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ten, diese NTB i n  den koirineriden zwei Jahren vers tärk t  auf zusuchen. 
Iilegen der anstehenden Ilerausgabe des Verbrei tungsat lass~s fijr Acco- 
myceten weisen w i r  auf deren versterkte Kartierung h i n  und er innern 

noch einmal an d i e  i n  den APN-Nitteilungsblättern 8/2 und 9/1 ver- 
ö f  feri t l i ch ten  Ascornycel:e~i-Suctilictcn. 

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

Das dies jät i r ige Iileihnachkstreffen fand ain 14.12.91 i n  der Gaststätte 
LIEldERRAAS i n  Krefe ld  s t a t t .  Für jeden Teilnehmer ha t te  der Kassie- 
r e r  e i n  k le ines Präsent parat. Um zul<ünftigen Treffen den Namen 
"lileilinachtsfeier" geben zu I<ännen, i s t  d i e  Ausarbeitung eines k l e i -  
rien Programms vorgesehen. 

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

Dem APN-tleft 9(1 )-Juni 1991 waren insgesamt 32 Zahlungsaufforderunqer~ I 

f3e.i,gefüqt,denen l e d i g l i c h  von sieben Abonnenten inzwischen auch eilt- 
sproclien iocirde. Somit stehen i n  25 Fäl len d i e  Abonnementsbeiträge 
immer nc~cli aus. l d i r  bi1;ten h ie rmi t  nochmals um baldige fJherwcisunn 
uncl er innern zum iiiiederhol ten Mal an d ie  Möglichkeit einer Einzugs- 
erin5chtiguny. Abonnenten, d ie  i.tirer Zahlungspfl icht n i c h t  nachkorii- 
men, werden ab so fo r t  i m  jewei l igen Folgejahr vor1 der Lieferunq des I 

APN-N.ikteilunysblattns ausgeschlo~ ~sen .  
Iilir h i t t e n  dafür um \lerständriis. 

1 

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

Einige Exemplare des "Pilzkundliches Lexikon" von E. I(AJ/iN könneri 
f ü r  43.fl0 DN swi ie  porto- und verpackungsfrei abgegeben werden. Die I 

Lexika werden i n  der Reihenfolge der Bestelleingänge ausgel iefert .  
Bestellungen nimmt d ie  Schr i f t l e i tung  des APN-NitteilungsblattEs 
entgegen. 

I i l e i t i nach ten  - Neu i a h r  

A1.1en Nitql.iedern, Ahorinenten urid ihren Angehijrlgen soiliie a l l e n  
Freurideri c.irid Cöririern der Arbeitsgerrieirisctlaft P.ilzkuride Niederrlirii.ri 

E w a l d  K a j q n  

Pilzportrat Nr. 17: 

Cystoderma simulritum Ortori 

e i n  s e l t e n e r  B IF i t te rp i l z ,  ir-i Westfalen ge funder i  

FREDI KASPAREK 
Forststraße 24 

D(Ii1)-4352 Her ten 

KASPAREK, F. (1991) - Cystoderma simul.atum Orton, a r a re  agaric . 
found i n  Westphalia. N i t ke i l ungd~ iak t  cler Arl~eitsgemai.rischaft P i l z -  
kunde Niederrhein (APN) 9(2) : ß3-flfl. 

I(ey Wor ds  : Basidiomycetes, ngarl.cal.es, nqaricacnae, Cystoderma 
simulatum. 

Summary: Cystoderma simul.ati.im 19 represented iiiitti i t s  r i r s t  co l -  
l ec t ions  fo r  Iifestphalia and described i n  r l e t n i l  (ini~croscopicall. y , 
microscopically and by photograph). TIie ecalogy arid prasentation 
i n  l i t e r a t u r e  i s  shor t l y  discussed. 

Zucammenf a ssung  : Cystoderma sim~ilatum w i rd  aufgrcrnd der ersten 
westfälischen Aufsammlungen vorges te l l t  und ausrüt i r l ich beschrie- 
ben (makroskopisch, mi.l<roskopiscli und durcli e i n  Foto). Die Uko1ogi.e 
und Oarstellung i n  der L i t e ra tu r  w i rd  kurz disltu t i . e r t  . 
Wirtschaf tspappelwälder werden p i l z f  l n r  i s t  i ~ c l i  ide i t  iiieniger iriken- 
s i v  'betreut ' a l s  andere La~iLnira 1.dl;yp~n. Di.n I l r cac l i~ i i  l i i e r  fü r  1.i.e- 
gen auT der tland: Die schnell i~i lchsigen Scliwnrzpappel-1.lyhridei.i (Po- 
puluc canadensis) werden hauptsäcti1,icli öI<orioini.scheri Arisprüchen ge- 
recht. Eine viel.fält i .ge Pflanzeri\iwgekakiori, i ~ i i e  si., z.R. j.n Natl.ir- 

waldzellan anzutreffen ist:, I<ariri si.cli I i i s r  r i icht  1:iclinupl:eri. Der Bo- 
den dieser Pappeliirälder wi rd  vor al.l.ein \iori der Grofleri Oreiiriesscl 
(Ur ti.ca d ip ica ) und dein Schiiiarzen I In 1.i.irider (Sarnbi~cul; ni.gra ) doriii- 
n ie r t .  Um dieses o f t  mctir a l s  ziiiei Meter holie und sehr d ichte 
Strauchwerk i m  Somer zu durclirlr i.riqen, hridar f ec cichon ei.niger i h r -  
windurig. So mancher Pi.lzfreirrid sctiriiit d i ~ s e  \iorprngrnmm.iert:en Strn- 
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pazen und s ieh t  von einer Begehung ab. Wer s i ch  aber trotzdem über- 
windet, kann mitunter eine Reihe von interessanten, h i e r  kaum er- 
warteten P i l za r ten  auffinden. So konnte der Verfasser i n  den le tz -  
ten Jahren u.a. Auricular iopsis ampla, Cort inar ius sertipes, -- 
pora arenosa, Mycena arcanqeliana, Myxarium nucleatum, Peziza m i -  
che l i i ,  Phaeoqalera oedipus, Simocybe centunculus, Sphaerosporella 
hinnulea und sch l ieß l i ch  Cystoderma simulatum not ieren und dokumen- 
t ieren. 

Letztere A r t  s o l l  h i e r  ausführ l ich makroskopisch und mikroskopisch 
vorges te l l t  werden, basierend auf mehreren re ichhal t igen Ko l lek t i -  
onen vom 2.2.89, 11.1.90, 31.12.90, 14.1.91 und 6.2.91. Die am 31. 
12.90 gemeinsam m i t  M. MEUSERS aufgesammelte Ko l lek t ion  i s t  von 
diesem überprüft  und bestät ig t  worden. A l l e  Funde stammen aus dem 
selben Pappelwald i n  Herten (MTB 4408 Gelsenkirchen). 

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

H u t  : 1 -2,5 cm fl (einmal 3,5 cm) ; jung f as t  kugelig, dann gewölbt 
oder stumpfkegelig b i s  glockig ausbreitend, wobei der Hutrand 
lange eingeschlagen b l e i b t  und m i t  cremeweißen, f l o c k i g  gezäh- 
nel ten Velumresten behangen i s t  (nach Regenperioden kaum noch 
vorhanden). Die Hutfarbe v a r i i e r t  von blaß cremegelblich (wenn 
d ie  Frkp. den Laubhumus n i ch t  durchdringen konnten) b i s  zu rost -  
braun, i n  der Regel ockergelb-braun m i t  rötlichbraunem Hauch; 
d ie  Hutränder s ind meist ockerfalb-gelbl ich ausgeblaßt. I n  jun- 
gem Zustand besitzen d ie  Hüte einen starken weißlichen, puder- 
a r t igen  Uberzug, der aus feinen körnig-klei igen Flöckchen be- 
s teht  und abwischbar i s t .  Die Oberfläche der jungen Hüte i s t  
unter dem Velum g l a t t ,  m i t  zunehmender Reife schwindet das Ve- 
lum und d ie  Hutoberfläche erscheint meist runzelig-grubig. 

L ame 1 l e  n : gerade angewachsen; jung weißlich, i m  A l te r  cremegelb- 
l i c h  werdend; normal oder wenig wei t  auseinanderstehend; Schnei- 
den l e i c h t  we l l i g  b i s  schartig, gleichfarbig,  i m  A l te r  gilbend. 

S t i e l :  3-6 cm X 2,5-5 mm; zuerst blaß ockergelblich, dann m i t  mehr 
bräunlichen Tönen. S t ie l sp i t ze  b i s  zur f l o ck i g  behangenen Velum- 
Ringzone kahl  und ganz f e i n  g e s t r e i f t  (Lupe! ), abwärts b i s  zur 
l e i c h t  verdickten St ie lbas is  m i t  f lockigen Velumschüppchen be- 
hangen; Basis m i t  z iemlich starkem, blaß ockerlichem F i l z .  Jung 
ausgestopft, später enghohl. 

F l e i s c h :  i m  Hut schmutzig-weißlich, schnel l  i n  he l lbräunl ich um- 
Cys toderma s i m u l a t u m  Fo to :  F r e d i  Kaspa rek  



schlageiid; i.111 S tiel..i.rinern iiiei.nlicti, zur S1:ielriiide i~ r id  Ras i.s 
I i i n  mehr ocker1 icl.1-bräi.inli.cli. 

Gesclimack : p i l z i q ,  mild. 

Ger u c  1.1 : ineist arig~~netirii p.i.1.zi g, r i ie  unangeneliin mdr ig -e rd ig  wie 
I7e.i aritlereii Cys1;oderma-Arteri (2.O. C. amiantininn). 

Sporen :  3,5-5 X 2,s-3,s Iim; b r e i t  e i f i i rmig b i s  rundl.ich; ni.ir 
scliuiacli amyloid ( I ) . 

I-lut m i t  A r l . l i rosporen :  3,551 X 2,s-3 lim; schaclitel- oder k l t i tz -  
chenförmiy. 

B a s i d i e r i  : v.iersporig; 21-27 X 6-5 pm. 

Che i l o z  y s l; i d e n  : nur vere inze l t  (Cheilozellen); zy l ind r i sch  oder 
schwach keu l ig  verbogen, d ie  Basidien nur wenig überragend; schwer 
von den Basidiolen zu untersclieiden. 

I l u  t h a u  t ve lu in  : besteliend aus ruridl icl ien b i s  blasenförinigeri, g l a t t -  
iirandigeri Elernentan (Cpliaerozystan) : 10-(15 lirn $4. 

S t i e  1 ve lum : äI.inlicli dein I-li.itliai.itvol~im. 

\ lo  r koniriien : (Dez. )-.Jarl. - Febr . ; ari stark veriiiorschten i ~ n d  tei.liiiei.se 
bemoosk~n llnl.~inderästeri (Sambucus nigra),  d ie  am Rnderi 1.i.eqen; 
niancliina1. scheinbar a i i i  naclt tem Boden iiiachsend. 

A rini e r lt U r i  g e n 

Cystoderrna simulatum iin~rde von P.D. ORTON zum ersten M a i ~  am 12.10. 
1957 i n  Eriglarid gefunden i.ind a l s  neue A r t  beschrieben. M. MOSER 
sct i l i jssel t  C. siiiiu1al;urn i n  Band I I b / 2  der Icleinen Kryptogarnenflora 
( 1 983) kleingedruckt auf. 

Für Deutschland konnte M. GUNBINGER d ie  A r t  am Niederrhein (MT8 
4704 Viersen) am 11.2.78 und i m  gleichen Monat des Folgejahres zum 
ersteniiial nachweisen i ~ n d  i n  Zusainmenarbeit m i t  I-I. GI-OIiIINCKI deter- 
minieren. Pul i l . i i~ ier t  wi~rde der Fund i n  Rand 48(1) der I.Myl<ol., 
a l lerd ings m i t  eirier f i l r  einen E rs t f i ~nd  recht  Itriappen Resctirsi.huiig. 

Danacti iiiurde C. siriiu1at;uin ni.ir noch f i j r  das MTB lictO8 (Ge.l.senI<i.rcli~?~'i) 
riacIiy~iiii.eseri, und tiiiar ~ I i ~ r c I i  d ie  runde des \lerfassers i n  einem Pap- 
pel.iiia.1.d-Ai~cI.#ciier des 1lerl;erier Scliloflparl<s, auf denen der vo r l i e -  
qf?iirlri Acifsatz basiert: (s. auch G.J. I(RI'EGLSTE1NER (1.111.): \ lerhrei- 
tungsal:l.ar; der Gronpi.S.za Deutsclilands, Band 1, T e i l  B). 

Versuche vori M. MEII5ERS aiii Niederrhei.n und des \lerfassers i n  I i l~sk- 
falen, d ie  A r t  i n  äliriliclieri IilalrJzell.en zur angegeberieri Ersctiei- 
nurigszei t zcr f inderi, niifll.aiigen h i s  da to. 

D i s k u s s i o n  

I m  Gegensatz zu al.l.en weiteren bisl.aric] heltanrit~n Aufsanimlungen 
iiierclen fü r  den deutschen Erst.nacliiiiei.s voii I;LOWINSI(I/CUMOXNGER 
zweisporige Basidien arigegehnn. Dies urid di.e zus5tzl ic l i  abieicl.ien- 
de Erscheinungszei t (Jan. /Tebr. ) von der des ORTONschen Typ1.i~ 
(Ol<t.) l ießen s i e  an eine Var ie tä t  von C. simulatum denken und 
diese a l s  C. simulatum var. bispora besctireihen. Iilie d ie  mehrma- 
l i gen  Funde des Verfassers, d ie  allesamt i n  den IiJiritermonaten l i e -  
gen, jedoch zeigen, scheint es s i c l i  b e i  C. simulatum tatsäc l i l i ch 
um eine Lilinterart zu handeln, d i e  se lbst  Nachtfröste b i s  zu - 8°C 
unbeschadet überstellt. Die gesel1,i.g wachsenden Fruchtkörper streck- 
ten s i ch  nach dem Frost weiter b i s  zur vö l l i gen  Reife. Die F ruk t i -  
f i ka t ionsze i t  von C. simulatum I.ag gemeinsam m i t  der von obliga- 
tor ischen Winterpilzen wie Ptiaeoqalera o e d i ~ ,  Flammulina ve lu t i '  

(Arim.: II. ciCIIIiI(IREL und \lerf. s i i id  der 
k i r i ung ,  dafi es s i ch  be i  C. ciiiiulatuiii Lim eirie elier a t lan t i sc l i  \mr- 
b re i t e t e  A r t  handelt) . 
Somit b l e i b t  für d i e  Auistel lung einer Var lc tä t  rii.ir nocti ei.n ein- 
ziges, einmalig aufgetretenes Trennmerkrna.1 i ihrig, näm.li.cli das rler 
zweisporigen Basidien. Ob dies tat:s#clill.cli d i e  Aufstel1,ung ei i inr  
Varietät: recht fer  t i .gt, werden weitere Reahaclituiigen zeigen iiiilssen. 
E in  weiteres Probl.ein s t e l l t  der setir schiiii.erige Ainyloiditätsnach- 
weis b e i  C. simula turn dar. I r i i  Vert ikalschnj t t odrir Iluetsclipräpara t 
m i t  dem Medium Melzer kann man absolut keine sichere Amyloidi tät  
fests te l len.  Diese wi rd  e r s t  iin reichlicher1 Sporenal-iwurfpräparat 
b e i  sanf t  eingeträufeltem Melzer' s Reagens scliwach erkennbar. 

Der VerFasser v e r t r i t t  daher entgegen GLOIiITNSKT/GIJNBINGER d ie  Mei- 
nung, daß C. simulatum durchaus zu verwechseln i s t .  Nur der ta t -  
sächl ich durchgeführte Amyloidi tä tsnacliweis trennt eindeut ig von 
ähnlichen Cystodernia-Ar ten (z .B. C. qranulusuin) , zu denen nian an- 
sons ken nach deiii NiJSER-Sctiliissel gel.arig t . 

Obwohl b e i  den wenigen deu tscheri Au fsainrnl~irigan vor i C. simul a tuin 
e in ige geringii lgige E<iizelliei tei l  un terschiedll.cl i  i n tc rp re  t i . c x  l. 
iinirden, s iqd d i e  iiiesentlichen Mikro- und Makroiiierkmale docli Iton- 
s tant  nachvollzielibar. Dariacli i s t  Cystodernia sirmila tun1 Oc  tun eine 
gut charakter is ier te  urid durch folgende f l~r l tn ia l r  erkerinbare A r t :  

1 ) d ie  klaupterschciriungszeit ini I i l i n t ~ r ;  



2) das Substrat: Bisher s ind  nur s tark  bemooste oder verinorschte 

tlo1.uncler-nstcheri (Samb~icus ni.gra ) fes tges te l l t  worden. Einige 
Fruchtkörper wurden i n  i~i imit te. lbarer Nähe von Sambucus (schein- 
bar) auf Erde waclisend beobaclitet; 

3) d ie  Ainy l o i d i  tä t der Sporen (geg~nüber anderen verwechselbaren 
Arten wie C. qranulosurn wicht ig);  

4) den (wenn vorhanden) s t e t s  angenehmen Geruch (gegenüber anderen 
moderig oder unangenetun rnuffig-staubig riechenden Cystoderma- 
Arten) . 

Dank 

Für d ie  Durchsicht meines Skr ip ts  möchte i c h  meinem Freund K. SIEPE 

danken. 
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Pilzportrnt Nr. 10: 

I-Jjocrea rufa (Pers.:Fr.)Fr. --.- 

Rotbrauner Sclieiberipustelpilz -- 

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

S t r oma  i 4-6(-12) n, rund l i ch  b i s  oval, sclieiben- oder po ls ter -  
förmig, o f t  unregelmäßig geschweift, einzeln, meist jedoch zu- 
samnerif ließerid, zusenengesel L t e  Fläclie heim vor liegenden Fund 
3 X 3,5 cm groß und nur durch Furchen getrennt; f r i s c h  rosa, 
r e i f  a l t rosa, innen weiß; Rarid lappig urid wein. 

Per  i t he z i e n  : kuge1förini.g ei.ng~.;eril<t, mi t kurzen, nur l e i c h t  
herausragenden, etwas dunkleren Mündungen. 

Sporenab lagerc inge i i :  zunächst creme-wein, dann zitronengelb. 

1 Sporen:  4-5(-5.5) X 2,s-3,2 ~ i m ,  oval-rundlich, f e i n  punkt iert ,  
r e i f  zitronengelb. 

A s c i  : 16-sporig, 80-90 X 5 Pm, J-; Sporen e in re ih ig  angeordnet. 

Pa raphysen :  keine festgeste l l t .  

Anmerkungen: 

Anläßlich einer Begehung der Naturwaldzelle "l.linl<esforsl;" (25.3.91, 
NTB 4606) m i t  E. KAJAN f i e l  m i r  an einem iriorschen Laubholz-Ctubhen 
e i n  rosararberier "Rindenpilz" a i ~ f .  Zur Bestiimung scl. initt i c h  e i n  
Stück Holz m i t  der1 auflisgenden Fructitkiirpern ab uricl l eg te  es i n  
einen Plast ikhehälter.  Daheim vergaß i c h  zunächsl: ineinon rund. E i n i -  
ge Tage später f i e l  e r  m i r  jedocti wieder e i n  uncl i ch  ho l te  den P i l z  

zur Restimnung hnrvof. Mein Ersteuiieri war groß, a l s  i c h  i n  den ße- 
hä l t e r  sah; Die Farbe des Pi lzes I ia t te  s i ch  von I.eiichtend rosa i n  
k r ä f t i g  a l t rosa  gerindert. Interessant aber iiiar e i n  creme-uieißlicher 
Belag, der auf dem Fruchtkörper iirurmartj.ge tl5ufclien b i l de te  unrJ 
s i ch  stellenweise zitronengelb färbte. Zur qmauereri B~of~achtunq 



Mypocrea rufa Fots: K. mUller 



Pilzporträt Nr. 19s 

Clitocybe houqhtonii (Phüipps)Dennis 1934 

Rosa Trichterling I 

Hut t 2-4,5(-5,5-6,O) cm ld, jung halbkugelig, dann konvex, stets 
m i t  tiefem Nabel: wenig verbogen, i n  der Randzone gerieft, am 
fiandseun pez4hnelt: feucht creme+fleischferhen, wachsartig glän- 
zend, trocken weiß und matter. 

Lamel len : am St i e l  harablauhnd, d R i g  entfernt, m i t  Lamelletbn 
verschiedener Länge: jung fleischfarben, dann rosa, 

S t i e l  : 3-6,s X 0.2-0,7 an, zur Spitze abgeflacht und verbreitert, 
Basis m i s t  vom Nyzel weiß umsponnen, ausgestopft hohl! etwas 
heller als Hutfarbe. 

F l e i s c h :  dünn und zäh. 

Geruch r schwach ret t fchart ig bla, bovistartig. 
Sporer): 6.5-8,5 X 4-5 W, fast oval, nicht amyloid. 

Bas id ien:  W38 X Sr5.6,S W, viersporig. 

Hyphen t im gesamten Fruchtkdrper, einschließlich des Basismyzels, 
m i t  Schnallen. 

Anmerkungen: 

I m  üktober 1980 fand i ch  C. h~uoMoni i  zum erstenaiel und kam nun- 
mehr auf eine elfjährige Beobachtungszeit zurückblicken. Die hier- 
bei  gewwimn Erkenntnisee und Ergebnisse möchte i ch  nachfolgend 
dokumentieren. 

Die A r t  wrde erstmals 1876 von PHILIPPS a ls  Cantharelius hwahto- 
n i i  beschrieben und war seitdem nur aus England bekamt, bis sie - 
durch eine Aufsamnlung H. PAYERLs/Eschech i m  September 1977 auch 

Cli tocybe houghboni i  



Basidien Sporen 

Lamellen-Hyphen 

Huthaut-Hyphen 

in WOschland~ nech@bdestan & r d h  konnte* Hfsriiber W~1;chfiete C*J. 
I(RLECILSTElWl 1981 in Z. FSl<ol. 47(1):84-66 dt b~igeI'ü~@t'~ SWZZW%. 
Fwrde fn D u b b g ~  (18801, leg. K. m E R )  und bsi  Brlrcimen ('1982, bg. 
Ar SCHILLIN) ua,rWQhn ihn, 19831 inl 2. Flykal, 4i9~1):75-78 erneut 
U& *n *F488 TrichCerlingW zu becichh. diesmal mit einam E8~b- 
bi ld ~m n\b. 

fnzwischeni i s t  der PUZ 3m M-Kartietrungsweti an drei wei tem 
Stellen nachgewiesen worden t 

a)' 25.10.04, fliü 48E)7, Höseler Wald, untex <&ichen am Wegrand, 
rlek. J. HEIr>"lTR, leg. K. 

b) 02.11.84, ~1!b 4?03, L U t h l f o r s t ,  ur*rter ikichn und' Eichen auP 
lmr,graimm Hölzctrui und Eicheln: 4eg.LcYet. H. BEMXJ~I 

C) 09.09.87, NTB #ab, Stadtpark Du0;sbvrg-~rn", &er Buken, 
Buchen und Eichen, 1eg.fdet. L. QUECKE, conf. E. KAJiIN. 

Bei Qmleht in den fi~hitrppitungeatlas dea G~oBpilize Dsukhlandk 
(West)", &hd I, Teil B8515 ( K R ~ s T ~ N E R  1991 3 ste l l te  ich fbet, 
deCl C. hwahkndi bis heub in m Nm und' dcei weiteren dar newin 
~tkmbiealirn&m swia i n  k l l n  kartiwk ist .  Die Funristqlie On Ostwürt- 
t&nbr3rg und abnso, die drei lueiberm, vorskhmd aul'geftlhrtm aUs 
dem APN-Kartierungsgebiet SM inzwischen er losch.  Vm den msb- 
lbchen frlW Uegen ~ m i s  keine Clngatym vw. 

I lEtfre,dlfcb Sst die I\ushPett.tung des schömn und seltenen Pilzes im 
I Quisburqer lWnrM9wrild. Von R t t e  Sepkembr bis @z!mtbr (Iannuw) 
1 habe ich in j d & n  Jahr an dian seBban Stei len rahlmeiche FruchUcör- 

I p e ~  gefunden. AuiJercbm kbmte ich bei weitere SCandorte i n  dm 
,nahen Ungebun~ , aws~iachen md a l l  j ä k l i c h  rnhdqs@ts 100-U30 Frucht- 
k m r  zählen. hteressant iuar die  Beobachtung, dafj C. housihbmii 
nicht rwr bei arn kgrand lin der Traufzbne unter &j&iach 
%gnkk&mmchS, s r d ~ n l  auch um Weg wg bei Buchan fm FaaUaub 
.cuäckt, t&~h stets an dE3men #sbhan oder lseiran' buchimhabn 
(EWwLn I$& Buchcloemi), fs sager; an pFlanItllchen bihfkillen (Gras 

1 9 d  Ww], welck an~le ipr  FwideteUe a-lagert wurden. 

' D S ~  Fruchtkörper besitzen eitw  etwa^ wachsertige Konsistenz, die 
~h.&~he.Lm1i~h die E m ~ h f t  verleiht, bpi T~oc;kefthalt ZU 

I . -I' und bei &an &der w f z u b n  und sich witn zu ent- 3 $~cd+In. o errebh s2e e W  Lebenshwt von ,4-6 Wochen. Auah 
. IFmt 81~küat ihnm nbh t  s0nderli.ch. Auffäiiig bei allen k~ucsht- 
"'-M sind dar Camhre.llus-Habitus, die t ie fe MebaLung der Hute 

L. *ie die deutliche Zähne1ung des Wirbndes. C 



Bei meiner l e t z t en  Begehung am 06.12.91 fand i c h  5.n Verlängerung 
der bekannten Fundstellen eine weitere Ansamnlung von 23 Frucht- 
körpern. Zu meiner uberraschung standen s i e  i n  einem reinen B i r -  
kenabschnitt. An zwei ausgegrabenen Fruchtkörpern waren d i e  flst- 
chen so dünn, da0 eine sichere B e s t i m n g  der Baumart n i ch t  mög- 
l i c h  war. Es kann aber e igen t l i ch  nur B i rke gewesen sein. . 

C. houqhtunii f r u k t i f i z i e r t  s t e t s  an Hölzchen. Bisher habe i c h  s i e  
an Eiche, Buche, Fruchtschalen von beiden Baumarten, an Graswurzeln 
und Birkenästchen (?) gefunden. A. SCHILLING g i b t  Erlenhölzchen (?) 
an. H. PAYERL fand d ie  P i l ze  an Holzstückchen unter Erlen, Eschen 
und Jung Fichten. 

Die Vermutung l i e g t  nahe, daß d i e  A r t  an ke in  besonderes Substrat 
gebunden i s t  und sicher andere Bedingungen Für sein Vorkomnen aus- 
schlaggebend sind. Darauf werde i c h  i n  Zukunft d ie  Beobachtung 
r ichten. 

L i t e r a t u r :  

Kr ieg ls te iner  , G. J. (1 981 ) - Ober e in ige neue, seltene, k r i t i s c h e  
Nakromyzeten i n  der BR Deubschland 11. Z. Nykol. 67(1):64-66. 

- (1983) - Ober e in ige neue, seltene, k r i t i s c h e  Nakromyzeten 
i n  der BR Deutschland I V .  2. Nykol. 49(1):75-76. 

- (1991) - Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West), 
Band I, T e i l  B:515. 

Ph i l l i p s ,  R. (1982) - Das Kosmosbuch der Pi lze, S. 50. 

Dr. rer.nnt. Flelniut W:iltfner 
RingstralJe 8 

W-522 1 Kroppacli 

J. Melanconis alni Tul. 

In: Ann.Sc.nat., Ser.4, 1.5, p.109 (1856) und Sel.Fungor.Carp.11. p.122 (1863). 

Ein weiterer Erlenpyrenomycet aus der Gattung Melnticonis Tui. ist neben der im APN-Heft 
812 (1990) vorgestellten Art A~elancotiis ilieleholo (Fr.) Sacc. Melnticottis nltii TIIL. Von ersterer 
unterscheidet ihn außer offenkundig häufigerem Auftreten - es wird von Funden aus England, 
Holland, Deutschland, Dänemark und Finnland berichtet - u.a. seine Nebenfruchtforni, die der 
des auf Beiula-Arten siedelnden Gattungstypus Melnticorris stilho~totna (17.) 7irl. viel n5lier 
steht als jene der Melancotik ilielehola. Icli fand Mclotrcotii.r altii erstmals 198.1 in Finnland am 
gleichen Ort und auf (leniselben Substrat wie Afelaticorii.r fl~elcbola und nun (1!)91) nach 
Jahren wieder im Juli in den Auwiildern des oberen Lccli in Westtirol nalie tlcr Ortschaft 
Stanzach, hier aber auf der Grauerle (~Ibirrs iticatta), die dort doriiiriicri. 

Melruico~tis altii gehart zii den Pyrenomycetcii mit krsfiig ausgebildetein Siroriin iiiid c1i:irak- 
teristisch valsoider Anordnung seiner Peritliezieri. Der gattiingstypisclie Zusainmcnhang 
zwischen Ilaupt- und Nebenfruclitform ist bei Melmicotti.c nltii sehr deutlich ausgcprSgt, wobei 
sich im Normalfall Konidien und Ascosporen naclieinandcr im gciclien Siromakomplcx bilden. 
Doch ist diese Sequenz niclit zwingend lind jede der beitlen Foripflanzungsforriien oline die 
jeweils andere möglich. Meistens aber ül~erlappen beide Entwicklungen sich zeitlich derart, 
daß beiderlei Fortpflanzungszellen zur gleichen Zeit anzutreffen sind. 

Der Lebenczyklus der Melntrconis abri beginnt mit dem I Ieranwaclisen eines etwa linsenför- 
migen, im Anscliniti fast blütenweißen Stromas - spiiter lnnenstroma genannt - von 1 bis 1,s 
mrn Durchmesser direkt unter dem Periderm der Wirtsrinde. wobei es dieses in Gestalt eines 
kleinen Buckels aufwölbt. der irn Zentrum heller erscheint als ain Rande. Es I>estelit aus 

I einen1 ziemlicli lockerem Geflecht hyaliner liyplieri und schließt keinerlei Rindcnpariikel ein. 
Teils an seinem Scheitel, öfter an seinem Rande und in unterscliiedliclier Aiistlcliiiuiig. 
gelegentlicli fast rundum. aber nie iii seinem Zentrum oder an sciiicr Basis wverdcii i i i  einern 
Systern labyrinthisch miteinander verbiiriderier Kiinimerclieri voii waiidstiindigerr, palisadeiifijr- 
niig nngeorclncten TrBgcrliypl6n cinzelli-C, der Fornig:ittuiiq r\leln~ic~o~ri~~ttt  tiii?cliiiri!:c Korii- 
dien (Mcknttcotiiulti splicrerr,idrioti Litik) iii ;istronoiriisclicii klciigcii :il>gescliiiiiri. Sic niessen 
irn Mittel 10 x 7 rrrn. sind reif von olivhraiiiicr I.:irlie irntl ov;ilcr Gestalt. in ilcr hlitte 
schwacli, aber nuf einer Breite von 2 bis 3 Iirn einpescliniirt. riiituiiter fast wie selir gcdriiiigeiic 



I-lanteln ersclieiiiend, wobei der "Griff' deutlicli heller erscheint als die kugeligen Enden 
HAbb.1). Ihre F:irhc Iiat ziir Folge, dnß das Stroma sich nun in einen iniieren, weißen, sterilen 

"' 

und einen Hiißcren, schwarzen. Konirlien erzeiigendeii Abschnitt gliedert (Abh.2). 

Ahb. 1: X 1500 

I-lier offenbart sicli der eingangs angesprochene Untcrscliiecl zii 
kfeliticonlr tliclcbola. deren Konidien ja mchrzellig und anders 
geformt sind. Wie schon bei Mclanconir rlielcbola konnte auch hier 
Iiäufig beobachtet werden, daß die durcli ein bis zwei Poren oder 
Schlitze ausgetretenen Konidien nicht fortgeflogen waren, sondern, 
miteinander fest verklebt, dem Periderm als schwarze Kappe über 

I 

der Stromapustel aufsaßen. 

Während das Wachstum der Nel~enfruclitform fortschreitet. 
vergrößert sich das weiße Stroma nach oben hin und clurch- 
bricht, die konirlienl>ildenden Bereiche zur Seite drtingend, 
als Iieller Pfropfen das Periderm, dessen Bruclirlnder ihm 

eng angeschniiegt 1)leiben. Zugleicli hcginnt auch rund tim ~ b b ,  2: 20 
den iniieren Bereich des weißen Stronias die Meranbildung 
von 6 bis 12 von Aiifang an !iußerlicli schwarzwendigen Perithezien, deren Durcliniesser bei 
Reife 0,s bis 0,8 mm erreicht. Sie liegen hst  immer auf untcrscliiedlicher I-Iülie, doch stets in 
der äußeren Rinde. und selbst die tiefstgelegenen erreichen das Holz bei weitem niclit, 
w!ihrend die liöchstgclegenen oft sogar ein jedes fiir sich das Periderm rund um den Siroma- 

aufbruch zu einem winzigen Buckel aufwölbt. Ihre 
Kamine sind je nach Lage des Peritheziums von 
unterschiedlicher Länge; die der in der Hljhe I 
gelegenen sind kaum länger als der Fruchtkörper- 
durclimesser, jene der in der Tiefe angeordneten 
zwei- bis dreimal so lang. 
Aber alle konvergieren 
schrgg aufiviirts und stre- 
hen in den Randbezirken 
des weißen Stromas nach 

Ahb. 3n: X 500 oben. Ilir Diirclimesser 
betriigt gegen 100 flm. 

ilire Wiiiide sind etwa 30 piii dick. Sie I>estelien aus 1 bis 1,2 pin 
wandstarkcii. riilirenfiirmieeii I'lyplien, welche größteiiteils in Lings- 
ausdcliniinc dcr Kaniine vcrlaul'cn, z.T. aller aiich scliriiq dazu, ivie 
Quer- (Ahh.3a) iind liiessclinitt (A1)1).3h) aiiswcisen. Es Iiantlelt sich 
also olfensicliilicli um cin plektciichyiiiatisclies Gewebe (T~).rti~rn Abh. 311: x 500 

porrrcin), welches im Qiiersclinitt ein Pnrencliyin vortiiiisclit. Die 40 pm weiten Zeiitrnlkari!ile 
sind init diclitstelienden, farblosen. 0.5 / ~ i i i  stnrkeri Periplivscn erfiillt. Iiii niikroskol1isclien 
Qiiersclinitt fBII t  ein interessontcs Detail ins t\i i~c. wie icli es frillier schon hci tlcr glciclifnlls 
zii den Diaporthnccen geliilrcntlen Cn~tdospnr<r tnlt!oIi (I%) Strtrbiick I~coli:icfitet Iial~c, clic i i i  

der absterbenden Rinde unserer Iieimisclieri Stielciclic wYclist: in eiiier Rreitc voii c:i. I5 piii 
verlauFen die I-lyplien des weißen Strornas niclit irrepliir wie wciicr nußen, sondern rcclit 
deutlich irn Kreise rund um tlie Kamine Iieriini, die d:itliircli von einem etwas Iicllcrcri Ring 
umgeben erscheinen. Den weißen Stromapfropferi diirchstoßcn die Ostiola fast iiiir an (Icssen 
Rand und zieren ihn it i  schiinem Kontrast mit einem Kranz scliwarzer Wirzclicn. 

Bei flüchtiger Bctraclitung scheinen die Perithezien einfach in tlie braune Rintlensiihstanz 
eingebettet zu sein. Gründliche mikroskopische Untersucliung enveisi aber. d:iß nucli ilire 
näliere Umgebung von farblosen Hyphen diircliwurzelt ist. Aber hier Iiaben Rindenreste 
solche Überhand. daß kein Farbunterscliied zur Rinde hestelit. Erstaunlich ist der abnipte 
Übergang des weißen Innen- zum rindenfarbenen Außenstromn; auch fehlt die fiir die ineisien 
Diaportliaceen, zu derien die Gattung A~felnttcotiir ja ziililt, ctiarakteristisclie dunkle Saiinilinie. 
die die Peripherie des Außcnstromas von den iinhekillencri Rindenbczirkcn ruiidum oder doch 
wenigstens im oberen Teil aligrenzt. Die WSiirlc der Frucliiki)rper siritl niit insgesaiiit 20 1)is 
22 Iim recht clilnn, wie bei M~ln~rcorii.~ tlirleholn, doch irii Gegensatz zii cleii Vcrliiiltiiisicn dort 

in ein iiußcrcs. scliwarz1)rniincs uiid nvei innere, 
Iiynlinc 1)rittcl gcgliedcrt (Ahl).rl). \V!ilireii<l lcrzicre 
aiis liiiigvcrflocliteiicii Ilyplien hestelieii. niis denen 
die Triiger der Asci und die nvar niclii beol>acliteten, 
nach Literatiirnngn1)en aber vortiaiitleiicri iirid friili 
versclileirnenden Parapliysen attfrngen. ist die Striik- 
tur der Außeiischiclit auch in sehr diiiiiien Quer- 
schnitten schwer zii analysieren. Sie sclicirit keine 

Abb. 4: x 300 
zelligen Elemente zu enthalten iiritl ebenf:ills aiis 
allerdings dunkclwandigcn FSdcn zu bcstcheii, die 

aber regellos verflochten sind. so daß sicli ein orclnungsloses Rild Iicller und tluiikler I3ereiclie 
darbietet. Der Inliali frischer. reifer Fruclitkiirper ist graii-gelhlicli iintl voii gclatiiiiiser 
Bescliaffeiiheit, was filr die Existenz verqiiollener Parnphysen spricht. I)ic Asci Iöscn sicli friili 
von den nscogenen 1lyl)Iien ab. wie bei fast allcii Diaportliaceeri. 

Die Wand der sclilarikkeuligcn Asci ist diinn, nur am Iircitgeriiiitlctcii Sclicitcl dciitlicli 
vertlickt. Der hier fiir die mcistcii Dir~pot~lrnccrtr charaktcristisctie. riiipfiiriiiigc. liclitlircclieiiilc 
Apikalapparat scheint ziinncli~t zii felileii. Doch wenn Jotl (leii Iriliolt ilcs Asciis gcl~riiiirit Iiat. 
w3lirend sein Scheitel und sehe  Wniitl keine F:irhc aiiiirliiiicii. tritt er i i i  Foriii der typisclieii. 
hier aher winzigiii. nvci ncbenciiianderlic~entlcn Piiiiktclicii ziit:iyc. Ilirc grilrilicli-liliiiiliclie 
Farbe weist auf pseiido:iinylnitle ßescliai'feiilieit tlcs i\~iik:il:ipp:ir;its Iiin. Ilie ~\iisiii;tlJe tler 
Asci hetragen ini Miitcl 100 x 12 - 1.5 /iin. sie liergcii nclii 1iy:iliiic. zwcizcllirr Spi)reii in 
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Synoptischer Schlüssel zu Hyphodontia 

MICHAEL PILOT 

Mi t te ldo r fs t r .  10 
D(W)-3400 Göttingen 

G a t t u n g s d i a g n o s e  

Spo ren  n i ch t  amyloid, dünnwandig, g l a t t .  B a s i d i e n  f as t  c lavat  
b i s  f as t  zyl indr isch, suburniform, wirken eingeschnürt. Hyphen 
monomitisch m i t  Schnallen (wenige Ausnahmen). Z y s t i d e n  und zyst i -  
denartige Hyphenenden vorhanden. F r u c h t k ö r p e r  resupinat, g l a t t ,  
warzig, konisch b i s  pfriemförmig bestachelt, m i t  Zähnchen oder po- 
roid.  

S y n o p t i s c h e r  S c h l ü s s e l  z u  H y p h o d o n t i a :  

A Fruchtkörper g l a t t :  8 11 15 25 26 
grandinioid: 9 16 20 22 24 
odontiod-hydnoid: 3 4 5 6 7 10 12 13 14 

17 18 19 
i rpicoid-poroid:  1 2 21 23 

B Hyphen ohne Schnallen: 4 

C Zystiden lang und dünnwandig: 5 
lang und dickwandig: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
nadelspitz: (15) 16 17 
Leptozyctiden: 12 13 14 18-26 

3 Sporen zyl indr isch-al lantoid:  5 9 11 12 14 (20) 

(22) 24 25 
subglobos-ell iptisch: 1 2 3 (4) 6 7 8 10 

13 15 16 17 18 19 21 22 23 26 

E Sporen länger a l s  6 p: 5 9 11 (12) 13 14 (22) 23 

(26 
kürzer a l s  6 p: 1 2 3 4 6 7 8 10 15-21 

24 25 

F Sporen schmaler a l s  3 p: (3) 4 5 9 10 11 (12) 
(14) 15 20 

b re i t e r  a l s  3 p: 1 2 6 7 8 13 16-19 21-26 

E r k l ä r u n g  d e r  Z a h l e n  ( A r t e n  z u  H y p h o d o n t i a ) :  

1 paradoxa 2 f lav ipora 3 gossypina 4 e f ibu la ta  5 alutacea 
6 barbajovis 7 ab ie t i co la  8 a l ienata 9 subalutacea 10 micro- 
spora 11 cineracea 12 crustosa 13 p run i  14 quercina 
15 pa l l i du l a  16 a l u t a r i a  17 arguta 18 breviseta 19 aspera 
20 nespori 21 spathulata 22 rimosissima 23 p i laecys t id ia ta  
24 halonata 25 hastata 26 sambuci. 

Anmerkungen: 

Be i  der praktischen Arbeit  m i t  dem Schlüssel bleiben o f t  am Schluß 
a s p e r a  - b r e v i s e t a  - r i m o s i s s i m a  übrig, d ie  auf den ersten 
B l i c k  schwierig zu trennen sind. 

Meine aspera-Funde waren a l l e  r i m o s i s s i m a .  H. a s p e r a  ( =  g r a -  
n u  l o s a  ) hat  wohl eine boreal-montane Verbreitung, sein Hymenium i s t  
weißl ich und d ie  Stacheln stehen entfernt.  Hyphenendenköpfe größer. 

B l e i b t  d ie  Trennung r i m o s i s s i m a  ( =  v e r r u c u l o s a )  von b r e v i -  
s e t a .  

Zur  Trennung:  

r i m o s i s s i m a  b r e v i s e t a  

Substrat Carpinus, Fraxinus, Meist Picea, aber auch 
auch Fagus, Cbercus, Alnus, Carpinus, 4uercus. 

. I T i l i a ,  Picea. Ca. 20 2 eigene Funde. 
eigene Funde. 

Makroskopische Weißgelblich b i s  r o t -  Weißgelblich b i s  ocker; 
üntersuchung braun; Zähnchen dicht, Zähnchen dicht, wirken un- 

geben den Eindruck regelmäßig angeordnet. 
r e i h i ge r  Anordnung. P i l z  m i t  dem Substrat lok- 
P i l z  m i t  dem Substrat kerer verbunden. 
f e s t  verbunden, einge- 
graben. 

Mikroskopische Keine Zystiden Wenige eingeschlossene Zyst i -  
den m i t  typischen Einschnü- 
rungen (monil i form) . 

Hyphenenden ( i n  den Hyphenenden ( i n  den Stachel- 
Stachelspitzen) m i t  spitzen) m i t  typischen, stern- 
kaum gezackten K r i -  a r t igen Kristallklumpen. 
stallklumpen. 



Hymenium Hymenium 
d ichter  aufgebaut. lockerer aufgebaut. 

Kein Hyphomycet Kann von einem Hyphomyceten 
bekannt. befal len se in  (blaßbraune 

Hyphen, Konidien 15 X 6 P). 

Die Zystiden, welche man be i  genauer Suche e igen t l i ch  immer f indet,  
unterscheiden s ich  von den Hyphenenden dadurch, daß s i e  etwas groß- 
lurniger und v i e l  dünnwandiger sind. Sie wirken v i e l  weicher a l s  d i e  
Hyphenenden. 

Für h i l f r e i che  Mit tei lungen und d i e  uberlassung von Exsikkaten danke 
i c h  Frau Dr. GROSSE-BRAUCKMANN und HARALD OSTROW. 

L i t e r a t u r :  

Dol l ,  R. (1 979) - Die Gattung Hyphodontia J. Eriksson i n  Mecklen- 
burg . Feddes Repert. 90:85-101 (Deutsche Ubertragung von Eriks- 
son e t  al.) 

Donk, M.A. (1967) - Notes on Poria. Persoonia 5:77 

Eriksson, J. & K. Hjortstam (1969) - Four new taxa o f  Hyphodontia. 
Sv.Bot.Tidskr. 63(2) :217-232 
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B Anmerkung z u r  G a t t u n g s a u f f a s s u n g  

I n  d ie  Gattung Hyphodontia J.Eriksson 1958 (= Grandinia F r ies  1838 p.p.) 
schließe i c h  m i t  ein: Lyomyces (sambuci agg. ) , Schizopora (paradoxa, 
f l av ipora  (=carneolutea)) - s e i t  DONK immer wieder pos tu l i e r t  - und 
Fibrodont ia (gossypina). So deute auch i c h  Schizopora und Fibrodontia 
a l s  monomitisch m i t  ske le t t i s ie r ten  Hyphenenden ( i m  Gegensatz zu 
"dimit isch m i t  Skeletthyphen") . 

Zum P i l zpo r t r ä t  Nr. 16 (In: APN 9(1):6-10) wies mich Frau Dr. GROSSE- 
BRAUCKMANN darauf hin, daß Hyphoderma rnutatum be i le ibe  n i ch t  nur an 
T i l i a  vorkomne. I h re  24 Herbar-Belege ver te i len  s i ch  auf acht Sub- 
strate:  Sal ix  alba (6), Fagus (7), Populus (3), T i l i a  (3), Acer (2), 
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IY / Pulveroboletus liqnicola (Kallenb,)Pil. 

- eine Begegniing cier besonderen Art  

FREDI KASPAREK 

Forststraße 24 
D(W)-4352 Ilerten 

"Spezialisten finden an Sonderstandorten auch b e i  extrem ungünsti- 
gen Liletter\rerhäl tnissen noch Besonderheiten I" Diesen vollrnuridigen 
Spriicl-i hörte i c l i  vor einigen Jahren auf einer pi lzkundl ichen Tagung 
i m  Westerwald. Den sicher n i c h t  ganz so ernst gemeinten Satz z i -  
t i e r t e  e i n  gut bekannter Pilzfreund. I m  Laufe der vargangenen Jah- 
r e  wurde i c h  des öf teren m i t  Extremsituationen fü r  P i l ze  überrascht, 
d i e  m i r  den e i ns t  so großspurig erscheinenden Spruch glaubhafter 

I erscheinen ließen. Auf eine davon möchte i c h  i m  folgenden etwas nä- 

I her eingehen. 

KASPAREK , F. (1 991 ) - Pulverobole tus l i gn ico la :  Persönliche Anmer- 
kungen zu einem außergewöhnlichen Fund i n  einer außergewöhnlichen 

I Jahreszeit. M i t te i l ungsb la t t  der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Nie- 

'I Am 24. August 1991 gelang mir  im Naturpark Hohe Mark (MTB 4208 Wul- 

I 1  fen) d ie  nordwestl ichste Aufsammlung von Pulveroboletus l i q n i c o l a  
i n  Deutschland, g le ichze i t i g  Erstnachweis f ü r  Westfalen. Uber die- 

I Se A r t ,  d i e  i m e r  gemeinsam m i t  Phaeolus schwein iz i i  zu f inden i s t  I 
I 

I (auch i m  vorliegenden Fa l l ) ,  i s t  schon hsu f ig  und ausführ l ich pu- 
b l i z i e r t  worden (s. L i te ra tu r ) .  Neuigkeiten konnte i c h  b e i  meiner 
Kol. lektion daher auch n i ch t  entdzc!:en. 

I 

I Der einzige Grund, den Ber icht  h i e r  n i c h t  endon zu lassen, i s t  zu- 
gegebenermaßen vom r e i n  ~i i issenschaft l ichen Standpunkt aus gesehen 
banal, aber e r  pant gut i r is  Konzopt zu meiner Vorbemerkung. Aus- 
schl iet3l ich wissenschait l ich In te ress ie r te  mögen m i r  daher meine 

1 '  eher emotional gefante Darstel lung verzeihen. 

I derrhein (APN) 9(2) : 106-1 09. 

1 1 :  I1 Das über v i e l e  Idoclien anhaltende sonnige Commerwetter 1991 ha t te  

e t l i che  Hitzetage, an denen das Therrnnrn~~ter schon tropisch amnu- 
tende 3S°C anzeigte. Es e r f reu te  Kinder und Erwachsene gleicherma- 
ßen. Nur wenige hatten unter dieser Iieißen und regt?nariiien Ze i t  zu 
leiden: hauptsächlicti hitzeempfindl ic l ie Menschen, I(raril<e, 31 tere 
Mitbilrger und Pi lzkundler aus Leidensctiaft. Zu le tz te ren  zähle i c h  
mich auch. An Pilzwanderungen war n i ch t  einrnal zu denken. Trotzdem 
suchte i c h  an den Lilochenenden - wie so o f t  - d i e  Ca. 30 km entfern- 
ten Iilälder des Naturparks 'Hohe ~ a r k '  auf. l l i e r  fand i c h  Abkühlung 
und Erholung vom Arbeitsstreß der libche. I n  Ermangelung an P i l z -  
funden fo togra f ie r te  i c h  Wildpflanzen, Schmetterlinge, L ibe l len  
und andere Insekten. Letzteren unbemerkt nachzustellen bedarf es 
einer besonderen Taktik, d i e  i c l i  i m  Laufe der Ze i t  immer perfekter 
beherrschte. Meine Erfolgserlebnisse können s ich  sehen lassen. 

Am 24.8.91 war i c h  wieder einmal 'auf der Pirsch' .  Bei  der Verfol- 
gung einer prächtigen Blaugrünen Mosaikjungfer ge r i e t  i c h  i n  einon 
knüppeldürren, pulvertrockenen Al t f ichtenuald m i t  einqestreuten 
Jungbuchen, den i c h  unter normalen Umständen zu dieser trockenen 
Ze i t  n i e  betreten hätte. Sclion der Gedanke, es I<örinl;en h i e r  P i l ze  
wachsen, schien absurd. Die L i b e l l e  ha t te  i c h  schnn nach lturzer 
Ze i t  aus den iiugen verloren; dafür 1.euclitel;en m i r  e i r i igo junge 
gelbgrilne Kiefernbraunporl inye (Pliaeolus schwein iz i i )  entgegen. 
Die stämmigen, kreisel förmigen Fructitl<iirper iiiaren tau i r i sch  und 
v o l l e r  Saft. 

Nur e i n  paar Sc11riI;te weiter, nocli i r i  Augenreichiiiei te, bot s i ch  
m i r  das gleiche Ri1.d. Den v o l l r e i f e n  Porlingen, d ie  diesmal eirier 
gestürzten F ichte 'd ie  l e t z t e  Ehre erwiesen', sah man auch h i e r  
keinen Hitzeschaden an. Nun wo l l te  i c h  es genauer wissen und such- 
t e  den m i t  Astwerk und Reisighaufen übersäten Lilaldboden in tens iver  
ab. Der E r f o l g  l i e ß  n i c h t  lange auf s i ch  warten. Wiederum entdeck-: 
t e  i c h  eine Gruppe von I<ieferribraunporlingen. I\ußerdem saß unter 
einer kranken F ichte eine üppige Krause Glucke (Sparassis crispa). 
Hierbei  bemerkte i c h  a l lerd ings an den jungen Kre ise ln  der ver- 
meint l ichen Kiefernbraunporlinge ersbe Troclcenschäden. Die Fartien 
e in iger  junger Fruchtkörper waren zu matt gnldbraun, ihnen fehl. t e  
das i lb l iche Phosphor-Leuchten. Rei näherer Betrachtung konnte i c h  
meinen Sehfehler schnel l  kor r ig ieren:  Die vermeintl.i.clien Pflr l ir ige 
entpuppten s ich  a l s  Nadelliolz-RRlirlirige (Pulverobol.etus 1i.qriico.La) 
eine A r t )  d i e  i c h  i n  Natur noch n i e  gesehen l iatte, joclocli olirie 
Schwierigkeit so fo r t  bestimmen konnte. 

Langsam ge r i e t  i c l i  i n s  Schwitzen. Meiiier~ Fotorucl~sack setz ke i c h  . 



einstwei len ab, um d i e  soeben entdeckte Iihichsstelle zu späteren 
Fotoaufnalwnen schneller wiederzufinden. I m  GlücksgefUhl, soeben 
den Fund des Jahres gemacht zu haben, i i io l l te  i c h  zunächst einmal 
d i e  nähere Umgebung noch gründlicher durchforsten. Was i c h  nun er- 
lebte, überst ieg b e i  weitem meine Vorstellungsl<raft. Der rasclwl-  
trockene Iilald wiinmelte nur so von Kiefernbraunporlingen. Außerdem 
zählte i c h  19 ( 1 ) Krause Glucken. Als krönenden Abscliluß meiner 
Suchaktion konnte i c h  zwei weitere Wuchsstellen von P. l i qn i co l a  
ausmachen, wiederum i n  unmit telbarer Gesellschaft von Kierern- 
braunporlingen. Sämtlichen Kol lekt ionen waren ke i ne r l e i  Vertrock- 
nungserscheinungen anzusehen. 

Nun wo l l te  i c h  meinen seltenen Fund durch Dia-Aufnahmen dokumen- 
t ieren. Zunächst schei ter te  mein Vorhaben jedoch daran, daß i c h  
den Fotorucksacl< n i ch t  wiederfand. Gute 20 Minuten i r r t e  i c h  umher, 
b i s  i c h  i h n  endl ich klopfenden Herzens und m i t  hochrotem Kopf ent- 
deckte. Erschöpft aber g lUck l ich konnte i c h  doch noch d i e  Kamera 
zücken. Anschlieflend verwei l te  i c h  noch e in ige Ze i t  i n  meinem 'Zau- 
berwald', b i s  mich mein Ilund i n  d i e  Rea l i tä t  zurücliliolte, indem er  
mich m i t  seiner Fei~chten Schnauze san f t  anstupste und fordernd zum 
bkitergehen animierte. 

Die Frage, warum e i n  scheinbar v ö l l i g  trockener Iilald, der ha lb to t  
i s t  und eine äußerst spärl iche Pflanzenvegetation aufweist, ausge- 
rechnet während der heißesten Jahreszeit eine solche Fü l l e  von 
Pi lzfruchtkörpern gedeihen läßt,  l i e ß  mich zu folgendem Schluß 
kommen: Das vorangegangene Frühjahr war ziemlich verregnet. Der 
betreffende Wald l i e g t  i n  einer le i ch ten  Senke. Die Fichtenwur- 
zeln müssen i n  dieser Regenperiode e i n  beträcht l iches Reservoir 
an Wasser gespeichert haben. Hierbe i  erwies s i ch  d i e  Senke wohl 
a l s  zusätzl icher Wasserspeicher. Eine dicke Laub- und Nadelliumus- 
schicht verhinderte außerdem d ie  schnelle Austrocknung des Unter- 
bodens. 

Abscliließend muß i c h  gestelien, daf3 meine geheime Hoffnung, das 
Pi lz-Erfolgser lebnis Ende September b e i  optimalen Wetterbedingun- 
gen w.iederlinlen zu können, s i ch  l e i de r  n i ch t  e r f ü l l t e ,  Schöne Er- 
lebnisse i m  Leben si.nd eben se l ten und lassen s ich  n i c h t  be l ieb ig  
wiederholen - schon gar n icht ,  wenn es um P i l ze  geht. 
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DIE BESCHILETIGUNG M I T  PEZaALES 
(EIN ESSAYISTISCHER FJFAHI\UNGSBERICHT 

IM UMGANG MIT OPERCULATEN ASCOMYCEI'EN) 
2, TEIL 

Jürgen Häffner 
Rickenstr. 7 

D(W)5248 Mittelhof 

3. D I E  S T A N D O R T E  

b. HUMAN BEEINFLUSSTE KLEINBIOTOPE UND SONDERSTANDORTE 

bl. STRASSEN UND WEGE 

Straßen und Wege zerschneiden die Landschaft, sie gleichen den Striemen 
der Peitschenhiebe auf nackter Haut. Diese "badlands" bedeuten wiisten- 
hafte, lebensfeindliche Streifen, wo Leben nicht mehr vorkommen soll. Es 
sei denn, der Mensch transportiere das Leben zu seinen Zwecken dariiber. 
Wege, Straßen, Autobahnen zerteilen wuchernd gewachsene Lebensgemein- 
schaften, sind unaufhaltsames, immer filigraner und enger gesponnenes 
Netzwerk der humanen Erosion. " 

Andererseits stört sich das Leben nicht sonderlich an menschlichen Ab- 
sichten. Wege und Straßen dienen den Organismen als Schneisen zum Ein- 
dringen in neue Lebensräume, Einwanderer und Eroberer nutzen die ent- 
blößten Linien, die Pioniere unter den Lebewesen erobern Uber kurz oder 
lang jedes neu eingebrachte Material. 

In diesem Sommer durchstreifte ich einsame Lagen des Hohen Jura. Ein 
kaum befahrener, schmaler Asphaitweg war bezaubernd sch8n in seiner 
besonderen Tracht. Offensichtlich nutzen ihn nur selten einige Traktoren. 
Sie befahren den einspurigen Weg nie in der Mitte. Wildblumen haben sich 
in der Wegmitte durch den Asphalt hindurch eingestellt, iiberwiegend 
Gelber Mauerpfeffer und violetter Thymian. sie blühten in verschwenderi- 
scher Pracht und leuchtenden Farben. Zwischen Moosen standen Häublinge 
und Omphalinen. Wann kommen die ersten PezLzcLLu? 

Im Hohen Westerwald werden - wie fast iiberall - bei diinner Besiedelung 
Politiker und Straßenbauer besonders zu ihrem "Unwesen" angeregt. Sie 
durchschneiden die weiten Landschaften mit unzähligen neuen Straßen. Die 
Verbindungen müssen gerader werden und breiter, sicherer fiir Raser. Wo 
eine Kurve begradigt werden kann, um einige Sekunden weniger Fahrzeit 
zu erreichen, werden schier unbegrenzte Mittel freigesetzt. Zurück bleiben 
alte Straßenzüge, die man - zum GlUck - vernachlässigt. Wer sich Zeit und 
Muße nimmt, einige Jahre solche vergessenen "Landschaftsnarben" zu be- 
gehen, wird mit Staunen das Vordringen des Lebens beobachten. Jahr fiir 
Jahr verschwindet die ehemalige Straße mehr. Mit großer Sicherheit sind 
alsbald im Jahresablauf etliche Pilzarten anzutreffen, auch PezLzaCea.  

Der Pilzkenner lernt sehr früh, den Wegrändern Beachtung zu schenken. 
Auf Exkursion sind die Blicke unermiidlich, bei steigender Erfahrung na- 
hezu instinktiv auf die Rlnder gerichtet. Dort gibt es die unterschied- 
lichsten Ubergangszonen: kurze Rasenflächen, Kraut- und Strauchzonen, 
Moos- und Flechtenstreifen, Böschungen, Rinnen, Gräben, unterschiedlich- 
ste Materialien des Wegebaus, welche in humose Erde auslaufen. Kleinst- 
räume mit ihrem Kleinklima bieten Nischen für angewehte Sporen. 

Ungezählte Funde vom Wegrand liegen mir vor, darunter besonders wich- 
tige, weil selten oder wenig bekannt. Vor Jahren meldete Dr .  T j a 1 1  i n -  
g i  i die Harma j a s  C h e  HeCveCCa con$u&z von den Untersuchungs- 
flächen der Polder in den Niederlanden. H a r i  a j a s neue P e z L z a C u -  
Arten stießen zum Teil auf Skepsis, in der Bundesrepublik blieben sie 
weitgehend unbeachtet. Auch T j a 1 1 i ng  i i war sich Uber die Berechti- 
gung nicht sicher. Immerhin deutete er seine Funde auf HeCveCCa 
c o n b u a a  mit Fragezeichen. Damit gelangten die vielen neuen Ha r ma - 
j a s C h e n HeCveCCen auf den Prüfstand. Jahre sollten vergehen, bis 
die eigene Vorstellung umfassend genug war. Fast alle Ha r m a j a s C h e n  
Formen waren inzwischen aus eigener Anschauung bekannt. Umfangreiche 
Leihgaben und etliche rezente Neufunde rundeten das Bild. 

Um die liebenswiirdigen, begnadeten Mykologen D r  . T j a 1 1 i n g  i i und 
seine Gattin zu wiirdigen, verweilen die Gedanken bei ihnen. Seine Kollek- 
tionen an mich waren umfassend und mit wichtigen Kommentaren versehen. 
Ihn und seine Gattin lernte ich Jahre später persönlich kennen. Frau 
T j a 1 1 i n g  i i war bei unserer Begegnung bereits von schwerer Krank- 
heit gepeinigt und wußte, daß sie nur noch eine begrenzte Zeit zu leben 
hatte. M i t  beispielhafter Disziplin und Ausdauer Uberwand sie die Krank- 
heit lange durch intensive und international beachtete mykologische Ar- 
beit. Man sagt, die Mykologie habe ihr Leben maßgebend verlängert. Frau 
T j a l l i n g i i  begegnete ich zu Hause bei ihr selbst. Das T j a l l i n g i -  
i s c  h e  Anwesen erweckte in mir damals die Vorstellung einer mykologi- 
schen Arche Noah. Das betagte Ehepaar wurde zum Vorbild. D r .  T j a 1 - 
l i n g i i  chauffierte uns höchstpersönlich in "seine" mykologische Welt, 
den Nord-Ost-Polder. Das dem Meer abgerungene Land mit seinen forstli- 
chen Versuchsparzellen wird genauestens von niederländischen Biologen in 
seiner Fortentwicklung beobachtet. Detaillierte Pläne enthalten fast schon 
einzelne Bäume. Das Lebenswerk der T j a 1 1 i n g i  i s besteht in der 
Erfassung der hier vorkommenden Funga, welche schon Uber Jahrzehnte 
ganzjährig beobachtet wird. Der Boden, Lehm und Sand, Schlick mit 
Muschelkalken, bringt eine große Zahl von Helvella-Arten hervor - zudem 
einen erstaunlichen Artenreichtum aus dem gesamten Spektrum der Myko- 
logie. 

HeCveCCa c o n ~ u d a  wurde mir mit den Jahren immer besser bekannt. 
Immer aufs Neue begegnete mir die so schwierige und als sehr selten ein- 
geschätzte A r t .  Sie wurde zur "Wegrand-HeCveCCaW, zum friihen, kaum 
gerippten Rippenbecherling des kalkig-mineralienreichen Wegrands der 
Fichtenschonungen. 

Spätestens hier muß von meinem Pilzfreund He i n r  i C h L U C k e  berichtet 
, werden. Er hat mir zuerst frische HeCveCCen gebracht, einige Arten 

sah ich in seinen Kollektionen zum erstenmal. Der Wissener Sandberg mit 
seinem Lorchelreichtum und Be i n r  i C h L ii C k e haben meine Neugierde 
an dieser Gattung geweckt. Ende Mai 1978 fand Lücke in Würgendorf 
(Siegerland) am Wegrand vor einer Fichtenschonung in der Nähe des 

:l Denkmals eine Gruppe von HeCveCCen, die "deutsche Mykologie-Historie" 
machen sollte! 

al. gi 



Inzwischen war D i s  s i n g s  HeCveCCa-Monographie 'The Genus He&- 
veCCa in Europe' nach der Bibel mein zweitwichtigstes Buch geworden. 
Mit ihm unterm Kopfkissen schlief ich ein und wachte ich auf... Handelte 
es sich bei der LUcke-Kollektion um HeCveCCa c o n & u a a ?  Meine Ah- 
nungen wurden konkreter mit T j a 1 1 i n g  i i s Zusendungen. Ohne Zweifel, 
das Material stimmte überein! M i t  LUc k e s  Fund gelang mir der erste 
sichere deutsche Nachweis von HeCveCCa co-aa, gültig veröffent- 
licht und ausfuhrlich beschrieben in der HeCveCCa-Arbeit. Es war kei- 
neswegs der erste Fund, denn die A r t  ist nicht sehr selten. Schon im Mai 
1963 lag J o  h a n n  S t a n g  1 ein Fund aus Fischbach (Umgebung Augs- 
burg) vor, den er  meisterhaft beschrieb. Aber eben als Pax- AUL- 
ca-ta fehldeterminiert. Seine im Münchener Staatsherbarium hinterlegten 
Funde konnte ich nachuntersuchen, auch seine P a x L n a  Ucata.  ES 
handelt sich um HeCveCCa c o w a .  S t a n g l  - mein Lehrmeister in 
Sachen Mikroskopie - konnte es nicht besser wissen. Damals gab es Har -  
ma j a s  Arbeiten noch nicht und die Verwechslung mit Pax& a u t -  
cata - tatsächlich eine der vielen schmächtigen Formen der HeCveLLa 
Cacuno&t - war im deutschen Sprachraum iiblich. 

L U C k e s Fund dieser "Wegrand-Lorchel" brachte den Stein ins Rollen! 

Wohlgemerkt, dies ist nur ein Beispiel für  eine "Wegrand-Lorchel", es gibt 
viele weitere. Wie jeder Pilzsucher, ist auch der "Pezizologe" vom Wegrand 
magisch angezogen. 

b2. GLEISANLAGEN 

Manchmal entwickelt man einen 7. Sinn ftir mögliche PezlzaCe-4-Stand- 
orte. Als ich vor dem Bahndamm in der Nahe der Siegbrücke bei Nieder 
hövels (Kreis Altenkirchen) stand, den Basaltschotter bemerkte, der an 
der Steilböschung mit artenreichen Kraut- und Strauchschicht aufge- 
schuttet war, wurde mir schlagartig klar, hier mußten Lorcheln wachsen! 

. Brennesseln und Brombeerhecken unter Weiden, Erlen und Weißdorn ver- 
hindern normalerweise das Eindringen des neugierigsten aller Wesen, des 
Menschen. Mich konnten sie nicht schrecken. Zwar zerkratzt, aber erfreut 
stieß ich auf ein ergiebiges Vorkommen von HeCveCCa eplr-CppCrrm. Die 
Kollektion verdeutlichte erneut den weiten Formenreichtum der Art. Sie 
machte die Erkenntnis um einiges sicherer, d@ die Apothecienformen in 
dieser Gattung stark vom umgebenden Kleinklima abhängig sind. 

Leider hat die ungeniigende Beobachtung dieser Formen zu zahlreichen 
unberechtigten Artbeschreibungen gefiihrt. Mit Fug und Recht kann von 
einem taxonomischen Dschungel geredet werden, bis hin zur Unseriösität 
universitärer Bearbeiter. Das hart auch in jüngster Zeit nicht auf (siehe 
zum Beispiel A b b o t t ,  S.P. & C u r r a h ,  R . S .  - The Genus Hex- 
veCCa in Alberta. Mycotaxon 13:229-250, 1988). Wie kann sich die Mykolo- 
gie vor vorschnellen "Artenmachern" schützen? 

Bahndämme und Gleisanlagen bedingen für eine Landschaft oft den Eintrag 
fremder Materialien des Straßenbaus. Im geschilderten Fall gelangte der 
basische Basalt in die nährstoffarmen Schiefer der Umgebung. Zudem blei- 
ben die Bahnanlagen weitgehend sich selbst überlassen und werden vom 
Publikumsverkehr gemieden. Manche Nische kann entstehen, wo Organis- 
men ungestört existieren können, insbesondere etliche PezCzaCea-Arten. 

Umgekehrt wurde die Bahntrasse in der Nähe der ehemaligen Basalt-Verla- 
destelle der Rosenheimer Ley (Kreis Altenkirchen) jahrzehntelang mit Ba- 
saltstaub überpudert. Auf diese Weise hat sich zwischen grobem Schotter 
Lehm aus Basaltstaub eingestellt. Zu bestimmten Zeiten sind die günstigen 

Stellen mit Pez  iz a C e a  übersät, darunter T i r l cho  phaea - ,  L e u c o a c y  - 
pha-, PuCvCnuCa- und vor allem Geopona-Arten. 

b3. STEINBRUCHE 

An Steinbriichen gleich welcher A r t  sollte der an P e z C z a C e a  interes- 
sierte Feldmykologe nicht vorbeigehen. Besonders, wenn sie ganz oder 
teilweise aufgelassen sind. Gibt es Bereiche, wo die Erde ein, zwei Jahre 
nicht bewegt wurde, können sich Myzelien gebildet haben. Schiitterer Be- 
wuchs mit kleinen Erdmoosen, vereinzelte Gras- oder Kr8uterbUschel kön- 
nen als Indikatoren für  Becherlinge dienen. 

Kalksteinbriiche sind besonders lohnend. In Frankreich mit seinen ausge- 
dehnten Kalkgebirgen hatte ich öfier die Gelegenheit und schöne Funde. 
Nicht zu vergessen ist die Schwäbische Alb mit ihren Voriandschaften. Aus 

I. Steinbrüchen dieser Gegend brachte L o t h a r K r  i e g l s t e i n e  r manche 
bemerkenswerte A r t  mit und schickte sie mir zu. Die heimischen Basalt- 

, brüche stehen dem kaum nach. Schiefer- oder Sandsteinbruche fallen 
k deutlich ab. 
B 

I; b4. HALDEN 

Der Wissener Sandberg, vor meiner Haustiir gelegen und zu Fuß erreich- 
bar, wurde zu einem der wichtigsten Untersuchungsgebiete. Die Zahl der 
Begehungen ist nicht genau erfaßt, sie liegt wohl um die 400. Das Wisse- 
ner Wahrzeichen ist trotz seiner imposanten Größe ein künstlicher Berg. 
Er entstand aus dem Auswurf der Hochtifen. Die Hochofen-Schlackensande 
enthalten einen hohen Anteil an feinst verteiltem Kalk, in der Gegend ein 
seltenes Gestein. Daneben kommen weitere Beimischungen vor, darunter 
Schwermetalle. 

Den Erzabbau im Land an der Sieg habe ich selbst nicht mehr erlebt. Als 
ich 1969 hierher zog, waren die Gruben längst geschlossen. Die Zeugnisse 
der ehemaligen Eisengewinnung sind noch Uberall anzutreffen, nehmen 
aber stgndig ab und werden von der Natur zuriickerobert. Am auffällig- 
sten sind die Sandberge vom Land an der Sieg bis hinüber zum Sieger- 
land. 

Nebenbei muß einmal gesagt werden, da$ das "Siegerland" von hier aus 
nordöstlich anschließt und schon zu Nordrhein-Westfalen zählt, das 
"Sauerland" liegt noch weiter nordöstlich. Wir hier im "Land an der Siegn 
bilden den nördlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz. Das wird in pilzkund- 
lichen Kreisen immer wieder verwechselt. 

Riesige Sandberge aus Hochofenschlacke gibt es weiterhin in Herdorf, Ei- 
serfeld, Geisweid. Sie alle sind Pilzparadiese. Der Wissener Sandberg hat 
Uber 600 Makromyceten hervorgebracht. Die anderen Sandberge stehen 
ihm nicht nach. Eine Charakterart ist HeCveLCa ace.tabuCum. In gün- 
stigen Jahren geht das Vorkommen in die Zehntausende in einer Wachs- 
tumsperiode. Nirgendwo sonst habe ich solche Teppiche des Pokalrippen- 
becherlings gesehen. Zusätzlich kommen extrem seltene HeLve-LCa-Arten 
hier vor. Einige konnte ich hier finden, welche neu für Deutschland 
waren. Wenige von ihnen wurden später auch anderswo in der Bundesre- 
publik entdeckt (HeCveCLa phCebophoira,  diverse Formen der HeC- 
veCCa C a c u n o a a  var. a u l c a t a ) .  Die restlichen sind noch immer nur 



vom Wissener Standort sicher bekannt (HeCveCZa b a a n z e z L a n a ,  H .  
4LvuCairCa, eine Form der H .  aCbeCCa). 6 * r  > *  X .  ) , ( , '  

Die Ignoranz der Behörden ist beklagenswert. Ein Naturschutzantrag mit 
ausfiihrlicher Dokumentation wird im dritten Jahr Ubergangen. Er wird 
nicht einmal bearbeitet. angeblich aus Mangel an Personal. Die mangelnde 
Sachkenntnis hiesiger Verwaltungsbeamter geht soweit, daß nicht unter- 
schieden wird zwischen ernsthafter Bestimmungsarbeit und dilettantischer 
Angaben einzelner Interessengruppen. I *  

Wenden wir uns Lustigerem zu. Die Besteigung des Wissener ~andbergs  ist 
durchaus an einigen Stellen ein sportliches Unternehmen. Unter den Gä- 
sten unserer mykologischen Gesellschaft, welche zahlreich den "Gipfel" e r  
klommen und die "Schluchten" durchstiegen, waren auch altere Herr- 
schaften. Ihnen wurde einiges abverlangt, sie hielten durch! Rutschpartien 
Uber die Steilkanten ereigneten sich fast regelmäßig. Zum GlUck kamen 
bisher nie ernstere Verletzungen vor. Am elegantesten stUrzte Frau 
Runc k, MUnchen, die Siegböschung hinunter, nur Zentimeter vor' dem 
Flußwasser fand sie nach gekonnter Rolle gerade noch Halt. Beim Versuch 
sie abzufangen, segelte ich hinterher. - Einmal, als Training fUr einen 
Rucksackaufenthalt im korsischen Hochgebirge, biwakierte ich Uber Nacht 
an einer schwer zugänglichen Steiie des Sandbergs. In dieser Nacht voller 
faszinierender, ungekannter Impressionen begann ich den Berg zu verste- 
hen, raunten seine Geister. 

b5. DEPONIEN, SCHUTT 

Die Sandberge sind Uberall anzutreffen, wo Erzabbau stattfindet. Das 
Saarland, Luxemburg, das nördliche Frankreich haben sie zu bieten. Es 
war besonders interessant, sie zum Vergleich zu begehen. Sie brachten 
die bekannten P e z L z e C e a  hervor, daneben positive Uberraschungen mit 
weiteren Arten. FUhrungen einheimischer Piizkenner waren am erfolg- 
reichsten. Von größter Wichtigkeit sind ihre ständigen Begehungen im 
Jahreskreis, wobei immer wieder neue Arten entdeckt und gemeldet w e r  
den. Den Zusendern sei besonderer Dank ausgesprochen fUr ihren Idealii- 
mus, fiir den Einsatz zur Kenntnis und Erhaltunn kaum beachteter Le- - 
bensformen! * ,  I I I , 
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Sandberne sind riesige dchutthalden. Abfallde~onien. Derartige Lagerstat- 
ten bergen die unterschiedlichsten Materialien: Neben minerciischek Depo- 
nien belasten die Miilldevonien Länder und Kreise. Industrie- und Haus- 
miill enthält in der ~ e ~ e i  Bestandteile, welche durch Fäulnisbewohner, die 
Destruenten, abgebaut werden können. Zum Heer der FBulnisbewohner 
zählen die Pilze. Weit Uberwiegend sind es saprophytische Arten. Das 
Endprodukt ihrer Stoffwechselvorgänge ist der humose Mutterboden, der 
wieder neues Leben hervorbringen kann. P e z L z e C e a  sind Uberwiegend 
Saprophyten, verwerten demgemäß Abgestorbenes, unterschiedlichste orga- 
nische Reste, Debris. Die einzelnen Arten verhalten sich oft sehr spezi- 
fisch, sie sind auf ganz bestimmte Materialien spezialisiert. TaLcho-  
p h a e a  veCeaov&yC zum Beispiel bevorzugt Harn und Exkremente, e r  
schien in Japan optimal in illegalen Fäkaliendeponien. Der bisher einzige 
deutsche Fund (2. Mykol. 57(1):161-165, 1991) gelang von vergleichbarem 
Substrat. P e z i z c L C u  können in den unterschiedlichsten Deponien ange- 
troffen werden. 

Auf den allerorts anzutreffenden wilden MUllkippen Uber verseuchte 
Schlämme, Bauschutthalden bis hin zur SondermUiideponie bieten sich 
Fundstellen von PezLzaCea .  Misthaufen, Holzschälpltitze, SägemehlhUgel, 
Trester-Ablagerungen und Ahnliches werden mit besonderer Vorliebe be- 

siedelt. Wenn hier auch jede Naturromantik aufhört, so sollten diese Stel- 
len des humanen Unrats einbezogen werden. z t  , ,< 

, Ein weiteres Beispiel kommt in Erinnerung: In Spanien vor San Sebastian 
muffelte in verwildertem Gelände ein Berg faulender Zwiebeln vor sich hin. 
Er wurde gesäumt von einem breiten Kranz herrlicher und riesiger Apo- 

C 
thecien der P e z C z a  v d c r c l o a a .  -r b - 
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b6. GEBAUDE, RUINEN 

Ein Nachbar geriet finanziell in Bedrängnis. In der Folge blieb eine neue 
Beton-Bodenplatte und einiges unverputztes Mauerwerk jahrelang sich 
selbst Uberlassen. Beim zufkilligen Uberqueren der Bodenplatte fiel eine 
kleine Aussparung im Beton ins Auge. Krkiftig ockerbraune Farben hoben 
sich vom umgebenden Grau deutlich ab. Mit einem Uppigen Vorkommen 
nutzte P e z L z a  cuea gleichermapen die Mineralien des Betons wie auch 
die Ruhe der Bauruine. 

Diesen Becherling, der unter den Synonymen P e z L z a  t e c t o a L a  oder 
P e z L z a  ~ ~ L u L ~ C L A  gleich mehrmals als "Mauerbecherling" beschrieben 
wurde, trifft man nicht selten an solchen Orten. Die Decke der Turnhalle 
des Wissener Gymnasiums mit ständig undichtem Flachdach sog die Feuch- 
tigkeit ein. Um die Plexiglashaube eines Lichtschachtes stellte sich immer 
wieder der "Mauerbecherling" ein und konnte wochenlang Uber die ge- 
samte Fruktifikationsperiode hinweg in seiner Entwicklung verfolgt wer- 
den. Die erste Begegnung mit ihm war schon zu Beginn meiner mykologi- 
schen Tätigkeit erfolgt. Im Waldhaus gab es einen ungenutzten Waschraum 
im Keller mit steinernem, in die Wand eingelassenem Waschtrog. Statt Wä- 
sche fiillte ihn ständig erneuertes, mit Mineraldünger angereichertes Gieß- 
Wasser. Am Trog wuchsen große Apothecien. Bei 100% Luftfeuchtigkeit und 
geringem Licht bildeten sich ungewöhnlich langgestielte Formen. Ein Auf- 
satz Uber derartige "sten&nate Formen" ist derzeit irn Druck (in Persoo- 
nia). Es sind noch kuriosere Standorte zu berichten: Zur Erheiterung der 
Zuschauer fUhrte in einem Lichtbildervortrag E . Ho h e y e r s ein Dia, 
welches den "Mauerbecherling" um den Fensterrahmen einer Kreuzberger 
Studentenwohnung zeigte. Ein andermal scheute ich nicht den Schlammwall 
am Munde des BelUftungsschachtes eines stillgelegten Eisenerzstollens. 
Nachdem e r  Uberwunden war, lohnte im fast dunklen Schacht ein ungemein 
blasses, ahrlingsartiges Apothecium die Muhe. Die Bestimmung bereitete 
zunächst einiges Kopfzerbrechen, doch auch in dieser ungewöhnlichen 
Tracht kann der "Mauerbecherling" infolge der nahezu totalen Lichtlosig- 
keit erscheinen. 

So griffig der Name "Mauerbecherling" auch scheint, er  ist unberechtigt. 

I f Denn der Becherling erscheint genauso auf anderem Substrat. Einmal 
wuchs e r  auf einer ins Feld weggeworfenen Auto-Fußmatte, welche unter- 
seits gummiert und oberseits mit Hanf besetzt war. Oder e r  stellte sich 
auf Pflanzenresten ein im Blumentopf, der zum Uberwintern im Keller 
stand. Dieser Tage (Ende Oktober 91) erschient e r  auf einer weißlackierten 
Spanplatte im Ruderalbereich der ehemaligen Ziegeleigrube Sudbrack in 
Bielefeld. Taxonomisch ist die variable Art keineswegs zufriedenstellend 
bearbeitet, schon H . A . R i f a i (1968:236) schreibt vorn PezCza-ae -  
Panda-vcMCa-mLclropl~.l-ceitea-Komplex. 

Neben unbenutzten Gebäuden können Gebäudeteile von Peziza-CeA be- 
siedelt sein. Ich durfte einmal dabei sein, als C .  Be s C h die Mäuerchen 
des luxemburgischen Mertert absuchte und hübsche, winzige 
O c t o a p o a a -  und Lanpaoapoaa-Arten entdeckte. Zwar wachsen diese 
Winzlinge auf Moosen, doch die Kalkmauern tragen mit dazu bei, daß sie 



erscheinen können. Ruinen - alt oder jung - sind zu beachten. Schon 
früher wurde die Ruine der Rosenheimer Basaltverladestelle erwähnt. Sie 
bringt regelmäßig eine Vielzahl seltener PezLzcLLa  hervor und wird 
ebenso renelmäBin abgesucht. Mindestens zwei Proben sind noch nicht 
iiberzeugend deiermifiiert; treffen Vermutungen zu, werden neue 
mvkoloaische Resultate zu berichten sein. Bei Besichtigungen von Burgen 
und Schlössern stellen sich neben den kulturellen Kostbarkeiten 
gelegentlich auch mykologische ein. Die Wartburg, derzeit fiir 
Westdeutsche fast ein Muß, Uberraschte mit P e z L z a  vairLa. 

b7. HOHLEN, SCHACHTE, STOLLEN 

Mit einem Lichtbildervortrag anläßlich der Mykologischen Dreilündertagung 
in Jenbach 1982 fesselte D r  . Pas s a U e r die Teilnehmer nicht nur durch 
seinen besonderen tlsterreichischen "Schmäh", sondern auch durch herrli- 
che Bilder von Höhlenbesteigungen. Aus der Welt der Dunkelheit brachte 
e r  manche ungewöhnliche Pilzkuriosität ans Tageslicht. Einige eigene spe- 
läologische Abenteuer waren stets von mykologischen Absichten und Hoff- 
nungen begleitet, sehr wenige P e z L z a C ~ - F u n d e  gelangen bisher in den 
wilden, kalkig-karstigen Umgebungen der Höhlen, auf den Kletterstegen 
zum Höhlenmund. Unvergeßliche Erlebnisse in den engen Gängen der 
Grotten von Pibrre-la-Treiche bei Toul kommen mir in den Sinn. Sie sind 
gerade so weit, daß man mit Muhe bäuchlings durchrobben kann (und die 
anderen "Amateur-Speläologen" waren so ausnahmslos schlanke Typen...). 
Der Tag in den Grotten und Katarakten von Scocjan (St. Kanzian, Jugo- 
slawien) bleibt unvergeßlich. Nur der Fiihrer, ein Student, und ich 
durchstreiften diese gigantische Unterwelt, wo ich danach die gewaltige 
Doline um den Höhleneingang allein erkunden durfte. Ich war der einzige 
Besucher, man vertraute m i r  den Passepartout an. Neben endemischen Ge- 
fäßpflanzen berichtete der FUhrer von nicht bestimmten Pilzarten. Leider 
war der Besuch mykologisch gesehen zu ungeeigneter ,Zeit. 

In diesen absolut eigenen Biotopen der Höhlen und ihrer Umgebung ist 
mi t  Uberraschungen zu rechnen. Uberall fehlen bisher systematische my- 
kologische Feldstudien. Diese weißen Flecke der mykologischen Landkarte 
sind kaum oder nur sehr sporadisch untersucht. 

Vom "Mauerbecherling" im Beliiftungsstollen wurde berichtet. Hier im Land 
an der Sieg bis hinauf ins Siegerland sind weite Gebiete durch ausge- 
dehnte Stollen des Erzbergbaus unterminiert. Kilometerlang ziehen sie sich 
durchs "Gebirge" in vielen Stockwerken. Tiefgelegene sind vom Wasser 
Uberflutet. Die Eingangsschächte sind in der Regel verftillt, verschlossen. 
Wir wissen wenig Uber das Leben in diesen unzugänglichen Welten. Wo al- 
lerdings von Zeit zu Zeit Eingeweihte wieder eindringen, stoßen sie auf 
hochspezialisierte Lebensformen. Eine besondere Attraktion bietet der 
kleine O r t  Steinebach im schönen Gebhardshainer Land, nur 10 Autominu- 
ten entfernt von mir. Waagrecht in den Berg fiihrende Stollen wurden als 
Bergbaumuseum wieder zugängig gemacht. Uber einen Kilometer wird der 
Gast ins Innere des Besucherbergwerks gefUhrt. Bei einer Begehung im 
trockenen Spätsommer dieses Jahres konnte ein erstaunlich reiches Pilz- 
vorkommen an Blätterpilzen (Uberwiegend P a a h y a d C a  - und CopirL- 
nun-Arten) im Stollen selbst bemerkt werden; aus nackter Wand sprießend 
oder am Grubenholz üppig austreibend. Sie sollen ganzjährig vorkommen, 
was nicht verwundert bei der  gleichbleibenden Temperatur und optimalen 
Luftfeuchtigkeit. Ein Entwässerungskanal läuft im Stollenboden mit saube- 
rem, trinkbarem Wasser. PezLzcLLen-Vorkommen sind nicht bekannt. 
Doch das Besucherbergwerk wird "im Auge behalten". Es verspricht eini- 
ges und ist leicht erreichbar, somit geeignet fUr systematische Untersu- 
chungen. 

b8. GRABEN 

Wenden wir uns einem Eldorado, einem wirklichen Paradies f i i r  PezCza- 
C e n  zu. Fast noch mehr als die Wegränder lohnen die Gräben aller Art. 
Der wahre "Pezizologe" besitzt beim Anblick eines Grabens augenblicklich 
den fast zwanghaften Wunsch hineinzusteigen. 

Noch ordnen die "Myko-Vegetationskundler" oder "Myko-Geobotaniker" 
Pilzfunde den bestehenden A7dnz.Gesellschaften zu. Dies geschieht mehr 
aus historischen und praktischen Griinden. Eine eigene Sammlung oder 
Ubersicht der PZzGesellschaften gibt es (noch) nicht. (Daß Pilze keine 
Pflanzen sind, setzt sich eher zögernd durch). Sicher gibt es ungezählte 
Ansätze zu einer Sammlung der WrGesellschaften, der vorliegende Auf- 
satz versteht sich zum Beispiel als solcher. Wahrscheinlich mUssen zu die- 
sem Zweck eigenstgndige AscomyceterrGesellschaften kategorisiert werden. 
Als persönliche Denk- und Ordnungshilfe erstelle ich mir die " Graben- 
und WagenspurY-Gesellschaft. 

Fahrspuren und analoge Geländestrukturen bieten fiir zahlreiche Opercu- 
late ideale Wachstumsbedingungen. Man kann von einer spezifischen ökolo- 
gischen Nische der  P e z 4 z a C e a  sprechen. Zum einen steht mit freiem, 
nacktem Erdboden ein frisch entstandenes Substrat mit den konkurrenzlos 
zugängigen Mineralien und eingemischter, organischer Debris zur Verfii- 
gung. Zum anderen bietet die Mikro-Geländestruktur mit einem speziellen 
Mikroklima optimalen Lebensraum. 

Analoge Geländestrukturen kommen zahlreich vor. Sande bewahren sie 
kiirzer als Lehme oder Tone. Optimalphasen treten auf. Zuerst müssen 
Sporenkeimung und Mycelienbildung möglich sein bei geeigneten Bedin- 
gungen. Apothecien stellen sich dann gewöhnlich im oder nach dem ersten 
Jahr massenhaft ein, werden in der Folge häufig weniger und verschwin- 
den wieder bei zunehmender Konkurrenz gegenUber den Gefäßpflanzen. So 
kurzlebig sie auch sein mögen - die " Grab=- und Wa,qenspuP-Gesell- 
schaften - sie zeigen bemerkenswerte Konstanz und Ubereinstimmung. 

Anstelle einiger interessanter Funde - die Auswahl fiele bei der Fiille 
schwer - soll eine Klage stehen. Seit Jahren ist allerorten eine bedrohli- 
che Zunahme vom schwerem Gerät und ein wachsender Fahrverkehr bis in 
die hintersten und empfindlichsten Ecken festzustellen. Forstbedienstete, 
Jäger, noch beklagenswerter Unbefugte, Freizeitler dringen ein mit PS- 
starken Motoren. Empfindliche Wege und Winkel sind nicht länger mit le- 
bensfördernden, langlebigen Fahrspuren anzutreffen, sondern verdichtet, 
ständig aufs neue verwiistet, ständig neu belastet. Friihere menschliche 
Hand- und Muskelarbeit im naturnahen, abseits gelegenen Gelände war be- 
grenzt, dem modernen schweren Gerät widersteht nichts! 

Ein Nachbar fuhr mit einem Bagger ungehindert und beliebig durch den 
Wald, wo nötig, schuf er  sich Platz mit der Baggerschaufel. Einfach so, 
weil er  anders nicht an einen illegalen Baumaschinenabstellplatz kam. Mei- 
nes Wissens blieb sein Treiben unbehelligt. Ein Jagdpächter schleifte 
einen neuen Weg zu einem Hochsitz, vor dem Hochsitz legte e r  eine kom- 
fortable, breite Wendeschleife an für seinen Jeep. "Motocross-Fans" tau- 
chen unvermutet auf, verpesten und zerfahren wertvollste Bestände. 

Bei der Instandlialtung und Einrichtung von Entwässerungsgräben und 
naturnahen Böschungen kann schweres Gerät hilfreich sein. Es kann - 
wenn mit Vernunft, Augenmaß und vor allem Sachverstand eingesetzt! Die 



Grenze der Belastbarkeit naturhafter Refugien durch Maschinen verschie- 
denster Art ist Uberschritten. 

b9. FRIEDHOFE, PLATZE, ANLAGEN 

Friedhöfe sind mancherorts schöne Parkanlagen. Waldfriedhöfe der nähe- 
ren Umgebung grenzen unmittelbar an Wälder und sind auf ehemaligem 
Waldboden eingerichtet. Diese Stätten der Abgeschiedenheit und Ruhe 
bieten bei entsprechender Aufgeschlossenheit der Friedhofsverwaltung 
vielen Pilzarten einen Lebensraum. Besonders dann, wenn die Anlage nicht 
ständig verändert wird, was leider zum Beispiel im Zuge von Arbeitsbe- 
schaffungsmaßnahmen oft genug Ubertrieben wird. Mit am ungestörtesten 
kann sich die Natur auf den Anlagen der Kriegsgräber einstellen. Zumin- 
dest wurde dieser Teii des Altenkirchener Waldfriedhofs Uber Jahre zu- 
riickhaltend gepflegt. In diesen Jahren stellte sich regelmäßig und orts- 
treu die seltene He lveCCa  C a U a p o a a  ein. Daher wurde möglich, meh- 
rere Fruktifikationsperioden komplett zu verfolgen. Das ist zuvor weltweit 
wahrscheinlich nur in Michigan von N . Sm i t h- W e b e r ähnlich a u s f u h r  
lich beobachtet worden. Die Altenkirchener Funde ermöglichten die Klä- 
rung einer schwierigen Gruppe: HeCveLCa & v e n a U  und Hex- 
v d C a  connLvenA wurden als iiberfliissige. spiitere Beschreibungen 
erkannt, die identisch sind mit Bo ud i e r  s HeCve lCa  Cat-iApoaa.  

Der Wissener Waldfriedhof liegt dem Gymnasium, meiner Arbeitsstätte, ge- 
geniiber und kann daher leicht begangen werden. Auch hier wurden we- 
sentliche Beobachtungen mehrerer Lorchelarten Uber Jahre möglich, die 
Resultate sind in der HeCveCCa-Arbeit festgehalten. 

Mönchengladbachs Parkanlagen behält Ha n s B e  nd  e r gut im Auge, dort 
entdeckte er  manche mykologische Rarität, auch etliche PezLzeCen ,  d a r  
unter K o U a b a e a  d e & o W .  Als e r  sie mir im Volksgarten zeigte, 
entdeckte ich daneben eine dunkle und winzige Form der T a L c h o p h a e a  
a b u n d a n a .  Sie war selbst seinem geschulten Blick entgangen, was bei 
den Winzlingen sehr leicht geschieht. 

In Herten kennt F r e d i  K a s p a r e k  die verstecktesten Winkel der 
Parkanlagen und Waldfriedhöfe. Wiederum waren P e z L z a C e a  unter sei- 
nen zahlreichen Funden. Uber die interessanteste Art, ACeurcCa b k u -  
cuClccta .  wird noch zu berichten sein. 

In diesem Rahmen sind nur wenige Beispiele möglich, viele ähnlich schöne 
Funde aus Anlagen sind gelungen. 

Eine Beobachtung erscheint nennenswert: Das Wissener Gymnasium wurde 
mitten in den Wald hinein gebaut, es zählt von der Lage her sicherlich zu 
den reizvollsten Schulen des Landes. Eine mit alten Eichen und Buchen 
bestandene Grasfläche des Schulgeländes wurde in den Anfangsjahren re- 
gelmäßig gemäht. Dieser geschiitzte, parkartige Teil, obwohl kaum größer 
als ein Fußballplatz. brachte damals Uber 200 Pilzarten hervor. Moderne 
Pädagogik scherte sich nicht viel um Biotope, der Platz wurde fUr die 
Schiiler freigegeben, obwohl herrliche Pausenhöfe zu Verfiigung stehen. 
Bald machte man die Offnung riickgängig, die Verwiistungen waren radi- 
kal. Unter der1 Bäumen stellte sich nie mehr die frühere Vegetation ein. 
Zudem beschloß man, nicht länger dort zu mähen, der Mulm des Fallaubs 
wurde nicht mehr entfernt. In die Parkfläche drang der W-d ein, vor al- 
lem breitet sich der Adlerfarn stark aus. Inzwischen kommen nur noch 
wenige Allerweltspilzarten. 

Ganz offensichtlich fördert das Mähen den Pilzwuchs und den Artenreich- 
tum. Pilze können sich besser gegen die Konkurrenz der Gefäßpflanzen 
durchsetzen. 

b10. GEWACHSHAUSER 

Ein eigenes, kleines Glashäuschen ohne Zusatzheizung und ohne besondere 
Einrichtungen ließ nicht nur manche fremde Pflanzenart gedeihen, deren 
gesamte Entwicklung der geduldige Beobachter verfolgen konnte, es ließ 
auch einige Piizarten aufkommen, zum Beispiel wachsen fast alljährlich ei- 
nige glattsporige "Gartenbecherlinge", häufig als P e z L z a  h o a t e n a l n  
aufgefaßt, zum cerea-Komplex gehörend. Geeignete mitgebrachte Pe- 
z L z a C e a  dUrfen gelegentlich hier weiter fruktifizieren bis zur Uberreife 
und zum Vergehen. 

Einer der seltensten Funde gelang in einem Kleinstgewächshaus aus Pla- 
stik am Wohnzimmerfenster. Auf einem Torfquellkopf stellten sich CheL- 
Cymeh.Len ein, die mit der iiblichen Literatur unbestimmbar blieben. Mo- 
r a v e  C ,  der V e l e no v s  ky  i s Typusmaterial gesehen hat, stellt eine weit- 
gehende Ubereinstimmung mit der kaum bezeugten V e 1 e n o V s k y s C h e n 
CheLCymtcaia c a d a v e a L a n a  fest, stellte jedoch anheim, an eine neue 
A r t  zu denken wegen bleibender Abweichungen. Leider stellten sich bisher 
nie wieder identische Apothecien ein. Meine Zweifel gehen vor allem in 
diese Richtung: Man solle sich hUten, neue Arten zu behaupten bei sehr 
wenig vorhandenem Untersuchungsmaterial. 

bl l .  BOTANISCHE GARTEN 

Die Nacht in Köln zum 1. Mai 1985 war lang. Sich zu motivieren, am näch- 
sten Morgen die Kölner Flora zu besichtigen, fiel schwer. Anlagen und 
Gewiichshäuser waren wie zum Lohn menschenleer. Ungestört konnten die 
Pflanzen studiert werden, Zeit und Raum waren vergessen. Bald stand der 
einsame Beobachter unter dem Bann der fremdländischen Gewächse. Kurz 
vor dem Ausgang des Tropenhauses wuchs ein Pilz aus dem Holz der 
Beeteinfassung vor australischen Pflanzen. Die Warmhauspilze werden nicht 
gern vom Gärtner gesehen, ich hatte die Erlaubnis, sie zu nehmen. Also in 
das Kästchen mit dem Fund - vielleicht eine große, blasse A a c o c o a y n e ?  

Völlig Ubermiidet kam ich nach Mitternacht heim. Jetzt noch mikroskopie- 
ren? Das Bild im Mikroskop elektrisierte augenblicklich, die MUdigkeit war 

L 
wie weggeblasen! Die Sporen trugen als Ornament Hörner! Gerade hatte ich 
mich mit der korsischen P e z L z a  a p L c u C e t a  beschäftigt. Die allesamt 
extrem seltenen apicuiafen Becherlinge waren bevorzugtes Studienobjekt 
der zuriickliegenden Monate. Und hier waren die Hörner, die Apiculi, der 
Sporenpole geradezu gigantisch hoch. Was aus der Kölner Flora unter 
dem Mikroskop lag, war etwas Neues! Keineswegs handelte es sich um die 
vermutete Aacocoayne .  Die überreife Kollektion hätte vielleicht die 
Nacht nicht iiberstanden. Welche Ahnung hat mich zu dieser Uberwindung 
befähigt? Auch diese Nacht wurde lang ... 
Diskussionen mit den Spezialisten ergaben sich. umfangreiche Literatur- 
studien folgten. Mein Fund führte zu Professor C o r n u .  Er hatte einst 
aus einem kleinen Gewächshaus an den Meister der P e z C z a t e A ,  E.  
Boud i e r, einen Becherling geschickt. Boud i e r  erkannte eine neue Art, 
benannte sie GaCactLnCa colcnuC und beschrieb sie in vorbildlicher 
Weise. Dann mag er  den Becherlingen nur noch wenig Beachtung ge- 
schenkt haben, wie es ihm wohl öfter widerfuhr. Jedenfalls sind sie heut- 
zutage verschollen und nicht im Herbar Bo ud i e r s  in Paris auffindbar. 



Der Flora-Becherling stimmt weitgehend Uberein. andererseits gibt es 
deutliche Merkmalsabweichungen. Letztendlich stand fUr mich fest, ich 
hatte eine voliig neue A r t  gefunden. Ich gab ihr den Namen P e z L z a  
neocoivuLC, zu Ehren des Professor C o r n u  und B o u d i e r s  Bearbei- 
tung. 

H .  S c  h n a c  k e r t  z, dem ich von der Entdeckung berichtete, suchte et- 
was später den Fundort erneut ab und fand ein noch schöneres Apothe- 
cium. Wiederum eine rasende Nachtfahrt, genaues Duicharbeiten, euphori- 
sche Stimmung, gltickhafte Tage und Wochen. 

b12. BRANDSTELLEN 

Neben der "WagenspurGesellschaft" ist die "Brandstellen-Gesellschaft" 
ebenso wichtig wie bekannt. 

Streng genommen ist die Einordnung unter die human bedingten Standorte 
nur eingeschrlinkt richtig. Wald-, Macchia- oder Steppenbrände ereignen 
sich seit Anbeginn des pflanzlichen Landlebens. Die Spezialisierung der  
Brandstellenbewohner muß vor dem Erscheinen des Menschen stattgefun- 
den haben. 

Wie auch immer. inzwischen gehen wohl nahezu aile Brandstellen auf den 
menschlichen Einfluß zurück, der unbeabsichtigt fiir die Verbreitung von 
Brandstellenpilzen sorgt. 

Beeindruckend und erschreckend bleiben die Macchiabrände auf Korsika in 
Erinnerung. Ich wurde selbst Zeuge des Flammeninfernos. Wichtig waren 
die Aufenthalte auf der Insel zu Zeiten, wo die Brandstellen wieder e r  
grünten. Die Regeneration verbrannter Macchien vollzieht sich auf Korsika 
in den Regengebieten verbluffend schnell. So werden Quadratkilometer 
große Brandflächen schnell beschattet. In den Optimalphasen der Brand- 
stellenpilze - im Herbst, Winter und folgenden Frtihjahr nach den Sommer 
lichen Bränden - konnten diese Riesenflachen mit AnMnacobd-Apothe-  
cien UbersZlt sein. Wahrscheinlich waren sie sogar zahlenmäßig die häufig- 
sten Fruchtkörper, welche mir in diesem Pilzparadies in die Augen fielen. 

Wer P e z C z a L e a  sucht, wird keine Brandstelle auslassen. Die Suche ist 
allerdings miihsam. Man braucht scharfe Augen, welche winzige Apothecien 
entdecken lernen in kohlenschwarzem Umfeld. Man muß schon auf die Knie 
hinunter! Manchmal erkennt man erst unter der Stereo-Lupe operculate 
Arten, wie etwa Tl tLchophasa  abund&rrn. Nur per Zufall wurden sie 
mitgenommen. Manches bleibt Ubersehen. 

Die strenge Gebundenheit der "Brandstellenarten" wurde teilweise Uber- 
schätzt. Tatsächlich ist es nicht die Brandstelle allein, welche Wachstums- 
voraussetzungen bietet. Bestimmte Böden können ebenfalls notwendige 
Nährstoffe zur Verfügung stellen. Beispielsweise sah ich die Apothecien 
aus dem Formenkreis der P e z L z a  v C o L a c e a  - der frUheren P e z C z a  
p a a e t e a v l a a  - ebenso hliufig auf Ulschlämmen, Basaltstaub oder son- 
stigen Lehmen, wie auf Brandstellen. Xhnliches gilt zum Beispiel fUr Pe- 
z L t a  e c U o a p o h a ,  von der einmal fälschlich eine Brandstellenform 
als P e z L z a  anthJuzcophLla abgetrennt wurde. Oder, als letztes Bei- 
spiel, wurde inzwischen offensichtlich die sehr selTene Hora  V e C s c h e 
MeLaa-tLza c a x b o n C c o l a  auf neutralen Böden gefunden. Die vom 
Erstbeschreiber behauptete Gebundenheit an Brandstelle trifft nicht zu, 
die Namensgebung erfolgte unglUcklich. 

(Wird fortgesetzt.) 

Gesäter Tintlinq 

Kurzlebige ~ c h ö n h e i t  
dichtgeschart 
um Baumstumpf 
und Laubholz 
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irn aufgereihten 
Glockenspiel 

Zartgliedriger 
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Nebelqraue Trichterlinge 

Eure Tanzschrift 
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gemalt 
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die Pilze 
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Hand in Hand 
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auf zum Tanz 
Unsichtbar euer 
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Summar y : I n  1986 t o  1987 31 2 samples were taken i n  the invest i -  
gat ion o f  radioact ive contamination o f  Odenwald mushrooms. The 

. 

tes t ing  o f  the radionuclides Cs-1 34 and Cs-1 37 comprised 68 spe- 
c ies  o f  mushrooms. The highest Bq-content ( a l l  data re la tes  t o  the 
weight o f  f resh ly  picked mishrooms) was found i n  Cort inar ius armil- 
l a tus  (4 587 Bq/kg), Cort inar ius sanquineus (4 125 Bq/kg) and m- 
comus badius (1 222 Bq/kg). A Boletaceen specimen contained 2 812 
Bq/kg i n  1986. I n  most cases lower amounts were found t o  the Aga- 
ricaceens. The wood-dwelling mushroom also proved t o  be scarcely 
contaminated w i t h  the exception o f  Amanita fulva, the Bq-content 
f o r  the Amanitaceen specimes was r e l a t i v e l y  low (between 7 and 20 
Bq/kg i n  1986 and 1987).The reasons f o r  the diverse Bq-contents 
i n  the invest igat ions o f  Odenwald mushrooms can obviously be t ra-  
ced back t o  the ind iv idua l  species o f  mushrooms and t o  the place 
where the mushrooms were o r i g i n a l l y  found. 

I n  comparison w i t h  1986 and 1987, there i s  i n  1988, 1989 and 1990 
a s t r i k i n g  decrease i n  radioact ive contamination through Cesium 
i n  Odenwald mushrooms. 

Zusammenfassung : Zur Untersuchung der Strahlenbelastung von 
Odenwald-Pilzen wurden i n  den Jahren 1986 b i s  1990 insgesamt 312 
Proben radiologisch gemessen. Die Beprobung auf d ie  Radionuklide 
Cs-134 und Cs-137 erfaßte 68 Pilzspezies. Die höchsten Bq-Werte 
(Gesamt-Caesium, Frischgewicht = FG) wurden 1987 f ü r  Cort inar ius 
armi l la tus (4 587 Bq/kg), Cort inar ius sanquineus (4 125 Bq/kg) 

und Xerocomus badius (1 222 Bq/kg) gefunden. Eine Boletaceenprobe 
aus dem Jahr 1986 en th i e l t  2 812 Bq/kg. M i t  200 Bq/kg l a g  1990 &- 
comus badius an der Spitze von 25 untersuchten Pilzspezies. Durch- 
weg niedr igere Werte fanden s ich  b e i  den Agaricaceen. Auch d ie  holz- 
bewohnenden P i l ze  erwiesen s ich  a l s  wenig belastet. M i t  Ausnahme 
von Amanita fu l va  lagen d ie  Werte f ü r  d ie  Vertreter der Amanitaceen 
r e l a t i v  n iedr ig  (7 b i s  20 Bq/kg i n  den Jahren 1986 und 1987, Höchst- 
wert 1988: 334 Bq/kg, Mit telwert :  133 Bq/kg). Bei  Amanita c i t r i n a  
wurde 1988 e i n  Wert von 67 Bq/kg gemessen. 

Ar tspez i f i t ä t  zum einen, standortbedingte Faktoren zum anderen 
s ind o f fens ich t l i ch  d ie  Ursachen f ü r  d i e  divergierenden Werte der 
radiologischen Untersuchungen der Odenwald-Pilze. 

Dem anfänglichen Anstieg der radioakt iven Caesium-Kontamination 
der untersuchten Pilzspezies (Mi t te lwer t  1986: 162 Bq/kg, 1987: 
372 Bq/kg) f o l g t e  e i n  kont inu ier l icher  Ab fa l l  i n  den folgenden 
Jahren b i s  heute (1988: 184 Bq/kg, 1989: 103 Bq/kg, 1990: 27 Bq/kg). 

E i n l e i t u n q  

Se i t  rund zwei Jahrzehnten i s t  bekannt, daß P i l ze  - besonders Wald- 
p i l z e  - d ie  aus dem Boden aufgenommenen Radionuklide, h i e r  vor allem 
Caesium-134 und Caesium-137, besser aufnehmen bzw. akkumulieren 
(GRUTER 1971, SEEGER 1987) und somit höhere Konzentrationen an Cae- 
sium aufweisen a l s  andere Pflanzen. Deshalb war i m  Hinb l ick  auf d ie  
Höhe der durch das Reaktorunglück von Tschernobyl f r i s c h  zugeführ- 
ten Radioakt iv i tä t  an Caesium-137 zu fragen, ob bere i t s  1986 erhöh- 
t e  Konzentrationen an Cs-137 i n  P i lzen auftreten. 

Die außergewöhnliche Fähigkeit  der Caesium-Akkumulation wurde be- 
sonders b e i  Nadelwaldpilzen wie Xerocomus badius beobachtet. GANS 
(1986) s t e l l t e  fest,  daß X. badius Caesium am höchsten anreichert, 
d ie  übrigen von ihm untersuchten Pilzspezies hingegen nur i n  gerin- 
gem Maße. Die b is lang bekannt gewordenen höchsten Cs-134- und Cs-137- 
Werte (a l les  Frischgewichte) für X. badius betragen 28 000 Bq/kg 
(Baden-Württemberg) , 22 000 Bq/kg (Bayerischer Wald), 13 000 Bq/kg 
(Hessen) bzw. 2 B1 2 Bq/kg (Odenwaldkreis) . SEEGER (1 987) beobach- 
t e t e  b e i  X. badius eine Gammaaktivität von einigen hundert b i s  
einigen tausend Becquerel pro Ki lo.  Besondere radioakt ive Belastung 
- zwischen 10 D00 und 15 000 Bq/kg - von X. badius s t e l l t e  auch 
DIEHL (1 986) fest. HORYNA e t  al .  (1 988) fanden d ie  höchsten Cs- 
137-Konzentrationen i n  Röhrlingen (X. badius und X. chrysenteron ). 



Auch KUNIG e t  al .  (1987) fanden d ie  höchsten Werte b e i  X. badius 
und Hydnum repandum. 

HEINRICH (1987) ha t  P i l ze  aus der Umgebung von Graz/usterreich auf 
i h re  Radioaktivitätskonzentrationen h i n  untersucht. Auch e r  s t e l l t e  
eine auf fa l lend hohe Belastung von X. badius f es t  (b i s  zu 10 777 
Bq/kg Frischgewicht ) . Uberhaupt hatten d ie  von HEINRICH (1 987) un- 
tersuchten P i l ze  b i s  auf zwei Ausnahmen zumeist wei t  höhere Bq-Wer- 
t e  a l s  d ie  P i l ze  aus dem Odenwald i m  vergleichbaren Beobachtungs- 
zeitraum. Es i s t  bekannt (DEVELL e t  al .  1986, JENSEN und LINDKE 
1986, SALDO 1986, UNWELTBUNDESAMT 1986), daß durch den Reaktorun-i 
f a l l  i n  Tschernobyl am 26. A p r i l  1986 Usterreich vergleichsweise 
s tark  rad ioakt iv  belastet worden i s t .  Da s ich  d ie  Werte von HEIN- 
RICH (1987) auf d i e  Gesamtradioaktivitäts-Konzentration beziehen, 
lassen s ich  diese m i t  denen anderer Investigatoren nur sehr bedingt 
vergleichen. 

Die Akkumulation von Radionukliden stammt n i ch t  e r s t  aus dem Fa l l -  
out, Washout und Rainout der Atmosphäre nach dem Reaktorunfall von 
Tschernobyl. So en th i e l t  X. badius auch schon vor der Havarie i n  
der Ukraine einige hundert Radiocaesium pro K i l o  und mehr (SEEGER 
1987). Von den von DIETL und BREITIG (1988) untersuchten Pilzspe- 
zies waren d ie  Vertreter der Boletales am meisten belastet, was d ie  
Caesium-Kontamination angeht. Unter diesen fand s ich  erwartungsge- 
mäß auch X. badius. 

Hohe Radionuklid-Kontaminationen b e i  einigen Spezies der Boletales, 
insbesondere X. badius, wurden bere i t s  im ersten Herbst nach dem 
Reaktorunfall von Tschernobyl (26. A p r i l  1986) von verschiedenen 
Meßstellen beobachtet und haben s ich  seitdem i n  weiteren Untersuchun- 
gen bes tä t ig t  (GANS 1987, MELUF 1987, SEEGER 1987). Andere Pilzspe- 
zies l iegen nach DIETL und BREITIG (1988) noch über den Bq-Werten 
von X. badius, z.0. Laccaria amethystea. 

Sehr hohe Konzentrationen i n  L. amethystea fanden auch SEEGER (1987), 
GANS (1987) und HORYNA e t  al. (1988). Dieses Ergebnis kann durch d ie  
h i e r  vorgelegten Untersuchungen bes tä t ig t  werden. I m  Herbst 1986 
wurde eine hohe Radioakt iv i tä t  i n  Cortinariaceen nachgewiesen (SEE- 
GER 1987). Das bestätigen auch HORYNA e t  al .  (1 988). Unsere Unter- 
suchung s t ü t z t  ebenfal ls dieses Ergebnis. Kaum radioakt iv  belastet 
war hingegen Macrolepiota procera. GANS (1986) s t e l l t e  fest,  daß 
Agaricus arvensis geringe Konzentrationen an radioaktivem Caesium 
aufweist, was e r  auf Ar tspez i f i t ä t  zurückführt. Hingegen zeige s ich  

b e i  X. chrysenteron eindeutig der E in f luß unterschiedlicher Biotope. 
Durchweg geringe Konzentrationen an Cs-137 und Cs-134 zeigten die 
von OIETL und BREITIG (1988) untersuchten Spezies der Agaricaceen. 
Auch GANS (1986, 1987) beobachtete i n  diversen Champignonarten s te ts  
niedr ige Konzentrationen an Cs-134 und Cs-137. Es dar f  demzufolge 
angenommen werden, daß Spezies dieser Gattung allgemein n i ch t  zur 
Akkumulation rad ioakt iver  Caesium-Isotope i n  der Lage sind. Nach 
zu le tz t  bekanntgewordenen Angaben wurde be i  X. badius aus Göhrde/ 
Niedersachsen 1988 e i n  Wert von 1 708 Bq/kg festgeste l l t .  I m  selben 
Jahr war X. badius i n  Bayern b i s  zu 8 300 Bq/kg belastet. Nach HO- 
RYNA e t  al. (1988) wi rd  durch X. badius, X. chrysonteron und Paxi l -  
l u s  involutus sowie b e i  Laccaria amethystea, L. laccata und Cort i -  
nar ius armi l la tus das radioakt ive Cs-137 ungefähr hundertmal mehr 
angereichert a l s  das nichtradioakt ive natür l iche Caesium. Die Ur- 
sachen hierfür s ind n i ch t  nur i n  Bodeneigenschaften, sondern auch 
i n  der Ektomykorrhiza zu suchen. 

MOLZAHN, REINEN, BEHR, KOCKSHOLT und PATZELT (1989) haben d ie  radio- 
akt ive Belastung von Pi lzen durch Caesium i m  Landkreis Marburg-Eie- 
denkopf (Oberhessen) i m  Herbst 1987 untersucht und damit a l s  erste 
eine diesbezügliche Publ ikat ion aus dem Bundesland Hessen vorgelegt. 
Es wurden Ak t i v i tä ten  und Transferfaktoren f ü r  88 P i l za r ten  be- 
stimmt, wobei i n  den meisten Fäl len d ie  Fruchtkörper der P i l ze  und 
d ie  Erde des Fundortes gemessen wurden. Vergleichsweise hohe Bela- 
stungen (und damit hohe Transferfaktoren) waren be i  Laccaria ame- 
thystea und Su i l l us  variegatus fes ts te l lba r ,  stärkere Belastungen 
b e i  einigen Boletaceen (Suil luS :bovinus, X. chrysenteron, X. badius 
und Tylopi lus fel leus),  während Armi l l a r ia  mellea, d ie  Agaricus- 
Arten, Boletus edulis, B. erythropus sowie Amanita muscaria unbe- 
l a s t e t  waren. 

Die Belastung der P i l ze  i m  Landkreis Marburg-Biedenkopf durch den 
Tschernobyl-Unfall, so s t e l l en  d ie  Invest igatoren fest, i s t  etwa 
von der gleichen Größe wie d ie  durch d ie  Kernwaffentests b i s  1962. 
Die radioakt ive Belastung durch Caesium hat  s i ch  nach den Untersu- 
chungen von MOLZAHN e t  al .  (1989) i n  den Pi lzen etwa verdppelt. 
Be i  Trancferfaktoren-Untersuchungen Erde - P i l z  beobachteten ECKL 
e t  al .  (1986) eine pH-Abhängigkeit des Transferfaktors, nämlich 
einen geringeren Transfer m i t  zunehmender Az id i tä t  des Bodens. MOL- 
ZAHN e t  al. (1989) s t e l l t e n  fest, daß d ie  Aktivitätsunterschiede 
b e i  verschiedenen Funden der gleichen P i l z a r t  "o f t  ers taunl ich 
groß" sind. Das g i l t  auch f ü r  d ie  e rmi t te l ten  Transferfaktoren 
der gleichen P i l za r t .  



M a t e r i a l  und  Methode 

Um Auskunft über d ie  Strahlenbelastung von Pi lzen aus dem Odenwald 
nach der Havarie des Kernreaktors von Tschernobyl zu erhalten, wur- 
den i m  Jahre 1986 insgesamt 94 Pilzproben gezogen, 1987 waren es 78, 
1988 85, 1989 23 und 1990 32 Proben. Somit konnten 312 Proben aus 
dem Odenwald erstmals radiologisch untersucht werden; das entspr icht 
einer Artenzahl von insgesamt 68 (Agaricales 44, Boletales 16, Ga- 
sterales 4, Aphyllophorales 4, von den le tz te ren  Polyporaceae 2, 
Cantharellaceae und Calvatiaceae jewei ls 1 ). 17 Spezies wurden so- 

wohl 1986 a l s  auch 1987 auf Strahlenbelastung beprobt. Der Zeit-  
punkt des Sammelns und Messens re ich te  vom 1. August b i s  13. Okto- 
ber 1986 und 1. August b i s  26. November 1987. Die Proben stammen 
aus dem Umkreis von etwa 25 Kilometern, vorwiegend aus dem zentra- 
l en  Buntsandstein-Odenwald. Der überwiegende T e i l  der Proben kam aus 
Mossautal/Odenwaldkreis. Die Pilzproben wurden i n  Mengen zwischen 
gewöhnlich 250 und 500 Gramm gesammelt und i n  I-Liter-Polyäthylen- 
Pulverf  laschen ( m i t  Schraubverschluß) 1986 b i s  1987 dem "Staat l i -  
chen Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt Sidhes- 
sen" i n  Wiesbaden zugeleitet, danach (1 989 und 1990) dem Strahlen- 
zentrum der Justus-Liebig-Universität Gießen zugeführt. Die Probe- 
zahlen schwankten pro P i l z a r t  zwischen einer Probe und 13 Proben. 
Untersucht wurde anfangs neben Cs-134 und Cs-137 auch auf 5-131, 
später nur noch auf Cs-134 und Cs-137, gelegent l ich auch auf Ce-144, 
Be-7, Zr-95, Nb-95, Ru-106 und Ru-103. I m  folgenden w i rd  nur über 
d ie  Radionuklid-Kontamination durch Caesium berichtet. 

E r g e b n i s s e  

Für d ie  im Jahr 1986 untersuchten 94 Pilzproben l a g  der Mi t te lwer t  
b e i  162 Bq/kg, für d ie  i m  Jahre 1987 untersuchten Proben b e i  372 
8q/kg; das bedeutet eine Erhöhung um mehr a l s  das Doppelte. Ver- 
g le i ch t  man hingegen d ie  17 Spezies, d ie  i n  den beiden hintereinan- 

der folgenden Jahren zur Untersuchung kamen, so kehr t  s i ch  das Ver- 
hä l t n i s  um: 1986: 202 Bq/kg, 1988! 167 Bq/kg. Der höchste Wert, der 
im Jahr 1986 f ü r  eine Odenwälder Pilzprobe f es tges te l l t  wurde, l a g  
b e i  2 812 Bq/kg bzw. 1 318 Bq/kg. 1987 wurden a l s  M h s t e  Werte b e i  
einer Probe von Cort inar ius armi l la tus 4 587 Bq/kg, gefo lg t  von 
Cort inar ius sanguineus m i t  4 125 Bq/kg und X. badius dt 1 222 Bq/ 
kg gefunden. 1986 l a g  eine Cantharellaceen-Probe an der Spitze a l -  
l e r  untersuchten systematischen Gruppen. Es f o l g t e  m i t  weitem Ab- 
stand d ie  Gruppe der Boletales (278 Bq/kg) und - wieder m i t  großem 
Abstand - d ie  Agaricales (62 8q/kg). 1987 zeigten d ie  Agaricales 

(476 Bq/kg) den höchsten Wert, gefo lg t  von den Boletales (377 Bq/kg) 
und den Cantharellaceen (280 Bq/kg). Als am meisten strahlenbelastet 
erwiesen s ich  folgende Spezies (Mittelwerte): X. badius: 377 Bq/kg 
bzw. 616 Bq/kg, X. chrysenteron: 245 bzw. 379 Bq/kg, Laccaria ame- 
thystea: 581 bzw. 503 Bq/kg, Lactar ius helvus: 209 bzw. 373 Bq/kg, 
Lactar ius rufus: 635 Bq/kg, Cort inar ius sanguineus: 4 125 Bq/kg , 
C. armi l latus: 3 430 Bq/kg und Lactar ius quietus: 234 Bq/kg. 

Von insgesamt 42 Spezies des Jahres 1986 und 29 Spezies aus dem 
Jahr 1987 wiesen 27 bzw. 10 Arten weniger a l s  50 Bq/kg auf, 3 bzw. 
4 P i l za r ten  hatten zwischen 50 und 100 Bq/kg, jewei ls 5 Spezies der 

beiden Vergleichsjahre lagen b e i  um 150 Bq/kg und 7 bzw. 10 P i l z -  
ar ten speicherten mehr a l s  200 Bq/kg. 

I m  Jahr 1986 lagen d ie  Bq/kg-Werte (Mit telwerte) der Proben der 
Cantharellaceae an der Spitze a l l e r  untersuchten P i l z fami l i en  
(1 318 Bq/kg). Es folgen m i t  weitem Abstand d ie  Boletales (278 Bq/ 
kg) und - wieder m i t  großer Dif ferenz - d ie  Agaricales (62 Bq/kg). 
1987 zeigten d ie  Agaricales (476 Bq/kg) den höchsten Wert, gefo lg t  
von den Boletales (337 Bq/kg) und den Cantharellaceae (280 Bq/kg). 

Agaricaceen (10 b i s  21 Bq/kg) und Amanitaceen (7 b i s  20 Bq/kg), aus- 
genommen Amanita fu l va  (169 Bq/kg), zeigten niedr igere Bq-Werte, 
ebenso holzbewohnende P i l ze  - acht verschiedene Arten wurden i n  
1986/87 beprobt - (zwischen 5 und 35 Bq/kg); einmal wurden a l s  
Höchstwert 56 Bq/kg e rmi t te l t .  Die sieben 1986/87 untersuchten Spe- 

" 
z ies  der Russulaceen zeigten Werte zwischen 37 und 635 Bq/kg, d ie  

, Schwankungen s ind also be t räch t l i ch  und von A r t  zu A r t  sehr unter- 
schiedlich. Unter den Boletales zeigten i m  selben Zeitraum d ie  Pro- 
ben von Boletus edu l i s  immer Werte unter 100 Bq/kg (1986: 6 Proben, 
Mi t te lwer t  66 Bq/kg; 1987: 5 Proben, Mi t te lwer t  46 Bq/kg). 

I m  Jahr 1988 wurden insgesamt 85 Pilzproben gezogen, i m  Jahr 1989 
waren es 23 Proben. Das entspr icht  einer Artenzahl i n  diesen bei- 
den Jahren von 39 Spezies (Agaricales 23, Boletales 14, Gasterales 
und Aphyllophorales jewei ls 1 ). 9 Arten wurden sowohl 1988 a l s  auch 
1989 auf Strahlenbelastung beprobt. Die Proben schwankten zahlenmäßig 
zwischen einer Probe und 16 Proben. Die weitaus meisten Proben be- 
trafen Xerocomus badius.Für d ie  i m  Jahr 1988 untersuchten 85 P i l z -  
poben  l a g  der Mi t te lwer t  b e i  184 Bq/kg, f ü r  d i e  i m  Jahr 1989 unter- 
%hten 23 Pilzproben b e i  103 Bq/kg. 

d i e  neun Spezies, d ie  i n  den beiden hintereinander folgenden 
ren 1988/89 zur Untersuchung kamen, ergaben s ich  Ourchschnitts- 



werte von 215 Bq/kg (1988) und 119 Bq/kg (1989). Die Maximalwerte ~ lagen b e i  810 Bq/kg (X. badius), 642 Bq/kg (~eccinum scabrum), 563 

1 Bq/kg (Cort inar ius traqanus) und 527 Bq/kg (Lactarius deterrimus). 
I m  Jahr 1989 wurden d ie  höchsten Werte b e i  einer Probe von X. badius 
(559 Bq/kg) und Hygrophoropsis aurantiaca (322 Bq/kg) gefunden. 
Gegenüber den Jahren 1986/87 i s t  i n  den Jahren 1988/89 eine abneh- 
mende Tendenz der radioakt iven Belastung durch Caesium i n  Pi lzen 
des Odenwaldes zu beobachten. 

Die Beprobung wurde auch i m  Jahr 1990 fortgesetzt. Wie schon i n  den 
Jahren zuvor nahm das Strahlenzentrum der Justus-Liebig-Universität 
Gießen d i e  Messungen vor, da das Meßprogramm des Hessischen Sozial- 
ministeriums beim " ~ t a a t l i c h e n  Medizinal-, Lebensmittel- und Veteri- 
näruntersuchungsamt Südhessen" i n  Wiesbaden ausgelaufen war. I n  der 
Ze i t  vom 10. September b i s  21. Oktober 1990 wurden insgesamt 32 Pro- 
ben von 25 Pilzspezies gezogen. Der Meßzeitraum lag  zwischen dem 
15. und 30. Oktober 1990. Die Fundorte lagen wieder i m  be re i t s  be- 
schriebenen Raum. Von den untersuchten 25 P i l za r ten  waren 15 Agari- 
caceen, 8 Boletaceen und j e  1 Vertreter der Clavariaceen und Gaste- 
romyceten. Boletus edul is  wurde viermal und Xerocomus badius drei-  
mal beprobt. Der höchste Gesamt-Caesiumgehalt wurde m i t  200 Bq/kg 
b e i  einer Probe von X. badius.festgeste1lt. Acht Proben verschie- 
dener Pilzspezies lagen unter der Nachweisgrenze. Von den acht zur 
Untersuchung gekommenen Boletaceen l ag  nur eine Probe unter der 
Nachweisgrenze, b e i  den 15 Agaricaceen waren es immerhin sieben 
Proben. Auch sonst zeigte es sich, daß d ie  Boletaceen stärker radio- 
ak t i v  belastet waren a l s  d ie  übrigen untersuchten Pilzspezies. Für 
d ie  i m  Jahr 1990 untersuchten 32 Pilzproben l ag  der Mi t te lwer t  b e i  
27 Bq/kg Frischgewicht. 

Gegenüber den Jahren 1988/89 i s t  i m  Jahr 1990 eine weitere Abnahme 
der radioakt iven Belastung durch Gesamt-Caesium i n  P i lzen des Oden- 
waldes zu beobachten. 

M i t t e l w e r t e  (Bq / kg  FG) i m  V e r g l e i c h  1986  b i s  1990 

Auf d ie  Pilzordnungen au fge te i l t  e rg i b t  s i ch  folgendes B i l d  i m  Ver- 
g le i ch  m i t  den Vorjahren s e i t  Tschernobyl (Angaben i n  Bq/kg Frisch- 

1986  1987  1988  1989 1990  

A g a r i c a l e s  62 476 102  6 7 1 2  
B o l e t a l e s  278 337 2 5 0 163  4 5 
A p h y l l o p h o r a l e s  341 11 7 9 1 1 0  
G a s t e r a l e s  6 - - 267 - - 8 

OIETL (1989) untersuchte das Verteilungsmuster radioakt iven Caesi- 
ums i n  Pilzfruchtkörpern. Er s t e l l t e  fest ,  daß i n  den überwiegen- 
den Fäl len der P i l zhu t  b i s  zu zweimal so v i e l  Caesium en th i e l t  wie 
der S t ie l .  Be i  X. badius hingegen unterschieden s ich  d ie  Konzen- 
t ra t ionen i n  Hut f le isch und Röhren n i ch t  s tark  vom St ie l ,  während 
d i e  Caesium-Konzentration i n  der Huthaut etwa doppelt so hoch war 
wie i n  der St ielbasis.  Bei  den eigenen Untersuchungen wurde nur e i n  
einziges Mal beprobungsmäßig zwischen Röhren und S t i e l  b e i  X. badius 
d i f fe renz ie r t .  Dabei ergaben s ich  1988 f ü r  d ie  Röhren 256 Bq/kg und 
f ü r  den S t i e l  146 Bq/kg, also e i n  deut l icher Unterschied. 

D i s k u s s i o n  

I m  zentralen T e i l  des Buntsandstein-Odenwaldes lagen d ie  Caesium- 
137-Kontaminationen (1986) des Bodens b e i  b i s  4 000 Bq/m2, gebiets- 
weise - aber i n  wesentl ich geringerem Ausmaße - auch nur b e i  b i s  
800 Bq (Hess. Sozialministerium 1986). Entsprechend hohe Werte waren 
auch b e i  Pilzspezies dieser Standorte zu beobachten. Nur Cor t inar i -  
us armi l la tus (~eschmiickter Gürtelfuß) m i t  4 587 Bq/kg und Cor t inar i -  
us sanguineus (Bluthautkopf) m i t  4 125 Bq/kg überstiegen den i m  Bo- 
den der Odenwald-Proben gefundenen Höchstwert von 4 000 Bq. Eine 
Akkumulation von Caesium scheint h i e r  o f fens icht l ich.  

Die Häuf igkei tsvertei lung des Cs-137-Bestandes i m  Boden i n  der BR0 
bes i t z t  nach DURR und MUNNICH (1987) Maxima b e i  2 000 bzw. 1 200 
Bq/m2. Oie räumliche Verteilung des Cs-137- und Cs-134-Bestandes 
i m  Boden stimmt m i t  der von GANS e t  al .  (1987) überein. Die Meßda- 
ten zeigen, daß d ie  Cs-137-Kontamination des Bodens sowohl vom 
Zeitpunkt a l s  auch von der Menge der ersten Niederschläge nach dem 
Reaktorunfal l  von Tschernobyl abhängig i s t .  I n  Nord- und Südwest- 
deutschland, wo i m  Boden um 2 000 Bq/m2 Cs-137 gemessen wurden, f ie- 
l e n  d ie  ersten Niederschläge am 5. und 6. Mai 1986; dort, wo 
5 000 Bq/m2 Cs-137 gemessen wurden, f i e l e n  d ie  ersten Niederschlä- 
ge nach der Nuklearkatastrophe schon zwischen dem 1. und 3. Mai 
1986. Die Häuf igkei tsvertei lung des Cs-137 i n  Bodenproben aus dem 
Aaum Heidelberg (25-km-Radius) g le ich t  der Häuf igkei tsvertei lung 



f ü r  Nord- und Südwestdeutschland. Die Werte f ü r  Heidelberg s ind 
2 800 Bq/m2 Cs-137 und 1 200 Bq/mz Cs-134, f ü r  Kocherbach/Odenwald 
2 700 Bq/m2 Cs-137 und 700 Bq/mz Cs-134. Die von DÖRR und MUNNICH 
(1987) auf den 1. Mai 1986 zer fa l l skor r ig ie r ten  Mi t te lwer te  der Spalt- 
produkte aus dem Reaktor von Tschernobyl betragen f ü r  den Heidel- 
berger Raum 2 500 2 1 000 Bq/m2 Cs-137 und 900 + 500 Bq/m2 Cs-134. 
Diese Mi t te lwer te  gel ten a l s  repräsentat iv f ü r  den nord- und süd- 
westdeutschen Raum. 

Die von KÖNIG e t  al .  (1987) vorgelegten Meßergebnisse deuten darauf 
hin, daß i n  Bäumen i n  erheblichem Umfang radioakt ives Caesium ge- 
speichert i s t .  TOBLER, WYTTENBACH und BAJO (1987) haben Deposition 
von Cs-137 und Cs-134 aus dem Tschernobyl-Fallout auf Fichtennadeln 
und seine Inkorporat ion i n  d ie  Nadeln untersucht. Während d ie  inkor- 
po r ie r te  A k t i v i t ä t  i n  den Nadeln des Nadeljahrganges 1986 b i s  zu 
dreimal größer i s t  a l s  i n  denjenigen des Jahrganges 1985, b l e i b t  
d ie  Ho lzak t i v i tä t  nahezu konstant. 

E in  Großtei l  der Untersuchungsergebnisse von SEEGER (1 987), WELUF 
(1987), DIETL und BREITIG (1988) sowie GANS (1987) kann durch d ie  

h i e r  vorgelegten Meßergebnisse auch f ü r  P i l ze  des Odenwaldes bestä- 
t i g t  werden. Holzbewohnende PXze zeigen niedr igere Bq-Werte, eben- 
so d ie  Agaricaceen und größtentei ls auch d ie  Amanitaceen. Wie w i r  
fanden auch GANS (1986, 1987) sowie DIETL und BREITIG (1988) i n  d i -  
versen Champignonarten s te ts  n iedr ige Konzentrationen an rad ioakt i -  
vem Caesium. Die höchsten Cs-137-Konzentrationen fanden HORYNA e t  
al .  (1988) i n  Boletaceen, was auch unseren Befunden entspricht. 
Eine Ausnahme b i lden Boletus aes t i va l i s  und B. edulis. Niedrige Bq- 
Werte f ü r  B. edu l i s  konnten auch KÖNIG e t  al. (1987) feststel len. 
Die Durchschnittswerte des radioakt iven Gesamt-Caesiums lagen i n  
den Jahren 1986/87 zwischen 9 und 38 Bq/kg FG. Die Mi t te lwer te  der 
Pilzproben der jeweil igen von SEEGER und SCHWEINSHAUT (1981 ) aufge- 
s t e l l t e n  Kategorien ergeben folgende Zahlen: Gruppe 1 (Pilze, d ie  
i m  Durchschnitt weniger Caesium enthalten a l s  d ie  vergleichbare Bo- 
denprobeneinheit): 35 Bq/kg FG; Gruppe 2 (Pilze, d ie  im Durch- 
schn i t t  ebensoviel Caesium enthalten wie der Boden): 177 Bq/kg FG; 
Gruppe 3 (Pilze, d ie  i m  Durchschnitt mehr Caesium enthalten a l s  der 
Boden): 330 Bq/kg FG. Die Bq-Mittelwerte der Odenwald-Pilze korre- 
spondieren demnach m i t  der K lass i f iz ierung nach SEEGER und SCHWEINS- 
HAUT (1 981 ). 

E in  Vergleich der Zahlenwerte von GANS (1986) m i t  denen von DIETL 
und BREITIG (1988) und den Pilzproben aus dem Odenwald f r e i l i c h  i s t  

n i c h t  unproblematisch, da s ich  d i e  Auswahl der beprobten P i l ze  
doch bet rächt l ich unterscheidet. Zudem stehen den Einzelwerten von 
DIETL und BREITIG (1988) d ie  Mi t te lwer te  der aus dem Odenwald beprob- 
ten Pilzspezies gegenüber. Auch wegen der unterschiedlichen Proben- 
zahl i s t  e i n  s ta t i s t i scher  Vergleich m i t  Vorbehalt zu betrachten. 
Trotzdem i s t  tendenzie l l  eine Aussage möglich. Wo d ie  Werte b e i  
Odenwald-Pilzen hoch liegen, s ind s i e  auch r e l a t i v  hoch b e i  den 
Proben aus Schwäbisch Wind  und umgekehrt. Ausnahmen b i lden Lecci- 
num scabrum (1986/87, i m  Gegensatz zu 1988), Lactar ius helvus, &- 
sula ochroleuca und te i lweise auch Armi l l a r ia  mellea. Die Meßergeb- 
nisse sprechen eher f ü r  e i n  artspezi f isches Selektionsvermögen und 
Akkumulationsverhalten a l s  f ü r  d ie  s tandor t fak to r ie l l e  Komponente, 
wobei s i ch  auch diese i n  den Werten gelegent l ich widerspiegeln dürf- 
t e  (beispielsweise be i  A rmi l l a r ia  mellea) . Al le  diese Beobachtungen 
beziehen s ich  i n  der Hauptsache auf den Beprobungszeitraum 1986/87. 

M i t  einem Durchschnitt von 21 Bq/kg Frischgewicht b e i  acht i n  den 
Jahren 1986/87 beprobten holzzersetzenden Pilzspezies s ind d ie  
Holzbewohner a l s  ökologische Gruppe am wenigsten rad ioakt iv  konta- 
miniert .  Kuehneromyces mutabil is, der i m  Verdacht steht, r e i ch l i ch  
Caesium zu speichern (SEEGER und SCHWEINSHAUT 1981 ) , konnte mangels 
ausreichender Menge i n  den Jahren 1986/87 von uns n i ch t  untersucht 
werden. Einer unbelasteten Probe des Jahres 1988 s teht  eine solche 
m i t  44 Bq/kg des Jahres 1990 gegenüber. GANS (1 987) e rm i t t e l t e  f ü r  
K. mutabi l is  m i t  240 Bq/kg Gesamt-Caesium einen f ü r  Baumpilze re- 
l a t i v  hohen Wert. 

Auch b e i  Russulaceen decken s ich  d ie  Werte der Odenwälder Pi lzpro- 
ben m i t  dem i n  etwa vergleichbaren Befund Ber l iner  Spezies dieser 
Famil ie (GANS 1986). Eine Probe von Langermannia giqantea (Riesen- 
bov is t )  l a g  unter 3 Bq/kg Gesamt-Caesium; das entspr icht  dem Oden- 
wälder Befund und bes tä t ig t  zudem das i m  Fa l l e  der Agaricaceen und 
von Macrolepiota procera Festzustellende: Wie d ie  Agaricaceen der 
Wiesen und Weiden wachsen Macrolepiota procera und Lanqermannia q i -  
gantea auf Weiden, i n  Gärten oder auf Udland und waren der Primär- 
kontamination nach Tschernobyl besonders ausgesetzt. Bei  insgesamt 
v i e r  Proben von Langermannia gigantea betrug der Mi t te lwer t  6 Bq/ 
kg. Be i  Agaricus arvensis fanden GANS (1986) Bq-Werte unter 3, DIETL 
und BREITIG (1988) Werte unter 1 Bq/kg. Be i  der entsprechenden Oden- 
wälder Spezies wurden 10 Bq/kg e rmi t te l t .  Für Coprinus comatus, 
ebenfal ls e i n  P i l z  der Wiesen, Weiden und Tr i f ten,  wurde der Wert 
von 134 Bq/kg (1 986) festgeste l l t .  I987 l ag  d ie  einzige Probe unter 
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der Nachweisgrenze. Auch Coprinus atramentarius i s t  entweder nur 
gering (1 986: 10 Bq/kg) oder überhaupt n i ch t  rad ioakt iv  kontami- 
n i e r t  (unter der Nachweisgrenze: 1987, 1989). Die Proben von m- 
comus badius erwiesen s ich  a l s  durchweg r e l a t i v  hoch belastet. 

Max ima l -  u n d  M i t t e l w e r t e  v o n  Xerocomus b a d i u s  
1986  b i s  1990  (Bq/kq FG) 

M a x i m a l w e r t  2 812 1 222 81 0 559 200 
M i t t e l w e r t  377 61 6 406 434 8 6 

X. badius wächst ober f läch l ich i m  Waldhumus und i n  der Nadelstreu, 
oftmals auf Zapfen von Picea abies. Es i s t  bekannt, daß der radioak-' 
t i v e  Fa l lou t  s i ch  i n  den obersten Bodenschichten und damit vor allem 
i n  der Humusschicht konzentriert. Deshalb gerät X. badius, der seine 
Nährstoffe aus dieser obersten Schicht bezieht, vers tärk t  m i t  die- 
sen Radionukliden zel lphysiologisch i n  Kontakt. Das scheint der 
Hauptgrund zu sein, weshalb diese Spezies m i t  am stärksten unter 
den Pi lzen kontaminiert i s t .  Hinzu kommt möglicherweise noch d ie  
besondere artspezi f ische Akkumulationsfähigkeit dieser Spezies. Das 
artspezi f ische Selektionsvermögen i s t  b e i  einigen Pi lzen bere i t s  
nachgewiesen worden (SEEGER und SCHWEINSHAUT 1981, SEEGER 1986, 
DIETL und BREITIG 1988). 

Man unterscheidet dem P i l z  ober f läch l ich anhaftendes radioakt ives 
Caesium (Primärkontamination ) und jenes Caesium, das vom P i l z  ak t i v  
aufgenommen wi rd  (Sekundärkontamination, Zellkontamination). Die 
P i l ze  des Waldes - dazu gehört auch X. badius - s ind i m  allgemeinen 
vor der PrimärkonLamination besser geschützt a l s  d ie  P i l ze  der o f -  

I fenen Fluren (Wiesen, Weiden, Tr i f ten) .  So s ind auch P i l ze  des Frei-  
1' landes wieder stärker primärkontaminiert a l s  P i l ze  i n  Kulturhäusern 

(Zuchtpilze). Die von uns untersuchten Kulturchampignons hatten nur 
12 Bq/kg (1 986), Aqaricus campester l e d i g l i c h  11 Bq/kg im Jahr 1986 

I 
- i n  den darauffolgenden Jahren bl ieben d ie  Proben sogar unter der 
Nachweisgrenze - A. arvensis und A. s i l va t i cus  nur 10 Bq/kg. Hier 
scheint möglicherweise genetisch bedingtes, also artspezi f isches 
Selektionsvermögen d ie  ausschlaggebende Rol le  zu spielen. 

Auch Nacrolepiote procera i s t  e i n  P i l z  der Wiesen und Tr i f ten.  Er 
l i e b t  zudem grasige, l i c h t e  Ste l len des Laubwaldes. Er wäre der 
Primärkontamination ebenfal ls stärker ausgesetzt a l s  v i e l e  andere 

Spezies. Trotzdem i s t  e r  a l s  P i l z  bekannt, der kaum rad ioakt iv  be- 
l a s t e t  i s t ,  (SEEGER 1987). DIETL und BREITIG fanden fü r  i hn  einen Bq- 
Wert von 27, im Odenwald wurden 1987 0 Bq/kg gemessen. M. procera 
i s t  ke in  P i l z  saurer Böden und kommt i m  Buntsandstein-Odenwald nur 
gelegent l ich vor (häufiger i s t  M. rhachodes), ebenso wie Hydnum re- 
pandum. Amanita fu lva hingegen, e i n  Außenseiter innerhalb der Ama- 
nitaceen, was d ie  Caesium-Kontamination b e t r i f f t  (1 986: 169 Bq/kg , 
1987: 156 Bq/kg, 1988: 135 Bq/kg), i s t  a l s  Bewohner moosiger Fich- 
tenbestände saurer Böden e i n  typischer Säurezeiger. Die Böden des 
zentralen Buntsandstein-Odenwaldes s ind durchweg sauer. Proben aus 
Buchenbeständen (0,Ol mol / l  CaC1,-Suspendierungsmittel) ergaben fo l -  
gende pH-Werte: Ah-Horizont: 3,37, Bv-Horizont: 3,58; f ü r  Fichtenbe- 
stände lauten d ie  entsprechenden Werte 2,90 und 3,51 (BFN, 1983, 
1985). I n  sauren Böden b l e i b t  das Caesium fü r  d ie  Pflanze länger 
verfügl ich, da d ie  ( i n  geringer Menge vorhandenen) Tonminerale i n  
saurem Mi l i eu  eine geringere Berei tschaft  zur Komplexbindung zei- 
gen. 

Auffal lend i s t  ferner d ie  r e l a t i v  geringe Radionuklid-Kontamination 
der holzbewohnenden Pilzspezies. Be i  den holzzersetzenden Pi lzen 
wurden 1986 und 1987 überhaupt d i e  niedr igsten Bq-Werte gemessen: 
von 5 b i s  35 Bq, Mit telwert :  21 Bq/kg FG. Da d ie  holzbewohnenden 
P i l ze  i h r  Nährsubstrat aus der Substanz der Bäume und Sträucher be- 
ziehen, d ie  schon vor der Havarie des Reaktors i n  Tschernobyl ge- 
wachsen und damit auch weniger oder gar n i ch t  rad ioakt iv  kontami- 
n i e r t  waren, i s t  es verständlich, daß d ie  auf totem oder lebendem 
Holz wachsenden P i l ze  (Saprophyten oder Parasiten) entsprechend 
gering m i t  den radioakt iven Isotopen des Caesiums belastet  waren. 
Eine Auskunft über artspezi f ische Se lek t i v i t ä t  geben solche Be- 
bbachtungen f r e i l i c h  nicht. Vergleicht man dagegen aber wieder &- 
rocomus badius m i t  diesem Ergebnis, d ie  zum T e i l  j a  auf gleichem 
Substrat und i m  selben Mi l i eu  aufgewachsen i s t ,  so f ä l l t  deut l ich 
d i e  genetisch bedingte Spez i f i t ä t  h i ns i ch t l i ch  des physiologischen 
Auswahlvermögens auf, denn auch X. badius wächst auf Nadelstreu, 
am Grunde von Baumstümpfen, auch auf vermoderten Stümpfen und Stub- 
ben, Strünken und Zapfen der Coniferen. GANS (1987) s t e l l t e  unter 
den auf Holz wachsenden Pi lzen Höchstwerte b e i  Gymnopilus hybridus 
(670 Bq/kg) und K. mutabi l is  (240 Bq/kg) fest. 

Auffal lend s ind auch d ie  im Odenwälder Untersuchungsgebiet ermit- 
t e l t en  unterschiedlichen Werte und divergierenden Meßergebnisse 
sowohl b e i  unterschiedlichen Pilzspezies a l s  auch b e i  verschie- 
denen Kontrollproben f ü r  e i n  und dieselbe P i l za r t .  A r tspez i f i t ä t  



P i l z s p e z i e s  1986  zum einen, standortbedingte Faktoren zum anderen s ind Ursache für 
d ie  divergierenden Werte der Radionuklid-Untersuchungen. Hierzu 
müssen weitere Ergebnisse i m  regionalen und überregionalen Ver- 
g le i ch  gesamnelt und d i s ku t i e r t  werden. 

Pleurotus ostreatus 
Strobilomyces floccopus 
Boletinus cavipes 
Su i l l us  g r e v i l l e i  
Su i l l us  lu teus 
Su i l l us  placidus 
Su i l l us  bovinus 
Su i l l us  variegatus 
Xerocomus badius 
Xerocomus subtomentosus 

Es scheint bis lang keine schlüssige Erklärung f ü r  d ie  unterschied- 
l i c h e  Höhe der Akt iv i tätswerte i n  P i lzen zu geben. Was offensicht-  
l i c h  feh l t ,  s ind Studien, d ie  sowohl exakt Pi lzstandort  (Bodenbe- 
schaffenheit) und Pilzspezies i n  eine eindeutige Korre la t ion br in-  
gen (Untersuchung der Transferfaktoren). Es wi rd  zukünft ig ange- 
strebt,  i n  der Hauptsache nur noch P i l ze  vom identischen Standort 
oder gleiche Pilzspezies von unterschiedlichen Standorten - und 
h i e r  nach Bodenart o r i e n t i e r t  - zu examinieren. Xerocomus chrysenteron 

Boletus erythropus 
Boletus calopus 
Boletus edu l i s  
Tylopi lus f e l l eus  
Leccinum vers ipe l le  
Leccinum scabrum 
Pax i l l us  atrotomentosus 
Pax i l l us  involutus 
Hygrophoropsis aurantiaca 

Was d ie  Cs-Aktivitäten der von MOLZAHN e t  a l .  (1989) untersuchten 
Pilzproben angeht, so können diese Ergebnisse durch d ie  Untersu- 
chungen des Autors durchweg bes tä t ig t  werden. Um weitere Transfer- 
faktoren e rmi t te ln  zu können, werden zukünft ig b e i  möglichst vie- 
l e n  Pilzfunden Erdproben von ihrem Fundort mitgemessen. Wenn ent- 
sprechende Messungen aus dem Jahre 1988 vorliegen, kann der In for -  
mationsgehalt der bisherigen Untersuchungsergebnisse noch weiter 
erhöht und besser ausgeschöpft werden. Es g i l t  zu prüfen, ob d ie  
Transferfaktoren konstant s ind oder b e i  hohen Bodenkontaminationen 
a l s  Folge einer möglichen Sättigung i n  der Aufnahme von Caesium ab- 
sinken. Zur Ze i t  jedenfal ls l iegen f ü r  eine genaue Beurteilung hin- 
s i c h t l i c h  der Aktivitätsunterschiede und Transferfaktoren noch zu 
wenig Daten vor. Die bis lang vorliegenden hessischen Werte werden 
i n  Kürze ergänzt durch Untersuchungen i n  Niederwerbe/Kreis Waldeck- 
Frankenberg, Gießen /Lahn und Odenwaldkreis/Kreis Bergstraße. Da- 
m i t  i s t  eine Nord-Süd-Linie durch Hessen erreicht. 

Gomphidius glut inosus 17 
Laccaria amethystea 581 
Laccaria laccata -- 
Lepista (Clitocybe) nebular is -- 
Lepista nuda 21 
Tricholomopsis r u t i l a n s  -- 
Armi l l a r ia  mellea 13 
Lyophyllum connatum -- 
Megacollybia p la typhy l la  . 229 
Col lybia maculata -- 

R a d i o a k t i v e  Caes ium-Kon tam ina t i on  (Summe v o n  Cs-134 
und  Cs-137, Bq /kg  F r i s c h g e w i c h t ,  M i t t e l w e r t e )  d e r  68 
u n t e r s u c h t e n  P i l z s p e z i e s  i m  Odenwald i n  f ü n f  a u f e i n -  
a n d e r f o l g e n d e n  J a h r e n  1986  b i s  1990. 

Amanita fu l va  169 
Amanita muscaria 10 
Amanita c i t r i n a  -- 
Amanita excelsa 10 
Amanita rubescens 20 

9 
Agaricus hortensis v.albidus I 12 
Agaricus s i l va t i cus  21 
Agaricus campestris 11 
Agaricus arvensis 10 
macrolepiota mastoides -- 

Amount o f  radioact ive cesium nuclides (Cs-134 and Cs-137) i n  Oden- 
wald mushroom species (Bq/kg i n  f resh ly  picked mushrooms) compared 
over the years 1986 t o  1990. 



P i l z s o e z i e s  

Macrolepiota procera 
Macrolepiota rhachodes 
Coprinus atramentarius 
Coprinus comatus 
Stropharia rugosoannulata 
Stropharia aeruginosa 
Hypholoma capnoides 
Hypholoma sublater i t ium 
Kuehneromyces mutabi l is  
Cort inar ius sanguineus 

Cort inar ius traganus 
Cort inar ius armi l la tus 
Russula ochroleuca 
Russula vesca 
Russula sardonia 
Lactar ius t u rp i s  
Lactar ius deterrimus 
Lactar ius helvus 
Lactar ius ru fus  
Lactar ius quietus 

Langermannia gigantea 
Lycoperdon perlatum 
Phallus impudiaus 
Scleroderma c i t r inum 
Cantharellus tubaeformis 
Meripi lus giganteus 
Piptoporus betul inus 
Soarassis cr ispa 
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Präsentation des 

Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West) 

(Band I ,  A und B, Ständerpilze) 

Nach 15 Jahren unermüdlicher Arbeit  i m  Gelände und am Schreibtisch 
konnte der langersehnte Großpilz-Verbreitungsatlas am 30.9.1991 i n  
S tu t tga r t  i m  "Museum am Löwentor I' endl ich präsent ier t  werden. Da 
mußte man dabei sein, aucn wenn es s i ch  um einen ungünstigen Mon- 
tag-Vormittag handelte und man i m  Verkehr förmlich stecken blieb. 
Selbst der baden-württembergische Umweltminister, der f ü r  diesen 
Termin verantwort l ich zeichnete, kam verspätet an: das war aber 
d ie  einzige k le ine  Panne der sehr harmonisch verlaufenen Tagung. 
Das Programm i s t  am Schluß dieses Berichtes abgedruckt. Die das 
Werk vorstellenden und würdigenden Vorträge der Referenten werden 
i m  nächsten Hef t  (Mai 1992) der "Beiträge zur Kenntnis der P i l ze  
Mitteleuropas" (AM0 V I I I )  veröf fent l icht ,  so daß h i e r  nur mehr das 
Wesentliche festzuhalten b le ib t .  

Bekanntlich wurde 1975 unter der Leitung des APN-Ehrenmitglieds 
German J. KRIEGLSTEINER, Dozent f ü r  Biologie an der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch Gmünd und 1. Vorsitzender der Deutschen Ge- 
se l l scha f t  f ü r  Mykologie, der d r i t t e  Anlauf unternomnen, d i e  Ver- 
brei tung der Großpilze i n  Westdeutschland und angrenzenden Land- 
s t r ichen Mitteleuropas zu erfassen und zu dokumentieren. Oie bei- 
den früheren waren an organisatorischen Problemen, methodischen 
Meinungsverschiedenheiten und mangelndem Begeisterungsvermögen ge- 
scheitert .  

Nun war e i n  anderer " ~ o ~ f "  am Werk: i n  einer Person vere in ig t  e i n  
f ü r  d ie  Sache geschickt werbender, I n i t i a t i v e  weckender Organisa- 
t o r  und e i n  über 15 Jahre hinweg Tag und Nacht zäh durcharbeitender 
"Motor". Das daraus resul t ierende "Grundlagenwerk zum ~r tenschu tz "  
i s t  eine i n  der Geschichte der P i l z f l o r i s t i k  bisher weltweit  ein- 
malige Gemeinschaftsarbeit von zu le tz t  400 Mitarbeitern. Es wurden 
rund d r e i  M i l l i onen  verbreitungsgeografische, aber auch a r t k r i t i -  
sche und ökologische Einzelinformationen verarbeitet. Die beiden 
Teilbände enthalten i n  einer Check-Liste grob 3 800 nach dem neue- 
sten Stand der Taxonomie und Nomenklatur alphabetisch ge l i s te te  
Taxa sowie Rasterkarten zu 3 511 i n  Westdeutschland und West-Berlin 

nachgewiesenen! Arten makromyzetischer Ständerpilze. 

Der At las wendet s i ch  an Mykologen und Botaniker, okologen und Ve- 
getationskundler, Phytopathologen, Forstwissenschaftler und Forst- 
wirte, Landespfleger, Lehrer, Hochschullehrer, !:aturschutz- und 
Ußueltexperten, Pilzsachverständige, P i l z -  und Naturfreunde, zu- 
ständigerweise auch an Behörden, Verwaltungsleute und an d i e  Pol i -  
t i ke r .  I n  diesem Zusammenhang ermuntert seine Präsentation durch 
den baden-württembergischen Umweltminister Dr. Erwin VETTER, mehr 
noch dessen kluge und Mut zusprechende Rede vor etwa 300 Anwesen- 
den am 30.9.1991 i n  Stuttgart .  Da waren doch t e i l s  ganz andere Tö- 
ne zu hören, a l s  man s i e  üblicherweise von Po l i t i ke rn  gewohnt i s t ,  
auch von Umweltministern: ob i h r  wohl Taten, l a n g f r i s t i g  wirksame 
Konsequenzen, folgen werden? E in  gutes Omen: German KRIEGLSTEINER 
s t r ah l t e  i n  S tu t tga r t  einen Optimismus aus, wie i c h  i hn  b e i  ihm 
s e i t  Jahren n i ch t  mehr e r leb t  habe! 

Der At las b i e t e t  eine Plat t form zur Bewertung der jetz igen Bestands- 
s i tuat ion.  Die wissenschaftliche Arbeit  und d ie  Auswertung auf der 
Basis der gesammelten Befunde werden weitergehen müssen, denn d ie  
durch menschliche E ing r i f f e  bewirkten, beklagenswerten Verluste, 
Verlagerungen und Fluktuationen unter den Großpilzen müssen uns 
a l l e n  Ansporn sein, mehr a l s  bisher f ü r  den Erha l t  des verbliebe- 
nen Reichtums an Arten und Biozönosen zu tun. W i r  a l l e  s ind j e t z t  
i n  d ie  P f l i c h t  genommen, keiner kann s ich  mehr b i l l i g  herausreden! 

I 

98,00 DM s ind f ü r  über 1 000 Seiten gebal l ter  Information w i r k l i ch  
*s?" 
i, J , ,  geschenkt. Die a l s  Mi tarbe i ter  aufgeführten Personen erhalten auf 

diesen s tark  subventionierten Pre is  sogar noch 30 % Nachlaß. Der 
At las i s t  ganz gewiß eine gute Geschenkidee; denn abgesehen vom 
wissenschaftl ich und naturschutzpol i t isch n i ch t  hoch genug zu ver- 
anschlagenden Wert der beiden Teilbände best icht  er insgesamt durch 
seine ästhetische Aufmachung und eine interessante "Pilz-Ikonogra- 
phie". I n  i h r  werden sechs ganzseit ige Farbtafeln von Pi lzen gebo- 
ten, darunter zwei der frühesten wissenschaftlichen Pilzzeichnun- 
gen: entstanden um 1570, gemalt von Dieter van der BORCHT unter An- 
l e i t ung  von Carolus CLUSIUS! Sie wurden e r s t  vor kurzem i n  der 
B ib l io thek der Univers i tä t  Krakau aufgefunden. Das Land Baden-Würt- 
temberg sicherte s i ch  das Erst-Reproduktionsrecht i m  bundesdeut- 
schen P i l za t l as  und widmete d i e  beiden Tafeln der DGfM und ihrem 
rühr igen Vorsitzenden. 

Wer glaubt, KRIEGLSTEINER könne s ich  nun endl ich zur Ruhe setzen 



oder doch wenigstens etwas zurückstecken, den be lehr t  das Gelei t -  
wort des Ministers (s.S. V I )  eines anderen: Ab 1993, sobald T e i l  
I1 des Atlas (Ascomyceten) abgeschlossen sein wird, s o l l  er d ie  
Bearbeitung einer neuen, r e i ch  i l l u s t r i e r t e n  und modernen Anforde- 
rungen des Artenschutzes entsprechenden mehrbändigen "P i l z f lo ra  
von Baden-Wirttemberg" i n  Angr i f f  nehmen. Damit w i rd  e r  wohl f ü r  
sein Leben 'ausgebucht' sein. Warum s o l l t e  e r  aber diese ehrenvolle 
Aufgabe n i ch t  annehmen, d ie  ihm doch wie keinem anderen auf den 
Leib geschneidert i s t ?  

Ewa ld  K a j a n  

Programm 

Begriißung Dr. Oskar Sebald 
in Vertretung des Diiektors des 
Staatl. Museums fiir Naturkunde 

Pilze Dr. Erwin Vetter . 
Die ~Vergessenenr der Natur Minister fiir Umwell 

Biicher zum Artenschutz Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Haber 
Der neue Weg von ehem. Vorsitzender des l?ais 

Baden-Württemberg von SachverstClndigen 
für Umweltfragen der 
Bundesrepublik Deutschland 

Der Pilzatlas Prof. Dr. Giinther Reichelt 
Eine neue Grundlage fSir Stiftungsrat der 

Schutz und Pflege der Natur Stiftung Naturschutzfonds 

Die Bedeutung des Pilzatlasses Prof. Dr. Wulfard Winterhoff 
fiir kiinftige Rote Listen Fachbeirat fiir Naturschutzlragen 
gefdhrdeter Pilzarten der Deutschen Gesellschaft fur 

Mykologie 

Wandel und BestClndigkeit German J. Krieglsteiner 
der Areale ausgewcihlter Vorsitzender der Deutschen 

Großpilzarten in Deutschland Gesellschaft fiir Mykologie 
(Dia-Vortrag) 

Schlußwort Roland Ulmer 
Verleger 

Anschließend Stehempfang 

Adalbert R i cken -P re i s  

für Axel S c h i l l i n q  und K l a u s  S iepe  

Auf der  Generalversammlung der Deutschen Gesellschaft fü r  Mykologie 
1985 zu Wölmersen regte der 1. Vorsitzende German J. KRIEGLSTEINER 
in, kün f t i g  Nachwuchstalente unter den Amateur-Mykologen der Gesell- 
schaft m i t  der Verleihung des Adalbert Ricken-Preises zu fördern. Er 
s o l l t e  jenen Amateur-Mykologen unter 45 Jahren zuerkannt werden, d ie  
"als n i ch t  gelernte Fachwissenschaftler m i t t e l s  eigenständiger und 
o r i g i ne l l e r  Arbeiten zur F l o r i s t i k ,  Morphologie, Chorologie, flkolo- 
g i e  oder Taxonomie der Großpilze sowie zur Erhebung und Verarbeitung 
wissenschaftl icher Daten Impulse f ü r  d i e  Erweiterung unseres Wissens 
zu geben imstande sind". 

1987 wurden d i e  Herren Nanfred ENDERLE aus Leipheim und Jürgen HÄFF- 
NER aus N i t t e l ho f  ausgezeichnet, 1989 Hans BENDER aus Mönchenglad- 
bach. I m  Oktober 1931 zeichnete der Vorstand der DGfM auf der Gene- 
ralversammlung i n  Helmstedt Axel SCHILLING/Bremen und Klaus SIEPE/ 
lelen ''wegen i h r e r  unbestreitbaren Verdienste um d ie  deutsche Ama- 
;eur-Mykologie" aus. Es wurde damit einem sch r i f t l i c hen  Antrag s t a t t -  

gegeben, den d ie  APN und d ie  AMU (Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ulm) 
eingereicht hatten. 

d ie  beiden Preisträger waren persönlich anwesend. KRIEGLSTEINER gra- 
t u l i e r t e  ihnen unter großem B e i f a l l  des Plenums und überreichte i h -  
nen j e  eine Urkunde und einen Geldpreis. Er hoffe, diese Auszeich- 
nung werde den beiden e i n  weiterer Ansporn f ü r  i h r e  Arbeit  sein. 

Axel SCHILLING, geb. am 03.11.1949, i s t  uns längst ke in  Unbekannter 
mehr. Er t r a t  m i t  guten Veröffentlichungen hervor, war wissenschaft- 
l i c h e r  Mi tarbe i ter  der DGfM und i s t  j e t z t  Mi tarbe i ter  beim Nieder- 
sächsischen Landesverwaltungsamt Hannover i m  Bereich Botanik-EDV . 

$ Er zeichnet f ü r  d i e  Software "Pi lzkart ierung 2000 - Eingabe und Aus- 
Jertung von Pilzfunden" verantwortl ich. 

PN-Mitglied Klaus SIEPE, geb. am 15.10.1949s hat s i ch  s e i t  ge- 
r Ze i t  a l s  Mitautor von Büchern sowie a l s  Verfasser wicht iger 
ern gelesener Aufsätze n i ch t  nur i n  den APN-Mitteilungsblättern, 

Fm darüber hinaus i n  "Natur und Heimat", i n  der "Ze i t schr i f t  
@ykologie" sowie i n  "Beiträge zur Kenntnis der P i l ze  M i t t e l -  

3s" hervorgetan. Die APN g r a t u l i e r t  beiden Preisträgern und 
h t  ihnen f ü r  d ie  Zukunft a l l e s  Gute! 

d K a j a n  



Bericht über die 

21. Mykologische Dreiländertagunq 

vom 13.-19. Oktober 1991 in Helmstedt/Niedersachsen 

HEINZ EBERT 

Kierweg 3 
D(W)-5569 Wickeln 

Die Tagung stand unter dem Motto "Erstmals in Niedersachsen": es 
ha t te  nach dem Zweiten Weltkrieg bisher weder eine Veranstaltung 
der Deutschen Gesellschaft fü r  Mykologie noch eine mykologische 
Dreiländertagung i n  diesem Bundesland gegeben, und dies, obgleich 
d ie  abwechslungsreichen Gegenden r ings  um Helmstedt, so Lappwald, 
Dorm, Elm und Asse, auch der weiter entfernte Harz, längst a l s  gün- 
s t ige  Pilzsammelgebiete bekannt waren. 

Die Deutsche Gesellschaft fü r  Mykologie hat te  d ie  Organisation der 
Dreiländertagung an d ie  Pi lzkundl iche Arbeitsgemeinschaft Braun- 
schweig vergeben, zu Händen vAn Monika und Harry ANDERSSON. Da der 
Unterzeichnete selbst schon eine solche Tagung zu l e i t e n  hatte, kann 
e r  l e i c h t  ermessen, welche umfangreichen und zeitraubenden Vorberei- 
tungen zu l e i s t en  waren, damit d ie  Veranstaltung programmgemäß be- 
ginnen und ordnungsgemäß abgewickelt werden konnte. 

Das Tagungsbüro war schon am Morgen des 13. Oktober geöffnet. So 
konnte man bequem d ie  Formalia erledigen, d ie  ansprechenden Unter- 
kunftsräume i m  Tagungsheim der "Pol i t ischen Bildungsstättet1 e.V. 
Helmstedt beziehen, seinen Arbeitsplatz e inr ichten und eine erste 
kurze Exkursion i n  den nahen Wald unternehmen. 

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft f ü r  Mykologie (DGfM), 
Oberstudienrat German J. KRIEGLSTEINER (Schwäbisch Gmünd), hat te  
bere i ts  am Nachmittag eine ausgiebige Pressekonferenz und e i n  län- 
geres Rundfunk-Interview gegeben. Am Abend begrüßte e r  i m  Juleum, 
der Aula der ehemaligen Univers i tä t  Helmstedt, f a s t  100 Tagungsteil- 
nehmer. Es waren Mykologen und Pilzfreunde aus der Schweiz, Öster- 
r e i ch  und beiden Teilen Deutschlands gekommen, dazu aus Schweden, 
Finnland, ja  sogar aus Großbritannien und Ungarn. Auch Naturschiit- 
zer und Po l i t i ke r  waren anwesend, a l l en  voran Landrat EVERS und der 
Schirmherr der Tagung, D. LUDERWALDT, Leitender M in i s t e r i a l r a t  i m  

Niedersächsischen Umweltministerium. Der Landrat ging i n  seinem 
Grußwort auf Geschichtliches und Sehenswertes i m  Raum Helmstedt 
ein, während der M in i s t e r i a l r a t  d i e  Grüße der Landesregierung 
überbrachte und ausführ l ich auf d i e  Bedeutung von F l o r i s t i k  und 
Kartierungsarbeit f ü r  den praktischen Naturschutz hinwies. 

KRIEGLSTEINER wies auf den 70. Todestag des wohl bedeutendsten 
deutschen Amateur-Mykologen zu Beginn dieses Jahrhunderts hin: 1921 
verstarb Pfar rer  Ur. h.c. Adalbert RICKEN aus Lahrbach b e i  Tann i n  
der Rhön. Er i s t  b i s  heute i n  Mykologenkreisen weit  über Deutsch- 
land hinaus hoch geschätzt, vor al lem durch sein epochemachendes 
zweibändiges Werk über "Die B lä t t e rp i l ze  (Agaricaceae) Deutschlands 
und angrenzender Länder, besonders f lsterreichs und der Schweiz". 
Die DGfN stehe "noch heute gern und bewußt i n  seiner Tradit ion, 
d ie  uns keineswegs beengt, sondern v i e l e r l e i  Entwicklungen offen- 
hält..". Da seine Sammelgebiete nun wieder m i t ten  i m  geeinten, 
f re ien  Deutschland liegen, regte KRIEGLSTEINER an, dor t  zu RICKENs 
Gedächtnis ba ld  eine Tagung zu veranstalten. 

Der Vorsitzende berichtete weiter, i m  Todesjahr Adalbert RICKENs, 
und zwar im August 1921, hätten s i ch  d i e  Mykologen und Pilzkenner 
Deutschlands i n  Nürnberg versammelt, um eine Gesellschaft f ü r  P i l z -  
kunde zu gründen. Um d i e  programnatischen Vorstellungen der dor t  

: Anwesenden deu t l i ch  zu machen, z i t i e r t e  KRIEGLSTEINER mehrere Pas- 
$ sagen aus dem 1. Jahrgang (1922, Heft 1 )  der "Ze i t schr i f t  f ü r  P i l z -  

kunde". Am 13. J u l i  1922 wurde i n  Wirzburg d ie  ers te  Satzung be- 
schlossen. Leider war aber der Gesellschaft ke in  langes Glück be- 
schieden, denn 1933 übernahmen d i e  Nat ionalsozial isten d i e  Gewalt 
i n  Deutschland und überzogen ab 1939 große Te i le  Europas m i t  i h r e r  
Schreckensherrschaft. Geschäftsführer der DGfP war damals Franz 
KALLENBACH aus Darmstadt, weit  bekannt a l s  der Autor des l e i de r  
unvollendet gebliebenen Tafelwerkes "Die Röhrlinge", welches 1936 
i n  Le ipz ig  a l s  Band I der "Pilze Nitteleuropas" erschien. Mitsamt 
seiner Frau, einer exzellenten Aquare l l is t in ,  kam KALLENBACH kurz 
vor Kriegsende i n  Darmstadt i m  a l l i i e r t e n  Bombenhagel ums Leben. 

Die Nachkriegsgeschichte i s t  l e i d l i c h  bekannt. 70 Jahre nach i h re r  
' 

Fründung konnte 'die Deutsche Gesellschaft f ü r  Pilzkunde - s i e  
nennt s i ch  s e i t  der Tagung 1977 i n  Tübingen "Deutsche Gesellschaft 

Mykologie" - endl ich wieder eine gesamtdeutsch veranstal tete 
ologische Tagung ausrichten. Unter großem B e i f a l l  dankte KRIEGL- 
INER dem Ehepaar H. U. M. ANDERSSON fü r  d ie  ge le is te te  Vorar- 
t und d ie  v ie len  Mühen, die,es zum Gelingen der Tagung auf 



s ich  genommen hat. Dann gab Prof. Dr. D. BRANDES, Geobotaniker und 
Le i t e r  der B ib l io thek der Technischen Univers i tä t  Braunschweig, an- 
hand von Farb l ichtb i ldern eine spannende Einführung i n  d ie  "Geolo- 
g ie  und Vegetation der Exkursionsgebiete". 

Am Montag und Dienstag waren vormittags, am Mittwoch nachmittags 
Halbtags-Exkursionen angesagt, eine Ganztags-Exkursion am Fre i -  
tag. Gleich nach dem Frühstück ging es i n  b i s  zu acht Gruppen i n  
d ie  nähere Umgebung von Helmstedt, l i n k s  und rechts der ehemaligen 
Grenze BRD/DDR. A l l e  Exkursionen, auch d i e  der folgenden Tage, wa- 
ren b i s  i n s  De ta i l  hervorragend durchorganisiert, und d ie  Durchfüh- 
rung klappte "wie am Schnürchen"; se lbst  der Wettergott war wenig- 
stens b i s  zum Donnerstag gnädig. Einige Exkursionen gingen weiter 
h ine in  nach Sachsen-Anhalt, andere i n  Elm, Dorm und Lappwald. M i t  
H i l f e  einer ansprechenden Informationsschri f t  und a l l e r l e i  Prospek- 
ten wurde jeder Teilnehmer optimal i n  "seine" Exkursionsgebiete ein- 
geführt. 

Nachmittags gab es jewei ls v i e l  zu mikroskopieren, zu herbaris ieren 
und zu kartieren. Die Ausstellungen der Funde waren gut bestückt, 
bekannte Pilzkenner re fe r ie r ten  an den Tischen über seltene, k r i t i -  
sche oder ökologisch interessante Arten, und es gab b i s  i n  d ie  spä- 
ten Nachtstunden v i e l  zu diskut ieren und Erfahrungen auszutauschen. 
Denjenigen, d ie  n i ch t  ständig fachsimpeln wollten, bot  e i n  ausgewo- 
genes Beiprogramm mancherlei Anregungen: man konnte Pi lzaquarel le 
bewundern, eine Ausstellung zum Leben der P i l ze  besichtigen, eine 
Demonstration "Mikroskopie" erleben, an einer Stadtführung Helm- 
s tedt  teilnehmen u.a.. 

Die Ganztags-Exkursion am Fre i tag i n  den Ostharz, i n  d i e  Natur- 
schutzgebiete Bode-, I l se -  und Elendstal, f i e l  dann jedoch weitge- 
hend " ins Wasser": E in  ka l t e r  Dauerregen verhinderte längere Stu- 
dien i m  Freien ebenso wie eine "nichtmykologische Wanderung zum 
Brocken", so dai3 w i r  uns d ie  meiste Ze i t  irn W s  und i n  Cafes auf- 
hiel ten. 

An den beiden ersten Abenden gab es jede Menge interessanter Vor- 
träge, so über " ~ i l z e  an Nutzpflanzen", "~ indenp i l ze  Südnieder- 
sachsens", "~yxom~ceten", "Zum Stand der P i lzkar t ierung i n  Deutsch- 
land und Europa", " ~ i l z s c h u t z  und Rote L is ten  i n  ~iedersachsen" 
und "Der Gattungsbegriff i n  der Mykologie von Tournefort b i s  zur 
~egenwart" . 
Da f ü r  Mittwochnachmittag auch e i n  Besuch des Kraftwerks Buschhaus 

der Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke AG auf dem Programm stand, 
wurden anste l le  von Exkursionen schon vormittags Referate geboten. 
Diese fanden p a r a l l e l  i n  zwei Sälen s t a t t .  Die Wahl, welches The- 
ma man hören wol l te,  f i e l  n i ch t  Leicht: "Ciboria qeminicola auf 
Eichengallen und andere Sclerotiniaceae" oder "Die ter rest r ischen 
Stachelpilze Ostdeutschlands", "Schwermetallbelastungen von P i l -  
zen unter besonderer Berücksichtigung der Funde i n  Sachsen-Anhalt" 
oder "Screening von Pi lzen außergewöhnlicher Standorte auf b i o t i s ch  
wirksame Sekundärmetaboliten", "Sporenanalyse b e i  Pilzvergiftungen" 
oder "EOV-Kartierung und EDV-Gattungsschlüsse1"?? 

Gespannt erwartete i c h  d ie  Mitglieder-Hauptversammlung der DGfM am 
Nachmittag des 17. Oktober, wurde s i e  doch erstmals gesamtdeutsch 
durchgeführt. Die Niederschr i f t  der l e t z t en  Generalversammlung am 
23.9.1989 i n  Herrsching/Amnersee ver las der inzwischen vom Vorstand 
neu bes te l l t e  Schr i f t führer  Dr .  Dieter SEIET aus Rödermark, da der 
bisherige Schr i f t führer  der Gesellschaft, Herr F r ied r i ch  KAISER 
(F i r th) ,  i m  Januar 1991 verstorben war. 

Dann gab der Vorsitzende einen ausführl ichen Bericht über d ie  vie- 
l e n  wissenschaftlichen und naturschutzpolit ischen Ak t i v i tä ten  und 
Vorhaben der DGfM. Schon vor der o f f i z i e l l e n  Wiedervereinigung 
Deutschlands hä t te  e r  auf der "6. Internationalen mykologischen 
Vortrags-Veranstaltung der EfM" an der Pädagogischen Hochschule 
zu Schwäbisch W i n d  am 9. und 10. Juni 1990 unter den f as t  100 
Teilnehmern 14 Vortragende aus neun europäischen Ländern begrüßen 
können, darunter d r e i  Fachleute aus dem Osten Deutschlands. Späte- 
stens s e i t  dieser Ze i t  hätten s i ch  d ie  Arbeitsgemeinschaften und 
Einzelmitgl ieder der DGfM wie d i e  m i t  i h r  l i i e r t e n  regionalen 
Pi lzvere ine um immer bessere Kontakte zwischen west- und ostdeut- 
schen Pilzfreunden und Mykologen bemüht. Da nun d ie  E inhei t  po l i -  
t i s c h  geschafft sei, dürfe einem organisatorischen Zusamnenwach- 
sen p i l zkund l i ch  In te ress ie r te r  i n  West und Ost n ich ts  mehr i m  
Weg stehen. 

Da d ie  Leistungen einer wissenschaftlichen Gesellschaft s t e t s  i n  
Kontext zu i h r e r  Satzung au beur te i len s ind  und s ich  Vorstand- 
schaft  wie Mi tg l ieder  an ih ren  konkreten Thesen zu or ient ieren 
nd zu messen haben, ver las KRIEGLSTEINER ( i n  ers ter  L i n i e  zur 
enntnisnahme der ostdeutschen Neurnitglieder) § 2 ("Zweck und 

gaben") der Satzung i n  der Fassung von 1987. Dann führ te  er 
: 

n wohl keiner anderen mykologischen Gesellschaft s e i  d i e  Förde- 



rung und Herausgabe fach- und populärwissenschaftlicher, grundle- 
gender wie weiterführender Arbeiten und Konzeptionen in den ver- 
gangenen Jahren ähnlich resolut vorangetrieben worden. Die Palette 
erstrecke sich von regionalen und nationalen Checklisten und Kar- 
teien sowie Computerprogrammen (zur Erfassung, Speicherung und 
Verarbeitung chorologischer und ökologischer Daten) über Kompen- 
dien und monographische Arbeiten bis hin zu Bestimmungsschlüsseln, 
nicht zuletzt Atlanten und Roten Listen gefährdeter Arten. Eben 
sei Teil 1 (Basidiomyceten) des "Verbreitungsatlas der Großpilze 
Deutschlands (West)" erschienen. Allen, die am Zustandekommen die- 
ses bisher weltweit einmaligen Gemeinschaftswerkes mitwirkten, sei 
ein herzlicher Dank gesagt, verbunden mit der Bitte, an der Erfas- 
sung der Ascomyceten und am "Ökologischen Kartierungsprogramn 2000" 
mit demselben Durchhaltevermögen mitgestalten zu wollen. Inzwischen 
seien 60 PC-Programme im Umlauf, und die Kartierer arbeiteten gern 
damit. Bis spätestens Mitte 1992 werde ein erstes gesamtdeutsches 
Projekt realisiert: die "Rote Liste der qefährdeten Großpilze 
Deutschlands". 

Die DGfM und ihre regionalen Arbeitsgemeinschaften bzw. Arbeits- 
kreise haben im Berichtszeitraum verstärkt öffentliche Kongresse, 
Symposien, Vortrags- und Diskuss~onsveranstaltungen durchgeführt. 
Als eines der jüngsten Beispiele wurde die Ausrichtung der einwö- 
chigen 9. Internationalen Cortinarientaaunq im September 1991 in 
Hornberg erwähnt. Darüber hinaus seien Führungen, Ausstellungen, 
eine Reihe hochqualifizierter Aus- und Fortbildungsveranstaltun- 
gen und eine Vielzahl sonstiger Zusammenkünfte von Vereinsangehö- 
rigen durchgeführt worden. Auch Vorstand und Beirat der DGfM hat- 
ten mehrfach getagt. Für 1992 ist in Schwäbisch Wind eine außer- 
ordentliche Mitgliederversammlung vorgesehen, verbunden mit einer 
Vortragsveranstaltung, auf der die Fachbeiräte der DGfM Referate 
über Ergebnisse ihrer Arbeit vortragen werden. 

Es seien verstärkt junge qualifizierte Leute zu ermuntern, sich 
in die Pilzkunde und Mykologie einzuarbeiten, Referate und Diavor- 
träge auszuarbeiten und abzuhalten, Führungen zu übernehmen, Da- 
ten zusammenzustellen und eigenständig Aufsätze zu fertigen. Nicht 
zuletzt werde auch in diesem Jahr wieder der "Adalbert Ricken-Preis" 
für entsprechende Leistungen jüngerer Amateur-Mykologen vergeben. 

Zur Zeitschrift für Mykologie führte KRIEGLSTEINER aus, im Früh- 
jahr 1991 seien aus Leserkreisen schriftliche Stellungnahmen ein- 
gegangen, die deutlich machen, daß es bei der seit 15 Jahren schwe- 

lenden Kritik an Heft 2 nicht so sehr um einzelne Aufsätze und um 
Details, sondern um konzeptionelle Grundpositionen gehe. Das Pro- 
blem sei jedoch inzwischen erledigt, da die Schriftleiter bereits 
ab 1991 beide Hefte gemeinsam herausbrächten. Es werde keine di- 
vergent gestalteten Hefte der Z. Mykol. mehr geben. In Absicht, 
vor allem den Pilzsachverständigen in West und Ost sowie den Ar- 
beitsgemeinschaften und Kartierern, nicht zuletzt den jüngeren 
und neuen Mitgliedern Hilfestellungen zu geben, seien 1991 erst- 
mals die "'DG~N-Mitteilungen" als Beilage zur Z. Mykol. herausge- 

' 

komnen und sehr gut aufgenommen worden. 

Zuletzt ging der Vorsitzende auf noch anstehende Fragen ein: Drin- 
gend zu verbessern seien die Mitgliederwerbung und Mitgliederbetreu- 
ung, die interne wie die öffentliche Informations- und Fortbil- 
dungs-, vor allem aber die Jugendarbeit. Der Vorstand müsse durch je 
einen engagierten Jugend- und Pressewart erweitert werden. Auch 
seien Beauftragte für Fortbildung und für Pilzberaterfragen zu er- 
ennen. Wenn die DGfM nun schon doppelt so viele Mitglieder habe 
wie noch vor zehn Jahren, so müsse sie auch dafür sorgen, daß sich 
diese verstanden und betreut wüßten. Das alles koste allerdings 
weit mehr Zeit und Energie, als es den bisherigen Funktionsträ- 
gern auf Dauer zuzumuten sei. Der nächsten Generalversammlung wer- 
de er daher eine entsprechende Satzungsänderung vorschlagen. 

Weiter seien künftig verstärkt Kurse zur Aus- und Fortbildung von 
Speisepilzsammlern und Waldläufern zu Pilzkennern, Pilzberatern 
und Marktkontrolleuren anzubieten: Nur durch gezielte Weitergabe 
seines Wissens könne man neue Interessenten, Mitglieder und Mitar- 

P beiter werben. Neben Hornberg und Laasphe seien weitere Ausbil- 
. E  

dungsstätten nötig, mindestens je eine weitere in Ost- und in 
Norddeutschland. Und überdies dürfe die DGfM ihre Pilzberater 
auch in juristischen Fragen nicht sich allein überlassen. 

Nach der Diskussion des Berichtes erläuterte der Schatzmeister die 
finanzielle Situation der Gesellschaft. Es folgte Entlastung des 
Vorstandes. Dann wurden Satzungsänderungen beraten und beschlossen. 
ur Neuwahl des Vorstandes schlug man mich als Wahlleiter, die 
erren GRAUWINKEL (Bremen) und RICHTER (Magdeburg) als Beisitzer 
or. Die bisherige 2. Vorsitzende, Frau Prof. Dr. R. SEEGER, kan- 
ierte nicht mehr für ihr Amt. 

ter gesamtdeutscher Präsident der DGfM ist der bisherige Vor- 
zende German J. 1:RIEGLSTEINER. Es werden ihm zwei Stellvertre- 
r zur Seite stehen: Dr. Heinrich DURFELT (Halle) und Dr. Helmuth 



SCHMID (Eching b. ~ünchen). Wiedergewählt wurden auch der Schr i f t -  
führer und der Schatzmeister. Da eine formal gü l t i ge  Beschlußfas- 
sung über d ie  Erweiterung des Vorstandes der außerordentlichen Ge- 
neralversammlung am 23. Mai 1992 vorbehalten b le ib t ,  konnten Dr. 
SCHNID und d ie  Beis i tzer  Georg NULLER (Ganderkesee , Informations- 
und Pressewart), Peter KETH (Worms, Jugend- und ~achwuchsf ragen) 
sowie Werner NAUSCHUTZ (Berlin-Ost, Pilzsachverständige) nur pro- 
v isor isch gewählt werden. 

Einige Mitgl ieder des Fachbeirats scheiden aus. Neu gehören i h m  an: 
Herr Dr. D. BENKERT (Ostberl in), Frau Dr. I. DUNGER (Gör l i tz )  und 
Herr Hans-Dieter ZEHFUSS (Pirmasens). Den Adalbert Ricken-Preis f ü r  
"eigenständige und or ig inäre Verdienste um d ie  deutsche Amateur-Ny- 
kologieff überreichte der Vorsitzende unter großem Applaus an d ie  
Herren Axel SCHILLING (Bremen) und Klaus SIEPE (Velen) . Prof. Dr. 
Heinz CLEMENCON, Univers i tä t  CH-Lausanne, wurde zum Ehrenmitglied 
ernannt. 

Längere Diskussionen gab es noch einmal zum Thema "Ausbildung, Prü- 
fung und Tät igke i t  von Pilzsachverständigen der DGfNff. 1993 wi rd  
d ie  DGfN vom 6.-10. September auf der Burg Feuerstein i n  der Frän- 
kischen Schweiz tagen; Ausrichter i s t  d ie  Abteilung P i l z -  und Kräu- 
terkunde der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg. 

Jetz t  war d ie  Ze i t  r e i f  fü r  e i n  zünft iges Kontrastprogramm, und so 
l u d  man uns i n  den "Quellenhof" nach Helmstedt zu einem "ku l tu re l l -  
f o l k l ~ r i s t i s c h e n ' ~  Abend ein. W i r  waren besonders von den musikali- 
schen und tänzerischen Darbietungen beeindruckt. Auch am Fre i tag sa- 
ßen w i r  noch lange b i s  i n  d ie  Nacht h ine in  b e i  B ier  und Wein zusam- 
men. Das Ende der Tagung war o f f i z i e l l  zwar e r s t  am Samstag nach dem 
Mittagessen, doch brachen d ie  meisten g le ich  nach dem Frühstück auf: 
Die Wege i n  Deutschland s ind h a l t  weiter und länger geworden! 

B l e i b t  der Dank an a l le ,  d ie  zum Gelingen der Tagung beigetragen 
haben, a l l en  voran Harry und Noni ANDERSSON! Weitere Dankadressen 
haben d ie  beiden i n  i h re r  Informationsschri f t  zur Tagung erwähnt. 
B l e i b t  d ie  f ü r  den Schatzmeister wicht igste Nachricht, daß diese 
wie a l l e  anderen Tagungen des Jahres keine f inanz ie l len  Einbußen 
bescherten. Da auch der 1991 herausgegebene Verbreitungsatlas der 
Ständerpilze vo l ls tändig m i t  Fremdmitteln f i nanz ie r t  wurde, kann 
also d ie  DGfM i h r e  Netto-Einnahmen wie bisher schwerpunktmäßig 
f ü r  d ie  Gestaltung der Z. Nykol., f ü r  Nitgliederwerbung und f ü r  
d ie  Organisation der Pilzberatung i n  Deutschland ausgeben. 

Termine 

APN-Arbeitstreffen (AT) i n  Krefeld, Pfarrheim St. Nor- 
bertus, Blumenstraße; danach a l l e  14 Tage montags um 
19.00 Uhr. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

APN/AT. Dia-Vortrag : "Rezente Pilzfunde aus 1 991 ". 
Pfarrheim St. Norbertus. Referent: F. KASPAREK. 

APN/AT. Dia-Vortrag: "Pilzfunde i m  Herbst 1991 ". 
Pfarrheim St. Norbertus. Referent: K. NULLER. 

Biologische Gesellschaft Essen. 0,ia-Vortrag: "Impressi- 
onen aus Malta. Geschichte und Naturf1. 19.00 Uhr, Haus 
der Technik, gegenüber Hbf Essen. Referent: Dr. W. KRICKE. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

APN/AT. Pfarrheim St. Norbertus. 
a) Dia-Kurzvortrag: "Beobachtungen am Wegesrand - Pi lze, 

Pflanzen, Kleint iere".  Referent: F. KASPAREK. 
b) Dia-Vortrag: "Mykologisches 1991". Referent: Th. 

NUNZNAY. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

APN/AT. Dia-Vortrag: "Die Gattung Mycena". Pfarrheim 
St. Norbertus. Referent: Th. ~UNZNAY. 
APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

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

Verein der Pi lzfreunde S tu t tga r t  e.V. Monatsversarnm- 
lung und Vortrag: "Ökologische Pilzkartierung". Refe- 
rent:  G.J. KRIEGLSTEINER. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau. P i l zbera te r t re f fen  i n  
Hornberg . Organisation: W. PRTZOLD. 

~ ' ~ ~ - ~ a ; t i e r u n ~ s f  ahr t . Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

Migro-Club-Schule, CH-8500 Frauenfeld. Anleitung zur 
P i lzzucht  i m  eigenen Haus und Garten. Organisation: 
W. PATZOLD. 



J u l i  

Früh jahrsseminar der Interessengerneinschaf t Pilzkunde 
und Naturschutz in Abtsteinach/Odw. Leitung: P. KETH. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau. Wildkräuter-Seminar. Or-  
ganisation: W. P#TZOLO. 

APN-Kartierungsf ahrt . Näheres wird noch bekanntgegeben. 

WS Essen, Hollestr. 75, 18.45 Uhr. Dia-Vortrag: "Natur- 
parks in Almeria/Spanienw . Referent: W. SIEMS. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau. Einführung i n  d ie Pilzzucht 
fü r  Hobby-Kultivateure und Nebenerwerbs-Anbauer . Orga- 
nisat ion : W. P#TZOLD. 

Außerordentliche flitgliederversamnlung der OGfN und Vor- 
tragsveranstaltung i n  Schwäbisch Gmtlnd. Organisation: 
G.J. KRIEGLSTEINER. 

Frühjahrs-Seminar fü r  Ascmycetes- und Aphyllophorales- 
Freunde i n  Hornberg . Organisation r W. P#TZOLD. 

- -  - - - -  
APN-Kartierungsfahrt. ,Näheres wird - .  noch bekanqtgegeben. 

VHS Düsselborf, 8.00-1 8. W ~hr: ' Orchideehnderung [ i n  
äer' Nordeifel .' Fdhrt i n  Pkw-Fahrgemeinschaf ten. Füh- 
rung: E. KAJAN.. 

VHS Oüsseldorf, 15.00-18.00 Uhr. Pilzwanderung im Ger- 
resheimer Wald. Führung: E. KAJAN. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wird noch bekanntgegeben. 

Biologische Gesellschaft Essen. Wanderung durch den 
Kettwiger Stadtwald. 9.00 Uhr ab Bhf. Kettwig. Führung: 
J. PIEPER. 

Vorausschau auf das 2. Halbjahr 1992: 

Standortkundliches und pflanzensoziologisches Seminar 
(dkologie, Pflanzensoziologie, Geologie, Bodenkunde) 
i n  Eppenbrunn be i  Pirrnasens. Organisation und Leitung: 
H. -0. ZEHFUSS. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau. Pilzrnikroskopie fü r  Anfän- 
ger U. Fortgeschrittene. Organisation: W. P#TZOLD. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau. Fortgeschrittenen-Serni- 
nar I. Organisation 1 W. P#TZOLO. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau. ~ortgeschritte"en-~emi- 
nar 11. Organisation: iti. P#TZOLD. 
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