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Paraaitische   Arten   der   Flechtengattung   Rhizocarpon 

eine   waiters   Ubarticht 

itieh Arten  der   Gattung   Rhizocarpon  lassen     sich     in 
<je:

rere:   durch Obergange  verbundene  biologische Typen  glie- 
n; Ein« Obersicht uber die Sippen, ausgenommen die un 

ArtZlal^S^erten Gelefl«nheitsparaaiten, ergab 28 Taxa im 
komm9"9* Die Arten werden geschlusselt und in einer kurz 
da& sicn

erten Liste vorgestellt. Es ist damit zu rechnen, 

in Z^unf^weiter   erhohen^ird3^6"   V*rtret*r 

the   lichen  genus   Rhizocarpon are  se 
ological   types  which  are  connected 

chensnCih^ing    unsPecialized,      facultat 
S;n°taJ5  U^C1lt   "n   be^ss^ed^hartne  nu»»«   «     r~- 

hah!!  ^LANDERni865Cbzwa   1 llVeisMlig  parasitisches   Ver- 
iten bei  Flechten   f estgestellt,   die     heute     allgemem     in 
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der Gattung Rhizocarpon 
halten auch zur Definite 

Interesse, bis RUNEMARK 1956 einige Taxa unter am 
ihrer parasitischen Lebensweise wegen neu definierte 
der Folge ist mit der Tatigkeit vieler Lichenologen 
Wissen urn die parasitischen Vertreter der Gattung 
vermehrt worden, mit dem Wissen aber auch viele Zweife! 
Unsicherheiten. Eine erste Obersicht in Form einer 1 
von 11 Arten haben HERTEL & LEUCKERT 1979 gegeben, Scl 
sel uber die Arten, die auf Wirten der Gattung Pertu, 
schmarotzen, wurden von POELT und HAFELLNER 1982 
POELT 1985) publiziert, gleichzeitig mit einer zw« 
Obersicht, die bereits 16 Arten umfafit. Inzwischen ist 
Zahl der Species, fur die parasitisches Verhalten fei 
stellt worden ist oder die auf Grund ihres  Schmarotzei 

angestiegen, 
e Obersicht z 

licht die Rede sein kann. 
ien: das, was bisher bekannt ist, bezieht sich 
nteils auf Europa. Zum anderen: spezialisierte Para- 
reichnen sich ganz uberwiegend durch kleine, oft we- 
Efallige Lager aus und werden entsprechend nur zufal- 
sr nur von speziell interessierten Kennern gefunden. 
Ltrag soil helfen und gleichzeitig auf ein Problem 
sen, das auch im Hinblick auf Vorstellungen uber die 

Lon von Flechten bedeutsam ist. 

sich innerhalb der Gattung Rhizocarpon bei 
_.. engruppen entwickelt,  sowohl  im subgen. 
Rhizocarpon, das die Arten mit gelbgefarbten Lagern enthalt 
wie auch im subgen. Phaeothallus, dem die Arten mit weiSU- 
cnen, grauen, braunen Thalli angehoren; zur Problematic 
aieser Gliederung vgl. unten. 

Die parasitischen Arten sind sehr verschieden eng an We 

Lebensweise angepaSt. Dabei ist auf jeden Fall anzunehmen- 
aaB parasitische Arten im Laufe der Evolution aus voll au 

h?n«?PK^-ewtStanden sind- Mit einiger Vorsicht lassen •*» 
hinsichtlich des biologischen Verhaltens und der *orPh°^n 

bilHp" "erkmalsausPraaung folgende biologischen GrupP 

gehend'unabh§nnider-taX°n0miSChen Stellung der ^^en daS 

Arten gleicher Gruppenzugehorigkeit  in  parallelen Evolu' 

in konnen, durfte verstandlich sein. 

ch bxologisch schwachere Krustenflechten zu  befallen 
r Lage sind; dies bedeutet, daS  sie  in  gewisser Wei* 
ologisch spezialisiert sind auf ihnen unterlegene Arte . 
ne spezialisierte Parasiten zu  sein.  Ihre  ThalU sl 
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Inglich; 

Prothallus, meist von dunkler Farbe. Hierzu zahlen Rassen 
von Rhizocarpon geographicum coll. Die Arten dieser Gruppe 
sind nicht Gegenstand  dieser   Darstellung. 

2. Spezialisierte Gelegenheitsparasiten: Hierunter sind Ar- 
-en von meist, aber nicht immer geringer Lagerausdehnung zu 
verstehen, die, nach alien einschlagigen Beobachtungen zu 
beurteilen, in der Lage sind, voll autotroph zu wachsen, 
die aber nicht selten entweder ihre Ontogenie auf definier- 
ten Wirten beginnen oder solche zu befallen in der Lage 
sind. Hierzu rechnen etwa die von HOLTAN-HARTWIG & TIMDAL 
1987 dargestellten Falle von Rh. intermediellum und Rh. 
xorvegicum sowie Rh. effiguratum. Rh. viridiatrum steht 
gewissermaSen  zwischen  Gruppe   1  und  Gruppe   2. 
3-  S£ezialisierte.   obligate   Parasiten,   die  nie  vollig   selb- 

Abfallen der Wirtslager. Ihre Thalli sind meist klein, ge- 
"ohnlich bis urn 1 cm im Durchmesser, sie ubernehmen mit 
3Her Wahrscheinlichkeit die Algen aus dem Wirtsthallus. 
Auch die Apothecien sind gewohnlich weit kleiner als die 
autotropher Arten. Hinsichtlich der Entwicklung des eigenen 
L*3ers lassen  sich  zwei  Untergruppen  unterscheiden. 

K„ia:  Der  Parasit     ubernimmt     die     Areolen     des  Wirtes  und 
sigenen  Thallusar 

v^fl^ne<   etwa wenn   ein  gelbes,   paras 
°egmnt,   Rhizocarpsaure   auf   der  bisherige 
*ulagern.   Die Wirts 
der Parasit bleibt 

S^!5-ng wird haufig  erkennbar  durch     eine    Umfarbung    der 

wick l\°er  Parasit  ubernimmt     die  Areolen     des  Wirtes,   e 
e      *u-     -   '  diesen   eigene,   oft   sehr     dunne     und     we 

li,   die   gewissermaSen dicht     aufsitzen 
tsthallus   unterscheidbar   sind.     Gerade 
en  sich  Arten des  Typs   3a  wie  des    Typs 

"ickelt 
^Jsgedehnte 

obligate   Para -icht 

-endet „ 
Thalius : 

Iff hier fur sole 
rflachlich erkennbar eigenen 

r) bilden, sondern mit ihren Hyphen und Algen 
im Wirtsthallus verbleiben. Die biologischen 
zwischen den Partnern solcher Tripelsymbiosen 
nicht analysiert worden. Vielleicht laSt sicn 
inmal untergliedern;derzeit ist dies nicht mog 
sitanicum steht etwa zwischen Gruppe 3b und t. 

ch, werden die Arten in der folgenden Obersicht 
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Im folgen ien du •fen | inige all gemein bedeutsame Aspekte des 
Problems 
werden. 

der pa raaiti schen Rhi zocarpc n-Arten h erausgestellt 

Wihrend b li den autot rophen Ar ten der Section Phaeothallus 
Eormig 
lif farblose zahlenmaBig etwa die 

Waage hal ten, f 
schlieSli stark gefarbter Sporen. \n    Ausnahmen 

in ihrer 
e die 

benannte, aber icht beschrieb ene Species Rh. "fuegianm". 

It au , da£ bei den Arten n it mauerf .rmigen Spo- 
ren nur wenige mit vielzelligen Sporen zu finden sind; 1 
den meisten sind die Ascosporen schwach mauerformig gete: 
oder nur quer- oder kreuzweise septiert. Auf jeden Fi 
uberwiegen, verglichen mit der Gesamtzahl der Arten, " 
mit wenigzelligen Sporen bei weitem. Man darf darin sic! 
Zeichen fur allgemeine Reduktionstendenzen bei parasi' 
schen Vertretern der Gattung sehen, die im Zusammenhang i 
der Reduktion der ThallusgroSe, der ApotheciengroSe I 
sonstigen MaSe abgelaufen sein miissen. Dieses Problem v< 
client eine eigene Untersuchung. 

rden den Sippen von Rhizocar- 
pon in der Regel 8 Sporen je Ascus zugesprochen. Bei «" 
parasitischen Arten lassen sich vielfach Reduktionstenden- 
zen auch in der Zahl der fertig entwickelten Sporen fesJ~ 

eines'V°n 8 zu f zu 4;  die Zahlen  schwanken innerhai 

RUNEMARK 1956a: 22/23 unterscheidet  innerhalb  der §•&» 

Gruppen, die besonders vieli^Parasiten* "stellen.~ "Dersell* 

jeden Fal Epihymen 
erwandt s 
uerbezieh "gelben"  " 

wurde welt< 

der infrageneris- 
443 formalisiert 

_erung mit inform 
Laufe der Zeit umgruppiert werden muSte. 

chungen zur Chemie der Arten sind im Zusammenl 
ser Studie nicht durchgefuhrt worden.  Hinweise 
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TIMDAL &  HOLTAN- 

Schlussel parasitischer  Rhizocarpon-krten 

'"Jnter Verwendung von Angaben bei RUNEMARK 1956a, POELT & 
'/EZDA 1977: 217 (mit Z. CERNOHORSKY) , POELT & VEZDA 1981: 
266 (mit T. FEUERER), FEUERER 1978, HOLTAN-HARTWIG & TIMDAL 
1987,   TIMDAL  &  HOLTAN-HARTWIG   1988) . 

2a    Sporen in der Vollreife   farblos,   urn  12,5-15/6,5-8   )im. 
Parasit des Typs   3a   auf   Tremolecia  strata,   mit  gelbli- 
chem Oder weiSem  Lager,   arktisch-alpin  verbreitet   ... 

Rh.   santessonii 
2b    Sporen bald uber  blaugrun   zu  grau  und violettschwarz 

verfarbend,   uberaltert  braun 
3a    Lager gelb   (Rhizocarpsaure   !).   Sporen  um  9-18   um 

!ang.   Epihymenium  schwarzlich   inkrustiert.   Arktisch- 
alpine Hochgebirgsarten,   Nr.   7a   in  Zentralasien 

5a    Freie  Randareolen  etwas   eff 
autotrophe Art,   die  gelegen 

5b    Freie Randareolen  nicht  ver 

s kleinen Gruppen dicht gedrangter 
ist etwas gewolbter Apothecien best 
Vorlager,   autotroph, 

auf an 

(Typ  2 
verbre 

•   Mark  Pd  +  orange  oder 
Ltete,   konkurrenzschwache 
P Fe   -haltigen  Gesteinen 

-.   Arktisch- jlpin 
3t  auf 

Lager bleib 
lager  umgeb 
ln der Arkt 

en   (Typ 
sitisch,   fas 

in  den  hoher sn Lagen der "och- 
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len bis iiber 1 mm im Durchmesser, hochge- 
t, rauhlich. Sporen urn 15-16/9-9,5 um. Mai 
gelb. Zentralasiatische Hochgebirge, hie: 
auf Sporastatia   testudinea  v    " 

7b Areolen urn 0,2-0,6 mm im Durchmesser. Sporen urn 
9-16/5,5-9,5 pm. - Auf Sporastatia   testudinea 
und Sp.   polyspora  auf der Nordhalbkugel in geeig- 
neten Lagen weit verbreitet   Rh.   pusillui 

3b Lager weiBlich, grau, braun, oder kein deutlicher, 
Thallus entwickelt. - Auf alpinen 

weifilich verfarbend. Apothecien hochge- 
os. Sporen urn 15-16,5/6-8 urn. - Gronland 
  Rh.   bryonthae 

en Wirten. Sporen meist viel langer 

EpikapyL 
fimbriatem Pr 

(Mikroskop! 
lagerhyphen 

endokapyl oder oberflachlich als graubra 
erfarbung in Erscheinung tretend, die oft 
nzelten Markhyphen J + violett (Mikroskop 

5s Lager auBerlich nicht erkennb 
-23/11-15 urn. - Britische Inseln 

> Eigenes Lager schlieBlich als grauliche bis 
braunliche Verfarbung zu erkennen, manchmal 
I'fl^o^Q0116' dGnne Areolen bildend. Sporen urn 
J.S 24/9-12 um, zweizellig, selten und spat menr 
zellig. - Auf Pertusaria  und vielleicht anderen 
Flechten (Wirte oft unbestimmbar) iiber Interme- 
diargesteinen in der alpinen Stufe der Alpen ••• Rh.   schedomyces 

en reif mehrzellig, entweder nur querseptiert oder 
uerformig (selten stark mauerformig) 

Sporen bleibend farblos, wenigzellig, um 30 um 
lang. Lager vom Typ 3, aber relativ ausgedehnt, 
dunkelgrau. Mark J + violett  - Auf Rhizocarpon 
geographicum coll.   parasitierend  Tierra del Fuego 
(Sudamerika) »n.*««uu.      ..fuegianum 
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Sporen bald,   me ist  uber graugrun, zu  grau,   tief 
grauviolett  ver farbend, uberalten :  braun 

2 a    Parasymbiont le  eigenes,   epi- 
kapyles  Lage r.   Typ   4. 

Auf der  Erdflecht e   Diploschistes  di, acapsis   (syn. 
D.   albescens)    (und  vielle: Lcht   andei< 
Taxa der Gattung ?)   kleine  Gallen  ii iduzierend,   auf 

sreiten Apothe- 
4-zellig, um  15-22/5-10 

\im.  - Vor  allem u ilkschieferboden 
sudlich< selten  in  Zen- 

Rh.   malenconianum 

Auf  saxicolen Wirten 

Auf Arten von  Pertusari, a  im Mitte! 
Eigenes  Lager   i n  Form  weniger  Areolen  manchmal 
entwickelt  und dann  gell Wirt  verblei- 
bend und dann  d s-gewolbten  Apo- 

jer  hervorbrechend.   Sporen 
wenigzellig,   um 15-23/9- -12   p   ... •   Rh-   lusitamcum 

Oberflachliches Lager  si :ets   fehlend.   Von  anderen 
Wirten beschriebene,   bi; 
kannte Arten 

5a    Auf   Lecanora polytrop, ^ierzellig  bis 
formig,   < im   17-20/8- -10  um.   Epihyme- 

5b    Auf   Lecidea  a tromargi, nata.   Spor. Bn  meist   4_Zei- 
lig,   mit  oft 
grunlich     

arK J -. Epihymenium schwarzlich inkrustiert 

6- bis 10-zellig, um 15-28/7-14 um. Lager a 
troph oder in der Jugend parasitisch auf ve 
schiedenen Krustenflechten. Areolen hochge- 
wolbt, seltener abgeflacht. - Typ 2. - Wahr 

i Typ 3a oder 3b i 
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9a Parasit vom Typ 3b mit etwas glinzenden, 
kleinen Lagern auf Protoparmelia (badia und 
verwandten Arten). Sporen meist wenigzellig, 
urn 13,5-24,5/8,5-11 um. - Alpen und Gebirge 
des siidlichen Europa  Rh.   dinothetei 

9b Parasiten meist vom Typ 3a bis 3b, auf ande- 
ren Wirten. Lager nicht glanzend 

20a Auf Aspicilia  uber Gestein 

hend, von diesen kragenformig umgeben. 
Sporen meist 4-zellig, um 15-20/9-11 um.- 
Wenig bekannte Art aus den Pyrenaen   

lb Apothecien zwischen den Areolen entste- 
hend, von diesen deutlich abgesetzt. 
Hochgebirgsarten. 

22a Auf Aspicilia  Candida  und verwandten 
Arten uber Kiesel- und Mergelkalk der 
Hochalpen. Areolen bis um 0,8 mm brei 
flach bis wenig gewolbt. Sporen um 14" 
20/8-11 um. - Alpen, Gronland   

" Rh.     kakurgo. 

22b Auf Aspicilia-Arten uber Silikat. Areo 
len bis um 1,5 mm im Durchmesser, 
scharfkantig, dicht zusammenschlie&ena 

Sporen meist 2- bis 4-zellig, um 10-lfc 

20b Auf Pertusaria. Meist nur sehr wenige oa< 
gar keine Areolen von gelber Farbe auf d< 
Wirt entwickelt, um 0,2-0,3 mm im Durch- 
messer. Sporen um 15-23/ 9-12 um. - Mit 
meergebiet, Kanaren   

Rh.   J"s 

J + violett. Epihymenium meist braun 

itani • 

sife Sporen deutlich mauerformig 

Hymenium + grunlich. Sporen kugelig 
breit ellipsoid, in Aufsicht mit mei 
Zellen, um 17-22/11-13 um. - Parasit 
Typ 3a auf Aspicilia.   Bisher aus It* captaV 
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Hymenium nicht grunlich. Sporen in Aufsicht 
um 2- bis 6-zellig, sehr unregelmaBig ge- 
teilt, um 14-22,5/10-16 um. - Parasit vom 
Typ 4 auf Lecidea.   Mitteleuropaische Gebirge 

Reife Sporen meist vierzellig, selten eine 
Langswand eingefugt, doch gelegentlich eine 
der Endsepten schief. - Alpin-arktische Arten 

25a Jugendparasit auf Bellemerea  und anderen 
Flechten vom Typ 2, die meisten Thalli 
Oder Areolen nicht parasitisch, Apothecien 

verunebnet. Sporen um 12-21/8-10 um. Ark- 
tisch-alpin verbreiteter konkurrenzschwa- 
cher Pionier   Rh.   intermediellum 

um 17,5-25,5/6,5-9,5 um. - Alpen, Schwarz- 

16b Lage: braunlich, dunkel graubra 

22-33/11,5-20 um. Lager eingesenkt undeutlich 
schliefclich als grauer bis braunlicher Bereich 
Wirt erscheinend, selten dunne graubraunliche 
Areolen bildend. - Auf Pertusaria (und anderen 
Wirten) , auch Ochrolechia, uber Intermediarge- 

land   

Sporen in Aufsicht mit 4-8 Zellen, deutlich 

Auf Dimelaena oreina. Parasit vom Typ 3a 
vom Wirt ubernommenen, dann dunkelgrauen 
Grunde verengten Areolen. Apothecien hoc 
wolbtrandlos. Sporen um 16-22/9-12 um. - 
dem Wirt an + gedungten Steilflichen, ar 

27b Auf anderen Flech 

\it   Lee 
hecien 

Lecanora  rupicola 
thecien kaum berandet 

um. Parasit vom Typ 
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Auf anderen Flechten, besonders Pertusaria, 
in den Alpen. Sporen meist 2-zellig, selten 
einige zusatzliche Wande eingezogen. - Siehe 
9b   Rh.   schedomyces 

Rh.   asiaticum  (POELT) POE1 
Basion.: Rh.   pusilium  RUNEMARK 
POELT und WIRTH 1968 

der Sippe liegt inzwi 
und vor, der bestatigt 

Typ 

angegebene * 
.   pusillum 

karakorina OBERMAYER & POELT in POELT & OBERMAYER 1990. 
eine Sippe mit dicken, von Thallosporen umkranzten Areoler. 
(die asiatischen Formen von Sporastatia bedurfen dringena 
einer Bearbeitung) . Rh. asiaticum ist nur aus Zentralasier. 
(Afghanistan und Sinkiang) bekannt. - Thallus Pd + gelb- 

Der  neue  Fundort:   China,   Xinjiang   (Sinkiang)   Prov.   Kara- 
—     ^  oberhalb    der     Einmundung 

6°     28'.  24.9-1986,  W* 

atrovirellum  (NYL. 

ganz unzureichend 
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saepe angulatis, 0,3-0,7 um lati 
hymenium leviter viride. Sporae, 

ales, ca. 17-22/11,5-13 um. - Med 

Stra&e von Piano Battaglia nach Petralia, Bosco Pomieri,ca. 
1300 m, niedrige Silikatblocke, 31.5.1988, leg. J. POELT 
»W, Holotypus) . 

3 Die Art ist nach ihrem Erscheinungsbild ein obligater 
•arasit vom Typ 3a - b. Die Lager sind klein, sie uberneh- 
^en offenbar von der Seite her die Areolen des Wirtes und 

farben sich deutlich blaS gelb, zwischen den Areolen ent- 
s-ehen die meist etwas eckigen, gleichhohen bis schwach 
'°rstehenden, kleinen Apothecien. Im inneren Bau bezeich- 
T* lJt das- in ni^ht zu dicken Schnitten, grunliche Hyme- 
SOVH' A 

aUf eine Verwandtschaft zu Rh. riparium verweist, 
zw % braunliche Epihymenium. Die Sporenzahl variiert 
ischen 8 und 4, reife Sporen sind grau gefarbt, submuri- 

l'-22/ITitR
i^der Regel einem Langsseptum je Abschnitt, um 

Callus      Hm* " Mark J + leicht' aber <*eutlich violett. 

vonDih Art' die aus der Polymorphen weiteren Verwandtschaft 
sichtr' geograPhicu"> stammen durfte, ist durch den offen- 
liche H°h obli9aten Parasitismus auf Aspicilia, das grun- 
;ormen ~metUuin' das braunliche Epihymenium und die submuri- 

HAWKSWORTH 

Gronland beschriebene, nur vom Typ bek 
t auf Lecanora polytropa, deren Thallu 
Stellen ausgebleicht ist. - Material ni 
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alpen scheint sie in der  subalpin-alpinen  Stufe ziemlich 
weit, aber zerstreut und sparlich verbreitet zu  sein,  bis 
zum Wechsel, dem ostlichsten Silikatzug, der noch in eine 
(pseudoalpine) Stufe aufragt. Weiter ist sie aus Sardinien 
und Zentralspanien bekannt. - Siehe auch POELT & HAFELLNER 
1982: 319, TORK 1986: 128,  HAFELLNER  &  SANCHO 1990  (im 
Druck), NIMIS & POELT 1987: 203. 

effiguratum   (ANZI) Th. FR. 

. (parasitisch.es Verhalten) 

Die Art ist, wie HERTEL 1970: 60 erstmals benchtet, »*» 
elegenheitsparasit auf Acarospora oxytona, mit der sie die 
leichen Standortsbedingungen verbinden. Sollte sich, «aS 

icht sehr wahrscheinlich ist, herausstellen, da6 die para- 
t, mufite sie Rh- 
Typusmaterial ist 
("Italia, Pavia- 

anzunehmen, da6 die Art a 

Rh.   epispiltm   (NYL.) ZAHLBR. 
Typ 3b 

Exs.: NYLANDER Lich. Pyr. 46 (M) . - Plantae Graec. Lich- 
7 (GZU). -Reliquiae Suzaianae  47 (GZU) . -VEZDA  Llct1' 

'ia  gebunden. Haufigster Wirt ist P.     rupicola,     seltevon 
•d P.rupestris und P.   flavicans  angegeben. Eine Probe 
appennina  von Sardinien, Arcu Correboi (GZU)  bat et 

Verbreitungsangaben finden sich z B. bei CLAUZADE & R° 
DON 1960 fur die Ost-Pyrenaen, NIMIS & POELT 1987: 203 ^ 
sardinien, EGEA & LLIMONA 1983: fig. 60, Punktkarte fu 

[talien'vo6 *** ^^  *UCh in Griechenland SOWie 

Ein charakteristisches Merkmal  der Art sind die fj**51 

jen Prothalli an den Randern gut entwickelter Areoien- 

' RASANEN in Revista Sudamericana de Bot. 7: 89 (1942)- 
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10.Rh.  fratricida POELT  &  NIMIS 
in NIMIS  &  POELT  1987:   203.   -  Typ   3a,   mit 

Der Parasit  ist   an     Rhizocarpon     geograph 

nimmt.  Die Lager  des   Parasiten  sind  relativ  < 

aus Sizilien:   Le  Madonie,   M.   Quacella     an     d< 
Polizzi Generosa  nach  Piano   Battaglia,     ca.   : 
1988,   leg.   J.   POELT   (GZU) . 

icum gebunden, 
Dlen     er     uber- 

Dazu ein Beleg 
er StraSe von 
1600     m,      30.5. 

11.Rh.   "fuegianum"   (nomen   solum) 

,    Argentinien,   Tierra  del   Fuego:   Dept.     Rio 
^neiner  BoJa^"Heide  etwa   7   km  SE  Estancia  R 
qLm\aUf     Rhizocarpon     geographicum    paras iy»9,   leg.   J.   POELT   (GZU) . 

Grande, Blocke 
io     Apen,      100- 

, vor deren Beschreibung weitere Klarun 
eicht habituell Rh. fratricida, mit der 
tswahl gut ubereinstimmt. Mit ihren gro 
enden, bleibend farblosen Sporen laSt s 

ganz anderen Verwandtschaftsgr 

« POELT 1970: 194. - Typ 3b 

W001"-^^^^ Wirt ^1- 
unbe ??S dUrch ander* Umwelteinf liisse so geschadigt, daS er 

stlminbar bleibti Funde liegen aus verschiedenen Teilen 
Stuf* n VOr' von der subalpinen bis in die hochalpine 
Gz! !• Der T*eus stammt aus dem Schwarzwald; eine Probe in 
ArSP ?, em F^anz6sischen Zentralmassiv: Cantal, Puy Peyre- 
A w,,!60 m; N-exponierte Andesitblocke, 30.6.1980, leg. 

• BELLEMERE & J. HAFELLNER. 

il'ft'JDiaicwa  pOELT & VEZDA ln POELT & VEZDA 1984: 471. - Typ 3b 
v°lWArt' nach a11 ihren  Merkmalen  ein  spezialisierter 

" '  befallt nach dem bisherigen Wissen nur Lecano- 
PflanfCOla'  in  alien  drei  hauptsachlich  chemisch 
*». nS9e°graphisch unterschiedenen infraspezifischen 
(v9l iinCh SSp- rupicola,   ssp. subplar. 
9^LEUCKERT & P0ELT i989). Am Typusf POELT 1989). Am Typus.  — 

auBerordentlich haufig auf alien 3 Sippen 
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11.7.1988, 

i.Rh.   interaediellua  RAS. 
RUNEMARK  1956a: 134; HOLTAN-HARTWIG & TIMDAL 1987: 335. 
- Typ 2 

he Art, ein wenig konkurrenzkraftiger Pionier auf Boden- 
teinen in exponierter Lage, nach HOLTAN-HARTWIG & TIMDAL 
aufig jugend- oder gelegenheitsparasitisch insbesonders 
uf Arten von Bellemerea,   B   (Aspicilia)   alpina,     cinereoru- 

lich solche 

3; FEUERER 1978: 73. - Typ 3a 

Die Art ist bisher nur auf Wirten aus  der  <nocJJen
U|)2r- 

den, mit ihnen gebunden an Kiesel- und Mergelkalke der ** 
pin-hochalpinen Stufe. Sie ist bisher bekannt  gewesen 
den Alpen von Bayern, Tirol, der Schweiz  und  Frankreic d 

Die beiden anschlieSend mitgeteilten  Belege  aus Gr0"^ne 
ich  um t.  Gall** 

Walensee. 
Oberland: Brodkamm sudlich uber  Unterterzen 
2000 m, Kieselkalk, 14.9.1968, leg. J. POELT (GZU)• " GJeg- 

(010)7 

MAGNUSSON 1940: 67 - Typ 3 

s.:  STEINER & POELT, Lichen 
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ill MmMm 

leg.   B.   DICKORf   (GO) 

Der Typus wurde nicht eingesehen, aber nach Beschreibung 
Abbildung bei MAGNUSSON 1940: 67 (Tafel XII: 4) besteht 

m em Zweifel  an der   Identitat. 

Hxs. 
-1.    61 

Sdelfer" RUNEMARK 

••=ch  , 

en immer  noch  wenigen  Funden,     di 

;andelt es
_ 

vom Typ  3b  zu  Typ   4     befindet.     Manchmal     erkennt 

^ghaber5bbUn9 UDd sc^ie^ic^ aufsitzende APotheCJ*£slage~ 

•"ickeifUn« ei9ene epikapyle Lager werden nicht mehr ent- 
5efaliL Beiderlei Moglichkeiten konnen innerhalb ernes 
sich u!    realisiert  werden,   sodaS   zu   schlieBen  ist     <*aB     " 

•is = h. 
kroskopis 
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usaria,   die allerdings 

sudlichen Europa auf jeden Fall von Portugal bis Bulgarien. 
Funde aus SE-Spanien sind bei EGEA & LLI-MONA 1983 fig. 60 
festgehalten, solche aus Sardinien bei NIMIS & POELT 1987: 
205; Kanarische Inseln, Tenerife, Macizo de Teno, Teno Al- 

1986 (Breufi, GZU) 

MIS & POELT 1987: 205, auf 

endokapyl. Zur Klarung der Frage, ob 
um eine gute Sippe oder um eine Form 
handelt, ist umfangreicheres Materia 

18. *2i. malenconianum   (LLIMONA & WERNER) HAFELLNER & 
MAYRHOFER  in HAFELLNER & MAYRHOFER 1977: 346; HAFELLNER 
1979: 83. 
Basion.: Leciographa malenconiana     LLIMONA &  WERNER W 
LLIMONA 1974: 11 bzw. 1975: 397. - Typ 4 

Exs.: VEZDA Lich. sel. exs. 1299 (Poelt) 

(ACS
1
? flShSt in den Thalli von Diplccbistes  gjggg 

(ACH.) LUMBSCH, syn. D. albescens LETTAU, und viei „irt 
auch anderen Sippen der Gattung Diploschistes, mit dem W^ 
m - oft nur lokal  -  halbwustenartige: 

1979  gena 
en     Verbreitungsgebiete 
t-      SDanien,     Sudfrank 

Fundort  in beruhmten  zentralnorwegischen  Trockenge- 
der Gemeinde  vlgl. 

gallenar- 

hebungen zu entwickeln, auf den 
Es ware zu prufen, ob   .. .„. M DraTM nD     aTesc  _-  "icht 

Andeutungen eii 

wicklung von Apotheci 
liegt in Sudgronland. 

Art wachst auf Lecidea     azr  ^ 
Anschwellungen verursacht und a ^ndott 
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ip€E::I?i:^lp:?i 

'AN-HARTWIG loc. cit. ist bis! 
ar eindeutig der Art zuzurechnen; 
Tremolecia  atrata   (nicht  gesehen) 

Typ 3a - b 
E*s •:   HERTEL     Lecideaceae 

nen HZahlrelch innerhalb eines Wirtslagers entstehen kon- 
bi.'. t kleinen Areolen und Sporen gekennzeichnete Art ist 
J" zu RUNEMARRs Monographie unbeachtet geblieben, obwohl 
verKv:n-geeigneten Gebieten oft sehr haufig und dazu weit 
lit TtBt ist- mzwischen haben sich zahlreiche Beitrage 
floristiJ^ beschifti9t' die beispielhaft zeigen'g"^ JJt- 

konnen. HERTEL 1970: 59 bringt zusatzlich zu den 
Funden bei RUNEMARK 1956b (aus den Alpen 10 Fu•or 

Pyrenaen 1 Fundort) weitere Nachweise aus den Alpen 
»evada

5°C5e 3US Tor0e Lappmark in Schweden und de£ ^den 
Erstn! I sPanien. ^ERNOHORSKY 1973 benchtet uber den 
5j e?n 6is far die H°he Tatra. HERTEL 1975: 146-149 kann 
Areai "6r ersten Verbreitungskarte ein weites, disjunxte 1n e~-       • ropaischen  Hochgebirgen,     der 

te>  den sowie 

genrdarsj?-en Arktis  wie  den  nordi 
Gr6^andsr iSEN  1982: 

nachweisen,   wo  die 
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Dhankuta     Distr., 
g.   T.   KUNAVER    (GZU 

er  eindeutig   ident 

einigen Aufsammlungen  au: 

t,   daS sie  nicht  gelblich 

urn) :   Nepal,     Khuraba- 
-Siidwand,     5900      m, 

ondern  weiSli 

abgelagert     als     u 

s dem Formenkre 
tlich ein spezi 
er  angetroffen 

;   nach  HERTEL 

Fundorten    au 

Rh.     geographic 

Acarospora 

24.Rh.   renneri POELT 
in   POELT  1958:   306;      HERTEL   1973:    507 
r-   parasiticum LYNGE.    -   Tvn   3a 

le,1St faSt uber ihr 9esam 
einheitlich. Der Typ stammt 
rol; weitere Nachweise fur 
37, POELT & HAFELLNER 1982: 
von Rh. grande f. parasitic 
aie  Art   fur  Gronland  identi 

s   der   Samnaun-Gruppe     i     .... 
Alpen   z.B.   bei   HERTEL 

9       Mit     der     Synonym*- Ssieruna 
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Fuhrung von R 

S above Palpa 
leg. J. POELT 

ANDERSON) verbrei 

Chisedang Lekh, N 
(Papal), towards P 
N 86-L 1144 (GZU). 

tet und dazu viel variabler 
d aus dem Himalaja:  Nepal, 
-exposed very humid  slopes 
alphu,  3500  m,  7.9.1986 

25.Rh.   santes 
TIMDAL 198 s: 317. - Typ 3a 

Klein, bleibe 

sich bei de/ 

sht nach ihren Merk 
tung;  die  Sporen 
nd farblos. Die kle 

sind  zweizellig,  relativ 
inen Thalli  sind bei  der 
aulich),  doch handelt  e 
t moglicherweise nicht un 

Kftizocarpsaure. Bei einer Aufsammlung aus Gronland sind 
kleinen Areolen dagegen weiS ohne irgend eine Andeut 
emes gelben Pigments. Rh. santessonii ist ein spezia 
sierter Parasit auf Tremolecia, mit dem Wirt an alpin-a 
tische Lagen gebunden. 

Die Art war zunachst von 2  Fundorten  in Norwegen 
"nnt; TIMDAL 1987: 62 konnte eine Reihe weiterer, uber 
gauze Land verstreuter Funde aus Norwegen mitteilen.  Da 
j*r hinaus sind dem Verfasser folgende weitere  Belege 

Ostalpen, Karnten: Nationalpark Hohe Tauern, Schofc 
<SnP6, hinterstes Gradental, am AbfluB des Gradensees, 
^460 m, 9.7.1988, leg. J. HAFELLNER & H. WALTHER (GZU); 
^Uus ist bei der Probe deutlich gelb. 

Gronland, Gemeinde Umanak, Scheideck NE uber Marmonl 
150-970 m, 8.8.1983, leg. J. POELT & H. ULLRICH (GZU) ; 
ThalU dieser Aufsammluna sind  einheitlich  weiSlich. 

Sschen I16"' «^^e Jeter von den Firnflachen des Gronl 

b 
E- TIMDAL, der Autor der Art, hat die Identitat der F 

e abgesehen von einer Probe vom Gronlandischen Fundort 

^euere Funde der lange nur  im  Typusexemplar 
haben ihr Bild  etwas  verandert.  Sie  wachs 

^tsthalH, kann aber auf der Oberflache in  For: 

?re°len . 
Flecken 

/9-12 
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Ost-Tirol, Hohe Tauern, Granatspitzgruppe, Rucken und 
ostseitige Hange des Nussing-Kogel, hier auf Pertusaria 
pseudocorallina, 2400-2530 m, 30.8.1988, leg. J. POELT 
(GZU); Gurktaler Alpen, Karnten: N-exponierte Abhange des 
Schoberriegels iiber der Turracher Hohe, ca. 2000-2050 m, 
13.9.1985, leg. H. MAYRHOFER, J. POELT, R. TURK, A. VEZDA 4 
H. WITTMANN (GZU); Gurktaler Alpen, Steiermark: NW-expo- 
nierte Abbruche zwischen Kornock und Rinsennock iiber der 
Winkleralpe, W der Turracher Hohe, ca. 2160-2180 m, 12.9. 
1985, leg. H. MAYRHOFER, J. POELT, R. TURK, A. VEZDA & H. 
WITTMANN (GZU). 

Die Art scheint mit ihrem Substrat ein typischer Bewoh- 
ner von Intermediargesteinen zu sein. 

ihr von TIMDAL & HOLTAN-HARTWIG 198 8 
RUNEMARK, beschrieben aus Gronland, 
subtile    sollte ein  fakultativer 

iatrum  ist sicher in vielen Fallen ein ^yc- 
t. Eindeutige erste Entwicklungsstadien kon 
r besonders  auf  ^spicilia-Arten  beobachten, 
uf Aspicilia   cinerea,   was mit den Beobachtunger 
t, die RUNEMARK 1956a: 8 3 wiedergegeben n ^ 

faSt moglicherweise eine  ganze  Reihe  infraspez: 

ener Taxa, die weiteren Studiums bediirfen. 

irregulare Ziige. Den Massenvorkommen 
dien (siehe Karte  bei  RUNEMARK l*5".. 

ei   t   aber  in    ihre! eig '-ommen   ^ 
K 1956b: 
teleuropa 

WIRTH 1987: 418, 
FEUERER 1978).1 
gefunden worden, zerstreut'vom'nordlichen  Niederoster^. 
bis in die Inneralpen, so als Rh.   subtile  in den Schia ^ 
ger Tauern (POELT & HAFELLNER 1982: 320). Die Art 
weiteren Beachtung dringend empfohlen. 
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311. - Typ 3a - 4 

Art, die innerhalb der parasitischen, dunkelspor 
rpen durch auffallig groSe und vielzellige Sp 
15-21 um) auffallt, befindet sich ahnlich wie 
lyces und Rh. lusitanicuw auf dem Weg zum Endopar 
e Thalli erscheinen als grauliche Flecken auf 
die Areolen des Wirts  sind  verfarbt,  aber  s 

Folgende neuere Funde sind zu berichten: Hone Tauern, 
Granatspitzgruppe, Ost-Tirol: Riicken und ostseitige Hange 
des Nussing-Kogel, 2200-2530 m, 30.8.1988, leg. J. POELT 
!"U). - Norwegen, Oppland, Vlga, Abakken, 680-700 m, 7.8. 
lg85, leg. R. SANTESSON No. 31286 (GZU).  -  Moglicherweise 

::hen Art  gehorig,   a iber  ait   Ochrole •chi a pi 
31 and Kyosarsysla: Hvalfjordur,   Hv 
m.   5. 8.1969,   leg.   1 I.   SANTESSON  No. 20575 

"eitere mogliche parasitische Taxa 

l- Rhizocarpon sp. auf Schaereria tenebrosa: Koralpe, 
Steiermark/Karnten: Isolierte Gneisfelsen, sog. Ofen, auf 
•r Handalpe uber der Weinebene, 1750-1850 m. 29.10.1985, 
ie3- J. POELT & G. MIEHE (GZU). 

Ein gelbes Rhizocarpon,     das  eindeutig  auf Schaereria 

sjfitaffiL? -w-aber kau-£ruchtet'deshalb ni 

3u Sal2CarPOn   "Pusillum"  in   P0ELT  Lich-   Alp-   No-.51:^   Alpe! 

£s ^Lc^cr?*ss1*; Regi° 8.1957,   leg.   G.   CLAUZADE 

HariJ^ arpon sp- auf Lecanora polytropa. Sch 
30" I len' Tannas par., Ramundberget, Sorgruvorna, 6 
4 8 la 24' 10" E' alt 900 m, on old copper 
lich Jl' leg" R- SANTESSON no. 31890 (UPS). - Eine 
Typ 3 

U* Lecanora polytropa parasitierende Sippe, 
absr0'v 

e Are°len in der Farbe von denen des Wirtes_ 
^20/Send- Sporen 4-zellig bis schwach mauerformi 
*h.  L  ~9'5 ^m- Vielleicht eigene Art, oder  identisc 
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"pulverulentum" RAS. Ein Typ der inzwisd 
synonymisierten Sippe konnte konstant parasitisch * 
Lecidea elata beobachtet werden in: Osterreich, Karntf 
Nock-Gruppe, am Oswalder Bock NNE der Erlacher Hiitte 
Radenthein, + 1900 m, 10.7.1990, leg. J. POELT (GZU) . --I 
spezifische  Bindung  an  den Wirt   konnte     vielfach    bestati 

5. Rhizocarpon auf Pertusaria rupestris. Spanien, 
Barcelona: Sierra de Montseny, NE der PaShohe de 
Dormic, Vorgipfel der Matagalls, ca. 1500 m, 28. 
leg.   H.   MAYRHOFER  Nr.      3840      (GZU).      -     Mit     Rh.     ep 

RAMBOLD,   Munchen,   sei   fu 

ALSTRUP,   V.   &  D.   HAWKSWORTH, 990:   The   lichenicolous  ftfjj 
of  Greenland.   Meddelelsei 

x            11:   1-90. 
CERNOHORSKY,   Zd. ,      1973:    Zwei 

om  Gr/inland.     -     Bioscience 

ur die Tschechoslowakei neue 
es)   aus  der   Sektion  Superfi 

dale   (RUN.)   THOMS.    -   Pre slia   45:   102-107.                   gl 
EGEA,   J.M.   &  X.   LLIMONA,       1983 Mapas  de  distribuci6n e 

SE.   de Espafta  de   los   prir cipales     liquenes     •ili«*c° 

FEUERER3ST.,     ig^Si   Zu^Kenntn 
a   46:   209-219. 
s   der   Flechtengattung *1»*° 
Bayer.   Bot.   Ges.   49:   59-1    • carpon in  Bayern.   -   Ber. 

i.oc.rpon       «i««jJ5? 

:::::s&i£llH.:lln::":iS 
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