich aber auch noch einmal auf meinen Suchauftrag 
i r n  APN-Mitteilungsblatt 7(1):4-6 verweisen. Ich hoffe auf rege N i t -  t 61 
arbeit ! 

i bisciotis venosa - Aderbecherling, Chlorbecherling; Nr. 10; 4-5. 
Gyromitra esculenta - Frühjahrslorchel; Nr. 11; 4-6. 
Discina perlata - Größter Scheibling; Nr. 31 ; 4-6; faulendes, f euch- 
Y * 

tes (Nadei-)Holz. 
Tricharina gilva - Brandstellen-Borstling; Nr. 71 ; 4-6; Brandstellen. 

: "Helastiza chateri - Roter Kurzhaar-Borstling; Nr. 91 ; 5-9. 
opyxis carbonaria - Kohlenbecherling; Nr. 100; 5-9; Brandstellen. 
ssonectria aggregata (= Inermisia fusispora) - Spindelsporiger Be- 
cherling; Nr. 102; 5-9. 

Pikohema domesticum - Großsporiger Feuerbecherling; Nr . 11 7; 1-1 2; 
Brandstellen. 



Pyronema omphalodes - Kleinsporiger Feuerbecherling; -; 1-12; Brand- 
stel len. 

Taphrina johansonii - Pappelkätzchen-Wucherling; Nr. 128; 3-6; 
weibliche Pappel-Blütenkätzchen. 

Taphrina p run i  - Narrentasche; Nr. 129; 4-8; unre i fe  Früchte von 
Prunus-Gewächsen. 

N i t r u l a  paludosa - Sumpfhaubenpilz; Nr. 139; 5-9; nasse, moorige 
Stellen. 

Pi thya cupressina - Wacholder-Becherling; -; 1-12; Kriechwacholder. 
Dumontinia (Sc lerot in ia)  tuberosa - Anemonen-Becherling; Nr. 145; 

3-5; b e i  Buschwindröschen. 
Cibor ia caucus (= amentacea) - Erlenkätzchen-Becherling; Nr. 146; 

2-3; männliche Erlenkätzchen. 
Lanzia (= Rutstroemia) f irma - Zäher Stromabecherling; Nr. 153; 4-8; 

Eichen-, Erlen-, Haselnuß-#ste. 
Claussenomyces atrovirens - Vielsporiges Gallertbecherchen; Nr. 168; 

4-10; nasses, stark verrot te tes Laubholz. 
Claussenomyces prasinulus - Lauchgrünes Gallertbecherchen; Nr. 169; 

4-10; nasses, stark verrot te tes Laubholz. 
Tympanis alnea - Erlen-Büschelbecherling; Nr. 171; 3-6; Erle, Birke. 
B ispore l la  pallescens - Blasses Buchen-Becherchen; Nr. 176; 1-12; an 

Buchen-Schnittflächen auf 'Bispora antennata. 
Cudoniella clavus - Wasserkreisling; Nr. 180; 3-8; auf Totholz an 

sehr nassen Standorten. 
Hymenoscyphus equisetinus - Septiertsporiges Schachtelhalm-Stengel- 

becherchen; Nr. 184; 3-6; faulende Schachtelhalm-Reste. 
Hymenoscyphus rhodoleucus - Rosaweißes Stengelbecherchen; Nr. 189; 

5-7; Feuchtwiesen (montan?). 
Calycina (= Pezizel la) a l n i e l l a  - Blasses Erlen-Becherchen; Nr. 194; 

1-3; abgefallene weibliche Erlenzäpfchen. 
Calycina (= Pezizel la) amenti - Weidenkätzchen-Becherchen; Nr. 195; 

3-4; Weiden-, auch Pappelkätzchen. 
Calycina (= Pezizel la) chrysostigma - Weißes Farn-Becherchen; Nr. 

196; 11 -5; feuchte, abgestorbene Adlerf arn-Stenge1 (auch andere 
Farne). 

Calycina (= Pezizel la) gemmarum - Pappelknospen-Becherchen; Nr. 197; 
3-4; vor jähr ige Pappelknospen und -schuppen. 

Chlorociboria (= Chlorosplenium) aeruginascens - Grünspan-Becherling; 
Nr. 199; 4-11; entrindetes, modriges Laubholz. 

Encoelia furfuracea - Knäueliger Hasel-Becherling; Nr. 204; 12-3; 
t o t e  Hasel-, auch Erlenstämne U. -äste. 

Capitotr icha (= Dasyscyphus) b ico lo r  - Zweifarbiges Haarbecherchen; I 
Nr. 214; 3-5; div. abgefallene Laubholzäste U. -zweige. 

Dasyscyphella (= Dasyscyphus) mollissima - Gelbes Haarbecherchen; 
Nr. 221; 4-10; t o t e  Stengel von Doldenblütlern. 

Dasyscyphella (= Dasyscyphus) sulphurea - Schwefelgelbes Haarbecher- 
chen; Nr. 226; 4-10; t o t e  Stengel von Doldenblütlern U. Brennesseln. 

I 

Dasyscyphella (= Dasyscyphus) nivea - Schneeweißes Haarbecherchen; 
Nr. 223; 1-12; morsches, feucht liegendes Eichen-, se l t .  Buchenholz. 

Trichopezizella (= Dasyscyphus) nidulus - Nestförmiges Haarbecherchen; 
Nr. 222; 5-8; t o t e  Stengel von Weißwurz u.a. 

Lachnellula occ identa l is  - Lärchen-Haarbecherchen; Nr. 233; 3-12; 
tote,  berindete #ste U. Zweige von Lärche, sel ten andere Nadelhölz. 

Lachnellula wil lkommii - Lärchenkrebs-Becherchen; Nr. 237; 3-12; 
) hängende Lärchenäste auf oder b e i  Krebswucherungen. 

Hyalina r ose l l a  - Rosadurchscheinendes Holzbecherchen; Nr. 254; 3-4; 
. r  faulende, entr indete Weiden-, auch Lindenäste. 
B,.Pezicula acer icola - Ahorn-Rindenbecherchen; Nr. 257; 3-6 U. 9-12; 

dürre Äste U. Stämme von Ahorn. 
Pezicula carpinea - Weißbuchen-Rindenbecherchen; Nr. 258; 5-7; 

' -  dürre #ste U. Stämme von Weißbuche, auch Rotbuche. 
Ca l lo r ia  neglecta (= Cal lor ina fusar ioides) - Orangefarbenes Brenn- 

. nessel-Becherchen; Nr. 285; 3-6; dürre Stengel von Brennessel. 
~ r r p o l o m y c e s  far inosa (= Propol is vers ico lor )  - Grauweißes Holz- 

scheibchen; Nr. 289; 1-12; totes, entrindetes Laub-, seltener 
Nadelholz. 

. ' Colpoma quercinum - Eingesenkter Eichenrinden-Schlauchpilz; Nr. 293; 
1-12; tote, noch berindete Eichenäste. 

r -  S t i c t i s  pachyspora - Spiralsporiges Lochbecherchen; 3-6 U. 9-12; 
" . ' hadelholz-~inde. 

pichloe typhina - Gras-Kernpilz; Nr. 315; 6-9; an Halmen div. l e -  
bender Gräser. 

reopus gelatinosus - Gelatinöser Kugel-Pustelpilz; Nr. 320; 3-6; 
feuchtes, morsches Holz. 

ypomyces aurantius - Goldgelber Schmarotzer-Pustelpilz; Nr. 323; 
" 3-6; Fruchtschicht faulender Porlinge. 
asiosphaeria ovina - Eiförmiger Kohlen-Kugelpilz; Nr. 335; 1-12; 

morsches Holz. 
s i ~sphae r i a  spermoides - Gesäter Kohlen-Kugelpilz; Nr. 336; 

-12; totes, div. Holz, gern Baumstümpfe. 
osphaeria str igosa - Str iegel iger  Kugelpilz; Nr. 337; 3-4; 

.,.nacktes, vermorschtes Laubholz. 



Nelanamphora (= Melogramma) spinifera - Rasigkrustiger Buchen-Kugel- 
pilz; Nr. 370; 1-12; totes, berindetes Buchenholz. 

Gnomonia cerastis - Geschnäbelter Ahorn-Kugelpilz; Nr. 371; 3-9; 
vorjährige Blätter U. Blattstiele von Ahorn. 

Rhopographus filicinus - Adlerfarn-Fleckenpilz; Nr. 383; 1-12; tote, 
vorjährige Adlerfarn-Stengel. 

Melanomna pulvispyrius - Brandschwarzes Kugelkissen; Nr. 384; 12-6; 
abgestorbenes Laubholz. 

Cucurbitaria berberidis - Berberitzen-Kugelpilz; Nr. 385; 1-12; tote, 
stehende Zweioe der Berberitze. 

J - - 

Cucurbitaria laburni - Goldregen-Kugelpilz; -; 1-12; tote, stehende 
Zweige des Goldregens. 

Nachtrag: 

Herr KRIEGLSTEINER plant bis 1994/95 eine Monographie der Weißtanne 
und ihrer Begleiter quer durch deren europäisches Areal. Wer in Weiß- 
tannen-Gebieten Europas Urlaub macht, wird gebeten, Fundberichte und 
Fundlisten sowie Nachweise (Exsikkate, Beschreibungen, Fotos bzw. 
Dias) zu erstellen und die Daten Herrn KRIEGLSTEINER zur Verfügung 
zu stellen. Besonders interessant wären Informationen über Weißtan- 
nenpilze aus den Pyrenäen, dem Apennin, aus Jugoslawien und dem ge- 
samten Karpathen-Zug. Selbstve"rständ1ich sind aber 2.0. auch der 
Böhmerwald, der Schwarzwald und die Alpen noch immer nicht genügend 
erforscht. Als Geheimtip seien angeführt: der Französisch-schweize- 
rische Jura und die Vogesen! 

Was Weißtannen-Ascomyceten des Spätwinters und des zeitigen Früh- 
jahrs anlangt, wären interessant: 

Pseudoplectania vogesiaca - Gestielter Schwarzborstling; Nr. 123; 
2-5; morsche Weißtannenstämme, -stümpfe, -hol2 an Bachläufen 
und in Schluchten. 

Ciboria rufofusca - Tannenzapfen-Schuppenbecherling; Nr. 147; 4-5. 
Rutstroemia (Lanzia) elatina - Weißtannen-Stromabecherling; Nr. 152; 

3-6; an auf dem Boden liegenden Kstchen. 
Lachnellula-Arten, bes. Nrn. 230, 235 sowie die in B&K nicht abgebil- 

dete L. gallica (= Trichoscyphella carpathica) . 
Ewald Kajan 

Botanische, mykologische und andere Impressionen 
und Reflexionen während einer Studienreise 

im Herbst 1989 quer durch Ungarn 

German J. Krieglsteiner 
Pädagogische Hochschule Schwäbisch GmÜnd 

mit zwei Mikrozeichnungen von Dr.H.Maser 

Herbst 1989: Nachdem GORBATSCHOWs "Perestroikam1 die Eisernen Vor- 
hänge quer durch Europa durchlöchert hatte, riß Ungarn als erstes 
Wtblockland die Grenzzäune zum Westen nieder. Und erstmals seit 
@em 2. Weltkrieg hatten die Universität Budapest, der Ungarische 
*@'orstverein und die Ungarische Gesellschaft für Mykologie ge- 
'Winsam und offiziell gleich drei ausländische Fachleute zu einer 
~ortragsveranstaltung und zu einer einwöchigen wissenschaftlichen 
*Studienreise eingeladen: den österreichischen Forstdirektor und 
-s(ap.schäftsftihrer des Tiroler Forstvereins Siegfried TARTAROTTI aus 
~d&all, den Bozener Arzt und Präsidenten der Südtiroler Mykologi- 
schen Gesellschaft, Dr. Francesco BELLU, sowie den Verfasser die- 
ses Berichts in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen 
Gesellschaft für Mykologie. 

Die Anreise am 14.0ktober begann bei herrlichem Wetter recht lok- 
ker (-Autobahn München-Salzburg-Wachau; kurz vor Wien auf die ro- 
mantische Straße durch den Wiener Wald ins Burgenland; am Grenz- 
übergang östlich Nickelsdorf zwar noch Visumkontrolle, aber eine 
freundliche und zügige Abwicklung-), wurde dann aber gegen Abend 
immer mehr zur Strapaze. Die holprige Straße nach Györ war total 
verstopft: im Gegenverkehr die überlasteten "Trabisnn der via Un- 
garn nach Westen fliehenden Ostdeutschen, wir inmitten der nicht 
weniger veralteten InKistenw der Magyaren, die eine endlich offene 
Grenze zu Einkauf oder Urlaub in Austria genutzt hatten und nun 
zurückfluteten. Ein harmloser Unfall, und eine gute Stunde lang 
lief gar nichts mehr. - Auf der Autobahn über Tatabanya ging es 
dann zwar vorübergehend wieder zügiger voran, aber als sich kurz 
vor der alten Donaumetropole gleich mehrere Fernstraßen bündel- 
ten, um ihre laute, stinkende Fracht in das große Becken des hü- 
gelumrankten I1Paris des 0stensln zu ergießen, fand Dr. BELLU die 
Lage "schlimmer als in Rom und Neapel zusammen": jetzt könne man 
nur noch beten. Es half: als wir erschöpft irgendwo anhielten und 
TARTAROTTI in einer Kneipe auf ~nösterreichischn' mittels Stadt- 
plan, Mimik und Gestik um nähere Auskunft über die Lage unseres 
kiinftigen Domizils bat, gab man ihm zu verstehen, es seien bloß 
noch zwei Straßenzüge dorthin. Um den Rest abzukürzen, war zwar 
ein riskantes Wendemanöver auf der breiten, vom Straßenbahntrakt 
breitflächig unterbrochenen Avenue nötig, aber bei Nacht sah uns 
ja niemand ( ? ? .  Also fanden wir uns zuletzt zwar hundemüde, aber 
gesund im Dreibett-Gästezimmer des Universitätsrektors wieder. 



Am nächsten Tag zeigte unser ungarischer Freund Dr. Imre RIMOCZY, 
Leiter des Botanischen Instituts für Agrikultur und Gartenbau, 
einige sehenswürdigkeiten der historisch wie kulturell so bedeut- 
samen Stadt. Ein eisig scharfer Ostwind drückte den wabernden 
Großstadtsmog in unsere Lungen, und er biß sich in den verwöhnten 
Westler-Bronchien ätzend fest. Wir besichtigten die Burg, sahen 
auf die Donau herab, auf die in alle Himmelsrichtungen ausufernde 
Stadt, das Parlamentsgebäude und die Versammlungshalle der kommu- 
nistischen Partei. Wir fotografierten, schickten Postkarten nach 
Hause, besuchten den Dom, bestaunten die streng bewachte Krone 
und das Grabmahl des Heiligen Stephan. Auch die Monumente der 
sieben ungarischen Reiterführer, die vorsorglich schon einmal 
sachte umgelegte Lenin-Statue und den abmontierten, verhaßten Ro- 
ten Stern zeigte man uns stolz. 
Ungarn befand sich unübersehbar mitten in der Revolution,. aber zu 
meinem Ärger fanden die zu Museumswächtern abgestellten Spießer 
kein Verständnis dafür, daß ich dem seit Jahrzehnten Unbenutzten 
Klavier, auf dem der alte Beethoven und der junge Liszt ihre heh- 
ren Hymnen komponiert hatten, zur Feier des Ereignisses ein paar 
Fragmente Bartok'scher Lieder entlocken mußte. Dafür spielte uns 
die ungarische Militärkapelle auf dem Platz mit sichtbarem Ver- 
gnügen "Warum ist es am Rhein so schönw, und die wie verloren he- 
rumstehenden jungen russischen Rotarmisten fanden, neben uns hei- 
ßen türkischen Kaffee schlürfend, keine Antwort auf die für sie 
doch viel zu schwere Frage. 

Am späten Abend gingen wir Westler allein aus:in die dritte Knei- 
pe (die beiden näheren waren geschlossen). Obwohl das verrauchte 
Lokal mit erregten, eifrig.diskutierenden und tanzenden Einhei- 
mischen vollgestopft war, bot man uns ein kleines rundes Tisch- 
chen, wackelige Stühle und ungarisches Bier an.Es schmeckte nicht 
sonderlich, aber wir hatten mächtig Durst, und so probierten wir 
gleich noch eine Flasche 1vDDR-Bier8f. Der scheußlich schale, ir- 
gendwie synthetisch und faulig schmeckende Saft mußte vom vorigen 
Jahr gewesen sein. Also ließen wir ihn stehen und spülten wieder 
mit ungarischem Bier nach. Als es ans Zahlen ging, mußten wir 
einen Fehler büßen: die Bedienung verlangte ein Mehrfaches des- 
sen, was Einheimischen abgeknöpft wird. Das war zwar im noch im- 
mer sozialistischen Staat verboten, aber die Polizei weit und wir 
allein und der Landessprache nicht mächtig. Trotz des gewaltigen 
Umrechnungsfaktors (der Florint ist ja international kaum etwas 
wert) zahlten wir eine gehobene bundesdeutsche Zeche! 
Am dritten Abend, als wir eine auf "westlichw getrimmte Spelunke 
aufsuchten, wiederholte sich das Spiel. Wir lernten, die Preise 
grundsätzlich vor der Bestellung auszuhandeln und das Lokal not- 
falls gleich wieder zu verlassen. 

Am andern Tag änderte sich das Wetter: es wurde sonnig und warm. 
Per Auto ging es über 150 km ostwärts in Richtung Debrecen. Das 
Mittagessen nahmen wir auf einer Autobahnraststätte ein: Gulasch! 
Wir lernten, daß die magyarischen Rinderhirten~~~wlv5s1~ hießen, 
ebenso das von ihnen original in heißer Bohnensuppe zubereitete 
Pfefferfleisch. Es schmeckte sagenhaft, und so aßen wir uns die 
kommenden Mittage quer durch die ungarische Gulyas-Palette hin- 
durch: was für eine kulinarische Phantasie, und wie eintönig da- 
gegen das, was wir in Deutschland Gulasch nennen! 

Vom Nachmittag mein erstes Protokoll: 

"16.10.1989: Nordost-Ungarn, südlich des Bükk-Gebirges, Puszta- 
Rand, NSG bei Kerecsend, Aceri tatarico-Quercetum - - roboris (Tata- 
rischer Ahorn - Stieleichen - Wald). 
sandig-lehmiger Boden unterschiedlicher Feuchtigkeit, viele Wild- - spuren (Wildschweine, Rehe) , "Kirrplatz" , "Hügelpflanzung~~ , durch- 
weg schlechter Waldzustand, viele tote Eichen, wohl infolge star- 
ker Luftbelastunu durch den nahen Braunkohle-Tageabbau (Lignit, 
kalorienarm, ca. Y % Schwefel-Gehalt). 

Bäume und Sträucher: 
Acer campestre, A-platanoides, A. tataricum; Clematis vi talba; Cra- 
taegus monoqyna; Fraxinus angustifolia ssp. pannonica; Ligustrum 
vulaare: Ouercus cerris,O.robur; Robinia pseudacacia; Prunus spi- . -- J . -  . - 
nosa, Rosa gallica, Ulmus campestris . 
stauden: 
Asparagus officinalis; Aristolochia clematitis; Consolida regalis 
(an Ackerrand); Dianthus pontederae; Galium aparine; Iris grami- 
nea, I.spuria; Lithospermum (Buglossoides) purpureocoeruleum; 
~ ~ c h n i s  coronaria; 
Peucedanum arenarium; Potentilla alba; Pulmonaria mollissima; 
Scrophularia spec., Solanum nigrum. 

Blätterpilze: 
Collybia marasmioides (Beleg 733 K 89);Coprinus auricomus; Hypho- 
ioma fasciculare; Lepista f1accida;Marasmius wynnei; Psathyrella 
piluliformis; ~ubaria-furfuracea. 

Nichtblätterpilze: 
Auricularia auricula-judae (an Quercus spec.); Athelia epiphylla; 
Dendrothele acerina (an absterbendem Acer tataricum);Exidia plana 
(an Quercus-Ast); Fistulina hepatica (an lebendem Quercus-Stamm); 
Ganoderma lucidum (an Quercus-Stammbasis); Hymenochaete rubiqino- 
sa (an Quercus-Stumpf); Inonotus dryadeus (an Quercus-Stammbasis, 
Beleg 715 K 89);Junghuhnia nitida (an liegendem Laubholz); Penio- 
ehora quercina (an ~uercus-Ästen);Phellinus ferruqinosus (an div. 
Laubholzästen); Phellinus torulosus (an Quercus-Stammbasis, Beleg 
714 K 89); Schizopora phellinoides (an ined. Laubholzast); Ste- 
reum hirsutum (an ~uercus-Ästen); Stereum ru osum (an div. 
Laubholzästen) ; Vuill eminia comedens (an Quercus-gsten) . 
Ascomyceten: 
Coleroa (Stigmatea) robertiani (an ~eranium robertianum); Colpoma 
quercinum (an absterbenden Quercus-Zweigen); Diatrype stiqma (an 
div. Laubhölzern); Nectria cinnabarina (an div. Laubholzzweigen); 
Rhytisma (Melasmia) acerinum (an Acer tataricum-Blättern)," 

.@ Abend ging es westlich Tiszafüred aber die Theiß und weiter 
-Wtwärts in die Kali- und Natron-Steppen des weltberühmten Natio- 
nalparks Hortobdgy.Die Nacht in der Biologischen Station inmitten 
der menschenarmen, schier endlos anmutenden Puszta-Ebene wurde zu 
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Cerocorticium molare Ju1.6 Stalp. 

einem besonderen Erlebnis: wir hörten den vierten Satz Beethovens 
Neunter Sinfonie und waren uns einig, da0 die Schillerf sche Ode 
an die Freude unser aller Nationalhymne in einem Europa ohne rus- 
sische und amerikanische Hegemonie werden müsse. 

Mein zweites Protokoll, £aßt die Notizen vom Morgen und Abend des 
nächsten Tags zusammen: 

v117.10.1989, Ost-Ungarn, westlich Debrecen, rund um und bis 13 km 
östlich HortobAgy, Puszta mit Sikk-Flecken (Zick = Natronlauge), 
Solonez-Böden, halophiles Artemisio-Festucetum pseudovinae (=Bei- 
fuß-Schafschwingel- Salzsteppe) und Camphorosmetum annuae (=Kamp- 
fermeldengesellschaft), großenteils als Vieh- und Gänseweiden be- 
wirtschaftet, teils unter Naturschutz. 

Pflanzen: Artemisia maritima;Aster tripolium ssp.pannonicum; Cam- 
phorosma annua; Eryngium campestre; Festuca pseudovina; Lactuca 
serriola; Matricaria chamomilla; Sonchus 01eaceus;Spergularia ma- 
ritima; statice (Limonium) gmelini; Xantheum spinosissimum. 

Pilze: Agaricus bernardii; Agaricus cupreobrunneus (Beleg 732 K 
89); Bovista plumbea; B. nigrescens; Vascellum pratense." 

Über Mittag führte ein Förster im "Sikk-Eichenwaldpv (NSG) bei Ha- 
lasto, wo ich das dritte Protokoll fertigte: 

Iv17.10.89, Mittagszeit, ca.150 Jahre alte Eichen über einer "Was- 
serschloßschichtvv, darunter lehmiger Sand. Festuco-Quercetum ro- 
boris (Schafschwingel-Stieleichenwald) mit Acer tataricum. Star- 
ker Anteil pontisch-balkanischer Florenelemente. 

Einige Pflanzen und Tiere: Aster tripolium; Pyrus communis; Rosa 
arvensis; Veronica orchideae. Laubfrosch; Hirschlausfliege. 

Pilze: 
Auricularia mesenterica (an Quercus,Beleg 717 K 89); Calvatia ex- 
cipuliformis; Ciboria sydowiana (an ~uercus-Ästchen am Boden); 
Clitocybe odora;Cerocorticium molare (an 7 Quercus-Ast, siehe Mi- 
kroqeichnung Dr.H.Maser, Beleg 960 K 89); Coleroa (Stigmatea) ro- 
bertiani; Collybia butyracea var. asema, C.peronata, C. dryophila 
agg.(incl. C.aquosa mit rosalichem Myzel, gerieftem Hut und abge- 
rundeten Cheilozystiden, det. Dr. Bellil); Colpoma quercinum; Dae- 
daleopsis confragosa;Donkioporia expansa (am Robinia pseudacacia, 
det. Dr. H. Maser, Beleg 962 K 89); Ganoderma lucidum; Grandinia 
arguta (an morschem Laubholz, det. Dr. H. Maser, Beleg 961 K 89); 
Hohenbuehelia atrocoerulea (Beleg an der Universität Budapest); 
Lepista flaccida (Beleg 713 K 89); Lycoperdon perlatum; Marasmius 
oreades, M. wynnei; Microcollybia cookei; Microsphaeria alphitoi- 
des (mit Kleistothecien, Beleg 716 K89); Mycena cf. flavescens, 
M. galericulata, M-inclinata, M. polygramma; Peniophora quercina; 
Pluteus cervinus; Phellinus ferruginosus; Psathyrella pilulifor- 
mis; Radulomyces molaris; Schizophyllum commune; Schizopora para- 
doxa; Stereum hirsutum, S. rugosum; Tubaria dispersa (unter Cra- 
taegus monogyna); Vuilleminia comedens; Xerula pudens.I1 

an Queicus , Zeiclinung Ilaser V 
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Crandinia arquta ( F r .  )Jü1. 

Stacheln 1-2mm lang, 
0,2-O,5mm b r e i t  

Sporen 5 X 3,5-4 ym 

Basidien 20-25 X 4-5 ym 

KopFige Hyphenenden zahl- 

reich,  bes. an der Spi tze  

der Stacheln, z.6. Xi-5U X 

5-5 ym; d i e  Hyphe kann arn 

Kapfende wei terwachsen 

Lagenozy stiden n icht  sehr 

häufig,  2.0.  30-45 X 5 4 ym 

llyphen 2-2,5 --3,5 ym Ei, 

diinn- b i s  etwas dickwandig, 

t e i l s  auch etwas erwei ter t  

(-4-5 ym) 

17.10.89 Ungarn, Nationalpark Hortobagy , an morschem Holz. 
Zeichnung Maser 

Auf dem Heimweg verfehlte der Nicht-Auto- und dafür Straßenbahn- 
fahrer I. RIMOCZY im Osten seiner Geburts-, Wohn- und Arbeitstadt 
Budapest den Weg über die Donau nach Westen: wir kamen immer mehr 
nach Norden ab, standen zuletzt am Stadtrand und mußten siidwärts 
wieder bis zur großen Donaubriicke zuriick: Längst als wir uns wie- 
der orientiert hatten, kam die Entwarnung des Ungarn als Ausruf 
der Erleichterung: IvHier ist ja meine Uni~ersität!~' 

@I Morgen des 18.0ktober lag eine "Einladungq1 der Polizei auf dem 
Frühstückstisch. Da wir auf die schöne junge Polizistin, die uns 
gu kontrollieren hatte, offenbar keinen allzu unseriösen Eindruck 
echten, stempelte sie unsere Papiere ziemlich gelangweilt unge- 
&üft ab. Später gab man uns zu verstehen, Italiener, Österrei- 
@er und Deutsche zählten in Ungarn ohnehin zu den Freunden: nur 
gpt, da0 wir keine Russen seien. 

, )&#n Tanken die nächste Uberraschung: Einheimische erhielten den 
Treibstoff für wenige Florint, Ausländer dagegen mußten sich zu- 
s s t  bei einer Bank Gutscheine holen, die sie in ihrer Landeswäh- 
w g  zu zahlen hatten. Damit kam uns das Benzin so teuer wie zu 
Sause. 
nk, 
bann waren wir am Herbar des Botanischen Instituts bei Professor 
BOHUS zu Gast. Es war ein besonderes Erlebnis, mit dem bereits 
eremitierten ungarischen ~ltmeister Gedanken über ~ i l z e  austau- 
schen zu können. Ich schenkte ihm das neueste AMO-Heft "Beiträge 
zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas", erfreut registrierend, 
da6 man diese Serie dort bereits gut kannte und die bisher 
erschienenen Hefte in der Bibliothek hatte! - In der viel zu 
kurzen Zeit sah ich mir Herbarexemplare aus der Großgattung 
Le~iota an, dazu eine Original-Tafel SOWERBY und kopierte im 
Auftrag meines Freundes M-ENDERLE eine SCHULZER V. ~ G G E N B U R G - ~ i -  
teraturstelle. 
I r  ' 
dlla Spätnachmittag boten wir der Ungarischen Mykologischen Gesell- 
1Bhaft an der Universität eine Vortrags- und Diskussionsveran- 
abaltung: TARTAROTTI referierte über "Phänomene des Waldsterbens 
&R Mitteleuropa mit besonderer Beriicksichtigung zentralalpiner 
4%&benwälder1', BELLU führte in die zwischen septentrionalen und 
mediterranen Florenelementen vermittelnde Pilzwelt Siidtirols ein, 
während ich typische wVegetationskomplexe Süddeutschlands und ih- 
re PSloe am Beispiel der Weißtannen-Landschaften (Abieto-Fageten) 
des b~Hercynischen Gebirg~zugs~~ vorstellte. Es war praktisch die 
gesamte mykologische Prominenz Ungarns anwesend. Zwar wurden un- 
WB., Vorträge von den Doktoren VETTER und RIMOCZY unmittelbar 
rmtzt, aber die meisten Hörer verstanden deutsch recht gut, 

"@ nicht erst in der anschließenden regen Diskussion zeig- !!r 
:&T: Lkh glaube, wir haben an diesem Nachmittag eine gute Brücke 
-&%$Ths pngarn geschlagen. 

Abend verschaffte man uns Eintrittskarten ins Budapester 
S ostlich der Donau. FUr zweimal sieben Kilometer Taxi- 
qlte jeder von uns umgerechnet etwa eine DM ! 



Es wurde eine spannende Revolutionsoper aus der Romantik geboten. 
Zwar informierte eine kleine Broschüre in drei Sprachen über In- 
halt und Ablauf, aber ich habe mir das konkrete Geschehen nicht 
gemerkt und mich dafür umso mehr den bunt wechselnden Bildern und 
dem Rhythmus der Musik hingegeben. 

Anderntags ging es nach Süden ins Naturschutzgebiet Cs6vharaszt, 
wo uns vor- und nachmittags hochgradig angepaßte Pioniergesell- 
schaften vorgeführt wurden, die in Europa ihresgleich suchen. Von 
dort mein viertes Protokoll: 

1119.10.1989, NSG CsBvharaszt: Robinien- sowie Wacholder- und Pap- 
pel-Pioniergesellschaften auf Alluvionen, stickstoffreich,en Kalk- 
sand-Dünen, pH 8, ~ahresniederschläge um 500 mm'. 

Bäume und Sträucher: 
Ailanthus altissima; Berberis vulgaris; Crataegus monogyna; Euo- 
nymus europaeus; Fraxinus pennsylvanica (braune Knospenschuppen); 
Ligustrum vulgare; Populus alba, P.canescens, P.euramericana, P. 
tremula; Robinia pseudacacia; Salix rosmarinifolia; Sambucus ni- 
gra . 
Stauden und Kräuter: 
Achillea asplenifolia; Alcana tinctoria; Anthriscus cerefolium 
ssp. limbospermum; Asparagus officinalis; Calamagrostis epigeius; 
Carlina stricta; ChrysopoQon gryllus; Erynqium campestre; 
Erysimum diffusum; Euphorbia segueriana; Glechoma hederaecea; 
Festuca vaqinata; Lithospermum arvense; Minuartia frutescens; 
Ononis spinosa; Onosma arenaria; Polygonum arenarium; Potentilla 
arenaria; Stipa capillata; Veronica orchideae. 

Flechten: 
Cladonia foliacea. 

Myxobionta: 
Enteridium (Reticularia) 1 ycoperdon . 
Pilze: 
Artomyces pyxidatus; Auricularia auricula-judae; ~litocybe fra- 
grans;Clitocybe g1areosa;Clitocybe phaeophthalma; Clitocybe trul- 
liformis Fries (=C.fonqueri Heim, det.Dr. Bellil, Beleg 729 K 89); 
Colpoma quercinum; Conocybe rickenii (Beleg 730 K 89); Coprinus 
comatus; Cortinarius (Te1 .) incisus (det. Dr. Bell&) ; C. (Te1 .) 
?moseri; C. sertipes (det.Dr.Bellil, Beleg 728 K 89); Daedaleopsis 
confragosa; Eichleriella deglubens; Funalia trogii; Geastrum 
nanum, G.triplex; Hebeloma mesophaeum (Pappel, - l~pallidumv?, me- 
lanconis ? ) {  Hypholoma sublateritium; Lactarius controversus; Lei 
pista flaccida (incl.L.lentiginosa),L.nuda; Macrolepiota procera; 
Marasmius wynnei; Melanoleuca humilis; Microcollybia cookei; Mi- 
crosphaeria a1phitoides;Mycena galericulata; Peniophora quercina; 
Polyporus varius (auf Robinia); Psathyrella corrugis (incl. var. 
graci1is);Ramaria spec.; Hyphodontia (Rogersella, Lyomyces) sam- 
buci; Trametes multicolor (an Populus, Beleg 727 K 89); Tubaria 
dispersa; Xerula radicata." 

wir übernachteten in den schönen Dozentenzimmern der Universität 
Kecskem&t (=südöstlich Budapest). Nachdem wir einige Pflanzen und 
qilze nachbestimmt und ich mit Imre (RIMOCZY) das Protokoll des 
Tages besprochen hatte, las ich bis zum friihen Morgen das mir von 
ihm geschenkte, 1957 in deutscher Sprache geschriebene, für mich 
ungemein spannende Buch "Die Wälder des nördlichen ALFÖLD" (Ost- 
~ngarn) an einem Stück durch:schlafen hätte ich ohnehin kaum kön- 

, denn es wurde im Studentenheim über uns ein lautes Fest an 
lich der Erlangung der Freiheit gegeben. So war eine doppelte 
tion heißen schwarzen Kaffees nötig, aber ich wäre schließlich 
h so wach geworden, denn Francesco (BELLU) schimpfte immer er- 
ter und fluchte auf italienisch, weil man ihm nun schon das 
tte Mal ein versprochenes gutes Mikrospkop zum Untersuchen der 
gesammelten Pilze nicht beschafft hatte. Die Botaniker am In- 
tut gaben sich zwar alle Mühe, aber ein geeichtes Mikrometer 
gerade anscheinend nirgends aufzutreiben. Ich wollte schon zu 
erzen beginnen, mit neun Dioptrien (Francscors Bril1e)'brauche 
doch gar kein Mikroskop mehr, aber "Siggi" (TARTAROTTI) hielt 
zurück: an diesem Punkt verstehe Francesco keinen Spa0. Ich 

te das noch zweimal hautnah erleben: wenn er seine Pilzfunde 
t akribisch nachmikroskopieren und gewissenhaft belegen 
te, war es schlagartig aus mit Lachen und Scherz, war er der 
osion nahe. 

erzögerung ging es noch einmal über 40 km südwärts : in die 
dehnten Flächen der Bugac-Puszta. Wir machten mit weidenden 
engraurindern und nZackelschafenlg Bekanntschaft, sahen eine 
"MartinsW-Gänse und so manchen seltenen, mir bislang nicht 

gekommenen Pilz. Ein sympathischer, mit Doppelflinte und 
psflasche gleichermaßen schwer gerüsteter Wildhüter führte 
edächtig durch mir völlig fremde Vegetationskomplexe. 

 dort ist mein fünftes Protokoll: 

0.1989, Bugacpuszta: Weide-Steppen und unter strengem Schutz 
nde Pappel-Wacholder-Dünengesellschaften mit pontisch-illy- 
en Florenelementen. 

ressante Pflanzen: 
opogon ischemum; Colchicum arenarium, Linum hirsutum ssp.gla- 
cens; Onosma arenaria; Populus alba, P-canescens, P.tremula; 
ntilla arenaria; Stipa papillata. 

ta p1umbea;Clitocybe ericetorum,C.glareosa (Beleg 720 K 89), 
eophthalma; Coprinus comatus; Dendrothele acerina (an ste- 
in Acer spec., aff.Dr.H. Maser, Beleg 963 K 89); Endoptychum 
coides (Beleg 723 K 89);Geastrum nanum (Beleg 720 K 89); Ga- 
a embolis; Geopora (Sepultaria) arenosa; Gerronema cf. po- 
Hebeloma mesophaeum, H.psammophiloides Bohus (Beleg 719 K 

Inocybe dulcamara var. heimii Bon (zaghardi, caesariata, Be- 
725 K 89); Lepista cf. sordida; Marasmius wynnei; Melanoleuca 
ilis (Beleg 726 K 89); Mycena galericulata; Ornphalina spec.; 
illus rubicundulus; Phallus hadriani (Beleg 721 K 89); Pholio- 
4 arrheni; Psathyrella ammophila, P.corrugis (incl.var. graci- 

Pseudoomphalina kalchbrenneri; Rickenella fibula; Tubaria 
spersa; Tulostoma squamosa (conf. Winterhoff; Beleg 731 K 89). 



Myxobionta: 
Badhamia utricularis (det. Dr. Neubert; Beleg 830 K 89); Hemitri- 
chia calyculata (det. Dr. Nerbert; Beleg 831 K 89)." 

Es ist jetzt höchste Zeit, die ungarische Gastfreundschaft zu lo- 
ben: bei Familie RIMOCZY waren wir dreimal zu ausgiebigem Abend- 
essen eingeladen und wurden zuletzt fürstlich mit Früchten des 
Landes beschenkt. Imrefs Mutter, seine Frau und die Kinder waren 
liebe Gastgeber, bei denen wir uns täglich wohler fühlten. 

In der Bugac-Puszta hatte uns der Jagdaufseher spontan zum Mit- 
tagessen ins Haus geholt; es gab Putenbraten und selbstgebauten 
Wein, der mich wohl dazu animiert haben muß, anschließend nebenan 
auf dem völlig verstimmten alten Flügel den wDonauwalzeru, dann 
vgGschichten aus der Wachaun und andere Schmankerln, zul'etzt den 
schwäbischen Marsch "Muß i denn zum Städtele nausvv zu klimpern, 
was den Tiroler dazu hinriß, mit der Frau des Ungarn kräftig das 
Tanzbein zu schwingen. Allem Anschein nach war hier seit vielen 
Jahren das erste Mal wieder Hausmusik gemacht worden,und so drang 
man ins uns, doch bald wiederzukommen. 

An diesem Tag erfuhren wir, daß Erich HONECKER in der vlDDRvl als 
Staatsratsvorsitzender durch einen gewissen Herrn KRENZ abgelöst 
worden sei. Wer ist Egon Krenz 7 ,  wollten die Ungarn wissen. Wir 
hatten keine Ahnung. Was ich wußte war, daß die Revolution 
jetzt auch in Ostdeutschland nicht mehr aufzuhalten war. 

Am Abend konnten wir in Imre's Institut ausgiebig mikroskopieren, 
und auch Francesco kam erstmal voll auf seine Rechnung.Dafür hät- 
te ich lauthals auf neudeutsch fluchen können, wenn ich mich ge- 
traut hätte: in der Bugac-Puszta hatte ich eine Melanoleuca ge- 
funden, die mich sehr an die Sippe erinnerte, welche D. PAZMANY 
1977 aus dem nahen Siebenbürgen (Clui-Napoka, Rumänien) zu meinen 
Ehren aufgestellt hatte (siehe AM0 III:127-132.). Makroskopisch 
und ökologisch hatte an unserem Fund alles gepaßt und nur die Mi- 
kromerkmale standen noch aus. Aber so sehr ich meinen und in Ver- 
zweiflung auch die Körbe der anderen durchforschte: der Beleg 
war und blieb weg,war schlicht und einfach nicht mehr da.So fehlt 
zu meinem Arger ausgerechnet die M. krieslsteineri auf obiger Li- 
ste, ein Grund mehr, bald wieder in die Puszta zu reisen! 

Am letzten Besuchstag fuhren wir ins nördliche Matras-Gebirge na- 
he der slowakischen Grenze. Ein mit Imre befreundetes Ehepaar (er 
Landwirt, sie örtliche Speisepilz-Kontrolleurin) führte uns nach 
ausgiebigstem Mittagsmahl durch herrliche submontan-montane Löß- 
und Kalksand-Buchenwälder und ihre Kontaktgesellschaften. Die 
steilen Berghänge tragen eine Vegetation, die deutliche Affinitä- 
ten zu unserer mitteleuropäischen aufweist, die mich an die süd- 
exponierten Jura- und Basalt-Buchenwälder etwa der Schwäbischen 
Alb, der Rhön oder eher noch des Kaiserstuhls erinnerten, und so 
fühlte ich mich wie zuhause. Wir sammelten wie die Wilden.Ich muß 
ins Schwärmen gekommen sein,denn Siggi kommentierte trocken: "Das 
nächste Mal laden wir Dich gleich hier ab und holen Dich auf dem 
Heimweg wiederw. 

1 4 3  

@er mein sechstes (und vorläufig letztes) Unaarn-Protokoll,: 

~21.10.1989, Tarnalelesz, Grenze zur Slowakei, nördliches Matra- 
~ebirge, 500 - 600 m NN, submontanes Carpino-Fagetum (Hainbuchen- 
Whenwald), Galio odorati-Fagetum (Waldmeister-Buchenwald), auch 

rpino-Queraetum petraeae-cerris (illyrischer Hainbuchen-Eichen- 
Sd), Alnetum glutinosae (Schwarzerlenwald). Gesufider Staatswald 
t guter Bonität. 

nige Bodenpflanzen: 
taea spicata; Carex pendula; Echium vulgare; Galeopsis pubes- 
ns; Galium odoratum; Linaria genistifolia; Lychnis coronarla; 
lvia gl U tinosa . 

a ci trina, A. pantherina, A. phalloides, A. 

, M.pura, M. renati, M.rosea; Nectria cinna- 
phaeria; Oudemansiella mucida; Panellus stypticus; 

ellinus fermginosus, Ph. igniarius (an Sa- 
marasmioides (radiata); Phlebiella vaga; Pholiota 



Am Abend wurde noch einmal gefeiert, zumal Ungarn tags darauf die 
Freie Republik ausrief. Am liebsten wäre ich diesen Tag noch dort 
geblieben, aber das beginnende Wintersemester an der PH Schwä- 
bisch Gmiind rief mich unweigerlich zurück. 

Am anderen Morgen waren die Straßen auf der Heimfahrt wie leerge- 
fegt: man hätte Polonaise tanzen können, wo wir acht Tage zuvor 
im Stau stecken geblieben waren. Die ungarischen Grenzer ließen 
uns unkontrolliert durch, und nach einer Kaffepause trennten sich 
drei Freunde in Österreich, nachdem sie den vierten in Ungarn ge- 
lassen hatten. 

Im Juni 1990 trafen wir uns auf einer von mir geleiteten Vor- 
tragstagung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie in Schwä- 
bisch Gmünd wieder. Francesco sprach über sein Lieblingsthema, 
die Pilze sifdtirols, Imre über das seine, die Pflanzengesell- 
schaften der Puszta. Wie könnte es auch anders sein?- Gewiß erin- 
nert sich der eine oder andere Leser ihrer überaus lehrreichen 
Referate. Ich halte sie für elementar wichtig. Man lernt das 
Eigene nur richtig kennen, schätzen und lieben, wenn man zugleich 
das Fremde studiert. 

Wen nimmt es wunder, daß Siggi mitten in der Puszta an seine Zir- 
benwälder denken mußte und ich mich bei leisem Heimweh nach mei- 
nen Weißtannen ertappte ? Jetzt nach einem Jahr geht es uns umge- 
kehrt: Wann dürfen wir wieder in die Puszta ? 

Möge dieser Aufsatz ein lieber GruB aus Deutschland nach Italien 
und Österreich sein und zugleich ein gemeinsamer Gruß nach Un- 
garn: an die herrlichen Landschaften, ihre Pflanzen, Tiere und 
Pilze, ebenso an Imre und seine Familie und an alle Menschen, die 
wir dort kennen und lieben gelernt haben. 

I 20. Mykologische Drei ländertagung i n  Korneuburg b e i  

Wien 

Die 20. Dreiländertagung wurde in diesem Jahr entsprechend dem be- 
kannten Turnus von der usterreichischen Mykologischen Gesellschaft 
tim Verbund mit dem Institut für Botanik der Universität Wien) aus- 
gerichtet und fand vom 9. bis 15. September 1990 in Korneuburg/Nie- 
derösterreich statt. 

Die Veranstalter mußten auf diesen schmucklosen Industrie-Vorort 
Wiens ausweichen, da die Stadt Wien ihnen keine geeigneten Räurn- 
lichkeiten zur Verfügung stellen konnte. Der Verfasser kennt bster- 

*'.-reich sehr gut und war deshalb von der Auswahl dieser "grauen Stadt" 
enttäuscht. 

e Unterbringung der Ca. 120 Tagungsteilnehmer war überwiegend zen- 
al vom österreichischen Reisebüro AUSTROPA organisiert worden und 
cht gerade ideal: Der Landgasthof, in dem der Verf. mit Ca. 15 an- 
ren Teilnehmern etwa 4 km entfernt untergebracht war, zeichnete 
ch durch die Unfreundlichkeit der Wirtsleute aus und durch ein 
rables Frühstück. Man stelle sich vor: In einem Landgasthof in 

sterreich - mit dazugehöriger Metzgerei! - erhalt man erst auf mas- 
sive Intervention neben den abgepackten Plastikportionen hausgemach- 

urst L und dann auch nur die einfachste. Brot wurde nur scheib- 
'%henweise nachgeliefert . 
@$e Organisation der Veranstaltung - stellvertretend für die vielen 

er seien hier Irmgard KRISAI und Anton HAUSKNECHT genannt - war 
nsten hervorragend: Die Bustransfers bei den Exkursionen klappten 
ungslos, die gute Idee, während der Tagung im Tagungsbüro ein 
derpostamt einzurichten, wurde von den Teilnehmern voll angenom- 
(Sonderstempel! ) , die ausgewählten Vorträge fanden überwiegend 

oßen Anklang - drei seien hier besonders erwähnt: Der Einführungs- 
rtrag in die Geologie, klimatische Situation und Vegetation Ost- 

:,%%e?reichs, der Vortrag von Dr. NOORDELDOS über "Die Gattung Ento- 
%Oma in Ostösterreich" sowie der Bericht von Ti11 R. LOHNEYER über 
$Pilze auf Helgoland" - und nicht zuletzt der gesellige Abend - 
Mhrt nach Grinzing zum Heurigen mit tollem Buffet und süffigem 

&n- 

die Pilzausbeute auf den Exkursionen betrifft, stand die Tagung 
@z keinem guten Stern: Die wenigen Schauer während der Tagung 
nten die lange Trockenheit in den Vorwochen nicht mehr ausglei- 



chen. Zur Enttäuschung v i e l e r  Teilnehmer (und der Veranstalter) 
gab es f as t  keine Pi lze, sowohl was d ie  Gesamtzahl der Arten a l s  
auch d ie  Anzahl der Fruchtkörper gefundener Arten anbelangt. Dop- 
p e l t  schmerzlich war dies deshalb, we i l  f a s t  a l l e  angereisten Tei l -  
nehmer davon berichteten, da0 b e i  ihnen daheim zwei Tage zuvor d ie  
P i l ze  begonnen hätten, aus dem Boden zu schießen. 

Der Verfasser hat während der Tagung auf den Ausstellungstischen 
keine fünf ( ! ) Russula-Arten gesehen, selbst d ie  häufigen Wegrand- 
Inocyben waren äußerst spär l ich vertreten, die interessantesten 
Röhrlinge und Schirmlinge waren mitgebrachte Arten; Myxwnyceten 
ebenfalls Fehlanzeige! 

Sozusagen a l s  versöhnlichen Ausgleich sah der Verfasser zwei Arten, 
d ie  er i n  seinem Sammelgebiet am Niederrhein t r o t z  fortschrei ten- 
der Klimaerwärmung so schnel l  n i ch t  wiederfinden dürfte: Leuco- 
pax i l l u s  macrocephalus (Prachtexemplare) und Leucopaxillus compactus 
(=  t r i co l o r ,  zweimal selbst gefunden). 

Fazi t :  Auch i n  diesem Jahr hat s i ch  d ie  Dreiländertagung a l s  Forum 
zum fleinungsaustausch und f ü r  Kontakte bewährt, doch b l e i b t  zu hof- 
fen, daß der Wettergott i n  den kommenden Jahren wieder mehr Einse- 
hen haben wird. 

L u t z  Ouecke 

Aus Natur und Technik (P resses t immen )  
W! 
$ 1  

S p i t z k e q e l i q e r  K a h l k o p f ?  

Se i t  v i e r  Jahren beobachte i c h  P i l zsamler ,  d i e  nach Kleidung, Aus- 
sehen und Verhalten der "Szene" zugeordnet werden können. S ie  s ind 
sehr jugendlich und auf fa l lend hager und durchkämmen m i t  zäher I n -  
t ens i t ä t  i n  gebiickter Haltung o f t  stundenlang e i n  Wiesengelände, 
das e i n  Tei lgebiet eines Truppenübungsplatzes zwischen Langenberg 

h (Essen) i s t .  Das etwa zehn Hektar große, etwas hiüge- 
d m i t  überwiegendem Honiggras-Weißklee-Bectand wi rd  

durch Schafhaltung buschfrei  gehalten und d ient  uns te i lweise a l s  

imeter breitem, kegel ig aufgewölb- 
tschen Ubersetzung) "Kahlkopfu wi rd  

silocybe" bezeichnet. Vereinzel t  fand i c h  jedoch auch eingerisse- 
auf "Inocybe" deutet, doch 1äBt d i e  in tens ive Samnelei 

ä l te re  P i l ze  entstehen. 

sammelt wi rd  August b i s  Oktober. Man i ß t  den P i l z  roh oder gekocht 
d spü l t  m i t  Alkohol nach - Bier  genügt. I n  dieser Kombination s o l l  

s 50 Pi lzen - "Mann!" - echt h igh werden. "Ich l i ebe  
ganze Welt!" - "1ch umarme jeden Baum!" Manche bleiben g le ich  . Man f inde t  s i e  morgens unbedeckt schlafend i m  Gras, BierfLa- 

r erscheint auch e i n  Kleinbus aus der Schweiz, bemalt 
Schriftzeichen hinten. 

h t  i s t  a l s  Anregung gedacht. Das von m i r  beobachtete 
änomen kann keine S ingu la r i tä t  se in  - aber i c h  habe noch n i e  dar- . I n  einschlägigen Kreisen dür f ten solche Kenntnisse 

e i t  verbre i te t  sein, während w i r  Fachkreise n i ch t  ein- 
nze kennen, geschweige denn, ob h i e r  Psi locybin oder 

ca r i n  oder etwas noch Unbekanntes wi rk t .  Warum s ind d i e  Sammler 



so dürr? Besteht e i n  Suchtpotential? Sind Kinder v i e l l e i c h t  deshalb 
besonders stark gefährdet? 

I ch  ha l te  es für natür l ich,  wenn weitere Erkenntnisse zusammenge- 
tragen werden. Wer weiß was? 

Apotheker Wulf RODDER, Dechenstr. 18, 4300 Essen 1, in:  
PHARMAZEUTISCHE ZEITUNG Nr . 42, 135. Jahrgang, 18.1 0.1990 

R ü c k h o l a k t i o n  f ü r  zehn  M i l l i o n e n  Mark 

"Pe t i t  Larousse i l l us t r6 " :  Zwei G i f t p i l ze  versehentl ich a l s  unbe- 
denklich k l a s s i f i z i e r t  

180 000 Exemplare des "Pe t i t  Larousse i l l u s t r 6 "  mußten aus dem fran- 
zösischen Buchhandel zurückgezogen werden. E in  Druckfehler hat te  s i ch  
i n  d i e  1991er Ausgabe des berühmten Nachschlagewerks eingeschlichen. 

Normalerweise wäre wohl e i n  Be ib l a t t  m i t  dem "erratum" ausreichend 
gewesen, hät te  der Druckfehlerteufel  n i ch t  ausgerechnet auf Seite 
203 der Farbtafe l  m i t  den G i f t -  und Speisepilzen gestanden. Zwei 
t öd l i ch  g i f t i g e  Pi lze, der Amanite phal loide und sein botanischer 
Vetter, der Amanite vireuse, s ind  i m  neuesten "Pe t i t  Larousseff a l s  
"unbedenklich" eingestuft .  Der I r r tum ha t te  s ich b e i  der Gravur der 
Farbdruckplatten eingeschlichen, wo zwei Farbpast i l len vertauscht 
worden waren. Da der "Pet i t  Larousse" zahlreichen Pilzsammlern i n  
Frankreich a l s  Referenz dient, entschloß s ich  der Verlag, sämtliche 
an den Buchhandel ausgelieferten Exemplare unverzüglich zurückzu- 
ziehen. 

Von den bere i t s  gedruckten 300 000 Exemplaren waren 130 000 i n  Frank- 
r e i c h  an 6 000 Buchhandlungen ausgel ie fer t  worden, weitere 50 000 
i n  Belgien, i n  der Schweiz und i n  Kanada. Der Verlag schaltete i n  
der Tagespresse v i e l se i t i ge  Annoncen, um d i e  Larousse-Käufer auf 
den I r r tum hinzuweisen und s i e  aufzufordern, das Fehlerexemplar 
kostenlos umzutauschen. Der I r r tum auf Seite 203 dür f te  Larousse 
etwa zehn Mi l l ionen Mark kosten. Da der "Pet i t  Larousse" hauptsäch- 
l i c h  zum Schulbeginn verkauft wird, muß der Verlag j e t z t  Sonderkom- 
mandos f ü r  eine Schne l l aus l i e f~ung  der nachgedruckten ungi f t igen 
Exemplare einsetzen. 

23 T o t e  nach  P i l z - V e r z e h r  

ISTANBUL. 23 Menschen s ind i n  der Türkei innerhalb von einer Woche 
nach dem Verzehr von se lbst  gesamnelten G i f tp i l zen  gestorben. Wei- 
te re  69 Personen mußten wegen Pi lzvergi f tungen i n  Krankenhäusern 
behandelt werden. V ie le  von ihnen schweben i n  Lebensgefahr. 18 der 
Todesopfer gehören zur selben Familie. Zwar warnen d ie  Behörden vor 
Waldpilzen, doch v i e l e  Menschen sehen i n  ihnen kostenlosen Ersatz 
f ü r  teures Fleisch und ignorieren d i e  Warnungen. 

NEUE RUHR ZEITUNG, 24 .I 0.1990 

V e r g i f t u n g e n  n a c h  V e r z e h r  v o n  P i l z e n  

NOSKAU (dpa). Durch den Verzehr von verseuchten Speisepilzen i s t  es 
im russischen Kursk zu einer Massenvergiftung gekommen. Die Zeitung 
"Moskowskaja ~rawda" ber ichtete gestern, rund 70 Menschen seien m i t  
Vergiftungserscheinungen i n  Krankenhäuser e inge l ie fe r t  worden. Die 

'Erkrankten hatten Waldpilze aus der Umgebung gegessen. Nach Analy- 
en wurde eine rad ioakt ive Belastung ausgeschlossen. Experten ver- 
uten nun eine Umueltverseuchung. 

ZENO, 27.9.1990 

o f f e l f äu l e  verursachen, 
nsburg neue Wirkstoffe 

dLesen Polysacchariden (Vielfachzucker) seien b e i  Versuchen 
worden, t e i l t  Prof. Ger- 
oder Hef en gewonnenen 

Abwehrsys tem gegen Tumor- 

i e  f r e i l i c h  n icht , 'wei l  
wirksam seien, meint der 

snoc>hftler. I n  Versuchen s e i t  1985 hätten s ich 'so gut wie 
W ~ '>~~~benwi rkungen  gezeigt. 



D i e  P i l z o e s t  macht  M i l l i o n e n  Menschen das  Leben  schwer  

D i e  A l l e r g i e n  g r e i f e n  w e i t e r  um s i c h  

N~~NcHENGLADBACH. Schon 25 Mi l l ionen Menschen i n  der Bundesrepublik 
le iden an Allergien, d ie  krankmachende Umwelt-Einflüsse, vom Pollen- 
f l u g  b i s  zum Pferdehaar, be i  ihnen auslösen. Als "Sprengbombe" unter 
den Allergenen haben Forscher den Schimmelpilz geortet, der a l s  
Krankmacher immer weiter um s ich  g re i f t .  M i t  30 Prozent An te i l  unter 
a l l en  Allergie-Arten hat d ie  " ~ i l z p e s t "  bere i ts  acht Mi l l ionen Bun- 
desbirger befallen, t e i l t e n  Mediziner gestern auf dem Al lergiker- 
Kongreß i n  Mönchengladbach m i t .  

Trotz verfeinerter Testverfahren und Therapie "tummelt s i ch  der 
Schimmelpilz i n  über 100 Arten m i t  zunehmender Tendenz" i n  der un- 
mit telbaren Umwelt des Menschen, ber ichtet  der I n t e rn i s t  Dr. Mart in 
SCHATA. " W i r  rechnen m i t  einer schlimmen Entwicklung dieser grassie- 
renden Al lerg ie !  " 
Als eindeutig i den t i f i z i e r t e  "Schimmelpilz-Schleudern" haben Medizi- 
ner und Biologen vor allem Klimaanlagen i n  Büro-Silos, Autos und 
Fern-Bussm,klimatisierte Wohnungen, Luftreinigungssysteme und auch 
m i t  Enzymen, pf lanzl ichen oder t ier ischen Bakterien geimpfte Lebens- 
m i t t e l  ausgemacht. So wie die.Pilzsporen den F i l t e r  einer Klimaan- 
lage "durchwachsen" und wie fe ine Stäube den empfindsamen Menschen 
anfallen, so gedeihen s i e  auch i n  Dauerbackwaren wie Kekse, Fer t ig-  
gerichten und Fruchtsäften, Marzipan und Molkereiprodukten wie etwa 
Schmelzkäse. 

Hat der Schimmelpilz den anfä l l igen Al lerg iker  erwischt, so kündigt 
s i ch  das unangenehme Leiden m i t  chronischem Husten und Müdigkeit an, 
f üh r t  sch l ien l ich zu Migräne-Anfällen, Asthma, Gelenkentzündungen, 
Magen- und Oarmbeschwerden sowie Hauterkrankungen b i s  zu Ekzemen. 
Als Gegenmaßnahmen empfehlen d ie  Mediziner: S ta t t  Klimaanlagen "na- 
t ü r l i c h "  durchlüf tete Räume oder allergen-dichte L u f t f i l t e r  , stren- 
ge Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln m i t  Pilz-Enzymen und 
"Wohnhäuser, d ie  keine Feuchtgebiete sind." 

NEUE RUHR ZEITUNG, 19.11 .I988 

P i l z e  aus  d e r  K l i m a a n l a g e  

I m  Dschungel der Großstadt herrschen Umweltbedingungen, d ie  n icht  
jedermann verträgt.  Die kohlenmonoxid- und schwefeldioxidhalt ige 
L u f t  i s t  zum Atmen kaum mehr geeignet. 

151 

Aber das i s t  noch n ich t  al les:  Vor allem Autofahrern können auch 
biologische Allergene zu schaffen machen. 

4 Nicht sel ten gelangen zum Beisp ie l  b e i  einem Ausflug i n s  Grüne P i l z -  
Sporen i ns  Kondenswasser des Lüftungssystems. Darin wächst über 
Nacht der P i l z ,  und wenn man an nächsten Tag d ie  Klimaanlage ein- 
schaltet, bekommen Fahrer und Beifahrer d ie  gebal l te  Sporenladung 

g i n s  Gesicht geblasen. 

MEDIZIN HEUTE, 6/90 

L M i t  E l e k t r o n i k - D e t e k t o r  au f  T r ü f f e l s u c h e  

MANCHESTER. Für Trüffeln,  m i t  einem K i lop re is  von b i s  zu 4 000 Mark 
' d i e  teuersten P i l ze  der Welt, beginnt das elektronische Zei ta l ter :  

S t a t t  m i t  Hunde- oder Schweinenasen so l len  d i e  kostbaren Delikates- 

,'' sen kün f t i g  m i t  einem elektronischen Detektor i m  Erdreich unter 
L Kastanien und Eichen gesucht werden. Der französische Forscher 

(, Thierry TALOU entwickel te i n  Zusammenarbeit m i t  den Universi täten 

\ _.von Toulouse und Manchester den sogenannten "Trüffel-Detektor". 1 Das Gerät besteht aus einem "Aroma-Sensor" und einem Mini-Elektro- 
nengehirn. Dieses analys ier t  d ie  Ergebnisse des Sensors. I m  näch- 

h s ten Frühjahr s o l l  das Gerät auf dem Markt sein, zum Pre is  von et-  
'wa 5 000 Mark. 

L#: 
~ L T  AM SONNTAG, 25 .I 1 .I990 



Biologische Literatur Information Senckenberg (BIOLIS) 

Informationszentrum für Biologie (IZB) am Forschungs- 
institut Senckenberg 

BIOLIS - eine deutsche Literaturdatenbank 

Für BIOLIS, der deutschen Ergänzung zur amerikanischen Litbratur- 
datenbank BIOSIS PREVIEWS, werden Zeitschriften und Reihen ausge- 
wertet, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen 
(die der beiden letztgenannten Länder allerdings noch nicht in vol- 
lem Umfang) und die nicht von BIOSIS PREVIEWS berücksichtigt werden. 
Neben Verlagszeitschriften werden für BIOLIS auch Publikationen von 
regionalen und überregionalen Verbänden und Vereinen (z.9. APN-Mit- 
teilungsblatt) erarbeitet, wenn sie fachlich relevante Informationen 
enthalten. 

BIOLIS umfaßt z.Zt. (Stand März 1990) über 30 000 Literaturhinweise. 
Alle zwei Monate erfolgt eine Erweiterung um 800 - 1 000 Zitate. 
BIOLIS bietet Informationen zum gesamten Spektrum der Biologie mit 
den derzeitigen Schwerpunkten Ökologie, Ornithologie und Paläonto- 
logie. 

BIOLIS ist auf dem Großrechner (Host) des Deutschen Instituts für 
Medizinische Information (DIMDI) in Köln gespeichert. Uit Hilfe des 
Computers können auch komplexe Fragestellungen schnell und gezielt 
beantwortet werden. Das Informationszentrum für Biologie (IZB) re- 
cherchiert im Auftrag ihrer Benutzer in BIOLIS. Auftragsformular und 
Preisliste sind beim IZB erhältlich: 

Informationszentrum für Biologie 
Forschungsinstitut Senckenberg -]ed ' 

h.\,.,q 
Senckenberganlage 25 rt 
D-W-6000 Frankf urt/Main 1 Te1 . 069/7542-350 
FAX: 069/746238. 

Auch Universitäts- und andere wissenschaftliche Bibliotheken unter- 
halten Informationsvermittlungsstellen. Diese sind speziell für Ab- 
fragen in Datenbanken eingerichtet. Sie stehen meist jedem Benutzer 
offen und empfehlen sich für die Abklärung von Recherchemöglichkei- 
ten. Private IriformationsvermittIer bieten neben Recherchen in Daten- 
banken oft zusätzliche Dienste an. 

Neben vorstehendem Suchauftrag läßt sich eine Suche aber auch selbst 
durchführen, weil BIOLIS über die öffentlichen Komnunikationsnetze 
direkt über den Host DIMDI angewählt werden kann. Voraussetzung 

hierfür sind neben den technischen Erfordernissen (Datenendgerät, 
Passwort etc.) noch Kenntnisse über die Retrievalsprache GRIPS und 
den Aufbau von BIOLIS. Interessenten wenden sich direkt an: 

Postfach 42 05 B0 
D-W-5000 Köln 41 
Te1 . 0221 /4724-1 
FAX : 0221 /411429. 4 

' 9 * , * > T : ,  ;,-PL I , '  

Die Erstellung von BIOLIS wird durch den Bundesminister für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit (Bonn) und das Hessische Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst (Wiesbaden) gefördert. 
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Termine 

14.01. APN-Arbeitstreffen i n  Krefeld, Pfarrheim St. Norbertus, 
Blumenstraße, 19.00 Uhr, danach a l l e  14 Tage montags 
19 .OO Uhr. Div. Dia-Kurzvorträge (max. 50 Dias). 

28.01. Dia-Vortrag: "Bemerkenswerte P i l za r ten  Westfalens aus 
1990". Referent : F. KASPAREK. Pf arrheim St . Norbertus. 

19.02. Biologische Gesellschaft Essen. Dia-Vortrag: "Landschaft 
und Pflanzen der I nse l  Mallorca". Referent: E. KAJAN. 
19.00 Uhr, Haus der Technik, gegenüber Hbf Essen. 

25.02. APN/AT. Dia-Vortrag : "Landschaft und Pflanzen Südspa- 
niens". Referent: E. KAJAN. Pfarrheim St. Norbertus. 

09.03. APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch b-anntgegeben. 

APN/AT. Dia-Vortrag: "Urlaubs-Pilzfunde 1990 aus dem Süd- 
schwarzwald". Referent: F. KASPAREK. Pfarrheim St. Nor- 
bertus, Krefeld. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wird noch bekanntgegeben. 

APN/AT. Div. Dia-Kurzvorträge . (max. 50 Dias). Pfarrheim 
St. Norbertus, Krefeld. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wird noch bekanntgegeben. 

APN/AT . Dia-Vortrag: "Landschaft und Pflanzen Südfrank- 
reichst'. Referent: K. MOLLER. Pf  arrheim St. Norbertus, 
Kref eld. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

APN/AT. Dia-Vortrag: "Kleinode der Natur - g i b t  es s i e  
ba ld  n i ch t  mehr?" Referent: F. KASPAREK. Pfarrheim St. 
Norbertus, Krefeld. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

APN/AT. Diverse Dia-Kurzvorträge (max. 50 Dias). Pfarr-  

heim St. Norbertus, Krefeld. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

Biologische Gesellschaft Essen: Eine Wanderung durch 
das Siebengebirge (Landschaf t-Biologie-Geologie ) . Tre f f  - 
punkt: 8.30 Uhr Essen Hbf, Südeingang. Führung: F.-J. 
AUSSEM/Nettersheim und R. THOMAS/Königswinter . 
AMO-Frühjahrstagung i n  S tu t tga r t  (mit  Vorstellung des 
"Atlas der Basidirimyceten Westdeutschlands") . 

Vorausschau auf das 2 .  Halbiahr 1991 

Biologische Gesellschaft Essen: Wochenendexkursion zur 
Biologischen Stat ion "Heil iges Meer", Recke. Erkundung 
der Landschaft zwischen Teutoburger Wald und f l i t t e l l and-  
kanal. Führung: H.-0. REHAGE. 

Biologische Gesellschaft Essen: Pilzexkursion i n  das 
Ahrtal. Führung: E. KAJAN. 

9. Europäische Cortinarien-Tagung i n  Hornberg/Schwarz- 
wald. Leitung: W. P#TZOLD. Einreichung der Vorträge, d i e  
i n  v i e r  Sprachen Ubersetzt werden, an G.J. KRIEGLSTEI- 
NER, Beethovenstr. 1, 7071 Durlangen. 

21. Nykologische Oreiländertagung i n  D-W-3330 Helm- 
stedt. (Näheres i n  diesem Heft, Seite 92 ). 
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