
3. H. Klebahn: Aus der Biologie der Askomyzeten).

(Mit 17 Abb. im Text.)

Seinerzeit hat ZOPF Beobaclitungen mitgeteilt iiber die Sporen-

entleerung bei Sordar/a, die man an den durchsichtigen Frucht-

kbrpern unmittelbar unter dem Mikroskop beobachten kann. Er

schildert, wie ein Sporenschlauch nach dem_andern sich verlangert,

mit seinem oberen Ende in die Mundung eindringt, die Sporen

ausschleudert und sich dann zuriickzieht. Undurchsichtige Peri-

thezien sind zu derartigen Beobachtungen nicht geeignet, und man

{RtmuiarUphaerdla) pundiformis. Oberer Teil eines

iblick des Streckens «unesJSchlauchs und Ausscbleuderns

der Sporen fixiert. 1020,1.

kann nur axis den in Mikrotomschnitten gefundenen Zustanden

Schliisse auf den Vorgang ziehen. Danach sind die Verhaltnisse

in manchen Fallen ahnlich. Bei Myeosphaerella pundiformis sah ich

einen einzigen Schlauch aus der Masse der iibrigen heraus bis in

die Miindung hinein vorgestreckt und offenbar in dem Augen-

°bcke fixierc, wo die Entleerung vor sich gehen sollte, wahrend

zuriickgezogene Eeste der entleerten zwischen den iibrigen nach-

zuweisen waren (Abb. 1). In den Fallen aber, wo, wie bei G-no-

>»onia, die Schlauche sich von ihrer Ursprungsstelle loslSsen (Abb. 2),

1) Der Vortrag bringt einige der Hauptgesichtspunkte aus dem in-

zwischea im Verlage von Gebr. Borntraeger erschienenen Buche „Haupt- und

Nebenfruchtformen der Askomyzeten". Erster Teil. Die Abbildungen sind

dem Buche entnomman.
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(48) Klebahn

muB auch die Entleerung eine andere sein. Schon der lange

Schnabel der meisten Arten dieser Gattung bedingt ein anderes

Verhalten. Tatsachlich werden auch hier die Sporen ausgeschleu-

dert, wenn die durchfeuchteten Perithezien an trockene Luft

S«Sg^?

kommen; bleiben sie aber in feuchter Luft

sammeln sich sporenhaltige Tropfchen an der Spitze der Schnabel

an. Mikrotomschnitte zeigen, daB die ganzen Schlauche in die

Schnabel eindringen nnd darin weiter befordert werden (Abb. 2,

den Schnabel-Kanal mit ein-

580/1.

3 u. 6). Welche Krafte dabei tatig sind, kann man wohl nur er-

raten. Sicher spielen die Periphysen, welche den Mundungskanal

auskleiden, eine Rolle mit.

Im AnschluB an diese Betrachtungen mag auf die sonderbare

Gestaltung hingewiesen werden, welche der Schnabel bei einer

Anzahl Gnomonia-ar tiger Pilze annimmt. Gew8hnlich entspringt
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der Schnabel oben, an der Spitze der Perithezien. In gewissen

Fallen aber liegt die Mtindung seitlich, der Schnabel biegt von da

nach oben um, so bei der neuen Art G-xomonia Fleugelii, oder er

verlauft erst noch eine Jtrecke weit gerade oder sonderbar ge-

kriimmt in horizontaler Eichtung, d. h. parallel zur Substratober-

flache, um dann erst nach oben umzubiegen, so bei Hgpaap&a

pusiula (Abb. 4). In diesen Fallen liegen auch die Schlauche

horizontal, mit ihrer Spitze nach der Mundung hin gerichtet. Bei

Abb. 4. Hypospihi pustuhi. Blattfliiclienschnitt durch eine Pilzpustel, drei

Perithezien mit verschieden ausgebildeten Schnabeln und links den Querschnitt

eines Schnabels zeigend. 86 i.

Linospora capraeae entwickelt sich der Schnabel zu einem neben

dem Perithezium liegenden, gewissermaBen selbstandigen Apparat,

der mit dem Perithezium durch einen Kanal verbunden ist (Abb. 5),

"nd die neue Art Qrwmonkt Siahtti zeigt das sonderbare, bei Lino-

*pora capraeae nur angedeutete Verhalten der Ausbildung von zwei

Schniibeln, von denen der eine auf der Oberseite, der andere auf

der Unterseite des Blottes hervortritt,- und die beide Sporen ent-

leeren kfinnen (Abb. 6).

DaB Askosporen, die in Tropfchen ausgeschieden werden,

spater noch einen zur Keimung geeigneten Niihrboden erreichen,

Ber. der Dentsehen Bot. Geeellsch. XXXVI. (4)
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no) H. Klebahn

ist immerhin moglich. Der normale Vorgang ist aber sicher das

Ausschleudern, durch das die Sporen den Luftstromungen zur

"Weiterbeforderung anheimgegeben werden.

Die Weiterentwickelung der Sporen und das Auftreten von

Nebenfruchtformen ist von BREFELD auf kunstlichen Nahrboden

studiert worden. Fur die Parasiten ist dieses Yerfahren zu ein-

seitig; vor allem ergibt es nicht den naturlichen Zustand der

Nebenfruchtformen. Diesen zu erhalten, muB man auf dem natiir-

Iichen Nahrboden kultivieren, und das sind meistens die lebenden

Blatter und die sonstigen griinen Teile der Nahrpflanzen ; echte

z< J

12 1

Parasiten, die in die altere Rinde eindringen, diirfte es kaum geben.

Zudem wachsen gerade die ausgepragtesten Parasiten auf kunst-

lichem Nahrboden manchmal schlecht oder auch gar nicht. Gno-

monia alniella und Gnomoniella tubiformis, die leicht infizieren, waren

auf Agarnahrboden nicht zur Entwickelung zu bringen, Entomo-
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ptsiza Sorauen infiziert leicht, wachst aber nur langsam auf Nahr-

agar; uragekehrt entwickelt sich Gnomonia platani leicht auf kiinst-

lichem Nahrboden, wahrend die Infektion Schwierigkeiten macht.

Es gibt aber auch Ausnahmen; Gnomonia leptostyla miizieit leicht

und lafit sich in kiinstlicher Kultur sogar zur Bildung von Peri-

thezien bringen. Manchmal ist die Reinkultur neben'dem Infektions-

versuch unbedingt notwendig. Mi/cosphaerella millegnuta (Abb. 7)

auf abgestorbenen Lindenblattern wird fast immer von Mycosphae-

rella punctiformis (Abb. 1) begleitet; die Sporen werden gleichzeitig
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ausgeschleudert. Bei Infektionsversuchen entstand Gercospora midrff-

sora (Abb. 8). Erst die Reinkultur entschied, daB diese Konidien-

form zu Mycosphaerdla miUegrana gehort, da die langlichen mille*

grana-Sporen Ccrcu.yjom-Komdien (Abb. 9), die kurzen jpunct'/'»»»<

Sporen ItomwZano-Ketten (Abb. 10) ergaben.

Das weitere Yerhalten des auf der Nahrpflanze angesiedelten

Parasiten und das gegenseitige Verhaltnis beider ist ziemlich

Koaidienbiischel

sporogenen Reinkultar. 620/1.

mannigfaltig. Die ausgepragtesten Parasiten leben eine Zeitlang

in Symbiose mit dem befallenen Pflanzenteil. Stiginatea robertiani

bildet reife Perithezien auf dem noch lebenden Blattgevvebe (Abb. 11).

Dieser Pilz zeigt das sonderbare Yerhalten, daB sein Myzel aus-

schlieBlich in der Membran der Epidermiszellen unter der Kutikula
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der Biologie der Askomyzetei (53)

enfcwickelt ist und in keiner Weise in die tiefer liegenden Gewebe
eindringt. Andere Parasiten bilden noch Konidienfriichte auf dem
noch lebenden Blattgewebe, so Gnomoniella tubiformis, oder zeigen

anfangs eine Vereinigung des lebenden Blattgewebes mit auffalligei

Myzelbildung, wie Gnomonia alniella. In der Regel aber stirbt die

ergriffene Blattstelle unter dem Pilzangriff rasch ab, und die

Fruchtkorper erscheinen dann auf den toten Geweben.

Von den ausgepragten Parasiten fiihrt eine Iteihe verschieden-

artig angepaBter Formen zu den Saprophyten hinuber. Gnomonia

tosat nfiziert erst nach geraumer Zeit Entweder erfolgt die Ent-

wiekelung dieses Pilzes sehr langsam, oder es muB erst ein ge-

Irisses Alter der Blatter erreicht sein. bevor die Keimschl

-' fsfT^

q kunnen. Dann erscheinen auf den noch griinen Blattern

mit Myzel erfullte braune Flecken (Abb. 12), unter deren Wirkung
die Blatter bald abfallen. Wenn dieser Zustand erreicht ist, kann

man die Entwickelung der Perithezien in wenig Tagen hervor-

rufen. Normalerweise reifen sie erst im folgenden Fruhjahr. Noch
bei einer ganzen Reihe anderer Pilze findet der Befall mit den

Sporen schon im ersten Fruhjahr statt, und die Sporen keimen

auch bei~feuchter Luft alsbald aus, aber von irgend einer Ein-

wirkung auf die Bliitter der Nahrpflanze ist nichts wahrzunehraen.

Wahrscheinlich erfolgt das Eindringen, sicher die Weiterentwicke-

lung erst im Herbst, wenn die Blatter abgestorben oder dem Ab-

sterben nahe sind, und die Perithezien reifen dann im Fruhjahr.

So v.-rhalten sich Gnomonia mdanostyla, HypospHa pnstufa, Myco-

xphoerella punrtifonnis. Der letztgenannte Pilz beginnt schon im

Herbst, Konidienfriichte auszubilden.
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Die Zahl der sicher festgestellten Zusammenhange zwischen

Schlauchfruchten und Nebenfruchtformen ist bisher eine beschrankte

geblieben, da jeder einzelne Fall eine griindliche Untersuchung

notig macht. Die Kegel, dafi mit ahnlichen Schlauchfruchten

ahnliche Konidienfriichte in Zusammenhang stehen, trifft nicht

unbedingt zu. Fur My <>Sj'lioereili sind Arten von >',,for'a, I'hko-

spora, Ramularia und Cercospora als Nebenfruchtformen nachgewiesen.

Wahrscheinlich kommen noch Ascoehtjta und einige andere hinzn.

Diese Formgattungen sind unter sich zum Teil so verschieden,

H,
%

s

Abb. 12. Rosenblatt mit Infektionsflecken voa Gnomonia rosae.

daB es sich empfiehlt, die uniibersichtliche Gattung MycosphaereUa

danach aufzuteilen. Ich habe einstweilen die drei Gruppen Septori-

sphaere&a, Ttamularisphaerdla und ( 'trcosphaerrUa vorgeschlagen, von

denen die erste auBer den Arten, zu denen .Sepforw-Konidienfruchte

gehoren 1
), auch diejenigen umfaBt, deren Nebenfruchtformen der

nicht wesentlich verschiedenen PMeospora entsprechen.

Von MycospJuirrella ist Sphaerulina nur durch die vierzelligen

Sporen verschieden. Die Zugehorigkeit einer Sept&ria oder Phleo-
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spom, 6. rosac, zu Sphaemiina Echmiana, reiht sich daher den Be-

funden iiber Mycosphaerella gut an.

•Die Gattung 6W»oma(Abb.
i

13)enthaltzahlreiche Arten, die keine

Konidien bilden ; diese bringen auf dem natiirlichen wie auf kunst-

lichem Niihrboden nach Verlauf eines angeraessenen Zeitraums als

einzige Fruchtform SchJauchfriichte hervor. Soweit bei Gnomonia-

Arten Konidienfriichte i'estgestellt sind, kann man als deren Grund-

typus Fruchtformen ansehen, die der Melanconiaceen-Gattung

GJoeosporium (Abb. 14) mebr oder weniger entsprechen. Es sind

flachausgebreitete Lager ohne jede Spur eines Gehauses, mit lang-

Blattquerschnitt. 284/1.

lichen einzelligen Konidien. Von Gloeosporhm ist Leptothyrium

kaum zu trennen, Adinonema unterscheidet sich nur durch auf-

fallige Myzelentwickelung und Marssonina (vgl. Abb. 15) nur durch

zweizellige Konidien. Die Gattung Gnonionia nach diesen Konidien-

formen aufzuteilen, ist die Zahl der untersuchten Arten einstweilen

nicht grofi genug.

Hochst auffallig ist die Erscheinung, daB Konidienfriichte

von ganz demselben Bau, gleichfalls aus den Gattungen Gloeosporium

und Marssonina, mit Schlauchfriichten aus der weit verschiedenen

Gattung Pseu&opeziza (Abb. 15 u. 16), die zu den Diskomyzeten

gehort, in Verbindung stehen. Unterschiede scheinen nur insofern

vorhanden zu sein, als die Gnomania-Arten ein ausgebreiteteres, die

Pseudopesisa-Arten ein beschranktes Wachstum zeigen, und als die
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zu Pseudopezua gehorenden Konidien in der Reinkultur in eigen-

tiimlich buscheligen Gruppen gebildet werden, die von der An-

ordnung der zu Gnomonia gehOrenden Konidien abweichen. "Wean

sich diese Merkmale schiirfer fassen lieBen, konnten danach viel-

Jeicht die zu Gnomonia und die zu Psettdqpezisa gehtfrenden Kom-

dienformen mittels Reinkultur erkannt und unterschieden werden.

Als eine dritte Gruppe lassen sich aus der Gattung Gioeo-

iporwm diejenigen Formen herauslosen, die nach amerikanischen.

Antoren mit Perithezien aus der Gattung Glomerella in Verbindung

steben. Fur diese scheint ein gemeinsames Merkmal zu sein, daB
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sie bald nach dem Keimen am ganzen Myzel einzelne dunkel-

gefarbte Zellen bilden, die sick der Unterlage anheften und als

Appressorien bezeichnet worden sind. Meniere GloeosportHm-Arteu,

deren Perithezien man noeh nicht kennt, z. B. Gl. dnrlinfftwiiar.

LincUmuthinmim. lugenarium, verhalten sich ahnlich.

Engen AnschluH an die zweite Gruppe der G-loeosporien mxA

die Formgattung Entomosjtorium finden. die denselben Bau der

Lager hat, aber ganz auffallende und vollig eigenartige Konidien

bildet. Daher scheint es auch gerechtfertigt, die zugehorige

Sfhlaut •hfruchtform, die sonst mit Fabraea iibereinstimmt als be-

sondere Gattwn-. l-'.nlohinpeziza, anzusehen 1

).

Bine Dbersicht der von mir festgestellten bzw. naclu

iiten Zusammenhange mag hier folgen:

Cercosplumvlla nnVcgninn : Cercnspnrn mkrosora.

Xamnhmtphmrelhi punrtifmmts: Tbimularia sp.

hieraeH: Ramuiaria hienuii.

1) Abbild. s. Aufgaben u. Ergebn. S. *4.

2) Jahrb. f. wiss. Bot XLI. 492 (1905).

8) Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten XVIII, I
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H. Klebahn:

Sptoerulina Rekmiana: Septoria rosae.

Venturia pirina : Fusichidinm pirinum 1

).

ditricha: „ betulac'2).

Pleospora sarrimilac: Macrosporium sarcinula?).

Gnmnoniu platrmi: frlocosporhim net visequum,

Diseula phitani, Sporonema
/

,, leptostyla: Marssonina juglandis,

,, Leptothyrium juglandis usw.5
).

„ padicola : Asteroma padi*).

„ tubiformis: L< ph>th<ji'i>nn alneum 7
).

Pseudopezisii ribis : Gloeosporium ribisH ).

„ salici*: ., mlieis.

„ popnh <ill>ae: Mitrssn/ana r < tpnli afbae.

Entomopczizii Saraueri: TMomosporrum tHa<ulainm.

Nectria galligentc Fusidium randiduht 9
).

Altere Autoren haben vielfach einen weitgehenden Polyiuor-

pbismus der Askomyzeten hinsichtlich ihrer Konidienformen ange-

nommen. Nach den vorliegenden auf Infektionsversuche und Eein-

kultur gegriindeten Beobaclitungen isfc diese Vielseitigkeit sehr be-

sehrankt. In den beiden Gruppen SeptorispJiaerella und ll<innd«<-

sphaeretta kommen auBer den oben erwahnten groBen Konidien

noch vvinzig kleine bakterienartige vot. Bei Septorisphaerdla hippo-

castani wurden sie mit SepfoWa-Konidien gemischt und auch ohne

diese in den Pykniden gefunden; in Reinkulturen traten sie frei

am Myzel auf10
). Auch bei einigen Gnomoniaceen warden Mikro-

konidien festgestellt. Gnomon/a leptostyla bildet auBer den grofien

zweizelligen Marssmina-Komdien noch kleine fadenformige ein-

1) Vgl. BREFELD. Untersuchungen X. 221. Adkrhold, Landw. Jahr-

bucher XXV, 905 (1896).

2) Vgl. Brefeld, Untersuchungen X, 220. ADERHOLD, Centralbl. f.

Bakt. II, 57 (1896).

3) Vgl. Gibelli a. Griffjni. Ricerche fatte nel labor, di Bot. crittog.

Pavia 1874. BREFELD, Untersuchungen X, 226 (1891).

4) Jahrb. f. wiss. Bot. XL I, 516 (1905).

5) Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten XVII. 223 (1907).

•)...* . XVIII, 129 (1908).

7) » „ „ XVIII, 140 (1908).

8) . XVI, 66 (1906).

9) vgl. HARTiG, Untersuch. a. d. forstbot. Inst. MUnchen I, 120 (1880)

10) Abbild. s. Aufgaben u. Ergebnisse S. 87.
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Aus der Biologie der Askomyzeten. (59)

zellige, teils allein in besonderen Lagern, die als ( yyptosponam
nigrum oder Leptothyrium juglandis beschrieben worden sind, teils

mit ^farssoniaa-Komdien gemischt; auch in Reinkultur wurden sie

erhalten. Alle diese Mikrokonidien scheinen keimungsunfahig zu
sein und fiir die Vermehrung auszuscheiden. Bei Gnomonia platan

i

und querrma gibt es Ubergange von den normalen Gloeosporiam-

Konidien zu kleineren, die bei Gnomonia quercina fur eine besondere
Art gehalten worden sind. Einen auffalligen Polymorphismus zeigt

Gnomonia plaiani an den Fruchtkorpern 1
). AuBer den gehauselosen

Gheosporium-Lagern treten, und zwar wahrend des Winters,

grOBere, mit derber schwarzer Hiille umgebene Friichte auf, die

von den alteren Autoren als Fusicoccum oder Sporonema beschrieben

worden sind, und unter den Lentizellen der Rinde entstehen die

als Biscula platani bezeichneten Gehause. Aber alle diese Frucht-

iormen enthalten eine und dieselbe Konidienart und sind da-

her, ebenso wie die in Reinkultur an freien Hyphen gebildeten

Konidien, nur Forrnen der Anpassung an die Pflanzenteile, an

denen sie gebildet werden, und die verschiedenen klimatisrhen

Verhaltnisse, unter denen sie entstehen. In dem gleichen Sinne

sind auch die von einern Gehause umgebenen Winterkonidien-

fruchte zu deuten, die auf Blattern, die im Sommer Gloeosporiaut

ribis oder Entomosj>or>am maculatam getragen hatten, nach der

Uberwinterung zusammen mit den zugehorigen Apothezien gefunden

wurden.

Im Gegensatz zu den Askosporen iibernehmen die Konidien
in vielen Fallen wesentlich die Vermehrung der Pilze wahrend
des Sommers. Feuchte Luft fordert die Entwickelung der Konidien-

triiger und der Konidien an deuselben und veranlaBt die in P\ k-

niden oder Lagern enthaltenen Konidien, in Ranken herv^orzu-

quellen. Die lose an Konidientriigern gebildeten Konidien kOnnen

durch den Wind verweht werden, die in Ranken hervorquellendtm

werden durch Wasser getrennt und daher, soweit sie nicht durch

Insekten verschleppt werden, wohl wesentlich durch das bei Regen

nmherspritzende Wasser verbreitet. Wenn die Konidienfrflchte

den Winter iiberdauern, oder wenn wahrend des Winters besondere

Konidienfriichte gebildet werden, konnen die Konidien auch einen

wesentlichen Anteil an dem Nenauftreten des Pilzes im Sommer
iibernehmen und die Askosporen mehr oder weniger ausgeschaltet

werden. Ramu/arisphaerella hieracii bildet Sklerotien, die im Friih-

jahr zum Teil in Schlauchfruchte ubergehen, zum groBeren Teil

1) Abbild. §. Aufgaben u. Ergebnisse S. 27 u. 28.
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aber unter Konidienbildung auskeimen (Abbild. 17).

wert ist auch die auf R'/bes yrossularia lebende Form des Gloeo8pQ<

rium riliis. Sie bildet mit Gehause versehene Winterkonidienlagei ')

auf den tiberwinterten Blattern, konnte aber bisher nicht zur Bil-

dung von Apothezien veranlaftt werden, wilhrend diese bei den beideu

auf Riltes rubrum und Ji. nigrum lebenden Formen leicht entstehen.

Zum mindesten werden also bei diesem Stachelbeerpilz die Apo-

thezien nicht leicht und nicht regelmaBig, vielleicht aber werden

si»> iiberhaupt nicht gebildet. Diese Erfahrung ist geeignet, Streif-

lichter auf das Verhalten der Fungi iraperfecti zu werfen, jener

Konidienzustande, zu denen man hohere Fruchtformen nicht kennt.

Yiele von ihnen mogen dnrch besondere Einwirkungen wahrend

ihres Wachstums veranlaBt werden konnen, Schlauchfriichte oder

eine andere hohere Fruchtform auszubilden. In manchen Fallen

bewiihrt sich das Yerfahren, die mit der Konidienform behafteten

Blatter im Freien uberwintern zu lassen; es diirfte in alien Fallen

Erfolg haben. wo in der Natur leicht und regelmaBig hOhore

1) Abbild. s. Aufgaben und Ergebnisse S. 20. Die obere Abbildung (D
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Axis der Biologie der Askomyzeten. (61)

Fruchtformen entstehen. In andern Fallen aber versagt dieselbe

Behandlung, selbst bei Pilzen, deren nachste Verwandten leicht

hohere Fruchtformen bilden. Die ZugehOrigkeit von Septorh-

Friichten zu einer Reihe von Mycosphaerclla-Arten ist festgestellt,

aber zu Septoria apii und 'S. lycopersiei bemiihte ich mich vergebens.

Schlauchfriichte zu erhalten. Negative Ergebnisse entscheiden

zwar nicht, aber immerhin vvird man sich mit dem Gedanken ver-

traut machen miissen, daB es Pilze gibt, welche die Fahigkeit,

hohere Formen zu bilden, verloren oder nie erworben haben.

Uber die Erscheinung der Sonderanpassung oder Spezialisie-

rung, die in der Biologie der Uredineen eine so hervorragende

Rolle spielt, liegen bei den Askomyzeten nicht so umfassende

Untersuchungen vor. Indessen zeigt sie sich in manchen Fallen

in ganz ahnlicher Weise. Pseudopesiza ribis bildet ein fur Ver-

suche besonders geeignetes Objekt, da man leicht reichliche Mengen
von Konidien gewinnen und damit sehr gleichmaliig infizieren kann.

Drei Formen sind untersucht. Die von Ribes rubrum geht auch
auf R. aureum, nicht auf E. nigrum, grossularia und sanguineum

uber, die von R. grossularia geht schwach auf R. rubrum, nicht auf

R. aureum, nigrum, sanguineum, die von R. nigrum geht auf R. au-

reum und sttnguitieum, sehr schwach auf R. rubrum und nicht auf

R. grossularia iiber. Keine dieser Formen befallt R. alpimm, auf

dem eine besondere, noch nicht experimentell untersuchte Form
lebt. Greringe morphologische Unterschiede gehen mit diesen bio-

logischen Verschiedenheiten Hand in Hand. Bemerkenawert ist

diese ausgepragte Spezialisierung gegenuber dem Umstand, daB

sich alle diese Pilze in ziemlich gleicher Weise auf Salepagar zur

Kntwickelung und zur Konidienbildung bringen lassen. In ahn-

licher "Weise bildet EfefofWgMftfa Shraueri Formen, die an die Nahr-

pflanzen Pirus communis, Cydonia, Mespilus, Cotoneaster usw. ver-

schieden angepaBt sind. Sicher diirfte das auch mit der auf

Populus-Arten lebenden Pseudopesiza der Fall sein. Untersucht ist

nur die Form auf Populus alba, die die andern Arten nicht infi-

ziert. Aber hier gestatten es merkliche Gestaltsunterschiede der

Konidien, auch ohne Versuche gewisse Arten zu unterscheiden.

Die Askomyzeten geben Veranlassung, die Frage zu stellen,

ob auch bei Saprophyten Sonderanpassung mOglich ist. Von

MycosphaereUa punctiformis wurden drei Formen auf Linde, Eiche

und HaselnuB untersucht, die geringe Unterschiede im Aussehen

und besonders auch in der Farbe der Reinkulturen haben. Viel-

leicht konnen diese Formen ohne Schwierigkeiten von den Blattern

der einen Nahrpflanze auf die der andern iibertragen werden.
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(62) H. Klebahn: Aus der Biologie der Askomyzeten.

Wenn aber die Sonderanpassung anf stofflichen Yerschiedenheiten

der Nahrboden beruht, so ist es sehr wohl moglich, daB es Formen

gibt, die auf toten Lindenblattern besser wachsen als auf toten

Eichenblattern, und umgekehrt. Hier konnten sich der Forschung

neue Aufgaben eroffnen, da es leichter Sein mu8, den stofflichen

Besonderheiten toter Nahrboden nachzuforschen als denen lebendei

.
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