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In eigener Sache ... 

Rufnummer 

Oie Vorwahl von Dinslaken hat sich geändert. Die private Rufnummer 
von Lutz QUECKE lau te t  nunmehr: 02064/97150. 

Abonnementsbe i t raq  

Von den i m  vergangenen Jahr wegen rückständiger Beiträge mehrfach 
angemahnten Abonnenten sind qechs b i s  dato ih rer  Zahlungspflicht 
n ioht  nachgekomnen. Sie werden von weiteren Lieferungen des APN- 
Mitteilungsblattes ausgeschlossen. 

APN-Weihnachts t re f fen  m i t  Anqehör iqen 

Das diesjährige Treffen f indet am 05.12.92 i n  der Gaststätte 
"Abtei-Kellern, An der Abtei 1, 41 00 Duisburg-Hamborn, s tat t .  
Eine genaue Wegbeschreibung wird a l len  APN-Mitgliedern Anfang 
November zugestellt. 

P i l z b ü c h e r  

Suche a l t e  P i lz l i te ra tur ,  besonders ä l tere Ausgaben der Ze i tschr i f t  
für Pilzkunde b i s  1971. 
Angebote an: Franz HELLER, Imaginastr. 12, 6200 Wiesbaden. 

CANDN-Fotoausrüstunp 

bestehend aus: 
Gehäuse A l  
CANON Macro-Lens, 50 m, 1 :3,5 
CANON Zoom-Objektiv 35-70 mn, 1:3,5-4,s 
CANON Weitwinkel-Objektiv, 28 mm, 1:2,8 
CANON Tubus U FD 25 
HANiEX Autumatic irPC (CANMU-Anschluß), Nacro 135 mn, 1 :2,8. 

A l le  Teile neuwartig, auch einzeln abzugeben. 
Anfr gen an: Schr i f t le i tung des APN-Mitteilungsblattes. i" 
APN-Kart ierunf l  

Wegen der an3tehenden Herausgabe des Verbreitungsatlasses für  Asco- 
myzeten (Eingabeschluß am 30.09.921 ) weise i c h  noch einmal auf die 
i n  den APN-Mitteilungsblättern 8/2 und 9/1 veröffentlichten Asco- 
myzeten-Suchlisten h i n  und b i t t e  um gute Mitarbeit  sowie rechtzei- 
t ige  Abgabe der Fundlisten. 

Die i m  APN-Mitteilungsblatt 9/2:81 aufgeführten und bislang kaum 



bearbeiteten MTB s ind i m  FrUhjahr 1992 z.T. begangen worden. Hier- 
b e i  konnten e in ige interessante Arten aufgespurt werden.' 

Aus der Kartierungsarbeit des Jahres 1991 seien folgende Funde kurz 
erwähnt: 

A s t r o p a x i l l u s  q i q a n t e u s :  7.10.91, DU-Hamborn, MTB 4506, 030 
m NN, 1 Hexenrinq m i t  etwa 150 Frk unter hohem Gebüsch h in te r  Ra- 

senstreifen, leg:/det. E. KAJAN, Dia Kajan u. MULLER. Der größte 
Hutdurchmesser betrug 38 Cm. Nach MOSER (1983, S. 138) e i n  P i l z  der 
Waldwiesen i m  Gebirge. KRIEGLSTEINER (Beih. Z.Nyko1. 5: 148, Karte 
73) g i b t  eine holarkt ische Verbreitung, gewöhnlich i n  montaner Re- 
gion, zuweilen auch i m  Tiefland, an. Seine Angabe über e i n  gelegent- 
l i ches  Auftreten i n  Gärten U. Parkanlagen deckt s i ch  m i t  unserem 
Fundort. Der i n  Karte 73 i m  MTB 4605 (Krefeld) eingetragene Fund 
i s t  uns n i ch t  bekannt. 
G y r o p o r u s  c a s t a n e u s :  22.9.90, "Latzenbusch", südl. Xanten, 
MTB 4304, 025 m NN, leg./det. W. WILHELMI, Dia KAJAN. 
Nach KRIEGLSTEINER (Z  .Mykol. 44 (2) : 222-224) i s t  der P i l z  iin Norden 
und i n  der M i t t e  Deutschlands selten, zerstreut, und nimmt nach Sü- 
den zu. I m  APN-Kartierungsgebiet wurde G. castaneus e r s t  einmal ge- 
funden,MTB 4705, 035 m NN, Meerbusch, Mischwald öst l .  der BAB; 
leg./det. J. HEISTER. F. KRSPAREK konnte d ie  A r t  1991 i m  Ihr tener  
Schloßwald (MT0 4408 Gelsenkirchen) nachweisen. 

R i m b a c h i a  a r a c h n o i d e a  ( =  M n i o p e t a l u m  g l o b i s p o r u m ) :  

21 .11.90 U. 30.11.91 , Naturwaldzelle "Worringer Bruchtt, MTB 4907, 
040 m NN, an lebendem Moos wachsend, leg./det. Th. MUNZMAY. Nach 
einem Fund von M. MEUSERS konnte d ie  seltene (oder v i e l l e i c h t  nur 
übersehene?) A r t  m i t  den rundlichen Sporen e i n  zweites Mal am Nie- 
derrhein nachgewiesen werden. 

Ho lwa  y a muc i d a  : Nachdem i n  den Jahren zuvor l e d i g l i c h  d i e  Ne- 
benfruchtform Crinula c a l i c i i f o r m i s  an verschiedenen Ste l len des 
"Chorbusch" (NTB 4906, 045 m NN) an Prunus U. T i l i a  angetroffen 
wurde, konnte Th. NUNZMAY H. mucida zusammen m i t  der Nebenfrucht- 
form am 25.11.91 an 3 verschiedenen S te l len  i n  der NWZ Nr. 9, 
"Am Sandweg", jewei ls an T i l i a ,  nachweisen. Dia: KAJAN, MULLER, 
~UNZMAY. 
Erwähnenswert s ind  weiterhin: Macrocystia cucumis, Mycena adscen- 
dens, M. mucor, M. polyadelpha, M. purpureofusca, M. rubromargina- 
ta, Phaeocollybia arduennensis, Phaeomarasmius erinaceus, Russula 
graveolens, R. mel l io lens U. Simocybe (Ramicola) centunculus. Es 
i s t  vorgesehen, i m  APN-Mitteilungsblatt 10/1 umfassend Ober den der- 
ze i t igen Stand der APN-Kartierung zu berichten. 

C .  Ka j a n  

Pilzporträt Nr. 20: 

Coprinus flocculosus (DCIFries 1838 ss. Romaqn. 1945 

Großsporiger Flocl<entintling 

MANFREO ENDERLE 
Am Wasser 22 

D (W)-8876 Leipheim-Riedheim 

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

H u t :  zuerst e l l ipso id-e i förmig oder eichelförmig, dann konvex b i s  
glockenförmig oder schlank g lock ig  b i s  s t e i l  konisch, schließ- 
l i c h  welkend oder zerfließend; ausgewachsene Hüte b i s  40 mm 
b re i t ,  schmutzig weißl ich b i s  blaß graubeige, ockerl ich, grau- 
ocker b i s  h e l l  haselnußfarben, gegen Rand meist deu t l i ch  blas- 
ser; schwach b i s  deut l ich r a d i a l  ge r ie f t  b i s  runzel ig;  Rand ge- 
rade b i s  gewellt; i n  frischem Zustand gesamte Hutoberfläche m i t  
flockigem, f i lz igem, hellem Velum bedeckt, das durch Hindernis- 
se beim Wachstum oder Witterungseinflüsse te i lweise oder ganz ab- 
ges t r e i f t  werden kann; i m  Aussehen insgesamt ähnl ich Coprinus 
domesticus oder anderen Arten der C. domesticus-Gruppe. 

L a m e l l e n  : f re i ,  d i ch t  gedrängt, grau b i s  dunkelgrau m i t  auffal-  
lend he l le r ,  grauweißlicher Schneide. 

S t i e l  : -60 mm lang, i n  der M i t t e  -4 mm dick, se id ig  weißlich, 2 
unbereift, zur Spitze verjüngt. 

Geruch :  p i l z a r t i g  banal. 

Spo ren  : (1 2)13-16(17) X (7)7,5-9 Pm, e l l i p s o i d  b i s  l äng l i ch  e l l i p -  
soid, m i t  deu t l i ch  exzentrischem Keimporus und auffäl l igem Apiku- 
lus, u.M. schwarzbraun b i s  schwarz. 

B a s i d i e n  : 4-sporig, mindestens dimorphisch, 25-37 X 12-14 pm. 

Che i l o z  ys  t i d e n  : dünnwandig, farblos, rundl ich-gest ie l t ,  e l l i p -  
so id  oder utr i form, 2.8. 25-60 pm (4 oder 50-120 X 35-70 Pm. 

P l e u r o  z y s t i d e n  : i A  Form und Größe ähnl ich den Cheilozystiden, 
insgesamt mehr langgestreckt. 

Velum: aus Ca. d r e i  Zel l typen bestehend, diese dünnwandig, g l a t t  
b i s  schwach i nk rus t i e r t ,  an den Septen eingeschnürt oder n icht :  



C o p r i n u s  flocculosus F o t o :  W. E n d e r l e  



a)  zyl indr ische Zellen, meist 10-16 ym dick; 
b)  rundl iche Zellen, ca. 30-60 ym fl) 
C )  l äng l i ch  aufgeblasene Zellen, z.B. 150 X 32 ym, 100 X 30 ym, 

100 X 34 ym, 60 X 40 ym, etc. 

Vor  kommen : von Mai b i s  Oktober auf Nistresten, s tark  gedUngten 
Böden, b e i  Holz- und Sägemehlabfällen. 

Fundda t e n  : mehrere Funde b e i  Leipheim-Riedheim oder Nähe Unter- 
fahlheim, NTB 7527, Bayern; d i e  abgebildeten P i l ze  wuchsen zwi- 
schen Riedheim und Langenau, 1 3.1 0.91 , gegenüber "Kuhkoppel", 
auf Viehweide. 

Anaerkungen:  

Die Arten der C. domesticus-Gruppe s ind s ich  r e i n  äußerl ich a l l e  
rech t  ähnlich. Eine sichere Unterscheidung i s t  i n  v ie len  Fäl len 
nur m i t  dem Mikroskop möglich. C. f locculosus i s t  am sichersten an 
den sehr großen Sporen m i t  deu t l i ch  sei t l ichem Keimporus von den 
anderen Arten zu unterscheiden. Typisch s ind  auch das Velum aus Ca. 
d r e i  verschiedenen Zelltypen, d i e  vorwiegend grauen Lamellen und 
das Wachstum b e i  Mis t  oder Sägemehl. 
E i n  neuer Name fü r  d ie  A r t  w i rd  unvermeidlich sein, da OE CANDOLLE, 
der Schöpfer des Namens "flocculosus", m i t  an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit einen anderen P i l z ,  vermutl ich C. domesticus, 
b e i  der Beschreibung seiner "neuen" A r t  i n  Händen hatte. Unser heu- 
t i ges  Konzept von C. flocculosus bas ie r t  auf ROMAGNESIs Beschrei- 
bung aus 1945. 
Oie A r t  i s t  abgebildet b e i  LANGE (Taf. 157 E, a l s  C. rostrupianus), 
MOREN0 e t  al .  (1986) und b e i  BENDER L ENDERLE (1988). 

L i t e r a t u r  : 

Bender, H. L M. Enderle (1988) - Studien zur Gattung Coprinus (Pers.: 
Fr.)S.F. Gray i n  der BR Deutschland. I V .  Z.Myko1. 54(1):45-68. 

Enderle, M. (1988) - Coprinus domesticus (Bolt. :Fr.)S.F. Gray - Der 
Haus-Tintling. Südwestdeutsche Pilzrundschau 24 (1 ) :6-10. 

Enderle, U. L G. Moreno (1985) - The Coprinus domesticus group. 
Bol.Soc.Nicol. Castellana 9:130. 

Moreno, G., J.L.G. Manjon & A. Zugazo (1986) - La guia de in faco de 
l o s  hongos de l a  peninsula Ibe r i ca  11. Madrid. 

Moser, M. (1983) - Die Röhrlinge und Blät terp i lze.  Kleine Kryptoga- 
menflora. Band I1 b/Z, 5. Aufl., Stuttgart .  

Romagnesi, H. (1945) - Etude de quelques Coprins (2e Serie). Rev. 
Mycol. 10:73-89. 

Pilzporträt Nr. 21: -- . -- - 
Psat-yrelle carioceps P (C.1-I. Kauf f rn.)A.I-l. Smi - th 

Graiiliiil iqer Faserlinq, Haai.iger Faswlinc] 

FREOI KASPflREK 
Forststrane 24 

D (W)-4352 Her ten 

K e y iiror ds  : Basidiornycetes, Agarj.cales, Coprinaceae, Psathyrel la 
canoceps. 

Suinrnary: P. canoceps i s  presnnted j.n detail.. The del imi. tat ion 
to  siml.lar specias i s  shor t ly  shown. 

Zucamnten Tassurig : P. cannceps w i rd  ausrOhrl.icli vorgesta l l t .  \/er- 

wuchslurigsiniigl.ii~IiI~eiitan m i t  ei.nigeri #liiili.clien A r l : ~ i i  werden kurz auT- 
geze3.91:. 

Iin I lerbst 1991 iarid i c h  i n  mei.nem tiai~si~rald eine Kc11l.ektZori k le iner ,  
qracier, m . i r  unbekannter Psathyrellen. Nein sponkarier ~esi;iriwnungs- 
versuch schei ter te  I.etzt,lich an I<aurii z i i f r  i.ederistel lenden Detail i lhnr- 
einstimmungen m i t  m i r  bekannten Arten. Ni. I; H i l f e  des N.i.krosl<nps 
schll.eßlich gelang d ie  Bestimung schnel l  urid vor allem problemlos, 
was i c h  b e i  iiiei.tein n i ch t  von a l l e n  Psathyrella-Funden behaupten 
kann. Ei.n unziiieifelliaf t e r  V0rte.i.l. war d ie  Tatsache, da13 d i e  A r t  ke i -  
ne P l e u r o z y s t i d e n  bes i tz t .  Somit war s i e  z.R. b e i  MOSER (1983) 
i n  der S~l<t i .on I-iypholoma, i n  KITS VAN IiIAVERENs ßestimmungsschlüsse1 
(1905) i.n dar Sekt:ion S p i . n t r i q ~  zu suchen. 

r)a P. canoceps j.n De~itschl.and o f  fens ich t l i c t i  zii den s e l  teri nachge- 
iiiieseneri A r k n  zähl t  ( i n  lilesl:fal.en b is lang noch gar n i ch t  not;iert), 
so l l .  s i . ~  nachfnl.gerid n#her vorgeste.Llt ii i~rdeii. 

Psa t l i y r r i l l  a c a n n t e p s  (C.11. Kaurrn i .  )A. l i .  Cini t h :  

C nori  ymee 1lypI~ol.oma canoceps C.I.1. I(ai.~ffm. l.ri Pap.Mi.ch.Acad. 
Sc. 5:132. 1926. 

Drnsoplij l a canncpps (C .I{. Kauf frii. )Kühn. A Rniiwgn. , 



Psathyrella acut i lamel la J. Favre (Assoc.fon~.Hauts- 
marais jurass.) i n  Nater.Fl.cryptog. suisse 10(3):150. 
1948 (n icht  g ü l t i g  pub l i z ie r t ;  ohne l a t .  Diagnose). 

Beschreibung: 

P. canoceps b i l d e t  o f t  glockige, konische oder stumpfkegelige H u t -  
formen aus. Seltener s ind s i e  s tark  konvex b i s  halbkugelig und dann 
m i t  einem flachen, kaum erkennbaren Buckelchen. Selbst i n  i h re r  
maximalen Streckungsphase s ind s i e  n i e  ganz aufgeschirmt anzutref- 
fen. Der Hutdurchmesser beträgt 0,5-2 Cm, i n  einigen Fäl len auch 
knapp darüber. Die Hutoberflächen junger Fruchtkörper s ind m i t  
einem dichten, fe in f i l z igen ,  radial faser igen, graweiß l ichen Velum 
überzogen. Diese Hutbekleidung r e i c h t  stellenweise über den H u t -  
rand hinaus und l ä ß t  den P i l z  he l lgrau erscheinen. M i t  zunehmendem 
A l te r  schwindet das Velum mehr oder weniger, n i e  jedoch vol lstän- 
dig. Schl ießl ich i s t  es nur noch i n  ne tz ig  verbundenen Flöckchen 
am meist ungerieften, geraden Hutrand zu erkennen. Nun e r s t  wi rd  
d ie  eigent l iche Hutfarbe sichtbar. Sie v a r i i e r t  von r o t -  b i s  kakao- 
braun über schmutzig- oder ockerbraun b i s  zimtfarben. Beim Austrock- 
nen s ind auch he l le re  graub'raune Mischfarben keine Seltenheit. Die- 
se s ind i n  f leck iger  oder striemiger Anordnung auf der g la t ten  H u t -  
haut zu erkennen und täuschen so eine Hygrophanität vor. 

Die dünnen, dichtstehenden Lame 11 en  s ind gerade angewachsen, lau- 
fen m i t  winzigen Zähnchen herab und s ind m i t  L a m e l l e t t e n  unter- 
mischt. Jung s ind d ie  L a m e l l e n  beigebraun (ohne Grautöne), neh- 
men aber rasch d ie  r o t -  b i s  kakaobraune Hutfarbe an. Diese f ü r  d ie  
Gattung Psathyrel la eher ungewöhnliche Lamellenfarbe b l e i b t  b i s  i n s  
hohe A l te r  konstant. Die Schneiden s ind d ich t  und f e i n  bewimpert 
(Lupe!). Bei  jungen Fruchtkörpern erscheinen s i e  gleichfarbig,  b e i  
ä l teren he l l e r  abgesetzt und am Exsikkat weiß, 

Der Ca. 2-4 cm lang und 2-4 mm dick werdende S t i e l  i s t  o f t  verbo- 
gen, hohl und l e i c h t  zerbrechlich. Wie der Hut bes i t z t  er d i ch t  
stehende, kaum abwischbare, graweiße, f i l z i g e  Flöckchen. I n  opt i -  
malem Entwicklungszustand s i eh t  er, f l ü c h t i g  betrachtet, wie genat- 
t e r t  aus. Unter den Flöckchen kommt e i n  wäßriges Beigebraun zum 
Vorschein. Die S t i e l s p i t z e  i s t  b i s  zum Lamellenansatz m i t  einer 
feineren, dichteren Flöckchenschicht besetzt, während d i e  gleich- 
dicke Basis von einem schwachen, weißen Basa l f i l z  umgeben wird. 

Das b i s  zu 1,5 mm dünne H u t -  und S t i e l f l e i s c h  erscheint um 

P s a t h y r e l l a  canoceps  t o r ;  



eine Nuance he l l e r  a l s  Hut und S t ie l .  

I n  Bezug auf Ge ruch  und Geschmack konnten ke i ne r l e i  Besonder- 
he i ten f es tges te l l t  werden. 

Sporen :  8-10 X 4-5,s pm; g l a t t ;  ova l  oder l e i c h t  hohnenfiirinig: 
s t e t s  m i t  einem kleinen, aber deu t l i ch  sichtbaren Keimpotus ( o f t  
abgestutzt) und gut erkennbarem Apiculus. Die Spor  engrößen s ind 
ziemlich konstant; sel ten f i nde t  man Uber 10 pm große Sporen .  
Einzelsporen erscheinen i n  Wasser r o t -  b i s  kastanienbraun, i n  KOH 
purpur- b i s  schwarzbraun. 

L a m e l l e n t r a m a :  i n  Wasser und K01.1 farblos. 

B a s i d i e n  : 19-28 X 9-12 pm; etwas rund l i ch  gedrungen, brei tkeu- 
l i g ;  m i t  kurzer, schmaler Stielverlängerung; viersporig. 

C h e i l o z y s t i d e n :  26-55 X 10-15 pm, Halsbrei ten 5-8 Pm; zahl- 
r e i c h  b i s  gedrängt an der s t e r i l e n  Schneide; bauchig, m i t  einem 

schalen, unterschiedl ich langen Flals, der meist abgerundet en- 
det. I n  Wasser betrachtet,erkennt man an einigen Hälsen b i s  1 Pm 
große kugelige, i n k rus t i e r t e  Ablagerungen, d ie  s i ch  i n  Kal i lauge 
auflösen. Zwischen den dünnwandigen Zystiden stehen vere inze l t  auch 
blasig-keulige Marginalzellen. 

P l e u r o z y s t i d e n :  keine. 

K a u l o z y s t i d e n :  Ca. 60-95 X 15-25 pin. Iiii Vergleich zu den Choi- 
lozyst iden s ind s i e  größer und i n  ih ren  Formen unregelmäßiger; be- 
sonders d ie  längeren und stärker verbogenen Hälse f a l l e n  auf. Hin 
und wieder s ind  an den Septen S c h n a l l e n  zu finden. 

Velum : Die f ase r f i l z i ge  Bekleidung der Huthaut besteht aus var i -  
ablen, dünnwandigen, hyphigen Elementen, d ie  überwiegend langge- 
s t reck t  sind. Die Formen reichen von keul ig,  sack- oder ba l lonför -  
mig über ova l  b i s  f as t  e l l i pso id .  Oie Maße l iegen be i  15-80 X 7- 
20 pm. 

NT0 4408, Hertener Schloßwald (iiberwiegend Fagus urid Quercus). Z w i -  
schen grobem, morschem Buclicnastwerk, untermischt m i t  I-läckselspä- 

I nen (Fagus). Die Kollektionen, d ie  zwischen dem 23.10. und 28.10.91 

acifgesamnelt iiiurden, ha t ten  eindeut ig Verbindung m i t  dem zerk le ine r  
ten Laubhol? . 
Die P i l ze  wuchsen sowohl einze1.n a l s  auch gese l l i g  und hüschelig. 
Der an dieser S te l l e  lehmige Boden besteht aus einem Gemisch von 
Sand, Schluf f  und Ton. 
Exsikkate und Dia in1 Herbar des Verfassers. e 



/ P. canoceps nur nach äußeren Neckmalen b e s t i m n  zu wollen, wurde 1 -- ohne Z~t ie i fe l  Fehlbestimnungen nach s ich  ziehen, g i b t  es doch eine 
Reihe ähnlicher Arten, d i e  nur durch unterschiedliche Nikromerk- 
male korrekt  voneinander getrennt werden können. 
So kann P. arteinisiae (= P. squamosa ss. Nos.) an gleichen'stand- 
or ten vorkonunen. Diese A r t  w i rd  meist etwas größer, bes i t z t  n i ch t  
den auf fa l lend konisch-glockigen Hut und hat  zuerst qrau-weißliche 

I Lamellen. Zudem finden s ich  b e i  i h r  Pleurozystiden. 
P. pennata wächst ausschl ießl ich auf Brandstellen, w i rd  ebenfal ls 
größer a l s  P. canoceps und bes i t z t  dickwandige, spi tzhalsige Pleu- 
rozystiden. 
Die am ehesten zu verwechselnde A r t  i s t  P. badiophylla ( ink l .  var. 
microspora und var. neqlecta). Die Sporengrößen l iegen h i e r  b e i  
10-15 pm (var. microspora nur b i s  8 vm), und d ie  Cheilozystiden 
sehen sack- b i s  schlauchfcirmig aus. 
Anzufugen wäre noch d i e  ebenfal ls sehr ähnl ich aussehende P. h i r t a ,  
deren bevorzugte Standorte Pferde- oder Kuhmiststellen sind. Zu- 
sä t z l i ch  unterscheidet s i e  s i ch  durch Pleurozystiden und größere 
Sporen. 

Bemerkungen: 

Vergleiche m i t  Darstellungen früherer Autoren ergaben keine wesent- 
l i chen  Abweichungen von eigenen Beobachtungen und Aufzeichnungen. 
Die größte ubereinstimnung m i t  der Darstellung der A r t  konnte b e i  
KITS VAN WAVEREN (1985) f es tges te l l t  werden. Einzige Unterschiede 
waren das vom Verfasser beobachtete und dokumentierte büschelige 
Wachstum sowie d ie  Untersuchung auf Kaulozystiden, denen KITS VAN 
WAVEREN b e i  der Gattung Psathyrel la keine Bestimungsbedeutung bei-  
miß t . 
Auch J.E. LANGES (1935-40) Abbildung a l s  P. pennata (Abb. 151 C )  
paßt meiner Meinung nach gut zu der h i e r  vorgestel l ten A r t .  Dies 
s teh t  i m  Gegensatz zu M. ENDERLEs (1 987) Aussage, der vermutl ich 
an den etwas befremdenden, dickbauchig und schrnalhalsig gezeichne- 
ten Zystiden Anstoß nahin, d i e  dein Verfasser b e i  Nikroüberprüfungen 
auch nur se l ten i n s  B i l d  kamen. Ansonsten war mein Chnilozystiden- 
Diagramn var iab ler  und n i ch t  so regelmäßig wie das von ENDERLE 
dargestellte. 

K le inhe i t  und guten 'Tarnfarbe' nur übersehen oder auch verwech- 
s e l t  und Fehlbest i rnt  wurde, b l e i b t  vorers t  unklar. 
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über ganz Deutschland v e r t e i l t  bekannt. Ob d ie  A r t  wegen i h re r  



Pi thya cupressina (Batsch 17ß3)Fuckel 1869 1 .Y 
I 

I Ökologie, Phänologie und Chorologie einer weitgehend über- 
I 

sehenen A r t  - (mit einer durch den Autor ergänzten Raster- 

1 karte von G.J. KRIEGLCTEINER) 

HEINZ-J. EBERT 
Kierweg 3 

D(W)-5569 Mückeln 

! 
EBERT, H.-J. (1992) - Pithya cupressina - ecology, phaenology and 
chorology o f  a sweepy surveyed species. f l i t t e i l ungsb la t t  der Arbeits- 

I gemeinschaf t Pilzkunde Niederrhein (APN) 1 O(1) : 18-24. 

K e y W o r  d s  : Pithya cupressina Fuckel 1869 (Ascomycetes, Pezizales, 
Sarcoscyphaceae) . 
Summary: There i s  given an account o f  ecology, phaenology and cho- 
rology o f  Pithya cupressina Fuckel. By aimed searching and f ind ing  
o f  t h i s  as r a re  t o l d  species could be demonstrated, that  i t  i s  pro- 
bably wide spread, but h i t he r t o  i s  scarcely searched or  only 
surveyed. 

Zusammenfassung : Es wi rd  über Ukologie, Phänologie und Chorolo- 
g ie  Pithya cupressina Fuckel ber ichtet.  Durch gez ie l tes Suchen 
und Auffinden der a l s  se l ten vermuteten A r t  konnte nachgewiesen 
werden, daß s i e  derze i t  wahrscheinlich wei t  ve rb re i te t  i s t ,  aber 
bisher kaum gesucht oder auch nur übersehen wurde. 

Synonyme : Pithya vu lgar is  Fuckel 1869 
1 Pithya cupressi Batsch (Basionym) 1783 

Pithya p i thya (Pers. )G i l l .  1887 
Pithya lacunosa ( E l l i s  & Ev.) Seaver 1942 

Taxonomisch und morphologisch wurde Pithya cupressina be re i t s  von 
KRIEGLSTEINER (1985) unter M i ta rbe i t  von H~FFNER abgehandelt. Hier- 
b e i  s t e l l t e n  s i e  fest, daß Pithya cupressina und d ie  auf Iileißtanne 
vorkommende Pithya vu lqar is  i n  den Nikrodeta i ls  ident isch sind, daß 
es s i ch  also urn e i n  und dieselbe A r t  handeln dürf te,  welche auf Ju- 
niperus sp. (Zier- oder Kriechwacholder) maximal 4 mn und auf Abies 
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alba (Weißtanne) v i e l  größer iiiird. 

E i n  Li teraturstudium hat te  ergeben, daß dieser Ilmstand b ~ r e i t s  von 
NANNFELD T(1909) pub l i z i e r t  worden war und daß ECKBLAD (1968) d ie  
Vereinigung der beiden Taxa vollzogen hatte. 

Der Unterzeichner l i e f e r t e  se inerze i t  fü r  d ie  Laboruntersuchung 
~~UFFNERS den Fund von Zierwacholder aus dem eigenen Vorgarten. Dort 
ha t te  i c h  d i e  k le inen Becherlinge erstmals i m  Winter 1977 entdeckt, 
aber n i c h t  bestimmen können. 

Nachdem HUFFNER m i r  d ie  A r t  1984 bestimmt hat te  und i c h  erfahren 
konnte, daß es s i ch  um eine "sehr seltene A r t "  handele (mein Fund 
war der fünf te  i n  der damaligen Bundesrepublil<), suchte i c h  i n  dern 
Iilacholderstrauch regelinäßig nach. Hierbe i  s t e l l t e  i c h  i m  Lar~fe der 
Jahre fest, daß Pithya cupressina keineswegs - wie I-I~FFNER meinte - 
an d ie  Ze i t  des Winters gebunden i s t ,  sondern daß - b e i  hoher und 
anhaltender Lu f t feuch t igke i t  - jederze i t  Fruchtkörper erscl~einen 
können, jedenfa l ls  konnte i c h  w#lirend der Jahre i n  a l l e n  12 flona- 
ten fUndiy werden. 

Die Angaben i n  der L i t e ra tu r  reichen von " i m  tlerbst" (2.0. I'UCKEL), 
"Schneeschmelze- bzw. Winter-Vorfrühlingspilz" (KRIEGLSTEINER) b i s  
zu "June-August" (ELLIS 8 ELLIS 1985). 
Es i s t  davon auszugehen, daß P. cupressina ganzjährig f r u k t i f i z i e r t ,  
vorausgesetzt, daß genügend Feucht igkei t  vorhanden i s t .  

Ökol.ogie : 

Die meisten Funde von P. cupressina wurden bisher auf dem "Gif t igen 
Sadebaum" (Juniperus sabina) gemacht, einem Zierwacholder, der i n  
unförmig buschiger Gestal t  wächst. Er wi rd  häuf ig a l s  Zierstrauch 
oder Bodendecker vor Kirchen, auf Friedhöfen, i n  Vorgärten und 
Parkanlagen angepflanzt. Die Fruchtkörper erscheinen immer auf den 
abgestorbenen, bere i t s  verg i lb ten Zweigen. 

Auf dem einheimischen Wacholder (Juniperus coimnuriis) Iconnte i c h  
unsere A r t  t r o t z  gez,ielter Suche i n  den Ilacliolderheiden der Vulknn- 
e i f e l  bisher n i c h t  rinden. Auch i n  der L ikeratur  wi rd  nur e i n  ein- 
z iger  uni von Juniperus conwnunis erwähnt (NnNNFELDT 1949). Ob d i e  
SäuleiiForm dieses Strauches eirie bessere Diirctilüftuny urid daniit zu 
wenig Feucht igkei t  b ie te t?  

Auf den beiden ebenfal ls säulenförrnig wachsenden Iduclio1derarl;en 



J. hor i zon ta l i s  und J. chinensis konnte i c h  jewei ls nur einmal 

+..# Fruchtkörper von P. cupressina finden, und zwar i n  Zeiten extrem 
hoher Feuchtigkeit. Auch QENKERT (1 978) beschreibt einen Fund auf 
J. chinensis i n  Potsdam. 

Die bisher a l s  Pithya vu lqar is  bezeichneten Funde auf Abies alba 
m i t  größeren Fruchtkörpern, d ie  nach BREITENBACH und KRflNZLIN (1981 ) 
m i t  4-15 mm, nach SEAVER (1978) b i s  zu 12 mm, nach SCHROETER (1908) 
5-15 mn und b e i  REHM (1896) 2-20 mn i m  Durchmesser angegeben werden, 
s ind  ebenso a l s  se l ten zu bezeichnen. KRIEGLSTEINER (1985) gab auf 
seiner damaligen Verbreitungskarte nur sieben Funde auf Abies alba 
an. I n  den sehr spärlichen, meist trockenen Weißtannen-Beständen 
der Vulkaneifel b i n  i c h  bisher noch n i c h t  fündig geworden. Ob B- 
thya cupressina auch auf Pinus (K ie fer )  vorkommt, b l e i b t  wei terh in  
unklar bzw. es wi rd  angezweifelt. Aus Deutschland w i rd  e i n  Fund 
auf Pinus ber i ch te t  (ENGELKE 1930), der jedoch nach KRIEGLSTEINER 
(1985) unbelegt i s t .  

Daß aber d ie  Substrat-Palette we i t  größer i s t ,  a l s  bisher angenom- 
men, i s t  be i  SEAVER (1928) nachzulesen. Er t rennt  zwar (zeitgemäß) 
d r e i  Arten, nämlich P. p i thya (= uulqar is),  P. lacunosa und P. cu- 
pressi, d i e  allesamt Synonyine zu P. cupressina sind, f üh r t  aber f o l -  
gende Wirte a l s  Substrat auf: Abies sp., Juniperus sp., Cupressus 
s p . ,  Thuja sp. und Libocedrus. 

RYMAN (1978) und auch NANNFELDT(1949) erwähnen außer den Funden auf 
Juniperus und Abies auch solche,auf Pinus und sogar Picea. Hat EN- 
GELKE (1930) m i t  seinem Pinus-Fund etwa doch Recht gehabt? Kann 
P. cupressina v i e l l e i c h t  - genügend Feucht igkei t  vorausgesetzt - auf 
a l l e n  Koniferen f ruk t i f i z ie ren?  Nur wenn man a l l en  bisher genannten 
Mykologen n i c h t  zutraut, d i e  Koniferen-Arten voneinander unterschei- 
den zu können, muß diese Frage o f fen  bleiben1 

Chorologie: 

Nachdeiii i c h  d i e  Fruchtkörper von P. cupressina s e i t  Ende der 7Uer 
Jahre kenne, und s e i t  M i t t e  der 8Oer Jahre auch i h r e  Iden t i tä t ,  ge- 
langen m i r  i n  der Folgezeit  zunächst e in ige Zufallsfunde, d i e  nach 
und nach d ie  Verniutung r e i f e n  ließen, d i e  A r t  s e i  wohl doch n i c h t  
so selten, wie d i e  meisten Autoren bisher angenommen hatten. So 
fand i c h  Fruchtkörper i n  Vorgärten, i n  Blumenkübeln, i n  Parks und 
auf Friedhöfen, s t e t s  auf Juniperus sp. und - zunächst- immer zu- 
f ä l l i g .  

P i t h y a  c u p r e s s i n a  



Als Beisp ie l  s e i  einer der kuriosesten Funde geschi ldertr  Bei  einer 

f Pilzberaterprüfung i n  Bad Laasphe fungier te  i c h  a l s  PrüFer und ging 
fü r  eine kurze Pause auf den Balkon des dort igen Pilzmuseums. Als 
meine auf P. cupressina e i n t r a i n i e r t en  (?)  Augen z u f ä l l i g  (?) i n  
d ie  Kriechwacholder der ßlumenkübel auf der Brüstung wanderten, 
war es passiert :  "Mein" P i l z  wuchs auch dor t !  Nun wurde die: Ver- 
mutung langsam zur Gewißheit: P. cupressina i s t  n i ch t  selten. 

I n  diesem Punkt widersprechen meine Feststellungen den meisten L i t e -  
I 

raturangaben. Nur SEAVER (1928) bezeichnet s i e  "also f a i r l y  common 

I (z iemlich ve rb re i te t )  i n  cont inenta l  North America". A l l e  anderen 
I Autoren, so fü r  Deutschland KREISEL (1 972). BENKERT (1 978), FUCKEL 

I ,  (1869), REHM (1896) und KRIEGLSTEINER (1985), aber auch fü r  das 
übr ige Europa, z.ß. VELENOVSKY (1934), SCHROETER (1908), ARNOLDS 
(1 984), MAAS-GEESTERANUS (1 969), DENNIS (1 978), RYMAN (1 978) sowie 
ELLIS & ELLIS (1985) bezeichnen diese A r t  a l s  se l ten oder sehr 
selten. I r 1  BLAB e t  al .  (1904, Rote L i s t e )  wurde s i e  sogar a l s  P. 
vu lqar i s  i n  Gefährdungsstufe 1 (vom Aussterben bedroht) eingeordnet. 

I ch  begann sch l ieß l i ch  ganz gez i e l t  nach Fruchtkörpern von P. cu- 
pressina zu suchen. Jeden Wacholderstrauch, dessen i c h  ans icht ig  
wurde, suchte i c h  systematisch ab. So gelangen m i r  n i c h t  nur d i e  
ersten Nachweise f O r  Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersach- 
Sen, sondern auch an nur einem Tag d r e i  Funde i n  verschiedenen O r -  
ten Dänemarks, und i n  jüngster Ze i t  Funde i n  a l l en  MTB-Quadranten 
der Vulkaneifel. Ganztägige Exkursionen in i t  dem Pkw kosteten v i e l  
Ze i t  und auch Geld, waren aber itnner erfolgreich. Teilweise fuhr 
i c h  von einer Ortschaft  zur nächsten, um übe ra l l  d i e  Friedhofsan- 
lagen, j a  sogar Gräber, abzusuchen. Meist wurde i c h  beim ersten 
oder zweiten Strauch fündig, aber i n  n i c h t  so feuchten Zeiten muß- 
t e  i c h  10-15 Sträucher absuchen. 

Ergebnis dieser Bemühungen i s t  d i e  inzwischen gewonnene Uberzeu- 

gung, daß P. cupressina weit  und d i ch t  ve rb re i te t  se in  mui3. Auch 

I 
unsere benachbarten Pi lzfreunde aus dem Großherzogtum Luxemburg 
(G. MARSON e t  a l .  ) bezeichnen s i e  a l s  "nichts Besonderes, übera l l  

I zu finden". 

Von den 25 rheinland-pfälzischen Fundpunkten der Verbreitungskarte 
von KRIEGLSTEINER hat  der Uz. a l l e i n  20 durch gez ie l tes Suchen er- 
bracht, zwei stammen von Mi tg l iedern der APV (E. FUHR, Trier-Ruwer 

und G. GRANGLADEN, Bacharach). Die übrigen d r e i  Punkte resu l t i e ren  
aus Funden, d ie  mehr a l s  50 Jahre zurückliegen, also aus L i t e ra tu r -  
angaben. 

Die derze i t  ak tue l le  Verbreitungsl<arte fü r  Deutschland e rg i b t  e i n  
zerstreutes Vorkonwnen i n  f as t  a l l e n  Bundesländern m i t  einem Verhrei- 
tungs-"Schwerpunkt" i n  Rheinland-Pfalz, Regierungsbezirk Tr ier ,  i lu l -  
kaneifel ,  a lso i n  der näheren Umgebung meines Wohnortes. Von den Ca. 
20 weiteren Funclpunkten i n  der Bundesrepublik beruhen sechs auf Fun- 
den, d ie  m i r  auf mykologischen und pr ivaten Reisen gelangen. 

Ausbl ick, Suchaufruf: 

Die gez ie l te  und systematische Suche nach P. cupressina i n  der Vul- 
kane i fe l  und angrenzenden Gebieten hat bewiesen, d in  diese A r t  ohne 
großen Aufwand übe ra l l  gefunden werden kann. Deshalb werden a l l e  
Pilzfreunde, insbesondere d ie  Mi tarbe i ter  des Kartierungsprogrammes 
der DGfM, aufgerufen, an den entsprechenden Standorten, vor allem 
an abgestorbenen, schon verg i lb ten Zweigen von Uacholderarten, narh 
Pi lzen zu suchen. A l l e  Funde so l l t en  mikroskopisch überprüft  wer- 
den, we i l  Verwechslungen r n i t  anderen - wei t  selteneren - k t e n  r i icht  
auszuschließen sind. 

Für d i e  Lieferung schwer zu erhaltencler L i t e ra tu r  darilce i c h  C6llnn 
BESCH, Luxemburg ( + ) , German J. KRIEGLSTEINER, Ourlangen und Erliard 
LUDIiIIG, ßer l in.  
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Russula atrorubens und Russula olivaceoviolnscens 

GERNAN J. KRTEGLSTEINER 
Reethovenstr . 1 

D-7071 üi~r langen 

M i t  diesen beiden Taxa hat te  i c h  von Anfang an meine Probleme: nrn 
19.9.1969 war i c h  m i t  Or .  H. HAAS auf einer seiner ostwürttember- 
gischen mykologischen Probeflächen. Sie l i e g t  auf dem Plateau der 

Schwäbischen Ostalb b e i  Ebnat i m  MT8 7227/1. Es handelt s i ch  dor t  
um durch aufgelagerte Feuersteinleh-Decken s tark  abgesauerte Ober- 
böden, d ie  sehr verd ichtet  s ind und s ich  daher zur landwirtschaft-  
l i chen  Nutzung n i c h t  eignen. Einer flachen, staunassen, moosbewach- 
senen Mulde (Polytrichum u.a.; ob Sphagnum dabei war, weiß i c h  n i ch t  
mehr) inmi t ten eines schlechtwüchsigen Fichtenforstes entnahm Dr. 
I IAAS  zwei oder d r e i  mittelgroße, eher s ta t t l i che ,  setir scharf sctniiok- 
I<ende Täublinge m i t  glänzend roten Farbtönen und fleckeniiieise schwacli 
grünlichen Anklängen auf dem tlut. Er s t e l l t e  m i r  und meinem ebenfal ls 
anwesenden, inzwischen verstorbenen Freund J. KROK den Täubling a l s  
Russula olivaceoviolascens vor, der irn Schwarziiialcl i n  staunassen, 
nährstoffarmen Nadelwäldern (den sog. "flissen") reyelniäßig und gar 
n i ch t  se l ten vorkomme. 

Da w i r  diesen P i l z  zuvor noch n i e  zu Gesiclit bekonon und den Nanien 
zum ersten Mal gehört hatten, andererseits dainals schon n i c h t  zu den 
a l l z u  Autoritätsgläubigen gehörten, nahen  w i r  beide j e  e i n  Exemplar 
m i t  nach Hause, um es anhand des kurz zuvor angeschafften "NOSER- 
Schlüssels" zu studieren. Gleich e r leb te  i c h  eine Erittäusctiung. Zwar 
war i c h  in1 Schlüssel recht  zügig b i s  zur Sektion ntropurpurinae vor- 
gestoßen, strauchelte dor t  aber schon beim ersten Schlijsselpaar: Der 

Hut meines Exemplars war etwas über sechs cm b re i t ,  und somit, kam j a  
wohl a l l e n f a l l s  "R. atrorubens Qi~¿l. ss. Lqett i n  Frage. Da i c t i  d i e  
Abbildung und Beschreibunq von J. LANGE (1!340:63 und P1. 100, Tiq. 
R )  n i ch t  besaß, fuhr i c h  zu Dr. STETN nach I-lucsenhoferi. Bei i hiri iand 
i c h  iin LANGE fü r  R. atrorubens aber den Text: "rattier srna1.1.. Ca11 /I-6 
crn" - das wäre nach MOSER doch R. ol ivaceoviolascensl D i e  i i b r i q ~  
Beschreibuog be i  LANC;E I i5 t te  ganz gut auf nieiri ILxeniplar yepnßl: (werin 

auch der e lnhe i t l i che  Rotton cler Farbtafe l  e i n  itieniq beFremclete) , 
aber d i e  Standortangabe "under Salices and Fraxinus, amongst Phrag- 
mites" schloß R. atrorubeiis wieder aus. Also docli R. ol ivaceoviolas- 



cens? Dr. STEIN schal t  mich unnützer Zeitvergeudung. "Wenn der erfah- 
,.G D r .  I-IAAS sagt, das s e i  R. olivaceoviolascens, was suchen Sie 

AnFänger dann weiter i m  Nebel herum"? So b l i e b  m i r  d ie  Frage: I s t  

MOSER denn n i ch t  oder weniger "erfahren" a l s  HAAS? 

An1 nächsten Tag erre ichte mich der schon erwartete Telefonanruf des 
I ierrn KROK. Er ha t te  m i t  seinen1 etwas kleineren Exemplar d i e  Iiilrde 
des ersten Schlüsselpaars i m  MflSER gut übersprungen, steckte nun 
aber be i  8/80. R. f r a q i l i s  kenne e r  zwar e igen t l i ch  e i n  wenig anders, 

aber Für R. olivaceoviolascens s e i  doch wohl der Sporenabwurf (Spp 
A 2 auf MOSERs Farbtafe l )  zu wenig gefärbt; sein Exemplar habe so 
gut wie weißes Sporenpulver abgeworfen. I m  übrigen, so ber ichtete 
e r  m i r ,  hät te  der große Täublingsspezialist J. SCHKFFER (1 952:214) 
sowohl atrorubens Ouel. (wenn auch m i t  ?) a l s  auch olivaceoviolascens 
G i l l .  a l s  Synonyme zu Russula f r a q i l i s  ges te l l t .  SC~IRFFER habe es 
doch wissen müssen! Da e r  l e i de r  n i ch t  mehr lebe, müsse man das Pro- 
blem b e i  Gelegenheit einmal Flerrn SCHWUBEL vorlegen. I m  übrigen müsse 
man nun i m  "ROMI\GNESI" nachlesen. .. 
Wie EINHELLINGER (1985:32) r i c h t i g  f e s t s t e l l t ,  i s t  R. atrorubens 
ta tsächl ich l e i c h t  m i t  R. f r a q i l i s  zu verwechseln, und so i i i i rd man 
s i ch  n i ch t  sonderl ich wundern dilrfen, wenn b e i  einer k r i t i s chen  Re- 
v i s ion  der Fundberichte v i e l l e i c h t  doch der eine oder andere R. f ra -  
gi l is-Punkt i m  "Verbreitungsatlas" (I(RIEGLSTE1NER 1991 ~320, Nr. 965) 
zu R. atrorubens bzw. R. olivaceoviolascens t r ans fe r i e r t  werden muß - 
und umgekehrt! 

Am 29.8.1975 zeigte i c h  SCHWUAEL meine Probefläche I1 (vergl. KRIEGL- 
CTEINER 1977) : MTB 71 24/7, Durlangen-Tanau, Spitzhalde, 450 m NN, pae- 
nemontan-subatlantisch geprägtes Melampyro-Abietetum m i t  eingestreu- 
ten Fichten und Waldkiefern, var. m i t  Sphagnum recurvum, pH 4,0, 
starke Bodendeckung m i t  Bazzania t r i l o b a t a  über nährstoffarmer, fri- 
scher, podsoliger Braunerde aus lehmig- tonigem Sand über Stuben- 
saridsteinletten. Was i c h  ihm dor t  s t o l z  a l s  R. atrorubens vorl.'ührte, 
benannte e r  ohne zu zögern i n  "typische olivaceoviolascens" um. I n  
der Tat waren dem t e i l s  wie l a c k i e r t  wirksncleri Rot des I-lutes (mi t  
Tendenz i ns  Purpur-Violett) fleckenweise Olivtöne beigemischt, und 
der Sporenpulverahwurf war, wie i c h  zuhause fes ts te l len  mußte, doch 
eher creine a l s  wein. Suggest.ion? I n  der Folgezeit  begegnete i c h  die- 
sem P i l z  sowohl i m  Welzheimrjr a l s  irn Schwarzwald imner wieder und 
geidöhnlich so, wie i hn  m i r  SCHWUBEL gezeigt hatte. Es waren meist 
grofle Exemplare m i t  b i s  zu 10 cm Hutdurchmesser, d ie  i n  feuchtnassen 
Nadelwäldern über basenarmen Sand- oder Lehmböden inmi t ten  von Wider- 

ton-, Torf- und/oder Peitschenmoos-Polstern f r u k t i f i z i e r t  hatten. 

nm 7.10.1979 brachte m i r  PAYERL aus dcm Götzenbachtal be i  Eschach 
(MTB 7125/1) einen P i l z ,  den i c h  aber doch guten Gei~iissens a l s  W- 
sula atrorubsns bestimnen konnte, da e r  ke i ne r l e i  Ol ivtöne auf den] 
tlut ha t te  und ta tsächl ich weiß aussporte (Beleg 144/79). Sonderbarer- 
weise schienen m i r  d i e  öI<ologischen Daten exakt dieselben wie beim 
oben beschriebenen Tanauer Fund zu sein; jedenfa l ls  konnte i c h  e i n  
paar Tage später an der Fundstelle, d i e  nur wenige Kilometer ost- 
wärts von Durlangen l i e g t ,  keinen wesentlichen Unterschied r eg i s t r i e -  
ren, abgesehen davon, da0 der Boden, wohl witterungsbedingt, weniger 
naß, eher " f r isch"  war. 

Am 30.10.1981 zeigte SCIiWuBEL m i r  und PAYERL den P i l z ,  den e r  a l s  
"Russula atrorubens Quel. ss. Lange ss. str ."  ansieht: Es war i m  
Welzlieimer Wald, b e i  Iilaldmannshofen, NTB 7025/3, 465 m NN, saurer, . 
basenarmer, f r ischer  Oberboden über Mit t lerem Stubensandstein. I n  
einer nur schütter von Moosen (weder Torf- noch Peitschenmoos waren 
dabei) überwachsenen Sandgrube standen Ca. 20 rruchtkörper uerscliia- 
dener Reifestadien unter angesamten Sa l i x  caprea und SolLx aur i ta ;  
vereinzel te K ie fern und Fichten waren weiter entfernt.  Denselben P i l z  
fand i c h  kurz darauf zweimal an ähnlichen Standorten, aher ohrie Cnlix, 
nur b e i  Picea und/oder Pirius, i ~ n d  sprjter, wenn auch s te ts  nur nach 
stärkeren Regenfällen, auch auf geidötinlicli trocl<enereri Böden i n  r i c h -  
ten-und Nadelmischwäldern über fas t  ganz Deutschland hinweg. 

I n  der Folgezeit  glaubte ich, einen Fund t e i l s  schon dem Stanclort 
nach einem der beiden Taxa zuordnen zu können, denn d ie  etwas grti- 
Deren und auf dem Hut m i t  o l i v l i chen  Beitönen versehenen Exemplare 
standen e igen t l i ch  imner deu t l i ch  feuchter. Sie hatten eine zerbrech- 
l i chere  Trama, soweit i c h  es nachprüfte, auch cremelich getönten Spo- 
renstaub. Die weniger feucht stehenden Exemplare waren gewöhnlich 
auch etwas k le iner ,  s t ab i l e r  und ohne oder nur m i t  Andeutungen von 
O l i v  am Hut. V i e l l e i ch t  habe i c h  m i r  das a l l e s  nur eingebildet, denn 
diese Merkrnale s ind j a  a l l e  ohne einen wi rk l ichen Il iatus, f f l i e -  
ßend, und i c h  ha t te  n i e  !'bei.de Typen" g l e i chze i t i g  i n  der Fland. 

Bestärkt wurde i c h  i n  meiner Einschätzi~ng durch d ie  Texte von II. 
SCHlidßEL i n  D#IiNCKE 8 OnI-INCKE (1979:513 und 516). Die dor t  gebotenen 
Farbtafeln zeigen d ie  beiden Sippen aber le ide r  niclil: f r i s c h  am Stand- 
o r t ,  sonderd schon etwas angetrocknet i.m Labor fo tograf ier  t . D#HNCKEs 
Angabe "kalkreiche Böden" fü r  R. a trorubens i s t  na tü r l i ch  falsch und 
durch "ka lk f re ie  Biideii" zu ersetzen. 

SClllidBEL h ä l t  d ie  beiden Taxa heute noch fü r  "C~ IJ~P ,  gc1bsl;Sridicle A r -  



ten", d ie  "gut zu unterscheiden" seien. Als i c h  19ß3 und 1984 auf 
,,?P Kol lekt ionen stieß, deren Zuordnung zu einer der beiden Sippen m i r  

auch in i t  Mühe n i ch t  gelingen i i iol l te, begann i c h  zuerst an meinen 
diagnostischen Fähigkeiten, dann aber doch eher an der Artberechti- 
gung der einen, zeitweise gar beider Sippen zu zweifeln. Ob n i ch t  
am Ende gar doch SCHnFFER (siehe a.a.0. ) recht behiel te? 

I Was m i r  b i s  1984 entgangen war: EINHELLINGER (1 976:130) sch i lde r t  
ganz ähnliche Beobachtungen und Schwierigkeiten, wie i c h  s i e  erlebte. 
Er ber ichtet,  daß se lbst  ROMAGNESI (1967) d ie  Möglichl<eit der Iden- , t i t ä t  von R. olivaceoviolascens und R. atrorubens n i ch t  ausschloß. 
Schl ießl ich ha t te  MARCIiAND (1977) R. olivaceoviolascens a l s  Synonym 
zu Russula atrorubens ges te l l t ,  und EINIiELLINGER (1985) war ihm dar- 
i n  gefolgt .  Zu le tz t  un te rs t r i ch  auch BABDS (1987) d ie  I d e n t i t ä t  der 
R. atrorubens m i t  R. olivaceoviolascens. Die Bestimmung i h r e r  Kol- 
lekt ioneri  hät te  "auch zu R. olivaceoviolascens führen können, da d ie  
P i l ze  h e l l  creinelichen Sporenstaub aufwiesen". 

I 

I n  KRIEGLSTEINER ii ENOERLE (1986:lSl) habe i c h  Russula v e r s a t i l i s  
Romagn. m i t  Russula terenopus Romagn. synonymisiert. I ch  war m i r  da- 
b e i  bewußt, "mit einem l e t z t en  Tabu gebrochen zu haben, m i t  dem 

unerschütterl ichen Glauben der Russulianer, d i e  Sporenstaubfarbe s e i  
imner und übe ra l l  konstant. Sie meinen. nur so könne verhindert  wer- 

I I 
den, daß das ganze System der Gattung zusammenfalle". Auch durch Er- 

I 

fahrung n i i t  R. atrorubens-olivaceoviolascens gewitz igt ,  pos tu l ie r te  
i c h  damals, d i e  Sporenstaubfarbe s e i  eben "nicht i m e r  und übe ra l l  
absolut, s tar r ,  sondern - von A r t  zu A r t  verschieden - der Dynamik 
der Veränderl ichkeit unterworfen". 

I Es i s t  das unbestreitbare Verdienst EINI-IELLINGERs, d i e  große morpho- 

I 
logische V a r i a b i l i t ä t  dieses Täublings i n s  L i ch t  gerückt, aber auch 
darauf hingewiesen zu haben, wie l e i c h t  R. atrorubens m i t  R. f r a q i l i s  
verwechselt werden kann. Or ig ina l  EINHELLINGER: "Ein sicheres Unter- 
scheidurigsmerkmal i s t  vor allem i h r e  meist schnelle und k r ä f t i g e  Gua- 

I jak-Reaktion, welche be i  f r a q i l i s  j a  sehr schwach b i s  f as t  negativ 
i s t ,  sch l ieß l i ch  weist  s i e  (geineint i s t  atrorubens) etwas k le inere 
und längl iche Sporen auf, während d ie  o f t  zieinl ich groflen, 9-10 pm 
erreichenden von r r a q i l i s  f as t  rund sind". 

Iilie "sicher" s ind diese Unterscheidungsmerkmale? Und was b r i ng t  i m  
Ernst fa l l .  d ie  b e i  R. f r a q i l i s  " o f t  gesägte Schneide", b e i  R. atroru- 
bens der "weniger deu t l i ch  ge r i e f t e  liutrand"? Iilelchen Sinn hat  e i n  
Schlüsselmerkmalspaar (so 8/8* b e i  MOSER, a.a.O.), welches auf der 
einen Seite "2 t rüb  karminrote, l i l a r o t e ,  purpurrote Farben", auf 

der anderen "vorherrschend v i o l e t t e  oder l i l a  Fartien, daneberi o f t  
m i t  grünlichen Tönen" gegenüberstellt, um umni t telbar danach dem- 
jenigen, der s i ch  für  d ie  ers te  A l ternat ive entschaidet, eine "qriin- 
1.ichgraue" t lutmit te vorzusetzen? 

A1.s i c h  meinen A r  tbegr i f  f de f in ie r te  (KRIECLSTEINER 1986)und gegen 
mechanisches Artenmachen wetterte (I(RIEGLSTE1NER 19R7), war i c h  
n i ch t  mehr wei t  von SCI-IKFFERS Posi t ion entfernt,  R. atrorubens und 
R. olivaceoviolascens a l s  Synonyme zu R. f r a q i l i s  zu s te l len.  SCHfiF- 
FER (a.a.0. S. 217) geht gedanklich sogar noch einen Sch r i t t  weiter: 
R. f r a q i l i s  und R. emetica stünden einander dermaßen nahe, "daß man 
beide gut und gern zueinander i n s  Verhältnis von Unterarten setzen 
dirf te" ( I ). 

I m  Verbreitungsatlas (Band 1 A:67, Nr. 0915 und 0916) habe i c h  Karten 
von R. atrorubens und R. olivaceoviolascens nach den Angaben der Kar- 
t i e r e r  zusammen- und gegeniibergestellt: l e i c h t  ersichtbar i s t  d ie  
d ichter  verbrei tete,  häufiger d iagnost iz ier te  Sippe "atrorubens" oder 
jedenfa l ls  das, was d ie  Kar t ierer ,  von F a l l  zu F a l l  eher von SCHIIJUREL 
oder mehr von EINHELLINGER beeinf lußt,  dafi lr hiel.ten. Daß i c h  dor t  E. 
olivaceoviolascens n i ch t  m i t  R. atrorubens synonymisiert, ~ionderri le-  
d i g l i c h  auf e i n  Niveau unterhalb Artranq gedrückt habe, 1öst.e inzwi- 
schen Spekulationen aus, i c h  hä t te  meine "harte Li.iinper-Position" 
(von engl. " to  lump" = vereinigen ) verlassen und nätiere mich wieder 
den "~plitter-Taxonomen" (engl. " to  s p l i t "  = trennen) an. I n  I i l ir l<l ich- 
k e i t  habe i c h  d ie  Kombination "offen", d.h. ohne Angabe eines Basio- 
nyms (Protologs) und somit taxonomisch unwirksam gelassen, we i l  i c l i  
von der genetischen Eigenständigkeit auch einer "Varietas olivaceo- 
violascens" nach wie vor n i ch t  überzeugt bin. So habe i c h  h i e r  led ig-  
l i c h  einen Fehler zu korr igieren, den i c h  e i l f e r t i g  von BRESINSKY 
(1 985:304) übernahm: Erstautor von "olivaceoviolascens" i s t  na tijr- 
l i c h  n i c h t  ROMAGNESI, sondern GILLET! 

So l l t e  s i ch  zwischen R. atrorubens und R. olivaceoviolasceris aber 
doch noch iiienigstens e i n  konstantes, genetiscli f i x i e r t e s  Treiiniiierk- 
mal m i t  eindeutigem Hiatus Finden lassen, wäre d ie  schon von RCiMAG- 
NESI vermutete, von ERBOS, EINI-ELLINCER, KRIEGLSTEINER und MARCllAND 
pos tu l ie r te  Synonymie der beiden Taxa ta tsächl ich zugunsten des Sta- 
tus zweier Varietätenseiner A r t  aufzugeben. Dann s t e l l t e  s i ch  d ie  
Frage nach pler gü l t igen Kombination. Idelclies ßinornen wäre überzu- 
ordnen? 

QUELET führte Russula atrorubens 18138 i n  d ie  Iilissenschaft ein: ziiiar 



t r ug  e r  d ie  Daten auf der "S&ance du 6 aout 1897" vor, b i s  d i e  Arbeit  
a l l e rd ings  herauskam, schrieb man das Jahr 18981 Hier d ie  kurze fran- 
zösische Originaldiagnose (vergl. a .a.O. S. 449; vol lständiger T i t e l  
siehe L i t e ra  turverzeichnis) : 

Russula a trorubens - S t i p e  pruineux, r ide,  blanc, rarement fache de 
rouge. Peridium p lan (Om, 05-7) ;  cu t i cu le  separable, rouqe sanq avec 
l e  disque v i o l e t  no i r  e t  souvent enti6rement de ce t te  derni6re couleur; 
cha i r  rnince, f rag i le ,  blanche, rouge SOUS l a  cut icule,  e t  poivree. 
Lamelles & t ro i tes ,  adnees, blanches pu is  couleur de c i re .  Spore e l l i p -  
soide spherique (Omrn, 008-9), hyal ine 2 r e f l e t  c i t r i n  (Pl. I V  f ig .  1 
12). 
Et&. - Bois argilosableux du centre de l a  France, Nivernais (h Daul- 
noy), vo is in  de emetica. 

Als Protolog f ü r  Russula violaceoviolascens w i rd  meist das Tafelwerk 
"Les Hym&nomyc6test' vor1 C.C. GILLET angegeben (1 874, vol lständiger T i -  
t e l  siehe L i t e ra  turverzeichnis) . Dort f i nde t  s i ch  das gewünschte 
Taxon a l lerd ings noch nicht.  GILLET hat  aber i n  den folgenden Jahren 
zu den dazu nach und nach erschienenen Tafeln mehrere Inhaltsverzeich- 
n isse veröf fent l icht .  I m  Index von 1898 führ t  e r  ( S .  22, zweite Zei- 
l e  von oben): ....................................................................... 

- . ... "629. olivaceo-violascens ( ta  analy t. ) 46" ....................................................................... 
Dies i s t  der Hinweis auf Tafe l  629 (Datum unklar, jedenfa l ls  nach 1884, 
wohl e r s t  1898) und zugleich auf d i e  Sei te  46 i n  "Tableaux Analytiques" 
aus dem Jahr 1884. Dort s teh t  (ganz oben) der folgende Text: ...................................................................... 
"Chapeau olivac&, 2 disque jaunatre, charnu, plan, ombiliqu¿., marge 
l i sse ;  f e u i l l e t s  att&nu&s post ,  nombreux, un peu inegaux, blancs 
d'abord, pu is  jaunatres; p ied ferme, l i sse ,  blanc. - Aut. l e s  bo is  ... R. olivascens Fr." 

Die A r t  s teht  do r t  i n  einer Reihe m i t  "Saveur subitement acre": conso- 
brina, foetens, sanquinea, Ouelet i i ,  fe l lea, olivascens, sardonia. -- 
GILLET hat te  also inzwischen wohl se lbst  bemerkt, da0 se in  1884 a l s  
"R. olivascens Fr." vorgeste l l ter  P i l z  eine andere Sippe d a r s t e l l t  
und i h n  auf der Farbtafe l  bzw. und i m  Index von 1898 i n  "R. ol ivaceo- 
violascens G i l l e  t" uinbenannt. 

Die Hinweise i n  RDNAGNESI (1967:963) passen zu Tafel  629 nach dem In-  
dex von 1898. Seine Ilpl. 189" bezieht s i ch  möglicheriireice auf dieselbe 
Tafe l  i n  einem in anderer Reihenfolge gebundenen Exemplar, denn d ie  
Tafeln GILLETs tragen keine gedruckten Numnern; d ie  von R. ol ivaceo- 

violascens gehört zu den "plancties suppl&mentairesN. 

Diese Tafe l  ze ig t  v i e r  k le ine  b i s  mittelgroDe Täublinge, davon einer 
senkrecht durchgeschnitten, m i t  weißen Lamellen, weinem S t i e l  und wei- 
ßem Fleisch, m i t  t e i l s  niedergedrücktem, ziemlich gleichmäßig (01iv)grün 
gefärbtem I.lut; nur der deu t l i ch  ge r i e f t e  Hutrand i s t  pu rpu rv i o l e t t l i ch  
gefärbt. So s tark  grün habe i c h  R. olivaceoviolascens n i e  gefunden! 
I s t  das überhaupt unser P i l z ?  Herr VOLBRACHT, der m i r  diese Tafe l  zur 
E ins icht  zur Verfügung s t e l l t e ,  schrieb, es gebe noch eine zweite Ta- 
fe l ;  s i e  zeige d i e  Täublinge m i t  denselben v i o l e t t en  Tönen am Rand, 
aber sonst m i t  nur sehr schwachem Grün, f as t  weiß! 

Auch SACCARDO (1 91 2: 101 ) hat d i e  Diagnose zu "(11 . Russula olivaceo- 
violascens G i l l e t ,  I-lymen. Franc. Planch. suppl. (Diaqiiosis deest i n  
oper ib i~s Gil1.et.ianj.s" nach dieser Tafe l  for inu l ier t  ("niaqnosis ex 
icone depromp tat'). 

Die ers te  Diagnnse (jedoch m i t  falschem Nomn) i s t  also von 1RR4, 
das Datum der Tafel  (auf d ie  s i ch  SACCARDO bezieht)  unklar, jeden- 
f a l l s  nach 1884 und vor 1898, und der Iiidex (auf den s ich  RDMAGNESI 
bezieht), von 1898. 

Lklche der beiden Sippen i s t  also ta tsächl ich d ie  ä l tere? Wer s i e  
entgegen der oben begründeten Posi t ion i m  Varietätenverhältnis zu- 
einander s i eh t  und seine Meinung taxonomisch va l ide publ iz ieren w i l l ,  
muß zuerst einmal dieses Problem lösen. 

M i r  s t e l l t  s i ch  diese Problematik n icht .  I ch  sp ie le  weit  eher m i t  dem 
fü r  mich verführerischen Gedanken, Russula atrorubens und Russula o l i -  
vaceoviolascens (ss. auct.) l e d i g l i c h  a l s  Namen fü r  Varianten der 
plast ischen Russula f r a q i l i s  (Pers.:Fr.)Fr. zu führen. Diese Version 
entspräckie n i ch t  nur der In ten t ion  des großer1 A l  tmeic te rs  J. SCIinFrEA 
(und übrigens auch der von MELZER) , somit der Tradit ion, sondern zu- 
g le ich  einem durchaus "bio-logischen" Ar tbegr i f  f. Iilie i c h  schon mehr- 
fach betonte: Die Unterscheidbarkeit von Individuen und Gruppen gcgen- 
über anderen Exeniplarsn a l l e i n ,  unsere Fähigkeit, s i e  gegeneinander 
abzugrenzen: und wieder zu erkennen, macht noch keine A r  tei l  I Die Ana- 
lyse genügt n icht ,  es bedarf auch der Synthese, und zwar üher gröi3ere 
geografische Räume hinweg! I m  K la r tex t  : Es müssen nlindes teris gt~k~i 
(nach I(UYPER), drei (nach KRIEGLSTCINER) oder gar mehr Pkrkma1.a un- . 



k o r r e l i e r t  und ohne fJberschneidungen a l s  Anlagen f es t  i m  Erbgut f i x i e r t  
sein, w i l l  man ta tsächl ich von verschiedenen, von "gutentf Arten spre- 
chen können. 

Noch zaudere ich, b i n  i c h  n i ch t  so weit, wie SCHHFFER damals schon 
war. V i e l l e i ch t  können m i r  d i e  Leser dieses Aufsatzes m i t  einem kräF- 
t i gen  Pro oder Kontra helfen, meine endgült ige Posi t ion ba ld  zu f i n -  
den? 
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Synoptische Schlüssel zu den Rindenpllzgattungen 

Trechisoora. Sistotrernn und Penio~hora 

MICHAEL PILOT 
Mi t t e ldo r f s t r .  10 

D(W)-3400 Göttingen 

Synoptischer Schl.üssel zu Trechi.sporsi 

F r u c h t k ö r p e r  resupinat  (pseudoclavat b e i  f a s t i d i o s a ) ,  o f t  m i t  Rhi- 
zomorphen. Hymen ium g l a t t ,  grandinio id ,  hydnoid, poroid, weiß b i s  
gelb.  Hyphen monomitisch, hyal in  b i s  braun, m i t  S c h n a l l e n  (be i  
e in igen Arten nur basa l ) .  B a s i d i e n  zylindrisch.  S p o r e n  g l a t t ,  
warzig oder f e i n  s tachel ig .  Ohne Z y s t i d e n  . 
Saprophytisch auf Blä t te rn ,  Moosen, Laub- und Nadelholz. 

I 1 A Fruchtkörper pseudoclavat: 6 
poroid: 5 18  

I hydnoid: 3 7 10 20 
g l a t t  - grandinioid:  1 2 4 6-17 21 22 
m i t  Rh izmrphen :  2 3 (4)  5 (10) (11 ) 12-21 
m i t  strengem Geruch: 6 
auf Moosen: 19  

B Hyphen f a s t  ohne Schnallen: 14-1 B 
weinrot m i t  KOH: 1 3  

I m i t  Nadelkristal len:  7 8 

C Basidien besonders lang: 11-21 
m i t  cyanophilen Tropfen: 18-21 

D Sporen winkligr 4 22 
g l a t t :  1-4 20-22 
dickwandig: 1 20 21 
warzig: 5-1 9 
Warzen e n t f e r n t  stehend: 9 

f e i n  s tachel ig :  5 10-17 

I s c h a l  e l l i p t i s c h :  2 (3 )  

I '  rund: (7)  9 14 (15) 18  

1 c o h a e r e n s  2 b y s s i n e l l a  3 k a v i n i o i d e s  4 s u b s p h a e -  

I 
r o s p o r a  5 m o l l u s c a  6 f a s t i d i o s a  7 m i c r o s p o r a  
8 p r a e f o c a t a  9 s t e l l u l a t a  1 0  f a r i n a c e a  1 1  a1n i . co l . a  

I 1 2  c h r i s t i a n s e n i  1 3  v a g a  1 4  e c h i n o s p o r a  1 5  s u b m o l -  
1 i s  1 6  b r e s a d o l i a n a  1 7  z y g o d e s m o i d e s  IR t r a c h y -  
s p o r a  1 9  l e u c o b r y o p h i l a  2 0  g a l l i c a  21 h e l v e t i c a  
2 2  o l i v a s c e n s  

Anmerkung:  12  und 13  haben keine phlebioiden Fruchtkörper und kei- 
ne Pleurobasidien,  s o l l t e n  a l s o  n i ch t  nach P h l e  b i e  1 l a  
t ransponier t  werden. 

14 b i s  17 gewöhnlich un te r  T o m e n t e l l o p s i s  

18 und 19 L i n d t n e r i a  

20 und 21 C r i s t i n i a  

22 B r e v i c e l l i c i u m .  

D i a k o p i e  von T. k a v i n i o i d e s  a u f  Wunsch von  
mir .  

Synoptischer Sclilüssel zu Sistotrema 

F r u c h t k ö r p e r  resupinat  ( e f fuso re f l ex  b i s  p i l e a t  be i  c o n f l u e n s ) ,  
meist g l a t t ,  aber auch grandinioid,  hydnoid und poroid, weiß, grau, 
ge lb l ich .  Hyphen rnonomitisch, hyal in  (bräunl ich  b e i  h e  t e r  onema ) , 
meist  m i t  S c h n a l l e n .  B a s i d i e n  urniform. S p o r e n  g l a t t .  Einige 
Arten m i t  Z y s t i d e n .  
Saprophytisch auf Humus, Laub- und Nadelholz. 

A Fruchtkörper p i l e a t :  1 3  
poroid: 14 1 5  
hydnoid: 1 3  16 17 
g l a t t  - grandinioid:  1-12 18-31 

B Hyphen bräunlich: 1 
ohne Schnallen: 2 3 4 

1 m i t  Zystiden: 5 6 7 0 
C 

I C Basidien, m i t  2-6 Sterigmen: 6 9 10 12 15 22 
m i t  6-8 Sterigrnen: 1-5 7 8 11 1 3  14 16-21 

23-31 

0 Sporen winklig: 



rund: 15 16 19 20 
suballantoid: 5 6 13 14 21 23 29 
länger a l s  7 pm: 3 9-12 17 

1 he te ronema ( " ß o t r y o h y p h a " )  2 e f i b u l a t u m  3 p y r o s p o -  
r um  4 s u b a n g u l i s p o r u m  5 c o r o n i f e r u m  6 s e r n a n d e r i  
7 r e s i n i c y s t i d i u m  8 p i s t i l l i f e r u m  9 a u t u m n a l e  
1 0  eximum 11  p t e r i p h i l u m  12 i n t e r m e d i u m  13  con-  
f l u e n s  14 d e n n i s i  15  a l b o l u t e u m  ( =  e l u c t o r  Oonk 19671) 
1 6  m u s c i c o l a  1 7  r a d u l o i d e s  18  sub t r i gonospe rmum 
1 9  d i a d e m i f e r u m  20 f a r i n a c e u m  21 b r i n k m a n n i  22 qua- 
d r i s p o r u m  23 ~ b l o n g i s p o r u m  24 p o r u l o s u m  25 b i n u c -  
l e o s p o r u m  26  o c t o s p o r u m  ( =  commune) 27 adna tum 
28  a t h e l i o i d e s  ( v g l .  e s t o n i c u m ,  s u b p y r i f o r m e )  
29  h i r s c h i  ( =  s u b a l l a n t o s p o r u m )  30  c o r o n i l l a  31 b i g g -  
s i a e .  

H i l f s s c h l ü s s e l  zu den A r t e n  24-31 : 

1 Sp gebogen: 29 
1" Sp e l l i p s o i d  

Frk m i t  I-lyphenblindelnr 26 octosporum: poru lose- f ibr i l lose 
30 coroni l la :  r e i f  grandinioid, k o n t i n ~ i e r l .  

Frk ohne Hyphenbündel: 
Sp k l e i n  25 binucleosporum: 3,s X 1,6 pm 

24 porulosum: 3,s X 2,2 pm (deut l ich b re i t e r )  

Sp größer 5 prn 
27 adnatum: 7 X 3 pm, Hyphen b re i t ,  ampullat, b i s  15 pm 
28 athel io ides: 7 X 3.5 pm, m i t  olhyphen 
31 biggsiae: 6 X 2,s pm (zyl. b i s  l e i c h t  al lantoid),  

ulhyphen. 

Synoptischer Schlüssel zu Peniophora 

F r u c h t k ö r p e r  resupinat. Hymenium g l a t t  b i s  warzig. Hyphen mono- 
mitisch, hya l i n  b i s  braun, m i t  oder ohne Schnallen. B a s i d i e n  schmal 
c lavat.  Spo ren  g l a t t .  Lampro- und S u l p h o z y s t i d e n .  

C Zystiden m i t  Oendrohyphidia: 9-1 1 
m i t  Sulphozystiden: 1-13 18 
m i t  Lamprozystidan: 1-8 10 12 13 15-21 

0 Sporen länger a l s  12 pm: 1 2 9  
b re i t e r  a l s  6 pm: 1 2 3 5 9 2 1  
a l lanto id :  12-15 17 
l e i c h t  gebogen: 3-8 10 11 16 18-21 
e l l i pso id :  1 2 9  

E an Nadelholz: 12-1 5 
an Laubholz: 1-11 16-21 

1 a u r a n t i a c a  2 e r i k s s o n i  3 i n c a r n a t a  4 l a e t a  
5 l a u r e n t i  6 c i n e r e a  7 nuda 8 v i o l a c e o l i v i d a  
9 l i l a c e a  1 0  l y c i  11  p o l y g o n i a  12  p i n i  13  p i t h y a  
14 " p i c e a "  15  j u n i p e r i c o l a  16  l i m i t a t a  17  q u e r -  
c i n a  1 8  r u f a  19  r u f o m a r q i n a t a  20 p i l a t i a n a  21 v e r -  
s i c o l o r .  

Anmerkung : Folgende Arten lassen s ich  trennen: 
c i n e r e a :  Sv-Reaktion nur einige Monate von Bestand i m  Gegensatz 

zu v i o l a c e o l i v i d a .  Sulphozystiden iianige und n i ch t  
so langgestreckt. 

nuda : d ie  Sporen s ind länger und b re i te r .  
r u f a  : d ie  Sporen s ind etwas schmaler a l s  be i  c i n e r e a - v i o -  

l a c e o l i v i d a .  Die Frk s ind f l e ck i g  wie b e i  e r i k s -  
s o n i .  
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EINLEITUNG 

Welche Arten kommen in einem Gebiet vor? Säuger, Vögel, Baumarten, BIÜ- 
tenpflanzen sind nur einige 6ei.spiele aus einer großen Vielfalt, die man zu kennen 
glaubt (Auch hier gibt es noch Uberraschungen ). Dies ist jedoch nur die Spitze des 
Eisbergs. Dringt man von den als "hochentwickelt" eingeschätzten Organismen vor 
zu den als zunehmend "primitiv" klassifizierten, stößt man schnell auf wachsende 
Unkenntnis. Ich habe liebe und ehrenwerte Zeitgenossen kennengelernt, deren 
Natureuphorie soweit ging, daß sie a l I e Lebewesen ihrer Heimat erfassen woll- 
ten. Ich selbst gab mich einige Jahre dem Traurn hln, a l I e Pilzarten meines 
Landkreises auffinden und bestimmen zu wollen. Später kam mit einem aufkei- 
menden Fernweh die pittoreske Idee, eine Funga Korsikas zu schreiben. Nachdem 
mir in meinem Gebiet weit über 1500. von Korsika gegen 800 Arten bekannt ge- 
worden waren, vertrieb mir die harte Schule der exakteri, wissenschaftlichen My- 
kologie derartige Flausen. Immerhin wurde in den vielen Jahren außerordentliches 
Material gesammelt und streng katalogisiert. Es birgt wahrsctieinlich noch etliche 
Uberraschungen (Ich halte nichts von "Schnellschüssen", es braucht Jahrzehnte 
Erfahrung, uiii wirklich wichti e Merkmale in einer Kollektion zu entdecken: nicht im 
Feld. nicht bei der 'Routine-gchnell-Diagnose: nicht durch 'Abrastern einiger aus- 
wendig gelernter Merkmale", sondern durch intensivste Langzeitbeschäftigung mit 
einer einzigen Art unter Berücksichtigung aller möglichen Untersuchungsmethoden. 
Gewiß haben die genannten Methoden bei bestirnrnten Zielsetzungen ihre Berech- 
tigung, für meine jedoch nicht). 

Niemals wird einer seine heimatliche Umgebung völlig erforschen können. Niemals 
wird einer eine vollständige Funga seiner Heimat erstellen. 

Ais eine Gruppe, die hierzulande als vorbildlich einzustufen ist, mag Helnz Engel 
und seine Mitarbeiter gelten. ihm - oder ihnen - gelang, eigene Kenntnisse und die 
zahlreicher Weitspezialisten auf Oberfranken zu konzentrieren, um das Pilzvor- 
kommen seiner Heimat zu erfassen. Das ihm verliehene Bundesverdienstkreuz ist 
eine berechtigte, viel zu schwache Würdigung dieser Ploniertat. Seine Erfahrung 
treibt ihn unerinüdlich weiter. Er wird immer wieder neue Arten finden. Auch seine 
immense Funga wird "Engels Unvollendete" bleiben. 

Die Vielfalt des Lebens ist zu groß, überdies stets im Fluß. Leben ist nie gleich. 
Was eben konkret erfaßt wurde, ist im nächsten Weltenaugenblick schon wieder 
"erneuert". Der Nachkomme ist "besser" an die neuen Bedingungen angepaßt als 
der Vorg3nger Ich ziehe die optlrnistische Fassung einer ebenso möglichen pes- 
sirnistischeii vos. Das ist Leben1 

Ebenso sicher ist: eine "endgültige" Pezizales-Funga wird sich niemals erstellen 
lassen. Aber jederzeit eine bessere, als die bisher bekannte. - Fahren wir fort mit 
den möglichen Standorten. 

C. WEITERE KLEINBIOTOPE UND SONDERSTANDORTE 

C 1. UFERZONE 

Sandige bis lehmige Uferrsnder bieten im Jahreskreis nahezu mit Sicherheit inter- 
essante Pezizales. Das gilt für Süßwasser, Salzwasser verhindert ein Wachsti~m 
vollständig. Vom Rinnsal bis zum Fluß. vom Teich bis zum See ermöglicht konstant 
vorhanderies sauberes Wasser die Fruktifikation. Die Uferzonen wirken wie Lösch- 
papier, sie saugen die Feuchtigkeit ein. Ohne ständige Feuchtigkeit können sich 
Pezizales nicht entwickeln. Sie benötigen weitgehend konstante Bedingungen. Ne- 
beri der Substratfeuchtigkeit ist eine hohe Luftfeuchtigkeit wichtig. Uferzonen bieten 
derartige Voraussetzungen optimal. Zusätzlich wird in der Regel organisches Mate- 
rial eingeschwemrnt und somit Nährstoff. 

Daher erklärt sich das Vorkommen zahlreicher Pezizales-Arten auf nackter Erde. 
Zum Beispiel konnte jüngst Tnchophaeopsis paludosa vom Seeufer beschrieben 
und neu kombiniert werden. Für mich bleibt erstaunlich, daß die Beschreiber vor 
mir die ungewöhnlichen Seten unter dem Mikroskop nicht entdeckt haben. Zugege- 
ben, sie sirid selten, aber in allen durchgeselienen Kollektionen vortiandenl Wahr- 
scheinlich benierkt nur der unvoreingeriornmene, gründliche Beobachter solclie 
subtilen Merkmale (siehe Einleitung). 

Die ergiebigsten Uferzonen sind naturbelassene Moraste. sumpfige bis anmoorige 
Flachwasserränder, in die Jahr für Jahr Pflanzenreste fallen, Hölzernes oder Krau- 
tiges. Einiges steht heraus, anderes versinkt allmählich. Tierische Debris kommt 
hinzu. Hier bieten sich immer neue ökologisctie Nischen für Pezizales. Erst im ver- 
gangenen Sornrner erlebte ich fast optiniale Bedingungen am Mindelsee, ein Na- 
turschutzgebiet bei Radolfzell. Vom Ausland ist der Etang Noir in den Landes in 
meinen Gedächtnisbildern lebhaft in seiner vielf8ltigen, explosiven Lebenskraft ge- 
speichert. In näherer Urngebung hat man dein Dreifelder Weiher ein wenig ge- 
schützten Sumpfrand belassen. Leider preußisch sparsam. (Nicht finanziell nutzbar 
oder zu schinuddelig für der1 Sonntagswanderer in weißem Heind und Krawatte...). 

Unvergeßliche Erlebnisse fallen mir ein beim Absuchen von Uferzonen. In der Erin- 
nerung taucht der malerische Küstenort Porto auf, das korsische St. Tropez für In- 
sider. Dort ergießt sich der gleichnamige Fluß mit seinem eiskalten, klaren Hoch- 
gebirgswasser ins Meer. Er hat ein flaches Schwemmland zwischen aiisonsten bi- 
zarren Steilküsten angespült. heute als offener. kiesiger Park trotz Tourismus eini- 
germaßen erhalten. Das Ufer des Porto ist stellenweise durch gefällte Eukalyptus- 
stämme von gigantischen Ausmaßen befestigt, denn bei der Schneesctirnelze iin 
Gebirge wird er bis zur Mündung zuin reißenden Fluß. Zudein säuinen ihr1 staitlictie 
Erlen, die hierzulande uribekannte Herzblättrige Erle (nlnus cordata), welche inelir 
an mächtige Pappeln erinnert. 

In verschiedenen Jahren habe ich in diesem zauharhaften Ort mehrmals die Ufer 
abgesucht, fast irnmer erfolgreich. 1984 stieß ich auf eiiie ungewöhnliche Lorchel, 
welche entfernt an eiiie win7jge Helvella solitarra erinnerte, jedoch mit erheblichen 
inakroskopischen Abweichui'igen. Eine korsische Varietät, vielleicht eine unbe- 
kannte Art? Für mich wurde sio zur "Korsischen Solitaria". Natüilich reizte der Ge- 
danke, eine neue Art zu behaupten, der üblichen laxoriornischen Traditiori folgend, 
welclie gerade in dieser Gattung einer1 fast uridurchdringlicheii Dschuiigel wuchern 
ließ. 1990 stieg ich wieder bariußig ins eiskalte Wasser des Porto und ging die Ufer 
ab. Da standen sie an gleicher Stelle1 Zahlreiche Apothecien waren vorhanden. 
Und diesmal entsprachen sie in allem ohne jede Abweichung dem ublichen Habitus 
der Helvella solitaria. Zum Glück habe ich inich nicht dazu verführe11 lassen, eine 



neue Art zu "machen". 

J k ä  Zauberhafteste zum Schiuß: Viele Apothecien standen unter Wasser. wurden 
. vom Porto Überspült. Sie schienen unbeschadet untergetaucht, waren prächtig ge- 

diehen, als fühlten sie sich unter Wasser besonders wohl. 

Heimische Flüsse - von der Sieg bis zum Rhein - lohnen die Mühe nur an wenigen 
Stellen. Es scheint, auch für Pezizales ist ihre Fracht zu giftig. 

C 2. SPRITZWASSERZONE 

Besonders reizvoll sind Stellen, wo Wasserfälle gichten und dabei permanent Was- 
ser verspritzen. Hier kann sich eine eigene Natur einstellen. Dazu muß man nicht 
unbedingt ins Hochgebirge. Um den Heimatort Wissen herum gibt es zum Beispiel 
bei starken Regenfällen regelmäßig kleine Wasserfälle in den Schieferfelsen, ins- 
besondere in schattigen Steinbrüchen oder Schluchten und Kerben, weiche hier als 
"Seifen" bezeichnet werden. Im Bachlauf entdeckt man winzige Spritzwasserronen. 
Gummistiefel machen's möglich1 

C 3. BODEN: ARTEN, EINMISCHUNGEN 

Mir wird unbegreiflich bleiben, wie der WestennrBlder seinen heimischen Grund, den 
Boden nennt. "Dreck" sagt er dazu1 Als Zugereister, der ich in den Augen der sonst 
so freundlichen und keineswegs sturen Ansässigen immer bleiben werde, fehlt mir 
das Verständnis, daß man der Scholle einen solchen Namen verpaßte. Man konnte 
ihr in früheren Zeiten nur unendlich mühsam etwas Eßbares abgewinnen, oft gab 
sie trotz allen Schuftens nicht geriügend her für hungrige Mägen. Vielleicht war es 
eben gerade dieser ständige Kampf mit der schweren, steinigen und nährstoffar- 
men Erde, der zu einer solch abschätzigen Bezeichnung führte? Andererseits 
spricht man von der "Muttererde" - und fängt mit diesem Wort viel tiefer und würdi- 
ger die Bedeutung dieses Mediums ein. Sie birgt in hohem Grade die Bedingungen 
für Leben, sie bringt das Leben in großer Vielfalt hervor. 

Im Boden weitet sich mineralisches Leben .in organisches Leben aus. Leben reicht 
viel. viel weiter, als man weiß oder "einsehenu kann. Wer Boden - die Kommunion 
organischen und mineralischen Lebens - als Dreck bezeichnet, hat nicht viel dar- 
über nachgedacht. Der Begriff Dreck scheint mir einzig und allein für eine der zahl- 
reichen menschlichen Qualitäten reserviert. Das Wesen Mensch kann Dreck pro- 
duzieren und damit die Umgebung belasten, die ungestörte Natur bringt niemals 
Dreck hervor. 

Das Medium Boden speichert Einmischungen. Es entstehen Minibiotope. Sie er- 
halten sich als mikroskopische Blasen in originärer Weise. Trotz ihrer Kleinheit 
verfügen sie ohne Zweifel über eine11 eigenen (wenig bekannten) Geo-Bio-Rhyth- 
mus, der nicht selten die "Grund"bedingung beinhaltet für die Existenz von Peziza- 
/es. Derartigen Bedingungen und ihrer Erforschung gilt unser besonderes Augen- 
merk. 

Die moderne Bodenkunde (Pediologie) in ihrer nüchternen, oft unübersichtlichen 
Formelsprache bleibt beklagenswert blaß und undidaktisch "verstaubt" - so als wä- 
ren die Bodenkundler selber in ihrem Begriffsverwirr stecken geblieben - geradezu 
porptiyrisch, das heißt wie Einsprenglinge in feinstkörniger Grundmasse. Dessen 
ungeachtet sind ihre Ergebnisse spannend und faszinierend. 

Man versteht unter Boden die oberste Verwitterungsschicht der Erdrinde. Erosion 
und Verwitterung der Gesteine haben ihn hervorgebracht Dies ist jedoch nur die 

halbe Wahrheit. Erst biogene Vorgänge - wie die Humusbildung - und klimatische 
Einwirkungen machen ihn zu deni. was er ist. So ist Boden die oberste, lockere 
Schicht dar Erdrinde, gleichsani die dünne, lebendige Haut des Erdballs, welche 
darunterliegendes Geste111 Überzieht. 

Ein vertikaler Schnitt läßt die einzelnen Bodenschichten, die Horizonte, erkennen. 
Ihre Darstellung ergibt ein Bodenprofil. Es ist das jüngste Ergebnis eines Jahrmilli- 
arden dauernden Prozesses. 

Zuallererst mußten die Gesteine selbst entstehen. Im Anfang verkrustet der glut- 
flüssige Erdball oberflächlich durch Abkühlung. Tiefengesteine verfestigen sich im 
Inneren zur Erdkruste bis zu einer Tiefe von etwa 40 Kilometern, bis 2000 km tief 
reicht der Erdmantel. Ergußgesteine oder Vulkariite aus magrnatischer Abfolge fin- 
den als Gesteinsschmelze einen Weg bis zur Oberfläche. so zum Beispiel der Ba- 
salt. Verwitterung. Abtransport und Ablagerung lassen neue Gesteine, die Sedi- 
mente, entstehen. Beispiele sind Sand, Sandstein, Kalkstein. Wirker1 erneut Druck- 
und Temperaturänderungen, kommt es zur Gesteins-Metamorphose, bildet sich 
metamorphes Gestein. Das ausgedehnte Rheinische Schiefergebirge besteht dar- 
aus. Meeressande und -tone werden zu Schiefergestein. Im ewiger1 Wechsel wird 
Festes zerrieben und Zerriebenes wieder verfestigt. 

Das Bodenprofil ist das jüngste Ergebnis der standigen und anhaltenden Umwäl- 
zungen. Mit jeder tieferer1 Schicht reist man tlefer iri die Vergangenheit. VÖlll an- 
derswo eiitstandene Verwitterungsprodukte wurden an die untersuchte 8telle 
transportiert und abgelagert, alsbald von neuem Material überdeckt oder wieder 
freigespült und erneut veitrieben. 

Die Sedimente lassen sich nach der Korngraße einteilen. Kies setzt sich aus Korn- 
großen zwischen 2 mm und 20 cm zusammen. Noch größere Brocken werden als 
Blockwerk bezeichnet. Sand besteht aus 2 bis 0,2 mm kleinen Sandkörnern. Noch 
feinere Bestandteile haben Schluff und Ton. Tone entstellen, wo sich feinste 
Schwebeteilchen aus dem Wasser ablagern. Mit der Zeit verfestigen sie sich zu 
Schieferten, zuletzt zu Tonschiefer. Stark mit Sand vermischter Ton wird als Lehm 
bezeichnet. Sande verfestigen sich zu Sandsteiri. Oft werden sie nach dem Binde- 
mittel benannt. welches die Sandkörner miteinander verkittet, zuin Beispiel Kalk- 
sandstein, Quarzsandstein, Tonsandstein. sandstein, der Gesteinsbruchstücke 
enthält, wird zur Grauwacke. Verkittete Kiese heißen Konglomerate. 

Sedimente. welche vorwiegend aus Kalkspat ('Calcit', Calciumcarbonat. CaCO,) 
bestehen, bilden den Kalkstein. Nur selten wurde das enthaltene Calcium che- 
misch, also anorganisch gebildet durch Auskristallisation aus dem Wasser. Bei Kal- 
ken allgemein (nicht nur bei Kreide oder Muschelkalk) haridelt es sich fast immer 
um or anisches Kalkgestein, entstanden aus tierischen oder pflanzlichen Resteri Mg (26. uscheln, Schnecken, Kalkalgen. Korallei~). Kalkstein ist ein hauptsächlich 
durch Tone verunreinigtes Calciumcarbonat: Kalkmergel enthält 75 - 90 ?/o, Mergel 
40 - 75 ?/o, Tonmergel 10 - 40 4'0 CaCO,. Marmor ist sehr reines, feinkristallisiertes 
CaCO,. Kalksinter (Travertin) oder Kalktuff sind lockere Gesteine, welche uin 
Pflanzenteilchen herum ausgeschieden wurden. 

Die so entstandenen Gerne&e werden trotz ihrer heterogenen Zusammensetzung 
von Organismen~unterschiedlich tief besiedelt und verändert. Tiefwurzelnde Bäume 
durchdringen den Boden weit hinab, nach oben werd~n  die vorkommenden Orga- 
nismen immer zahlreicher. sowohl die Individuen wie aucli die Arten. 111 tiijhlungen 
verfangen sich Wasser und Luft .mit Sauerstoff und Kohlendioxid. Mineralisches 
Und Organisches (zß. Laubstreu, Tierleichen, Kot) fügen sich ein in den Prozeß der 
Hurnusbildung oder Humifizierung, der durch Tiere, Bakterien und Pilze bewerk- 
stelligt wird. 



Als Beispiel eines Bodenproflls des Waldes können - grob eingeteilt - 3 Schichten 
vorkommen. Vielleicht 25 cm mächtig ist der Oberboden, auch A-Horlzoiit oder 

~~uswaschungshor izont  genannt. Im folgt, etwa weitere 35cm tief, der Unterboden, 
' 

als B-Horizont oder Einwaschungshorizont bezeictinet. Darunter beginnt das an- 
stehende Gestein, der C-Horizont. 

Die Pilze als Zersetzer (Destruenten) stellen sehr maßgebliche Architekten des Bo- 
dens dar. Wie tlef reichen sie hinunter? Als Mykorrhiza-Partner vermutlich so tief 
wie die Wurzeln der Bäume selbst. Reizvoll wäre, zu wissen, wie weit die einzelnen 
Arten aus eigener Kraft ohne die Hilfe des Baumes suchend vordringen können. 
Mir scheint, wer den Hallimasch eines bestimmten Waldgebietes als den größten 
lebenden Organismus der Welt bezeichnet (eine der jüngsten Blüten des Sensati- 
onsjournalismus hat zumindest Humor, leider weniger exakt belegte Kenntnisse. 
Die 'üngste DG1 b -Tagung in Schwäbisch Grnund (Mai 1992) widmete sich u.a. der 
modernen Mykorrhiza-Forschung mit dem Vortrag Dr. Agerers. Hier bahnt sich mit 
neuen Erkenntnissen ein neues Verständnis symbiontischen bis parasitischen Zu- 
sammenlebens von Pflanze und Pilz den Weg. Hieraus ergaben sich auch für die 
Pezizales Konsequenzen mit neuen Fragestellungen. 

Ais Überwiegend saprophytische Arten dürften die Pezizales nicht in der Lage sein, 
sehr tief aus eigener Kraft in den Boden einzudringen. Im eigenen Vortrag zeigte 
ich auf der angegebenen Tagung Bilder vom "Ernährungs- und Suchmycel" von 
lodophanus carneus in feuchter Kammer. Immerhin war der größte Teil der inneren 
Oberfläche des transparenten Plastikschächtelchens (ca. 80 cm2) übers onnen. R abhängig von der Verteilung des Nährsubstrats (exkrementenhaltiger Erdsc lamm). 
Uber die tatsächliche Verbreitung des Mycels der Pezizales in der Natur ist wenig 
bekannt. Diesen Fragen wird in Zukunft besondere Aufmerksamkeit gewidmet wer- 
den in der eigenen Arbeit. 

Besser bekannt ist, welche Bdden von den einzelnen Pezizales - Arten bevorrugt 
werden (zB. "Klebsand" (Kaolin) - Bewohner, kalkholde -, basaltholde Arten, 
"Brandstellen"-Bewohner). Nicht selten hat die Korngröße Bedeutung (zB. sand-, 
lehm-, tonbewohnende Arten). 

C 4. BELASTETE BODEN 

Zahlreiche "Altlasten" hat die Industrie allerorten hinterlassen. Von Halden, Depo- 
nien, Schutt oder Stollen (b4 - b7) wurde bereits berichtet. Eintragungen von 
Fremdmaterialien bis hin zur Schwermetallkontaminierung scheinen die Pezizales 
nicht abzuschrecken. Im Gegenteil stellen sich an solchen Plätzen gelegentlich 
Ascomyceten-Paradiese ein. Einerseits fördern belastete Böden mit ihren Einmi- 
schungen häufig direkt das Wachstum, andererseits seM eine spärliche Besiede- 
lung durch Gefäßpflanzen den Konkurrenzkampf der Arten untereinander für Pe- 
zizales herab, wodurch sie indirekt gefördert werden. 

Die besondere Fahigkeit bestimmter Pilzarten, belastete Böden zu verwerten und 
damit gleichzeitig zu regenerieren, wird meines Wissens noch nicht spezifisch 
ausgenutzt. Vielleicht schluinmert hier eine zukünftige Methode natürlicher Ent- 
giftung. 

Wo die Behörden die Artenvielfalt bestimmter belasteter Böden anerkannten, ent- 
standen einige weni e Naturschutzgebiete. Als Beispiel seien die schwermetall- 
haltigen Halden von Y ittfeld im angrenzenden Nordrhein-Westfalen, Kreis Siegen- 
Wittgenstein genannt, einem der diesjährigen Begehungsschwerpunkte der hiesi- 
gen Pilzkenner. Leider bleiben derart positive Reaktionen der verantwortlichen 
Behörden äußerst selten. In Rheinland-Pfalz scheint nian von tieferen Einsichten 
weit entfernt. Naturschutz bewegt sich auf "eingefahrenen Bahnen". Die Pilze 

kommen (noch) nicht vor in den Darstellungen schützenswerter Biotope (siehe %B. 
Naturschutz bei uns. Besonders geschützte Biotoptypen. Rheinland-Pfalz. Laii- 
desaint für Umweltschutz. - Jüngsterschienen). 

C 5. MOOSE 

Verdienen Pezizales, wenn sie Moose besiedeln, eine taxonomische Son- 
derstellung? Unter dem Begriff Bryoptiilie ("Moosliebende", "Moosbewohnende") 
werden rezent zahlreiche Arten und eigene Gattungen (zB. Ramsboitomia) be- 
schrieben. 

Eigene Untersuchungen lassen erkennen, daß es Pezizales gibt, die streng an 
Moose gebunden sind. und andere, welche nur fakultativ (2.B. Aleuria) Moose aus- 
nutzen. Vorliegende Ergebnisse sind für künftige Publikationen vorgemerkt. 

Neben angenommener absoluter Wirtsspezifität rein bryophiler Arten, das heißt 
eine Art kommt nur auf einem einzigen Wirtsinoos vor, gibt es offensichtlich alle 
Abstufungen bis zur weitgehenden Nichtspezifität reiner Saprophyten, Mykorrhiza- 
Bildner und Parasiten. Dies führt in die Grenzgebiete der Taxonornie, zur taxono- 
niischen Philosophie mit resultierender1 Art- und Gattungskonzeptionen. 

C 6. HOLZ 

"St6ckchenumdreherl" spöttelten die Blatterpilzsammler auf den groflen, bedeuten- 
den Exkursionen der erster1 Jahre nieiner Beschälti ung mit Pilzeii und schüttelten 
die Köpfe. "Wie kann man sich nur mit solchen Pünttchen auf modrigen Holzisten 
anfreunden?". Wer den üblichen Anlauf macht, uin in die Pilzkunde einzudringen, 
also stattliche, am liebsten riesige Blätterpilze sucht, mag nicht wenig stolz sein 
über die eiaenen Erfolae. werin er hundert. zweihundert urid mehr Arten aufaestö- 
bert und - Anigermaße; : zu bestimmen gelernt hat. "Großpilzjägerl" miirmelt~n die 
"Fort-Geschrittenen" urid versenkten ihren Blick augenblicklich wieder hinter ihren 
Lupen und Mikroskopen. 

Doch was macht man, wenn das Wetter gar zu pilzfeindlich ist und kein Großpilz 
austreibt? Was macht man, wenn man auf Entdeckungen aus ist, aber nichts zum 
Entdecken wächst? Noch schlimmer, wenn Gäste dabei sind, die zwar nichts be- 
zahlt haben, aber die Etiie ihrer Anwesenheit mit zahllosen Neufunden und Neu- 
kenntnissen "belohnt" haben möchten? 

Man dreht Stöckchen um1 Durchmustert den Holzmulm, die Krautreste. So wird 
man Immer fündig, auch in der schlechtesten Pilueit. 

Porlinge, Schichtpilze, Tremellen und vieles mehr erschließen den ehemaligen 
"Großpilzjägern" ein neues Revier. Daneben vermögen die "Pünktchen" zu faszl- 
nieren. Pünktcheri in allen Farben und vielen Formen. Jetzt beginnen die Augen 
der Myxo-. Hypho-, Ascon~ycetologen zu leuchten, eben der "Extrem- Stöck- 
chenumdreher". 

Bei allem Spaß an solchen fabulierenden Aussagen ist nicht zu übersehen, da0 die 
Artenzahl der inoperculaten Ascomyceten auf diesem Substrat die Artenzahl der 
Pezizales gewaltig übersteigt. Dennoch wachsen viele, hocliinterssante Pezizales 
auf klolz. Ihre Entdeckung fordert erhebliche Erfahrung (Die Erfahrung des 
Stöckchenurndrehers" ...). 



DGfM-Taauna in Schwäbisch Gmünd meldeten die Pilzex~erten veraleichbare 
$*No Stämme in Wald und Flur gestapelt werden, wird zugleich der Bodenwuchs 

- zerstort. In der Regel kommt es zu starken Verletzungen des Untergrunds, der ßo- 
den wird umgepflügt, nackte Erde wird frei. Alsbald stellen sich Pionierorganismen 
ein, darunter viele Pez~zales. Der Holzstoß sorgt für ein besonderes Mikroklima 
durch Beschattung oder abtropfendes Regenwasser. Daher lohnt besonders die 
Umgebung gestapelter Hölzer. Stammholz selbst bietet nur wenigen Pezizales Le- 
bensraum. 

c8. HOLZRESTE: STUBBEN, ÄSTE. RINDEN, SÄGEMEHL HOLZMULM, 
VERBAUTESHOLZ,FEUCHTUEGENDESHOLZ 

Zu ungewöhnlicher Zeit die heimatlichen "Monokultur-Baumplantagenn - man sollte 
sich eigentlich weigern, derartiges als Wald zu bezeichnen - zu durchstreifen, jeM 
im Vorfrühling, schien sinnlos. Frische Luft und Gesundheit ja, aber Pilze waren 
nicht zu erwarten. Helnrich Lücke, der ebenso unermüdliche wie erfolgreiche 
"Waldläufer", war wieder einmal bei mir. Wir hatten viel mikroskopiert, jetzt mußten 
wir an die frische Luft. Also hinaus in die "Waldungen" des nährstoffarmen Schie- 
fergebirges meiner heimatlichen Umgebung. 

Nichtsl Weit und breit kein Pilz. Wir durchquerten einen Hügel nach dem anderen. 
Auf lichte, verkrüppelte Birkenmischwäldchen an den Steilböschungen folgte auf 
den Flachstücken Fichtenhochwald mit offenem Unterboden, durch den man in sei- 
ner Artenarmut bequem spazieren kann. 

Plötzlich trat Helnrich Lücke gegen einen durch und durch morschen Ei- 
chenstubben. Solche Stubben waren noch gelegentlich erhalten als letzte Zeugen 
des einst vorherrschenden Eichen-/Buchenwaldes. Man hat ihn der raschwüchsi- 
gen, profitversprechenden, nicht hierher gehörenden Fichte geopfert. 

Der Stubben brach und gab sein Geheimnis preis. Nichts deutete von außen auf 
sein reiches Innenleben. Im dunklen Wurzelbereich wuchsen unzählige Winzige 
Kreislinge (Cudoniella acicularis) Zwar kein Operculater, aber doch ein Beispiel für 
ungewöhnliche Suchmethoden. Bei dieser Gelegenheit sei an das meisterhafte 
Buch Herrnann Jahns "Pilze die an Holz wachsen" (Verlag Busse, 1979) erinnert. 

Von einer erfreulich Entwicklung in der Gattung Morchella ist in diesem Jahr zu be- 
richten. Diese kalkliebenden Arten kommen im engeren, ei enen Untersuchungs- 
gebiet nur selten vor, in der Natur eben in den wenigen kal [ hakigen Plätzen oder 
gelegentlich auch im basaltischem (basischen) Gestein. Seit die Verwendung von 
Torf in den Gärten wegen der mit der Torfgewinnung verbundenen Zerstörung der 
letzten Moore irl die Kritik geraten ist, wird verstärkt gemulcht. Im Gärtnerbetrieb 
wird vorzugsweise Fichtenrinde zerkleinert und sterilisiert. Dieser Mulch dient als 
organische Isolationsschicht für die Gartenerde und ersetzt den Torf. Zahlreiche 
Wissener Gäiten wurden inzwischen gemulcht. 

Mitten in der Stadt liegt ein Vorgarten von Wohnzimmergrdße. Er war bei einem 
Besuch am 30.4.1992 von über 70 meist kräftigen Fruchtkörpern der Morchella 
elata bevölkert, der größte hatte eine Gesamthöhe von 31cm, der Hut erreichte 
eine Höhe von 15 cm und eine maximale Breite von 8 crn. Welch' ein Anblickl Man 
hatte im vorausgegangenen Spätjahr gekalkt und gemulcht. Wenig später sah ich 
in einern anderen Wissener Garten ein ähnliches, schönes Vorkommen. 

Im Rahmen eines Lichtbildvortrags auf der Tagung des Naturhistorlschen Vereins 
in Montabaur konnte ich ein Riesenexemplar ausstellen. worauf einige Teilnehmer 
aus ihren Städten von ähnlichen Vorkommen berichteten. Auch auf der folgenden 

~assenfrÜktifikationen von Morchella elata. Neue ~arten~rakt iken sorger?somit bei 
günstiger Witterung für eine stärkere Verbreitung dieser Art. 

Holzmulm aller Art schafft beste Bedingungen für viele Pezizales. Das Wissener 
Sägewerk, mitten in einem beantragten Naturschutzgebiet gelegen, verursacht 
große Mengen Rindenreste und Sägemehl fast ausschließlich von der Fichte, wel- 
che in der Natur verbleiben. Das verrottende Material liegt in einer Bachaue. Lehme 
und Schlackensande kommen hinzu, vermischen sich an manchen Stellen. Das 
bedingt nicht nur eine üppige Vegetation, sondern auch optimale Standorte für Pe- 
zizales. Zum Beispiel wuchsen hier die allergrößten Exemplare der Gyromitra 
esculenta, die mir zu Gesicht gekonirnen sind. 

Hochinteressant für den Pezizales - Sucher ist ins Wasser gefallenes pder im Was- 
ser verbautes Holz. In Bachbiegungen stapeln sich häufig gefallene Aste und son- 
stiger Holzbruch. Durch die Kapillarwirkung der Leitbündel wird auch im toten Holz 
ständig Wasser von unten angesaugt. So können sich zahlreiche Ascomyceten auf 
berindetern oder unberindetein Holz einstellen. Scutellinia - Arten trifft man fast re- 
gelmäßig an, abei auch Vertreter von Pachyella, Trichophaeopsis oder Miladina le- 
chithil~a und zahlreiche weitere. Im Gebirge mussen die Bäche oft besonders be- 
festigt werden, um die Reißwasserfluten der Schneeschmelze zu bändigen. Wo 
man dazu Holz benutzt. bieten sich gelegentlich geschützte. ständig feuchte Ni- 
schen und Halbhohlen, wo Moos und eben Ascomyceten wachsen können. In Erin- 
nerung geblieben ist zum Beispiel ein ergiebiges Vorkommen von Pachyella wola- 
ceonigra, welches ich an einem derartigen Standort in der Umgebung von Jenbach 
entdeckte während der Dreiländertagung der DGfM. 

C 9. STREU: BLAll'MULM, NADELSTREU 

Die "Geheimnisvollsten" unter den Nadelstreubewohnern sind vielleicht die Arpinia- 
Arten. Ihre Entdeckung von Berthet (1974) über Geeslnk (1982) bis hin zu 
Hohmeyer (1 988) erfolgte erst in den letzten Jahren. Besondere Umstände, be- 
sonderes Gluck führten dazu, daß ich Hohmeyers komplettes Untersuchungsmate- 
rial mitbearbeiten durfte. Einige Untersuchurigen führte er in meinem Labor durch. 
Winzigste, mikroskopisch kleine Fragmente aller Arten verblieben in meinem Her- 
bar. Wenige seltene, weitere Funde trafen hierher ein, so daß mir möglich wurde, 
einige kleinere Ergänzungen dem bisherigen Wissen zuzufügen. 

Einige (mindestens 2 äußerst ungewöhnliche) weitere "Nadelstreu-Pezizales" sind 
;och nicht sicher zugeordnet und müssen vorerst ein Herbardarsein als 
Unerkannte" ertragen. Vielleicht sind sie bei der künftigen Untersuchung mit er- 

weiterter Erfahrung determinierbar, vielleicht aber auch Unbekanntes. Vieles wird 
aus Zeit- und Personalmangel kaum in der nötigen Grundliclikeit untersucht werden 
konnen. Dazu reicht "e i n Außenseiter-Leben" nicht. 

CI 0. PFLANZENRESTE 

Sonstlge Pflanzenreste auß& Stamm- und Astholz wie Wurzeln. Halme, Laubblät- 
ter, Bluten und Früchte, insgesamt die Uherreste von Kraut- und Grasfluren sind 

otentielle PezizAles - Standorte. Komposthaufen, Reisigläger, Mähreste bis hin zu 
Rlisthaufen lohnen sich fast immer für eine Inspektion. Allerdings braucht man ge- 
schulte Augen, um die oft verborgenen oder winzigen Arten zu entdecken von 
Thelebolus, Ascobolus bis Cheilymenia, Melastiza, Aleuria oder Peziza. 
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CI 1. KRAUTFLUREN 

n zahlreichen Feuchtstellen, insbesondere im Bachuferbereich der Mittel ebirge, 
,..&ornmt die Pestwurz (Petasites hybridus) in maximaler WuchsgrÖOe vor. Sie wird 

dann übermannshoch. Fast vor der Haustür bringt der Brölbach solche wunderba- 
ren "Pestwurzwälder" hervor. Unter diesen Riesenpflanzen kann man durch- 
schlüpfen, ohne großen Schaden zu verursachen. Besonders wenn sie in voller 
Blüte steht, kann man sich im Inneren dieses "Waldes" fesseln lassen von einer 
höchst eigentümlichen Zauberweit. Zudem bietet der beschattete und von weiterem 
Bewuchs freie, oft humusreiche Untergrund gute Chancen für das Vorkommen von 
Pezizales. 

Ein anderes Beispiel sind schütter gewachsene Dostfiuren (Origanum vulgare) auf 
Hochofenschlackensanden, welche schützend und ernährend wirken für besondere 
Pezizales. Hier wartet ein interessanter Fund auf endgültige Klärung. Als drittes 
und letztes Beispiel seien die Cistrosen mediterraner Macchien genannt, unter 
denen sehr spezifische Pezizales wachsen, wie Helvella helvellula. 

Während Pezizales die krautige Debris häufig ausnutzen, stellen sie sich an leben- 
den Kräutern wohl selten ein. Aber hier hat die Mykorrhiza-Forschung neue Fragen 
aufgeworfen. 

c12. DUNG 

Es gehört Überwindung dazu, um sich mit den verschiedensten Losungen abzuge- 
ben. Wer es wagt, muß strenge Hygienemaßnahmen berücksichtlgsn. Von ihrien 
soll im Kapitel Methodik die Rede sein. Als Lohn erwartet den Mutigen eine eigene 
Welt. 

Als mich Marten van Vuure mehrmals nach Korsika begleitete, verheimlichte er 
zunächst, welche Ueblingsmltbringsel er von der "Insel der Schönheit" seinem 
Freund Jup van Brummelen mitnahm. Verständlich, denn wessen Augen begin- 
nen zu leuchten angesichts von Dungproben? Erich Jahn muß es zu einer Mei- 
sterschaft in deutschen Landen gebracht haben, Freunde und Bekannte zu Über- 
zeugen, ihm Dung aus fast allen Winkeln dieser Erde und von allerlei Getier zu- 
kommen zu lassen. Welche Schätze in seinem Hausl Und welche Tragik, daß er 
sein in Deutschland unerreichtes Werk nicht fortsetzt1 

Zögernd erst. dann mit wachsender Begeisterung begann ich eigene Studien. In- 
zwischen liegen dicke Ordner vor, die im Rheinland-Pfälzischen Pilzjoumal langfri- 
stig aufgearbeitet werden sollen. 

CI 3. BESONDERE SUBSTRATE: PAPIER, GEWEBE, FIV: H012 

Wer im Sommer alpine Skistationen besucht, begeht einsaine Hange. Technisches 
Gerät steht ungenutzt herum, die Lifte stehen still, am menschenleeren Kassen- 
häuschen stehen alte Preise. Man wird sie liften ... Schwer vorstellbar, da8 dieses 
Wesen Mensch alljährlich von dem Trieb gepackt wird - dem Zugvogel gleich - 
hierher zu koinmen, uin sich unter einer Vielzahl seinesgleichen diese Hänge auf 
Brettern hinunterzustürzen. Der einsame Sornmergast anderen Trieben folgend) 
stößt schnell auf die Spuren des wilden Treibens. Die I, atur ist gleichsam abge- 
schleift. Nur zähe, sich duckende oder in Schutzwinkeln wachsende Pflanzen sind 
übriggeblieben. Blanke Stellen schauen heraus. Wo die Schrieeraupen wühlten, ist 
alles verwüstet. 

ner Talstation. Die Säuberungskolonnen haben wohl einige Stapel alter Zeitschrlf- 
ten Übersehen, welche halb von Erde überschwemmt im Graben faulten. Sie hatten 
einen Rest Feuchtigkeit gespeichert, eine intensiv strahlende Sonne erreichte den 
verborgenen Winkel tagsuber nur kurz. Auf dem alten Papier und in unmittelbarer 
Umgebung an den Lehmwänden wuchsen mehrere Pezrzales-Alten, darunter die 
wunderscliöne Melastiza boudieri mit einem leuchtenden, reinen und kräftigen Rot. 
Als ich ein Jahr später bei ähnlicher Witterurig erneut den Standort aufsuchen 
konnte. war sie wieder da1 

(wird fortgesetzt) 

In Obertauern wurde ein schmaler Entwässerungsgraben angelegt in der Nähe ei- 
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&semmenfassunq: Es werden Funde von Entoloma araneosum (QuB1.) Mos. und 

Conocvbe inocybeoides Watl. m i t  abweichenden Basidienverhdltnisse beschrieben. 

Der taxonomische Wert von L fulvostrisosynj (Bk. & Br.) Mos. wird anhand eines 

Fundes, der zwischen araneosug und f u l v o s t r i w s ~  steht, d iskut ier t .  

Findings o f  Entolcuna a r a g t t w  (ui41. )Mos. and mngcvbe inocybq?y&d~s 

Watl. are discribed. The value o f  @toloma fulvostrisosug (Bk. & Br.)Mos. i s  

discussed based on a col lection standing between araneosum and ~ l ~ ~ s t r ~ g o s u m .  

Die Anzahl der Sporen, die pro Basidie produziert wird, i s t  e in Merkmal, das 

gattungsspezifisch und abhangig vom Autor sehr unterschiedlich gewichtet wird. 

I n  den Gattungen Mycena und Psathvrella wird der Sporenzahl pro Basidie prak- 

t isch keine t a x m i s c h e  Bedeutung zugestanden (2.B. KOhner 1938. Maas Geeste- 

ranus 1978, Smith 1934. K i ts  van Waveren 1986). I n  anderen Gattungen, wie etwa 

Entoloma oder Ccmcvbe, werden die Basidienmerkmale teilweise zur Trennung auf 

Artebene herangezogen (2.0. Noordelcos 1987, Watling 1982). 

Andere Autoren bevorzugen eine KomoruniOlösung zwischen diesen beiden Extre- 

men. I n  der Qattung Jnocybe hä l t  der niederlllndische Rif3pilzspezialist m. 
Kuyper d ie Sporenzahl pro Basidie fUr e in ausreichendes Kriterium zur Trennung 

auf Varietätsebene (Kuyper 1986). 

Tatsachlich f indet man immer wieder auch bei "rein" viersporigen Arten einzel- 

ne Basidien mit zwei oder gar drei Sterigmen. Das ihngekehrte g i l t  f i i r  "rein" 

zweisporige Arten. 

I m  folgenden sollen Funde von Agaricales vorgestel l t  werden, die durch die 

Zahl der Sporen, d ie pro Basidie produziert werden. von der Norm abweichen, 

wie s ie Oblicherweise i n  der L i teratur  dargestel l t  wird. 

1 . En&&!!!!-a~~_~-rn (a ib let  ) Moser 

Funddaten: 23.04.1989. Dormagen-Knechtsteden M B  4806. 5 Fruchtkörper auf 

lehmig-gleyigem Untergrund zwischen Waldbingelkraut (Mercurialis perennis) 

unter Acer pseudoolatanus. Nachweis: Exsikkat (TM 05-89), Beschreibung, Dia. 

Hut: 1,5 - 2 an Durchmesser, 0,5 - 0.7 an hoch. kegelig, kaum aufschirmend, 

Rand i m  A l t e r  etwas aufbiegend: f e in  we iß l i ch -s i l b r i g  befasert, trocken, 

glitzernd: grau, graubraun, m i t  umbrabraunem b i s  rußig braunem Zentrum: Rand 

gerade. etwas Oberstehend. dUnn, nicht durchscheinend. w e l l e n :  L = 27, 1 = 
1, 3; normal eng, dickl ich, recht b re i t  bauchig, aufsteigend, schmal angehef- 

tet ;  jung graubraun, a l t  rosa Uberhaucht; Schneiden ganzrandig, g la t t ,  b re i t ,  

den Fllchen gleichfarben. Stiel:  3,7 - 4,3 an X 1,8 - 2.6 mn: zylindrisch, von 

der Spitze zur Basis le ich t  zunehmend, gerade m i t  abgebogener Basis; längs 

ger ief t ,  meist verdreht, vollständig s i  l b r i g  befasert; grau, Basis rußig grau: 

schwaches braunliches Basismyzel; enghohl. Fleisch: i n  Hut und S t i e l  dunkel 

braun. Geruch; unbedeutend. 

Smren: 10.2 - 11.5 - 14.9 X 7 - - 10 <- 11) P: länglich m i t  6 b i s  7 

deutlichen Ecken. Basidien; 35 - 51 X 10 - 16,5 pn: zweisporig, keulig; mit 

braunem Farbstof f  g e f i l l l t e  Basidien und Basidiolen r e i c h l i c h  i m  Hymenium 

vorhanden. Che i lozys t idm 41 - 51 X 17 - 23 pn: bauchig mit 2 deutl ich abge- 

setztem Schnabel, hyalin, Lamellenschneiden f e r t i l .  Huteoidermis: aus langen 

schlauchförmigen Hyphen bestehend. 8 - 17 rn Durchmesser. P a n %  feinkörnig 

mmbranfnk~stierendes, braunes Pigment i m  ganzen Fruchtkorper: daneben ein 

vakuol3res. braunes Pigment i n  der Huteoidermis. %hnallen: keine gefunden. 

Bemerkung: Die au f f i l l i gs ten  makroskopischen Merkmale von E.ayrre~~ sind 

der inocybeoide Habitus und d ie  dicklichen. weit- stehenden, braunen Lamellen. 

E. fulvostrisosuq (Bk. & Br.)Moser, das je nach Autor a l s  eigene Art  (Moser 

1983) oder a ls  Form von & y q e g s ~  (Noordeloos 1979. 19W.a) behandelt wird, 

Sol 1 sich durc6 rotbraunes Basi smyzel , grau beim Typus, und fehlendes Hutvelum 

von typischm E. araneosum unterscheiden. Nach Noordeloos (1979) exist ieren 

allerdings ubergangsglieder, d ie d ie genannten Trennmrkmale fast i n  bel iebi- 

ger Kcmbination aufweisen. 
C 



Was d i e  Konstanz der rotbraunen Farbe des Basismyzels b e t r i f f t  se i  auf KOhner 

& Romagnesi (1953) verwiesen, w u  es bezOglich des Basismyzels von R.ararpqsgnj 

Qu61. heißt:  " g r i s  ou jaunes. + rougissant" ("grau oder gelb, + r6tendw). 

Auch d i e  Beobachtung Schwöbels (19871, daß s ich das Basismyzel der nahestehen- 

den Ar t  E.ersatte nach 2 b i s  3 Tagen von "gelb1 lchgr0n" nach "weinpurpum" 

umfArbte, spr icht  gegen d i e  Relevanz der rotbraunen FBrbung des Basismyzels 

a l s  Trennmerkmal. 

Da von Mazzer (1976) unter dem Namen Pouzarella c a e l a t q  eine Erscheinungsform 

von E. araneosm beschrieben wrde ,  d i e  fehlendes Hutvelum m i t  weißlich-grau- 

lichem Basismyzel vere int ,  scheint selbst eine Trennung zwischen E. araneosm 

und E. fulvostr iqosun auf Formebene n ich t  ge rech t fe r t ig t  (Naordeloos 1988b). 

E in  weiteres Ind iz  dafür,  daO eine Trennung n ich t  ge rech t fe r t ig t  i s t ,  l i e f e r t e  

e i n  Fund, der purpurrotes Basismyzel m i t  üppigem Hutvelum kcmbiniert aufwies. 

Um d i e  V a r i a b i l i t i l t  vcm E. araneo>m zu dokumentieren, gebe i c h  eine Beschrei- 

bung dieser Aufsamnlung. Reid (1968) g i b t  unter der Bezeichnung No-ea fulvo- 

s t r i q o s w  e i n  ausgezeichnetes Aquarell, das der im folgenden beschriebenen 

Aufsamnlung i n  Habitus und Farbe sehr gut entspricht.  I m  Unterschied zu meinem 

Fund ha t te  der P i l z  Reids ke in Hutvelum. 

Q t l d d ~  2.11.91, Hemmersdorf/Saarland, MiB 6605, qesel l  i g  I m  Niederwald 

(Feldahorn, Hasel, Weide, Weißdorn) auf Muschelkalk. 

Na_chweisi Exsikkat (TM 101-91), Beschreibung, Dia. 

H&& 1.1 - 2.7 an Durchmesser, kegel ig b i s  glockig, kaum aufschirmend; v o l l -  

ständig m i t  weißlich-silbrigem Velum d ick  befasert. f a s t  faserschuppig; dunkel 

van Dyke-braun, beigebraun, graubraun, zum Rand h e i l e r  beigebraun, graubraun; 

Rand gerade, meist s ta rk  m i t  Velum behangen, n ich t  durchscheinend. Lamellen: L 

= 18 - 22, 1 = 1, 3; weit .  d i ck l i ch .  o f t  gegabelt, m i t  + starken Anastanosen. 

b r e i t  bauchig, aufsteigend, maßig b r e i t  angewachsen; beige, beigebraun. 

schmutzig braun, schwach rosa überzogen; Schneiden etwas unreqelm0ßig schar- 

t i g ;  den FlCIchen gleichfarben. Sw 2 - 4,8 an X 1.5 - 3,5 mn; gleichmllPig 

zyl indrisch: längs g e r i e f t ,  melst verdreht. vol lständig, fast  w o l l i g  befasert. 

verkahlend, Fasern weiß1 ich-graul ich; jung graubraun, dann braun, Basis pur- 

purn b i s  t in tenrot ;  Basismyzel purpur- b i s  t in tenrot .  enghohl. Fleisch:. i n  Hut 

und S t i e l  dunkelbraun: StJelbasis purpurn berindet. @.%* unbedeutend, im 

Anschnitt leicQt inocybenartig. 

S[?o.r~yS 10,B - L2J - 13 x 7.1 - 0 - 9, l  W; längl ich m i t  6 b i s  7 Ecken. B n s k  

d_F- 41 - 43 X 10 - 12 W; viersporig, keul ig; m i t  braunem Farbstoff  g e f ü l l t e  

Basidiolen vorhanden. GheiLqzyside- 69 - 84 X 18 - 32 W: bauchig m i t  t 
I 



u t l i c h  abgesetztem Schnabel, hyal in, m i t  Basidien untermischt. !jgapyidermis; 

* X s  keul igen b i s  schlauchf(lrniigen Hyphen von 15 - 20 M üurchmesser bestehend. 

Piment; feinkdrnig b i s  s c h o l l i g  membraninkrustierend, braun, i n  a l l e n  Frucht- 

körper te i  1 en vorhanden. xhna11 en; keine gefunden. 

Oblicherweise wi rd F;. araneoscq a l s  r e i n  v i e r s w r i g e  A r t  beschrieben (2.0. 

Gröger 1990, Gulden & Markussm 1988). Hinweise auf Zweiswr igkei t  f inden s ich  

a l le rd ings  schon bei Noordeloos (1979). Zwar erwähnt Noordeloos i n  der Artbe- 

schreibung d i e  Anzahl der Sterigmen p ro  Basidie n ich t  ausdrrlcklich, 

doch i s t  unter  Figur 49a zwischen viersporigen auch e i n  zweisporiges Basidium 

abgebildet. 

Die Produktion von nur zwei Sporen pro Basidie s o l l t e  s i ch  i n  einer W i c h t s -  

bzw . Volumenzunahme der Einzel sporen gegenOber v i  ersporigen Formen nieder- 

schlagen. E in Vergleich m i t  L i  teraturdaten zeigt,  daß Sporen Mxi zweisporigen 

Basid ien b e i  etwa g l e i c h e r  Lange d u r c h s c h n i t t l i c h  b r e i t e r  a l s  Sporen von 

v i e r s w r i g e n  Basidlen ausfallen. 

Die von Gröger (1990) gefundenen Sporenmaße kamwn denjenigen zw ispor ige r  

Basidien nahe. Es i s t  jedoch zu bedenken. daß d i e  aus den Extremwerten der 

Literaturangaben berechneten Mi t te lwer te n ich t  mangslClufig dem arithmetischen 

M i t t e l  der Meßwerte entsprechen, welches bei  den Eigenfunden angegeben i s t .  

Tab. 1 : Sporengröße von Ento lma araneogum (Quel. )Mos. 

Gröger (1990): 11,O - J;tg - 15.0 X 8,8 - - 9,O P, 4-SP. 

Gulden & M. (1981): 10.4 - W - 13.5 x 7.0 - M - 8.4 W, 4-SO. 

: 9,6 - JJJ - 13,O X 8.5 - U - 8.4 ibli, 4-SP.* 

KUhner & R. (1953): 12.0 - 12.5 - 13.0 X 7.5 - - 8.5 ibli, 4-P. 

Noordel. (1979): 10,2 - - 14,O X 7,0 - - 8 ~ 1  kni, 4-sP. 

: 10.2 - 11.9 - 13,6 X 8,8 - Q - 8,O In, 4-W.* 

TM 101-91 : 10.8 - - 13,O X 7,l - @& - 9.1 P1 4-P- 

TM 05-89 : 10,2 - - 14,9 X 7.0 - 8-8 - 11,O m, 2-SO. 

0 ) Angaben zur " F o n n " ~ ~ - W  

Funddaten: 30.05.1988, Oonnagen MB 4806, Gruppe auf Laubhol zhacksel . Nach- 

weis :  Exsikkat (TM 11-88), Beschreibung, Aquarell. 

--; 2.5 - 4 (-8) an Durchmesser, kegel ig, l e i ch t  verflachend. dabei einen 

konischen Buckel ausbi ldend, a l t  Rand etwas aufbiegend: g l a t t .  am Rarid zumin- 

dest abgetrocknet l e i c h t  runzelig, samtig matt: hygrophan, feucht braunocker, 

dunkelocker, trocken am Rand nach ocker b i s  goldocker ausziehond, Zentrum 

dunkelocker, n i c h t  durchscheinend. Lamellen: eng, dünn, schmal, b i s  4 mm 

b r e i  t , schwach bauchig, s tark  aufsteigend, schmal angeheftet : jung creme, dann 

ockerbraunlich, zu le tz t  rostocker; Schneiden g l a t t ,  gleichfarben. S t i e l :  6.5 - 
9,5 cm X 3.5 - 4 nun an der Spitze, b i s  5 mn an der Basis, zyl indrisch, m i t  

großem, abgesetztem, fas t  napf igem KM1 lchen. 10 b i s  11 nun Durchmesser; deut- 

l i c h  auf ganzer Lange ger ie f t ,  kahl scheinend; cremeocker b i s  ocker, Spitze 

lange creme bleibend: hohl: schwaches weißes Basismyzel. Fleisch: im Hut b i s  2 

m dick, M ß r i g ,  ocker; im S t i e l  h e l l e r ,  cremeocker. @-rrh_; angenehm p i l z i g .  

Smren: 11 - 11.75 - 12,9 X 6,8 - L 3 8  - 7,s m, V, = 335,2 m3; e l l i pso id ,  

g l a t t ,  dickwandig, m i t  großem Keimwrus, ockerbraun, i n  25 Xigem bmmniak 

rostocker. !3asibbrL 25 - 32 X 11 - 12 W, viersporig, b r e i  t keul ig .  O - 1 0 ~ ~  

stiden; 18 - 23 x 8 - 9 (an, lecythi form, m i t  3,2 - 5 durchmessendem K o ~ f -  

chen: Schneiden s t e r i l .  S t i e l h a a r e ~  15 - 28 x 7,5 - 9,5 P, 2.T. bauchig m i t  

schnabelartiger Wi tze .  z.T. unf6rmiq b i s  keul ig, sehr polymorph. 144auiebz 

ment.e.= hymeniform, aus kugelkeuligen Elementen von 17 - 32 W Bre i te  aufge- 

baut. Schnallen: in der Huthaut vorhanden. 

8_erkunn_g; Cmocvbe inocybwoe-% i s t  wohl eines der au f fa l l i gs ten  SmethBub- 

chen unserer Breiten. Makroskopisch zeichnet es s i ch  durch seine Größe ( b i s  6 

an Hutdurchmesser), d i e  große, deu t l i ch  abgesetzte S t i e l k m l l e  und d i e  jung 

blassen Lamellen aus. Mikroskopisch f a l l e n  d i e  großen Sporen auf. 

Wohl erstmal ig wurde dieser P i l z ,  i n  seiner zweisporigen Form, von Rcinagnesi 

(1942) a l s  Cmocvbe bu lb i fe ra  (Kauffm.) forma bispora beschrieben. Ebenfal ls 

unter der Bezeichnung C. bu lb i fe rq  (Kauffm.)KOhn. beschrieb Derbsch (1976) 

xxvohl zwei- a l s  auch v i e r s w r i g e  Funde aus dem Saarland. 

Nach Studium des Typusmoterials von C. bulbfiq- IKauffm. )KOhn. k a m t  Watl lng 

(1980) zu dem Schluß, daß seine eigenen Funde wie auch d i e  Rcmgnitsis ( 1942) 

s i ch  von Kauffmanns P i l z  spezi f isch unterscheiden. A ls  Konsequenz beschreibt 

e r  seine konstant :weiswr&en Funde a l s  ~ ~ c y b e 1 n _ o ~ l e o I d . ~ $  Wat 1 in9 neu. 

Auch i n  seiner sdateren Bearbeitung der Gattung Conocybe wi rd C.-[nqcy.b.eoides 

a l s  r e i n  zweisporige A r t  behandelt (Watl i i ig 1982). 

Dennoch h a l t e  i c h  meinen Fund m i t  v i e r s m r i g e n  Basidien fOr konspezifisch mi t  

der Ar t  Watlings, zumal schon von Derbsch (1976) eine Beschr2ibung der v ier -  



sporigen Form gng~ben vnirde. Interessaiiterwsise forid Beysr ( i n  Ki-ieqls teiriei- 

e t  81. 19831 be.1 dem von ihm uiitarscichten Fiind nus Rnyreritti neben (iberwieg~iid 

rwe iswr  isei i  ac~cti D iii- titid vier srni- iqs R~s i r l i e l i .  

I m  folqendeii se i  eine Zumnunerlntel lunq der n i i r  bekaiinten Spore~r~.qi<IOet~nriq~b~ri 

zu C.,-iriocybmides bzw. C-bulbifeca aus der neuei.en L i t e r a t u r  gegeben. 

Tab. 2 : Spor engrnlien von @ n o c y b e l ~ y b . ~ j . d e s  Wa t I .  

M 11-88 11,O - 1!,?5 - 12.9 x 6 , 8  - 7,-38 - 7.9 ~nn, V, 2334.2 vn3. 4-sp. 

Derbsclr (1976) 10,7 - !-2,75 - 14,ß x.6,d - L20 - 8,O W ,  V, =346.1 m3, 4-sp. 

12.5 - 1-5,25 - I8,O x 6.7 - L 6 0  - 8 . 5  vm, Vm=lW,2 m3, 2-SP. 
mur tecc~ isse  (1987) 14.5 - * J 5  - 17,O x 6.5  - 7,SO - 8 , s  W ,  V, =nfin,ß m3, 2-so. 

Beyer (1983)  12,s -jp,75 - 17,o 7 ,0  - ~ , o o -  g . o ~ i m ,  vm=nq~4,2 m3, 2-so. 

Watling (1980) 14.5 - i3A.m- 17.5 X 7 , 5  - 7 , 7 5  - 8 . 0  ~mi. V,=509.1 m3, 2-sg. 

Aomngriesi (1942) 15.0 - I6,5O - 18,O X 8,O - a,25 - 8 , 5  I.un, V, =5!30.0 lmi3, 2-SD. 

Die Volumina voii Sporen zweisporiger Basidien s ind  deu t l i ch  gröper a l s  vor1 

viersporigen Rnsidien. Es wi rd a l lerd ings n ich t ,  wie e ige i i t l i c l i  erwaitet,  das 

doppe l t e  Sporenvolumen gefunden (Grop & Schmf t t 1974 1. Über a 11 e Anqabeii 

gemi t te l t  e rg ib t  s i ch  V, = 341 m3 bei  v ie rsmr igen  gegericlber V,,, = 502 um3 l in i  

zweisporigeil Basidien, eritsprecherid einem Verhal t n i  s von 1 : 1 ,5.  
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Berichtigungen zum V o r k o m m e n  von G r o ß p i l z e n  in Deu t sch -  

land 

GERNAN J. KRIEGLSTEINER 
Beethovenstr. 1 

D(W)-7071 Durlangen 

I n  Band V 1 1 1  der "Beiträge zur Kenntnis der P i l ze  Nitteleuropas" 
(KRIEGLSTEINER 1992) s t e l l t e  i c h  zusammen, was nach dem Stand des 
Wissens vom 10. März 1992 s e i t  Oktober 1990 (Nanuskriptabgabe zum 
"Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands") an taxonomischen 
Korrekturen und Neukombinationen f ä l l i g  sowie an neuen Arten und 
an Wissenswertem zu Funden seltener und k r i t i s che r  Arten dazugekom- 
men war. 

Hier s ind  nun weitere Daten nach dem,Stand vom 1. Juni 1992 zu be- 
r icht igen.  Es handelt s i ch  zunächst um Arten, d ie  s i ch  i n  Teilband 
B (B lä t te rp i l ze )  des "Atlasses" finden: 

- Die Karten 71 und 72 wurden i n  der Endphase des Drucks versehent- 
vertauscht: Karte 72 ze ig t  i n  Wi rk l i chke i t  d i e  Vorkommen der weit  
gestreuten Alnicola bohemica, Karte 71 d ie  der subalpin vorkommen- 
den und bisher nur i m  Raum Berchtesgaden festgeste l l ten Alnicola 
cedriolens. 

- Karte 345:NTB-Punkt 3625 i s t  wegen Fehlbestimnung zu streichen. 
Coprinus d i lec tus  wurde somit i n  Niedersachsen noch n i ch t  nachge- 
wiesen. 

- Die kü r z l i ch  vorgenommene Revision der Aufsamnlung eines vermeint- 
l i chen  Coprinus pa l l id iss imus Romagn. (Karte 381 ) i n  Niedersachsen 
(NTB 2934) ergab eine andere Coprinus-Art. Da es s i ch  um den bis- 
her einzigen Fundpunkt i n  Deutschland handelt, i s t  das Taxon vor- 
e r s t  auch aus der Check-Liste der nachgewiesenen Arten zu s t r e i -  
chen. 

- Die Karten 1621 (Narasmiellus carneopall idus) und 1693 (Nicromphale 
carneopallidum) enthalten j e  einen Fundpunkt derselben A r t .  Das le tz -  
te re  Taxon i s t  somit zu streichen. Der i n  Karte 1693 eingetragene 
NTB-Punkt 2831 i s t  auf Karte 1621 zu übertragen. 

- Karte 1792 (Nycena tephrophylla) : Der nordwest-niedersächsische 



Fundpunkt i n  NTB 2612 i s t  zu streichen. 

Ferner s ind zwei Angaben zu s t r e i c h e n  , d ie  m i r  i m  J u l i  1991 aus 
Niedersachsen in fo lge  falscher Computereingaben zugeschickt worden 
s ind und d ie  i c h  somit i r r t üm l i ch  auf S. 180 der oben z i t i e r t e n  "An- 
merkungen.. ." (1 992) a l s  neu f ü r  Deutschland angegeben habe: 

- E i ch l e r i e l l a  leucophaea Bres. 
NI, NTB 4224/2, K. WULDECKE 

- Hymenoqaster lycoperdinus V i t t .  
NI, NTB 31 14/2, K. URDECKE. 

Li te ra tu r :  

Krieglsteiner,  G.J. (1991) - Verbreitungsatlas der Großpilze Deutsch- 
lands (West), Band 1 (Ständerpilze). Uliner-Verlag Stuttgart .  

(.1992) - Anmerkungen, Korrekturen und Nachträge zum Verbreitungs- 
a t l a s  der Großpilze Deutschlands (West). Beiträge zur Kenntnis der 
P i l ze  Nitteleuropas, VIII:173-204. 

Es s e i  an dieser S te l l e  noch einmal dringend darauf hingewiesen, daß 
NTB-Fundmeldungen zu Band I1 (Ascomyceten) des "AtlassesT1 nur dann 
noch aufgenomnen werden können, wenn s i e  b i s  Ende September 1992 b e i  
m i r  ankommen. I c h  b i t t e  a l l e  Kar t ierer  und Pilzfreunde sehr, diesen 
Termin streng zu beachten und d i e  verbleibenden wenigen Wochen noch 
einmal in tens iv  zu nutzen, um weitere NTB-Daten zu erheben bzw. be- 
r e i t s  vorliegende zu sichten und an mich weiterzuleiten. 

m i t  Ablauf des September 1992 wi rd  d ie  inzwischen 17 Jahre laufende 
Aktion NTB-Kartierung durch d ie  s e i t  1990 mehrfach proklamierte "öko- 
logische Kartierung 2000" abgelöst. Anleitungen dazu f inden Sie i n  
den DGfN-Mitteilungen der Z.Nyko1. 1991 und 1992; ferner w i rd  noch 
i m  Spätsomner/Herbst 1992 e i n  entsprechendes Begle i thef t  zur ökolo- 
gischen Bestandserfassung der Großpilze Deutschlands herauskomnen. 

Buchbesprechung . 

Mykologische Zeitschrif ten unserer 

Nachbarn 

I. COOLIA 

Contactblad van de Nederlandse 

mycologische vereniging 

Vere inszei tschr i f  t der niederländischen Nykologen erscheint 1992 
t s  i m  35. Jahrgang. S ie  wird an d i e  N i t g l i & e r  der NlrlV i m  Abstand 

viermal pro Jahr und - erstaunlicherweise - im-  
pünkt l ich, ausgel iefert .  E in  Jahrgangsbnd i s t  ca. 150 Seitetn 

N-A 5 )  stark, und d ie  Hefte s ind i r n  Mitgl iedsbeitrag von 40 . Eine Plitgl iedschaft berecht igt  darüber hin- 
v e r b i l l i g t e n  Einkauf mykologischer Publikationen. 

n wissenschaftl ichen Bei t r lgen auf hohem Niveau und m i t  hervarra- 
en Strichzeichnungen i n  dar Qua l i t ä t  d m  F lo ra  agaric ina neerlan- 

f inden s i ch  Vereinsmitteilungen, Fundberichte, Zei tschr i f ten- 

h kurzer Einübungs- und Gewöhnungszeit versteht der deutschspra- 
ge Leser d i e  niederländischen Texte immer besser und schneller - 

G r i f f  zum Wörterbuch w i r d  m i t  der Ze i t  imner sel tener erforder- 
h. Dies s o l l  an einem Satzbeispiel eines Textes von Nar i j ke  NAUTA 

r g e s t e l l t  werden: 

destoelenseizoen i s  d i t  jaar k o r t  en op veel 
plaatsen n ied zo goed geweest. 

Wörtl iche Ubersetzung: Die Krötenstuhlsaison i s t  dieses 3ahr kurz 
und auf v ie len  Plätzen n i ch t  so gut gewesen. 

Real ist isches Deutsch: Die P i l z z e i t  war i n  diesem Jahr kurz und d ie  
Vorkommen v i e l e ro r t s  schlecht. 

hl issenschaftl iches Deutsch: Die Frukt i f ikat ionsphas~!  der Plakromyze- 
ten i m  Jahr 1991 war temporär extrem kon t rah ie r t  wrd 
ub iqu i tär  molest. 



Der geneigte Leser mag anhand dieser Ubersetzungsbeispiele se lbst  
entscheiden, welche ~bersetzungsmöglichkeit fü r  i hn  d i e  geeignetste 
dars te l l t .  

Die Fachaufsätze behandeln neben Beschreibungen sel tener Arten auch 
taxonomische Probleme, enthalten Bestimmungsschlüssel k r i t i s c h e r  Gat- 
tungen, aber auch d e t a i l l i e r t e  praktisch-methodische Anleitungen 
zum Präparieren, Mikroskopieren und Bestimmen von Arten aus schwie- 
r igen  Gattungen. 

Zum I n h a l t  d e r  F a c h a u f s ä t z e  i n  den H e f t e n  1 u n d  2 d e r  
COOLIA 1992: 

B. SENN-IRLET (Schweiz) g i b t  nach einer allgemeinen Einführung i n  d ie  
Gattung Crepidotus einen Bestimmungsschlüssel f ü r  d ie  i n  den Nieder- 
landen gefundenen Arten. Ausführliche Beschreibungen und Zeichnungen 
der zehn Arten und einzelner Varietäten folgen. 
L. JALINK, der d i e  P iLzf lora der Sanddiinen bearbeitet, beschreibt 
einen Fund von Cvathus stercoreus auf Kaninchen-Kot. 
R.S. ENZLIN ber ichtet  über Entoloma-Studien und verg le icht  Entoloma 
t r i s t e  m i t  E. undulatosporum (Am. : E. t r i s t e  wurde 1920 von VELE- 
NOVSKY beschrieben und sei ther weltweit  e r s t  zweimal i n  den Nieder; 
landen und kü r z l i ch  erstmals i n  der Bundesrepublik gefunden. ) . 
J. GEESINK beschreibt einen Fund von Peniophora pseudoversicolor. 
Zeichnungen der Mikromerkmale s ind beigefügt. - - 
M. NAUTA ze ig t  i n  der SerieffFang mal an mit..." für Anfänger d ie  
ersten Schr i t te  des flikroskopierens aß Beisp ie l  des Samtfußrüblings. 
Hierbei  werden d ie  Begriffe Sporen,  S c h n a l l e n ,  B a s i d i e n ,  C h e i -  
10-, P l e u r o - ,  P i l e o -  und C a u l o z y s t i d e n  e r l äu te r t  sowie zeich- 
ner isch dargestel l t .  
L. JALINK und E. VELLINGA beschreiben Coprinus semi ta l is  makroskopisch 
und geben Hinweise auf seine okologie. 
A. TERMORSHUIZEN faßt  einen Vortrag über Luftverunreinigungen, P i l ze  
und Untersuchungen darüber zusammen. 
T. KUYPER befaßt s i ch  k r i t i s c h  m i t  Bestimmunqsschiiisseln, indem e r  
dichotome und synoptische Schlüssel anhand von Beispielen e r k l ä r t  
und miteinander vergleicht. Nachdem er  Vor- und Nachteile beider 
Schlüsselarten e r l äu te r t  hat, ze ig t  e r  folgende v i e r  Ursachen f ü r  
mißglückte Bestimmungsversuche auf: 

1. Der Fehler l i e g t  beim Bestimmer, da e r  beim Benutzen des Schlüs- 
se ls  einen - oder gar mehrere - Fehler gemacht hat. 

2. Es i s t  der Fehler des Schlüssel-Machers, we i l  dieser j a  auch e i n  
Mensch i s t .  

3. Der Fehler l i e g t  beim untersuchten P i l z ,  w e i l  dieser - aus welchen 
Gründen auch immer - anders aussieht, a l s  e r  e igen t l i ch  auszusehen 
hat. 

4. Der Versuch mißglückte, we i l  der P i l z  i n  der Tat neu i s t ,  zumin- 
dest vom Standpunkt des Schlüssels aus gesehen. 

Abschließend geht T. KUYPER anhand von r e a l  existierenden Beispielen 
auf häufige Fehler i n  Bestimmingsschlüsseln ein. 
I n  der Serie "Fang mal an mit,. ." beschreibt M. NOORDELOOS d ie  mikro- 
skopischen Bestimmungsschritte b e i  Arten der Gattung Entoloma am Bei- 
s p i e l  der fünf  Frühlings-Rötlinge E. clypeatum, E. saepium, E. niphoi- 
des, E. a p r i l e  und E. saundersii. 

A l les  i n  allem i s t  d ie  COOLIA eine Bereicherung für jede mykologische 
Bibliothek. Abonnements s ind zu r i ch ten  an den "~enningmeester" 

(= Kassierer, Schatzmeister) H. LANMERS, Hoofdstraat 90, NL-5706 AM 

Mierlo-Hout. 

H e i n z  E b e r t  



Hornberg - mon Amour! 

Wenn e i n e r ,  so w i e  i c h  v o r  Jahren ,  
d i e  L u s t  v e r s p ü r t  zum P i l z e j a g e n ,  
dann i s t  e s  r a t s a m  u n d  auch  g u t ,  
wenn e r  e s  g l e i c h  m i t  a n d e r n  t u t .  

Dann g e h t  e s  s c h n e l l e r ,  mach t  mehr Spaß, 
schon  b a l d  w i r d  man e i n  Nyko-As, 
k e n n t  v i e l e  P i l z e  u n d  den Wald, 
e r f r e u t  m i t  K e n n t n i s  j u n g  u n d  a l t .  

So f i n g  auch  i c h  v o r  J a h r e n  an. 
I c h  b ü f f e l t e  von  Rehm b i s  Jahn, 
l a s  Noser ,  S t a n g l ,  K r i e g l s t e i n e r ,  
auch  N e u h o f f  und  Andreas  Neuner.  

I c h  wußte b a l d ,  was Spo ren  s i n d ,  
daß C h e i l o s  an d e r  Schne ide  s i n d  
und  P l e u r o s  an  d e r  B l ä t t e r f l ä c h e  - 
doch  das  war n i c h t  das  Wahre, Ech te .  

Es h ä u f t e  s i c h  i m  .Lauf d e r  Z e i t  
e i n  Wissen  an, das  j e d e r z e i t  
i n  T h e o r i e  war zwar  ganz g u t ,  
doch  p r a k t i s c h  f e h l t e  m i r  d e r  Nu t .  

Da kam i c h  a u f  d i e  " ~ i l z l e h r s c h a u " ,  
z u n ä c h s t  a l l e i n ,  u n d  dann m i t  F rau .  
Von da an  g i n g  es s t e i l  b e r g a u f ,  
denn W a l t e r  P ä t z o l d  h a t  was d r a u f .  

B e i  i h m  da l e r n t  man w i r k l i c h  a l l e s ,  
vom Pm b i s  zu  den P o r i a l e s ,  
s e l b s t  R u s s u l a  v e r s c h w e i g t  e r  n i c h t ,  
auch  wenn e s  manchmal s c h w i e r i g  i s t .  

H i e r  z ä h l t  das Wissen um d i e  P i l z e  
und  n i c h t ,  ob e i n e r  h e i ß t  "von  S t i l t z e " ,  
s chon  g a r  n i c h t ,  ob e r  r e i c h  und  schön  - 
den "Noser"  muß e r  g u t  v e r s t e h n .  

Auch H o r n b e r g  b i e t e t  v i e l  f ü r  j eden ,  
s e l b s t  Haas war h i e r  m i t  1 5  Schweden. 
E i n  A u f e n t h a l t  w i r d  f a s t  z u r  Kur .  
Es  l e b e  H o r n b e r g  - mon amour!  

2. Halbjahr 1992 

Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg (AMO) : 
Halbtags-Exkursion m i t  anschließendem gemütlichem Bei- 
sammensein. Treffpunkt 14.00 Uhr an den "Mammutbäumen", 
südl. Ortseingang von Welzheim. Führung: Herr SEEGER. 

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

Standortkundliches und pflanzensoziologisches Seminar 
(okologie, Pf  lanzensoziologie , Geologie, Bodenkunde) i n  
Eppenbrunn be i  Pirmasens. Leitung: Hans-Oieter ZEHFUSS, 
Waldstr. 11, D(W)-6780 Pirmasens, Tel. 06331 /79311. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Mikroskopierkursus fü r  An- 
fänger und Fortgeschrittene. Organisation: W. PÄTZOLD, 
Werderstr . 17, D(W)-7746 Hornberg, Tel. 07833/6300. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenenseminar I. 
Organisation: W. PÄTZOLD. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenenseminar 11. 
Organisation: W. Pätzold. 

Seminar : "Bestimmungsübungen an heimischen Pilzen, sowie 
Einführung i n  d ie  ökologisch relevanten Zeigerarten und 
d ie  Bedeutung der Ukologie und der PILZKARTIERUNG 2000" 
i n  Geranhüringen. Leitung: G.J. KRIEGLSTEINER. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

Arbeitswoche der Antwerpener Pilzfreunde i n  G i l l en fe ld /  
Südeifel, Hotel  HOMMES. Organisation: Heinz EBERT, Kier- 
weg 3, D (W)-5569 Wickeln, Tel. 06574/275. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenenseminar I. 
Organisation: W. PÄTZOLD. 

Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg (AM0 ) : 
Pilzexkursion i n  d ie  Rhön nach D(W)-8743 Bischofsheim 
(Holzberg). Anmeldung bei: G.J. KRIEGLSTEINER, Beetho- 

f l a n f r e d  E n d e r l e  



venstr. 1, 7071 Durlangen oder Walter HENA, Silcher- 
s t r .  1, 71 60 Gaildorf. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenenseminar 11. 
Organisation: W. Pätzold. 

Schwarwälder Pilzlehrschau: Pilzberaterprüfung. 
Organisation: W. Pätzold. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

Biologische Gesellschaft Essen: Pilzwanderung i m  Schel- 
lenberger Wald. 9.00 Uhr ab Bushaltestel le Gasthaus 
Lützenrath, Heisinger Straße. Führung: H.-J. SCHflFER. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenenseminar I. 
Organisation: W. Pätzold. 

Exkursion f ü r  Ascomyzetenfreunde. Leitung: J. HRFFNER, 
Rickenstr. 7, O(W)-5248 Ni t te lhof ,  Tel. 02742/2145. 

VHS Viersen: Diavortrag : "Pilze - faszinierende Welt 
der blütenlosen Pflanzen". Schule Waldniel, 19.00 Uhr. 
Referent: E. KAJAN. 5 

Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg (ANO): 
Pilzkundliches Treffen m i t  der AG Ostharz i n  (0)-Wer- 
nigerode. Anmeldung bei: G. J. KRIEGLSTEINER. 

Pilzmuseum Bad Laasphe: Seminar:Einführung i n  d ie  P i l z -  
kunde. Organisation: H. LOCKE, Hirtsgrunder Weg 9, 
D(W)-5928 Bad Laasphe, Tel. 02752/7995 U. 7643. 

VHS Viersen: Pilzwanderung i m  Wald südwestl. Waldniel. 
Treffpunkt: 9.30 Uhr am nördlichen Parkplatz. Führung: 
E. KAJAN. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenenseminar 11. 
Organisation: W. Pätzold. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Pilzberaterprüfung. 
Organisation: W. Pätzold. 

Verein der Pilzfreunde S tu t tga r t  e.V.: Pilzwochenende 
i n  der Sonnhütte zu Nürtingen. Anmeldung bei: A. NULLER, 
Helmholtzweg 22/1, D(W)-7440 Nürtingen. 

Nordbayerische Nykologentagung i n  Neustadt b e i  Coburg, 
OT Fürth. Leitung: H. ENGEL, Wiesenstr. 10, D(W)-8621 
Weidhausen, Tel. 09562/8653. 

25.-27.09. Pilzmuseum Bad Laasphe: Seminar: Einführung i n  d ie  P i l z -  
kunde. Organisation: H. LOCKE. 

26.09. APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

26.-27.09. Pilzmuseum Bad Laasphe: Ausbildung zum Pilzberater. 
Organisation: H. LOCKE. 

27.09. VHS Düsseldorf: Pilzwanderung durch den Balver Wald. 
Treffpunkt: 7.50 Uhr vor dem Weiterbildungszentrum (WBZ) 
am Hauptbahnhof. Fahrt i n  Fahrgemeinschaften. Führung: 
E. KAJAN. 

29.09.- X. Europäische Cortinarientagung i n  Frankreich, Ostpy- 
03.10. renäen, Vernet l e s  Bains. Anmeldung bei: R. ASEMA, 33, 

rue de l a  Tour, F-92240 Nalakof f , Tel. 46 57 51 64. 

Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortbildungslehrgänge f ü r  
Pilzsachverständige/Pilzberater (durch d ie  OGfN aner- 
kannter Fortbildungslehrgang). Leitung: W. PhTZOLD. 

Biologische Gesellschaft Essen: Wochenendexkursion nach 
Ahrh i t te  b e i  Blankenheim - "Pi lze und Wildfrüchte i m  
Ahrtal". Führung: E. KAJAN. Organisation und Leitung: N. 
KESSLER, Sundernholz 114, D(W)-4300 Essen. Anmeldung b i s  
zum 30. J u l i  erbeten. 

Arbeitsgemeinschaft f ü r  Pilzkunde Vulkaneifel  (APV): 
P i l zp i rsch  i n  der Umgebung von Gi l lenfe ld ;  Vorberei- 
tung eines Pilzwagens f ü r  den Erntedankzug i n  Wickeln 
am nächsten Tag ( b i t t e  P i l ze  mitbringen). Organisation: 
H. EBERT. 

22. Mykologische Oreiländertagung i n  CH-8437 Zurzach (Nä- 
he Waldshut ) . Anmeldung bei: J. ELMER, Hauptstr. 22, 
CH-B437 Zurzach, Tel. 0041-56/49 24 60. 

Pilzseminar i n  Oaun. Leitung: H. EBERT. Anmeldung bei: 
H. EBERT sowie beim Verkehrsamt der Stadt Oaun. 

Jahresabschlußtagung des Vereins der Pilzfreunde Stut t -  
ga r t  i m  Neubau der Wilhelm-Hausenstein-Schule, Vorstadt- 
straße, W-7746 Hornberg. Beginn 10.00 Uhr. 

Nigro-Club-Schule i n  CH-8500 Frauenfeld: Trad i t ionel le  
pi lzkundl iche Ferienwoche des Thurgauer Pi lzvereins auf 
dem Föhrenbühl b e i  Hornberg. Organisation: W. PhTZOLD. 

VHS Kaarst: Diavortrag "Schöne Algarve - Landschaften, 
Pflanzen, Tiere". 19.30-21 .OO Uhr i m  Schulzentrum. 
Referent: E. KAJAN. 

Pilzmuseum Bad Laasphe: Einführung i n  d ie  Pilzkunde (Se- 
minar). Organisation: H. LOCKE. 



Arbeitsgemeinschaft Nykologie Ostwürttemberg (ANO): 
Ganztägige Exkursion. Treffpunkt: 9.00 Uhr i r n  Lonetal 
südl ich Bissingen. 

Pilzmuseum Bad Laasphe: Abschluß-Ausbildung zum P i l z -  
berater. Organisation: H. LOCKE. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

Biologische Gesellschaft Essen: Pilzexkursion i n  den 
Höseler Wald. 9.05 Uhr ab Bahnhof Hösel. Führung: 0. 
BROSKA. 

VHS Duisburg : Oiavortrag "Landschaften und Pflanzen 
Mallorcas". 19.30-21.00 Uhr Ratskeller DU-Harnborn, 
A l te  Wache, Duisburger Straße 213. Referent: E. KAJAN. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgegeben. 

Arbeitsgemeinschaft f ü r  Pilzkunde Vulkaneifel: RPV-Pilz- 
wochenende. Organisation und Leitung: H. EBERT. 

APN-AT: Oiavortrag "Pilzfunde 1992". Pfarrheim St. Nor- 
bertus. Referent: K. NULLER. j 

Biologische Gesellschaft Essen: Diavortrag " I s t  der Tro- , 

penwald noch zu re t ten? Beispiele aus Süd- und M i t t e l -  
amerikaff. 19.00 ~ h i ,  Haus der Technik, gegenüber Hbf 
Essen. Referent : Dr . P. Fre iherr  von FI)RSTENBERG. 

Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürtternberg ( ANO) : 
Abschlußtagung 1992 im "Gelben Hausf1 i n  Hussenhofen. 

APN-Kartierungsfahrt. Näheres w i rd  noch bekanntgegeben. 

APN-AT: Oiavortrag "Rezente Pilzfunde i n  1992". Pfarr-  
heim St. Norbertus. Referent: F. KASPAREK. 

APN-Weihnachtstreffen. 19.00 Uhr i n  der Gaststätte 
"Abtei-Kellerf', An der Abtei  1, DU-Hamborn (Genaue 
Wegbeschreibung w i rd  i m  November posta l isch zugestel l t ) .  

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

Vorausschau auf 19931 

06.-10.09. Deutsche Mykologische Tagung auf der Burg Feuerstein, 
Nähe Eberrnannstadt (Genaue Daten folgen später). 
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