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Redaktionsschluß: 25.06.1993 

In der f i t te  dieses Irlitteilmgsblattes befinden sich 6 Farbbildseiten. 

Seite 1, oben: Anthina flammea Bildautor: J. Haedeke 
Seite 1, unten: Conocybe subovalis 11 M. Enderle 

Seite 2: Galerina sideroides 11 F. Kasparek 

Seite 3, oben: Capitotricha fagiseda I1 K. Müller 
Seite 3, unten: Brunnipila fuscescens I1 K. Müller 

Seite 4, oben: Lachnum virgineum 11 K. Müller 
Seite 4, unten: 3 vorgenannte Arten I1 K. Müller 

Seite 5, oben: Hygrocybe coccinea 11 E. Kajan 
Seite 5, unten: Hygrocybe quieta 11 E. Kajan 

Seite 6, oben: Hygrocybe chlorophana 11 E. Kajan 
Seite 6, unten: Hygrocybe psittacina 11 E. Kajan 
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In eiqener Sache ... 

Geburtstag 

Am 08. Februar vollendete Tina HEISTER ihr 65. Lebensjahr. Die APN 
gratuliert herzlich und wünscht alles Gute für die kommenden Jahre. 

Rnderung der Telefon-Nummer 

Der Dienstanschluß von Joachim HANS lautet nunmehr: 02839 - 9100. 

Nachtrag zum APN-Nitteilungsblatt 10(2):99-102 

In Dr. Helmut WALDNERs Arbeit sind die Abbildungs-Maßstabe versehent- 
tlich nicht beigefügt worden. Sie lauten: Abb. 1 = x10; Abb. 2 = 
x100; Abb. 3 = x250; Abb. 4 = x750. 

Mikroskopieren von Pilztrockenmaterial 

Am 08. März führte Th. WNZMAY 0.a. Kurzlehrgang mit folgendem Inhalt 
durch: 
1. Schnitte mit Holundermark 

- Lamellenquerschnitte 
Inocybe phaeocomis 
Nycena niveipes 
Mycena epipterygia 

- Huthautradial- und -querschnitte 
Nycena epipterygia 
Pluteus phlebophorus 
Pluteus atricapillus 

2. Färbetechniken 
- Kongorot 
- L4-T 
- Amyloidität 

Nycena niveipes (~poren und ~rama) 
Nelanoleuca melaleuca (~poren) 

- Siderophile Granulation 
3. Pigmente 

Fixierung wasserlöslicher Pigmente. 

Die Mehrzahl der interessierten Teilnehmer konnte ihrer Nikroskopier- 
technik neue Erkenntnisse hinzufügen. 





5/2a-Sep tember 1987 
5/2b-Dezember 1987 
6/1 -Juni 1988 
6/2-Dezember 1988 

R ipar t i tes  tricholoma H. Bender 
Clavaria tenuipes K. Mül ler  
Ascobolus f o l i i c o l a  J. I iäf fner 
Melanoleuca s t r i du l a  K. Mül ler 
Naucoria alnetorum M. Enderle 
Panaeolus ater  H. Bender 
Stropharia inuncta M. Enderle ' 
Lachnum sa l i ca r iae  K. Siepe 
Lyophyllum leucophaeatum F. Kasparek 
Entolonia unda turn F. Kasparek 
Flammulaster granulosus K. Mül ler 
myr iosc lerot in ia  curreyana F. Kasparek 
Diapor the alnea H. Waldner 
Coprinus nudiceps E. Kajan 
Xylar. hypoxylon (Hauptfr.) M. Enderle 
Cor t i na r i us  ser t ipes F. Kasparek 
Hyphoderma mutatum M. P i l o t  
Cystoderma simulatum F. Kasparek 
Hypocrea r u f a  K. Mül ler  
Cl i tocybe houghtonii K. Mül ler  
Coprinus flocculosus M. Enderle 
Psathyrel la canoceps F. Kasparek 
Mycena ci t r inomarginata Th. Münzmay 
Galerina nana F. Kasparek 

Diese 32 Farbbi lder ve r te i len  s i ch  auf folgende 11 Bildautoren: 

Bender, H. 4x Enderle, M. 4x 'Häffer,  J. I x  Kajan, E. 2x 
Kasparek, F. 7x Morschek, K. 2x Müller, K. 8x Münzmay, Th. 
I x  P i l o t ,  M. I x  Siepe, K. I x  Waldner, H. Ix. 

I n  der M i t t e  dieses vorliegenden APN-Mitteilungsblattes s ind  11 
weitere Farbbi lder enthalten. 10 komplette Jahresausgaben waren 
iin1al.l zu dieser re ichhal t igen l l l us t r ie rung .  

APN-P i l z ka r  t e i ,  S t a n d  31.12.1992 

Nach IOjähr iger Kart ierungsarbeit  i s t  es nun an der Zeit, d ie  b is -  
lang e r z i e l t en  Ergebnisse i n  einem k le inen Ber icht  darzulegen, zu- 
mal d i e  Eingaben, dem DGfM-Programm "~kolog ische Kart ierung 2000" 
folgend, demnächst per Computer gespeichert werden. Hierzu hat  s i ch  
Kar1 WEHR dankenswerterweise b e r e i t  e rk lä r t .  

Das I<artierungsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein 
(APN) umfaßt 118 Meßtischblätter (MTB). A l len  Abonnenten, denen d i e  
ersten Jahrgänge der APN-Mitteilungsblätter fehlen, möchte i c h  d ie  

Beschreibung des Untersuchungsgebietes zugänglich machen, wie i c h  
s i e  be re i t s  i n  Hef t  I ( I  )-Juni 1983 ausführ l ich abgegeben hatte. 

"Das Untersuchungsgebiet i s t  der gesamte Niederrhein, jedoch s ind  
d i e  ubergänge zum M i t t e l r he i n  und zu Westfalen n i c h t  streng abge- 
grenzt. Das weite Gebiet i s t  z iemlich f l a ch  (größtente i ls  nur 

I zwischen 20-50 m NN), l e d i g l i c h  im Wuppertaler und Solinger Raum 
heben s ich  e in ige wenige S te l len  über 200 m NN hinaus. 

Das Gebiet grenzt i m  Westen und Norden an d i e  Niederlande, im Nord- 
osten rag t  es stellenweise i n  WestPalen hinein, während Te i le  des 
Mi t te l rhe ins  den ~Udös t l i chen  und südlichen Abschluß bilden. Es be- 
i n h a l t e t  folgende 48 MT0 (siehe T i t e l b l a t t )  : 

4102 - 4104 4603 - 4607 
4202 - 4205 4702 - 4708 
4302 - 4306 4802 - 4808 
4403 - 6406 4901 - 4908 
4503 - 4507 

I 

Diese Fläche erscheint m i t  ungefähr 6200 qkm r i e s i g  groß. Sie i s t  

I jedoch i n  weiten Tei len n i c h t  besonders erg ieb ig  und bearbeitungs- 
fähig, w e i l  größere Areale von Städten eingenomnen werden, weite 
Te i l e  eine starke landwir tschaf t l iche Nutzung erfahren, w e i l  Berg- 
oder Gebirgslagen n i ch t  vorhanden s ind  und u.a. beispielsweise 
Weißtannenbestände v ö l l i g  fehlen. 

Größere Waldgebiete s ind  der Reichswald Kleve, der Xantener Forst, 
d i e  Bönninghardt, der Forst Wesel, der Hünxer Forst, der Höseler 
Wald, d i e  Wupperberge und der Naturpark Schwalm-Nette iin äußersten 
Südwesten. Ausgedehnte Bruchwaldbestände (d i e  l e i de r  von Jahr zu 
Jahr erkennbar trockener werden) befinden s ich  zwischen Neukirchen- 
Vluyn und Iilachtendonl<, i n  der Nähe von HUnxe und b e i  Xanten. Im Be- 
r e i ch  der Bachläufe s ind  stel lenweise noch schöne iimdäldchen vor- 
handen, i n  denen Schwarzerle, Esche, Pappel und Bi rke vorherrschen- 
de Baumarten sind. Eine n i ch t  geringe Zahl k le ine r  und z.T. verwahr- 
l o s t e r  Bauernwäldchen sch l ieß l i ch  sowie d i e  noch imr reichen KopF- 
weiden-Bestände des Niederrheins vervollständigen e i n  insgesamt recht  
re ichhal t iges Angebot; unterschiedl ichster Wald- und Baumarten. 

I 
I, Die geologischen Verhältnisse des Untersuchungsgebietes s ind  n i ch t  
I e inhei t l ich.  Einige Kißfernwald-Typen verdanken i h r e  Erhaltung durch- 
I 

weg unf  ruchbaren Quarzsandböden (z .B. Naturpark Schwalm-Nette, 
Reichswald Kleve). Das heutige Re l i e f  des Niederrheins wurde durch 
geologische Vorgänge des P l i o -  und des Pleistozäns geprägt. Rhein 
und Maaa mußten, bedingt durch j e  d r e i  Eis- und wärmere Zwischen- 
eiszeiten, i n  denen durch höheren Wasseranfall d ie  t ra f t ;  der Flüsse 



j ewe i l s  vers tärk t  wurde, mehrfach ih ren  Lauf wechseln. Gerö l l  und 
Schuttmassen konnten n i ch t  mehr abt ranspor t ier t  werden. S ie  über- 

' deckten zerstreut d ie  gesamte Tiefebene, zusätzl ich kam es zur B i l -  

dung von verschieden Iiohen Iiaupt-, M i t t e l -  und Niederterrassen, d i e  
auch heute noch gut erkennbar sind. Die tiöchste Terrasse am Nieder- 
r he i n  r e i c h t  b i s  90 m NN. I 

Das Re l i e f  des Niederrheins wurde auch durch das Inlandeis heraus- 
gearbeitet. Es schaf f te  nordisches Steinmater ial  heran und stauch- 
t e  vorhandenes Gerö l l  zu Stauch- oder Endmoränen auf, d i e  b i s  heute 
zum T e i l  sehr schön erhalten geblieben sind. 

I m  Holozän wehte der Wind fruchtbaren Löß aus den F lußtä lern heraus 
und v e r t e i l t e  i h n  über d i e  höhergelegenen Terrassen. Ebenfal ls durch 
Windeinwirkung entstanden i n  den Fluntälern, aber auch mi t ten  i m  
Land b i s  über 10 m hohe Binnendünen aus Sand, d i e  eine wel l ige 

i 
Oberfläche bewirkten. Tonige Bestandteile des Flugdecksandes wur- 
den i n  den DUnentälern zu einem schwer wasserdurchlässigen Gley 
verschlernt. Hier b l i e b  das Oberflächenwasser stehen und b i l de te  
Moore sowie Blänken (2.0. Naturpark Schwalm-Nette) . 
Der Untergrund des Niederrheins wurde im Uberdevon durch Meeresab- 
lagerungen gebildet. Bei  der Auffal tung des Variskischen Gebirges 

I 
I 

t r a t en  Massenkall<schichten an d i e  Oberfläche, d ie  noch heute zwi- 
schen Wülfrath und dem Angerbachtal abgebaut werden. A l t e  Kalkstein- 
brüche s ind der Blaue See be i  Ratingen sowie Bruche b e i  L i n t o r f ,  
I-iofermühle und Neandertal. 

A ls  s i ch  das Variskische Gebirge Vor etwa 200 Mi l l i onen  Jahren i n  
Westrichtung abermals hob, schoben s i ch  Sand- und Grawackensteine 
zutage, d i e  te i lweise abgebaut wurden, so i n  den Duisburger und NU1- 
heimer Steinbrüchen und an den Hängen des Ruhrtales zwischen Kett- 
wig und dem Baldeneysee. 

Da der Niederrhein nach Westen und Norden sehr f l ach  und o f fen  
l i e g t ,  i m  Süden und Osten aber durch E i f e l ,  Sauerland und d i e  Aus- 
läu fe r  des Rheinischen Schiefergebirges geschützt i s t ,  haben d i e  
überwiegend westl ichen und nordwestlichen Meereswinde ungehinderten 
E i n t r i t t .  Die Folge i s t  e i n  mildes, aber feuchtes Klima m i t  ver- 
hä1l;nismänig wenigen Eistagen iin Jahr: das Klima i s t  a t lan t i sch  
beeinf lui3 t ." 
Die b is lang er re ichte Gesamtzahl von 1483 gefundenen und i d e n t i f i -  
z ie r ten  Arten erscheint auf den ersten B l i c k  etwas dür f t i g ,  i s t  aber 
gar n i c h t  so schlecht. Sie hä t te  sehr wohl höher ausfa l len können, 
wenn Mi tg l ieder  be i  i h ren  Waldspaziergängen ab und an Schreib- 
mater ia l  mitgennmmen hätten. So aber wurde d i e  Ka r t e i  hauptsäch- 

sächl ich durch d ie  Eingaben von nur etwa sechs Mi tg l iedern aufge- 
f U l l t .  Zudem i s t  bedauerlich, daß d i e  Arbeiten e in iger  
engagierter Amateur-Mykologen (z.0. KASPAREK, SIEPE) n i ch t  i n  d ie  
Ka r t e i  e in f l i eßen  konnten, we i l  i h r e  Llntersuchungsflächen auner- 
ha lb  des APN-Kartierungsgebietes liegen. 

E i n  weiterer Nachtei l  i s t  gewiß auch der Mangel an "Spezialisten", 
der d i e  Unterbearbeitung verschiedener Teilbereiche, von den Gat- 
tungen b i s  h i n  zu den Pilzklassen, verständl ich erk lär t .  So s ind  
beispielsweise d i e  Myxobionten s tark  vernachlässigt, und auch b e i  
den Ascomyceten und Aphyllophorales könnte das Ergebnis s i che r l i ch  
sehr v i e l  besser aussehen. Wurde aber 2.0. einer best i rn ten Gattung 
e i n  verstärktes Interesse entgegengebracht (so Coprinus von BENDER, 
Mycena von Dr. IWNZNAY oder Inocybe von Prof. KLEINDIEWST, b e i  l e t z -  
terem m i t  Abstrichen wegen starker beru f l i cher  Inanspruchnahme), 

dann schlug s i ch  dies sogleich i n  einem sprunghaften, wenngleich 
' 

k le in f läch igen  Anstieg der Artenzahl nieder. 

Die zunehmend stärker versauernden, unFruchtbaren Quarzsandböden 
m i t  starkem, te i lweise undurchdringbarern Unterwuchs aus Broinbeer- 
gestrUpp und Adlerfarn-Fluren lassen ke i n  gutes Pilzaufkommen zu. 
E i n  weiterer Negativfaktor i s t  d i e  besorgniserregende Absenkung 
des Grundwasserspiegels.flußten i n  der z.Zt. von mir  betreuten Na- 
turwaldzel le "Hinkesforst" Waldarbeiter und Forstbeamte i n  Regen- 
perioden noch b i s  i n  d ie  60er' Jahre h ine in  einen Kahn benutzen, 
um durch den Wald zu gelangen, so bef indet  s i ch  der Grundwasser- 
spiegel heute bere i t s  i n  fünf  Metern Tiefe. 

B i s  zum 31 .I 2.1 993 wurden 1483 Arten m i t  951 3 NTB-Pk t . gemeldet. Dies 

I entspr icht  einer Belegung von 6,4 MTB j e  A r t .  Nehrfachmeldungen i m  

i 
selben MTB wurden zwar des öfteren no t i e r t ,  2.0. b e i  unterschied- 
l i chen  Substratangaben, so daß d i e  gesamten Meldungen d i e  Zahl 
10 000 wei t  überschreiten. S ie  bezogen s ich  jedoch b is lang zumeist 
nur auf d i e  NTB-Nummer, denn Eingaben unter Einbeziehung der Qua- 
dranten schienen wegen der ziemlich e inhe i t l i chen  Fläctienstruktur 
und der fehlenden Höhendifferenz auf engem Raum n i ch t  vonnöten zu 

I sein. 

I Dies ändert s i ch  nun m i t  der Angleichung der APN-Kartierung an das 
DGfMProgramn. I n  zukünftiqen Kartierunqsmeldunqen dar f  d i e  Derien- 

I nunq der Quadranten n fch t  rnelir fe l i lenl  I ch  b i t t e  diesbzgl. um Be- 
achtung. Darüber hinaus werden be i  der Kartei-Umstellung nachträg- 
l i c h  Uuadranten eingegeben, wenn s i e  durch nähere Fundortangabsn 
eindeut ig i m  Nachhinein zu e rmi t te ln  sind. 



MTB- belegte 
Ermittelte Zahlen: Arten Meld. M T B / ~ ~ ~  

,/ 1. Agaricales s.1. U. Boletales 962 5615 5,8 
(Blätter- und Röhrenpilze) 

2. Gasteromycetidae 
(Bauchpilze) 

3. Aphyllophorales s.1. 207 1915 9 ~ 3  
(Porlinge, Gallert- U. Rindenp. ) 

4. Ascomycetes 
(Schlauchpilze) 

Dia-Vorträge im 1. Halbjahr 1993 

25.01 . "Schöne Algarve - Landschaften, Pflanzen, Tiere". 
Referent: E. KAJAN. 

1 08.03. "~ilzfunde 1992". Referent: Th. WNZMAY. 

I 22.03. "~flanzen Europas". Referent: K. MOLLER. 

1 05.04. "Pilze". Referent: F. KASPAREK. 

APN-Grillfest in der Eifel 

Am 19. und 20. Juni feierte die APN ein Grillfest in der Eifel. Heinz 
EBERT konnte in Strotzbüsch in Absprache mit dem Bürgermeister einen 
Grillplatz kostenlos zur Verfügung stellen, der auf einem kleinen, 
sonnenbeschienenen Plateau oberhalb der Mäander des UeBbaches wun- 
derschön gelegen war. 

Eine am frühen Nachmittag durch das Bachtal führende Exkursion 
erbrachte zwar nur wenige Pilzfunde, die herrliche Landschaft, der 
Pflanzenreichtum sowie das Vorltomnen zahlreicher Fischarten, Libel- 
len und Schmetterlinge ließen diesen Mangel jedoch schnell verges- 
sen. 

nb 17.00 Uhr sorgte dann Josef HEISTER, assistiert von Lutz QUECKE, 
in bewährter Weise und mit feinem Händchen unermüdlich für das leib- 
liche Iilohl aller Teilnehmer. Da es auch an Getränken, gut gekUhlt 
und in reicher Auswahl, wahrlich nicht mangelte und das Wetter schö- 
ner k a m  sein konntn, wird dieser harmoriische Abend sicherlich noch 

lange in der Erinnerung aller Anwesenden haften bleiben. 

Die vier beteiligten Kinder von QUECKE (3) und WEHR (1) samelten 
I zwischenzeitlich fleißig Holz aus dem Wald. Noch vor Eintritt der 

I Dunkelheit wurde auf der steinumfaßten Feuerstelle ein Lagerfeuer 
I ' entfacht, dessen letzte Glut erst um 2.00 Uhr früh von Th. WNZ- 
! MAY und H. EBERT mit Wasser gelöscht wurde. FUr die Kinder waren 

sowohl das Lagerfeuer als auch das Auftreten zahlreiclier Gltihwürm- 
chen ab Beginn der Dämnerung ein aufregendes Abenteuer. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück im Gasthof "Zum ~iebenbachtal" 
fUhrte Heinz EBERT die Teilnehmer am Sonntagmorgen zunächst durch 
einen abgebauten Teil der Lavagrube des Wartgesberges, wo die 
schnelle Wiederbesiedlung durch zahlreiche Pflanzenarten sehr ein- 
drucksvoll zu beobachten war. Eine Wanderung durch die bei günsti- 
gen Witterungsbedingungen sehr pilzreiche Strohner Schweiz bildete 
den Abschluß dieses gelungenen Wochenend-Ausfluges. 

Nach herzlichem Dank an Tina und Josef HEISTER, Heinz EBERT, Joa- 
chim HANS, Wolfgang LUCAS sowie Lutz QUECKE, die maßgeblich an der 
Vorbereitung und dem Ablauf des Grillfestes beteiligt waren, trat 
die APN-Familie schließlich den Heimweg an. 

Vogel des Jahres 

Der Fluljregenpfeifer wird der letzte "Vogel des Jahres" sein, über 
den in diesem Heft berichtet wird, den die Ausuferung auf andere 
biologische Abteilungen schreitet unaufhaltsam Fort. Erwähnt seien 
"Baum des Jahres 1993" (~~eierling), "Fisch des Jahres 1993" (Dorsch) , 
"Orchidee des Jahres 1993" (Helm-Knabenkraut), "Landschaft des Jahres 
1993" (Oder-Mündung), und, und, und ... 
Neue Postleitzahl der APN-Schriftleitung 

Die auf der Rückseite dieses APN-Mitteilungsblattes angegebene Post- 
leitzahl ist nicht mehr gültig. 
Ab dem 01.07.93 muß sie lauten: 

Ewald ~ B j a n  



Pilzportriit Nr. 23: 
/' 

doch habe i c h  schon welche über 30 und b i s  fast 40 mn hoch gefun- 
den (vergl. LiIATLING 1979). 

Über Antliina flarnmea (Junqh.)Fries 1832, den 

"F lammenscliwei i" und andere Arithina-Sippen in 

Deutschland 

GERMRN J. KRIEGLSTEINER 

B e e t h o v o n s t r .  1 
0-73568 D u r l a n g e n  

K r i e g l s t e i n e r ,  G. J. ( 1  993 )  - On Anthina Flammea (Jungh.) 
F r ies  1832, and other Anthina-taxa i n  Germany. Arbeitsgemeinschaft 
Pilzkunde Niederrhein ( APN) , 11 (1 ) : 14-20. 

Ke y Wor ds  : "Mycelia s t e r i l i a " ,  Anthina, A. aeruginosa, A. brun- 
naa, A. c i t r i n a ,  A. dichotoma, A. f i l a r i s ,  A. flainmea, A. purpurea; 
Ozonium; ecology, h is tory ,  morphology, taxonoinical speculation. 

11 1. M y c e l i a  s t e r i l i a "  

Mangels Ausbildung von "Fruchtkörpern" und/oder geschlecht l ich er- 
zeugter Sporangien (= Meio-Sporangien) können b i s  heute bekanntl ich 
noch immer n i c h t  a l l e  zu den Pi lzen ges te l l ten  Organismen einer der 
großen Klassen (Ascomycetes, Basidiomycetes, Zygomycetes etc.) zu- 
geordnet werden. E t l i che  b i lden  n i c h t  einmal Nebenfruchtformen (Ana- 

morphe) m i t  Konidien (asexuel l  abgeschnürte Sporen) aus und s ind  
daher auch n i ch t  zur künst l ichen Gruppe der "Fungi imperfect i"  (un- 
volll<onmien organis ier te  P i l ze )  zu s te l len.  Da s i e  v ö l l i g  s t e r i l  (un- 
fruchtbar)scheinen, ordnet man s i e  prov isor isch i n  d i e  künst l iche 
Gruppierung der "Mycelia s t e r i l i a "  ein. 

Die meisten Organismen dieser Gruppe s ind  sehr unscheinbar, aber 
e in ige  s ind i n  Farbe und Form so au f f ä l l i g ,  daß s i e  sogar Binomina 
erha l ten haben. Dazu gehört der "FJ.ammenschweif", Anthina flammea 
(Jungh.)Fr. ( i n  Nov. F1. Suec. 1819:79 und i n  Syst. 111, 1032:281), 
siehe auch SACCARDO (Syl l .  X1V:llBL). Seine aufrechten, orange- 
b i s  b lu t ro ten  (flammenfarbenen), zähen Myzelien erscheinen i m  

Spätherbst auf feuchtem, moderigem Laub. Nach RYMAN B HOLMASEN 
(1984, 1992) s ind  s i e  " f inger- b i s  besenförmig und 5-1 5 mn hoch", 

I c h  fand d i e  A r t  erstmals im Herbst 1979 auf der Frankenalb, und i c h  
habe s i e  i m  Herbst 1982 und 1983 an mehreren Orten Ost- und Nord- 
württembergs sowie im Schönbuch i n  Rotbuchen-Mischwäldern auf feucht- 
faulem Laub imr wieder entdeckt, ohne s i e  a l le rd ings  b e s t i m n  zu 
können; den Namen l i e f e r t e  m i r  e r s t  1985 das schwedische Pilzbuch 
"Svampar" von RYNAN & HOLNASEN (1984). i n  welchem diese Organismen 
f a r b i g  abgebildet sind. 

I m  "Handbuch f ü r  Pilzfreunde" (1988; Band VIz173) w i rd  d i e  Gattung 
Anthina (Fr. 1819)Fr. 1832 a l s  monotypisch gefUhrt: nur eine A r t ,  
eben Anthina flammea (Fr.)Fr. Es handle s i ch  um einen "Saprophy- 
ten auf Laubstreul'. E i n  Teleomorph (Hauptfruchtform m i t  Neio-Sporen) 
s e i  bisher n i ch t  entdeckt worden. 

Da i c h  mehr wissen wol l te,  versuchte i c h  i m  November 1988 und e i n  
zweites Mal irn Oktober 1991, f r ischfeuchtes Laub m i t  Anthina flam- 
mea i n  meinem Labor i n  Ku l tu r  zu nehmen. nber i c h  fand weder Schnal- - 
l e n  an den Hyphen, noch b i lde ten  s ich  irgendwelche neuen Struktu- 
ren; im Gegenteil: das Wachstum der Organismen stagnierte. Sie ver- 

I l o ren  ba ld  d i e  Farbe und gingen innerhalb weniger Tage e in*  

2, Zur Literatur 

I 

Irn Herbst 1988 r i c h t e t e  i c h  wegen dieser A r t  e ine Anfrage an Dr. Ek- 
kehard GESSMR (Havixbeck). Ihm war dieser P i l z  jedoch weder per- 
sönl ich bekannt, noch e n t h i e l t  seine L i t e ra tu rda te i  irgendwelche 
Anhaltspunkte, und auch i n  der sehr umfangreichen Stamm-Samnlung 
des "Centraalbureaus voor ~chimnelcu l tures"  (Baarn-Oelft, NL) konn- 
t e  e r  diesen Namen n i ch t  finden. E r s t  i m  "Dictionary" von AINSWORTH 
e t  al .  (1983) entdeckte e r  einen Hinweis auf d i e  Gruppe der "~qano- 
mycetales" (Nycelia s t e r i l i a )  m i t  der Gattung Anthina, welche dor t  
fünf  anerkannte Arten enthäl t :  Als Vertreter werden A. c i t r i n a  Sa- 
wada und A. brunnea Sawada genannt, beides Besiedler von Cl t rus-  
Blät tern, d i e  einen f i l z i g e n  Blat tbe lag verursachen. 

CARNICliEL ek al .  (Genera o f  Hyphomycetes) erwähnen Anthina flamnea 
(Jungh.)Fr. 1832 auf a l t en  Blättern. Synonym s e i  Ceratonema d i l a -  
tum Roth 1800. Das Nomen Ceratonema Roth i s t  a l lerd ings nach DONK - 
e i n  "nmen dubium" und n i c h t  ident isch m i t  Ceratonepa Persoon 1822. 



Basionym der heute anerkannten Kombination i s t  Iiimantia flamnea 

J' Jungh* 

I n  der "Kryptogamenflora fUr Anfänger" von G. LINDAU (Be r l i n  19221 I 
271) s teh t  d i e  Gattung Anthina F r i es  zwischen Rhizomorpha und Q- 
nium Link. S ie  w i rd  dor t  wie f o l g t  vorgeste l l t :  
"Kriechendes Myzel, aus dem s ich  feste, 2 so l ide  strangart ige Säul- 

I 

chen erheben, d i e  am Ende auseinander fasern und o f t  p i nse l a r t i g  
e rwe i te r t  sind". Von den beiden dor t  genannten Arten kommt b e i  uns 
nur eine i m  Freien vor, nämlich A. flamnea Fries: 

"Blutrot ,  nach oben gabe l te i l i g ,  f i ed r ig ,  gelbbraun, unten ver- 
schmälert. Auf abgefallenen B lä t t e rn  und faulem Holz". 

191 0 ha t te  G. LINDAU (Fungi imper fect i r  Hyphomycetes, 2. Hälf te:  
697-699) d i e  Gattung Anthina we i t  ausführ l icher abgehandelt. Oie 
Kurzdiaqnose aber i s t  prakt isch dieselbe wie d ie  von FRIES: 
 riechendes flycel, aus welchem s ich  feste, mehr oder weniger so l i -  

1 

de strangart ige Säulchen erheben, d ie  am Ende gewöhnlich auseinander- 
fasern und p i nse l a r t i g  erwei ter t  sind". 

3. Die Gattung Anthina in Deutschland 1 
I 

Nach LINDAU (a.a.0.1910) f i nde t  man d i e  Anthina-Arten "besonders 
im faulenden Laube n i ch t  selten, wo d i e  p inse lar t igen Erweiterun- 

I 
gen s ich  an B lä t te rn  f es t  anheften, so daß dadurch und durch den 
Fuß des Mycelsäulchens d ie  B l ä t t e r  f e s t  verbunden werden". Es wer- I 

den sieben Arten geführt, von denen neben A. flamnea d i e  folgenden 
fünf  schon i n  Deutschland gefunden wurden: 

3.1 A. p a l l i d a  de B a r y  1854 i n  H e d w i g i a  I, 35 

Wurde von de BARY i n  einem Ber l ine r  Warmhaus an Fichtenholz gefun- 
den. Myzel dünn, weiß: darüber fadenförmige, einfache oder i n  2-3 
Zweige gespaltene Pilzstränge, d i e  zuerst weiß, dann braun werden, 
wobei d i e  o f t  f e i n  p i nse l i g  aufgelöste Spitze h e l l e r  b le ib t .  I 
3.2 A. d i c h o t o m a  ( R o t h  1 8 0 D ) F r i e s  1832  

I 

An Faulenden B lä t t e rn  und Rinde i n  Deutschland, I t a l i en ,  Schweden. 
Aufrecht, fädig, etwas dichotom verzweigt, schneeweiß, 5-10 mn 

I 
hoch, an den Enden zweispalt ig, behaart. 

3.3 A. p u r p u r e a  F r i e s  1832  

I m  Herbst an faulenden Eichenblättern i n  Deutschland, Ungarn und 

Schweden. Fast unverzweigt, f lach, seidenhaarig-wollig, glänzend, 
1-2 cm hoch, unterse i ts  braun, obersei ts purpurn, nach der Spitze 
verbre i ter t ,  weiß. 

3.4 A. f i l a r i s  F r i e s  1032  

I m  Herbst an faulenden B lä t t e rn  und Knospen von Faqus und Ouercus 
i n  Schweden und Deutschland (von Fuckel 1969 b e i  Ost r ich angege- 
benl ). Stränge s t r a f f ,  unverzweigt, fäd ig  hyal in,  5-1 2 mrn lang, 
trocken schwarz, an der Basis etwas angeschwollen, Spitze weiß- 
l i c h  haarig. 

3.5 A. a e r u g i n o s a  F u c k e l  1869  

I m  Winter an faulenden, unre i fen Birnen b e i  Bs t r i ch  i m  Rheingau. 
St ielchen einfach, 3-7 mn hoch, an der Spitze ge te i l t ,  s t r a f f ,  
längsst re i f ig ,  braun, etwas behaart, an der Spitze fedrig, blaß 
blaugrUn. 

A l len diesen Sippen i s t  das Wachstum auf abgefallenem, 2 feucht- 
liegendem Laub i m  Herbst ( t e i l s  b i s  zum Winter) gemein, d i e  p in-  
se l ig- fedr ige Verbreiterung an der Spitze und gewöhnlich auch das 
Hellerwerden der Farben zur Spitze hin. M i t  Ausnahme von A. flam- 
mea - scheinen s i e  i n  der zweiten 
Hä l f t e  dieses Jahrhunderts bisher i n  Deutschland ( jeden fa l l s  im 
Westen) n i ch t  wiedergefunden worden zu sein. Das s o l l t e  s i ch  j e t z t  
ändern 1 

4. Anamorphe von Basidiomyceten? 

Der Gattungsname Anthina i s t  von Anthos (griech.: Blute) abgelei- 
tet .  (V i e l l e i ch t  i s t  h i e r  der Hinweis n i ch t  ganz unnötig, da0 die- 
se Gattung der "Nycelia s t e r i l i a "  keineswegs m i t  der 1934 von VE- 
LENOVSKY aufgestellten, inoperculaten Ascomyceten-Gattung Antinoa 
(Hyaloscyphaceae, Leot ia les)  verwechselt werden dar f l ) .  

Obwohl d i e  näheren Verwandtschaftsverhältnisse der Gattung Anthina 
b i s  heute n i ch t  bekannt sind, l i e f e r t e  be re i t s  LINDAU eine i n t e r -  
essante Ve~mutung: 

"Sie gehören den verschiedenartigsten Pilzen, meist iimhl aber Ba- 
sidiomyceten an". 



Diese Vermutung e r h i e l t  später durch DDNK und IiIATLING neue Nahrung: 
DDNK (Taxon 11 78-79 & 81, 1962) betrachtete d i e  Anthina-Myzelien 
a l s  möglicherweise d i e  eines "Hymenomyceten wie etwa Peniophora 
sanquinea (Fr.)Höhn. & Litsch.". WATLING (1979, englisch) I i ä l t  es 
n i c l i t  f ü r  ausgeschlossen, daß s i e  zu "irgend einem B l ä t t e r p i l z  ge- 
hören, da das Myzelium sehr ähnl ich dem v i e l e r  des Dermcybe-Korn- 
plexes sei. Al lerdings gebe es auch morphologische Unterschiede, 
und Schnallen wurden n i c h t  gefunden". Leider fand auch i c h  keine 
Schnallen. 

Auch wenn s i e  auf den ersten B l i c k  unwahrscheinlich erscheinen, s o l l -  
ten solche Vermutungen n i ch t  von vornherein ausgeschlossen werden, 
haben s i ch  doch auch Ver t re ter  der Gattung Ozonium L ink 1809 : Fr i es  
1821, welche bekanntl ich feste rostbraune, s t rah l ig -zo t t ige  B i l -  
dungen auf Holz und dem angrenzenden Erdboden hervorbringen, a l s  
Anamorphe zu B lä t te rp i l zen  herausgestellt, nämlich zu Coprinus- 
Arten der C. domesticus-radians-Gruppe. Da man heute über e lekt ro-  
nenmikroskopische Techniken verfügt, d i e  es ermöglichen, schon an 
den Hyphen des Myzels anhand unterschiedl icher Septen-Verhältnisse 
eine hohe Wahrscheinlichkeit der Zugehöriglceit zu den Asco- oder 
den Basidiornyceten annehmen zu können, so l l t en  entsprechende Unter- 
suchungen ba ld  angeste l l t  werden. 

5. Zur Iläufigkeil: der Anthina flammea 

RYNAN & HOLNASEN (deutsche ~assung  1992) meinen, s i e  s e i  "vermut- 
l i c h  selten, a l le rd ings  bisher auch kaum beachtet" worden. 

Zumindest i s t  d i e  A r t  wei t  verbre i te t :  Schon LINDAU (a.a.0. 1910) 
g i b t  Funde aus "Deutschland, Mähren, Salzburg, Holland, Belgien, 
Frankreich, I t a l i en ,  Schweden, England" an ( I ) . 
Die Angabe "Deutschland" b e i  LINDAU geht einmal auf d i e  Kryptoga- 
menflora von Erlangen (Flora crypt. Erlang. ; 181 7), zum anderen 
auf d i e  "Fungi rhenani, Nr. 1659" des bere i t s  zweimal erwähnten, 
berühmten Amateur-Mykologen Leopold FUCKEL zurück, der i n  den 60er 
und 7Uer Jahren des vorigen Jahrhunderts vor allem i m  Rheingebiet 
um Ustr ich sammelte. Er bezeichnete s i e  a l s  i m  Ustr icher Iilald 
"an Faulenden B lä t te rn  von Ouercus und Fagus, o f t  sehr häufig, i m  
Herbst". I n  unserem Jahrhundert achtet man auf diese Sippe i n  
Deutschland wohl e r s t  wieder i n  jüngster Zeit. 

Auch anderen P i l z ka r t i e re rn  waren d i e  seltsamen Gebilde s e i t  gerau- 
mer Ze i t  aufgefal len und hat ten s i e  zum Fotograf ieren gereizt. So 
sandte m i r  Jörg HAEDEKE (Aschbacherhof b e i  Kaiserslautern) e i n  Farb- 
dia, das e r  am 10.11 .I991 i n  der Rlieinpfalz nahe Edenkoben (MT8 
6714/1) aufgenomnen ha t te t  270 m NN, auf Laub und FruchthUllen von 
Castanea sativa. Einen ersten Fund (Hörbachtal, NT8 661 1 /4, 350 
m NN) ha t t e  e r  am 30.1 2.1 987 auf Laub und morschem Fagus-liolz ge- 
macht (siehe Farbbi ld l  ) . 
Auch Axel SCHILLING und Hedwig NILTHALER sandten m i r  Farbfotos. S ie  
dokumentieren schleswig-holsteinische Funde (so b e i  Bad Sooden- 
Allendorf). 1989 meldete Michael PILOT d ie  P i l ze  aus dem Raum Göt- 
t ingen (MT0 4425), und 1990 entdeckten s i e  Lothar KRIEGLSTEINER 
und Knut WULDECKE i n  der E i lenr iede b e i  Hannover, MTB 3825. 

1 
Somit i s t  der "Flammenschweif" innerhalb West-Deutschlands aus Bay- 
ern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein bekannt. Funde aus Nordrhein-Westfalen scheinen 
noch auszustehen, doch müßte s i ch  das wohl schon i m  kommenden 
Herbst ändern, wenn d i e  APN-Leser gez i e l t  auf Jagd gehen. Vermut- 
l i c h  s ind  diese eigenartigen Organismen imner wieder von P i l z -  
freunden entdeckt, aber wohl kaum einmal r i c h t i g  zugeordnet oder 
gar bes t i r n t  worden. Um dem abzuhelfen, s t e l l t e  i c h  am 27.3.1993 
Anthina flamnea auf der Tagung der AG Mykologie Ostwürttemberg 
(AWO) anhand von Farb l i ch tb i lde rn  vor. Kar1 NEFF, Walter HENA und 
Ernst RASCH entsannen s ich  daraufhin, diesen P i l z  i n  den vergange- 
nen Jahren jewei ls  im Herbst auch schon entdeckt zu haben, ohne 
i h n  bestimnen zu können. Er i s t  a lso ganz sicher n i ch t  se l ten und 
i n  den mitteleuropäischen Laubwäldern (Fagetea) wohl z iemlich wei t  
und l o k a l  auch r e l a t i v  d i ch t  verbre i te t .  Man muß i h n  nur finden1 
Funcheldungen nehme i c h  gern entgegen. V i e l l e i ch t  l ä ß t  s i ch  schon 
i n  wenigen Jahren eine e rs te  Verbreitungskarte konzipieren? 

6. Zur Substratwahl 

LINDAU (a.a.0. ) g i b t  a l s  Substrate an: " ~ n  abgefallenen B lä t t e rn  

I (und) faulem Holz voq Betula, Ouercus, Fagus, Hedera". I c h  fand 
d i e  P i l z e  an Faqus- und Ouercus-, aber auch an faulenden Populus- 
Blät tern, I ~ E O E K E  (siehe oben) an Castanea. Sicher hierden noc1.i 
andere Substrate dazukmen, wenn man nur systematisch genug ab- 
sucht. Doch dür f ten Fagus- und Ouercus-Blätter d i e  t lauptwirte 
bleiben. 

a- 
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Anbei gehe i c h  e i n  Farbbi ld  nach einem Farbdia von Jörg HAEDEKE 
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Pilz~ortriit Nr. 24: -- 

Coitoqvbe subovalis Kiilin. ex Kjuin. & Writi. 1980 
Genntletkrioll iges S~i i i rnet l i iubc l icn 

MANFRED ENDERLE 
Ain Wwser 22 

D(W)-8874 Leiplieim-Riedheim 

Der große Tduhlinxs- und Cnnoqhe-Kenner JULIUS SCHÄFFER schrieh in  sc' 'incm 
vnniiglichcn Aufsatz Llher "Die Sammeth~iihchen" 1935: "Und welch ein Reichiurn an 
Formen und Farben, als ich's zum ersten Mal sah! Die Hute von blendendem Weiß Uher 
Ocker. Fiilh. Orange, Fuchsig. Zimt. Rosi. Kupler. Kastanien- bis Schokoladcnhraun und , 

Schwan., in  der Form kugelig. kegelig. glockig. zylindrisch. iinch: Nnchth:iuhchcn. 
ZipfclmUti.cn. Florentiner. Sinhllielme. Jesttitcnhilte: vom 7jerlichsicn. crhscrigroUcn 
Puppen.xhellchcn his zur w(lrdign PrKsi(1cntcngltxke. Die Stiele im Format hier wie ein 
Streichhillrchen und dnrt fast wie ein Blcisiift. Ich wnr hctrol'fcn und verwirrt von der Fiille 
untl Mtinnigl'altigkcit. Wo fnci' ich dich. unendliche Natur?. ..." 
Conocyhen sind erfnhrungsgemlß nicht leicht t u  bcstimmcn. weil viele auf den ersten Blick 
sehr Uhnlich nwwlicn und den Rnder dadurch entmutigen ktinnen. Zudem war bisher. 
zumiiidcst fUr den dcu~wlisprachigen Pilzfrcund, wenig hrnuchhnre Bestimmungslitcrniur 
vcrfiighnr. Es hcdnrf ?.ugegchcncrmaßcn mchrjßhrigcr Erfnhmng. um im Gel!lii(lc nnhnnd 
einer hckannten Merkmnlskoinhinniii>ii rnit dein bloUcn Aiige eine Art festlegen m konncn. 
Mi t  scharfem Blick b m .  ciiicr shrkcn Lupe knnn man in  vielen Fiiilcn jetlnch den 
Zystidentyp am Stiel erkennen und hnl damit. wie bei den Rißpil7en. eine wichtige Grundinge 
(Ur die Bc..timmung. Im weiteren Verlauf sind die Fonn untl GrilUc der Cheilo7.ystidcn unrl 
Sporen, die hmoniakrenktion. die genaue Fruchtktlrpcrfarhe und der Shndort von großcr 
Bedeutung. 

Ich gebe nachfolgend eine Beschreibung der hgufigen Conoqhe siil)ovalis. die ich an anderer 
Stelle (ENDERLE 1985:107. ENDERLE 1991:89) hereia ohne Foto vorstellie. Sie ist 
chnrnkterisicrl durch mittelgroikn bis großcn Wuchs. oft leichien Olivhciion in  der Huimitte, 
meist negative Ainmoninkrcaktion. relntiv grolle Cheilo-, Caulozystiden iind Sporen sowie 
haarfOrmigc Caulozystiden un der ohcrsten Stielspiilc. darunter lecythiformc: 

H u t : -30 mm breit stumpf konisch. hreit gltckig (>der konvex. Huirnnd kaum vedlnchcnd 
oder nach oben umbiegend: ockergclhlich his (ckerhrXunlich. teilweise mit Oliv- .wHencr 
Kupferstich. Rnnd schwach durchscheinend genclt. hygrophnn. r w h  nusirtxkncnd (oft heim 
Aulsammcln bcrciis ausgccrt~knct). dann hell ockcrlich. hell ledcrl'arhen. kittfarhcn oder Iicll 
heigcockcrlich. in  der Mitie dupkler uiitl oft rnit schwnchciri Olivstich. 

L a m e I I e n : &was getlrtingt. mit kleinem Ulhnchen am Stiel nngewnchscn. schmal 
lan7etdich his deudich hnuchig: -3(J) mm breit. hell his krtiftig zimt- his rosihriiunlicli. mit 
hellerer Schneide. 



S t i e 1 : -80( 1 10) mm lang. in der Miite -2.5(3) mm dick. nhen hell crcmc. nnch unien 
ninehmcnd dunkler. im uiiicrcn Drittel mcisl rosihrilunlich bis dunkelrot: vor allem im obcrcn 
Driiicl dciiilicli fein wciUlich hesiiluhi. nnch unten zunehmend verkalilcrid: Bnsis schwnch bis 

/ cleiitlicli kntillig, icilweisc leicht gernndet-knollig. 

C h C i I o z y s t i d C n : 21-31 X 9-14 pm (vom "großen" Typ). mit 5.5-7.4(8) pm breiicm 
Kiipfchen. Iccythifonn. d.h. hnuchig mit  gtsticltem KUpfchcn, dunnwnndig. farblos. 

I ,  

Ca u I o z y s t i d e n : an dcr oherstcn Stielspiue Wdig-haarig. cn. -150 pm lang, -4(6) pm 
dick. dmnicr  his zur Basis bauchig-kopfig älinlich den Cheilozystidcn. jedoch grlllkr, 25- 
49(45) X 11-17(20) X 6-10(1 I) pm (oh alle Kt)llektionen frdig-haarige Zysiiden nn der 

1 ohersten Sl ielspiv~ halan. ist an wciieren Funtlcn noch zu k l ~ e n :  dnhei sind vor allem junge, 
frische Siiclc hzw. Fruchiklirper zu unicrsuclicn). 

S p o r e n : 11.3-12.4(13.3) x 6.2-7.4 pm. ellipsoid his ltlnglich ellipsoid. WlInde vcrdickt, 
mit  deutüchcm 7cntrnlem Kcimporus und uni~ul'l'lllligem Apikulus. u.M. in  NH3 (und Wasser) 
kr l f i ig t~kcrbrUunlich geRlrht; Basidien 4-sporig, ca. 24-35 X 10-13 pm. 

I'; P i I c o z y s i i d c n : 7lirstrcui vorhanden. meist schmal ilaschcnfUnnig mit  Ki\pfchcn. in  
NI13 gclbhrllunlich. 

1 ' 1  H U I h a. u t : aus rundlich-gcstielien. -20(21) brciicn Zcllcn besiehend. 

I li A m m 11 n i o k r C a k i i o n : ncgntiv. gelcgenilich ndcr nnch Siundcn positiv (dies klinnic 
u.U. auf2 vcrschiedcnc Sippen hiiiweiwn, die ntxh zu differcnzicren wärcn). 

V o r k o m m c n : im (gcdUngtcn) Rosen odcr Gra... an WegrUndern in  odcr außerhalb des 
Waides; rclniiv hllufig. 
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Ein Farbbild nach einem FarWia von Pi. ENDEF(LE befindet sich a l s  m- 

teres Bild auf der ersten Farbseite i n  der nitte dieses nitteilqs- 

blattes. 

Galerina sideroides (Fr.)Kühn. 

Glirrimerstieliger t-läubling 

FREDI KASPAREK 

Forststr. 24 
0-45699 Herten 

Vorbemerkung: 

Die Galerina sideroides sehr nahestehende G. stylifera (Atk.)Smith 
& Singer wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich interpre- 
tiert. So erscheint das Epithet "stylifera" in den gewählten Auto- 
renzitaten nachfolgender Verfasser als Synonym, als Varietät, Form 
oder sogar eigenständige Art. 

G. stylifera wird in allen mir zugänglich gewordenen Abhandlungen 
lediglich durch veränderliche Merkmale wie Velcimverhältnis, Hut- 
größe, Hutfarbe, Geruch und Geschmack von G. sideroides getrennt. 
Kein einziges genetisch konstantes Mikromerkmal ist bei beiden 
Taxa verschieden (siehe hierzu Anmerkungen). 

Eigene Beobachtungen hinsichtlich der gelegentlich auftretenden 
Veränderungen, die m.E. zum naturlichen Erscheinungsbild einer Art 
gehören, reichten dem Verfasser nicht aus, hier zwei eigenständige 
Arten zu erkennen. Aus diesem Grund wird G. stylifera in der Be- 
schreibung miteingeschlossen. 

Verwendete A u t o r e n z i t a t e :  

MOSER : Galerina sideroides (Fr. )KUhn. 
Galerina stylifera (Atk.)Smith & Singer (= sideroi- 
des ~ s. KUhn., Rick. ) 

BON: , Galerina sideroides (Bull. )KUhn. 
Galerina stylifera (Atk.)Smith L Sing. 

DERBSCH: Galerina sideroides (Fr. )Kühn. 
Galerina stylifera (Atk. ) Smith L Sing. 



KREISEL: Galerina s t y l i f e r a  (Atk.)Smith & Sing. 
= Galerina s ide ro ides  (Bull.)Kühn. ss. Ricken, Kühn. 
= Naucoria s ide ro ides  (Bull.)Qubl. var. i ndus i a t a  Lge. 

GROGER: s i e h e  KREISEL 

KRIEGLSTEINER: Galerina s ide ro ides  (Fr.)Kühn. 
Galerina s ide ro ides  (Fr. ) var. s t y l i f e r a  (Atk. )Krglst .  
= Galerina s ide ro ides  ss. Kühn., Rick. 

SMITH & SINGER: Galerina s ide ro ides  (Fr.)Kühn. 
Galerina c t y l i f e r a  (Atk. )Smith L Sing. 
Galerina s t y l i f e r a  var. badia 
Galerina s t y l i f e r a  var. velosa 
Galerina s t y l i f e r a  war. caespi tosa  

KOHN. & ROMAGN. : Galerina s ide ro ides  (Fr. )ss .  Kühn. 

RUNGE : Galerina s ide ro ides  (Fr. )Kühn. 

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

Die Ca. 1-3,s cm großen, konvexen oder glockig-kegeligen, manchmal 
stumpf p a p i l l i e r t e n  tlüte s i n d  jung gelb- b i s  honigbraun. I n  bes t e r  
Entwicklung und a l t  s ind  sie fuchsig- b i s  rostbraun. In  diesem Ent- 
wicklungsstadium erscheinen d i e  Hüte feucht f e t t i g  glänzend und 
durchscheinend g e r i e f t .  Dann ist d i e  Huthaut te i lweise ,  gelegent- 
l i c h  auch vo l l s t änd ig  abziehbar. Bei jungen Fruchtkörpern ge l ing t  
d i e s  nie. Austrocknende Hüte erscheinen hygrophan und verfärben s i c h  
m i t  fortschreitendem Alter gelbocker b i s  h e l l  beigebraun. 

Die Hutränder der  jungen Fruchtkörper verlaufen gerade und s i n d  m i t  
einem s c h a l e n  weißlichen Velum versehen, das den Innenrand m i t  e in-  

faßt .  Dieses Merkmal ist seh r  schne l l  vergänglich. Nur s e l t e n  b l e i -  
ben spä r l i che  Velumreste länger am Hutrand erhal ten .  Die kahlen 
ausgedunnten Hutränder s i n d  be i  ä l t e r e n  Pi lzen  we l l ig  und gelegent- 
l i c h  kurz zackig ausgekerbt. 

Die normal weit auseinanderstehenden Lamellen verlaufen unregelmä- 
ß i g  bogig und schwach wel l ig ,  zum S t i e l  h in  o f t  s t a r k  v e r b r e i t e r t ,  
s i n d  t i e f  ausgebuchtet und kurz m i t  Zähnchen angewachsen. Nach zwei 
b i s  d r e i  Lamelletten s t e h t  meist  e i n e  besonders großbauchige heraus- 

Junge Fruchtkörper bes i t zen  f ü r  d i e  Gattung Ga l e r  i n a  unqewöhnlich 
he l lbe ige  Lamellen, d i e  nur langsam nachdunkeln ( b i s  etwa haselnuß- 
braun). Niemals er re ichen sie d i e  rostbraune Hutfarbe. Die f e i n  be- 

wimperten schneiden s ind  g le ichfarbig .  

Die enghohlen S t i e l e  m i t  maßen von 3-6 X 0,3-0,4 cm erscheinen i m  
! gut  entwickelten Zustand an der  Sp i t ze  i m  Grundton wässrig bonbon- 
I braun und gehen zur Basis  nah t los  i n  e i n  t i e f e r e s  Karidisbraun über. 

Alte S t i e l e  s i n d  o f t  schwarzbraun nachgedunkelt. S i e  bes i t zen  e i n e  
Auflage aus  weißem, n i ch t  besonders s t a r k  entwickeltem Velum, das 
meist faser ig- f lockig  b i s  schwach g e n a t t e r t  e rschein t .  

Die Basen der  manchmal l e i c h t  verbogenen S t i e l e  s ind  m i t  weißwatti- 
gern Myzelfi lz  umgeben. Das S t i e l -  und t lu t f le isch  der  unver le tz ten  
Fruchtkörper war b e i  meinen Untersuchungen geruchlos. Erst de r  zer- 
drückte  P i l z  entwickel te  e inen Mehlgeruch und -geschmack. 

Die mikroskopische Untersuchung brachte  folgende Ergebnisse: An den 

I v i e r  Sterigmen der  Basidien r e i f e n  gelblich-braune, ovale b i s  e l l i p -  
so ide ,  g l a t t e  Sporen heran, d i e  weder Porus noch Plage erkennen l a s -  

I sen. S i e  werden 6-9 X 4-5 pm groß. 

Während an den Lamellenflächen keine  Zystiden entdeckt  wurden, waren 
an de r  Schneide zahl re iche  gedrängt stehende Cheilozystiden vorhan- 
dan, schlank flaschenförmig, langhals ig  und m i t  rundkopfigen Erwei- 
terungen. Die Größen v a r i i e r t e n  von 25-35 X 4-7 (bauchiger T e i l )  X 
2-4 (Hals) X 11-7 (Kopf) Pm. 

Die Ep iku t i s  (Huthaut) ist e l a s t i s c h  dehnbar, weil sie s i c h  m i t  e i n e r  
darunter  liegenden Ga l l e r t s ch ich t  verbindet. Das s t r eng  r a d i a l  ange- 
ordnete  Hyphensystem bes t eh t  i n  der  Ep iku t i s  aus  seh r  schmalen, Ca. 
1-3 Fm b r e i t e n  Hyphen. I n  der  darunter  l iegenden Ga l l e r t s ch ich t  er- 
reichen sie e i n e  Breite von 6-7 Pm und lösen  s i c h  h i e r  manchmal auf. 

I 
Die noch t i e f e r  l iegende Tramaschicht weist wieder b r e i t e r e  Hyphen- 
elemente von Ca. 5-14 pm auf. I m  gesamten Hyphensystem kann man an 
ve re inze l t en  Hyphen schwach b i s  gu t  ausgeprägte Inkrus ta t ionen 
f e s t s t e l l e n .  

Vorkommen und Ö k o l o g i e :  

MTB 4208 Wulfen und 4209 Haltern.  
Erste Aufsamlungen: 18.10.84 und 14 .I 2.88 (NTB 4208). Danach f a s t  

1 j äh r l i ch  b e i  g e z i e l t e s  Suche i n  den 0.a. MTB nachgewiesen. Kam vor 
Oktober, b i 5  Dezember erscheinend. 

Obwohl G. s i de ro ides  f ü r  Westfalen a l s  s e l t e n  nachgewiesene Art g i l t ,  
konnte i c h  sie auf den magersandigen Böden der  Fictiteri- und Kiefern- 
Monokulturen mehrere Male dokumentieren. S i e  wächsbrin d i c h t e r  Na- 



I1 Anmerkungen: 
I 

MOSER (1 983) s c h l ü s s e l t  56 Galerina-Ar ten  auf.  Bei G. J. KRIEGLSTEI- 
NER (1991) s ind  49 Arten aufgeführt .  Dagegen beschreiben aus  Nord- 
amerika SMITH & SINGER (1964) 241 Arten inklus ive  Varietäten.  Offen- 
s i c h t l i c h  ist d i e  do r t ige  P i l z f l o r a  wesentl ich a r t en re i che r  a l s  
d i e  mitteleuropäische.  Hinzu komnt, daß d i e  beiden le tz tgenannten  
Autoren e i n  seh r  enges Artverständnis prakt iz ieren .  S i e  erkennen i n  
G. s t y l i f e r a  e i n e  eigenständige Art und geben zusä t z l i ch  d r e i  Varie- 

I t ä t e n  an. 

de l s t r eu .  Of t  s ind  n iedere  Moose d i e  e inz igen Begleitpflanzen.  Häu- 
f i g e r  Beg le i tp i l z  ist Entoloma cetratum. 

Es folgen nun e i n i g e  Literatur-Aussagen verschiedener Autoren zur 
Artabgrenzung beider  Spezies. 
BON (1988) g i b t  f ü r  G. s t y l i f e r a  größere Fruchtkörper, e inen deut- 

I l i che ren  Ring und k rä f t igen  mehlartigen Geruch an. 

DERBSCH & SCHMITT (1987) sehen b e i  G. s t y l i f e r a  du rchschn i t t l i ch  
größere und Farbenfreudigere Hüte. 

GROGER (1989) weist auf d i e  äußers t  problematische Abgrenzung bei- 
de r  Rrten h in ,  d i e  s e i n e r  Meinung nach k a m  korrekt  durchgefUhrt 
werden kann. 

KUHNER & ROMAGNESI (1953) führen G. s t y l i f e r a  n i ch t  auf. 

G.J. KRIEGLSTEINER (1991 ) erkennt e i n e  G. s i de ro ides  var. s t y l i f e r a  
an. 

1 NOSER (1983) grenzt  beide Arten wie f o l g t  ab: 
G. s i de ro ides  - ohne Velum, S t i e l  g l i n e r i g ;  

I G. s t y l i f e r a  - m i t  faserigem Velum am S t i e l  und schwindendem 
faser igen Ring, Geruch o f t  mehlart ig ranzig.  

Anzumerken b l e i b t ,  daß b e i  MOSER & JULICH (1992) G. s t y l i f e r a  
I anhand von sechs  jungen und gu t  entwickelten Fruchtkörpern ab- 
I geb i lde t  wird. Se lbs t  m i t  gutem Vorstellungsvermögen l ä ß t  s i c h  

I I an keinem der  P i l z s t i e l e  d i e  Spur des  ausdrücklich i m  Tex t  er- 

I I wähnten Ringvelums f e s t s t e l l e n .  

RUNGE (1981 ) f ü h r t  G. s t y l i f e r a  n i c h t  auf. 

Der Verfasser s e l b s t  a k z e p t i e r t  G, s t y l i f e r a  a l s  Var i e t ä t  zu @- 
r i n a  s ideroides .  Diese Einschätz Unq en t sp r i ch t  exakt de r  Neukonibina- 
t i o n ,  d i e  Kr i eg l s t e ine r  (1991 a )  vorgenomnen hat .  

Meinem Freund K. SIEPE danke i c h  f ü r  d i e  Durchsicht des  Skr ip ts .  
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Lactarius pseudouvidus Kühner - ein Erstfund für Deutschland 

Helmulh Schmid 
Berl-Brechl-Str. 18 
85386 Eching 

Einleitung: 

Im Zuge der Alpenbiotopkartierung hat mir das Landesamt für Umweltschutz in 
München (LfU) zwischen 1990 und 1992 Gelegenheit gegeben. in 
ausgewähllen Biotopen mykologische Studien als Ergänzung zu den 
Pflanzenkarlierungen durchzuführen. Neben montanen Wäldern und subalpinen 
Wiesen und Weiden im Raum lnzell wurde 1992 ein von Herrn A. Mayer (LfU) 
entdecktes Schneetälchen bei der Kleintiefentalalm am Fuß der Rotwand (MTB 
833712) mykologisch untersucht. 1 

I 
Im Kalkgebirge sind Schneemulden (Schneebeden, Schneetälchen) nicht sehr 
verbreitet, da sie meist am Fuß von Grobschutthalden entslehen, die der 
Besiedelung durch Pflanzen kaum zugiinglich sind. Die Spalienveidenteppiche 
der stumpfblattrigen (Salix retusa) und der netzblättrigen (S. reticulata) Weide 
besiedeln die Grobscliullböden. Mit meterlangen Wurzeln im Kalkscliiitt 
verankert. ist die stumpfblätlige Weide ein vorzüglicher Schuttstauer (REISIGL 
& KELLER 1987). 

Mit der ersten Begehung glückte ein Erstfund für Deutschland durch den 
Nachweis von Lactarius pseudouvidus Kühner. In der Folge konnten einige 
interessante Aufsammlungen aus den Gattungen Entoloma, Inocybe, Lactarius, 
Helvella und Peziza getätigt werden, die teilweise aus Mangel an 
ausreichendem Material noch keiner endgültigen Bestimmung zugeführt 
wurden. Das Landesamt für Umweltschutz hat für 1993 weitere 
Untersuchungen an diesem Standort wegen finanzieller Notlage abgelehnt. 

Beschreibung von Lactarius pseudouvidus Kühner: 
I 

Hul 1-2 cm, konvex, dann flach ausgebreitet bis niedergedrückt, mit kleiner. 
spilzer, zentraler Papille; Oberflache schmierig, gllinzend, nicht zoniert: Rand 
etwas eingerollt. teilweise gefurcht bis gerippt: graubräunlich, teilweise mit 
violellem Ton, gegen Rand tieller, Papille dunkelbraun. Lamellen angeheftet bis 
schwach herablaufend, unlerfiiischt, eher entfernt stehend. blaß ocker. Stiel 1-2 
X 0.3-0,s cm, zylindrisch: Oberflfiche jung etwas flaumig, dann kahl, glatt und 
etwas glänzend: weißlich bis Iiell cremefarben. Basis mit grauem Ton. Fleisch 
weil3. stark brüchig, flach Berührung violett verfärbend: Geschmack mild [nach 

Literaturangaben nach einiger Zeil bitter]. Milch weiß, nach einiger Zeit - niclit 
sofort - violett verfärbend. 

Mikroskopische Merkmale: Sporen 8-12 X 7-65 Pm, breit ellipsoid, grob netzig 
und klein-warzig. amyloid, mit undeutlicher Plage. Basidien 45-55 X 8-13 ~ i m ,  
viersporig. Zysliden 30-60 X 5-10 bim, bauchig-spindelig bis schlauchförmig. 
Hymenium-Trama regulär mit 2,5-5 lim breiten Hyphen. Pileipellis bestehend 
aus zwei Schichten; obere Schicht mit farblosen, 2-4 bim breiten Hyphen. 
eingebettet in eine gelatinöse Matrix: untere Schicht mit gelblich bis gelblich- 
braun gefärbten. kurz-zelligen, 8-16 pm breiten Hyphen. Kaulozystiden und 
Schnallen fehlend. 

Funddaten: BRD, Bayern. Landkreis Miesbach, Kleintiefentalalm, am Fuß der 
Rotwand, Schneetälchen, zwischen Salix retusa. MTB 8337/2, 1550 m, 5. 
August 1992, leg. & det. H. Schmid (Herbar H. Schmid). 

Diskussion: 

Lactarius pseudouvidus wurde von KÜHNER (1975) aus Frankreich 
beschrieben, in der Folge in Norwegen, Finnland und Gronland nachgewiesen 
(GULDEN et al. 1985) und isl nun auch aus den Bayerischen Alpen bekannt. 
Die Art hat also eine arktisch-alpine Verbreilung. 

Lactarius pseudouvidus fruktifiziert vorwiegend auf .Silikalböden mil 
Zwergweiden (Salix herbacea, S. reficulata, S. relusa), gelegentlich auch bei 
Betula nana (GULDEN et al. 1985, MOSER 1983). In den Bayerischen Alpen 
scheint die Art nur am Extrem-Standort "Schneeboden, SchneetBlchen" 
vorzukommen. 

Aus Bayern sind damit drei Lacfarius-Arten bekannt, die in der subalpin-alpinen 
Region zwischen Zwergsträuchem wachsen: Lactarius nanus Favre und 
Lactarius dryadophilus Kühner aus den Berchtesgadener Alpen (SCHMID- 
HECKEL 1985) und die hier vorgestellte Lactarius pseudouvidus. Für die in 
MOSER (1 983) aufgeführten Arten Lactarius salicis-reficulatae Kühner und L. 
salicis-herbaceae Kühner fehlen bislang Nachweise aus Bayern. Lactarius 
salicis-reticulatae hat einen Schwefel- bis zitronengelben Hut und herablaufende 
Lamellen, L. salicis-herbaceae einer1 ockerfarbenen Hut und nicht 
herablaufende Lamellen. Beide Arten zeichnen sich wie L. pseudouvidus durch 
schmierige Hutoberfl~che und violelt verfärbender Milch aus. 
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Ascornyceten an Buctten-Cupulen 

SCHMID-HECKEL, H. (1985) - Zur Kenntnis der Pilze in den NBrdlichen 
Kalkalpen. Forschungsbericht 8, Nationalpark Berchlesgaden. 
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Die Kartierungsfahrten der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niedar- 
rhe in  (APN) s ind im FrUhjahr vers tärk t  auf k le ine  Ascomyceten aus- 
ger ichtet.  Buchenwälder s ind am Niederrhein sehr häufig, und so 
b i e t e t  s i ch  d i e  Suche nach Ascomyceten an Buchen-Cupulen gerade- 

, 
zu an. Lachnum virqineum und Xylar ia carpophila werden meist auf 
Anhieb gefunden. Mo l l i s i a  cinerea und eine Mo l l i s i a  spec. (?) 
zeigen s i ch  ebenfal ls n i ch t  se l ten  zwischen L. virqineum. 

Am 20.4.89 fand i c h  im Walkersbaclital (Iilürttemberg) e in ige Cupulen 
m i t  L. virqineum, d i e  sehr schön gewachsen waren. Vors icht ig  ver- 
packte i c h  sie, um zu Hause Lupenfotos anzufertigen. Unter der Lu- 
pe entdeckte i c h  zwischen den weißen auch noch braune Haarbectier- 
chen, d i e  mir  bisher noch n i c h t  aufgefa l len waren. 

Der Ascomycetenband von BREITENBACH L KRnNZLIN war z.2t. f ü r  mich 
d i e  ausführ l ichste L i te ra tu r .  Unter Dasyscyphus fuscescens fand 
i c h  einen Hinweis auf eine braune, an Buclien-Cupulen vorkommende 
A r t  (var. faqicola), d i e  i n  der Schweiz eher se l ten se in  so l l t e .  
Es fessel te  mich immer mehr, nach winzigen Ascomyceten zu suchen. 

I Die Schönheit der Pilzchen unter der Stereo-Lupe i s t  faszinierend. 
I 

I 
I 

Bei  gez ie l te r  Suche konnte i c h  nun auch übe ra l l  D. fuscescens var. 
fag ico la  finden. Al lerdings s ind  d i e  braunen Becherchen, den Cupu- 

i l e n  f a r b l i c h  angepaßt, f as t  nur m i t  der Lupe beobachten, während 
L. virqineum, betont durch d ie  leuchtend weiße Farbe, auch ohne 

1 Lupe so fo r t  zu erkennen i s t .  

I m  März 1992 fUhrte eine Kart ierungsfahrt  i n  Rotbuchen-l~leißtannen- 
Gebiete der E i f e l  und des I-lunsrücks. Zu meinem Erstaunen befanden 
s i ch  auf den BuchenzCupulen der Dasyscyphus b ico lo r  älinl iche Fruclit- 
körper. N?nchmal s t e l l t e  i c h  sogar a l l e  d r e i  b i s  j e t z t  erwähnten 
Haarbecherchen auf einer einzigen Cupule fest. Wo imner w i r  unter- 
wegs nach den Haarbecherchen auch suchten, w i r  wurden s t e t s  srhr  
ha ld  fündig. Selbst unter e inze ln  stehenden, ä l te ren  Buctieri fan- 
den w i r  d ie  Pilzchen i n  Nassen. C 



I m  BREITENBACH L KRfiNZLIN (Band I) l a s  i c h  b e i  D. b i co l o r  d i e  Remer- 
kung : " ~ a c h  H.O. BARAL (mündl. M i  tt . ) s o l l  auf Buchecl<ern-Cupulen 
e ine häufige, sehr ähnliche, bist ier noch n i ch t  beschriebene A r t  m i t  
größeren Sporen (10-15 pm) vorkommen. Diese konnten w i r  be i  uns noch 
n i c h t  feststel len".  

E i n  Gespräch m i t  Klaus SIEPE i m  I-lerbst 1992 ergab, daß d i e  bnbeschrie- 
bene A r t  nun doch einen Namen Iiabe. Er  meinte, s i e  s e i  recht  häu f ig  
und e r  habe s i e  i m  Sauerland und anderen Mit telgebirgen o f t  gefun- 
den. I n  "Beihefte zur Z e i t s c h r i f t  f ü r  Mykologie, 6, 1985" wäre s i e  
a l s  Capitotr icha faniseda nom. prov. aufgeführt. Inzwischen f ü h r t  
s i e  den gü l t igen Namen 4 i t o t r i c h a  faqiseda Baral. Von der Ei fe- 
l e r  Pilzwoche (1 2.-18.4.93) ber ichteten m i r  Teilnehmer, das "gelbe 
Haarbecherchen" s e i  auch dor t  auf a l l e n  Exkursionen übe ra l l  und i n  
Massen an Buchen-Cupulen gefunden worden. 

D. fuscescens var. faqicola stand unter dem eigenständigen Namen 
Brunnip i la  Faqicola (Pliill.)comb. nov. Nach Auskunft von K. SIEPE 
lauLe t der korrel<t;e Name nunmelir Brunnipi la fuscescens (Pers. : Fr. ) 
Bara l  i n  Baral  C Krglst .  (siehe h ierzu auch d ie  "Fundliste einer 
zweitägigen Exltursion . . ." von KAJAN & KRXEGLSTEINER i n  diesem l ie f t ) .  
Dasyscyptius virgineus i s t  j a  be re i t s  s e i t  längerer Ze i t  i n  Laclinum 
v i  rgirieuni (Da tscl.i : Fr. )P. Karsteri t~mbenannt worden, f ü r  mich a l s  
"Niclitascomyceten-Experte" eine verwirrende Sache. 

A l l e  d r e i  Cupulen-Haarbeclierchen habe i c h  während meines Urlaubs i m  

Vercors (Frankreich) an verschiedenen S te l len  auf Anhieb f inden kön- 
nen. Geologie und Landschaftsformation s ind  der Innerschweiz ähn- 
l i ch .  Die Haarbecherchen müßten daher m.E. auch do r t  allesamt ohne 
größere Mühe zu f inden sein, wenn man nur zur "rechten" Ze i t  danach 
sucht. D r e i  Funddaten: 

18.5.93: Co1 de Romeyere (1071 in NN), Fundstel le etwa 1100 m NN, 
L. virgineum, B. fuscescens, C. fagiseda. B. fuscescens auch an 
Blat t r ippen von BuchenI~l5l;tern. 

19.5.93: Co1 de Menee (1457 in NN), nur eine Cupule i n i t  a l l e n  d r e i  
Arten. 

23.5.93: I m  Foret de l a  Loubidre (1165 m NN) b e i  Villard-de-Lans 
a l l e  d r e i  Arten, C. faqiseda auch an berindeten Buchenästchen. 

I n  M.ittelgebi.rgen und mi t t l e ren  Lagen der französischen Kalkalpen 
habe j.cli C. faqiseda bisl ier s t e t s  so fo r t  gefunden, aber am Nieder- 
rhein, i m  Flachland also, konnte i c h  diese A r t  auch b e i  in tens iv-  











ster  Suche noch n i ch t  fests te l len,  was mich zu weiteren Beobactituri- 
gen anspornen wird. Ab Juni  1993 v e r l i e f  d i e  Suche nach C. faqiseda 
ergebnislos, während B. fuscescens, L. virgineuni, Mo l l i s i a  cinerea 
und X. c a r p o p u  wei terh in  zu f inden waren, wenn auch o f t  m i t  Mijl~e 
und zei t l ict iem Aufwand. Als Ursache verinute i c h  das anhaltend trok- 
kene und sehr warme Iiletter. Möglicherweise tritt b e i  dieser A r t  aber 
auch eine Fruk t i f ikat ionspause ein. 

Bucheckern-Cupulen s ind  wohl e i n  günstiges Substrat f ü r  k l e i ne  Asco- 
myceten. Insgesamt neun verschiedene Arten habe i c h  bisher daran ge- 
funden, fünf  davon s ind best i rn t ,  von einer A r t  nur d i e  Gatturig (Mol- 
l i s i a  SPeC.). Dre i  Arten s ind fü r  mich b i s  j e t z t  noch n i ch t  bestimn- 
bar. 

Makroskopisclie Besclireibung der drei Ilaarbecherclieri 
' 

Lachnum virqineum (Batsch : Fr.)P. Karsteri: 

Fruchtkörper 1-1 ,5(-2) mn, pokalförmig, dann f lach  ausgebrei te t ,  
s t e t s  m i t  verhältnismäßig langem, düiinem St ie l .  f-ruclitschicht cieiR, 
a l t  cremefarben, g la t t .  Außenseite, Rand und S t i e l  d i ch t  m i t  spar r iq  
abstehenden, weißen I-laaren besetzt. Gesel l ig  b i s  d ich t  gedrängt 
wachsend. 

Brunnip i la  fuscescens (Pers. : Fr. )Baral  i n  Bara l  & Krg ls  t. : 

Fruchtkörper 0,s-1(-1,s-2) mn, becher- b i s  pokalförmig, r e i f  f l ach  
ausgebreitet, deu t l i ch  ges t ie l t .  Fruchtschicht weißl ich b i s  h e l l  
bräunlich, Rand und K o p f t e i l  d i ch t  n i i t  braunen Haaren versehen, 
an denen Kristallaussclieidungen deu t l i ch  sichtbar sind. St ielchen 
erscheinen g l a t t ,  s ind  jedoch m i t  kurzen Härchen besetzt, braun, 
Basis dunkler. Gesel l ig  und i n  k le inen  Gruppen wachsend. 

Capitotr icha fagiseda Baralr  

Fruchtkörper 1-2 mn, bectier- b i s  pokalförmig, m i t  kurzem St ie l .  
Fruchtschicht dottergelb, gesamter Fruchtkörper gelb, Außeiiseite 
und Rand d ich t  m i t  langen, weißen Haaren besetzt, dadurcli f lau- 
schig b i s  z o t t i g  aussehend. Kristaliaussctieidl~rlqen an der1 Haaren 
kaum, am Exsikka t deut l icher  sictitbar. Einzeln b i s  gese1f.i g, nur 
k le ine  ~ r u ~ p e n ,  Ca. 3-6 Fruchtkörper zusamneriiitaclisend. 

Auf d i e  Beschreibungeri von X. carpophila und M. cirierea habe i c h  
verzichtet.  S ie  s ind i n  der L i t e ra tu r  zur Genijge daoqestellt. Die 
mil~roskopischen Verhält i i isse ergeben s ic l i  aus der1 Mjl:r 1-ichriurigen. 



B m i p i l a  fuscescens 

a Ascus und Paraphyse 
b Ascus 
C Haare 
d Sporen 

Maßzahl 10 pm gültig für 
alle Zeichnungen unter 
a - d  

Capitotricha f agiseda 

Lachnum vfrgineum 

a Asci und Paraphysen 
b Ascus (leer) 
C I-laare 
d Sporen 

Maßzahl 10 pm gültig 
ftir alle Zeichnungen 
unter a - d 

Vier Farbbilder nach Farbdias von K. W E R  befinden sich auf der 
dritten und vierten Farbseite in der Flitte dieses mitteiluigs- 
blattes 

a Asci und Paraphysen 
b Ascus 
C Haare 3. Seite, oben: Capitotricha fagiseda 
d Sporen 3. Seite, unten: Brunnipila fuscescens (Ausschnittvergrö~erung) 

4. Seite, oben: Lachnum virgineum 
Maßzahl 10 pm gültig 4. Seite, unten: alle drei vorstehendm! Arten auf einer Cupule 
für alle Zeichnungen 
unter a - d 
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r erweiterten Kenntnis einiper Pvrenomvceten in der W e  der Schwnnerle ,.P 
Dr.rer.nat. Helmut Waldne~ 

Ringstraße 8 
D-57612 Kroppach 

1s (Berk.& Br.) Ferd.& Whgc 

In: Botanisk Tidsskrift 29:313 (1909) 

Synonyme: Splraeria confomris Berk.& Br. 
Meraspltaeria confomtU (Berk.& Br.) Sacc. 
CalospliacRo alnicoln Cooke et Massee 
M~rnntia alnicola (Cooke et Massee) Berl. 

Diese Art kommt hierzulande offenbar nur recht zerstreut vor. Von zwei Funden des 
Verfassers abgesehen - dem einen im Dezember 1984 im Westerwald (MTB 5212). dem - 
anderen Anfang April 1986 im Flunsrilck - blieb dessen weitere Nachforschung sowohl in den 
"Hausw5ldern" als auch gelegentlicher Aufenthalte anderswo hii heute erfolglos. Vielleicht Iiat 
der Pilz eine mehr nordische Verhreitung, denn wenigstens zu Anfang unseres Jahrhunderts 
scheint er nach Auskunft von C.Ferdinandsen und 0.Winge (op.cit.) in DYnemark hlufiger 
aufgetreten zu sein. Seitdem schweigt sich die (dem Autor zugflngliche) Literatur Ober seine 
Verhreitung, ja die Spezies selbst, aus. Eine Ausnahme macht dabei A.Munk in seinen 
Werken; schließlich aber waren er selbst und 0jvind Winge Schüler Poul Larsens. der die Art 
erstmals nahe Aarhus gefunden hatte. 

Die schwarzen, anfangs beinahe mie-  
belförmi~en Perithezien der Gnornonia I 1 
conforis nisten in der oberen Rinde 
abgestorbener Zweige des Wirtes, ihr nur 
schwach aiisgebildetes, stumpfkegeliges 
Ostiolum liebt das Periderm nur geringfü- 
gig an und bricht es, ohne es zu ülier- 
ragen, in unscheinbaren Rissen auf. Ihr 
"Yquatorialer" Durclirnesser erreicht O,R 1 1 1  
bis 1,0 mm, ihre Basis ist nach der Ent- ' -200 
leerung in konkaver Wölbung hoch em- P" 
porgehoben. Sie stehen isoliert, allenfalls ~ b h .  1 
zu wenigen in lockeren Gruppen. seltener 
in Reihen. Nach einem Stroma sricht man vergeblicli, doch zeigt ein zentraler Längsschnitt 
durch den Fruchtk6rper eine charakteristische W~ndverdickung iin Bereich des Ostiolums, die 
sich nach dem "tiquatorialen" ßereich hin kontinuierlich verschm!ilert (A1)b.l). Sie erreicht 

I eine Starke von 50 bis GO Pm. umschließt einen gegen 60 ~ r n  weiten, mit Peripliysen reich 

ausgestatteten Zenrralkannl und besteht aus senkrecht angeordneten. mäßig dick-dunkelwandi- 
gen, zylindrischen Zellen von im Mittel 5 pm Durchmesser und 12 I>is 15 Pm Linge, wie 
Quer- und Ungsschnitt ausweisen (Abb.2a u.2b). In der unteren Hnlfte des Pertlieziums ist 
da5 Peridium nur 25 bis 30 pm dick und wird aus rundovalen bis Hingliclien Zellen unter- 
schiedlicher Grliße und wenig verdickten, dunkelbraunen Wiinden gebildet. Dic größeren 
Zellen messen bis zu 25 X 10 pm und liegen auf der Innenseite, sind jedoch weder in cliarak- 
tcristischer Weise abgeflacht noch sind ihre Wilnde merklich aufgehellt (Abb.3). 

I I 
Abb. 2a Acht Iiinglich-ovale, schwacli gekriimmte, reif durch 

drei Septen gleiclimlßig aufgeteilte, hyaline Sl>oren sind 
undeutlich zweireihig in den Asci angeordnet. Sie messen 
zwischen 20 und 28 pm in der Länge und 7 bis 10 Pm in der 
Breite. Wahrend der Inhalt reifer Sporen feinkurnig und 
deutlich viergeteilt ist, ist er im Zustand der Unreife recht 
grobkörnig und es kann oft nur ein Mittelseptum oder Uber- 
Iiaupt keines beobachtet werden. Das mag Munk bewogen 
haben, einzellige Sporen zu vermuten und die Septen Für 
undeutliche, plamatische Abgremngen zu halten. Dafür 
könnte sprechen, daß an den Septen keine Einschnürungen 
erkennbar sind (AbbS). 

Gnotnonia confonnis ist gelegentlich mit Pmlrecium mc- 
turn (Ber.~! Br.) Petrak, sehr hiiufig, vielleicht sogar immer, 

Abb. 2 b  mit Ditopella diiopa (Fr.) Schroeter = ßitopella filsispom de 
Not. vergesellschaftet. Auch bei den beideii, oben enviilinten 

Funden des Verfassers war das der Fall. Beide Arten teilen jedoch nicht nur den Wirt, sie 
weisen auch durch den isolierten Stand ihrer Fruchtkörper, deren auff!lllige Größe und Gestalt 
und wie sie das Periderm anhehen und aufreißen, makroskopiscli weitgehende Üherein- 
stimmung auf. Auch unter Lupe und Mikroskop sind gemcinsamc Merkmale ausnimachen, die 
nahl ltschaft signalisieren. So nimmt es nicht Wunder. daß, wie Snccardo bcricliiet, 
Gnc ,r/onnis oft fillschlich für eine Varietilt von Diiopella ditopn gehalten wiirde, 
and~ iuerswald Ditopella diropo als Gtiotnottia pohsporn besclirieh. Docli ist die 
\XI-, ,luveraicKung im Bereich des Ostiolums von Gtromoriia co~rfontiis, wie vermutet wurde, 

c Venvanc 
lmonia coi 
ererseits k 

i. . 

Die sich früh aus der Fruclitschiclit l6senden. lilng- 
lich-bauchigen &ci erreichen Ausmaße von 85 - 105 X 

15 - 25 pm. Ihre Basis ist zugespitzt, ihre zarte Wand 
nur am Scheitel verdickt und dort von einem feinen 
Porus durchbohrt. den ein ringförmiger Apikalapparat 
umgibt. Unter dem Mikroskop offenbart sich dieser in 
Gestalt zweier keilf6m'ger. mit den Spitzen nach oben 
weisender, lichtbrechender Körperclien, dem Marken- 
zeichen der meisten Diapo~liaccen (Abb.4). Paraphysen 
fehlen, auch dilnnwandige. rundliche Zellen, wie Munk 
sie zwischen den Asci fand, wurden nicht beobachtet. 



~ h w e r l i c h  dem Ciypcus der Diropella ditopa gleich- 
-. zusetzen. Erstere ist histologisch einheitlich, letzterer 

deutlich aus nvei unterschiedlichen Gewebeformen 
zusammengesetzt (s.APN 1987/2a: 115). Wesentliche 
Unterschiede bestehen auch Iiinsichtlich der Gestalt, 
Septiemng und Anzahl der Ascosporen. Diese sind 
bei Ditopella difopa deutlich schlanker, gar nicht oder 
hachstens einfach septiert und immer zu bedeutend 
mehr als acht im Ascus vorhanden. 

Etwa verwirrend ist das von Ferdinandsen und 
Winge Cooke und Massee zugeschriebene Synonym 
Calospliaena alnicola. Entere zitieren Saccardo mit Abba 3 

den W0rten:"Characteres 
Metasphaeria, sed natura potius Crilosporae ..." und fahren 
fort:"...the fungus is really like a Calospora and it comes therefore 
quite natural, when Cooke and Massee have taken it for an 
undescribed species of the named genus." Da kann es sich 
eigentlich nur um einen Druckfehler handeln, denn eine nahere 
Beziehung zu der stromatisclicn Gattung Calospliaena, deren 
Fruchtkiirper valsoid angeordnet sind, die allantoicle Ascosporen 
und besonders auffallige Paraphysen besitzt, kommt kaum in 
Betracht. Dagegen stehen die 
Spezies der heilte aufgegebenen 
Fuckel'schen Gattung Calospom - 
wir finden sie in der Fries'schen 
Gattung s i c h  i m  Prosthecium R a h m e n  wieder d e r  - @@B ..;&I? -- j-.$, 

..>.I-;, . 
Diaportiiaceen nahe durch die .. 
Merkmalskombination großer, 
bauchiger, sich früh aus der 

Abb. 4 Fruchtschicht lösender Asci. U d0ym 
Berleses Einordnung in die Gat- 

tung M a u m h a  Sacc. erscheint plausibel, wenn man einen 
makroskopischen Vergleich zieht und bedenkt, daß die 
Unterscheidung von ascolocularen und ascohymenialen Pyrenomyceten um die 
Jnhrhundernvende noch unbekannt war. Munk zitiert übrigens: Massarina alnicola (Ellis & 
Everh.) Berl.; auf wen das Epitheton "akicola" tatsficlilich zurückgeht. konnte nicht her- 
ausgefunden werden. 

Cesati und de Notaris hatten die Gattung Gnonionia 1863 Für blatt- und stengelbewohnende, 
stromalose Kernpilze mit isoliert stehenden, Ianggeschnflbelten Pmchtkdrpern erstellt. Wie 
Webmeyer berichtet, enthielt dns Genus von Anfang an Arten mit sehr unterschiedlich 
gestalteten Ascosporen und da ist es kaum erstaunlich, daß die Gattung bald a~ifgespalten 
wurde. So trennte Saccardo 1881 eine Gnttiing Gnomoniella Für Arten mit einzelligen, zylin- 
drisch-spindelförmigen Sporen ab und Berlese 1884 eine solche für Spezies mit durch drei 
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Septen gleichmtißig geteilte, vierzellige Ascosporen und nannte sie Gnomoniopsis. Winter, der 
1887 eine spiiter nur eingeschrfinkt anerkannte Familie Gnonioninceae (Gnomoniae) aufstellte, 
stufte Gnornoriiella und Grtomoniopsis als Subgenera von Gnomotiia ein und stellte ihnen die 
von ihm selbst gegründeten Gattungen Reliniiclla mit vielsporigen Asci und Eugnoniortia mit 
gleichmgßig zweigeteilten Sporen gleichrangig zur Seite. Eirgnomonia umfaßte im ursprüng- 
lichen Sinne von Cesati und de Notaris die meist parasitisch lebenden und wirtsspezifischen 
Bewohner von Blittern und Krautstengeln mit gleichmfißig zweigeteilten Sporen und ge- 
schnfibelten Fruchtkürpern. Dieser und weiterer Älinlichkeiten mit einem Teil der Arten aus 
Nitschkes Gattung Diaportlie wegen sprach man diese Pilze gelegentlich als "stromalose 
Diaportlieen" an, während ein Vergleich mit der stromalosen Gattung C~prodiaporilie Petrnk 
eher angebracht gewesen wfire. 

Winters Gliederung hat sich nicht durchgesetzt und selbst das Genus Gnomoniopsir wird 
n mehr anerkannt, da  Sporenseptiemng allein nach Ansicht vieler Fachleute als unsicher 
zur taxonomischen Standortbestimmung ungeeignet beurteilt wird. So behält die vor- 
zllte Art durch ihr flaches Ostiolum, ihre Natur als Rindenbewohner und die wenigstens 
ieifezustand überwiegend vierzelligen Ascosporen eine Sonderstellung in der Gattung 
lmonia, welche nach Meinung von E.Miiller und J . v . h  "dringend einer monographischen 
rbeitung" bedarf. 
1s Nebenfmchtformen der Gnomoniae werden in vielen Fallen sich in Acervuli entwickeln- 

de. von Phialiden abgcschnllrte Konidien beschrieben, die verschiedenen Formgattungen 
angehören. Von Gnomoriia confomis wurde bislang keine gemeldet. 
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Synoptischer Schlüssel zur Gattunq Psathyrella 
+/ 

MICHAEL PILOT 

M i t t e l d o r f s t r .  1 0  
0 - 3 7 0 8 3  G ö t t i n g e n  

PILOT,  M .  ( 1 9 9 3 ) -  A synoptic I<ey t o  the  genus of Psa thyre l la .  
Mi t t e i lungsb la t t  der  Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein 
(APN), 11(1):42-46. 

K e y Wor d s  : Basidiomycetes, Coprinaceae, Psa thyre l la .  

A b s t r a c t :  A synoptic key t o  the  mst spec ie s  of Psa thyre l la  is 
represented.  

Z u s a m m e n f a s s u n g  z Ein synoptischer SchlUssel f ü r  d i e  Mehrzahl 
d e r  Psathyrella-Arten wird vo rges t e l l t .  

D i e  Gattung Psa thy re l l a  wurde aufgrund de r  schwierigen Bestimnbar- 
k e i t  v i e l e r  Arten f rüher  nur s eh r  schwach bearbei te t .  Außer etwa 
20 l e i c h t e r  ansprechbaren Arten konnten d i e  Ca. 70 r e s t l i c h e n  m i t  
H i l f e  de r  L i t e r a t u r  und vor allem deren Schlüsseln nur von wenigen 
Spez ia l i s t en  bestimmt werden. 

Die Psathyrella-Arbeit  KITS VAN WAVERENs (1985) gab zwar ers tmals  
gu te  Bestimmungshilfen, d i e  1991 i n  G. J. KRIEGLSTEINERs "Verbrei- 
t ungsa t l a s  der  Großpilze Deutschlands (West)" - neben dem a l lge -  
mein steigenden In t e re s se  an d i e se r  schönen Gattung - b e r e i t s  ih-  
ren  s ichtbaren  Niederschlag gefunden hat ,  aber dennoch s i n d  v i e l e  
Arten auch wei terh in  nur schwer oder gar  n i ch t  bestimmbar. 

Dies h a t  mich bewogen, e inen synoptischen Schlüsse l  zusammenzustel- 
l e n  i n  der  Hoffnung, das In t e re s se  an d iesen  Dunkelsporern zu ver- 
t i e f e n ,  um i h r e  Verbreitung noch besser  kennenzulernen. Dabei habe 
i ch  seh r  v i e l  mehr fUr d i e  Bestimmung wichtige Merkmale zusamen- 
getragen a l s  be i  meinen Rindenpilzschlüsseln. 

Oennoch muß i c h  zugeben, da0 auch mein Schlüsse l  nicl i t  a l l e  Ca. 
90 Arten abdeckt. Einige seh r  s e l t e n e  Arten sowie so lche ,  von 
denen nur der  Holotyp e x i s t i e r t ,  habe i ch  weggelassen. Nicht be- 
rücks i ch t ig t  wurden auch d i e  Arten m i t  mehliger Huthaut und jene 
m i t  ornamentierten Sporen. Aber f ü r  e i n e  erste Orientierung,  um 
i n  d i e  r i c h t i g e  Ecke zu gelangen ohne unnütz v i e l  Zeit zu ver- 
schwenden, d ü r f t e  er s i c h e r  ausreichen. 

FUr h i l f r e i c h e  Hinweise danke i c h  Klaus SIEPE, f ü r  d i e  Beschaffung 
zahl re icher  Ar t ike l  Renate H#GELE aus der  Otto-Hahn-Bibliothek des 
Max-Planck-Instituts Am Faßberg i n  Göttingen. 

1. Ga t tungsd iagnose :  

Hut:. meist deu t l i ch  hygrophan, braun zu i s a b e l l i n  ( o f t  g l i t z e r n d )  
ausblassend; m i t  oder ohne Velm (keine  Volva). 

H u t h a u t :  aus  keu l ig  b i s  rundl ich  aufger ichte ten  Elementen. 

L ame 1 l e  n : eng angehef te t ,  konisch, n i c h t  zerfl ießend.  

S p o r e n :  g l a t t ,  6-20 Pm, Wand l ö s t  s i c h  i n  konzen t r i e r t e r  H2SO4. 

S p o r e n p u l v e r  t violettbraunschwarz, s e l t e n  anders. 

Z y s  t i d e n  : i n  r e i c h h a l t i g e r  Form vorhanden und wesentl ich f ü r  
d i e  B e s t i m n g .  

Kosmopolitisch, auf v i e l en  Subst ra ten  ve rb re i t e t .  

E r k l ä r u n g  d e r  Z a h l e n :  

1 csputmedusae 2 populina 3 maculata 4 . cotonea 

5 melanthina 6 canoceps 7 badiophylla 8 typhae 
9 s p i n t r i g e r a  10  marcesc ib i l i s  11 candolleana 
12 leucotephra 1 3  gordoni 

14 pygmaea 1 5  sarcocephala 1 6  spadicea 17  olympiana 
1 8  s p i n t r i g e r o i d e s  1 9  pennata 20 ar temis iae  

21 laevissima 22 p i l u l i f o r m i s  23 pseudocasca 24 chon- 
droderma 25 f r u s t u l e n t a  

26 impexa 27 f r i e s i i  28 gossypina 29 fu lvescens  
30 obtusa ta  31 mult ipedata 32 murcida 33 o c e l l a t a  

34 Lutens is  35 sphagnicola 36 sacchar io lens  37 pannu- 
c i o i d e s  38 v e s t i t a  39 pervela ta  40 tephrophylla 
41 fusca  42 panaeoloides 43 no l i t ange re  44 almeren- 
sis 45 f a tua  46 c l i v e n s i s  47 phegopliila 48 spadi- 
ceogr isea  

49 narcot ica  50 2corrugis  51 pseudograci l i s  52 a t ro -  
laminata 53 pol.ycystis 54 microrhiza 55 b i f r o n s  
56 longicauda 57 prona 58 i n f i d a  59 h i r t a  60 ster- 
c o r a r i a  61 coprophila 

62 aminophila 63 b i p e l l i s  64 conopilus * 



2. S y n o p t i s c h e r  S c h l ü s s e l :  

. .  A F r u c h t k ö r p e r  einzeln: 7 26 27 30 32 33 57 58 
büschelig: 1 3 4 6 (11) 12 14-16 (22) 

(24) (25) 31 
gesellig: 8 (9) 10 1 1  13 18-20 22-24 

28 29 
Hut purpurn: 63 

mit gelbbraunen Haaren: 64 
gelbbraun austrocknend: 29 
f ilzig-faserig-schuppig: 1-5 

ohne Velum: 7 8 13-16 21 23 24 30 31 33 
40-42 44-46 49-52 56 62 64 

Lamellenschneide rot: (32) 50 (54) 60 
weiß: 25 40 43 45 52 55 56 

61 63 

Stiel wurzelnd: 49 51-55 561 62 
mit Ring: 1 9  12 35 

Geruch nach Skatol: 49 
streng U. süßlich: 36 

B Z y s t i d e n  nur Lamel1enschnei.de: 5-13 
dickwandig: 15-20 (29) (40) 

mit Kristallschopf: 14-1 7 
kopfig: (10) 24 39 40 

46 47 53 
kopfig mit dickem Hals: (2) (11 ) (33) 38 51 

62 63 
teilweise geschnäbelt: 21 (45) (48) 57 

* spitz auslaufend: 16 18-20 26-33 50 
52 55 56 59 60 

oft mit Exsudat: 2 23 31 34 49 , 
mit apikalem Auswchs: 3 
mit Ultropfen im Zellkörper: 28 (31 ) 
Flächenzystiden lageniform: (2) 15-23 (24) 25 

27 29 31 32 (35) 38 
(41) (48) 49 50 52 56 - 
56-58 61 

Flächenzystiden utriform: 1 2 (3) 4 14-16 24 
26 27 30 (32) 33-44 

Flächenzystiden pedicel- 
lat (kurzgestielt): 1 2 15 24 28 29 

(30) (32) 33 (35) 
44 (48) 56 (57) 

C Sporen  elliptisch: 6-11 13 16 19 20 26-29 
31-35 37 (38) 39-41 43 
64 (45) 46-51 53 55-61 
63 611 

bohnenförmig: 4 (1 1 )  (12) 16 17 (18) 
21-25 (30) 

breit eiförmig: 42 
praktisch farblos: 5 (8) (16) (25) 
gespornt: 1 
Keimporus exzentrisch: 61 
ohne Keimporus: 3 (4) 8 16 (17) 19 (25) 

46 
größer als 1 1  Pm: 7 10 (32) (44) 50-61 63 

64 
10 - 11.5 pm: (7) 13 26 (29) 32 34 38 

49 51 62 
kleiner als 10 Pm: 2 4 6 9 .11-13 (15) 16-18 

20 25 26-43 45-48 
kleiner als 7,s Pm: 3 (9) (11 ) 14 15 19 

21 -25 

D Vorkommen in (Binnen-)Dunen: 62 
auf Resten von Typha, Phragmites ... : 8 44 
im Morast: 34 35 43 (57) (58) 
coprophil: 59-61 
auf Brands tellen: 19 
an Holzstümpfen: 1-5 (11 ) 13-1 7 24 
früh im Jahr: 10 1 1  15 36 46 48 59-61 

6 11 
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Fundliste einer zweitägiqen Pilzexkursion im Mai 1993 auf 

der Reutlinqer Alb und im Rauhen Rammert bei Tübinqen 

EWALD KAJAN & G.J. KRIEGLSTEINER 

M a x s t r .  9 B e e t h o v e n s t r .  1 
D-47166 D u i s b u r g  0-73568 D u r l a n g e n  

1 

längerer Trockenheit ha t te  es M i t t e  Mai b e i  anhaltend warmer 
i t t e rung  mehrmals k r ä f t i g  geregnet, so daß eine Suche nach Früh- 

jahrspi lzen j e t z t  erfolgversprechend schien. Also suchten w i r  am 
19. und 20.05.1993 d i e  Gegend um Reutlingen auf, e i n  landschaft- 
l i c h  sehr r e i z vo l l e s  württembergisches Gebiet, welches bisher i m  
F&& jahr noch kaum p i l z f  l o r i s t i s c h  begangen wurde. Zum einen wll- 
ten  w i r  einen Bei t rag zur Chorologie (= Verbreitungsgeographie) 
der württenbergischen Großpilze le is ten,  zumal e i n  lang angeleg- 
tes mykologisches Pro jekt  im  Rahmen des Artenschutzprogramms Ba- 
den-Wrttemberg ansteht. 

1 Zum anderen in te ress ie r te  uns d ie  regionale ~ h ä n e t i k  (= ze i t l i ches  
I &%treten von Sporenträgern) der d r e i  bekannten Haarbecherchen auf 

. fiFEBtbuchen-Fruchthüllen (Buchen-Cupulae) : Brunnipi la f uscescens 
-&rs.:~r.)Baral i n  Bara l  & Krglst., Capitotr icha faqiseda Bara l  

Lachnum virqineum (Batsch : Fr.)P. Karsten (vergl. auch K. NUL- 
s Aufsatz i n  diesem Hef t  ) . 

&i dem aufgesuchten Gebiet handelt es s i ch  un einen T e i l  der N i t t -  

, * ~ e n  Schwäbischen Alb, deren Vorland und den von ihm topografisch 
Ramnert. Die Neereshöhen l i egen  zwischen Ca. 400 und 

9 m NN. Geologisch handelt es s i ch  im  wesentlichen um Juraschich- 
t en  des Dogger und Malm. 

Uni d i e  d r e i  Haarbecherchen f inden zu können, mußten w i r  na tü r l i ch  
Wbuchenwälder (Verband Fagion sylvat icae) aufsuchen, wobei w i r  
Uns auf Waldmeister-, Bingelkraut- und Bärlauch-Buchenwälder kon- 
zentrierten. Einige davon kontakt ieren m i t  Fichtenforsten, Edel- 
h$b-Schatthangwäldern oder m i t  auf gelassenen Hainbuchen- Eichen- 
%ederwäldern, d i e  s i ch  wieder i n  Rotbuchen-Hallemirälder zurück 
h iwicke ln .  

Die Unterböden bestehen vorwiegend aus f r ischen b i s  feuchten, neu- 



t r a l en  b i s  alkal ischen Braun- bzw. Schwarzerden (Rendzinen. Weiter- 
führendes zur Geologie, Bodenkunde und Waldökologie siehe KRIEGL- 
STEINER 1993 i n  Beihef t  8 der Ze i t s ch r i f t  f ü r  Nykologie), über den 
f a s t  durchweg basen- und großenteils auch nährstof fha l t igen Noder- 
b i s  Mull-Oberböden f inden s ich  2 starke Laubauflagen, d ie  b e i  ent- 
sprechender Witterung vor allem saprobiontischen P i l zen  genügend 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 

Es folgen Kurzbeschreibungen der neun aufgesuchten Wälder. 

19.05.1993: 

1. NTB 7421/2, ö s t l i c h  Großbettlingen, öst l .  der Straße nach Net- 
zingen, Ca. 400 m NN, Dogger, Böden frisch-neutral, Waldmeister- 
Rotbuchenwald m i t  einzelnen Eichen, Hainbuchen, Kiefern, Birken; 
i n  der Krautschicht vorwiegend Goldnessel, Buschwindröschen, Stern- 
miere, Waldflattergras, Waldveilchen u.a. 

2. MT0 7421/4, südwestlich Netzingen, ö s t l i c h  der Straße Richtung 
Sondelfingen, zum Riederichbach, 440 m NN, Dogger, Böden und Wald- 
typ ähnl ich vorigem, doch etwas trockener, mehr Hainbuchen und Ei-  
chen, weiter abwärts i n  F ichtenfors t  übergehend. 

3. NTB 7521/2, südlicher Gutenberg Richtung Albesch, Ca. 750 m NN, 
montaner Bärlauch-Bingelkraut-Rotbuchenwald, f r i scher  b i s  feuchter 
Westhang über Nalm, Null-Böden. I m  Fagus-Hallenwald auch Esche, 
e in ige Bergahorne und Eichen; i n  der Krautschicht u.a. Frühlings- 
Platterbse, Goldnessel, Waldmeister, Haselwurz, Gold-Hahnenfuß, 
Türkenbundlilie, Aronstab, Rapunzel, Zwiebel-Zahnwrz. 

4. NTB 7521 /4, Ohnastetten Richtung Hotzelfingen, Hochebene, 790 
m NN, Malm, f r i scher  b i s  feuchter Bingelkraut-Frühlingsplatterbsen- 
Rotbuchenwald, t e i l s  m i t  Eschen, etwas Bergahorn, gepflanzten Fich- 
ten, eingestreuten Eichen, Hainbuchen, Birken, Linden; i n  der Kraut- 
schicht Waldmeister, Sanikel, Bärlauch U.W. 

5. NTB 7520/2, südwestlich Ohmenhausen, StraBe Richtung Gomaringen, 
Ca. 430 m NN, f r i scher  b i s  feuchter Waldmeister- und Bingelkraut- 
Rotbuchenwald m i t  Eschen, etwas Hainbuchen und Eichen, eingestreut 
e in ige Waldkiefern und Lärchen. Eingebettet e i n  Quellhorizont und 
zwei k le ine  Bäche Nt Schwarzerlen; am Boden v i e l  Scharbockskraut. 

6. NTB 7521 /3, Scheiterhau (Wiesaztal), 600 m NN, Nullauflagen 
und Rendzinen über Malm, Bärlauch-Bingelkraut-Rotbuchenwald, t e i l s  

m i t  Hasel, Feldahorn; t e i l s  m i t  Resten eines Edellaubbaum-Schatt- 
hangwaldes (Linde, Bergahorn), etwas en t fe rn t  gepflanzte Fichten; 

- i n  der Krautschicht auch Qu i r l b l ä t t r i ge  Weißwurz und Christophs- 
kraut. 

7. NT0 7620/2, Wilmanndingen, Sonnbühl südl ich Talheim, Ca. 720 
m NN, fr ischer,  basen- und nährstof f re icher  Bingelkraut-Rotbuchen- 
Hangwald über Nalm, i n  Kontakt m i t  einem Edellaubbaum-Hang- 
wald (auch Spitzahorn); i n  der üppigen Krautschicht Nondviole, 
Bärlauch, Waldmeister, Goldnessel, Giersch u.a. 

B. NT8 7520/4 (Grenze zu 7520/3), nordwestl ich Oschingen, Ca. 
550 m NN, f lacher  Südhang über Dogger. Po ten t ie l l e r  Walcineister- 
Weißtannen-Rotbuchenwald, jedoch wurden d ie  Altbuchen größtente i ls  
abgeholzt, so daß über reichl ichem Buchen-Jungwuchs Eichen, ein- 
gebrachte Fichten und Lärchen zusammen m i t  zahlreichen Weißtannen 
d i e  obere Baumschicht bilden. I n  der Strauch- und Krautschicht f i n -  
det  s i ch  v i e l  Brombeergestrüpp i n f o l ge  Auslichtung der Fläche, 
was zur Akt iv ierung der St ickstoffreserven und zugleich Erwärmungund 
Abtrocknung des Bodens nach Herausnahme der a l t e n  Buchen und auch 
e t l i c h e r  Weißtannen führte. 

9. NTB 751 9/4, Rauher Ramnert, Ca. 470 m NN. Kein e inhe i t l i ches  
Waldbild, sondern Mosaik aus nassem Bacherlenwald, Fichtenforst  
Waldmeister-Rotbuchenwald sowie eingestreuten Hainbuchen, Eichen, 
Bergahornen, Eschen, Zi t terpappeln u.a. 

Fundliste 

Agrocybe praecox 
Arachnopeziza aurata 
Aur icu lar ia  auriculajudae 
Ber t ia  moriformis 
Bispora m n i l i o i d e s  
Bjerkandera adusta 
Bjerkandera fumosa 
Brunnipi la fuscescens 
Ca l lo r ia  neglecta 
Calvatia exc i pu l i  f ormis 

Capitotr icha fagiseda 
Ceripor ia r e t i cu l a t a  
Cerrena unicolor 
Cibor ia r u f  ofusca 
Coleroa r obe r t i an i  



Collybia dryophila 
Collybia hariolorum 
Colpoma quercinum 
Conocybe aporos 
Coprinus domesticus 

Crepidotus v a r i a b i l i s  
Cylindrobasidium laeve 
Dacryomyces s t i l l a t u s  
Daedaleopsis confragosa 
Dasyscyphella nivea 
Datronia mol l i s  
Delicatula i n t e g r e l l a  
Dendrothele acer ina  
Diatrype disc i formis  
Diatrype Stigma 

Diatrypella verruciformis 
Epichloe typhina (unre i f )  
Eutypa maura 
Eutypella quaternata 

, Exidia pithya 
Exidia plana 
Exidia thure t iane  
Exidia truncata 
Flammulaster carpophilus 
Fomitopsis p in icola  

Ganoderma l i p s i e n s e  
Gloeocystidiellum porosum 
Gloeophyllum sepiarium 
Hapalopilus r u t i l a n s  
Heterobasidion annosum 
Hydropus subalpinus 
Hymenochaete carpat ica  
Hymenochaete rubiginosa 
Hypholoma fasc icu la re  
Hypocrea ru fa  

Hypoxylon cohaerens 
Hypoxylon deustum 
Hypoxylon fragiforme 
Hypoxylon fuscum 
Hypoxylon moravicum 
Hypoxylon multiforme 

Hypoxylon rubuginosum 
Hysterium pul icare  
Hysterographiun f r a x i n i  
Inonotus nodulosus 

Lachnum virgineum 
Leocarpus f r a g i l i s  
Leptosphaeria acuta 
Lycogala epidendron 
Lycoperdon perlatum 

; Lycoperdon pyr i f  orme 
Narasmiellus ramealis  
Narasmius a l l i a c e u s  

' Narasmius androsaceus 
Negacollybia platyphylla 

Nelanarnphora spini ferun 
frleruliopsis corium 
Nerulius tremellosus 
Nicromphale foetidum 
Nol l i s i a  c inerea  
Mycena ac icu la  

" itlycena ch lo r ine l l a  
Plycena ga le r i cu la  t a  

Filycena polygramma 

Plycena sanguinolenta 

Mycena v i t i l i s  
Mectria cinnabarina 
WecCia episphaer ia  
Peniophora l i m i t a t a  
h n i o p h o r a  quercina 
Phel l inus  f erruginosus 
Phel l inus  tremulae 

Ph leb ie l l a  vaga 
Pluteus cervinus 

lydesmia pruinosa 

lyporus leptocephalus 
porus tube ras t e r  
olomyces vers icolor  



Radulomyces confluens 
Resinicium b ico lo r  
Resupinatus t r i c h o t i s  

Rhytisma acerinum 
Rosel l in ia  cf. thelena 
Rutstroemia e la t ina  
Schizophyllum comnune 
Schizopora paradoxa 
Schizopora f l av ipora  
Scopuloides rimosa 
Scu te l l i n ia  scute l la ta  
Sistotrema brinkmannii 
Skeletocutis nivea 

Spovgiporus subcaesius 5 
Steccherinum fimbriatum 7 

Steccherinum ochraceun 2 5 
Stereum hirsutum 1 3  5 6  9 
Stereum rugosum 3 6 

Stereum sanguinolentum 6 

Stereum subtomentosum 5 
St rob i lurus stephanocystis '1  5 
Stromatoscypha f imbr ia ta  6 

Tarzetta cupular is 5 

Trametes gibbosa 
Trametes versicolor 
Tranzschelia fusca 
Trechispora mollusca 
Trichaptum abietinum 
Trichopezizella nidulus 
Uromyces f i ca r i ae  
Vui l leminia comedens 
Xerula radicata 
Xy lar ia  carpophila 

Xy lar ia  f i l i f o r m i s  5 
Xy lar ia  hypoxylon 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Xylar ia  longipes 2 3 4 5 6 7  9 

Xylar ia polymorpha 7 

Anmerkungen: 

1. I n  den neun Flächen wurden 141 P i l za r ten  aufgefunden, von denen 
134 i n  d i e  vorstehende L i s t e  aufgenommen wurden. Aufgrund von 
Nehrfachfunden kamen insgesamt 351 Funde zusammen. Das entspr icht  
durchschni t t l ich 2,64 Funde/Art und 39,O Funde/Fläche. Zahl der 
determinierten Arten i n  den einzelnen Flächen: 1 = 47; 2 = 36; 
3 = 36; 4 = 35; 5 = 64; 6 = 38; 7 = 45; 8 = 20; 9 = 30; insge- 
samt also 351 Funde. Sieben Aufsammlungen konnten vorerst  n i ch t  
bes t i r n t  werden. 

2. Die Sporenträger von Calvat ia excipul i formis,  Lycoperdon perla- 
tum und L. pyriforme waren überständig. - 

3. Ober d ie  Aufsammlungen der Hymenochaete carpat ica P i l a t  1931, 
einer i n  Deutschland e r s t  kü r z l i ch  entdeckten A r t ,  w i rd  KRIEGL- 
STEINER i n  Hef t  9 der "Beiträge zur Kenntnis der P i l ze  M i t t e l -  
europas" ausführ l ich berichten. 

8 4. Von den "Cupulen-Becherlingen" wurden Brunnipi la fuscescens und 
Lachnum virqineum i n  a l l e n  Flächen gefunden, außer i n  Nr. 8, d ie  
j a  nur wenige Altbuchen aufweist und deren Böden außerdem ober- 
f l ä ch l i ch  recht  trocken waren. Auch d ie  dor t  e r s t  nach langer 
Suche gefundenen Weißtannen-Becherlinge, eine Cibor ia rufofusca 
und wenige Rutstroemia elat ina, waren bere i t s  ausgetrocknet. 

Yblki, Al lerdings fanden w i r  Brunnip i la  fuscescens (mit  einer Ausnah- 
me: Fläche Nr. 7) längst n i ch t  so häu f ig  wie Lachnum virqineum. 

, Capitotr icha faqiseda wurde nur i n  d r e i  Flachen gefunden und 
auch dor t  e r s t  nach langer Suche. Ob i h r e  F ruk t i f i ka t i onsze i t  
i m  Mai bere i t s  ausläuft  oder ob an den beiden Exkursionstagen 
Wetter- bzw. ökologische Faktoren dafür verantwort l ich waren, 
daß s ich  der "Gelbe Cupulen-Becherling" so r a r  machte, bedarf 
weiterer Beobachtungen. 

5- Uromyces f i ca r i ae  und Tranzschelia fusca s ind  Rostpi lze auf ab- 
sterbenden B la t t e rn  des Scharbockskrauts bzw. des Buschwindrös- 
chens. 
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mmenfassuna~lm letzten Heft gab ich Literatuminweise zur Gattung Mycena. Analog 
lege ich nachfolgend meine Literatumotizen zur Gattung Hygmcybe vor. Zur Kompiettiemng 
empfehle ich die Pilditeratur-Datenbank von DOBBITSCH (1 992) sowie die Angaben im 
MOSER (1983). 

-In the last issue of this periodical I published notes on the genus Mycena with 
hints on available descriptions in mycological literature. In the following, I present my 
literature notes on the genus Hygrocybe. For cornpletion, I recommend DOBBITSCHS 
(1992) Pilditeratur-Datenbank and literature references wntained in MOSER's (1983) well- 
known identification book. 

acutoconica (C1ements)Singer (= Synonym zu H. persistem (Britz.)Sing.): Amolds in 
Percoonia 1985:475; Rev.Mex.Mic. 1985; 
Einhelllnger in Heidearbeit; Hallgrimson in Act.Bot.1~1. 1974; Myk.Mitt.bl. 
1990(1); Trans.Brii.Mycol.Soc. 1952:105; Dubus 1986; Uoydia 1942; 

em4ene_ianch ss. Ricken: Uoydia 1942; Schweiz.Z.Pilzk. 1951 (9) 

f. pseudoconica s. Doc.Mycol. 76/24; Notes Roy.Bot.Gdn.Edinb. 29:103 

R. Haller. Schweiz.ZPilzk. 1954(6) I 

borealis: Doc.Mycol. 7319, f. salmonea s. Bon 1979lMBrz 

brevisaora_Mijller. Bull.Soc.Mycd.France 1978(1); Nova Hedwigia 1972 

&dpfWArn.:s. Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas 111:95 

EBIJ[gtrifor& (Be*. & Br.)Fayod: Schweiz.Z.Pilzk. 1955(3) 

(Schw.)Murr.: Bol.Soc.MexMic. 15,1981; Z.Pilzk; Sydowia 1979 (Kühner) 

B; (Fr.:Fr.)Kummer. var. vitellinoides s. Doc.Myco1. 69:35 

(Fr.:Fr.)WÜnsche: Coolia 1977120-3; Lloydia 1942; Schweiz.Z.Pilzk 1954(6); 
var. aurantiaca s. Bon 1976(24); H. Haas: Pilze in Wald und flur; 

emngspilze Nr. 70; Rivista di Mk: 1990(3); Hallgrirnson 

(P.D.Orton)Moser: Kartiemngspilz Nr. 335; Persoonia 1985:475; Kühner 
in Sydowia 1979; Z.Pllzk. 1967; Friesia 1971 ; Agarla 1 983265 
in Act.Bot.lsl. 1974; Lloydia 1942 

121 78; Miwl.ltal. 1987; Bol.Soc.Mex.Mic. 15(1981); 
tfill. Pilzbr. 60(7); Hallgrimson in Act.Bot.lsl. 1974; 
rsoonla 1985476; Moreno & EsteveRaventos 1988; 
Doc.Mycol. 5952 und EsteveRaventos & Moreno in 

F. Haller: SchweitZPilzk. 1953(9-10); Doc.Mycol. 60:38 

(P.D.Orton)Orton & Watl.: Babos 1980 in Studia Bot. Hungarica; Doc.Mycol. 
. , I  7319); Westfäi. Pilzbr. 62(7); Myk.Mitt.M. 74(1+2) und 1963(1); Revista Micol. 

(Kauffm.)Sing. ss.Favre: Mlcol.ltal. 1987 

. Doc.Mywl. 536, 1983 

6R)Singec Bull.Soc.Mycol.France 1936; Hallgrimson inAct.Bot.1~1. 1974; 
Persoonia 19853476; Festschrift d.Pilzvereins Augsburg 1985; Amolds in Agarica 
1985(12); Stidwestd. Pilzrundschau 1987(2); Micol. Ital. 1987 



(J.Lge.)Hall.: Aganca 1983:74; Kühner in Sydowia 1979 

&Iobia (Amolds)M.Bon: Persoonia 1974; Doc.Mycol. 1973(9) + 1976(24); Z.Pilzk. 1967; 
Uoydia 1942; Notes Roy.Bot.Gdn.Edinb. 1984; Coolia 1964 

Jens. 8 Möller: Schweiz.Z.Pilzk. 1951(9), Micol.lta1. 1987 

jntermedia (Pass.)Fayod: Boilefflno 1985(5-6) 

&umka (Fr.)Kummer: Kartierungspilz Nr. 72; Hallgrimson in Act.Bot.lsl. 1974; Rivista di 
Mlc. 1990(3); Lloydla 1942; Bull.Fed. Dauphine-Savoie 1986 

g&& (Kuhner)Singer: Kühner 1947 in Ann.Franche Conte Schweiz.Z.Pilzk. 1954(6) und 
1952(11); Z.Pilzk. 1967; Schwenk 1985 in Festschrift des Nürnberger Pilzvereins; 

& (R.Mre.)J.Lge. (= Synonym zu H. obmssea (Fr.:Fr.) Wünsche): Lloydia 1942; 
Bull.Soc.Mycol.France 1964; Ulmer Pilziiora l(1986); Esteve-Raventos & Moreno 1985 
in Bol.Soc.Mic.Castellana 

jj&& (Pers.:Fr.)M.Bon: Doc.Mycol. 1976(24) ddLKühner: Amolds h Pers~n ia  1 977; Schweiz.Z.Pilzk. 89(3); z.~yko. 1985: 105 

M R.Haller: persoonia 1985:476; Schweiz.Z.Pilzk. 1955(11); Bull.Soc.Mycol.Fmnce madoahvlla s. Beitr.z.Kenntn.d.PIlze Mitteleumpas 111:95 
1927; DOC.M~COI. 72:63; var. pseudopersistenss. Bon in Doc.Mycol. 1978(30) 

Kreisel: Doc.Mycol. 62:13; APN-Mitt. 1987(2b) 
(pers.:Fr.)Kummer: Uoydia 1942; Bon 1977+78; Boletus 1986(1); Amolds 1980 (Biol. 
Station); verschiedene Formen s. Doc.Myc0l. 1976(24) (Fr.)Karsten: Uoydia 1942 

/i\acfna (Laest.)Moser: Z.Pilzk. 1967 (Scop.:Fr.)Karsten: D0c.Mycol. 73(9); Hallgrimson In Act.~ot.lsl. 1974; 
Glowinski 1984 in Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleumpas 111; Rivista di ~ i c .  1 ggo(3) 

(Bres.)Singer: Coolia 1977(20-3); Z.Pilzk. 1967; Fnesia 1971 

(Fr,)Kummer: Mycologia 1982; Rev.Mex.Mic. 1985; Z.Pilzk. 1967; verschiedene (P.D.Orton)Moser: Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleumpas Vlll:176 

VarietAten s. Lloydia 1942 s. Ceska Mykol. 1962, S. 167; Einhellinger in Moorarbeit; Doc.Mycol. 73(9) 

moseri M.Bon: s. Agarica 1983, S. 75 (Fr.)Singer 8 Kuthan: Z.Pilzk. 1976; Doc.Myco1. 73(9) + 76(24); ~ u l l . s o c . ~ ~ ~ l .  

e s c e m  (Qu6let)KOhner (Synonym zu H. conica (SchBff.:Fr.)KummerJ Parke~-Rhodes 1936; Schweiz.Z.Pilzk. 1933(12); Lloydia 1942; Agarica 121 78 

in Trans.Brit.Mycol.Soc. 1951; Einhellinger-Heideafbeit; BlJU.Soc.M~col.France (P.D.Orton)Moser: Persoonia 1985:477; Myk.Mitt.bl. 1 ggo(1); WesUgl. p k -  
1927; briefe 1977; Bon 1977; Glowinski 1984 in Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mittel- 

a r u ~ s e g  (Fr.:Fr.)Wünsche: Schweiz.Z.Pilzk. 1954(6); Bull.Soc.Mycol.France 1927; 
Hallgrimson in Act.Bot.1~1. 1974 Singer (Sektion): s. Bon 1977 

gchraceo~allida s. Notes Roy.Bot.Gdn.Edinb. 1980 - Kühner: Kühner in Sydowia 1979 

Doc.Mycol. 50:27, 1983 (P.D.Orton)Moser: Einhellinger 1981 (KapudnerhÖlzl-Ar&it) 

(Bull.:Fr.)Kühner: Uloydia 1942 M.Bon: s. Doc.Mycol. 1976(24) 

parvu~g (peck)Murr.: Z.Pil&. 1967; Hallgnrnson in AdBot.lsf. 1974; Glowinski 1984 In Singer in Beih.Bot.Centmlb1. 1931 
Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleumpas 111 

(Britz.)Singer: ZPilzk. 1976; var. langei s.Doc.M~co~. 6935; Ulo~dia 1942 (Fr.:Fr.)Ka~en: Doc-Myc~l. 1973(9); ZPilzk. 1967; Hallgrimson h Ad.Bot. lsl.1974; 
IW~ner in Sydwia 1979; var. sphagnicola Bon 1979(M&m) 

pratensig f .  vitulina s. Bon 1979/MäK tFr-)Karsten: SchweitZ.Pilzk. 1944(11); B~ll.Soc.Mycol.France 1936 + 1959; 

(Schff,:Fr.)Wünsche: Kartie~ngspiiz Nr. 71; Lloydia 1942; Bull.S0c.Mycol-France 
1947; Hal lgr i~on in Acta Bot.lsl. 1974; AmoMs 1980 (Biol.Station) s. PilZflora Nordwestoberfrankens 1985 A 



vitellfna (Fr.)Karsten: Notes Roy.Bot.Gdn.Edinb. 1965; Hallgrimson in Acta Bot.lsl. 1974; 
vergl. die ähnliche H. citrinopallidus in Mycologia 1982 

. . .  s. Bon 19791März 

rraathochroi? (P.D.Orton)Moser: Haligiirnson in Acta Bot.1~1. 1974; Aganca 1983:76; 
Notes Roy.Bot.Gdn. Edinb. 1965; Esteve-Raventos & Moreno 1985 in Boll. 
Soc.Mic.Castellana 

Arnolds. E. (1990) - Hygrocybe in Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 2. Rolterdam. 

Bon. M. (1970) - Flore Mliophile des Macromydtes de la mne maritime Picardie. Bull.Soc. 
Mycol.Fmce 86(1): 79-213. 

Bon, M. (1976) - C16 monographique des Hygroplioraceue Roze. Doc.Mycol.7(25): 1-24. 

Bon. M. (1977) - Macromydies de la Zone maritime Picaniie (3e supplement: le genre Hygraybe.) 
Eqkces critiques, rares ou nouvelles et dvision du genre). Bull.Soc.Mycol.Fr;uice 93(2): 201-232. 

Bon, M. (1985) - Validaüons de taxons. Doc.Myoo1. 15(59):51-53. 

Bon, M. (1989) - Nouveaux taxons (Hygrophoraceue). Doc. Mycol. 19(75): 55-59. 

Bon. M. (1990) -Hore Mycologique d'Ewop. 1 les Hygrophores. h.Myco1. Mb.hors S&. 1. 
Hygrophoraceae Lotsy. 

Dobbitsch, P. (1992) - Pilztiteratur-Datenbank (Literahuhinweise zu Pilzen; auf Diskette, erhiiltiich 
gegen eine Schutzgebühr vom Schatzmeister der Deutschen Geseli.f. Mykologie). 

Einhellinger, A. (1992) - Deutsche Übersetzung und Bearkihuig der unter Bon (1990) genannten 
Arbeit. 

Krieglsteiner, G.J. (1991) - Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). Band 1: Ständer- 
pilze, Teil B: Blätterpilze. Ulmer-Verlag. Sluttgart. 

/ 

Knstiansen, R. (1981) - Forelopig meddelelse om funn av vokssopper (underslelrten Hygrocybe) i 
nedre glomma-region 1980, supplert med funn fra hallingskarvet. Agarica 314: 82-212. 

R. (1977) - Agaricales de la mne alpine. Genre Hygroqbe (Fries) Kummer. 
Bull.Soc.Mycol.France 93(1): 53-1 15. 

Moser, M. (1983) - Die Röhrlinge und Blätterpilze. K1. Krypt.fiora 241, Teil 2. 5.. bearb. Auflage. 
Stuttgart. 

Smith. A.H. Bt L.R. Hesler (1942) - Studies in NoNi American Spedes of Hygrophoncs - 11. Lloydia 
5(1): 1-94. 

Vier Farbbildeic nach Farbdias um E. KAJfW befinden sich auf der füif- 

sechsten der dieses 

Größter Saft l ing 

Als  s t a t t l i c h s t e r  
u n t e r  s e i n e s g l e i c h e n  
geht  e r  e i n h e r  
i m  s c h a r l a c h r o t e n  Gewand 
a u f  großem Fuß 

Noch h e b t  e r  
s t o l z  s e i n  Haupt 
das f e u r i g  g l ü h t  
bevor e i n  k a l t e r  Hauch 
nächtens l ö s c h t  d i e  G l u t  

Kühner, R. (1976) - Agaricnles de la Zone alpine genre Hygrocybe (Fries) Kummer. Bull.Soc.Mycol. 
France 92(4): 455-5 15. 



F l u ß r e g e n p f e i f e r  ---- 
LChaE!bzi!!sb!!bi!!sl: 

V o g e l  des  J a h r e s  1 9 9 3 M  

WILHELM SPERVESLAGE 

Hegelstr. 5 
D-47447 Noers 1 

Der Flußregenpfeifer zähl t  zu der Famil ie der Watvögel (Charadrii- 
formes). E i n  naher Verwandter i s t  z.B. der bekanntere K ieb i t z  (Va- 
ne l lus  vanellus) . Buchfink oder Haussperling entsprechen der Größe 
des Flußregenpfeifers. Dieser wi rd  etwa 15 cm groß. Er w i r k t  jedoch 
wegen seiner langen Beine größer. Die Oberseite des Vogels i s t  sand- 
farben und d i e  Unterseite weißlich. Die typischen Merkmale b i lden  
das schwarze Halsband und der weiße S t i rn f leck  sowie der gelbe Ring 
um d ie  Augen. Die feinen Unterschiede zu Seeregenpfeifer und Sandre- 
genpfeifer w i l l  i c h  h i e r  n i ch t  aufführen. Die Faustregel, daß d i e  ge- 

I nannten am Meer leben und der Flußregenpfeifer i m  Binnenland, g i l t  

1 nach Abschluß des Früh jahrszuges e igen t l i ch  immer. 

Das Winterquartier bef indet s i ch  südl ich der Sahara i n  der öst l ichen 
oder westlichen Sahelzone. Der fiquator w i rd  se l ten überflogen. Der 
Aufenthalt b e i  uns dauert von Ende A p r i l  b i s  M i t t e  August. Die Jung- 
vögel bleiben auch b i s  i n  den September. Der Flußregenpfeifer l eb te  
früher i m  Binnenland fast ausschl ießl ich auf den Kiesel- und Sand- 
f lächen von Flußufern und -inseln. Diese Biotope s ind durch Flußbe- 
festigungen sowie durch Acker- und Baumkulturen f a s t  ausnahmslos 
vernichtet worden. 

I 

I n  den vergangenen Jahren wurde e i n  Vogel zum V o g e l  des  J a h r e s  
gewählt, wenn e r  besonders schön oder allgemein bekannt war oder 
wenn seine A r t  auszusterben droht. Beim Vogel des Jahres 1993 
trifft keines der genannten K r i t e r i e n  zu. Der Flußregenpfeifer 
hat  es verstanden, d i e  vom Menschen geschaffenen Sekundär-Biotope 
f ü r  se in  Leben auszunutzen. Diese Ersatzflächen bestehen überwie- 
gend aus Kiesgrubengelände und Industrieflächen. Sogar auf Garagen, 

d i e  m i t  Kieselsteinen versehen waren, s ind  Gelege entdeckt worden. 
Vereinfacht kann so gesagt werden: Da, W s ich  eine Wasserlache 
und e i n  paar Eimer Kieselsteine befinden, kann der Flußregenpfei- 
fer leben. Diese Nob i l i t ä t ,  d i e  w i r  j a  auch b e i  Menschen bestaunen, 

! ist beim Vogel des Jahres 1993 geradezu bewundernswert. 

Interessant i s t  es, den Vogel b e i  der Nahrungssuche zu beobachten. 
Er l a u f t  e i n  Stück, a l s  ob e r  Räder unter den Füßen habe, s teht  da- 
nach s t i l l ,  den Kopf zur Sei te  geneigt. Hast ig p i c k t  e r  dann d i e  
Ameise, den Wurm, das Insekt oder den Käfer. Um z. B. einen Wurm 
unter der Sandoberfläche i n  Bewegung zu bringen, um i h n  dann zu or- 
ten, Ubt der Flußregenpfeifer das sogenannte F u ß t r i l l e r n  aus. Er 
bearbeitet  h i e rbe i  b l i t z schne l l  den Boden m i t  den Füßen. 

' D i e  v i e r  Eier, d i e  s i ch  m i t  der Spitze berühren, um einen k le inen 
un einzunehmen, werden i n  eine f lache Erdßulde gelegt. Der Boden 
eses "Nestes" wurde zuvor m i t  k le inen Steinen f e i n  säuberl ich 
kachelt". Weibchen und Wännchen brüten abwechselnd. Die Jungen 
lüpfen meistens nach 25 Tagen. Nach dem Trocknen des Dunenklei- 
verlassen s i e  das Nest und nehmen g le ich  selbständig Nahrung 
Be i  Gefahr und auf Warnruf der E l t e r n  bleiben d ie  Jungen be- 

ngslos am Boden sitzen. Sie s ind  do r t  so gut ge'tarnt, daß s i e  
r schwer erkannt werden können. 

nn Menschen s ich  dem Gelege oder dem Nachwuchs nähern, dann simu- 
e r t  einer der A l tvögel  einen Verletzten. M i t  herunterhängendem 

lüge1 versucht e r  den Eindr ing l ing wegzulocken. E i n  ähnliches 
r ha l t en  habe i c h  2.0. schon b e i  Stockenten oder Rebhühnern beob- 

e Jungen können schon nach d r e i  oder v i e r  Wochen gut f l iegen. Der 
'lrjregenpfeifer kann b i s  zu e l f  Jahren a l t  werden. Wie lange wer- 

w i r  den melodischen Ruf, der s i ch  wie " t i n "  oder " t r i a ,  t r i a "  
anhört, b e i  uns i n  Deutschland und auch am Niederrhein noch hören? 

,bnn d ie  angesprochenen Sekundarlebensräume n i ch t  verunkrauten, 
&%ht r e k u l t i v i e r t  werden oder dem Druck der erholungsuchenden 
3-chen weichen müssen, dann wi rd  der Vogel des Jahres 1993 
~h weiterhin b e i  uns leben können. 
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B e i h e f t e  z u r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  M y k o l o g i e  8: l -240.  
P r e i s  DM 35,OO z u z ü g l i c h  Ve rsandkos ten .  Zu e r h a l t e n  

b e i  P e t e r  DOBBITSCH, R a t h a u s s t r .  16, 0-78594 Gunn in -  
gen, T e l :  0742417256. 

Dieses Buch beinhal te t  weit  p h r ,  a l s  es der auf d i e  "P i lzkar t ie-  
rung 2000" der Deutschen Gesellschaft f ü r  Mykologie zugeschnitte- 
ne T i t e l  ahnen läßt. Es b i e t e t  zum einen eine präzise, konzen- 
t r i e r t ,  aber g r i f f i g  geschriebene und somit gut lesbare Einfüh- 
rung, einen qua l i f i z i e r t en  Oberblick, j a  einen Lei t faden der wich- 
t i gs ten  und brennendsten Fragen und Themen der zeitgemäßen Wald- 
Ökologie i n  Mitteleuropa. Zum anderen ze ig t  es, wie und i n  wel- 
chem Geist der Wald zu betrachten, zu beobachten, zu erforschen 
sei, um i h n  besser verstehen und damit auch besser schützen zu' 
können. 

Es i s t  e i n  aufrüttelndes, sehr engagiert und phasenweise gerade- 
zu aggressiv geschriebenes Buch. Es f ü h r t  uns vbr Augen, daß w i r  
endl ich aufhören müssen, d ie  Natur und i h r e  Lebewesen a l s  e i n  i m  
Grund bere i t s  verstaubtes nbiologisches Briefmarkenalbum" zu se- 
hen, daß w i r  e rnsthaf t  damit beginnen müssen, den Wald a l s  den 
l e t z t en  unserer Z iv i l isat ions landschaf t  verbliebenen großen und 
dynamischen Natur-Orqanismus zu begreifen und zu behandeln. 

Also fo rder t  der Autor den Leser auch auf, das bloße Schul- und 
Medienwissen h i n t e r  s i ch  zu lassen und s t a t t  dessen sehenden Au- 
ges selbst i n  den Wald hinaus zu gehen, mehr & der Natur a l s  
über s i e  zu lernen. Und da der Organismus Wald durch den unver- - 

nünf t i g  wirtschaftenden Flencchen be re i t s  s tark  degradiert und ge- 
fährdet i s t ,  r i c h t e t  der Autor dringende und beschwörende Appelle 
an a l l e  Verantwortlichen i n  Staat und Gesellschaft, wenigstens 
d i e  l e t z t e n  Reste der "brodelnden Küche der Evolution" zu erhal- 
ten. E i n  solches Buch kann nur schreiben, wer zum einen nüchtern 
sondierender Wissenschaftler, zum anderen betrof fener Anwalt der 
Natur i s t ,  zugleich erfahrener Didakt iker und mutig anklagender 
Ze i t k r i t i ke r .  

Das Buch erscheint f ü r  den P i l z -  und Naturfreund besonders auch 
wegen seiner zahlreichen konkreten Hinweise, Anregungen und Auf- 
gabenstellungen sehr wertvol l :  Die naturwissenschaftl ichen Daten 
und scharf gefaßten Def in i t ionen der verwendeten Begr i f fe  werden 
i n  s t e t s  enger Beziehung zu naturschutzpol i t ischen Aussagen und 
praktischen Arbeitsanleitungen geboten. Besonders e r f r eu l i ch  s ind 
d i e  auf v ie len  Grund- und Fortbildungskursen m i t  Schülern, S tuden- 
ten, Pilzfreunden und Naturschützern lang jähr ig  erprobten Bestim- 
mungsschlüssel: Die Nadelbaume getrennt nach Nadel-, Zapfen- sowie 
S t a m  und Standortsmerkmalen, d i e  Laubbäume e i m a l  nach Blatt- ,  
dann nach Knospen- und sch l ieß l i ch  nach Fruchtmerkmalen. Wer schon 
m i t  anderen dichotomen Schlüsseln (SCHNEIL-FITSCHEN, OBERWRFER) 
Pflanzen bestimnt hat, weiß d i e  Vor te i le  dieses methodischen Vor- 
gehen~ sehr wohl zu schätzen! Je e i n  makroskopischer Schlüssel f ü r  
Nadel- und f ü r  Laubholz, e i n  Gesteins- und e i n  Bodenschlüssel so- 
wie e iner  für d i e  wicht igsten Waldgesellschaften Deutschlands kom- 
men hinzu. 

Wer dieses Buch sorgsam durchzuarbeiten g e w i l l t  i s t ,  muß dem i n  
engen Kanälen denkenden (Scheuklappen-)Spezialistentum abschwören. 
Der Autor mutet ihm nämlich zu, s i ch  wei t  über se in  bisheriges 
Interessenfeld hinaus zu bewegen. Für den vorwiegend an der Nor- 
phologie, F l o r i s t i k ,  Chorologie oder Taxonomie der Großpilze In te r -  
essierten he ißt  das, s i ch  nun einen passablen überbl ick über d ie  
Geologie wid d ie  Gesteine seines Samnelgebietes zu verschaffen, 
-&er i h r e  Geschichte und i h r  Klima gestern und heute. Er w i rd  an- 
[geleitet, s i ch  über Bodenarten, -typen und -horizonte kundig zu 
machen, Uber Nährstoffe und Basen, und e r  l e r n t  "ökologische Grup- 
pen der Waldbodenzeiger" sowie Fragen des Bodenschutzes kennen. - 

e B e i  seiner ausgiebigen Darstel lung der wicht igsten "Zeigerwerte" 
(Säure-, Feuchtigkeits-, St ickstof f -  und Lichtwerte) und der s i e  

zeigenden Waldbodenpflanzen verwendet KRIEGLSTEINER im Vergleich 



zur üblichen pflanzensoziologischen L i t e ra tu r  auf weit f lächige F 

P rak t i kab i l i t ä t  ausgerichtete, also deu t l i ch  b r e i t e r  angelegte 3r' ,, . > 

Parameter und somit einfacher zu handhabende Skalen, um d ie  na- 

turgegebene V a r i a b i l i t ä t  der einzelnen ökologischen Phänomene 
angemessener einfangen und darste l len zu können. 

E r s t  wenn e r  s i ch  über das gesamte ökologische Umfeld ausreichend 
kundig gemacht hat, i n  das d ie  Großpilze a l s  heterotroph lebende 
Organismen eingebettet sind, s o l l t e  der PilZkenner, s e i  e r  nun 
Pro f i -  oder Amateurmykologe, beginnen, neben Daten über d ie  Nor- 
phologie seiner Objekte auch solche über i h r  Vorkomnen und i h r e  
Verbreitung, i h r e  Phänetik, i h r e  Abhängigkeit von der Witterung, 
den Bäumen und Böden sowie e iner  Reihe weiterer Phänomene zu sam- 
meln, zu sichten, vorzutragen und zu diskutieren. 

Eine Chronologie ökologischer Begri f fe,  d ie  Darstellung der wich- 
t i gs ten  Standortfaktoren, Basis-Aussagen über Geo-Elemente und 
zur Systematik der Vegetationsgliederung sowie e i n  wissenschafts- 
philosophisches Kap i te l  über d ie  generelle Sub jek t i v i tä t  a l l e n  
menschlichen Bewertens stehen ausführl ichen Einzelbeschreibungen 
von Vegetationseinheiten (Assoziationen, Unterverbände, Verbände) 
voran, i n  denen P i l ze  vorkonmien. Die größte didaktische Leistung 
dieses Buches besteht wohl darin, d i e  weit  über tausend i n  Deutsch- 
land beschriebenen Waldgesellschaften auf etwa 70 überschaubare 
Typen so zu reduzieren, daß der Leser den Faden und d i e  Lust am 
Studieren n i ch t  ve r l i e r t ,  d ie  Qua l i t ä t  der wissenschaftlichen AUS- 
sage aber dennoch v o l l  gewährleistet b le ib t .  

E r s t  das Kap i te l  I V  (Die ökologische Kartierung 2000) l ä ß t  den 
vordergründigen Zweck des Buches erkennen, enthä l t  es doch i n  ge- 
r a f f  t e r  Form d ie  nötigen sachdienlichen Hinweise und Anmerkungen 
zum PC-Programm und zu den Kartierungs-Meldebögen der DGfM. Aber 
zugleich l e g t  es e i n  l e t z t e s  Mal d ie  naturschutzpolit ischen Inten- 
t ionen und Konfessionen des Autors i n  einer an entschlossener Ei+ 
deut igke i t  n i ch t  zu überbietender Weise offen, enthä l t  es doch ne- 
ben äußerst unbequemen Fest- und Fragestellungen über Artenschwnd 
und Rote L is ten  gefährdeter Wildarten n i ch t  minder unerb i t t l i che  
Forderungen an d ie  Regierungen und d i e  gesamte Forstwir tschaft :  
Sofor t ige nachhaltige Reduktion von N und CO, und d i e  "bedin- 
gungslose Rückkehr vom Forst zum Wald". Dies i s t  d ie  Forderung 
nach e iner  "grundlegenden Umstellung der gesamten Philosophie 
der mitteleuropäischen Waldwirtschaft, i n  der n i ch t  weiterhin d ie  
q u a n t i f i z i e r t  vorausberechnete Holzproduktion, sondern d ie  W o h l -  
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fahrtswirkung f ü r  Natur und Mensch a l s  L e i t z i e l e  zu ge l ten haben". 

Im Anhang werden alphabetisch gereihte Steckbriefe der Waldbäume 

5 und Waldsträucher Nitteleuropas geboten. 

Die vorliegende Studie faßt  d ie  jahrzehntelange in tens ive Fre i -  
landarbeit  und d ie  I nha l t e  der gesamten verfügbaren deutschspra- 
chigen L i t e ra tu r  zum Thema Waldgesellschaf ten/Waldökologie auf 
e r f r eu l i ch  wenigen Druckseiten zusamnen. Das Inhaltsverzeichnis 
g i b t  d ie  verwirrende F ü l l e  der Primär- und Sekundärl iteratur be- 
wußt n i ch t  wider, sondern versteht s i ch  a l s  e i n  nach didaktischen 
Gesichtspunkten f ü r  den P i l z -  und Naturfreund ausgewähltes L i t e -  

Der Autor ha t  dieses Buch t r o t z  seiner v i e l f ä l t i g e n  zeitraubenden 
beruf l ichen Verpflichtungen und naturschützerischen Ak t i v i tä ten  
se lbst  konz ip ie r t  und das Typoskript neben seinen umfangreichen 
Aufgaben a l s  Vorsitzender der DGfN, a l s  S c h r i f t l e i t e r  der Z.Nyko1. 
und a l s  Autor mehrerer Abhandlungen i n  p i l z -  wie i n  naturkundli- 
chen Publikationsorganen, namentlich aber neben der Abfassung 
seines d r e i t e i l i g e n  monumentalen Verbreitungsatlas.ses der Großpil- 
ze Deutschlands (West) vom ersten b i s  zum l e t z t e n  Satz eigenhän- 
d i g  niedergeschrieben. Da e r  so unter permanentem Zeitmangel 
stand und s ich  zudem n i ch t  auf e i n  der Bedeutung des Werks ange- 
messenes Lektorat stützen konnte, erk lären s i ch  e in ige unschöne, 
wenn auch n i ch t  sinnentstellende Druckfehler und auch d i e  n i ch t  
imr ganz e inhe i t l i che  Schreibweise der verwendeten Begri f fe,  
Namen und Interpunktionen. Da dieses Buch, vom dem aus f inanz ie l -  
l e n  Gründen l e d i g l i c h  eine beschränkte Zahl an Exemplaren gedruckt 
wurde, ganz gewiß eine weiterreichende Verbreitung und somit eine 
zweite Auflage verdient, s o l l t e  man diese optischen Nachlässig- 
ke i ten  rasch beheben. 

samnenfassend kann gesagt werden: Dieses neue Buch KRIEGLSTEI- 
Rs verdient n i c h t  nur i n  Mykologen- und P i l z le rk re isen  eine 
chhaltend gute Resonanz. Wer s i ch  i n  Nit teleuropa ernsthaf t  
e r  f l o r i s t i s che  und morphologische Fragenstellungen hinaus m i t  
r Vegetatimsökologie des Waldes und m i t  Problemen des Natur- 
hutzes befassen w i l l ,  w i rd  auf diese prägnante Einführung n i ch t  
r z i ch ten  können. 

E w a l d  K a j a n  



lermine 

2. Halbjahr 1993 

05.-10.07. Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenen-Seminar 
I. Organisation: W. P#TZOLD. 

10.07. ANO-Exkursion i n  den Schurwald. Treffpunkt 8.30 Uhr 
i n  Baltrnannsweiler an der Schurwaldgaststätte. Orga- 
nisat ion: R. STRUDEL. 

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

12.-16.07. Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenen-Seminar 
11. Organisation: W. Pätzold, Werderstr. 17, 
781 32 Hornberg. 

16.-17.07. Schwarzwälder P i l~ lehrschau:  Pilzberaterprüfung. Orga- 
nisat ion: W. P#TZOLD. 

23,-25.07. Schwarzwälder Pilzlehrschau: Aufbau-Seminar f ü r  P i l z -  
freunde. Organisation: W. P#TZOLD. i 

24.07. APN-Kartierungsfahrt. Näheres wi rd  noch bekanntgege en. P 
06.-08.08. Pilzmuseum 57334 Bad Laasphe: Lehrgang zur 

i n  d i e  Pilzkunde n i ch t  nur f ü r  Anfänger. 
H. LOCKE, Hirtsgrunder Weg 9. 

06.-08,08. Pilzmuseum Bad Laasphe. Ausbildung zum 
Organisation: H. LOCKE. 

16 .-20.08. Schwarzwälder Pilzlehrschau: Pilzmikroskopie f ü r  )nf än- 
ger und Fortgeschrittene. Organisation: W. P#TZOLP. 

16.-22.08. Fortbildungslehrgang i n  Bad Frankenhausen, Thüringen. 
Organisation und Leitung: H.-D. ZEHFUSS, Waldstr. 11, 
69953 Pirmasens. 

I 20.-23.08. Pilzmuseun Bad Laasphe: Lehrgang f ü r  Fortgeschrittene. 
Organisation: H. LOCKE. 

23.-28.08. Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenen-Seminar 
I. Organisation: W. P#TZOLD. 

30.08. - Schwarzwälder Pilzlehrschau: Fortgeschrittenen-Seminar 
04.09. 11. Organisation: W. P#TZOLD. 
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01 ,-03.10. Biologische Gesellschaft Essen: P~lzexkursion i n  das 
obere Ahrtal. Organisation: 19. KESSLER, Sundernholz 
'114. 45134 Essen. FUhnng: H.-J. CCWER. 

VHS Viersen: Pilzführung durch den Wald südwestlich 
Waldniel. 9.30 Wit ab 1. tilal*arkplatz an der L 371. 
F0hru-q: E. KAJM. 

02,-03.10. Schwarzwälder Pilzlehrschau: Gml3e Pilzschutzausst 
lung i n  der Stadthalle ?W32 Hornberg. 

02.-09.10. Daun: Eif e l e r  P i l z s d n a r .  Amddung: VeFkdrsM ' 
D m ,  Telt 66592/71477. Leitung: H, EBERT. 

07.-10.10. AMO-Kartienngsf ahr t  i n  den SOdschiiiarwald. Obernach- 
tungm i m  Naturfreuidehaus Gemsbacher iiörnle. Orga- 
nisation und Leitung: G.J. KRIEGLSTEINR. 

.10. S c h r m ä l d e r  Pilzlehrscheur Trsdi t ionel le  -piltkurd- 
*wyliche FerlffwDcha des Thurppuer Pilzvereim i n  Z u u  

. m a r b e i t  m i t  der fligra-Clubschule Framfeld .  Orga- 
.-!6,;fY* ~ i s a t i o n t  Id. PATZOLD. 

-sh)mv& 4 

-10. Schwarzwälder Pilzlehrschaut Fortbildung Pur Pilzsach- 
verständige. Organisation: W. P#TZOU). 

15.-18.10. Pilwiweun Bad Ldaspher Lehrgang f Ur Fortgeschrittene. 
Organisations H. LOCKE. 

APN-Kartierungsf ahrt. Näheres wird noch bekanntgegeben' 

A ~ T :  Diverse Oia-Kurzvorträge (mx. 50 ~ i a s ) .  
' 

19.00 Uhr iai Pfarrheim St. NarbertUs. 

2.-24.10. Pilariuseun Bad Laasphe: Ausbildung zum Pilzberater. 
Orgenisetimr H. LOCKE. 

Biologische Gesellschaft Essen: Pilzexkursion i n  den 
(Jiiseler Mild. 9.05 ihr ab Ehf. Hösel. FWIrung: E. WpN. 
Am-AbschluRtagvig 1993. 14.00 Uhr i m  Gelben Haus i n  
Hw&fen. 

15.11. APN-AT t Dia-Vortrag: "~chänes Sardinien - Landschaften 
und Pflanzen". Referent: E. KAJAN. 

APN-Kartierung, Näheres wird noch bekanntgegeben. 20.11. 

29.11. APN-AT r Dia-Vortragt  er Peloponnes - Landschaften 
und Pflanzen". Referent: E. KAJAN. 

13.12. APN-AT: Dia-Vortrag t "Pilz- und Pf 1anzenfwKfe 1993" 

U, . 

Referent: K. NkLER. C O  

.~xtdi l 
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