
Mittheilungen.

21. Ed. Fischer: Die Entwickelung der Fruchtkorper von

Mutinus caninus (Huds.).

Mit Tafel XII.

Eingegangen am 19. April 1895.

Id fruheren Untersuchungen *) habe ich mich bemuht, moglichst

vollstandige Einsicht in die Vorgange bei der Entwickelung der Frucht-

korper der Phalloideen zu erhalten. Es hatte dies namentlich die Be-

deutung, dass dadurch ein besseres Verstiindniss der Beziehungen

zwischen den verschiedenen Arten and Gattungen, sowie auch Anhalts-

punkte fiir die Anschlusse der ganzeD Gruppe gewonnen wurden. Diese

Resultate haben kurzlich durch ALFRED MOLLER's vortreffliche Unter-

suchungen 2
) weitgehende Erweiterung und Bestatigung erfahren, so dass

wir zur Stunde Qber die Morphologie der Phalloideen besser unter-

richtet sind, als Qber diejenige vieler anderer hoherer Pilze, trotzdem

das Material wegen seines Vorkommens in aussereuropaischen Landern

relaliv schwer zuganglich ist. — Merkwurdiger Weise befindet sich

nun aber unter den noch weniger vollstandig bekannten Phalloideen

eine in Mitteleuropa ziemlich verbreitete Art, namlich Mutinus caninus

(Huds.). Zwar hat schon im Jahre 1864 DE BARY 8
) eine Schilderung

der Fruchtkorperentwickeluug desselben gegeben, allein auf die feineren

Differenzirungsvorgange ist er nicht naher eingetreten. Bei meinen

fruheren Untersuchungen stand mir leider kein genfigendes Material zu

Gebote, und so konnte ich nur ein jungeres Entwickelungsstadium

studiren, welches allerdings gerade uber einen wichtigeren Punkt,

1) ZurEntwickelungsgeschic.hr.' <1-t ! i-;<-:;>:. ,,• ;
. mi^-r Phalloideen. Anuales

du Jardin Botauique de Buitenzorg, vol. VI, 1887, p. 1—51. — Untersuchungen zur

v.-rgl.'ich. n l. n 1 mwi. k« It, i^-. si in. lit. im.l Systematik der Phalloideen. Sepai it-

Abdruck aus den Denkseliritt. i r -.
I

-•.. i/.ri>rhen naturforschenden Ges<'llsrhat't

Bd. 82, 1) Basel. Genf, Lyon (H. Georg) 1890. — Neue Untersuchungen zur ver-

gleichenden I ni - >
'

< liiiiu'---«'s< I n-lit* und Systematik der Phalloideen. (Ibid. Bd. 33,1)

1893.

2) Brasilische Pilzblumen (Heft T der bntiinixrhen Mitthei!im-en aus den Tropen.

herausgegeben von A. F. W. Schimper). Jena (G. Fischer) 1q95.

3) Zur Morphologie der Phalloideen. Beitrage zur Morphologie und Physiologie

der Pilze. Erste Reihe. Abhandlungen, herausgegeben von der Senckenbergischen

naturforschenden Gesellschaft, Bd. V, 1864/65, p. 191 ff.
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Entwickelung der Fruchtkorper von Mutinus caninus ( Huds.\ 129

nsimlich die von anderen Mutinus-Arten abweichende Entstehung des

oberen Receptaculurotheiles Auskunft gab 1
). Genauere Angaben, be-

sonders fiber die vorangehenden Entwickelungszustande, fehlen aber noch.

Die folgenden Zeilen sollen dazu dienen, diese Lficken zu erg&nzen.

Mein Freund, Prof. R. CHODAT in Genf, iiberliess mir namlich Alkohol-

maierial von Mutinus caninus, welches er im Herbst 1894 in der Nahe
von Biel gesammelt hatte und das eine fast vollstandige Serie von

Entwickelungszustanden darstellte. Es sei ihni an dieser Stelle mein

bester Dank ausgesprochen.

Die erste deutliche Differenzirung zeigen die jungen Fruchtkorper

in dem in Fig. 1 im Laugsschnitte abgebildeten Stadium. Es ent-

spricht dasselbe ungefa.hr dem Zustande von Ithyphallus impudicus,

welchen ich in meiner Arbeit vom Jahre 1890 in Fig. 18 abgebildet

habe. Freilich sind die verschiedenen Geflechtspartien noch sehr

wenig scharf von einander abgehoben; am besten wurden sie sichtbar,

als ich die Schnitte bei schwacher Vergrosserung mit dem ABBE"schen

Beleuchtungsapparat auf dunkelm Grunde betrachtete. Der ganze

Fruchtkorper hat in diesem Entwickelungsstadium ungefahr eiformige

Geslalt, ist etwa 2 mm lang und hat etwas .fiber 1 mm Durchmesser.

In seiner Achse erkennt man ein homogeneres dichtes Geflecht S, das

wir schon jetzt als „Centralstrangu bezeichnen wollen. Wahrschein-

lich reicht derselbe bis zur Basis, ist aber im unteren Theile durch

den Schnitt nicht getroffen worden. Nach oben erweitert er sich und

findet scinen Abschluss in einer gerandeten Kuppe, die wir vorlaufig

mit K bezeichnen wollen und welche ebenfalls a us einem durchaus

ei. irhionnigen dichten Geflechte besteht, dessen Hyphen eine ganz

wirre Lagerung zu zeigen scheinen. Dieses Verhalten entspricht in

den Hauptpunkten demjenigen des entsprechenden Stadiums von Ithy-

phallus impudicus, nur zeigen bei letzterem in der erweiterten Partie

des Centralstranges die Hyphen deutlich oinen garbenartig divergirenden

Verlauf. Diese ganze dichtere centrale Partie des Frucbtkorpers (S und

K) ist in einem bei durchfallendem Lichte heller aussehenden Geflecht

eingebettet, dass aber nicht vollig gleichmassig ist, sondern nach innen

und besonners in der Umgebung der kuppenforniigen Erweiterung K
lockerer wird (bei G). Zu iiusserst an der ganzen Fruchtkorperanlage

haben die Hyphen reichlich Kalkoxalat ausgeschieden, wodurch eine

Art von Rinde zu Stande kommt.

Ueber das weitere Schicksal der einzelnen Theile belehrt uns

Fig. 2 3
), ungefahr der Fig. 20 von Ithyphallus imptulicus in meiner

oben citirten Arbeit entsprechend. Zunachst finden wir hier schon

2) Znr Erleichterung der Vergleichung sind saimntliche Figuron. mit Au.sii.ihn

von Fig. 7 bei gleicher Vergrosserung gezeichnet. Auch sind uberall moglichst d

gleichen Buchstaben verwendet wie in meinen frfiheren Publicationen.
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deufclich die spatere Gallertschicht der Volva ausgebildet als eine klar

abgegrenzte glockenformige Zone (G), welche bei durchfallendem Licht

viel heller erscheint als die Umgebung. Beim Vergleiche mit Fig. 1

kann kein Zweifel damber bestehen, dass diese Zone hervorgegangen

ist aus dem helleren Hofe G, welcher die aus dichtem Geflecht be-

stehende Kuppe K umgiebt. Innen an diese Anlage der Volvagallert

grenzt, ebenfalls glockenformig gestaltet, eine dunklere Gefleehtszone P
x

und von unten her setzt sich an den Scheitel der letzteren ein aus

dicht verflocbtenen Hyphen bostehender axiler Cylinder & an, der

seinerseits mantelformig von einer lockeren Zone A umschlossen ist.

Die ganze von der jungen Volvagallert umschlossene Partie muss

hervorgegangen sein aus dem oberen, kuppenformig erweiterten Ende

des Centralstranges in Fig. 1, durch Vergrosserung und fortschreitende

Geflechtsdifferenzirung, wobei dann natfirlich S der Fig. 2 eintach

die Fortsetzung von S der Fig. 1 nach oben ware. Imraerhin ist aber

auch eine zweite Auffassung denkbar, wenn auch weniger wahrschein-

lich: Wir konnen uns namlich auch vorstellen, es entspreche bloss der

Scheitel des von der Volva umschlossenen Kaumes d. h. also die

Partie t — dem urspriinglichen kuppenformigem Endstiicke des Central-

stranges, und es sei P
x
durch Fortschreiten der dichteren Verflechtung

vom unteren Rande der Kuppe aus nach unten entstanden.

Im folgenden Stadium (Fig. 3), das ziemlich genau DE BARY's

(1. c.) Fig. 4 entspricht und etwas j finger sein mag als Fig. 21 von

Ithyphallus impudicus (1. a), ist die Volvagallert G schon bedeutend

starker entwickelt, S und P
t

treffen wir in wesentlich derselben Weise

wieder wie in Fig. 2. Als Neubildung hingegen finden wir die erste

Anlage der Gleba (a). Diese zeigt sich wie bei Ithyphallus impudicus

und anderen Phalleen in der Weise, dass an der Innengrenze der

Zone P
x

eine Hyphenpalissade entsteht; Lage und Gesammtform der-

selben sind aber etwas verschieden von Ithyphallus impudicus: sie be-

findet sich namlich in etwas grosserer Entfernung vom Scheitel und

hat oicht eine weit glockenformige Gestalt, sondern entspricht mehr

einem Cylindermantel. Mit Rucksicht auf die spater zu besprechenden

Erscheinungen bei der Entstehung der Stielspitze muss ferner noch

hervorgehoben werden, dass der axile Strang S nach oben nicht bis

an den inneren Rand der Volvagallert verfolgt werden kann, vielmebr

geht derselbe dort direct in das Geflecht t fiber. Nach unten mfisste

sich S bis zur Basis verfolgen lassen, und es ist dies in unserer Figur

lecriglich deshalb nicht der Fall, weil der Schnitt den Strang nicht in

seiner ganzen Lange median getroflen hat.

In Fig. 4 (ebenfalls etwas schrag getroffen und daher besonders

im unteren Theile nicht median) hat der Fruchtkorper in der Richtung

der Langsachse eine erhebliche Verlangerung erfahren. Ganz besonders

gilt dies von der Querzone Z, welche eine sehr machtige Entwickelung
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anzunehmen beginnt, im Gegensatz zu Ithyphallus impudicus, wo diese

Region durcbaus keine nennenswerthe Ausbildung erfahrt. Ausserdem

beginnt nuninehr die palissadenformige Glebaanlage in der fur andere

Phalleen bekannten Weise nach innen sich in Form einzelner, zunachst

noch schwacher Wulste vorzuwdlben; zugleich sehen wir aber auch,

(hiss sie in ibrer Gesauinithohe etwa auf das Doppelte herangewachsen

ist, was einerseits auf das Fortscbreiten der Palissadenbildung nacb

oben und unten, andererseits auf intercalare Verlangerung im Zusammen-

hang mit der GesammtstreckuDg der Fruchtkorperanlage zuruckzu-

fiibren ist. An der inneren Grenze der Volvagallert ist eine deutlich

abgesetzte dunkle Linie von abweicheud ausgebildetem Geflecht ent-

standen, die aber am Scheitel unterbrochen ist, woselbst ein allmah-

licberer Uebergang von der Volvagallert zu dera darunter liegenden

Geflecht t stattfindet, der, wie wir sehen werden, auch spater noch er-

halten bleibt.

Einen grossen Fortscbritt lasst das folgende abgebildete Stadium

(Fig. 5) erkennen. Es ist dasselbe etwas junger als das von DE BARY
in seiner Fig. 6 dargestellte. Die angecftlligete Verfindenwig (welche

freilicb auf unserer Figur nicht zum Ausdruck kommt) ist die, dass

die Zone Z sich nocb bedeutend verlangert hat; ihre Hohe iibertrifft

jetzt etwas die des oberen, glebafuhrenden Abschnittes. Der letztere

hat sich aber auch stark verandert, wie Fig. 5 zeigt; abgesehen davon,

dass er etwa um das Doppelte langer geworden ist, hat er sich auch

Stark vcrbreitert, er zeigt in Folge dessen jetzt eine fast kugelige Ge_

stalt und ist gegen den unteren Abscbnitt durch eine Einschnurung

scharf nbgegrenzt. Die wulstformigen Vorwolbungen (Tr) der Gleba

haben sich stark nach innen verlangert und verzweigt. Die wichtigsten

Veranderungen zeigt aber der axile Geflechtstrang S (die Stielanlage);

In dem vorangehenden Stadium hatten wir gesehen, dass der Scheitel

<ler unter der Volvagallert liegenden Partie von einem gleichformigen

dichten Geflecht t eingenommen war, das sich nach rechts und links

direct in die Zone Px , nach unten aber in den Strang £ fortsetzte.

Anders jetzt: Die Anlage der Stielachse S reicht bis unmittelbar an

die Innengrenze der Volva; es mass somit ein nachtragliches Fort-

schreiten der GeflechtsdifiFerenzirung bis zum Scheitel stattgefunden

haben. Hierin liegt nun ein wesentlicher Unterschied gegenuber deu

bisher untersuchten Ithyphallus- und Dictyaph&ra- Arten; bei diesen

erreicht namlich auch in den iilteren „Ei"-Zustanden die Spitze der

Stielachsenanlage niemals deu lnnenrand der Volva, sondern die Ge-

Hechtspartie t bleibt erhalten und setzt sich nach den Seiten in I\,

nach unten in S fort (vergleiche die Figuren 22, 24, lb' meiner

Arbeit voni Jahre 1890). — Die Form der Stielanlage ist im unteren

Theile des Fmchtkorpers eine cylindrische: im oberen. glebafuhrenden

Theile dagegen erscheint sie bauchig
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den Scheitel hin wieder zu verengern und erst zu alleroberst, da wo

sie sich an die Volvagallerte anlegt, wieder zu verbreitern (bei Co).

Die Grenze zwischen S und der Volvagallerte ist am Scheitel keine

scharf ausgesprocbene, es findet sogar bis zu einem gewissen Grade

ein Uebergang statt, wahrend sonst die Volvagallerte durch die diinne

Geflechtslage p nach innen sehr scharf abgegrenzt ist. An der Peri-

pherie des Centralstranges sehen wir ferner jetzt deutlich die ersten

Anfange zur Bildung der Stielwand sichtbar werden in Gestalt eines

Mantels von etwas dunklerem Geflecht, der an der breitesten Stelle

von S durch Einschnitte von aussen her in einzelne Lappen («) getheilt

ist, wahrend er weiter oben und unten gleichmassig erscheint und eine

ziemliche Strecke unterhalb des Scheitels aufhdrt. Man gewinnt somit

ganz den Eindruck einer von der Mitte nach oben und unten fort-

schreitenden Differenzirung. Das Geflecht A zwischen Stielanlage und

Gleba, DE BARYs „Kegel", setzt sich am unteren Rande der Gleba

direct in die Zone 1\ fort; ebenso constatirt man audi am Scheitel,

wo die Continuitat mit S nunmehr aufgehoben ist, einen ganz allmah-

lichen Uebergang von P
1
nach A. Letzteres Geflecht erscheint ziem-

lich gleiehformig, indess lasst sich schon jetzt andeutungsweise der

Stielanlage entlang eine etwas dunklere Zone m erkennen, die aus

vorwiegend von innen nach aussen gerichteten Hyphen besteht und

sich gegen den Scheitel hin allmahlich verliert.

Vom nachsten Stadium (Fig. 6) habe ich nur einen medianen

Schnitt durch die Scheitelregion abgebildet, denn der ganze Frucht-

korper hat sich dergestalt vergrossert, dass ein Gesammtbild viel zu

viel Raurn einnehmen wurde, und zudem lasst die abgebildete Partie

alle uns interessirenden Veranderungen hinreichend erkennen. Die all-

gemeine Gliederung, wie sie makroskopisch im Liingsschnitt sich zeigt,

ist aus DE BARYs Fig. 7 ersichtlich, nur mit dem Unterschiede, dass

in meinem Exemplar der untere Abschnitt des volvaumschlossenen

Theiles einen grosseren Durchmesser besitzt. 1m Einzelnen constatiren

wir, dass die Tramawulste sich noch bedeutend verlangert haben und

dabei an ihrem Scheitel vollkommen geschlossen, vom Hymenium uui-

geben bleiben. Das dichtere, den Centralstrang peripherisch umgebende

Geflecht, welches die Anlage der Stielwandung darstellt, reichl j<
r/;

nach oben bis unmittelbar unter die trichterformige Erweiterung (Co)

von 8 und lasst im ganzen oberen (glebafuhrenden) Theile des Frucht-

korpers aufs Deutlichste die Theilung in einzelne, durch Eintchnitte

getrennte Lappen a erkennen. Im unteren Theile dagegen zeriallt (^

in Knauel, die ringsum, auch gegen die Stielachse hin, abgegrenzt

und deren Peiipherie von radial gegen die benachbarten Geflecht>-

partien hin ausstrahlenden Hyphen eingenommen wird; mit anderen

Worten: wir finden genau das gleiche Verhalten wie bei der Anlage

der Stielwandung anderer Phalleen. — Der hauptsachlichste Fortschritl
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dieses Entwickelungszustandes aber besteht in der deutlicheren Aus-

bildung jener dichteren Zone w, welche die Anlage des Stieles aussen

umschliesst. Es besteht dieselbe, wie schon erwahnt, aus Hyphen, die

von innen nach aussen verlaufen; von den Lappen a wird sie durch

ein helleres Interstitium b getrennt, das von zahlreichen Hyphen trans-

versal durchsetzt wird. Am Scheitel verbreitert sie sich trichter-

formig (mj und reicht direct an die Innengrenze der Volvagallert

heran resp. setzt sich in die stark vortretende Grenzschicht p fort

Nach unten (ungefahr in der Hohe des unteren Glebarandes) wird das

Interstitium b plotzlich viel enger, so dass sich m enge an die

Knauei der Stielwandanlage anschliesst und sich daher nicht mehr

so deutlich abhebt. Diese Uebergangssteile bezeichnet die spatere

Grenze des sterilen und sporentragenden Theiles des Receptaculums.

Zwischen m und der Gleba liegt der undifferenzirt gebliebene Theil

des Geflechtes A, und dieser setzt sich nach oben und unten direct in

das Geflecht P
x

fort; wie am Schlusse nochmals hervorgehoben werden

soil, stellt diese Verbindung des zwischen Stiel und Gleba liegenden

Geflechts mit dem Geflecht P
t

(die, wie ich mich uberzeugt habe, auch

>ei Mutinus boninensis und Mulleri vorliegt) einen seharten Cutci-chit'd

gegeniiber den bisher untersuchten Jthyphallns- und Dictyophora-

Arten dar.

Die weiteren Yeranderungen des Fruchtkorpers bestehen haupt-

sachlich in der definitiven Ausbildung des Pseudopaienchyrns der Stiel-

wand. Fig. 7, einem etwas alteren Zustande als Fig. 6 entnommen,

stellt ein Stuck der Stielwandanlage in der Hohe des unteren Gleba-

i mules d;ir, bei der vorhin besprochenen Uebergangssteile. Links liegt

das Geflecht der Stielachse &, aus langsverlaufenden Hyphen bestehend

;

von diesem gehen im oberen Theile der Figur die Lappen a aus,

welche von einander und von dem nach aussen angrenzenden Geflechte

durch ziemlich breite Intervalle (b) getrennt sind. Die letzteren sind nun

•
• i-!c:-rititr von Mvplieupalissaden z und r umschlossen, die ihrerseits

lockererj gelagerte Hyphen in das Interval! entseuden. Die iiussere

dieser Palissaden (r) ist offenbar nichts anderes als unsere schon

frfiher beschriebene dichtere Zone m, oder wenigstens der innere Theil

derselben. — Nach unten riicken die beiden gegeniiber liegenden

Palissaden einander naher und das Intervall (z
x)

wird ganz schmal,

stellenweise sogar ganz undeutlich. Ausserdem ist auch der untere

Tlieil der Stielwandanlage insofern vom oberen (spater Sporen tragen-

den) verschieden, als hier von der Oberflache der Stielachse keine

Lappen mehr ausgehen, sondern dieselbe von einer Lage rings ab-

gegrenzter Knauei (kit) umschlossen wird; dagegen ragen — was im

oberen Theile nicht der Fall ist — von aussen her Yorwolbungen (aj

gegen innen. Da nun, wie wir von den anderen Phalloideen her wissen,

die Knauei (ku) resp. Vorwolbungen und Lappen (a, a,) spater die
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Kammerhohlraume, dagegen die Palissaden (z und r) und Intervalle (6, z
t )

zwischen denselben die Kammerwande des Receptaculums abgeben, so

ergeben sich schon bei der Betrachtimg dieses Stadiums die Unter-

schiede zwischen dem oberen (Sporen tragenden) und dem unteren

Receptaculumtheile (vergl. Fig. 9): Im ersteren sind gar keine ge:

schlossenen KaramerD vorhanden, sondern es sind die letzteren sammt-

lich gegen die Stielachse offen, wahrend iin unteren Theile eine Lage

geschlossener Kammern bedeckt wird von einer Lage nach aussen

offener. Ferner werden bekanntlich die Kammerwande im oberen

Theile bedeutend dicker als im unteren, was schon jetzt durch die

breiteren Intervalle zwischen den beiden Palissaden vorgebildet ist.

Der Vorgang der Umwandlung der Hyphen der Intervalle zu

Pseudoparenchym ist aus Fig. 32 meiner Arbeit vom Jahre 1890 er-

sichtlich. Man bemerkt da, dass die einzelnen Glieder der locker ge-

lagerten Hyphen anschwellen und sich abrnnden; spater tritt dann

dasselbe auch bei den Palissadenhyphen ein, so dass wir zuletzt statt

der deutlich in ihrem Verlaufe erkennbaren Hyphen bloss noch eine

grosse Zahl gerundeter oder gegen ein an der abgeplatteter Zellen finden,

von denen die randiich gelegenen kleiner sind als die in der Mitte der

Wandung befindlichen. In dem in Fig. 8 und 9 dargestellten Stadium

ist dieser Vorgang beendigt, wenngleich die Zellen noch nicht ihre

definitive Grosse erlangt haben und die in der Mitte der Wand
liegenden noch in ausserst lockerern Verbande stehen. Fig. 8 stellt

wiederum die Spitze des Receptaculums dar, und wir erkennen in der-

selben noch die sammtlichen Theile die in Fig. 6 besprochen worden

sind; insbesondere ist das Geflecht zwischen Stiel und Gleba (A) noch

ganz deutlich in directer Verbindung mit Pt
geblieben, und die Trama

platten sind an ihrem Scheitel noch ganz von Hymenium umschlossen.

Wie schon nach der Betrachtung von Fig. 6 zu erwarten stand, reicht

die Stielwand nur bis unmittelbar unter die conisch erweiterte oberste

Partie des Cenfrulstranges (Co). Der uber die Stielspitze hinausragende

Abschnitt der letzteren (Co) ist freilich nicht mehr so scharf von der

Umgebung abgegrenzt wie fruher, dagegen lasst er noch jetzt deutlich

seine Verbindung mit der Volvagallert erkennen. Das Geflecht m ist,

wie schon oben gezeigt wurde, in der Bildung des ausseren Theils der

Stielwandung wohl ganz oder doch grosstentheils aufgegangen, nur

noch sein oberster trichteiformig erweiterter Theil m
t

ist als soleher

erhalten geblieben. Folge der Waehsthumsvorgange in Stiel, (ileba etc.

sind auch einige gegenseitigc Verschiebungen der einzelnen Theile,

welche sich aus der Vergleichung von Fig. 6 und 8 ohne Weiteres er-

gtbon.

Die spiiteren Veranderungen des Fruchtkorpers sind bekannt una

brauchen unter Hinweis auf DE BARYs Ausfuhrungen nur angedeutet

.zu werden. Sie bestehen in der weiteren Vergrusserung der Zellen des
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Receptaculumparonchyms; im unteren Theile des Receptaculums tritt

zugleieh eine Faltelung der Kamtnerwande ein, die im oberen Theile

unterbleibt. Gleichzeitig nimmt das ganze „Ei" nach und nach eine

immer mehr langgestreckte, zuletzt fast spindelformige Gestalt an, und

endlich tritt die Streckung des Receptaculums und das Emporheben
der zerfliessenden Gleba auf dem oberen Theile derselben ein. Wie
ich in einer friiheren Arbeit 1

) gezeigt habe, ist die Ursache dieses

Streckungsvorganges nicht in einer Luftausscheidung in den Kannnera

des Receptaculums, sondern in einer activen Glattung der gefaltelten

Wande in Folge von Turgorzunahme unti Abrundung der Pseudo-

parenehymzellen zu suchen.

Aus den vorstehenden Mittheilungen ergeben sich in ganz klarer

Weise die Beziehungen zwischen Mutinus caninus und den ubrigen ge-

nauer untersuchten Mutinus-Arten. Bei Mutinus Mi) II,-W 2
) strahlen

von der die Lappen a der Stielachse iiberkleidenden Palissade z Hyphen
aus, die sich in das zwischen Gleba und Stiel liegende Geflecht fort-

setzen und wie dieses zuletzt in eine grosse Zahl kugeliger Zellen zer-

fallen. Bei Mutinus bambusinus ist die Sache ganz ilhnlich, nur findet

ide Umwandlung in kugelige Zellen bloss in nachster Nahe des Stieles

statt. Bei Mutinus boninensis*) gehen ebenfalis von der Hyphenpalissade z

parallel gerichtete Hyphen nach aussen ab, dieselben bilden aber einen

sowohl nach aussen als nach innen scliarf abgegrenzten Mantel s um
den Stiel heruni, und das aus ihm hervorgehende Pseudoparenchym

bleibt auch spater ganz deutlich abgesetzt von demjenigen des Stieles.

Wir brauchen uns nun bloss diesen Mantel s von der Palissade z durch

ein breiteres Intervall mit etwas lockereren Hyphen getrennt zu denken
?

so haben wir Mutinus caninus vor uns. Es liegt somit hier eine etwas

hohere Differenzirung vor als bei den ubrigen Mutini. Aber doch

wiirde es gewagt sein, hierin eine grossere Annaherung an Ithyphallus

zu erblicken, oder gar die Zonen m und A mit den verschiedenen bei

lui impudicus differenzirten Zonen im Einzelnen vergleicben zu

Aus unseren Beobachtungen geht ferner hervor, dass die Unter-

schiede zwischen Mutinus und Ithyphallus impudicus nicht erst in dem

relativ sp&teren Stadium auftreten, in welchem die Differenzirungen im

Geflecht zwischen Stiel und Gleba sichtbar werden. Yielmehr unter-

scheiden sich diese Formen schon in den fruhesten EntwickrfnwgS-

zustanden .lurch die Gestait der von der Yolvagallert umschlosseneu
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136 Ei» Kischkk: Krurhtkorp.r von Miirinus .-a-mms Hurls.).

Geflechtspartie und der ersten Glebaanlage. Eine Mittelform stellt auch

in diesem Punkte /////// </U////.v tenuis dar.

Endlich ergeben sich einige nicht ganz unwichtige Betrachtungoti

aus den Yerhaltnissen , welche in der Region der HSfeBptaculumsjiitz-

auftreten. Bei Mutinus canmus (und im Wesentlichen analog durften

-ich auch die anderen Mutinus-A rten verhalten) besteht, wie wir sahen.

anfanglich der Scheitel der Fruchtkorperanlage unter der Volvagallert

aus undifferenzirtem Geflecht t, so dass man geneigt ist I\ als die

directe Fortsetzung des Centralstranges S zu betrachten. Spitter abei

schreitet die Ausbildung des Centralstranges S bis zur Volvagallert

fort; in Folge dessen sehen wir nun deutlich, dass P
x

nicht als Fort-

setzung von S, sondern als diejenige des zwischen Stiel und Gleba

liegenden Geflechtes A zu betrachten ist. Wollen wir daher, wie ich

es friiher zu thun versuchte 1
), die sammtlichen Theile des Phalloideen-

fruchtkorpers auf eine Differenzirung in dichtere (oder besser gesagt

meist gallertige Beschaffenheit annehmende) und lockere Partien zuruck-

ffihren, so wurde Volva und Stielachse zu den dichteren (gallertig

werdenden) zu zahlen sein, P
x
und das Geflecht zwischen Stiel und

Gleba zu dem lockeren, sogenannten Zwischengetlecht. Dies scheint

nun aber mit dem Verhalten von fthypkalku hnpudi&us im Wider-

spruch zu stehen, indem ja dort das Geflecht der Stielachse nicht bis

zur Volvagallert reicht, sondern sich in der Hohe des oberen Gleba-

randes trichterformig erweitert und mit P
t

in directe Verbindung tritt,

wodurch auch A von P
t

getrennt wild. Gesiiitzt auf dieses Verhalten

hatte ich friiher P
x

als dichtere Partie augesehen und mit der Volva-

gallert zusammengefasst 2
). Nachdem wir nun aber das Verhalten sou

werden und P
x

als gleichwerthig mit dem zwischen Stiel und Gleba

liegenden Geflechte A betrachtet werden. Daraus ergiebt sich aber

hiuwiederum der Schluss, dass bei den Phalleen die Gleba ganz rin-

abhangig von der Volvagallert und vom Centralstrange mitten im

Zwischengeflechte entsteht; ahnlich etwa wie die Knauel der ersten

Receptaculumanlage bei Clathrus, welche ja auch ganz unabluingig vom

Centralstrang und seinen Zweigen aus dem Zwischengetlecht A auf-

treten. Durch diese Erkenntniss wird die Kluft, welche zwischen den

Phalleen und Clathreen besteht, eher noch vergrossert, denn es fallt

dadurch die Vorstellung hin, als ob die Gleba an der Innenseite des

unverzweigten, oben glockig zur Volvagallert erweiterten Central-

stranges angelegt werde.
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Erklnrnng dor Abbildungen.

G die Gallertschicht der Volva.

P
x

die innen an diese grenzende Geflechtszone, spater durch p von
ihr getrennt.

TV die Tramaplatten 1 .. „. , , „
ft* die Glebakammern i

a d,e Gleba *ls G™
A das Geflecht zwischen Stiel und Gleba.

S der ('('lUialsrt.ui-. spider Geflecht der Stielachse.

die iil-ri^.'ii Buchstaben siehe den Text.

-5. Langsschnitt durch juie. ;.-uder Stadien;

in Fig. 3—5 ist nur der innere Theil der Volvagallert ausgefiihrt, die

:us-, -wu 'liieile derselben sowie die Hindu weggelassen. Vergr. 28.

Folgendes Stadium, mediauer Lftngss tze der Recep-
• > i i'mi ,,mlage und Uragehung. Vergr. 28.

Ktwa.- alteres Exemplar als Fig. 6. rad vh die Ueber-

gangsstelle zwischen oberem und unterem Theil der Anlage der Stielwand.

Vergr. 65.

Noch vorgerie e;iitt durcli dio Spitze der

Receptaculumanla-e und Uiug.dmii^. Vergr. 28.

Gleichea Stadium wie Fig. 8. Kadi. rch die Ueber-

li-anLr-.N' fll.- zwisi lien nb. rem and unterem Theile der Anlage der Stiel-

wand, urn die F»nn und I. a-.- der Kamineni und Kammerwandc zu zeigen.

Lidztere sind einfach gran gehalten. das angrenzende Geilecht wegiivlassen.

22. FriedrichKriiger: Beitrage zur Kenntniss von Septoria

graminum Desm.

(Vorlaufige Mittheilung.)

Mit Tafel XIII.

Fingegangen am 10. April 1895.

In Heft 2 dieser Berichte erwahnt Herr Professor FRANK unter

den von ihm im Laufe des Sommers 1894 auf Halmfruchten beobachteten

Pilzen, die tbeils fur Deutschland, theils uberhaupt noch als specifische

Parasiten unbekannt wares, auch Septoria graminum.

FRANK hat in der genannten Abhandlung bereits berichtet, dass

die etwa 0,06—0,07 vim im Durchmesser baltenden, dunkelgelben, mit

einem in der Spaltoffnung liegenden Porus versehenen Pykniden dieses

Pilzes mit ihren charakifriMiscli-n. duivh-ehmttlich n.03r!-<>.0r.5 •»>
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