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berg.
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112 . 127 . 139 , II . 23 . 35 . 43 . 80 .

Verſchiedenes . II . 8. 12 . 47 . 59 .

Verwechslung des Grünen Knollenblätterpilzes
mit grünen Täublingen . Dr . Thieben ,
Wien . II . 95 .

Verwendung von Malz zum Brotbacken . I. 35 .

Verwertung der Baumſchwämme in der In⸗
duſtrie . Prof . Dr . Raebiger , Halle . I. 59 .

Verwertung getrockneter Pilze . II . 86 .

Verwertungsmöglichkeit der Biftpilze . II . 66 .
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II . 23 .

Vogelwarte , Süddeutſche . II . 71 .

Volkstümliche Pflanzennamen aus Mittel⸗

franken . Dr . Marzell , Gunzenhauſen .
II . 125 .

Vorſchläge zur Verbeſſerung der Gemüſekon —
ſerven . Ragnar Berg . I. 91 .

Vorſchlag beſonders für Volks - und Anſtalts⸗
küchen . I. 68

Vorſicht beim Genuß von Perlpilzen . Brunn —

hübner , Pforzheim . I. 62 .

Vorſicht mit offenen Tabakspfeifen . l. 127 .

Waldbauernanſiedlung . H. Schmidt . II . 32 .
— Fr . Wengner . II . 44 .
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Waldernte . II . 47 .
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Waſſerglasverſchluß . II . 20 .
Was wir wollen . Henning , Nürnberg . I. 1.

Weiße Pfefferſchwämme . Henning , Nürnberg .
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Welkes Gemüſe . I. 58 .

Wichtiges Kapitel zur Volksernährung . Jüh —
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II . 96 .
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Zitronenmeliſſe . II . 21 .

Zuckermark . II . 71 .
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Amanita aspera Fr . II . 112 .
— caesarea Scop . I . 71 . II . 101 .
— junquillea Qu . I. 107 . II . 102 .
— mappa Batsch . I. 15 . II . 112 .

muscaria E. I, 15 TE 112
— ovvoidea Bull . II . 102 .
— pantherina Cand . I. 70 . 84 . 132 .

II . 25 . 37 . 86 . 102 . 122 .
— phalloides Fr . I. 15 . 107 . II . 95 . 112 .
— pustulata Schff . I. 62 . 70 . 84 . 121 .

II . 37 . 55 . 86 . 101 .
— gtrobiliformis Vitt . II . 102 .
umbrins E II . 113 .

FVerna Bull , I, 15 . II , 112

Amanitopsis vaginata Bull . I. 131 . II . 102 .

Auſtern - Seitling . I. 83 . II . 53 . 85 .

Birkenpilz . I. 131 .

Biſchofsmütze . J. 119 .

Bitterſchwamm . I. 26 .

Blaſiger Becherling . I. 94 .
— Taäubling . I. 106 .

Blut⸗Reizker . II . 19 .

Blut⸗Täubling . I. 106 .

Böhmiſche Morchel . J. 118 .
Boletus aereus Bull . I. 18 .
— badius Fr . I. 19 .
— bovinus L. I. 19 .
— calopus Fr . I. 18 .
— cavipes . Opat . I. 6.
— chrysenteron Bull . I. 18 .
— edulis Bull . I. 18 . II . 5.
— elegans Schum . I. 5.

Boletus fragrans Vitt . I. 18 . II . 85 .
— granulatus L. I. 18 . II . 27 .

apinus Fr . 19
— luridus Schff . I. 19 . 56 . II . 29 .
— kiteus In, L. 5 II2
— pachypus Fr . I. 18 .
— piperatus Bull . I. 19 .
— porphyrosporus Fr . I. 19 .
— regius Krbh . I. 18 .
— rufus Schff . I. 18 . II . 6. 29 .
— satanas Lenz . I. 19 . 56 .
— scaber Bull . I. 18 . 131 .
— subtomentosus L. I. 18 .
— variegatus Swartz . I. 19 .
— viscidus L. l. 5.

Brand - Täubling . IJ. 105 .



Bronze - Röhrling . I. 18 . Kartoffelboviſt . I. 16 . II . 66 . Russula adusta P. I. 105 .

Büſcheliger Schwefelkopf . l. 93 . Kleber⸗Fälbling . I. 76 . chamacleontina Fr . I. 106 .

Butter - Röhrling . I. 5. ll . 27 . Klebriger Röhrling . I. 5. decolorans Fr . I. 106 .

Knollenblätterſchwamm . I. 15 . 95 . 107 . — delica Fr . I. 105 .

Cantharellus cibarius Fr . II . 28 . II . 55 . 76 . 95 . — depallens P. IJ. 106 .

Chamäleon - Täubling . I. 106 . Königs⸗Fliegenpilz . II . 113 . — emetica Schff . I. 16 . 106 .

Clavaria argillacea P. II . 66 . Königs⸗Röhrling . I. 18 . lellea Fr . I. 106 .

Clitocybe candida Bres . II . 42 . Kornblumen - Röhrling . I. 18 . Efkoetens P. I. 106 .

Kuh - Röhrling . I. 19 . — fragilis P. I. 106 .
— furxcata P. I. 105 .

Lactarius deliciosus L. II . 19 . graminicolor Secr . I. 105 .

lexuosus Fr . II . 54 . grisea P. I. 105 .

— helvus Fr . I. 40 . — heterophylla Fr . I. 105 .

— piperatus Scop . I. 26 . L integra L. I. 106 .

rufus Scop . I. 4. 129 . 131 . — lepida Fr . I. 106 .

subdulcis Bull . I. 49 . — Linnaei Fr . I. 106 .
— livescens Batsch . I. 105 .

Dauer - Porling . II . 54 .

Dickfuß - Röhrling . I. 18 .

Drehling . II . 53 .

Eichen - Wirrling . I. 82 .

Eigelber Täubling . 1

Eispilz . II . 5.

Ei⸗Wulſtling . II . 102 . L vellereus Fr . I. 26 . 105 .

Ekel - Täubling . J. 106 . Lauch - Schwindling . I. 120 . — lutea Huds . I. 106 .

Elaphomyces variéegatus Vitt . II . 120 . Lepiota procera Scop . I. 121 . — nauseosa P. I. 106 .

lumpusa muscae . II . 109 . imacium cossus Fr . II . 62 . — nigricans Bull . I. 105 .

Erbſen - Streuling . Ul. 28 . — eitellum Alb . et Schw . II . 54 . — nitida P. I . 106 .

Erdſchieber . I. 26 . Lorcheln . I. 117 . II . 117 . — ochracea Schw . I. 106 .

Lugpilz . I. 87 . — ochroleuca P. I. 106 .

Feld - Champignon . I. 120 . Lycoperdon cervinum . II . 102 . — bectinata Bull . I. 105 . 106 .

lammula sapinea Pr . II . 55 . — Tuber . II . 102 . 8 puellaris . Fr . I. 106 .

Fliederweißer Rißpilz . II . 40 . 82 . 92 . L ravida Fr. I. 106 .

Fliegenpilz . I. 15 . 71 . 134 . Maggipilz . I. 40 . 49 . 87 . II . 19. 12 rosacca, Bull . I. 106 .

Fliegentöter . II . 109 . Mai⸗Ritterling . IJ. 82 . — rubra Krbh . Bres . I. 106 .

Franſiger Wulſtling . II . 102 . Marasmius alliatus Schff . I. 120 . — sanguinea Bull . I. 106 .
— caryophylleus Schff . I. 120 . — sardonia Fr . l. 106 .

Kahel - Täuhli 85 — perforans Hfim . I. 120 . — veternosa Fr . I. 106 .

Gallen-Möhrlint Maronen - Röhrling . . 19. — nitellina P. I. 105 .

Gallen Stachling. f. 96 . MaskenRitterling . II . 52 . 8

Gallen - Täubling . I. 106 Milchlings⸗Täubling . I. 105 . Sammet⸗Rübling. I. 81 .

Gallertpilz . II . 5. 76 Milchpilze. II. 49 . Sand⸗Röhrling . I. 19 .

Gebrechlicher Täubling 1 5
Milder Täubling . I. 106 . Satans⸗Röhrling. E 19 . 56 .

Gelbblättriger Schneckling, II. 54 Aerelſehis Künien K. 1 114 . See en

Gelblinge . II . 28
— elata Fr . I. 118 . Schaf⸗Porling. II . 53 .

Gelbſtielige Keule . II. 66
osculenta I . 1. 117 . Scheiden Streifling . 1. 130 , ll . 102 .

Gelbweißer Täubling . 1. 106
. rimosipes Cand . , 1. 9118, , üineie n

Gemeiner Fälbling 1 76 Morcheln . J. 117 . II . 93 . 107 . Schmierling , roßer . II . 27 .

Geweihförmiger Holzpilz I. 82 Schneckling, Starkriechender. H. 62 .

Glänzender Täubling . 106 . Nadel⸗Schwindling . 1. 120 ,
5 Schäuer, Räßeling . I. 5. ,

Gomphidius glutinosus Schff . II. 27 Narziſſengelber Wulſtling . I. 107 . II . 102 . Schönfuß⸗Möhrlirg, I . 18 .

Grasgrüner Täubling. I . 165 . Nelken - Schwindling . J. 120 . Gaonee 115
Graubrauner Täubling 2 Sch arzer S uppenröhr ing . 6.

Grauer Wulſtüng. ilß 5 105 .
Ocker - Täubling . l. 106 . Sne Abin k. . 5 16 .

Graugelber Täubling. I . 165 Schwefe g9. I. 77. 94 .

Graugrüner Tüubling 105 Pantherpilz . I. 70 . 84 . II . 25 . 86 . 102 . Seleroderma vulgare flor. dan . I. 16 . II . 16 .

Grubenlorchel . I. 11i . 122 . Seifen⸗Ritterling . IB. 58 .

Grünling . II . 53 . Paraſolpilz . I. 121 . Speiſelorchel. J. 119.
Gyromitra gigas Batsch . I. 119 Perlpilz . J. 62 . 84 . 121 . II . 37 . 55 . Speiſemorchel . 1. 82 . 117 .

86 . 101 . Se I. 16 .

Habichtpi 0 Peziza vesiculosa Bull . I. 94 . Spitzmor hel . I. 83 . 118 .

Hallinnaſch 1 8 Pfefferpilz . I. 26 . Starkriechender Röhrling . II . 85 .

liebeloma crustilinitorme Bull . 1 76 Pfeffer⸗Röhrling . I . 19 . 85 „Schneckling. II . 62.
fastibile Fr . f. 76 Pfefferſchwamm . I. 26 . Steinpilz . “ I. 18 . II .5.

— glutinosum Lindgr . I. 76 Phallus impudicus L. II . 6. 55 . Stinkmorchel . II . 6. 55 .

Pholiota mutabilis Schff . I. 94 . Stink⸗Täubling . I. 106 .
Helvella esculenta P 281 — 0

855 ls al 4 110 19. Pisolithus arenarius Alb . et Schw . II . 28 . Stockmorchel . J. 81 . 82 . 119 .
a s 1E 119. Pieurstns Strenns lae 83. II. 53. 85 Stockſchwämmchen . I. 94

— lacunosa Afz . l. 118
rotus ostreatus Jacd . I. 83. II. 53. 85 . ſch 0

Hexenröhrling . 19 50 fI a Polyporus caudicinus Schff . I. 77 . Strobilomyces strobilaceus Scop . I. 6.
Nex I. 19. 56 . 29 . — ovinus Schff . II . 53 . Zuillus castaneus Bull . I. 18 .

Hirſchbrunſt . 102 RHirſchbrunſt II. 102 . — perennis L. II . 54 . — cyanescens Bull . I. 18 .
Hohe Morchel . I. 118 . 3116 3 f
Hohlſtieliger Röhrling . I. 6. iee
Hydnum amarescens Qu . I. 98 .

2 . 120, Täublinge . I. 25 . 39 . 105 . II. 2

ümöbriet
— Silvatica . Schff . I. 121 . 7 3 f 8 2

imbricatum I. 98 . Rauchblättriger Schüvefekkopf. II. 13 Tannen - Flämmling . II . 55 .

UHõònmenogaster albus Bull . II . 110 . Rauher Wulihn : 10 Tränender Fälbling . I. 75 .

Hypholoma capnoides Er . II . 13 . Rei ker 1I 198 2. — Taäubling . I. 106 .
— fasciculare Huds . l. 16 . 93 . Rbi5 Pon 8 8 Tremellen . I. 81 .

sublateritium Er. I. 93 hizopogon rubescens Tul . II . III . Tremellodon gelatinosus Sc 5 76
N. Riechender Röhrling . J. 18

cemellodon gelatinosus Scop . II . 5. 76 .

Hypogaeen . II . 90 . 102 . 110 . 118 . Fiteſen⸗Stockmurchel . 119 . Tricholoma equèestre L. II . 53 .

Noſenroter Täubling . 1. 106 .
en Bau .

III. 91 . W.
Inocybe frumentacea Bres . II . 40 . 82 . Rotbrauner Milchling . l . 4. 129

— Personatum Fr . II . 52 .

— Sambucina Fr . II . 40 . 82 . 92 . Rotbraunſporiger Röhrling . l . 19. ee eee

P. Roter Täubling . I. 106 . Trüffel . I. 81 . II 90 . 109 . 110 . 118

Käppchen - Morchel . Il. 118 . Note Wurzeltrüffel . II . 111 . Tylopilus fellus Bull . I. 18 . II . 5.

Kahler Ritterling . lI . 91. 95. Notfuß⸗Röhrling . J. 18 .

Kaiſerling . I. 71. Rothaut - Röhrling . J. 18 . ( l . 6. 29 . Verbleichender Täubling . I. 106 .

Kamm- Täubling . I. 105 . Rozites caperata P. l. 74 . Verbogener Milchli 5
ö „Caberata W ge Milchling . II . 54.

Kapuzinerpilz . l . 18 . RNunzelſtiel - Täubling . I. 106 . Verfärbender Täubling . I. 106 .



106 .Vergilbender Täubling . J.
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Berg , Ragnar . I. 69 . 91 .

Bonne , Dr . Sanitätsrat . Il . 107 .

Braemer , O. , Apotheker , Hamburg . l. 33 .

Brauer , J . E. , Betriebsdirektor ,
90 . 109 . II . 45 . 57 . 86 . 88 .

Briegleb , Dr . Sanitätsrat , Worms . I. 83 .
110 . II . 48 . 68 .

Brunhübner , Gg . , Pforzheim . J. 62 .

Buch , R. , Leipzig . l. 55 .

H. , Freiburg i. Br . 1. 96 .Caeſar , Pr .

II . 28

Dittrich , Prof . Dr. , Breslau . J. 31 . II . 63 .

A. M. I. 21 .

II . 35 .
Drechſel , K. , Lohr

Drexel , Joſ . , Dr .

Edelmann , O. , Dr. , Nürnuberg . II . 40 .

Euslin , Dr . , Fürth . J. 45 . lI . 41.

Fimpel , A. , Wien . II . 116 .

Findeiſen , H. , Meißen . J. 70 . 81 . 93 . 107 .
119 . 129 . II . 5. 26 . 52 .

Frenz , Pfarrer , Offenhauſen . [J. 85 . 86 .
Kubrn 1I. 86 .Fuhrmeiſter , Oberlehrer .

Gerhards , H. , Lehrer , Rüſcheid i. W. II . 9.

Goldſchmidt , E. , Nürnberg . l. 8.

Goßmann . . 123.
Gramberg , E , Königsberg . l. 4.

8. 18 . 77 . 104 .

Grams , Dr . II . 97 .

Großmüller , Fr . II. 98 . 106 . 107 . 128 .

Tuchorze .

95 . II . 3.

17 . II . 86 .
Kallenbach , Fr . , Darmſtadt . I. 136 . II . 7 .

17 . 42. 54 . 62 . 113 . 121 . 123 .

Kaufmann , Fr . , Lahr . IJ. 28 . II . 79 .

Kirchpfening , E. , Würzburg . J. 67 .
Klee , Ur. , Nürnberg . 1. 63 . 76 . 111 .

Mogula . II . 11.
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Weinroter Rißpilz . II . 40 . 82. 92
Weißer Kuhpilz . Il. 26 .
Weißer Milchling . J. 26 .

Wolfs⸗Röhrling . IJ. 19.

Wolliger Milchling . J. 26 . 105 .

Wollſchwamm . I. 26 .

Wulſtlinge . II . 101 . 112 .

C. Derzeichnis der flutoren .

Haagen , J . , Nürnberg . l. 113 .
Haas , Rechnungskommiſſar , Ansbach . J. 108 .

Hauck , Eberbach . II . 50 .
Heidner . II . 99 .
Heinz⸗Joſef . II . 105 .

Henning , Aug . , Nürnberg .
26 . 77 . 124 . II . 60 . 96 .

Herrfurth , D. , Oberl . , Stollberg i. E. J. 69 .
83 . II . 13. 29 . 37 , 55 . 66 . 67 . 74 .
85 . 86 . 123 .

Herrmann , E. , Oberl . , Dresden . I. 40. 56 .
62 . 98 . 105 . 133 . 137 . II . 2. 49 . 73 .
B101 . 1124 117 .

Hilbert , E. , Ludwigshafen a. Rh . II . 78 .
Hiller , R. , Oberl . , Roßwein . II . 127 .
Hinterthür , L. , Rektor , Schwanebeck . U.

II . 10 .

Hochgemuth , A. , Schönfeld b. Dresden . II . 62 .

Jühling , J . , Dresden - Zſchachwitz . J. 6. 10.

Lieb , Regierungsrat , Schwandorf . J. 32 .

Maku . II . 31 .
Marzell , Ur . II .

108 .
Müller , Studienaſſeſſor . J. 124 .

Nicklae , J . , Nürnberg . II . 43 . 87 .

bermeyer , W. , Rektor . II . 85 .D

Otte , Lyzeallehrer , Aſchersleben . II . 85 .

Philippſen , H. II . 56 .

Pieſchel , E. , Dresden . II . 82 . 108 .
Polesny , O. , Görlitz . J. 136 .
Prym , Walther , Bonn . ll . 94 .

I. 5. 13. 18.
99 . 114 . 123 .

138 .

20 . 23 . 31 . 34 . 42. 59 .

Ziegelroter Schwefelkopf . J. 93 .
Ziegenlippe . J. 18.

Zigeuner . J. 74 .

Zimt - Röhrling . l. 18 .
Zinnober - Täubling . IJ. 106 .

Zitterpilz . II . 5.
Zitronengelber Täubling . J. 106 .

Raebiger , Prof . Dr. , Halle . J. 42. 59 . 132 .
IL. 31 . 43 . 81 . 122 .

Remiſchberger , R. , Jena . J. 86 . 114 .
Ricken , A. , Dr. , Pfarrer , Lahrbach i. Rhön .

I. 131 . II , 25 30 . 39 68 . 92
Romell , L. , Stockholm . II . 114 . 123 .
Roß , H. , Dr. , München . II . 96 .

Sabalitſchka , Th . I. 55 . 71 .
Scheel , Stadtrat , Caſſel . II . 15.

Schlegel , H. , Direktor , Nürnberg . J. 9.
Schmidt . II . 30 .

Schmidt , H. II . 32 .

Schmidt , L. II . 70 . 87 . 111 .

Schnegg , Prof . Dr. , Weihenſtephan . J. 49 . 71 .

Schüßler , Nürnberg . [l . 33 .
Seidel , E. , Hauptlehrer , Lugknitz O. L. I. 74 .

87 . 88 . 98 . 122 . 135 . II . 43. 56 . 61 .
76 . 93 .

Siegert , W. l. 139 .
Soehner , E. , München . II . 30 . 90 . 102 .

110 . 118 .

Spilger , Prof . Dr. , Bensheim . I. 131 .
II . 26 . 48. 55 . 95 . 104 . 105 .

Thieben , Dr. , Wien . II . 95 .

Trojan , Joh . IJ. 101 .

Trooſt , Wiesbaden . J. 78 .

Trott - Helge , Misdroy . J. 46 . 75 .

Tunmann , O. , Bern . I. 90 . 125 .

Ulbrich , E. Dr. , Berlin - Dahlem . I. 37 . 50 .
60 .

Vibrans , H. II . 80 .

Weißbart , J . J. 112. II . 55 .
Wengener , Fr . , Rechtsanwalt , Schwandorf .

II . 44 .

Wilbrand , E. , Dr. , J. 133 .
Winkel , R. , Prof . , Magdeburg . J. 20

Witt , W. , Torgau . II . 91 .

Wölkerling , W. J. 102 . 127 . II. 70 .

Zeuner , H. , Würzburg . I. 2. 15.

in fjeilbronn a . N .

poſtſcheckkonto Stuttgart 15 120 .

bom dritten Band ab erſcheint „ Der pilz - und Kräuterfreund “

Hlle Beſtellungen , Zuſchriften , Sendungen ſind in Zukunft zu richten

Hn die „ Puk - Geſchäftsstelle “ , heilbronn a . N.
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An unſere Leſer ! 67

Wir bitten uns fortwährend die Adreſſen von

Bekannten und Freunden einzuſenden , welchen die

Gratis - Zuſendung eines Probeheftes vom „Pilz - und

Kräuterfreund “ angenehm wäre . Für ſolche Unter —

ſtützung in unſerem Beſtreben , den Leſerkreis unſerer

Zeitſchrift immer mehr zu erweitern , danken wir im

voraus beſtens .

Verlag Pilz⸗ und Kräuterfreund .

Büecherbeſprechungen .

Empfehlenswerte volkstümliche Pilzbücher :
E . Gramberg , Pilze der Heimat . Eine Aus

wahl der verbreiteſten , eßbaren , ungenießbaren und gifti —
gen Pilze unſerer Wälder und Fluren in Bild und Wort .

Mit 130 farbigen Pilzgruppen auf 116 Tafeln . Aus

Schmeils naturwiſſenſchaftlichen Atlanten . 1. Band :

Blätterpilze ,2. Löcherpilze und kleinere Familien . Verlag
von Quelle und Meyer in Leipzig 1913 . Preis
Band Mk . 5 . 80 .

Gramberg hat uns in ſeinem Werke eines der beſten
Pilzbücher geſchenkt , das wir kennen . Die von erſter
Künſtlerhand ausgeführten , prachtvollen Bilder ſind von

einem ausführlichen , für jedermann leicht verſtändlichen
Text begleitet , der die charakteriſtiſchen Kennzeichen durch
Sperrdrucke hervorhebt . Jeder Einzelbeſchreibung ſind
Angaben über die Verwertungsmöglichkeiten des Pilzes
beigegeben , die ja bekanntlich bei jedem Speiſepilz ver⸗

ſchieden ſind . Ein weiterer Vorzug , namentlich für den

Anfänger , iſt der Umſtand , daß gewiſſermaßen als Anhang

zu jeder Pilztafel ähnliche Pilzarten kurz gekennzeichnet
ſind , wodurch das manchmal ſchwierige Beſtimmen we —

ſentlich erleichtert wird .

Edm . Michael , Führer für Pilzfreunde . 3

Leinenbände ( handliches Taſchenformat ) mit zuſammen
345 Pilzgruppen , darunter 164 eßbare Arten . Jeder
Band für ſich abgeſchloſſen und einzeln käuflich . Verlag
von Förſter und Borries , Zwickau⸗Sa . Preis pro Band

7 . 50 Mk .

— Volksausgabe mit 39 der wichtigſten eß—
baren und giftigen Pilze in natürlichen Farben und

Größen . Preis kartoniert 2 Mk .

Neben Gramberg iſt das Michaelſche Pilzwerk das

vortrefflichſte der neueren Literatur . Prächtige , künſtleriſche
Abbildungen in naturgetreuen Farben und Größen ver —

anſchaulichen die genauen Beſchreibungen und ſtellen ſo
das wichtigſte und umfaſſendſte Pilztafelßwerk dar . Ein

reicher zeinleitender Text gibt über alle das Gebiet

berührenden Fragen erſchöpfende Auskunft und eine Be⸗

ſtimmungstabelle nebſt Geſamtinhaltsverzeichnis fördert
die Beſtimmung . Wem es nur um die wichtigſten eß⸗
baren Arten zu tun iſt , der kommt mit der Volksausgabe

ganz gut aus . Wer jedoch ſein Intereſſe auf die weniger
häufigen und minder bekannten Arten richtet , dem ſei die

meeeeeeeeeeeeeee eeeeeee

Pilz⸗ und Kräuterfreunde

werden höflichſt gebeten , beachtenswerte Pilzfunde ,
Bilder , Photographien , Clichees , Flugblätter , Be —

kanntmachungen , Zeitungsausſchnitte über Pilzver —
giftungen , Ausſtellungen , Marktpreiſe , Zuchtverſuche ,
Rezepte , Vereinsleben , Kurſe uſw . kurz alles über

Pilz - und Pflanzenkunde uns zukommen

zu laſſen . Koſten werden gerne vergütet . Im
Voraus beſten Dank —

Verlag des Pilz⸗ und Kräuterfreund .
Nürnberg , Tucherſtr . 20 .
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Zur Beachtung !
Mit der Schriftleitung des Pilz - und Kräuterfreundes

iſt eine

Pilzauskiunftsſtelle
verbunden zu deren fleißigen Benützung unſere Leſer höflichſ⸗
eingeladen werden . Sie hat den Zweck , eingeſandte Pilze

zu beſtimmen und über Wert und Verwendungsmöglichkei —
Auskunft zu geben .

Für die Einſender iſt folgendes zu beachten : Die

Auskunft wird unter Benützung des beigedruckten Gut

ſcheines koſtenlos erteilt . Der zu beſtimmende Pilz iſt ,
wenn möglich , in verſchiedenen Altersſtufen einzuſenden ,
da die typiſchen Merkmale bei einzelnen Arten teils nur

an jungen , teils nur an erwachſenen Pilzen zu erkennen

ſind . Als Verpackung eignen ſich am beſten derbe Papp⸗
ſchachteln und als Einlagematerial feuchtes Moos . Große ,
fleiſchige Pilze ſind trocken zu verpacken . Unbedrucktes

weißes Papier genügt .
Werden mehrere Pilzarten auf einmal eingeſandt ,

ſo ſind dieſelben nach Arten getrennt fortlaufend zu

nummerieren . Da zugeſchickte Pilze nicht mehr zurück⸗
geſandt werden können , iſt es zu empfehlen , ſich Vertreter

der eingeſchickten Arten mit denſelben Nummern verſehen
zurechtzulegen , um ſie mit der übermittelten Auskunft
vergleichen zu können . Porto für Rückantwort iſt ſtets

beizulegen . Ohne beiliegenden Gutſchein ud ihne Rläch

porto wird eine Auskunft nicht erteilt .

Fu alte Pilze ſind von der Beſtimmung ausgeſchloſſenm . Ditze

können als Warenprobe bis 250 gr. für 10 Pfg , bis 500 fr für 20 Pfg -
zugeſandt werden . Antwort ev. im Briefkaſten

Gutſchein .

Name

Anſchaffung des „ Führers für Pilzfreunde “ wärmſtens
empfohlen ; umſomehr als er ſich mit den zunehmenden
Kenntniſſen jeweils einen neuen Band zulegen kann .

( Das Verzeichnis wird fortgeſetzt . )

Sämtliche hier angezeigten Werke , ſowie alle ſon —

ſtigen Erſcheinungen des Buchhandels ſind ſtets zu beziehen
durch die

Volksbuchhandlung Hiſtoriſcher Hof ,

Stand

Wohnort

Straße 3 8 e

erſucht als Bezieher des „ Pilz - und Kräuterfreundes “
um Beſtimmung beiliegender Pilze und Angabe

Auguſt Henning jr . , Nürnberg , Tucherſtraße 20 .

( Gegründet 1890 ) Tel . 728 .

ihres Wertes . in Briefmarken adreſſierte
Rückantwortkarte — liegen bei .
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d. Blätter angewachſen :

33 Waſſerköpfe — Hydrocybe .

45 Beiſpiel : Roſtbrauner Waſſerkopf .

13 Schüpplinge —— Pholliota .

6 Beiſpiel : Sparriger Schüppling .

45 Schnitzelpilze — Naumcoria .

Beiſpiel : Ackerſchnitzelpilz .

e . Blätter buſchig ausgerundet :

Bitterlinge — Tricholoma .

Beiſpiel : Rötlicher Vitterling .
Tränenpilz — Hebeloma .

85
Beiſpiel : Tränender Hautkopf .

8 f . Blätter frei oder entfernt ſtehend :

Wulſtlinge — Amanita .

Beiſpiel : Perlpilz .
Schirmlinge — Lepiota .

Beiſpiel : Paraſolpilz .
Rüblinge — Collybia .

3** Beiſpiel : Wurzelrübling .

K Egerlinge — Psalliota .

„ Beiſpiel : Wieſenchampignon .
Tintenpilze — Coprinus .

Beiſpiel : Glimmertintling .
8. Blätter ſteif und zerbrechlich .

Täublinge — kussula .

Beiſpiel : Speiſetäubling .
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Beſtimmungstabellen
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für die Leſer des „ Pilz⸗ und Kräuterfreund “ .

E = A1 —21

Einteilung der Blätterpilze .
( Agaricineen ) .

Das ſind Pilze mit Blättern ( Lamellen ) auf der Hutunterſeite .

A. Nach der Hülle .

a . Doppelte Hülle :
Wulſtlinge ( Amanita ) .
Beiſpiel : Fliegenpilz .

b . Einfache deutliche Hülle :

Schirmlinge ( Lepiota ) .
Beiſpiel : Paraſolpilz .
Armbandblätterpilz ( Armillaria ) .
Beiſpiel : Hallimaſch .
Scheidenpilz ( Volvaria ) .
Beiſpiel : Wolliger Scheidenpilz .
Schüpplinge ( Pholliota ) .
Beiſpiel : Stockſchwämmchen .
Egerlinge ( Psalliota ) .

Beiſpiel : Champignon
Tintlinge — Coprinus .
Beiſpiel : Glimmertintling .
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c . Einfache undeutliche Hülle :

Schnecklinge — ULäimacium .

Beiſpiel : Elfenbeinſchneckling .

Tränenpilze — Hebeloma .

Beiſpiel : Widriger Tränenpilz .

Faſerköpfe — lnocybe .
Beiſpiel : Erdfaſerkopf .

Flämmlinge — Elamula .

Beiſpiel : Gelber Flämmling .
Gelbfüßler — Gomphydius .
Beiſpiel : Großer Schmierling .

Schwefelköpfe — Hypholoma .
Beiſpiel : Büſcheliger Schwefelkopf .

Kahlköpfe —Psilocype .
Beiſpiel : Wieſenkahlkopf .

Mürbpilze — Psathyra .
1

Beiſpiel : Kleinwurzelnder Mürbpilz .
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D. Nach den Blättern ( Lamellen ) .
a . Blätter am Stiele herablaufend :

Schnecklinge — Limacium .

Beiſpiel : Elfenbeinſchneckling .
Nabelpilze — Omphalia .
Beiſpiel : Glöckchen⸗Nabelpilz .
Seitenſtielpilze — Pleukotes .

Beiſpiel : Auſternſeitling .
Schmierlinge — Hygrophorus .
Beiſpiel : Großer Schmierling . 1

b . Blätter halboder zum Teilherablaufend :
Milchlinge — Lactaria .

Beiſpiel : Echter Reizker .

Trichterlinge — Clitocybe .
Beiſpiel : Nebelgrauer Trichterling .
Krämplinge — Pasxillus .

Beiſpiel : Kahler Krämpling .
Mehlpilze — Clitopilus .
Beiſpiel : Mehlſchwamm .
Schleimkopf — Myxacium .
Beiſpiel : Brauner Schleimfuß .
Flämmling — FPlamula .

Beiſpiel: Tannenflämmling .
c . Blätter faltenförmig herablaufend :

Faltenpilze — Cantherellus .
Beiſpiel : Eierſchwamm .
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Iluſtrierte Mlonatsſchrift für praktiſche und wiſſenſchaftliche Pil⸗ und Kräuterkunde .
Herausgegeben unter Mitwirkung von Botanikern und Pilzkundigen .

Heft 1. Nürnberg , 15 . Juli 1917 J. Jahrgang .

Was wir wollenl

Einige Worte zum Geleit !

Willſt Du ins Unendliche ſchreiten
Geh ' nur im Endlichen nach allen Seiten

Willſt Du Dich im Ganzen erquicken
So mußt Du das Ganze im Uleinſten erblicken

Goethe .

Ein Helfer und Berater in den Fragen ſeines Ge —

bietes will der Pilz - und Kräuterfreund vor allem

während des Krieges ſein . Wie es aber unter Freunden
Brauch iſt , will er ſeinen hoffentlich bald recht vielen

Leſern Auskunft geben über Herkommen , Zweck und Ziel
ſeines Weges .

Es iſt keine Kriegsidee , die mit der Herausgabe des

Pilz⸗ und Kräuterfreundes ihre Verwirklichung findet ,
denn obwohl erſt jetzt geboren , ſpielt der Krieg in der

ſtillen Geſchichte des Blattes ſchon eine bedeutſame Rolle .

1914 oder 15 wie wenig Pilzfreunde intereſſierten ſich
da für die Pilz - und Kräuterkunde ! Zwar der Stein

war im Rollen — zurück zur Natur war ein mehr und

mehr gehörter Ruf , bei dem auch unſer Gebiet Freunde

gewann , — der Krieg jedoch übertönte mit einem Male

alle Dinge und auch die Pilz - und Kräuterfreunde ſchienen

eher weniger denn mehr zu werden . Da blieb auch die
Pilz⸗ und Kräuterzeitung ungedruckt . Doch was zwei
Kriegsjahre niedergehalten hatten , die Not des dritten

gebar es um ſo mächtiger und ſo ſcheint auch hier nach

anfänglichem Rückgange der Krieg raſcher und tiefgreifender
mit Borurteilen und Einbildungen aufzuräumen , als es

jedenfalls in einer größeren Anzahl von Friedensjahren

gegangen wäre .

Aushungerung , — dieſes gewaltige Kampfmittel
iſt es , das Regierungen und den Einzelnen raſtlos auf
die Suche nach bisher noch ungeborgenen Lebensmitteln
zwingt . Wie ſo manches Andere , ſo entdeckt man, miß⸗

trauiſch zwar oft noch , aber ſtaunend und mit Verwun⸗

derung , welch reichen und köſtlichen Tiſch die Natur uns

auch in den Pilzen , Wildgemüſen und Kräutern
gedeckt hat . Doch nun mangelt vielfach das Wiſſen zum
Erkennen und ſachgemäßen Verbrauch dieſer Werte . Die

alten Rezepte und Kenntniſſe gingen verloren , ſind verſteckt,
oder in wenigen einzelnen Köpfen der Maſſe nicht zugängig .

Da erwacht nun der Pilz⸗ u. Pflanzenfreund aus ſeinem
Dornröschenſchlaf und will ſeinen Leſern von dem Wiſſen
und Erfahrungen bieten , die ahnend ſchon ge —

ſammelt wurden , will ausgraben , feſtlegen und

verbreiten , was unſerer Zeit verloren ging . Doch
ſoll über materiellen Geſichtspunkten die allgemein
wiſſenſchaftliche Seite nicht vernachläßigt , die Liebe
und der notwendige Schutz der Pflanzen gepflegt
und geweckt werden .

Immer größer wird die Bedeutung der wildwach —
ſenden Nutzpflanzen für das tägliche Leben . In behörd —
lichen Erlaſſen wird die Bevölkerung auf den Wert der

Pilze , Wildgmüſe , Tee - Erſatzpflanzen , Beeren ,
Heilkräuter , Wurzeln uſw . hingewieſen und zur

raſtloſen Erfaſſung und Ausnützung aufgefordert . Viele

pflanzliche Rohſtoffe zur Bekleidung , Oelgewinn⸗
ung , Viehfütterung , für Kriegsbedürfniſſe ,
Medikamente , Bäder u . ſef . können neu gewonnen
werden .

Ueber all dieſe Bemühungen und ihre Ergebniſſe
unterrichtet die einzige im deutſchen Sprachgebiet erſchei —
nende Fachzeitung ,

Der Pilz⸗ und Kräuterfreund .
In der Pilzabteilung wird Auskunft gegeben über

eßbare , verdächtige und giftige Pilze , über Erkennen , Be —

ſtimmung und Einteilung derſelben , Sammeln , Pilzzucht ,
Ausſtellungen , Doppelgänger , Pilzvergiftungen , Auskunfts⸗
und Beſtimmungsſtellen , Handel und Märkte , Verwertung
jeder Art , intereſſante Pilze , wiſſenſchaftliche Konſervierung ,
Literatur , Monatskalender , amtliche Bekanntmachungen ,
Vereinsberichte , Kochrezepte , Briefkaſten uſw .

In der zweiten Abteilung :

„ Nutzpflanzen aus Wald und Flur “
werden unſere wichtigen freiwachſenden verwendbaren

Gemüſe , nach und nach ausführlich und leicht erkenn —
bar beſchrieben und abgebildet , die ſchmackhaften Wild —

ſalate , auch die Wurzelgemüſe im Frühjahr und

Herbſt in Erinnerung gebracht . Hervorragende Beachtung
aber werden unſere deutſchen Teepflanzen , ſowie ihre
ſachgemäße Miſchung und Zubereitung finden . Auch die

Zuſammenſetzung vieler in der Preſſe um teures Geld



angebotener Spezialtees werden wir zur Kenntnis

der Leſer bringen .
Von den verſchiedenſten Heilkräutern wollen

wir durch wiſſenſchaftliche Unterſuchungen ihre chemiſche

Zuſammenſetzung und ihre Heilwirkungen durch die

Praxis erprobt feſtſtellen , ohne damit der Kurpfuſcherei
Vorſchub zu leiſten . Ueber die jeweiligen Marktverhält —

niſſe wird berichtet .
Aber auch den vielen durch den Krieg geſchaffenen

Invaliden , armen Kindern , alten und ar⸗

beitsloſen Leuten ſoll das Sammeln der wildwach

ſenden Pflanzen , ſei es direkt zur Nahrung , ſei es als

Arznei ' , Gewürz - und Giftpflanzen , Samen ete . eine ge —

ſunde , ſelbſtſtändige Beſchäftigung und lohnende Einnahme
quelle verſchaffen .

Sie ſoll dazu dienen , einen tieferen Blick in das

Leben und die Eigenſchaften der Pflanzen zu erſchließen
und nachdrücklicher auf deren mannigfache und nützliche
Verwendung hinweiſen .

Eine Anzahl bedeutender Botaniker und Pilz —
freunde , Wiſſenſchaftler und Praktiker haben
ſich zur Mitarbeit am Pilz - und Kräuterfreund bereit er —

klärt . Mit Hilfe dieſes Stabes hoffen wir unſer Ziel
zu erreichen . Nicht trockener Lehrſtil , auch keine ober —

flächliche Unterhaltungsdarſtellung , ſondern in klarer ,
jedem verſtändlicher Sprache und wiſſenſchaftlich gediegen

werden die Aufſätze gehalten ſein .
Die lange Kriegsdauer verſchlechterte natürlich die

äußeren Lebensbedingungen auch des Pilz - und Kräuter —

freundes . Allen Leſern iſt der Papier - , Farb - und Drucker —

mangel ete . bekannt , ſo daß die Fachzeitung nicht in dem

gedachten Umfang , Größe , Ausſtattung erſcheinen kann .

Im Quartformat und mit Schwarzdruckbildern

muß ſie ihre erſte Reiſe antreten . Dafür aber ſoll ſie

im textlichen Inhalt ausgleichen und auch der Preis iſt
ſo niedrig als möglich bemeſſen .

Dieſe Aufgabe zu erfüllen und immer beſſer zu er —

füllen , iſt dem Pilz - und Kräuterfreund aber auch nur

mit Hilfe ſeiner Leſer möglich . Von vielen

Seiten wurde dem Herausgeber abgeraten , die Zeitſchrift
bei den jetzigen wirtſchaftlichen und ſonſtigen Verhältniſſen
erſcheinen zu laſſen , aber wir haben das Vertrauen in

unſere Leſer , daß ſie uns die vielen Schwierigkeiten mit

überwinden helfen . Wodurch geſchieht das ?

l . Durch das Werben neuer Beſteller !
Jeder Leſer möge es ſich zur Aufgabe machen , wenigſtens
einen neuen Abnehmer zu finden .

ll . Durch perſönliche Mitarbeit ! Sei es

durch Anfragen im Briefkaſten , Beteiligung am Rezept —

austauſch , Einſendungen von paſſenden Aufſätzen , oder

durch Verbeſſerungsvorſchläge . Die Schriftleitung iſt für

alle Anregungen dankbar und erhofft ſich aus der Mit —

arbeit aller Leſer den beſten Nutzen für die Allgemeinheit .

Als Gründer und langjähriger Leiter des Nürnberger

Vereins für Pilzkunde , als Veranſtalter zahlreicher Pilz —

ausſtellungen in allen Gegenden Deutſchlands , als Aus⸗

kunftgebender der amtlichen Pilzbeſtimmungsſtelle Nürn

bergs , als Pilz und Sachverſtändiger der Naturhiſtoriſchen

Geſellſchaft , durch zahlreiche Vorträge und Auſſätze in

weiteſten Kreiſen bekannt , dürfte der Herausgeber Gewähr

für ſach und fachkundige Durchführung des Unternehmens

bieten .
Mit Pilzheil !

Schriſtleitung und Verlag .
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Giftpilze und Pilzvergiftungen .
Von Heinrich Heuner , Würzburg .

Der Weltkrieg , der große Lehrmeiſter , hat neben
manchen anderen erfreulichen Erſcheinungen auch eine

höhere und gerechtere Würdigung unſerer heimiſchen Pilze
in Bezug auf ihre Bedeutung in Volkswirtſchaft und

Küche gebracht . Allgemein kann man die Beobachtung
machen , daß das Intereſſe an den Pilzen wächſt . Auf
den Märkten werden weit größere Mengen von Speiſe⸗

pilzen zum Verkauf angeboten als in früheren Jahren ,
darunter manche neue Arten . Behörden und Preſſe geben
Anregungen zum Sammeln in Wort und Bild , Vorträge
und Ausſtellungen ſuchen Kenntniſſe zu verbreiten und

mehr als je prangen in den Auslagen der Buchhandlungen
die zum Teil prächtigen Abbildungen der neuen Pilzbücher .
Ueberall entdeckt der aufmerkſame Beobachter Anzeichen ,
daß die Pilzkunde nach jahrhundertelangem Dornröschen—
ſchlaf anfängt Allgemeingut zu werden .

Und doch wird trotz alledem der Pilzſegen unſerer
Wälder noch lange nicht in dem Maße ausgenützt wie

es möglich und wünſchenswert wäre . Noch gehen Jahr

für Jahr tauſende von Werten unbenützt zu Grunde ,

noch kennen viele nicht den würzigen Wohlgeſchmack
eines Speiſepilzes , noch iſt in vielen pilzreichen Gegenden
der Pilzgenuß unbekannt . Die Gründe dieſer Erſcheinung
liegen auf der Hand . Einmal iſt es eine völlige Gleich⸗
gültigkeit gegen die Nutzbarmachung dieſer Schätze des

Waldes , in der Hauptſache aber die Furcht vor Vergif⸗
tung , die einer allgemeinen Verwendung der Speiſepilze

hemmend in den Weg treten .

Die Kenntnis der Giftwirkung einzelner Pilze iſt

wohl ſo alt , wie die Wiſſenſchaft der Giftkunde ſelbſt .
Von dem griechiſchen Tragiker Euripides wird uns be

richtet , daß er Frau und 3 Kinder durch Pilzvergiftung
verlor . Der römiſche Kaiſer Tiberius , Papft Clemens
VII . , Kaifer Karl VI . ſind die Opfer giftiger Pilze ge⸗

worden . Schon in der Uistoria naturalis des älteren
Plinius ( 79 n . Ch. ) finden wir Angaben über die
giftigen Eigenſchaften gewiſſer Pilze . Der Baſeler Bo⸗
taniker Johannes Bauhier ( 162ʃ4) gibt uns in ſeiner

Historia pluntarum universalis ( erſt 1650 herausgegeben )
die erſte eingehendere Beſchreibung desKnollenblätterſchwam⸗
mes , — um dieſen Pilz handelt es ſich aller Wahrſchein⸗
lichkeit nach den er ausdrücklich als giftig bezeichnet .

Erſt gegen den Ausgang des 18. und Anfang des 19.
Jahrhunderts wurden dann Giftpilze wiſſenſchaftlich ein⸗
wandfrei beſchrieben und unterſucht . Auf die Ergebniſſe
der neuen und neueſten Forſchung werden wir ſpäter

zurückkommen .
Das Volk pflegt allgemein alle Pilze , die ihm als

nicht genießbar bekannt ſind , für giftig zu halten . Selbſt
gebildete Kreiſe teilen vielfach dieſe Anſchauung . So

wurde dem Verfaſſer bei einer Wanderung in dem außer⸗

ordentlich pilzreichen Odenwald , als er den Ortspfarrer



2

auf den Reichtum an Eierſchwämmen aufmerkſam machte ,
die Antwort , „ mit dem giftigen Zeug ( ) gäbe ſich hier —
zulande kein Menſch ab . “ Womit nicht ausgeſchloſſen
ſein ſoll , daß in einzelnen Gegenden , wie beiſpielsweiſe
im bayeriſchen Hochgebirg oder Böhmerwald die Kennt —
nis der Speiſe - und Giftpilze eine verhältnismäßig fort —
geſchrittene iſt .

Der praktiſche Pilzkenner unterſcheidet hinſichtlich der
Verwendbarkeit der Pilze in der Küche wohlſchmeckende ,
genießbare , ungenießbare , verdächtige und giftigeschwämme .
Daraus ergibt ſich ohne weiteres , daß nicht jeder ungenießbare
Pilz giftig ſein muß . Und zudem iſt der Begriff eßbar
ſehr bedingt . Man braucht kein Koſtverächter zu ſein ,
um den Pfeffermilchling mit ſeiner brennend ſcharfen Milch
ungenießbar zu finden . Trotzdem wird gerade dieſer Pilz
in Siebenbürgen , auch in Teilen Rußlands mit Vorliebe

verzehrt . Die übergroße Mehrzahl aller in unſeren Ge —
bieten vorkommenden Pilze dürfen wir als nur ungenieß⸗
bar bezeichnen . Immerhin bleiben noch 200 eßbare Arten

übrig . Zur Beruhigung ängſtlicher Gemüter ſei gleich
bemerkt , daß wir nur 12 giftige Pilze kennen . Bei
vieren davon iſt der Giftgehalt zweifelhaft und nur die drei
Arten des Knollenblätterpilzes wirken vollkommen tödlich .

Immer und immer wieder wird dem Pilzkenner
aus den verſchiedenſten Bevölkerungskreiſen die Frage
vorgelegt : Woran erkennt man die giftigen Pilze ? Und
immer wieder ſieht er ſich genötigt , ſogenannte Volks —

regeln zu bekämpfen , irrige , oft widerſinnige Anſchauungen
zu entkräften und ihnen zu begegnen . Es ſind aber auch
auf keinem Gebiete ſoviel falſche Meinungen verbreitet
wie auf dem der Pilze . Alte Pilzbücher , Zeitungsaufſätze ,
die meiſt kritiklos von einander abgeſchrieben ſind , viel —
leicht auch Großmutters Kochbuch oder die bewährte Er —
fahrung einer älteren Tante ſind vielfach die zweifelhaften
Quellen ſolcher Anſichten . Nur einige ſeien angeführt :
Vermeide Pilze mit grellen , leuchtenden Farben ! Scharfer
Geruch und Geſchmack ſind Zeichen von Giftigkeit . Alle

Pilze , deren Fleiſch bei Schnitt oder Bruch die Farbe
wechſelt , ſind giftig . Auch ausfließende Milch iſt ver —

dächtig . Verfaſſer hat ſich der Mühe unterzogen einen

beſonders hartnäckigen Verfechter des faſt unausrottbaren

Märchens von der Schwärzung des ſilbernen Löffels oder
dem Bräunen einer mitgekochten Zwiebel durch Verſuche
an Speiſe⸗ und Giftpilzen von der Unrichtigkeit ſeiner
Annahmen zu überzeugen . Erſt nach wiederholten Proben
ſah der Ungläubige ein , daß das Anlaufen des Silbers

nur auf eine chemiſche Verbindung von Schwefelwaſſerſtoff ,
der ſich zu Beginn des Zerſetzungsvorganges in älteren

Pilzen findet , mit dem Silber zurückzuführen ſei . Eher
wäre noch der Standpunkt eines Schäfers im Steiger —

walde zu billigen , der dem Verfaſſer verſicherte , daß er

ſeit Jahren alle jene Pilze genöſſe , die auch ſeine Hammel
verzehrten . Was dagegen die Hammel verſchmähten , ſei
giftig . All dieſe angeführten Regeln müſſen auf das ent —

ſchiedenſte als falſch und geradezu gefährlich bekämpft
werden . Es gibt keine kurze , allgemeingültige Formel ,
nach der Giftpilze von Speiſepilzen zu unterſcheiden ſind .
Es fällt ja auch niemanden ein , über die phanerogamen
Giftpflanzen eine ſolche zuſammenfaſſende Vegel wiſſen
zu wollen . Noch viel weniger iſt dies bei Pilzen möglich ,
deren Unterſcheidungsmerkmale vielfach ſo feiner , ſchwieri —
ger Natur ſind , daß gewiſſe Arten nur mit Hilfe des

Mikroſkops zu beſtimmen ſind . Das einzige , völlig
ſichere Mittel , Pilzvergiftungen zu verhüten iſt die wirk —

liche , durch eifriges , gründliches Studium erworbene
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vergiftung

Kenntnis . Durch ſie allein kann man ſich vor Mißgriffen
und Schaden bewahren . Wer Gelegenheit hat unter

Anleitung eines Fachmanns die Pilze kennen zu lernen ,
wird bald die erſten Schwierigkeiten überwunden haben .
Wem eine ſolche Bekanntſchaft fehlt , dem tut ein gutes

Pilzwerk vortreffliche Dienſte .
Das Publikum iſt leicht geneigt , jede vorkommende

durch Pilze verurſachte Geſundheitsſchädigung der Wirkung
von Giftpilzen zuzuſchreiben . In Wirnlichkeit jedoch
liegen die Urſachen der Erkrankungen vielfach wo ganz
anders . Die Unkenntnis des eigenartigen Aufbaues und

die darin begründete verkehrte Behandlung der Pilze vor

dem Genuß haben den größeren Teil aller Erkrankungen

durch Pilzgenuß herbeigeführt .
Die Pilze ſtellen ein allerdings ſehr gehaltreiches

Nahrungsmittel dar , — ſie ſtehen an Rährwert
unſeren beſten Gemüſen gleich , — ſind jedoch nicht
immer , namentlich bei unrichtiger Zubereitungsweiſe ,
leicht verdaulich . Diefer Eigenſchaft iſt es zuzuſchreiben ,
wenn nach dem Genuß größerer Pilzmengen bei Perſonen
mit ſchwachem Magen , zuweilen auch bei völlig Geſunden
Geſundheitsſchädigungen in Form heftiger Magenver —

ſtimmungen auftreten . Solche leichtere oder ſchwerere
Verdouungsſtörungen werden dann gerne als „Vergiftun —
gen “ bezeichnet , mit denen ſie jedoch gar nichts gemeinſam
haben . Dieſelben Erſcheinungen würden ſich auch nach

übermäßiger Aufnahme anderer Nahrungsmittel zeigen , z.

B . von Gurkenſalat . Ein Zuviel iſt eben immer geſund —
heitsſchädlich .

Die Mehrzahl aller Geſundheitsſchädigungen entſteht
zumeiſt durch Fehler , die beim Sammeln , Aufbewahren
und Zubereiten der Pilze gemacht werden . Jedes Pilz —
buch , jedes Flugblatt , jeder Zeitungsaufſatz weiſt ſo dringend
auf dieſe Fehler hin , daß ſich eine Wiederholung an dieſer
Stelle erübrigt . Der chemiſche Aufbau des Pilzkörpers
nähert ſich in vielem dem des Fleiſches . Infolgedeſſen
ſind die Pilze nach der Entnahme von ihren Standorten

in höherem Maße dem Verderben ausgeſetzt als andere

Pflanzen . Es iſt nicht immer notwendig , daß die ſich
bildenden Zerſetzungsſtoffe durch Geruch oder Geſchmack
ſo wahrnehmbar ſind , wie dies beiſpielsweiſe bei einem

getöteten Fiſch der Fall iſt . Trotzdem ſind ſie vorhanden
und zwar in umſo größerem Maße , je weiter die Zer —
ſetzung fortgeſchritten iſt . Daß dieſe Zerfallſtoffe giftige
Eigenſchaften beſitzen , iſt eine allbekannte Tatſache . In
dieſen Fällen kann man alſo mit Recht von einer Pilz —

ſprechen . Nur darf man die Schuld nicht
wirklichen Giftpilzen beimeſſen , ſondern ungeeigneter Ver —

wendung und eigener Unachtſamkeit . Die praktiſchen
Schlußfolgerungen ſind alſo die : Nur geſundes , nicht zu
altes Material , baldmöglichſte Zubereitung , kein zu langes ,
Aufheben , richtige Berwendung in der Küche . Auch hier —
über gibt jedes beſſere Pilzbuch erſchöpfende Auskunft .

( Schluß folgt )



Ein verkannter Speiſepilz .
Von Eugen Gramberg , Mönigsberg i. Pr —

Es gibt eine nicht geringe Zahl von Pilzarten , über

deren Genießbarkeit das Urteil der Verfaſſer von Pilz —
büchern und der ſonſtigen Pilzkenner weit auseinander ,

oft aber auch ganz in die Irre geht . Dahin gehören :
der zottige oder Birken - Reizker ( Lactaria torminosa ) , der

Mordpilz ( L. necator ) , der Pfeffer - Milchpilz ( L. piperata ) ,
der falſche Pfifferling ( Cantharellus aurantiacus ) , der

ſparrige Schuppenpilz ( Pholiota squarrosa ) , der Panther —
pilz ( Amanita pantherina ) , die Speiſe - Lorchel ( Gyromitra
esculenta ) und der rotbraune Reizker oder Milchling
( Lactaria rufa ) .

Es dürfte ſich verlohnen , den Wert des letzteren
einmal einer genaueren Betrachtung zu unterziehen . Ge —

hört er doch zu den häufigſten Pilzen in unſeren Nadel —

wäldern , der oft zu Tauſenden gefunden wird , ja mitunter

den Eindruck hervorruft , als wäre er ausgeſät . Wer ihn

noch nicht kennen ſollte , vergleiche die Pilze in meinem !

Pilzatlas „ Pilze der Heimat “ oder in Michael „ Führer
für Pilzfreunde “ oder auch in Hahn , „ der Pilzſammler “ .
Dieſer Pilz könnte eine wichtige wirtſchaftliche Rolle

ſpielen , wenn er nicht in den meiſten Pilzbüchern auf

die Bannliſte der Giftpilze geſetzt wäre . Schröter hielt
ihn für ſehr giftig , Michael und Migula für ungenießbar .
Als giftig gilt er bei Lindau , Wünſche Schwalb , Fries ,
im Pilzmerkblatt des Kaiſ . Geſundheitsamtes und in der

von Prof . Dr . Dammer , Berlin , im Auſtrage der Reichs —

ſtelle für Gemüſe und Obſt herausgegebenen neuen Pilz
tafel , die eine gewaltige Verbreitung gefunden hat , und

deren Bilder in allen Einzelheiten ungemein lebhaft an

die Abbildungen in meinem Pilzatlas erinnern , ohne je—
doch dieſe Quelle etwa zu verraten . Für verdächtig er —

klärt den rotbraunen Reizker Ricken und Hahn , kurz ,
man ſieht : eine einſtimmige Verurteilung !

Demnach mußte es als Wageſtück erſcheinen , wenn

ich dieſen Pilz in meinem Pilzbuch als unbedingt eßbar
erklärte . Es iſt ja nicht ausgeſchloſſen , daß er wie die

Speiſe Lorchel friſch vielleicht giftig iſt . Doch ißt ja nie —

mand rohe Pilze und langjährige Erfahrungen oſtpreuß —
iſcher Pilzeſſer haben erwieſen , daß der rotbraune Reizker

zu den Speiſepilzen gehört . Er kommt in großer Menge

auf den Königsberger Pilzmarkt und zwar bereits ab —

gekocht , in Wannen und Kübeln . Der ſcharfe Geſchmack
dieſes Milchpilzes , deſſen weiße Milch lebhaft auf der

Zunge brennt , wird dadurch aufgehoben , daß man die

zerſchnittenen Pilze einige Stunden wäſſert , ſie etwa 2

Minuten kocht , abſpült und wiederum einige Stunden

wäſſert . Hierauf ſchmort ( mit ſehr wenig Fett ) oder brät

man die Pilze etwa eine Viertelſtunde , worauf ſie nicht

übel ſchmecken , manchen ſogar wegen der pikanten Bitter —

keit beſonders zuſagen . Am beſten munden aber die rot

braunen Wilchpilze , wenn ſie in Eſſig eingemacht werden .

Sie bilden dann eine ſehr angenehm und würzig ſchmeckende

Zukoſt zu Fleiſchgerichten , mit der man ſich reichlich
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verſehen ſollte . Doch tut man gut , immer nur kleine

Einmachgläschen zu füllen , die bald verbraucht werden

können . “ )

Iſt auch der rotbraune Reizker kein ganz vollwer

tiger Speiſepilz , da er durch Wäſſern und vorheriges Ab

kochen einen Teil ſeines Wertes verliert , ſo wäre es doch

töricht , dieſen ſo häufigen Pilz deshalb von unſerer Tafel

zu verbannen . Werden doch unſere Siede - und Brat —

kartoffeln nicht viel anders als er behandelt , ohne uns

darum als minderwertig zu erſcheinen . Alſo : Sammeln

wir recht fleißig den bisher verkannten Schwamm , ohne

uns durch Vorurteile und die unrichtige Auffaſſung der

übrigen Pilzliteratur , die wohl ſehr allmählich einlenken

wird , irre machen zu laſſen .

Der rotbraune Milchling oder Milchreizker .

Ein mittelgroßer Pilz der faſt überall maſſenhaft
vorkommt vom früheſten Sommer bis zum Oktober und

November . Der 6 — 8 em große Hut iſt dunkelrotbraun ,

in der Jugend etwas weißlich ; der Hut iſt bei jungen

Exemplaren etwas eingerollt , ſpäter wird er gerade und

ſcharf , gegen die Mitte vertieft er ſich und in der Mitte

ſelbſt bleibt ihm ein ſpaßiger kleiner Buckel .

Das Fleiſch iſt weißlichgelb bis bräunlich . Die aus

allen Bruchſtellen und auch aus den Blättern reichlich

quellende weiße Milch iſt von ſehr ſcharfen Geſchmack ,

der lang nachwirkt . Die Blätter ſtehen gedrängt , ſind

anfangs gelblichweiß , gehen ſpäter ins dunklere , bleiben

aber immer heller wie der Hut .
Der glatte Stiel iſt feſt , vollfleiſchig , unten mit

abwiſchbarem , weißem Reif bedeckt , in der Farbe eben —

falls heller als der Hut , 47 em lang und ! 2 —1 em dick .

Über den Wert iſt in vorſtehendem Artikel geſprochen
und ich empfehle den Intereſſenten einen Verſuch . Auch

hier ſind mir Liebhaber des Milchlings bekannt , die aus

dem Pilz nach entſprechender Bearbeitung einen ſehr deli —

katen Salat machen .

Hier in Nürnberg wird derſelbe nach dem raſchen

Abbrühen in Eſſig in Steinguttöpfe gelegt und Winter

und Frühjahr zu Klöſen oder Salzkartoffeln als aus —

giebige Speiſe verwendet und gerne gegeſſen .
Nachdem nun einwandfrei erwieſen iſt , daß der

rotbraune Milchling trotz ſeines üblen Rufes ganz gut

zur menſchlichen Ernährung geeignet iſt , nachdem er in⸗

folge ſeines maſſenhaften Auftretens in großen Mengen

mit leichter Mühe geſammelt werden kann , ſo dürfte es

ſich wohl verlohnen , ihm mehr Aufmerkſamkeit zuzuwen —

den , wie bisher . Auch wäre der Verſuch , ihn zu trocknen

und ihn an Stelle des Gemüſes für die gemüſearme Zeit
des kommenden Frühjahrs zu verwenden , nicht von der

Hand zu weiſen . Die Erſahrung hat gelehrt , daß ſich

auch Milchlinge trocknen laſſen . Und das ſchlechteſte
Erſatzmittel wäre der getrocknete Milchreizker gewiß auch

nicht , wenn wir daran denken , was alles dem durch

haltenden Deutſchen an Erſatzſtoffen empfohlen und an —

geboten wird . Vielleicht kann ein Leſer des „ Pilz - und

Kräuterfreundes “ ſeinerzeit über ſeine Erfahrungen berichten ?

) Ueber das Derfahren , Pilze in Eſſig einzumachen , erfährt
man Näheres in dem „ Uleinen Pilzkochbuch “ von Emima und

Eugen Sramberg . Leipzig . Quelle und Mayer . Enthält 30 Re

zepte . Preis etwa 7s Pfg . In allen Buchhandlungen erhältlich oder

beſtellbar .

——

—
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Unſere Wöhrlinge .
Von Auguſt Benning , Vürnberg .

Unter der großen Familie der Löcherpilze ( Poly —
poraceen ) ſtellt die Gattung der Röhrlinge ( Boletus )
die meiſten eßbaren Vertreter . Entſtammen ihr doch unſere
größten und köſtlichſten Speiſepilze überhaupt : Steinpilz ,
Bronzeröhrling , Rotkappe , Kapuziner , Maronenpilz und

noch viele andere . Gerade ihre Anſehnlichkeit und ihr
herrlicher Wohlgeſchmack ſind von beſonderer Anziehungs —
kraft für den Pilzfreund und mit berechtigter Freude
entnimmt er auf ſeinem Beutezug dem Boden einen Trupp
kerniger , junger Steinpilze oder einen prächtigen braun —

roten Rothautröhrling , um ſie ſeiner Sammlung einzu —
verleiben . Und ſbeim Zurichten der Mahlzeit weiß die

Hausfrau die Ergiebigkeit , das feſte , appetitliche Fleiſch ,
den würzigen Geruch und Geſchmack der Röhrlinge ganz

beſonders zu ſchätzen . In Bezug auf Vielſeitigkeit der

Verwendung in der Küche , ob zu Gemüſe oder Salat ,
zum Einmachen oder Steriliſieren , zu Extrakt oder zum

Trocknen , ſtehen die Röhrlinge an erſter Stelle . Kurz , wir

haben alle Urſache , ihnen unſer beſonderes Augenmerk
zuzuwenden und uns ihre Gattungsmerkmale , ihre Ein —

teilung , ihre einzelnen Vertreter etwas näher anzuſchauen .
Wie ſchon der Name ſagt , iſt die Gattung der

Röhrlinge in dem eigenartigen Bau der Fruchtſchicht
( Hymenium ) gekennzeichnet . Wie dieſe Fruchtſchicht bei

den Blätterpilzen die Blätter oder Lamellen überzieht ,
dort die Sporen bildet und abwirft , ſo überkleidet die ,
Fruchtſchicht bei den Röhrlingen auf der Hutunterſeite
röhrenförmige Gebilde . Dicht aneinandergedrängte , loſe
miteinander verbundene , mehr oder weniger lange Röhr —
chen bilden eine zuſammenhängende Schicht . Dieſe läßt
ſich leicht von dem Hutfleiſch ablöſen und unterſcheidet
ſich ſchon auf den erſten Augenblick in Bezug auf Farbe
ung Weichheit unverkennbar von dem Hutfleiſch . Darin
beſteht das charakteriſtiſche Kennzeichen derganzen
Gattung . Im Gegenſatz dazu iſt nämlich die Köhren —
ſchicht bei den übrigen Gattungen der Löcherpilze mit dem

Hutfleiſche verwachſen , oft in dasſelbe eingeſenkt und

davon nicht zu trennen . Die Fortpflanzungsorgane , die

Sporen , entwickeln ſich alſo bei den Röhrlingen im Innern
der Röhren . Man kann ſich davon überzeugen , wenn

man den abgeſchnittenen Hut eines Röhrenpilzes auf ein

weißes Blatt Papier legt .
man auf dem Papier unzählige , winzig kleine , braun —

gefärbte Sporenhäufchen finden , die ein genaues Spiegel —
bild der Anzahl , Größe und Anordnung der Röhren
darſtellen . Bei der eigentlichen Gattung Röhrling hat
das Sporenpulver eine braune Farbe ; bei dem bläulichen
oder Kornblumen - Röhrling und dem Zimmtpilz ſind die

Sporen weiß , bei bem Gallenröhrling roſa und beim

Schuppenröhrling ſchwarz . Dieſer Umſtand hat die Wiſſen —
ſchaft veranlaßt , die vorgenannten Pilze bei der Einteilung
in beſonderen Untergattungen unterzubringen ( Suillus ,

Tylopilus und Strobilomyces ) . In nachſtchender Beſtim —
mungstabelle iſt jedoch dieſes Unterſcheidungsmerkmal
nicht berückſichtigt , da es ſich für das ſofortige Beſtimmen
nicht immer anwenden läßt . Das brauchbarſte und ver —

hältnismäßig einfachſte Kennzeichen zum Beſtimmen der

Röhrlinge iſt die Farbe der Röhrenmündungen , wie ſie

ſich dem Beſchauer beim Betrachten der Hutunterſeite
zeigt . Sie kann weiß , graulich , gelb , braun , grünlich ,
orange oder rot ſein und iſt nachfolgender Einteilung zu
Grunde gelegt .

Nach einigen Stunden wird ;
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Die Röhrlinge ſind zentral geſtielte , meiſt recht an —

ſehnliche , fleiſchige Pilze . Die Hutfarbe bietet wie bei

den meiſten anderen Pilzen kein ſicheres Unterſcheidungs —
merkmal , denn ſie iſt nach Standort , Alter , Witterung
und Belichtung recht wandelbar . Ein im feuchten Waldes —

dunkel gewachſener Steinpilz zeigt oft ein helllederfarbene
Hutoberfläche , die bei einem Exemplar , das ſich im Sonnen —

brand einer Lichtung oder eines Waldweges entwickelt

hat , tief dunkelbraun gefärbt ſein kann . Auf die Stellung der

Röhrchen zum Stiel iſt dagegen genau acht zu geben ,
weil ſie für manche Arten charakteriſtiſch iſt . Bisweilen

ziehen ſich die Köhrchen noch ein kleines Stück am oberen

Teil des Stils herab ( herablaufende Röhrchen ) , oder ſind

dieſem Stielteile angewachſen ( angewachſene Röhrchen ) ,
oder ſie ſind durch einen Zwiſchenraum , der wie eine

Furche zwiſchen Röhrenſchicht und Stiel herum verläuft ,
von dieſem getrennt . ( Buchtig angewachſene Röhren ,
oder frei . )

In der erſten Entwicklung des Pilzes iſt zuweilen
die Röhrchenſchicht feſt an den Stiel angedrückt und

hinterläßßt Spuren , die dann bei dem erwachſenen
Pilz in vergrößerter Form als netzartige Zeichnung
am Stiel ſichtbar ſind . Dieſe Beobachtung iſt namentlich

für den Satansröhrling und den ihm ſehr ähnlichen
Hexenpilz bezeichnend .

Bei einigen wenigen Röhrlingen iſt im Jugend —
zuſtande der Hutrand mit dem oberen Stielteile durch
einen weißen , häutigen Schleier verbunden , der die Röhren —
ſchicht überzieht und ſpäter , wenn der Pilz voll entwickelt

iſt , als häutiger , oft ſehr vergänglicher , hängender Ring
am Stiele zurückbleibt . In der Beſtimmungstabelle ſind
die beſchleierten und beringten Arten vorangeſtellt .

Schließlich ſei noch eine Eigentümlichkeit einiger
Röhrlinge erwähnt , nämlich ein mehr , oder weniger raſch
verlaufender Farbwechſel des Fleiſches oder der Röhren
bei Bruch oder Schnitt , bezw . bei Druck . Da gerade
der giftige Bertreter dieſer Gattung , der Satansröhrling
dieſe Eigenſchaft beſitzt , ſo ſei man in ſolchen Fällen
recht vorſichtig und ſcheide im Zweifelsfalle lieber einen

ſolch unſicheren Vertreter aus , als daß man ſich in die

Gefahr einer möglichen Vergiftung begibt .

Beſtimmungstabelle für die Röhrlinge ( Boleti ) .

In der Jugend mit Schleier , der ſpä
ter als Ring am Stiel , oder als Hautfetzen
am Hutrand zurückbleibt ,

1. Butterröhrling ( Boletus , luteus ) . Hut gold —
gelb bis braunrot , bei feuchtem Wetter und in der

Jugend ſchleimig , Oberhaut leicht abziehbar , Schleier
bleibt als bläulich ſchwarzer Ring am Stiel zurüchk .
Röhren hellgelb , fein , Stiel zylindriſch , weißlich , Fleiſch
weißgeblich . Eßbar .

2 . Schöner Röhrling ( Boletus elegans ) . Hut
gold - bis braungelb , mit Schleim bedeckt , der ſpäter ver —

trocknet , Schleier gelblichweiß , bleibt als ſehr vergänglicher
Ring am Stiel zurück . Röhren am Stiel angewachſen ,
gelblich , Stiel goldgelb , manchmal bräunlich , Fleiſch weich
und rein gelb . Eßbar .

2
3. Klebriger Röhrling ( Boletus viscidus ) . Hut

weißlich , ſchmutziggelb , ſchleimig , Rand mit Schleierfetzen ,
Stiel wie der Hut mit weißlichem , vergänglichen Ring ,

Röhren ſchmutzig graubraun mit großen eckigen Mün —

dungen , Fleiſch weiß , bläulich bis grünlichbraun werdend .

Eßbar .



1. Hohlſtieliger Röhrling ( Boletus cavipes ) .
Hut gelbbraun , manchmal mit Schleierreſten am Rande ,
Röhren grünlichgelb , angewachſen und herablaufend , Stiel

gelblich ockerfarben , hohl , über dem weißen Ring mit

netzartiger Zeichnung , Fleiſch gelb . Eßbar .
5. Schwarzer Schuppenröhrling ( Strobilomyces

strobilaceus ) . Hut mit ſchmutziggrauem Filz bedeckt ,
der in ſchwarze , dicke , dachziegelartige Schuppen zerreißt ,
Schleier bleibt als Hautfetzen am Hutrand hängen , Röhren
grau , etwas herablaufend , bei Druck rötlichſchwarz , Stiel

walzenförmig , grau bis ſchwarz , ohne Ring , Fleiſch weiß ,
bei Bruch rötlich , zuletzt ſchwarz . Genießbar .

( Schluß folgt . )

Die Pilzernte 1917 .
Von Johannes Jühling , Dresden - Fſchachwitz

nach dem ſchneereichen Winter 1916/17 ſahen wir

Pilzfreunde mit großen Hoffnungen in die Sukunft . Je

mehr Schnee , deſto größer die Bodenfeuchtigkeit , deſto reicher
die Pilzernte .

Und die Hoffnungen ſchienen ſich zu erfüllen ! Aller —

dings , die Morcheln blieben aus , aber das hatten ſie auch in
anderen Jahren getan . Dafür konnten wir viele prächtige
Schwefelporlinge ernten . In kpril und im Mai holte

ich mir aus den Uirſchenalleen der Gegend die herrlichen
Pilze , den erſten im Gewicht bvon reichlich acht Pfund ! Und
da hatten wir das beſte Mabl , das wir uns nur wünſchen
konnten , ja , wir haben ſo gar noch von dem Pilze ab —

geben können . Zubereitet wurde er genau nach Art der

ſauren Lunge oder der Kaldaunen , und wer den Pilz bei
mir ſah , der hielt ihn wohl für wirkliches Fleiſch , glaubte
ohne weiteres , daß er ſehr gat ſchmecken müſſe . Ich habe
mich dann noch oft auf mein Rad geſetzt und bin hinaus —
gefahren und nicht ein einzigesmal ohne Schwefelporling
heimgekommen , hätte noch mehr holen können , wenn die
hitze nicht einſetzte und das Perk des Trocknens ſchon am
Baume begann . Jedenfalls war der Unfang vielverheißend ,
und auch der Fortgang , denn nun erſchienen die Maipilze ,
allerdings ſpärlicher als ſonſt , aber ausreichend .

Doch die Hitze hielt an . der Wald begann auszutroch⸗
nen , die Wieſen verbrannten und ſtets kam ich mit leeren

händen von meinen Fahrten zurück . höchſtens einige
Stochſchwämmchen bildeten den Ertrag .

Endlich regnete es einen Cag zwei Tage ! ÜGber
nun wieder hinaus ! Richts ! Nicht einmal die anderen

Porlinge wollten ſich zeigen ! Und ſo iſt es geblieben
bis heute . Noch geſtern ( am 20 . Juli ) habe ich einen

Bergwald beſucht , aus dem ich ſonſt nie ohne 10 —20 und

auch 30 Pfund Pilze zurüchkam , und ich fand : einen

Schirmpilz , einen Steinpilz , und einige Rotſtielröhrlinge , die

noch brauchbar waren , neben vielen vermoderten ! Das war
alles ! Es iſt im Walde zu trocken geworden , und nur ein
Dauerregen kann da hilfe und Wandlung bringen . der
eine Croſt allerdings bleibt uns für die nächſte Zeit !
wWir können Egerlinge ( Champignons ) ernten , von denen
das Pfund hier mit ſehr holem Preiſe bezahlt wird . Das

iſt ja immer ſo : wenn andere pilze fehlen , ſtellt der

Wieſenegerling ſich ein ! Nur ſchade , daß er dem Pilz⸗
ſammler nicht das bietet , was er ſucht : das wunderbare
Streifen durch die ſommerlichen wälder und die Freude des

Findens ! hoffentlich ſchafft nun bald ein Dauerregen mit

folgender Wärme die Vorbedingungen für eine reiche Pilz —
ernte , deren wir mehr als je bedürfen .

TCebt einer der Pilzfreunde , der dieſe Seilen lieſt ,
aber in einer pilzreichen Gegend , ſo wäre ich ihm dankbar ,

wenn er mich zu ſich einlüde ! Ich will ihm gern mit

meiner reichen Erfahrung nützen und ihn die Pilze kennen

lehren , die er vielleicht bisher verachtete , will ihm auch

zeigen , wie er ſeine Schätze ſofort verwerten kann . Er

wird mir dankbar ſein . Alſo , bitte !

υ

Markt .

35 EA

München . Nach dem Marktbericht vom 13 . Juli
waren Pilze in ausreichender Menge vorhanden . Es

koſteten Rehlinge 1 „ 20 —1,50 , Steinpilze 1,50 , Rotkappen
0,80 —1,20 , Täublinge 0,50 —0,60 Mk . , je 1 Pfund .

Nürnberg . „ Gut Ding will Weile haben “ Spät
ſind ſie gekommen in dieſem Jahre , die Pilze . Boriges
Jahr um dieſe Zeit waren bereits das erſte tauſend Zentner
erreicht , denn mit ſeinem gelinden Winter und ſeinen
beſtändigen warmen Niederſchlägen hatten wir ein Aus —

nahmejahr . Mitte Juni waren Schwämme in kleinen ,
aber ſchönen Beſtänden , beſonders Pfifferling und Rot⸗ —

kappe am Markt . Der ſtädtiſche Verkauf brachte beträcht —

liche Poſten Eierſchwämme , das Pfund zu 85 Pfg . zum

Abſatz , die gern gekauft wurden . Anfang Juli kamen

40 - 50 Zentner Schwämme durch Vermittlung der Volks —

ernährungsgeſellſchaft aus dem bayeriſchen Wald und der

Oberpfalz , um ſie durch den ſtädtiſchen Verkauf direkt

an das Publikum abgeben zu laſſen . Bald aber ver —

minderte ſich infolge der trocknen Witterung die Zufuhr
und die Preiſe ſtiegen raſch auf 1 . 20 Mk . bis 1 . 50 Mk .

pro Pfund bei den Händlern . Waren es anfangs der

Eierſchwamm , ſo herrſchte in den letzten 14 Tagen
der Steinpilz und die Rotkappe ( Pfd . 1M . ) und

beſonders die Grün - Blau⸗ und Schwarztäub⸗
linge ( Pfd . 75 F ) vor . Auch der Wald - und Wieſen —
egerling ( Pfd . 1 ½ war bei einzelnen Verkäufern
vertreten . Das Pfund Zuchtegerlinge koſtete 1 . 50 Mk .
Walderdbeeren waren Witte des vorigen Monats in

namhaften Mengen zugeſahren und fanden bei der Zucker —
knappheit großen Abſatz . Sie hielten bis Mitte Juli an und

wurden in Hunderten von Körben zu 1 . 50 Mk . das Pfund
verkauft . Anfangs Juli wurden dann große Mengen Him —
beeren auf den mittlerweile von Kirſchen faſt verwaiſten
Markt gebracht . Sie wurden vom Publikum reißend zu

70 . 80 Pfg . gekauft , obwohl ſie in der Qualität oft be⸗
reits ſtark gelitten hatten .

Dinkelsbühl . Auf dem Schwammerlmarkte koſtete
zwiſchen Juni und Juli das Pfund Steinpilze 80Pfg . ü

Mk. , Regerl ( Eierſchwamm ) 70 — 80 Pfg . , Rotkappen
50 — 60 Pfga andere Arten waren bis jetzt wenig ver —

treten . Das Pfund Spinat betrug 20 Pfg . , eine Portion
Feldſalat 10 —12 Pfg . , eine Portion Brunnenkreſſe 10 —
15 Pfg . , das Pfd . Erdbeeren erſter Wahl 50 Pfennig

zweiter Wahl 30 Pfg. , Walderdbeeren 90 Pfg. , Himbeeren
( Garten und Wald ) 50 Pfg . , Heidelbeeren 60 Pfg .

NB . Wir bitten unſere Leſer höflichſt um Einſen —
dung der Marktpreiſe ihres Bezirkes .
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1917 . In ihrer Wohnung

von Schwämmen ein 30jähriger
der Zuſtand der Beiden

ins Krankenhaus gebracht

München , Juli

erkrankten nach Genuß

Schreiner und ſeine Ehefrau ;

verſchlimmerte ſich derart , daß ſie
werden mußten —

Wir möchten den Münchner Vertrauensmann um

nähere Unterſuchung und Mitteilung bitten .

= R

Aus dem Vereinsleben .

DDSS = — E I

Verein für Pilzkunde , Nürnberg .

Werte Pilzfreunde !
Seit faſt drei Jahren warten wir auf eine Beendig —

ung dieſes völker — und kulturmordenden Krieges , um

unſere ſo jäh unterbrochenen , friedlichwiſſenſchaftlichen
Vereinsbeſtrebungen wieder aufnehmen zu können . Leider

bis heute vergebens !
Nun hat eine am 13 . Juni trotz der ungünſtigen

Zeitverhältniſſe ziemlich zahlreich beſuchte Mitgliederver —

ſammlung einſtimmig beſchloſſen , vom Monat Juli ab

die Bereinstätigkeit wieder aufzunehmen .

Jeden dritten Dienstag im Monat

findet regelmäßige
Mitgliederverſammlung

ſtatt und zwar dank gütigen Entgegenkommens der „ Na —

turhiſtoriſchen Geſellſchaft “ im Luitpoldhauſe , parterre
links . Jeden erſten und dritten Montag im Monat

zwangsloſe Zuſammenkunft im alten Vereinslokale , Dou —

glashöhle , zwecks Beſtimmung von Pilzen und Kräutern

nebſt Ausſprache . Der halbjährige Beitrag für Juli bis

Dezember 1917 von Mk . 1.— wird demnächſt erhoben .

Liebe Naturfreunde ! Die Pilz - und Sammelzeit
beginnt . Mehr denn je hat die eiſerne Zeit unſere Be —

ſtrebungen als richtig und notwendig erkannt . Jeder

Pilzkundige kann ſeine Kenntniſſe im Dienſte der Allge —

meinheit in nächſter Zeit verwenden . Alle Wochentage
von 8 bis 10 Uhr und 3 bis 7 Uhr werden Pilze von

dem Gründer unſeres Vereins , Herrn Henning , in der

Pilzauskunfts - und Beſtimmungsſtelle gratis im Luit⸗

poldhauſe unterſucht .
Nun auf , zu neuer , erſprießlicher Vereinstätigkeit !

Mit Pilzheil !
Die Verwaltung

des „ Vereins für Pilzkunde , Nürnberg . “

Vereins - Kalender 1917 .

6•4
Juli : Verwaltungsſitzung ( Douglashöhle ) .

). „ Beſtimmungsabend .
17 . „ Monatsverſammlung im Luitpoldhaus mit Vor —

trag des Herrn Henning .

Beſtimmungsabend ( Douglashöhle ) .
29 . Pilz - und Kräuter - Lehrtour ( Tagestour ) .
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Pilz⸗Rezepte .
S —

W—. —
——4

E
2r — —

Pilzſalat ( ohne Oel ) . Die Pilze werden gut ge⸗

putzt und gewaſchen , mit wenig Schmalz weich gedünſtet .

Sie dürfen jedoch nicht zerfallen , da ſie ſonſt unanſehn —

lich werden und zu Salat nicht geeignet ſind . Hierauf

gießt man die Brühe ab , die man zur Suppe verwenden

kann , läßt die Pilze erkalten und übergießt ſie mit gutem

Eſſig . Der Salat wird nun mit Salz , Pfeffer , etwas

Paprika und geriebener ( nicht geſchnittener ) Zwiebel ge —

miſcht . Nach Geſchmack kann man auch etwas gehackte

Peterſilie hinzufügen .
8

Kartoffelkrokett mit Pilzen . 1½ Pfd . weich

gekochte , geſchälte Kartoffeln läßt man im offenen Topfe

auf der Seite des Herdes trocken und mehlig werden .

Oder man bocht die Kartoffeln am Tage vorher und

preßt ſie durch . Alsdann gibt man die Maſſe nebſt etwas

Butter , Salz , Mehl mit 3 Eigelb und Gewürz in ein

Töpfchen , dämpft die Maſſe unter fortwährendem Rühren

kurze Zeit und läßt ſie erkalten . Nun formt man runde

Paſtetchen , paniert , bäckt ſie , höhlt ſie aus und füllt ſie

mit den Pilzen , die vorher auf irgend welche Art als

Gemüſe am beſten als Ragout , zubereitet 5
3

Dieſes Gemüſe hat den ausgeſproch —

enſten Pilzgeſchmack und iſt am beſten geeignet den

Wohlgeſchmack einzelner Pilzarten zu erproben . Die

ſorgfältig geputzten und gewaſchenen Pilze werden mit

Salz überſtreut und in einem irdenen oder porzellanenen

Gefäße einige Stunden ſtehen laſſen . Der ſich bildende

Saft wird hierauf abgegoſſen , die Pilze mit heißer Butter

durchgeſchwenkt , der Saft nach und nach zugegoſſen und

die üblichen Gewürze zugegeben — Von der Verwendung

der Zwiebel ſehe man ab , weil ſie den feinen , empfind —

lichen Pilzgeſchmack beeinträchtigt . VI

Pilzpulver . Mon verwendet hicrzu Morcheln oder

Steinpilze , ſchneidet dieſelben in Stücke , trocknet ſie un⸗

mittelbar nachher auf Hürden gelegt in Backrohr oder

Backofen . Wenn ſie gut getrocknet und noch warm

ſind , zerſtoßt man ſie in einem Porzellan - Mörſer , nachher

ſeiht man ſie durch ein Haarſieb . Das ſo erhaltene Pulver
bringt man in kleine Fläſchchen , verkorkt ſie gut und

bewahrt ſie an einem trockenen Orte auf . Man verwendet

das Pulver zum Würzen von Soßen .

Gefüllte Kartoffeln . Getrocknete , gut geweichte

Pilze werden ganz weich gekocht , mit in Milch geweichter

geriebener Semmel , geriebenem Käſe und einer in Butter

angelaufenen Zwiebel vermiſcht , das nötige Salz gegeben

und die Maſſe in gekochte Kartoffeln , die man ſorgfältig

ausgehöhlt hat, gefüllt . Die Kartoffeln ſtellt man in mit

Fett ausgeſtrichene Pfanne und bäckt ſie im Ofen goldgelb .

Pilzſuppe . Getrocknete Pilze ljeder Art durchein —

ander geben das beſte Aroma ) , werden über Nacht ein⸗

geweicht und am andern Tage im Weichwaſſer ganz weich

gekocht, dann klar gewiegt und mit Brühwürfel aufge⸗

füllt. Iſt die Suppe wieder am Kochen , ſo kann etwas

Mehl oder klargekochte Haferflocken zum Dicken dazu —

gegeben werden . Eine kräftige , nahrhafte Suppe .

Pilzgemüſe .



Putzyklanzen
Hald und

Ueber das Johanniskraut .
Hypericum perforãtum ) .
Von E. Goldſchmidt , Nürnberg .

Johanniskraut ! — Unter dieſem Namen kennen

wir die ſchöne Pflanze , die unter zahlreichen Bezeich —

nungen überall zwiſchen den beiden Wendekreiſen zu

finden iſt . Wer kann ahnen , daß es dasſelbe Gewächs
iſt , das ſo viele Kräfte und Eigenſchaften in ſeinen

mannigfachen Namen offenbaren will : Hartheu , Blutkraut ,

Gottesgnadenkraut , Herrgottsblume ( Eifel ) , Herrgotts⸗
wundkraut , Leibwehblume ( Dithmarſchen ) , Kreuskrottch

( Böhmen ) , Jageteufel , Bockskraut , Mannskraft , Liebes —

kraut , Johannesblut , Hexenkraut , Haſenkraut uſw . ? —

Wirklich eine intereſſante Aufgabe der Geneſis dieſer
Namen nachzugehen !

Bevor wir uns aber mit dieſer Frage beſchäftigen ,
wollen wir uns die Pflanze erſt näher betrachten !

Zunächſt , wo findet man dieſes wertvolle Kraut ,
das uns ſchon durch ſeine nahe Verwandtſchaft mit dem

chineſiſchen Teeſtrauch nicht mehr ganz unbekannt iſtꝰ

Hõypéricum iſt ein Sonnenkraut , d . h. es ſucht
immer die Sonne : auf trockenen Hügeln und Aeckern ,

an Wegrändern und Rainen , auch in lichteren Wäldern ,

auf trockenen Wieſen , überall ſieht man zur Blütezeit

( Juli Auguſt ) die goldgelben Blüten leuchten ein

Schmuck der Landſchaft , eine Freude dem Wanderer .

Leicht iſt das freundliche Gewächs zu erkennen .

Aus dem verzweigten , rotbraunen Wurzelgeflecht erhebt
ſich der 35 . 80 em hohe Stengel , der ſich , ſchon weit

unten , ſtark verzweigt , und auf 2 Seiten kanalförmig
eingezogen iſt . ( Nicht zu verwechſeln mit der vierkantigen

Sumpfart ) . Die Laubblätter ſind gegenſtändig , am Stiele

ſitzend , länglich eiförmig . Beſonders charakteriſtiſch ſind

die Oeldrüſen , die aber ( nach Francé ) mit den Oelgängen
des Stieles und Blattnervs nichts zu tun haben . Hält
man ein Blatt von U. perforatum ( durchlöchert ) gegen

das Licht , ſo ſieht es aus wie von winzigen Nadeln

durchbohrt . Dieſe Löchlein ſind in Wirklichkeit aber

nur durchſchimmernde Gewebepunkte . denen das Blatt —

grün ( Chlorophyll ) entzogen iſt durch die erwähnten Oel —

drüſen , die etwa die Nierenfunktion zu erfüllen haben .
Bei jungen Blättern werden dieſe Organe vermißt .

Die honigloſen Blüten ſtehen in trugdoldigen , ſtatt —
lichen Blütenſtänden an den Spitzen des Stengels und

der Zweige . Der Kelch beſteht aus 5 lanzettähnlichen ,
ſchwarz punktierten Blättern . Die größeren Kronenblätter

ſind von rotgelber Farbe und unregelmäßig ſchwarz ge —

zeichnet . Die Blüte enthält zahlreiche Staubgefäße , die

zu drei Bündeln verwachſen ſind , und 3 auseinanderge —

ſpreizte Griffel . Das Oel der Pflanze , das beſonders in

den Kronblättern enthalten iſt , erweiſt ſich beim Drücken

der Pflanzenteile als blutrote Flüſſigkeit .

Dieſe Eigentümlichkeit ſteht natürlich in Beziehung
mit den Namen der Pflanze , worüber uns Franz Söhns

intereſſante Mitteilungen gemacht hat : „ Aus dem Blute
Johannes des Täufers — nach anderem aus dem Chriſti

iſt das um die Zeit ſeines Feſtes blühende Johannis⸗
kraut entſtanden , das daher der Augsburger noch heute

Blutkraut nennt , während andere Gegenden die Benenn

ungen Gottesgnadenkraut , Herrgottsblume , Hergottswund —
kraut und beſonders Hartheu ( d . h. durch den Stengel
hartes Heu “ ) dafür haben . Zur Entſtehung von Namen
wie Blutblume und Chriſti Blut ( Hunsrück ) hat ſicherlich
beſonders die Eigentümlichkeit der Pflanze Anlaß gegeben ,
daß ihre Blätter blutrote , im höchſten Grade auffallende
Flecken bekommen . Die Wirkung des Krautes iſt na⸗

türlich wunderbar über alle Begriffe ( Hypericon — über

alle Begriffe erhaben ) . Alle möglichen Krankheiten heilt

es , die Unholde verjagt es — daher Namen wie Jage —
teufel und Hexenkraut ( Schweiz ) —, im Kriege ſchirmt
und feit es ſeinen Träger und im Frieden erwirbt es

ihm die Liebe ſeiner Mitbürger .

) Nach anderm von Bart ( altd . ) = Birſch . D. V.
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Von beſonderer Wichtigkeit iſt es für das ſchöne
Geſchlecht . Wenn die Mädchen es um die Mitte der

Johannisnacht pflücken , und in das Waſſer ſtreuen , ſo
dürfen ſie aus dem Aufblühen oder Verwelken der Pflanze
mit unfehlbarer Sicherheit ſchließen , ob ſie in dem lau —
fenden Jahre einen Freier haben oder nicht . Infolge
ihrer hellen Oeldrüſen erſcheinen die Blättchen der Pflanze
durchbohrt und Satanas ſelber hat ſie durchbohrt aus
Zorn darüber , daß das Johannisblut , d. h. der beſonders
den Blumenblättern entpreßte Saft der Pflanze ſeinen
Teufeleien überall im Wege ſteht . Soll dieſer Saft doch
ſogar die Kraft haben , ihn ſelbſt zu bannen ! Unſere
ungläubig nüchterne Zeit bereitet eine Art Schnaps aus
der Pflanze , der gut gegen Leibweh iſt . In Böhmen
wird die Pflanze gegen Schmerzen im Rückgrat ange —
wandt und führt daherden Namen Kreuzkrottche Kreuzkraut ) .

Andere Namen ſind noch Alfblut , Unſerer Frauen
Bettſtroh , Frauenkraut , wild Gartheil uſw .

Eine ſolche Popularität iſt aber nun nicht unverdient .
Bekanntlich enthält das Johanniskraut wirklich eine

große Heilkraft und iſt in richtiger Erkenntnis auch ſchon
ſeit alten Zeiten als Heilmittel angewendet worden . Seine
Verwendung als Tee und Oel iſt ungemein häufig .

Die Blüten und Blätter , die im Juli und Auguſt
zu ſammeln ſind , werden zum Tee zubereitet . 30 gauf
11 Waſſer . Dieſer Tee iſt noch weiter zu gebrauchen
bei Leber - und Nierenleiden ( mit Zufatz von Aloe ) ,
Magendrücken , bei Bettnäſſen und nervöſem Kopfſckmerz .

Es wird übrigens empfohlen das Johanniskraut
zu gleichen Teilen mit Scharfgarbentee zu miſchen . Außer
dieſer Anwendung zum Abführen wird das Johanniskraut .
als Oel gebraucht . Dieſe Medizin , die allerdings zur Zeit
ſchwer beſchafft werden kann , wird folgendermaßen bereitet :

mreine Johanniskrautblüten ( ohne Stiel und Kelche )
wird in ½½ 1Olivenöl gelegt und in verſchloſſener Flaſche
an die Sonne geſtellt . RNach etwa 14 Tagen wird filtriert .

Dieſes Medikament dient äu ßerlich beſonders gegen
Hexenſchuß und Brandwunden ; innerlich gegen ( 6 — 8
Tropfen auf Zuckher ) gegen Leibſchmerzen und Blutſtör —
ungen .

Selbſtverſtändlich handelt es ſich immer nur um
das hier beſchriebene Johanniskraut Hypèericum berforatum .

Zum Schluß ſeien noch verſchiedene Rezepte aus
Kräuterbüchern angeführt , Rezepte , die das Kräuterbuch
von Loſch zitiert ( auch als Zeugnis aus alten Tagen
intereſſant ) :

„ Johanniskraut mit Blumen und Samen in Wein

geſotten und getrunken , jagt das Gift aus , treibt den

Harn in der Frauen Zeit , nimmt das viertägige Fieber
weg . Der Samen geſotten und getrunken , ſtopft den

Durchfall und iſt vortrefflich beim Blaſenſtein ; 40 Tage
nacheinander eingenommen , heilt dieſer Trank das Hüft⸗
weh . Das Waſſer mit rotem Wein getrunken und mit
einem Tuch auf den Bauch gelegt , ſtillt alle überflüſſigen
Stuhlgänge . Die Blätter mit dem Samen zerſtoßen und

aufgelegt heilen Brandwunden . Das Johanniskrautöl
mach ſo : Leg die friſchen Blumen in ein Glas , gieß
darüber Baumöl , ſtopf ' s oben zu und ſtelle es an die

Sonne und laß es einige Tage ſtehen , darauf ſeihe das

Oel ab , drück die Blnmen gut aus und nimm wieder

friſche Blumen dazu . Solches tue einigemal nacheinander .
Zuletzt ſtoß die Hülſen ſamt den Samen und lege ſie
auch in das Oel . Das Oel wird ſchön blutrvt , heilt die

Wunden , ſtillt die Schmerzen und den Durchfall . “
Dieſer außerordentliche blutreinigende Tee kann wie der

chinefiſche Tee und zwar möglichſt mit einem andern ge —
miſcht , täglich getrunken werden .

Iſt vielleichi die heutige Medizin nicht mit allem

einverſtanden , was alte Kräuterbücher lehren , ſo iſt doch
anerkannt , daß in all den Kindern der Natur gewaltige
Kräfte ſchlummern , die unbekannt oder unbenützt verloren

Aufgabegehen . Dem zu begegnen iſt unſer⸗ und die

dieſes kleinen Aufſatzes .

uVeber das Einkochen von Früchten
ohne Zucker .

Von Bans Schlegel , Direktor der ſtädt Unterſuchungsanſtalt in Nürnberg .

Die gegenwärtige Suckerknappheit macht es notwendig ,
bei dem beginnenden Einſochen von Früchten entweder ganz
auf den Suſatz von Sucker zu verzichten oder mit demſelben
doch möglichſt zu ſparen . Man kann Früchte mit wenig
oder auch ohne Zucker einmachen , wenn man entſprechende
Miſchungen aus ſüßen und ſauren Früchten verwendet . Als

ſüße Früchte gelten Uirſchen , Birnen und reife Stachelbeeren .
Ohne Sucker eingemachte Früchte ſind nicht weniger haltbar
als zuckerhaltige , denn die Haltbarkeit wird vor allem durch
den richtigen und genügenden Erhitzungsgrad ( Steriliſation )
und die richtige Kufbewahrungsweiſe bedingt . Die richtige
Steriliſation iſt erreicht , wenn die ganze Fruchtmaſſe minde —
ſtens eine halbe Stunde lang auf die Siedetemperatur des
Waſſers gebracht worden iſt . Richtig aufbewahrt werden
eingemachte §rüchte , wenn ſie vor dem Zutritt von Bakterien
oder anderen der Serſetzung bewirkenden Meimen geſchützt
ſind . Ein luftdichter Verſchluß iſt dabeil nicht unbedingt er —
forderlich ; es genügt auch , wenn die Gefäße mit gutem
ſogenannten Pergamentpapier zugebunden werden . Ein

Huckerzuſatz bedingt nicht die Haltbarkeit der eingemachten
Früchte , ſondern begünſtigt nur dieſelbe , wenn auf 1 Ceil
Früchte mindeſtens 1 Teil Sucker verwendet worden iſt .
Shne Sucker eingemachte Früchte können noch nachträglich
mit Sucker geſüßt werden . Hat man für das Haltbarmachen
( Eteriliſieren ) keinen beſonders konſtruierten Apparat , wie
Wech⸗Apparat u. dgl . , ſo kann man in folgender Weiſe ver —
fahren : Die fertig eingekochten Früchte werden noch heiß
in die Einmachgläſer eingefüllt ; letztere müſſen vorgewärmt
ſein . Die noch heißen Gefäße werden dann in einen ge⸗
nügend großen Uochtopf geſtellt , der einen Einſatz nach Urt
eines Hartoffeldämpfers beſitzt und mit heißem Waſſer ſo
weit gefüllt iſt , daß dasſelbe beim Kochen nicht in die Ein —

machgläſer eindringen kann . die letzteren werden , wenn
ſie einen Verſchlußdeckel haben , mit dieſem , oder wenn
ein ſolcher fehlt , mit gutem Pergamentpapier loſe zu —
gedeckt . Der Uochtopf iſt ebenfalls mit einem Deckel , oder
wenn die eingeſetzten Gefäße darüber hinausragen , mit

Cüchern abzudecken . Dann wird auf einem Herd - oder



Gasfeuer ſolange erhitzt , bis die bereits angegebene Steri —
liſation erreicht iſt . Die Zeitdauer des Erhitzens hängt von
der Größe der Einmachgefäße ab . Sie wird weſentlich ab —
getürzt , wenn die heiß eingefüllten Gefäße ſofort ſteriliſiert
werden . Nach Beendigung der Steriliſation läßt man den
Hochtopf bedeckt erkalten . Iſt dies geſchehen , ſo befeſtigt
man die Deckel der Hufbewahrungsgefäße oder bindet die
mit Papier abgedeckten Gefäße gut zu . Bei dieſem Fertig —
machen iſt unbedingt darauf zu ſehen , daß der
Gefäße immer durch die Abdeckung vor der Berührung mit
Cuft geſchützt bleibt . Von einer im Einmachen erfahrenen
Hausfrau erhalten wir zu dieſem Gegenſtand noch folgende
Zuſchrift : „ In unſerer zuckerarmen Zeit ſeien einer Haus⸗
frau , die ſchon jahrelang teils ganz ohne , teils mit nur
wenig Zucker einkocht , einige Bemerkungen geſtattet . Beim
Einkochen ohne Zucker iſt mehr denn je unbedin gtesusleſen der Früchte nötig . Jede auch nur ganzunſcheinbar beſchädigte Frucht iſt auszuſcheiden und die
Früchte vor dem Eintochen gründlich zu reinigen . Stein⸗
obſt , wie Pflaumen und 5wetſchgen , ſollten vor der Sterili⸗
ſierung etwas länger als weichere Früchte verkochtwerden . 5um Miſchen mit ſauren § rüchten eignet
ſich auch ganz vorzüglich der bisher wenig beachtete Kürbis —
Kürbis mit äpfel vermiſcht gibt ein ganz vorzügliches , vor
allen Dingen billiges und geſundes Mus , welches ohneieglichen zucker verwendet werden kann . In meinem Haus⸗
halt wird dieſes Mus ſchon ſeit Jahren in großen Mengen
hergeſtellt und es hat ſich dasſelbe ſogar bei Steriliſierungin gewöhnlichen Gläſern zwei Jahre lang friſch
erhalten . Ein Steriliſieren iſt auch ohne Apparat und
ohne teure Steriliſiergläſer in den gewöhnlichen bisher üb —
lichen Einmachgläfern und Steintöpfen möglich . “

Inhalt der

Deutſcher Erſatz - Tee .
Schon in Friedenszeiten wurde Tee

zen , beſonders von derLandbevölke
aus heimiſchen Pflan —

rung zum eigenen Bedarfhergeſtellt . Auch im Handel wurden beträchtliche Mengenabgeſetzt , da „deutſcher Tee “ , der von den nervenerregenden ,im Kaffee und chineſiſchen Tee enthaltenen Alkaloiden ,Koffein und Thein , frei iſt , wegen ſeiner Bekömmlichkeitund ſeines angenehmen Geſchmackes vielfach begehrt wird .Der Tee wird am beſten in kaltem Waſſer angefetzt undabgegoſſen , ſobald das Waſſer kocht . Die ſeither üblicheHerſtellungsart iſt einfach : Die Blätter der zu Tee ge —eigneten Pflanzenarten : Himbeere , Heidelbeere , Brombeere ,Moosbeere , Preißelbeere , ſchwarze Johannisbeere , Stech⸗palme , Kirſche , Birke , Ulme , Weide , Schlehe , Rot - undWeißdorn , u. a . werden ohne Stengel und Blattſtiele ge —ſammelt , getrocknet und zerkleinert und für ſich allein,oder in Miſchungen , oft unter Zuſatz von Waldmeiſterund dergl . verwendet . Wenig bekannt iſt , daß die meiſtender genannten Blattarten an Ausſehen und Wohlgeſchmackgewinnen , wenn ſie einer ähnlichen Behandlung unterzogen werden , wie der chineſiſche Tee . Die friſchen , grünenBlätter des echten Teeſtrauchs beſitzen keinen Geruch :das charakteriſtiſche Aroma entwickelt ſich erſt durch eineGärung , die künſtlich erzeugt wird , indem die friſchen

einem mit Handhabe verſehenen
Naſchinen ) , läßt ſie , leicht

der Beſchaffung und Verſe
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Blätter über Nacht auf Hürden ausgebreitet und dann ,in leicht gewelktem Zuſtand mit beſonderen Maſchinen ,
„Teerollmaſchinen “ , behandelt werden , die eine knetende
und zugleich rollende Bearbeitung der Blätter bewirken .
Die ſo bearbeiteten „ gerollten “ Blätter werden dann in
Trockenvorrichtungen bei 80 —1600 Grad C. , getrocknet .
Unterwirft man die einheimiſchen Blätter einer ähnlichen
Behandlung ( durch Kneten und ollen der friſchgepflückten
Blätter mit der Hand oder auf reiner Tiſchplatte mit

ſtarken Brett oder mit

zuſammengepreßt , über Nacht
ſtehen , und trocknet ſie dann , dünn ausgebreitet , in der
Sonne oder bei mäßiger Hitze im Ofen oder in beſonderen
Trocken Vorrichtungen , ſo erlangen ſie an Ausſehen , Ge —
ruch , Geſchmack Eigenſchaften , die dem echten chineſiſchen
Tee nahekommen , während der Tee aus den lediglich
getrockneten Blättern , der zwar auch ſehr angenehm
ſchmeckte , dies beſondere Aroma nicht hat . Zu dem be —
ſchriebenen Verfahren eignen ſich ganz beſonders Brom
beer - und Himbeerblätter . Wird auf reinſchwarzes Aus
ſehen Wert gelegt , ſo verwendet man nur Brombeerblätter ,
und zwar ſolche mit noch nicht oder nur ganz wenig be —
haarter , weißlicher Unterſeite . Himbeerblätter , in der
beſchriebenen Weiſe behandelt , liefern zwar ein ſehr wohl —riechendes und wohlſchmeckendes , aber kein rein ſchwarzesTeeerzeugnis , weil ſie weißbehaarte Unterſeite beſitzen . Der

Bayeriſchen Lebensmittelſtelle iſt es gelungen , eine eng⸗liſche Teerollmaſchine — wohl das einzige derzeit in Deutſch⸗land befindliche Muſter für 10000 Mk. zu beſchaffen , mittels
deren eine Münchener Fabrik Pharmazeutiſcher Präparateim Auftrage der Bayeriſchen Lebensmittelſtelle „ſchwarzen “Tee herſtellen wird . Da vorerſt nur eine einzige derartigeMaſchine verfügbar iſt , kommt für dieſes Jahr in der
Hauptſache die Herſtellung des „ grünen “ Tees in Betracht ,der nach Vereinbarung mit der Bayeriſchen Lebensmittel
ſtelle von einigen Firmen hergeſtellt wird . Die BayeriſcheLebensmittelſtelle hat eine umfangreiche Sammeltätigkeitfür die zur Herſtellung von grünem und ſchwarzem Tee
benötigten Himbeer - und Brombeerblätter eingeleitet . ZurSammlung werden außer den geworbenen Arbeitskräften
auch Schulkinder unter geeigneter Aufſicht herangezogenwerden . Die K . Bezirksämter , die Organe der öetlichen
Sammeltätigkeit und der Handel werden mitwirken bei

udung und der ſonſtigen Ge —
ſchäftsabwicklung mit den Fabriken . Der den Sammlern
zu bezahlende Preis wird ſo bemeſſen ſein , daß ein den
örtlichen Verhältniſſen angemeſſener reichlicher Tagesver —dienſt geſichert iſt . Die Bayeriſche Lebensmittelſtelle wirdden Tee an die Kommunalverbände verteilen . Es iſt zuwünſchen , daß möglichft weite Kreiſe dieſer für die Volks⸗
ernährung wichtigen Sache Intereſſe und weitgehendſteUnterſtützung widmen .
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Aufruf an alle Freunde des deutſchen Wäldesl
Unerſchöpflich ſind die deutſchen WäldeAllein an Pilzen , an Beeren und an Wildzkſie Tauſende und Abertauſende in

Nicht der hundertſte nicht der tauſendſte Teil davon wirdgeborgen ! Ungenutzt , ja verachtet , verkommt das andere !Brot und Fleiſch , das ſo Viele ſattmachen könnte ,

r an Schätzen !
räutern bergen

barem Geldeswerte !



namentlich
verfault !

Brot und Fleiſch ?
Ja , denn die Pilze ſind mehr als Brot , mehr als

Fleiſch ! Sie vereinen höchſten Nährwert mit höchſtem
Wohlgeſchmack ! Die Kräuter des deutſchen Waldes ſind
köſtlicher als ſo mancher teuere Tee des Morgenlandes ,
ſind heilkräftiger und wertvoller als ſo manche vielge —
rühmte Medizin aus fernen Gegenden !
Und wer trotzdem Pilze , Beeren und Wildkräuter nicht
ſelber genießen will , die der Wald von Jahr zu Jahr
immer wieder darbietet , der kann doch aus ihrem Verkauf ,
bares , lachendes Geld löſen , nach dem er gewiß trachtet !

Warum aber werden dieſe reichen Schätze des Waldes

nicht geborgen ? Warum müſſen ſie alljährlich von neuem

während des Krieges , verdirbt im Walde ,

ungenutzt zugrunde gehen ? Infolge uralten , törichten
Aberglaubens ! Infolge ungerechten Mißtrauens , und

infolge von Bequemlichkeit — und Faulheit !
Weil unſere Vorfahren die Pilze für giftig hielten ,

tun die meiſten es auch jetzt noch ! Weil es nicht für
vornehm galt , Beeren und Wildkräuter zu ſammeln , iſt
es auch heute noch nicht anders geworden ! Der Fein —
ſchmecker , der ſich den Braten mit dem franzöſiſchen
„ Mouſſeron “ würzen läßt , verachtet den ehrlichen deutſchen
Knoblauchpilz ! Und da nützt alles Reden und Belehren
des Einzelnen nichts ! Da nützen auch die Beſtrebungen
der Behörden nichts , wenn ſie überhaupt vorhanden ſind .

Die Törichten wollen ſich nicht überzeugen laſſen , daher
müſſen ſie dazu gezwungen werden !

Verhallt die Stimme des einzelnen Wohlmeinenden
ungehört , ſo muß er ſich mit anderen ſeinesgleichen zu —

ſammenſchließen , nicht zu Vereinchen und Vereinen , ſon —
dern zu einem mächtigen Bunde , der alle deutſchen Lande

überſpannt und umſpannt , deſſen Anhänger ſchließlich auch
im kleinſten Städtchen , im weltentlegenſteu Dörfchen zu

finden ſind , deſſen aufklärende Tätigkeit ein für allemal

aufräumt mit ſchädlichem Aberglauben und träger Be —

quemlichkeit , der durch die Tat , durch unumſtößliche Be⸗

weiſe darlegt , auch den Mißtrauiſchſten überzeugt , welchen
unſchätzbaren Wert Pilze , Beeren und Wildkräuter der

deutſchen Wälder haben !
Schließt euch zuſammen , ihr Freunde des deutſchen

Waldes . Ihr Pilzfreunde , ihr Beerenſucher , ihr Kräuter —

ſammler ! Bildet einen machtvollen Bund zu ſegensvoller
Tätigkeit ! Eint eure Stimmen , daß ſie nicht mehr un —

gehört verhallen können , ſondern gehört werden müſſen ,
und helft die reichen Schätze heben , daß ſie nicht ferner
ungenützt zugrunde gehen ! Sage keiner , daß es auf ihn
nicht ankomme ! Jeder und jede muß helfen an dem

großen Werke , des deutſchen Volkes Wohlfahrt und

Wohlſtand auf ſo einfache und ſo naheliegende Weiſe

zu heben ! Vorwärts zur Tat !

Der „ Pilzfreund “ bietet auch dazu die Hand , zeigt

euch den Weg ! Kommt ! Ergreift die Hand ! Geht
den Weg ! Helft ſelber die Zagenden führen ! Der „ Pilz⸗
freund “ werde das Werkzeug , um euer hohes Ziel zu

erreichen ! Laßt in ihm eure Stimme erſchallen ! Gebt

in ihm eure Erfahrungen kund ! Weißt nach , was der

Wald euch gegeben hat an allerlei Gaben alle die Jahre

hindurch und in dieſem wieder ! Dann verrichtet auch

ihr ein Werk , auf das das Vaterland in dieſer ſchweren
Zeit ſtolz ſein wird ! Kommt und helft ! Das wünſcht

von ganzem Herzen15
Johannes Jühling .

Zſchachwitz - Dresden , im Juli 1917 .
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Pflanzen⸗Monats⸗Kalender .
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Welche wildwachſenden Pflanzen können wir im

Monat Auguſt
für die Küche verwerten ?

Erklärung der Zeichen : b = Brot , e Conſerve ,
cf . — Confect , e - Eſſig , fl = Fleiſchbeilage , 8 — Ge —

müſe , gb = Gebäck , gr — Grütze , guW = Gewürz , h =

Heilzwecke , ks — Kaffeeſurrogat , m = Mehl , de —

Oel , s = Salat , sc Sauce , sp = Suppe , t = Tee ,
ts ee⸗Surrogat , W S Wein .

Sauerampfer g . 8. sp . sc ; kohlartige Gänſediſtel
( Saudiſtel ) g . s ; lanzettblättrige Diſtel 8 ; rane Gänſe —
diſtel g . 8: Sumpf⸗Gänſediſtel § . s . sp ; roter Gänſefuß
g ; ſteifer Gänſefuß 8 ; ſtumpfblätteriger Ampfer ( Grind —

wurzel ) hb; klettenartige Diſtel 8 . S8; Krebs - Diſtel ( Eſels —
diſtel ) g ; wollköpfige Diſtel g ; hochſtengelige Erdbeere e ;

Hügel - Erdbeere e ; Wald - Erdbeere e ; knollige Fetthenne
g . 8. sc ; rundblättrige Fetthenne g . 8. se ; dornige Hauch —
echel g : Wald Malve 8 ; ſcharfer Mauerpfeffer h ; ſechs —
zeiliger Mauerpeffer g . 8. Ssp ' sc ; weißer Mauerpfeffer
g . 8. Sp . sc ; zurückgekrümmter Mauerpſeffer § . S. Sp . Sc ;

Garten . Melde g : gem . Melde 2 ; roſenartige Melde

g . c ; ſpießblättrige Melde 8 ; tatariſche Melde 8; : Meer —

ſtrands - Wegerich g . s ; gem . Wieſenknopf g . s ; Beſenſtrauch
( Beſenginſter ) s . ' ; Wieſen - Bocksbart g Monats Erdbeere

o ; rote Johannisbeere c . W; gem . Kürbis 8 ; Melonen —

Kürbis g ; gem . Schlangenwurz g . m. b ; einjährige Sonnen —

roſe g ; Stachelbeere C. W; wohlriechende Süßdolde g . s ;
Waldkerbel g ; gem . Weiderich 8 ; arzneiliche Weißwurz
( Salomonsſiegel ) b ; gefleckter Aronsſtab m. b ; gem .
Bärentraube b : Meer - Binſe 8 : Brombeere c . t ; Sumpf
Dotterblume 8 ; Adler - Farn m. b; : Wurm - Farn h ; Glas —

ſchmalz ( Meerſalzkraut ) g . S. fl ; Rapunzel - Glockenblume
( echte Rapunzel ) g . s ; Heidelbeere ( Waldbeere ) c . cef. v ;

gem . Himbeere e : Zwerg - Himbeeren e ; blaublumiges
Knabenkraut 8. m ; geflecktes Knabenkraut m. s ; gem.
Knabenkraut m. ls ; männliches Knabenkraut m . s ; pyra —
midenförmiges Knabenkraut m. 8s; Soldaten - Knabenkraut
m . 5 ; großwurzelige Platterbſe g : Traubenkirſcheſe ; gem .
Waſſerlieſch b : Wegerich oe . g ; echter Alant e . ef ; gem .
Sauerampfer flg ; gem . Bärenklau ,g8; Alpen - Bärentraube
eHwkBeſenſtrauch ( Beſenginſter ) g : gem . Bruſtwurz ( wilde

Angelika ) c : knollentragende Diſtel ; 8 ; Krebsdiſtel ( Eſels —
diſtel g ; vielſtachelige Diſtel g : arzneiliche Engelwurz
( echte Angelika ) e ; gem . Kalmus e ; knolliger Kälberkopf
g . S. sp ; filzige Klette 8 ; ſpitzkeimender Knöterich m . g ;
ſchwarzer Kohl ( ſchwarzer Senf w ; Senf - Kohl gw . oe ;
Kriechenpflaume & Zentner - Kürbis g . cf ; Feld - Männertreu
g ; Meerſtrands - Männertreu g ; Paſtinake g . 8. fl ; Rohr —
kolbe g ; Waſſer - Schwertlilie kS . h ; flutendes Süßgras
( Mannagras )gr ; gefaltetes Süßgras gr ; weidenblättriger
Sanddorn g . &W. sc ; Felddiſtel g . s ; Queckengras m . b .

V
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Wie trocknet man Kräuter ? Von jedem , ſelbſt
dem kleinſten Spaziergange kann man zur Zeit eine

Anzahl gewürzige Kräuter mit heimbringen . Es iſt ſehr
wahrſcheinlich , daß kommenden Herbſt die Tees und Kräuter
in den Pflanzenhandlungen beſchlagnamt werden . Da
können wir unſern Leſern nur den dringenden Rat im

eigenen Intereſſe geben , ſich alle anfallenden Gewürz
kräuter wie Thymian , Salbei , Waldmeiſter , Rainfarn ,

Dill , Majoran , Pfefferkraut , Schafgarbe , Beifuß ete , ſowie
insbeſondere alle mediziniſchen Teepflanzen als Linden
blüte , Nußblätter , Brombeer - Erdbeer und Himbeerblätter ,
Kamille , Pfeffermünze u. ſ. w. zu ſammeln und für den
Winter und Frühjahr aufzubewahren . Nach dem Heim
kommen werden die Pflanzen ſorgfältig ausgeleſen , raſch
gewaſchen , in kleine Sträußchen gebunden , an einem
zugigen , aber warmen Orte vielleicht auf dem Boden
zwiſchen zwei geöffneten Fenſtern , an die Luft gehängt .
Die grelle Sonne ſoll man bei den Gewürzkräutern ver —
meiden , da ſonſt viel Aromaſtoffe verloren gehen . Die
Kräuter müſſen unbedingt gut und tüchtig getrocknet ſein ;
vor dem Fenſter hängende Pflanzen müſſen Nachts herein —
genommen werden , da ſie ſonſt die Feuchtigkeit anziehen
und ſich ſchlecht halten . Abfallende Blütenköpſchen wie
Camille , Pfeffermünze , Stiefmütterchen u. ſ. f. werden auf
Papier oder Schachteldeckel gebreitet und an der Luft bei
öfterem Umwenden getrocknet und in leichtem Säckchen
oder gut verſchließbaren Blechbüchſen , ( die runden Ver - !
ſandbüchſen der Zuckerhändler eignen ſich gut dazu ) auf —
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Steinkohle . Die Zapfen werden , um eine zu ſchnelle
Verbrennung zu verhindern , mit etwas Kohle und Koks

vermiſcht . Man bezahlt in Schweden für Fichten und
Kiefernzapfen gegenwärtig 2½ bis 3 Oere für das Kilo
gramm . Bei dem durch Arbeiter - und Transportſchwierig
keiten geſtiegenen Mangel an Heizmaterial erſcheint es

uns nützlich , auf die ſchwediſchen Erfahrungen hinzuweiſen .
Es gibt in Deutſchland ſehr leicht G elegen⸗
heit , Tannenzapfen zu ſammeln und minde
ſtens für den winterlichen Heizbedarf auf
zuſparen . Im beſonderen können die Kinder und die

ſtädtiſchen Ausflüägler auf das Sammeln von Fichten
und Kiefernzapfen verwieſen werden . Viele kleine Hilfe
ſchafft auch Großes .

Eine Nahrungsmittelſteuer .

Iſt es wirklich erforderlich , daß in heutiger Zeit
eine fürſtliche Forſtverwaltung eine Nahrungsmittelſteuer
einführt durch Erhebung einer Gebühr für das Sammeln
von Pilzen und Schwarzbeeren ? Die fürſtliche Forſtver —
waltung in Carolath im ſchleſiſchen Kreiſe Freyſtadt
hat den Gemeindevorſtehern am 24 . Mai eine Verfügung

zugehen laſſen , worin es heißt :
„ Um die Beeren und Pilze dieſes Jahr nicht der

allgemeinen Nutzung zu entziehen , werden in nächſter
Zeit für jedermann auf Wunſch Sammelſcheine bei
( Hier folgen Adreſſen ) ausgeſtellt . Da von einzelnen
Perſonen im vorigen Jahre eine ganz erhebliche Menge
Geld ( 1000 Mark und darüber ) durch Sammeln von

Pilzen und Beeren verdient worden iſt , vielfach aber

durch dieſen leichten Verdienſt der Arbeitskräfte der

Landwirtſchaft und anderen Betrieben entzogen worden

ſind , wird die für den Tag und Perfſon zu ent —

richtende Gebühr auf ! Marl feſtgeſetzt . Leute ,
die ohne Zettel im Walde betroffen werden , kommen

bewahrt . Sie werden fpäter als Gewürz an Suppen ,
Soßen , Brühen , Gemüſe ete . hochwillkommen ſein . Recepte
werden wir im Laufe des Jahres bringen .

Kaſtanienöl .

Im Kaiſerlichen Geſundheitsamt ſind , nach der ;
„Pharmazeutiſchen Zeitung “ Fütterungsverſuche mit Ka⸗
ſtanienöl unternommen worden . Auch die chemiſche Unter
ſuchung des Kaſtanienöles hat ergeben , daß es ſich in
ſeinen Eigenſchaften dem Rüböl nähert . Das Oel war
von klarer , goldgelber Farbe und wurde in einer Ausbeute
von 5, v. H. gewonnen . Mit Rückſicht auf dieſe Ergebniſſeder Verſuche ſoll nach Möglichkeit die geſamte Kaſtanien —
ernte auf Oel verarbeitet werden . Es handelt ſich um
die überall angepflanzte Roßkaſtanie ( Aesculus Hyppo -
Casteinum L. ) Die bitteren Samen werden bei uns in
Süddeutſchland ſchon längſt durch Auskochen für unſere
Haustiere genießbar gemacht und verwendet .

Kiefernzapfen als Heizmaterial .
Die ſchwediſchen Tageszeitungen berichten ,

ſchwediſchen Privatbahnen ſeit einiger
macht wurden , Kiefernzapfen als Brennmaterial zu be —
nutzen . Die Verſuche ſollen ganz vorziiglich ausgefallen
ſein , ſodaß jetzt Kiefernzapfen in erheblichem Umfange ‚

verwendet werden . Man hat berechnet , daß 2 Tonnen
Zapfen denſelben Heizwert haben , wie J Tonne deutſche

daß auf
Zeit Verſuche ge
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höchſtens
Ein beſonderes Mittel bie

Heit leider nur Bd . J.

unnachſichtlich zur Beſtrafung . “
Dieſe Anordnung , die natürlich auch arme Leute

beim Sammeln von Beeren für die eigene Nahrung trifft ,
wird als eine drückende Härte empfunden , und es wäre

an der Zeit , daß dieſe Nahrungsmittelſteuer ſo bald als

möglich aufgehoben wird ! Und ſollte es einen da wun
dern , wenn in der heutigen ſchlimmen Zeit die arme Be
völkerung aufſäſſig wird und ihren Groll über dieſen
ſchimpflichen Erlaß an dem Förſter ausläßt ? Ob da die
Lergebene Ermahnung “ viel nützt , welche kürzlich der
Vorſitzende der Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt an die

Forſtverwaltungen erlaſſen hat , um das Sammeln von
Beeren und Pilzen zu erleichtern .

E

E
trüb ge⸗

Sie können
noch hell wird

Brief kaſten .

Abonnent Beerenwein . Wenn der Veerenwein
vorden iſt , ſo iſt er eben nicht richtig behandelt worden

durch längere Lagerung probieren , ob er
für gibt es nicht .

„ Berlin . Vom großen neuen Michagel
geliefert werden ; Bd .

Prof . Dr . L
kann z.

1 . ſoll im Monat Auguſt ,Bd. IIl . Eude Oktober fertig werden . Wir ſerden einſtweilen denBand . Beſten Pilzgruß .
Herrn L. , Mmünchen : Das eingeſandte Eremplar iſt Kuss .lephantina
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Beich iſt in der Hakur der Tilch gedeſft ,

aber hennen muß man die Kabrn!
RRRRRRRRRrrrrrrrrrree

Gchafft Pilzbeſtimmungs⸗ und Auskunftsſtellen!
Von Aug . Benning , Nürnberg —

Es muß mit Befriedigung anerkannt werden , daß

ſtaatliche , gemeindliche und private Organiſationen , ganz

beſonders aber Einzelperſonen in wirklich aufopfernder

Weiſe in den letzten Jahren und beſonders in den jüng⸗

ſten Monaten eine überaus aufklärende , rege Tätigkeit

zur Kenntnis der Pilze entfaltet haben . Aus allen Pro —

vinzen des deutſchen Reiches , Oeſterreichs und der Schweiz
gehen uns Mitteilungen über Abhaltung von Pilzlehr —
kurſen , Pilzausſtellungen , Pilzwanderungen für Vereine

und Schulen , ferner über Lichtbildervorträge , Gründung
von Pilzvereinen , Aufſtellung von Pilzſchaukäſten uſw .

zu . Auch unſere Preſſe läßt es nicht an gelegentlichen

Hinweiſen und Artikeln ſehlen . Trotz der Schwierig
keiten der techniſchen Herſtellung und des Papier - und

Druckermangels ſind eine ganze Anzahl mehr oder weni

ger empfehlenswerter , neuer Pilzbücher und Tafeln er —

ſchienen .
Aber einer äußerſt wichtigen und unbedingt notwen —

digen Einrichtung wird höheren Orts leider nicht die ge

nügende Beachtung zuteil , die ſie verdient ; das iſt die

Schaffung von ſtaatlichen oder gemeindlichen

Pilzbeſtimmungs⸗ und AUnterſuchungsſtellen .

Und doch ſind ſie das Rückgrat dieſer ganzen

ſo gemeinnützigen Beſtrebungen . Wenn auch in

den Städten die Pilzmärkte im Allgemeinen einer ſach —

kundigen Kontrolle unterworfen ſind , ſo darf man nicht

überſehen , daß auf den Märkten nur / der Pilzernte
zum Berkauf kommt , während / derſelben durch Private
geſammelt und vielfach auch privat verkauft wird , ſich
alſo der Kontrolle vollſtändig entzieht . Ein

ſind hierauf zurückzuführen .

neiſten deutſchen Staaten auf

den Standpunkt geſtellt , daß man möglichſt durch die

oben erwähnten Veranſtaltungen die breiten Schichten
des Volkes aufklären ſoll und ſo dann wohl eine viel

billigere und praktiſchere Erfaſſung dieſer Millionenwerte

ſtattfinden wird , als durch eine ſtaatliche Organiſation .

Bei der ungeheuren Ausdehnung , die in den Groß

ſtädten in dem letzten Jahrzehnt die Touriſtik genommen
hot , kann ſich der Fernſtehende kaum eine Vorſtellung

machen , was nach einem Regen , beſonders an den

Sonntagen in Ruchſäckhen und Waſchkörben an Pilzen

hereingeſchleppt wird . Schon Samstags wandern ſie

hinaus , übernachten , und kommen dann vollbeladen heim .

Es ſind nicht mehr die Wälder der nächſten Umgebung ,

die aufgeſucht werden , ſondern bis zu 5 ) Kilometer weit

dehnen ſie ihre Jagdzüge aus . Man bcetrachte ſich nur

im Eiſenbahnwagen oder am Bahnhofe die Ankommenden

mit ihrer Beute . Zu Hauſe werden dann die bekannten

Pilze ausgeleſen , wie Eierſchwamm , Steinpilz , RNotkappe
uſw . Aber mit den anderen Arten da hat es ſeinen

Haken . Man holt das gekaufte Pilzbuch , ſtudiert die

Abbildungen , benützt ſeine freie Zeit , um draußen in der

ſchönen Natur Pilze zu ſammeln und macht die Erfahrung
— daß es in vielen Fällen außerordentlich ſchwer iſt ,
einen bisher nicht gekannten Pilz lediglich nach Abbil —

dung und Beſchreibung völlig ſicher zu beſtimmen . Man

bringt eine Anzahl Pilze heim , nach den Büchern müſſen
es wohl die oder jene eßbaren ſein , aber ganz ſicher fühlt

man ſich doch nicht , und bevor man das Leben ſeiner

Familie aufs Spiel ſetzt , wirft man nach langem Schwan —
ken und Beiſeitelegen den oder die unbekannten weg .

Man lieſt ja ſo viel von Pilzvergiftungen in den Zei —

tungen . Nach meiner Erfahrung ſind es ganze große,
eßbare Gruppen von Pilzen , welche auf dieſe Weiſe ihren

Zweck verfehlen . Es ſind geradezu ungeheure
welche ſo ungenützt zu Grunde

gehen .

gut Teil Pilzvergiftungen
Hat man ſich doch in den 1

Sollen alſo unſere 200 Arten Speiſepilze volks⸗
wirtſchaftlich voll ausgenützt und der menſchlichen Er —⸗

nährung reſtlos zugeführt werden , ſo iſt umgehend die
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Errichtung ſolcher Pilzunterſuchungsſtellen aller Orten in
die Wege zu leiten !

In den kleineren Orten geſchieht dies wohl am
Praktiſchſten dadurch , daß ein Pilzkundiger ( Pfarrer ,
Lehrer ꝛc. ) aufgeſtellt und durch die Zeitung ( Amtsblatt )
bekannt gegeben wird . Die „ Pilzſprechſtunde “ wird auf be⸗
ſtimmte Tagesſtunden beſchränkt nach Vereinbarung mit
dem Auskunftgebenden , z. B . 11 —12 Uhr Mittags , 7 — 8
Uhr Abends . Die Gemeinde ſtellt dem Betreffenden ein
großes Pilzwerk , den großen Michgel oder Grambergund Lindau zur Verfügung und vergütet etwas für Zeit —
verluſt und Studium .

Anders hingegen in den induſtriellen Großſtädten .Hier nimmt , insbefonders in ergiebigen Jahren , die Un —
terſuchung in den Erntemonaten Juli —Oktober eine Perſontüchtig in Anſpruch , obwohl man die Amtszeit auf be
ſtimmte Stunden beſchränken kann . An den Montagenhat ſolch ein „Pilzſachverſtändiger “ ausgiebig zu tun und
zu reden . Dazu kommt noch , daß viele ſeltenere und
wiſſenſchaftliche Arten unterſucht und beſtimmt werden
müſſen . Denn das Publikum ſetzt ſich aus allen Schichten unſerer Bevölkerung zuſammen und es iſt oft in⸗
tereſſant , die verſchiedenen Wünſche und Anſchauungenüber dieſes verhältnismäßig noch junge Gebiet zu hören .Auch manche intereſſante Aufzeichnungen über die Be
nennungen in den verſchiedenen Gegenden und die Pilzeim Volksglauben kann man machen . Einen breiten
Raum nimmt natürlich die Erklärung über die Erken
nungszeichen und Unterſchiede der Pilze und ganz beſon⸗ders die ſachgemäße Zubereitung und richtige Verwertungein . Viel praltiſche Vollksaufklärung wird hier geleiſtet .Günſtig iſt es , wenn die Beſtimmungsſtelle zugleichmit einer ſtändigen Pilzausſtellung verbunden werden
kann , weil ſeitens des Publikums gerne einzelne Pilzederſelben überlaſſen werden und beides bequem Hand inHand geht . Die Stadt Nürn berg zum Beiſpiel hateine größere Summe der Naturhiſt . Geſellſchaft daſelbſtüberwieſen , welche die Errichtung einer Pilzbeſtimmungs —ſtelle , verbunden mit einer

f
großzügigen Ausſtellung vonPilzen , Wildgemüſen , Teepflanzen , Verwertung derBrenneſſeln , Kerne und Oelfrüchte , Futtermehl in präch —tiger Weiſe dargeſtellt , ermöglicht hat . Sie hat einen Pilzſachverſtändigen angeſtellt , welcher außer der Leitung derBeſtimmungs - und Auskunftsſtelle die erklärenden Rund —gänge in der Ausſtellung zu führen hat .

In dem Vertrage heißt es unter Anderem :
Naturhiſtoriſche Geſellſchaft errichtet
ſtelle zur koſtenloſen Auskunftserte
heiten , ſowie zur koſtenloſen Beſ
Wildgemüſen , die zu dieſem Zwecke eingeſandt ader vor —gelegt werden . Herr H. erledigt die einſchlägige Schreib —arbeit , beſorgt die Aufklärung und Anlernung des Publikums in volkstümlicher , leicht verſtändlicher Weiſe undhält 5 öffentliche , volkstümliche Vorträge ab , deren Zeit⸗punkt die Naturhiſtoriſche Geſellſchaft feſtſetzt . Ferner hater , ſoweit irgend möglich , bei allen ihm vorgelegten , genauzu beſtimmenden Pilzen , auch ſoweit ſie nicht genießbarſind , Zeit und Ort des Fundes , ſowie Bodenart feſtzu —ſtellen , und in eine Tabelle einzutragen . Die Tabellenſind monatlich anzuliefern . Die erforderlichen Form⸗blätter ſtellt die Naturhiſtoriſche Geſellſchaft zur Verfügung .Die Verwertung der Ergebniſſe der Feſtſtellungen , welchedie Erlangung einer wiſſenſchaftlichen Ueberſicht über dieStandorte der Pilze bezwecken , ſteht der NaturhiſtoriſchenGeſellſchaft zu . Für ſeine Auskünfte iſt Herr H. der

„ Die
eine Pilzauskunfts⸗

ilung in Pilzangelegen —
timmung von Pilzen und
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der Stadt Königsberg von ihm gef

Naturhiſt . Geſellſchaft gegenüber voll verantwortlich . “Kleine , gedruckte Pilzbeſtimmungszettel mit : DeutſcherName Verwertung Datum — können den Leutenoder auswärtigen Auskunftſuchenden mitgegeben oder
mitgeſandt werden . Faſt ſämtliche vorgezeigten Pilzewerden raſch , kurz mit Datum in den Rubriken : UnechteBlätterpilze Echte Blätterpilze — Löcherpilze Son —ſtige Arten in ein Schmierbuch eingetragen , die ſeltenerenArten und das erſte und letzte Vorkommen unter Berück
ſichtigung der jeweiligen Witterung in das wiſſenſchaftliche Tabellenbuch übertragen . Beſondere Abweichungenwerden regiſtriert .

Ebenſo hat die Stadt Kö nigsberg in Preußeneine ſtädtiſche Pilzbeſtimmungsſtelle ſeit mehreren Jahren
eingerichtet , um die Kenntniſſe der Pilze ins Volk zu
tragen . Unter der Leitung unſeres Mitarbeiters HerrnLehrer E . Gramberg ſtehend , kann hier jeder Ausflügler

undene Pilze koſtenlosbeſtimmen laſſen . Um jedoch zu verhindern , daß wahllos30 . 40 Pilzarten rückſichtslos ausgeriſſen und zur Be
ſtimmung vorgelegt werden , darf jeder Auskunftſuchendenur 1. Arten beſtimmen laſſen . So wird der Einzelnedieſe wenigen Arten wirklich kennen lernen und zugleichwird der Pilzreichtum unſerer Wälder nicht unvernünftiggeſchädigt . Auch Auswärtige können Pilze zur Beſtim —
mung einſenden , haben jedoch für jede Pilzart eine Gebührvon 50 Pfg . zu bezahlen . Die verſchiedenen Pilze ſind
zu nummerieren . Zugleich bewahrt man daheim dieſelbenPilze mit den entſprechenden RNummern auf , um ſie beim
Eintreffen des umgehenden Beſcheides zu vergleichen undnach irgend einem guten Pilzwerk nochmals zu prüfen .Auf der Beſtimmungsbeſcheinigung iſt der deutſche und
lateiniſche Name der betreffenden Pilze , ſowie der Vermerk
enthalten , ob ſie eßbar , ungenießbar oder giftig ſind .Aus Göttingen liegt mir eine Karte des Herrn L .Finke vor , der die Beſtimmung höherer Pilze vornimmtund pro Art 15 Pfg . berechnet . In Aachen erteilt der„Pilzſpezialiſt “ Herr Formen in ſeinem Geſchäftslokalejederzeit Auskunft .

Freilich wird es an manchen Orten an theoretiſchund praktiſch geſchulten , geeigneten Perſonen fehlen . Iſtes doch immerhin ein großes Stück Verantwortung , dasder Betreffende übernimmt . Denn ſolch ein Auskunftgebender ſollte eigentlich in der Lage ſein , jeden Pilzſchon nach den äußeren Merkmalen in ſeine Familie ,Gattung ' und Untergattung einzureihen . Das ganzewiſſenſchaftliche Einteilungsſyſtem nach der Farbe derSporen , nach Hüllenbildung , Anheftungsweiſe des Sporen —lagers , nach Geſtalt und Form , nach Jugend - und Alters —ſtadium muß ihm geläufig ſein . Solche Sicherheit lernt manerſt im Laufe von Jahren durch ſtändige Beobachtungenund Unterſuchungen . Dazu ſoll der Betreffende auchce und populär dem Publikum demonſtrierenKönnen .

Im Anſchluß an die gemeindlichen Nahrungsmittel —unterſuchungsſtellen , naturwiſſenſchaftliche Vereine Pilz —und Kräutervereine ꝛc. läßt ſich dieſe Frage ſicher in be⸗friedigender Weiſe löſen und es wäre nur eine Freudedieſen Aufſatz bald und überall beherzigt zu finden .Natürlich wird die Verwertung der Anzahl vonArten von der mehr oder weniger großen Kenntnis desAuskunftgebenden abhängen . Da aber in der Hauptſachenur die in großen Maſſen vorkommenden Arten in Be⸗tracht kommen und dieſe Anzahl auf ca . 75 Sortenbeſchränkt iſt , ſo können auch intelligente Leute nach und



nach für dieſe Zwecke angelernt werden . Seltenere , un —

bekannte Pilze werden eventuell Fachgelehrten zur näheren

Beſtimmung zugeſandt . Jeder Leiter einer Beſtimmungs —
ſtelle wird beſtätigen , daß der Andrang mit der Zeit

abnimmt , weil das Publikum ſpäter nur noch die Arten

vorlegt , welche es nicht kennt und nur neue Pilzfreunde
ſich melden .

Als Lokal eignet ſich jeder helle , am beſten zu ebener

Erde gelegene Raum mit 2—: breiten Tafeltiſchen . Von

den in großer Zahl abgenommenen anfallenden giftigen ,

madigen und ungenießbaren Pilzen werden die giftigen
und faulen Pilze in Kübeln geſammelt und als guter Gar —

tendung verwendet , während die madigen , ungenießbaren
und zweifelhaften Schwämme mit einer großen Schere in

Stücke geſchnitten und vor den Fenſtern oder im Hof —
raume an der Sonne getrockhnet werden . Sie werden

ſpäter nochmals zerkleinert oder in größeren Quantitäten

gemahlen und dem Schweine , Hühner oder Fiſchfutter

beigemengt , ſo daß eine reſtloſe Ausnützung der Ware

ſtattfindet .
Man reiche deshalb bei jeder Stadt - oder Gemeinde —

verwaltung , wo das Bedürfnis gegeben iſt , unter Vorlage
dieſes Aufſatzes den Antrag ein auf Schaffung von

amtlichen Pilzbeſtimmungs - und Unter⸗

ſuchungsſtellen , denn

1. wird die Pilzſpeiſe volkswirtſchaftlich betrachtet

im Werte von Millionen der menſchlichen Ernährung

zugeführt ,
2 . werden die ſonſt unvermeidlichen Pilzvergiftungen

verhütet und Menſchenleben dem Staate als Arbeitskraft
und Steuerzahler erhalten ,

3 . die Kenntnis der Pilze , insbeſondere aller eßbaren
Arten , wird dadurch aufs Vorteilhafteſte gefördert ,

4. der mykologiſchen Wiſſenſchaft wird bei ſachkun
diger Handhabung durch lokale Feſtſtellung der Arten

eine begrüßenswerte Förderung zuteil ,
5 . die hiefür in Betracht kommenden Koſten ſind ſo

minimal , daß ſie in faſt gar keinem Verhältnis zu den

erreichten Vorteilen für Staat und Voll ſtehen .

V

Giftpilze und Pilzvergiftungen .
Von Beinrich Feuner , Würzburg —

( Schluß ) )

Wenden wir uns nun den Vergiftungen durch ei —

gentliche Giftpilze zu . Es wurde bereits angeführt , daß
in unſerem Gebiet neben einer kleinen Anzahl verdächtiger
Arten nur 12 Giftpilze vorkommen . Unter dieſen ſind

bezüglich ihrer Giftwirkungen Abſtufungen zu machen .

Abſolut tödlich wirken die 3 Wulſtlinge , der grüne , gelb

liche und weiße Knollenblätterſchwamm ( Amanita Phal -
loides , mappa und verna ) . Ihnen reiht ſich der Fliegen⸗
ſchwamm und ſeine große , braune Abart der Königsflie⸗
genpilz ( Am. regalis ) an . Nachgewieſenermaßen ſind auch

der Kartoffelboviſt ( Scleroderma vulgare und der Satans —

röhrling ( Boletus Satanas ) giftig . Bei den drei folgenden:
Speitäubling ( Kussula emetica ) , Giftreizker ( Lactaria tor -

minosa ) und büſchliger Schwefelkopf ( iypholoma fas -
eicutare ) ſind die Anſichten über den Giftgehalt geteilt .
Die meiſten Autoren führen ſie als giftig an . Dieſer

Annahme widerſpricht die Tatſache , daß die beiden letzteren
Pilze in einzelnen Gegenden zum Genuſſe verwendet
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werden . Trotzdem iſt Vorſicht geboten . Endlich ſind noch
der Perlpilz ( Amanita rubescens ) und Pantherwulſtling
( Am. pantherina ) zu erwähnen , die an ſich gute Speiſe —
pilze darſtellen , deren Oberhaut jedoch allein den Giftſtoff
enthalten ſoll . Genauere wiſſenſchaftliche Unterſuchungen
darüber ſind dem Verfaſſer nicht bekannt .

Wer kennt nicht den Fliegenſchwamm , der im Früh —
herbſt mit ſeinem vom ſatten Gelb bis dunklen Zinnoberrot
leuchtenden , mit weißen Hüllfetzchen beſetzten Hut ein

Schmuck unſerer Wälder iſt . Schon in der Schule wird

ſeine Giftigkeit gelehrt und die fliegentötende Wirkung ge —

prieſen . Und doch iſt gerade dieſer Pilz ein noch unge —

löſtes Rätſel ſeines ganzen Geſchlechts . Hier ſtehen prak —
tiſche Erfahrungen und wiſſenſchaſtliche Ergebniſſe in

ſchroffem Gegenſatz einander gegenüber . Zwei vortreffliche
Pilzforſcher , Michael und Gramberg , haben durch Verſuche
an ſich ſelbſt die Unſchädlichkeit des Pilzes erprobt . Der

Verfaſſer felbſt hat ſchon wiederholt einzelne ausgewachſene
Fliegenpilze nach Abzug der Oberhaut , teils roh , teils

zubereitet verzehrt , ohne die geringſte nachteilige Wirkung
zu verſpüren . Auch von anderen Pilzkennern wurden

ſchon gleiche Verſuche mit demſelben Ergebnis angeſtellt .
In einem Dorfe in der Nähe Würzburgs wurden im

Herbſt 1916 Fliegenpilze von kriegsgefangenen Franzoſen
in Menge geſammelt , und unter Zuſatz von Wein oder

Eſſig zubereitet und mit großem Appetit gegeſſen . Von

einigen Gegenden Deutſchlands , dem Erz - und Fichtelge —
birge , wird uns der Genuß der Fliegenpilze berichtet .
Dieſen Tatſachen ſtehen eine Reihe ſchwerer , ſogar
tödlicher Vergiftungsfälle gegenüber , die ſchon Kromb —

holz in ſeinem berühmten Prachtwerke ( 1831 —49 ) mit

peinlicher Gewiſſenhaftigkeit aufführt und beſchreibt , die

aber auch von der Medizin in der neueren Zeit wiederholt
feſtgeſtellt wurden und großes Aufſehen erregten . Der

amerikaniſche Gelehrte William Ford , Profeſſor an der

Univerſität Baltimore , der ſich beſonders mit dem Studium

der Pilzgifte beſchäftigt , teilt in The Journal of infecti —

ons diseases einen beſonders heftigen Vergiftungsfall durch
den Fliegenpilz mit , der in kurzer Zeit den Tod des Er —

krankten herbeiführte .
Die erſte Unterſuchung des im Fliegenpilz enthallenen

Giftſtoffes wurde bereits im Jahre 1811 vorgenommen ,

jedoch erſt 1869 gelang es den Chemikern Schmiedeberg
und Koppe aus dem Fliegenpilz einen chemiſchen Körper ,
ein äußerſt giftiges Alkaloid , darzuſtellen , das ſie Mus

karin nannten . Durch Verſuche wurden nachgewieſen ,
daß das Muskarin in hervorragendem Maße die Eigen —
ſchaft beſitzt die Arbeit des Herzens vollkommen zum

Stillſtand zu bringen . Ein Nerv , der Vagus , der die

Aufgabe hat , die Herztätigkeit bis zu einem beſtimmten
Grad zu hemmen , ſie alſo gewiſſermaßen zu regulieren ,
wird bis in ſeine feinſten Verzweigungen und Endungen
durch Einführung von Muskarin in ſtarke Erregung ge—
bracht . Dieſe nervöſe Erregung bewirkt einen völligen
Stillſtand der Blutzirkulation . Als Gegenmittel wendet

man das Atropin an , das aus der Tollkirſche gewonnen
wird . Dasſelbe äußert genau die gegenteiligen Wirkun —

gen wie das Muskarin . Es iſt nämlich imſtande , den

herzhemmenden Vagus vollſtändig zu lähmen . Dieſe
beiden Stoffe wirken demnach einander entgegengeſetzt , ein

Verhältnis , das die Wiſſenſchaft mit Antagonismus be —

zeichnet . Tatſächlich gelingt es auch , die Muskarinwir —

kungen durch Atropineinſpritzung aufzuheben . Trotzdem
ſtarben die Patienten an Bergiftung und zwar unter

Krankheitserſcheinungen , die mit dem aufgenommenen



Muskarin in keinem Zuſammenhang ſtehen konnten .

Zudem iſt der Muslaringehalt des Fliegenpilzes derart

gering , ( 0,7 —0,8g auf 1 kg Pilze ) daß eine Menge
von 4. 5 kg. nötig wäre , um eine tödliche Vergiftung
herbeizuführen , ein Fall , der praktiſch nicht gut möglich
ſein dürfte . Einer eingehenden Forſchung iſt es auch ge
lungen , zwei weitere gefährliche Gifte im Fliegenpilz feſt —
zuſtellen , denen die eigentliche gefährliche Wirkung zuge —
ſchrieben werden muß . Wir werden uns noch näher mit

ihnen beſchäftigen . Wie bereits ernähnt , iſt es bis heute
noch nicht gelungen , die Widerſprüche in der Beurteil —

ung der Giftwirkung zu klären . Ob die Behauptung
Michaels , das Gift ſei nur in der Oberhaut enthalten ,
richtig iſt , ob nur die Abart Königsfliegenpilz lebensge
fährlich wirkt , ob der Giſtgehalt des Pilzes im Norden

höher iſt als im Süden , ob er nach Standort , Jahreszeit
und Witterung größeren Schwankungen unterliegt : die

Löſung all dieſer Fragen müſſen wir der chemiſchen
Wiſſenſchaft überlaſſen . Es iſt nur zu wünſchen , daß es

recht bald gelingen werde , hierin Klarheit zu ſchaffen .
Solange keine einwandfreien wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe
vorliegen , müſſen wir den Fliegenpilz als Giftpilz be —

trachten und ihn dementſprechend behandeln .
Der gefährlichſte aller Giftpilze überhaupt , dem auch

der weitaus größte Teil aller vorkommenden wirklichen
Pilzvergiftungen zuzuſchreiben iſt , iſt der Knollenblätter —

ſchwamm nebſt ſeiner weißen und gelblichen Abart . Ue —

bergehen wir ſeine Beſchreibung , die jedes Pilzbuch mit

peinlicher Genauigkeit gibt und wenden uns ſeinen Gift —
ſtoffen zu . Zahlreich ſind die ſchweren Erkrankungs - und

Todesfälle , die uns durch die Preſſe alljährlich zur Kennt —

nis kommen . Ein beſonders typiſcher Fall ereignete ſich
im Oktober 1915 in Würzburg . Von 6polniſchen Land —

arbeitern ſtarben 5 innerhalb 8S Tagen an dem Genuß
dieſes Giftpilzes . Der ſechſte genas erſt nach monate —

langem Krankenlager . Wie unberechenbar auch dieſer
Pilz bezüglich ſeines Giftgehaltes iſt , beweiſen einige über —

raſchende Mitteilungen . Kobert ( berühmter Toxikologe
an der Univerſität in Roſtock ) ſchreibt in ſeiner Encyclo —
pädie der geſamten Heilkunde , daß nach ſeinen Beobach —
tungen Amanita phalloides in Norddeutſchland gegen die

Oſtſeeküſte hin nicht giftig ſei . Ebenſo ſtellt Steinvorth
in den Jahresheften des naturwiſſ . Vereins für das Für⸗
ſtentum Lippe ( 1904 ) die Behauptung auf , daß in der

Umgebung Hanovers bei dem Knollenblätterpilz kein

Giftgehalt feſtzuſtellen ſei . Dieſe auffallende Tatſache
wird mit einem entſprechenden Vergleich bei den Phanero —
gamen begründet . So enthält der in Nordeuropa ge —
wachſene Tabak mehr Nikotin als der aus Südeuropa .
Die giftigen Eigenſchaften des Knollenblätterſchwammes
haben die Wiſſenſchaft ſchon vielfach beſchäftigt . Die erſten
eingehenderen Unterſuchungen ſtellte der Franzoſe Boudier

im Jahre 1869 an . Er fand einen Giftſtoff , den er

Bulboſin nannte . Durch Kobert und ſpäter auch durch
Ford wurde dann erwieſen , daß der Pilz eigentlich zwei
ſcharfe Gifte enthalte . Das eine iſt ein Glykoſid , d. i .

eine ätherartige chemiſche Verbindung mit einem Zucker ,
Phallin genannt . Das andere ein Toxin , wegen ſeines
Vorkommens in Pilz Pilztoxin bezeichnet . Die Torine
ganz allgemein ſind giftige den Eiweißſtoffen nahe ver —

wandte chemiſche Körper von äußerſt komplizierter Natur .

Sie werden durch die Tätigkeit der Bazillen gebildet .
So genau , wie wir die Erſcheinungen und Merkmale der

hervorgerufenen Vergiftung kennen , ſo wenig wiſſen wir

über die Natur der Stoffe , die dieſe bewirken . Es iſt

röhrling ,
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bis heute noch nicht gelungen , dieſen Giftſtoff chemiſch
rein darzuſtellen . Das erſtgenannte Phallin äußert ſeine
Wirkung in einer ungemein raſchen Zerſtörung der Blut —

körperchen . Wie unheimlich dieſes Gift wirkt , beweiſt
die Beobachtung , daß nur 0,002 g des wäſſerigen Aus —

zuges aus dem Knollenblätterpilz notwendig ſind , um
ein Kaninchen , 0,02 g , um einen Menſchen zu töten .
Die Wirkungen des Pilztoxins beſtehen in heftigen Leib
ſchmerzen , Erbrechen und Durchfall , Kräfteabnahme , tiefer
nervöſer Depreſſion bis zur völligen Teilnahmsloſigkeit
und meiſt nach früheſtens 4Tagen dem Tod . Bewußt —
ſein und Gedächtnis ſind jedoch ungetrübt . Im Gegen —
ſatz dazu hat die Muskarinvergiftung vom Zentralnerven —
ſyſtem ausgehende Delirien und Krämpfe im Gefolge und

verläuft innerhalb zweier Tage . Sie tritt auch ſehr bald
nach dem Pilzgenuß auf , während ſich eine Vergiftung
durch den Knollenblätterpilz erſt 12 —24 Stunden ſpäter

äußert .
Ueber jene Stoffe , die die Giftigkeit der übrigen

angeführten Pilze bedingen ſollen , liegen recht dürftige ,
z. T . keine wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe vor . Krombholz
ſchildert ausführlich eine Vergiftung durch den Satans —

die bei ihm und Perſonen ſeiner Umgebung
leichtere bezw . ſchwerere Erkrankungen hervorriefen . Allein

über die Natur des Giftes und ſeine Wirkungen auf den

menſchlichen Organismus ſind wir ganz im Unklaren .

Erkrankungen durch dieſen Pilz hat der Verfaſſer in den

letzten zehn Jahren nicht in Erfahrungen bringen können .

Möglich , daß die auffallenden Farben und das plötzliche
Anlaufen des Fleiſches auch unkundige Sammler von
dem Genuß abhält .

Vom Speitäubling erzählt uns ſchon Lenz Vergift —
ungen bösartiger Natur und Kobert fand bei derſchemiſchen
Unterſuchung in dieſem Pilz drei verſchiedene Gifte , aller

dings in verſchwindender Menge . Trotzdem wird derſelbe
hie und da als Speiſepilz verwendet und gerät wohl auch
bei der großen Zahl eßbarer Täublinge manchmal irr —

tümlich unter ein Pilzgericht . Da von Vergiftungen keine

beſtimmten Mitteilungen vorliegen , ſo iſt es erklärlich ,
wenn ſelbſt bedeutende Forſcher wie Breſadola in Trient
dem Speitäubling die Giftigkeit abſprechen .

Der Schwefelkopf ſchmeckt ſowohl roh wie gekocht ſo bit —

ter , daß er ſchon aus dieſem Grund vom Genuß ausgeſchieden
werden dürfte . Ueber ſeine angeblichen giftigen Eigen —
ſchaften iſt nichts näheres bekannt . Dasſelbe gilt vom
Birken oder Giftreizker . Die reichlich fljeßende , weiße
Milch iſt von brennendem Geſchmack , den mamda , wo
der Pilz trotzdem gegeſſen wird , durch Wegſchütten der
Brühe beſeitigt . Es iſt wahrſcheinlich , daß auf dieſe
Weiſe etwaige Giftſtoffe mit abgegoſſen werden .

Dagegen hat Gramberg nachgewieſen , daß der Kar —
toffelboviſt , der zum Verfälſchen der echten Trüffel ver⸗
wendet wird , geſundheitsſchädliche Wirkungen ausübt .

Zum Schluſſe ſei noch eine Säure erwähnt , die in
den Morcheln ( vor allem in der Speiſemorchel ) vorkommt

und die die Chemiker als ſcharfes Blutgift erkannt haben ,
die Helvellaſäure . Sie löſt ſich in heißem Waſſer auf
und verflüchtigt ſich leicht . Vergiftungen durch Morcheln
ſind jedoch nicht nachgewieſen . Daher erſcheint es zweifel⸗
haft, ob die vielgeübte Vorſichtsmaßregel , den erſten
Aufguß zugleich mit den beſten Nährſtoffen abzugießenanzuwenden iſt . 0

Die mediziniſche Wiſſenſchaft iſt den Pilzvergi
gegenüber ziemlich machtlos . Dies iſt Aie , en
man bedenkt , daß die phyſiologiſchen Wirkungen der
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Pilzgifte noch nicht aufgeklärt worden ſind . Es

infolgedeſſen auch keine eigentliche Gegenbehandlung .
Wenn die Vergiftung rechtzeitig erkannt wird , ſo iſt es

notwendig durch Abführ - oder Brechmittel für ſchleunige

Entfernung der genoſſenen Pilze zu ſorgen . Zur Ver —

dünnung und Abſchwächung empfiehlt ſich reichlicher
Genuß von kaltem Waſſer oder Wilch . Außerdem werden

auch heiße Bäder oder Umſchläge mit Vorteil angewendet .
Eine ſelbſtverſtändliche Pflicht iſt die ſofortige Beiziehung

eines Arztes .
Die Giftpilze ſind das größte Hemmnis , das der

allgemeinen Nutzbarmachung unſerer Pilze in den Weg

tritt . Wären ſie nicht , ſo würden die Pilze mit den Ge —

müſen erfolgreich in Wettbewerb treten und einen weiteren

Faktor bilden , den Aushungerungsplan unſerer Feinde

zunichte zu machen . Wir wünſchen und hoffen , daß es

unſerer glänzend bewährten Wiſſenſchaft gelingen möge ,

durch ernſte Arbeit und eingehende Unterſuchungen in die

noch dunklen Stellen auf dem Gebiet der Pilze Licht zu

ſchaffen , um die Pilze endlich zu jener Wertſchützung zu

bringen , die ihnen gebührt .

V

Ein wichtiges Kapitel zur Volksernährung .
Von Johannes Jühling , Dresden - Fſchachwitz ,

vom 12 . Jahre ab ſollen Unaben und Mädchen dem

deutſchen Bauern helfen , das deutſche volk zu ernähren .

Dies verdient allgemeine Zuſtimmung . Die Jungmannen

werden in Scharen auf das Land ziehen . Aber werden alle

tauglich ſein ? Werden nicht manche die körperlichen Anſtren —

gungen nicht aushalten ? Was ſoll aus den Untauglichen ,
den Ausſcheidenden werden ? Sollen ferner alle Kräfte bis

zum zwölften Jahre ungenützt bleiben ?

Rein ! Die ſchwächere ZJugend , Uriegsverletzte , ältere

und nicht beſonders kräftige Frauen ſollen ſich ebenfalls in

den Dienſt der Volksernährung ſtellen , und zwar vorläufig ,

während des Urieges , aber dann auch über dieſen hinaus .

Sie ſollen Schätze im Werte von Tauſenden und Ubes⸗tauſen⸗

den bergen , ſie ſollen ernten , wo ſie nicht geſät haben , wo

ſie nicht zu graben , zu hacken , zu gießen und zu jäten brauchten :

Sie ſollen die reiche , koſtbare pPilzernte un⸗

ſerer Wälder bergen ! die die Natur ihnen immer

von neuem , Monate hindurch , bietet , die gerade in naſſen ,

unfruchtbaren Jahren am freigebigſten geſpendet wird !

Gewiß , Pilzſammler gibt es ſchon in Menge , aber wie

ſammeln die meiſten ? Es kann einen erbarmen , wenn man

ſieht , wie ſo ein weiblein ſich müht , in ſtundenlangem
Suchen ihr Körbchen voll Gelblinge , Steinpilze , Maronen —

pilze , Rothäubchen und Birkenpilze zu bekommen , und wie

ſie dabei achtlos an vielen wertvollen , köſtlichen Speiſepilzen

vorüberläuft . Es kann einen aber auch empören , wenn man

auf die Frage , warum ſie dieſe Schätze nicht ſammelt , hören

muß : „ Die kenne ich nicht , und ich nehme bloß, was ich

kenne ! Die ſind giftig ! “ Empören muß es einen ferner ,

wenn man ſieht , wie Kinder und Erwachſene in den wäldern,
an den Wegrändern und auf den wieſen alle Pilze um⸗

werfen und dem verderben preisgeben , die ſie nicht kennen ,

und die ein Uundiger ſo gern nehmen würde ! Za , die

Menntnis der eßbaren Pilze iſt gering , groß dagegen die

Scheu vor den giftigen , und da kann ich die ſogenannten
volkstümlichen Pilzbücher nicht ganz von Schuldfreiſprechen,
denn manche warnen mehr vor den wenigen Giftpilzen ,

als ſie auf die genießbaren aufmerkſam machen . Wozu

gibt , das ? Richt die Giftpilze ſoll das Volk zuerſt kennen lernen ,

ſondern die nutzbaren !
Die Menntnis der eßbaren und genießbaren Pilze aber

iſt eine Sache von höchſter , bei weitem nicht genug geſchätzter
Bedeutung ! Und ſie muß gerade jetzt gelöſt werden , wo es

alle Quellen der Volksernährung zu erſchließen gilt .

Freilich , die Meinungen über den Nährwert der Pilze ,
über ihren Wert überhaupt , ſind recht verſchiedene . Dem

einen ſind die Pilze Leckerbiſſen , die neben Spargel , Blu⸗

menkohl , Gurken , Obſt u. a . ſtehen , andere halten ſie für

ſchwer verdaulich , und die dritten behaupten gar , die Pilze

hätten keinen großen Nährwert ! Der Streit über den

letzteren Punkt iſt noch nicht ausgefochten , aber bisher iſt

doch die Meinung durchgedrungen , daß die Pilze an Eiweiß⸗
gehalt hinter das Fleiſch , neben die Hülſenfrüchte und über

die Getreidearten gehören . Göttge ſtellte den Stickſtoff⸗

gehalt bei 110 Teilen Trockenſubſtanz folgendermaßen feſt :

für Kalbfleiſch 44,05 , Ochſenfleiſch 58,60 , Hülſenfrüchte “

27,05 , Steinpilz 22,82 , Rothäubchen 10,68 , Egerling 20,65 ,

weißbrot 8,05 , Kartoffel 4,85 , und zu ähnlichen Ergeb —

niſſen kommen andere Forſcher . Dabei ſind die Gehalte

an Nährſalzen und Traubenzucher bedeutend ; die Nähr⸗

ſalze gehen allerdings verloren , wenn man das Pilzkoch —

waſſer wegſchüttet , und ſo zubereitete Pilze ſind ſchwer

verdaulich .
Die Pilze enthalten aber auch Fettſtoffe , wenngleich

wenige . Sie ſind namentlich beim Steinpilz , beim Rot —

häubchen , beim Reizker und beim Pfifferling vorhanden

und ſitzen immer vorwiegend in der Röhrenſchicht . Wer

dieſe alſo wegwirft , ſchadet ſich wiederum ſelbſt ! Und

welches Vermögen ſteckt in den Pilzen unſerer Wälder !

In münchen wurden jährlich 8 —10 000 Fentner verkauft ,

und wenn man das Kilo nur zu 2 M. 50 Pf . rechnet ,

ſo ergibt das einen Verkaufswert von 25 000 ARn

Sürich beträgt der jährliche Pilzumſatz 20000 Frank . In

wien wurden in einer Nacht 50 000 Kilogramm eingebracht

und am andern Morgen , nach Unterſuchung durch die

marktpolizei verkauft . In Sreiburg verkaufte man in

einem Jahre 14032 Kilogramm in 45 Grten , und in der

Cauſitz wurden in einem Jahre 400 Sentner getrocknete

pilze im Werte von 50000 M. verkauft ! Das ſind aber

nur die Erträge der geſammelten Pilze ! Wieviel mehr

verfault alle Jahre draußen in den Wäldern ungenützt !

Und wenn man nicht für den Derkauf ſammelt , dann bil —

den die Pilze doch einen Schatz für jeden Haushalt ! Die

Waldarbeiter in manchen Gegenden nehmen ſich zur Pilz⸗

zeit nichts zu eſſen mit , höchſtens ein Stück Brot und

etwas Butter und bereiten ſich die Pilze zu , die ſie im

walde während der Arbeitspauſen finden ! Ihre Uinder

gehen mit und verkaufen die geſammelten Pilze , und

wenn ſie auch nur wenig dafür erhalten , ſo trägt es doch

zur Erhaltung der Familie bei ! Ich ſelber weiß , was ich

in dieſem letzten Kriegswinter von meinen geſammelten

pilzen gehabt habe , und ich habe mit meinen drei Uindern

an manchen Tagen in vier bis fünf Stunden 30 Pfund

und darüber geſammelt ! Kuch der Landwirt ſollte wiſſen ,

daß die Pilze für ihn von hohem Werte ſind ! Er braucht
nicht einmal die giftigen zu kennen , denn alle liefern ,

wie ſie kommen , einen vortrefflichen Dünger . Die eßbaren

ſind , fein zerrieben , ein prächtiges hühnerfutter , für den

Teichwirt ein gutes Siſchfutter ! Und das alles ſoll nur

von wenigen gewürdigt werden ? Können in Gegenden ,

wo es einen Überfluß an pilzen gibt , dieſe nicht geſam⸗

melt und die Vorräte minder glücklichen Gegenden zugeführt
werden ? Sollen auch dieſes Jahr wieder Pilze im Werte
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Preiſe , daß jeder es ſich kaufen kann . “ )

von Cauſenden nutzlos umkommen ? Das darf unter keinen
Umſtänden ſein ! Und da bietet ſich eine Derwendungs —
möglichkeit für jene , die der Landwirtſchaft nicht nützen
können . Da muß aber auch die Arbeit einſetzen , die Auf —
klärungsarbeit , und zwar ſofort ! Denn die Pilzernte be —
ginnt nicht erſt im Hochſommer , ſie ſetzt im Mai , Juni
ſchon ein , und nicht bloß zum Vergnügen ſoll man ſam —
meln , ſondern im vollen Bewußtſein der Sweckdienlichkeit .
Die Belehrung muß vor allem in den Schulen anheben ,
die Uinder müſſen wiſſen , was ſie ſammeln ſollen , und
wie ! Pilzkenner müſſen ihre Uenntniſſe in den Dienſt der
Allgemeinheit ſtellen ; Vereine von Pilzfreunden müſſen ſich
bilden , Sammelgänge veranſtaltet und die geſammelten Pilze
ſogleich der Allgemeinheit ausgeſtellt werden . Die Jugend
ſoll mitarbeiten , ſoll die Pilze bringen , die ſie geſammelt
hat , und ſichere Pilzkenner ſollen das Ganze leiten und die
rechte Nutzbarmachung , die Art der verwendung praktiſch
lehren ! Durch die Kinder werden dann auch die Eltern und
die älteren bekehrt werden . Ddie Zeitungen werden mit —
helfen , indem ſie rechtzeitig die Pilze nennen , die geſam —
melt werden können , und die Merkmale angeben , und ein
wirklich volkstümliches pilzbuch iſt bereits von mir ge⸗
ſchaffen worden , ohne wiſſenſchaftlichen Ballaſt , zu einem

Die Pilzausſtel —
lungen tun es allein nicht , ebenſowenig Pilzbeſtimmungs —
ſtellen , ſo großen Nutzen ſie auch ſchaffen . Das ganze
Dolk muß den Wert der pilze kennen lernen und Cuſt
bekommen , ſie zu ſammeln , dann wird eine neue
Quelle des Dolkswohlſtandes und der Volks —
ernährung erſchloſſen werden , die nicht ſo leicht
verſiegen kann . Ich bin bereit , überall mit Intereſſenten ,
namentlich auch mit Schülern , Pilzſammelgänge und im An —
ſchluß hieran Husſtellungen zu veranſtalten . Dor allem aber
will und werde ich gern praktiſch zeigen , wie die geſam⸗
melten Pilze lohnend verwertet werden können , ſei es im
eigenen haushalt , ſei es zum verkauf . Pilzverwertungs —
ſtellen , in denen Pilze getrocknet , zu Mehl und Extrakt
verarbeitet und eingelegt werden können , laſſen ſich aller —
orten ohneMoſten einrichten . Um dem Dolkswohl zu dienen ,
bin ich bereit , derartige Unternehmungen ins Leben zu
rufen und Abſatzmöglichkeiten zu erſchließen . Anfragen und
Unträge ſind an Johannes Jühling , Dresden —
5ſchachwitz zu richten . Die Pilze ſollen eine Quelle
der Volkswohlfahrt werden ! Wer dazu helfen will , der
ſchließe ſich einem zu gründenden Bund ' der Pilzfreunde an !

V

Unſere Röhrlinge .
Von Auguſt Benning , Nürnberg .

( Schluß

ll . Ohne Spur von Sſchleier oder Ring .
A. Röhren ( auch im Alter ) w eiß oder grau .
6 . Kapuzinerpilz ( Boletus scaber ) . Hut von

weißlichbraun bis ſchwarzbraun , auch rotbraun , orange
farben ; Röhren weiß , ſpäter grau , fein , Stiel ſchlank mit
flockigen , ſchwärzlichen Schüppchen , Fleiſch weiß und im
Alter ſehr weich . Eßbar .

7 . Rothautröhrling ( Boletus rufus ) . Hut rot
graun bis orange , Oberhaut nach der Hutunterſeite ein
beſchlagen , in der Jugend dem Stengel anliegend, Röhren
ſchmutzigweiß , Stiel weißlich , verjüngt ſich nach oben,

18

: mit grauſchwarzen , flockigen Schuppen bedeckt , Fleiſch
weiß , wird bei Schnitt langſam violett , dann blauſchw arz ,
Eßbar .

B. Röhren in der Jugend weiß oder
weißlich , erſt ſpäter gelb werdend .

8 . Steinpilz ( Boletus edulis ) . Hut helllederfarben
bis dunkelbraun , Röhren anfangs weiß , ſpäter gelb bis
grüngelb , vom Stiel frei , Stiel hellbraun , dickknollig ,
keulenförmig , häufig netzartig gezeichnet , Fleiſch feſt , weiß
Eßbar .

9. , Kornblumenröhrling ( Suillus cyanescens ) .
Hut weißlich , ſtrohgelb , filzig , Röhrchen weiß , ſpäter hell —
gelb , bei Berührung blau werdend , Stiel dick , knollig ,
filzig , wie der Hut gefärbt , Fleiſch weiß , bei Bruch raſch
intenſiv dunkelblau . Eßbar .

10. , Zimmtröhrling ( Suillus castaneus ) . Hut
kaſtanienbraun , glänzend , Röhren weiß , ſpäter gelblich,
frei , Stiel walzenförmig , rotbraun , zuletzt hohl , Fleiſch
weiß . Eßbar .

C. Röhren in der Jugend weiß , ſpäter
roſa

11. , Gallenröhrling ( Tylopilus felleus ) . Hut hell —
oder rötlichbraun . Röhren anfangs weiß , ſpäter hellroſa ,

frei , Stiel knollig , gelbbräunlich , mit netziger Zeichnung ,
Fleiſch weiß und gallenbitter . Ungenießbar .

D. Röhren von Anfang an gelblich , ſatt —
gelb oder grünlichgelb .

12 . Schmerling ( Boletus granulatus ) . Hut gelb
bis rotgelb , ſchleimig mit leicht abziehbarer Oberhaut ,
Röhren fein , hellgelb angewachſen , Stiel walzenförmig
im oberen Teile mit feinen Körnchen beſetzt , Fleiſch hell —
gelb . Eßbar .

13 . Ziegenlippe ( Boletus subtomentosus ) . Hut
olivenbraun , braunrot , Röhrchen gelb , grünlichgelb , weit ,
Stiel dünn , gelblich , mit rötlicher Mitte , Fleiſch blaßgelb ,
unter der Oberhaut rötlich oder ſattgelb , wird bei Bruch
manchmal etwas bläulich . Eßbar .

14 . Rotfußröhrling ( PBoletus chrysenteron ) . Hut
bräunlich oder gelbbraun , riſſig gefeldert , Röhrchen gelb
bis grüngelb , angewachſen , Stiel dünn gelb , mehr oder
weniger purpurrot , Fleiſch gelblich , unter der Oberhaut ,
manchmal bläulich werdend . Eßbar .

15 . Königsröhrling ( Boletus regius ) . Hut blut —
oder purpurrot ; Röhren goldgelb , frei , Stiel knollig ver —
dickt gelb , genetzt , Fleiſch ſattgelb , feſt . Eßbar .

16 . Bronzeröhrling ( Boletus aereus ) . Hut dunkel —
ſchwarzbraun ; Röhren kurz und gelb , vom Stiel ſcharfgetrennt , Stiel knollenförmig chromgelb , Fleiſch feſt , an —
fangs weiß , bei Druck gelb . Eßbar .

17 . Riechender Röhrling ( Boletus fragans ) . Hutlederfarben bis olivengrau , Röhrchen gelb , ſpäter grüngelb ,Stiel ſchlank , rötlichbraun , Fleiſch ſchwach gelb , färbt ſichmanchmal beim Schnitt etwas grünlich . Starker Geruch .Eßbar .

. Schönfußröhrling ( Boletus
olivenbraun ; Röhren gelb mit feinen , eckigen Mündungen ,Stiel anfangs keulenförmig , ſpäter zylindriſch , Fleiſchblaßgelb , blau anlaufend . Eßbar .

19 . Dickfußröhrling ( Boletus pachypus ) . Hutledergelb bis graubräunlich , Röhrchen am Stiel kürzerals am Hutrand , anfangs gelb
5

R ſpäter gelbgrün , bei Druckf
0 Stie * · f 8 7 *grünblau , Stiel unten karminrot , oben gelb , knollig , mitnetzartiger Zeichnung , Fleiſch weiß , wird bei Bon

bläulich . Ungenießbär. h we

calopus ) . Hut
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20 . Maronenröhrling ( Boletus badius ) . Hut

kaſtanienbraun , filzig , Röhrchen gelb , bei Berührung grün

werdend , kleinmündig , buchtig angewachſen , Stiel hell —

bräunlich , zylindriſch , Fleiſch weißgelb , beim Zerſchneiden

blaugrün . Eßbar .
21 . Kuhröhrling Goletus bovinus ) . Hut hell

lederbraun bis rotbraun , feucht klebrig , ſonſt trocken ,

Röhrchen herablaufend , gelblichgrün , weite , eckige Miün

dungen , Stiel gleichmäßig dick , wie der Hut gefärbt .

Fleiſch gelbweiß , bei Bruch rötlich . Eßbar .

22 . Rotbraunſporiger Röhrling ( Boletus por —

phyrosporus ) , . Hut oblivengrün bis dunkel umbragrau .

Röhren grünlichgelb , ſpäter dunkelbraun , frei , Stiel um

bragrau , walzenförmig . Fleiſch weiß , bei Schnitt zuerſt

rötlich , dann graurot . Wert unbekannt .

E. Röhrchen bräunlich .

23 . Sandröhrling ( Boletus variegatus ) . Hut gelb ,

braungelb , Röhrchen gelbbräunlich , kurz , ſehr fein , Stiel

hellgelb , walzenförmig , Fleiſch weißgelb , beim Zerſchneiden
blaugrünlich . Eßbar .

P . Nöhrchenmündungenrot , braunrot ,

blutrot , orangefarben .

24 . Satansröhrling ( Boletus satanas ) . Hut weiß⸗

lich , hell lederfarben , Röhren blutrot , ſpäter verblaſſend

orangerot , frei , bei Druck ſchwarzblau , Stiel knollig unten

dunkelrot , nach oben gelbrot , mit netzartiger Zeichnung ,

Fleiſch , bei Bruch zuerſt rötlich , dann bläulich wiolett . Giftig .

35 . Hexenröhrling ( Boletus luridus ) . Hut dunkel
olivenbraun bis ſchwarzbraun , Röhrenmündungen lebhaft

karmin bis gelbrot , frei , Stiel karminrot , Fleiſch gelb ,

bei Bruch ſofort dunkelblau . Eßbar .
26 . Pfefferröhrling ( Boletus piperatus ) . Hut

klein , hellbräunlich bis gelbrot , Röhrchen rötlichbraun ,

Stiel ſchwach wie der Hut gefärbt . Fleiſch gelb . Ge —

ſchmack pfefferartig . Eßbar .
27 . Wolfsröhrling ( Boletus lupinus ) . Hut gelb —

lichgrün , ſpäter gelb , Röhrchen orangerot , fein , frei , Stiel

eiſörmig , roſen - oder blutrot , Fleiſch gelb und läuft bei

Bruch blau an . Verdächtig .

2
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Niritberg . Gegen das vVormonat hat ſich der Schwammerl —

markt nun bedeutend ausgedehnt ; von Woche zu Woche nimmt die

der Verkäufer und Oerkäuferinnen , aber auch die Menge der

man merkt , daß der Wert der Pilze bedeutend geſtiegen

kend , je nach den Witterungsver —

Hahl
Arten zu.
iſt . Die Preiſe waren etwas ſchwank *

hältniſſen und Angebot . Die Feſtſetzung des Preiſes geringerer

Arten durch die Marktinſpektion wurde meiſt nicht eingehalten . Der
billigere Verkauf durch die Stadt drückte wenig auf den Marktpreis .

Auch der Nnollenblätterpilz wurde bei einer Händlerin vorgefunden ,

was die Vernichtung ihrer Ware und den Ausſchluß vom Markte zur

An erſter Stelle herrſchten natürlich Steinpilze und

Folge hatte . lle ür ze un

Pfifferlinge nebſt den verſchiedenen Arten Röhrlingen vor . Die

an Steinpilzen war am 10. Juli zu verzeichnen . In
größte Ernte n. u im 10. verzei 13

der zweiten Hälfte des Juli koſteten Steinpilze 1 . 00 Mk . bis 20 Mk. ,

Rotkappen 70 - 80 Pfg pro Pfund , ete. Anfang Auguſt ließ die

Ernte etwas nach . Pfifferlinge hielten infolge ihrer Popularität .faſt
ſtändig den hohen Preis von 1. 20 Mk. , Steinpilze 8090 Pf9. Brät⸗
linge 60 Pfg . , Semmelporlinge und Stoppelpilze 50 Pfg , Birkenpilze
50 Pfg . , Botkappen 70 Pfg . , Champignous , welche überaus Ris
dieſes Jahr ſind , 1. 50 Mk. , Hiegenbärte60 Pfs . Habichtpilze 50 Pfg.
pro Pfund , vereinzelt bemerkten wir Rieſenbowiſte, kraußer Hiegenbart
und Laubporling . Die Stadt verkaufte große Mengen Eierſchwänmie
ans der Gberpfalz für 88 Pfg . das Pfund ,

— Schwarz beeren 39 5
die Stadt und die Händler nur in ungenügender Menge auf den Markt

bringen , was ſehr bedauerlich iſt , da gerade dieſe Beeren ohne Hucker
eingemacht werden können Während die Bändler für 55 Pfg , das

Pfund verkauften , gab der ſtädtiſche Verkauf für 40 Pfg . ab . Gewal —

tige Mengen von Bimbeeren in Fäſſern waren von dichter Menſchen⸗

menge umlagert , jedoch konnte der großen Nachfrage nicht Genüge

geleiſtet werden , ſie waren zu 1. 00 Mk. das Pfund raſch vergriffen .

Brombeeren waren nur in geringen Beſtänden da und wurden für

70 Pfg . verkauft pro Pfund . Roter Holler wurde erſtmals ange —

boten zum Einmachen wie Preißelbeeren , 50 Pfg . das Pfund , doch

war die Abnahme nachläſſig . Nachfrage nach Lindenblüte und

ſonſtigen Tees konnte ſonderbarer Weiſe nicht genügt werden . Er⸗

wähnt ſei noch , daß im Vorjahr 191 % der Sammlerhöchftpreis von Prei⸗

ſelbeeren 21 Pfg . , der Kleinverkaufspreis 35 Pfg . pro Pfund betrug , dieſe⸗

Jahr z01e der Sammlerhöchſtpreis 34 Pfg - der leinverkaufspreis 50Pfg

Dresdert . Bauptmarkthalle : Die Hufuhr an Pilzen war nicht

beſonders umfangreich , infolge der lebhaften Propaganda wurden je⸗

doch große Muantitäten privatgeſammelt . Steinpilze koſteten 2 Mk. ,

Pfifferlinge 1. 60 Mk. , Egerlinge 50 — 80 Pfg . pro Pfund .
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Hersbrick . 15. Auguſt . Im Jutereſſe der Volksernährung

veranſtaltete das hieſige Ugl . Bezirksamt geſtern im Saale des Weſt⸗

phalkellers dahier einen Pilzlehrkurs mit dem auch eine reichhaltige

Pilzausſtellung verbunden war , um der Pilzſache auch in unſerer Ge

gend eine möglichſt breite Hrundlage zu ſchaffen . Der Leiter und Be —

richter des Kurſes , Berr Pfarrer Frenz von Offenhauſen , entledigte

in ſeiner Aufgabe in einer fünfſtündigen Belehrung , die auf den Vor —

und Nachmittag verteilt war . Unter Fuhilfenahme der verſchiedenſten

Anſchauungsmittel beſprach er eingehend das Leben und den Bau der

Pilze , die Giftpilze und ihre eßbaren Doppelgänger , das Sammeln

und Behandeln der Pilze , den Näbhrwert und die Verwertung derſelben .

Der Berr Redner zerſtreute den Aberwahn des Volkes , daß die meiſten

Pilze giftig ſeien , durch draſtiſche Beiſpiele und führte des näheren

aus , daß man amſicherſten ſich vor Pilzvergiftung hüte , indem man

ſich die genaue Uenntnis der wenig bei“ uns vorkommenden eigentli —

chen Giftpilze verſchafft , als da ſind : der Unollenblätterpilz , der Flie —

genpilz , der Speitäubling , der Birkenreizker , der Schwefelkopf , der

falſche Pfifferling , der Satanspilz und der Martoffelboviſt . Der Nurs

war von 150 Perſonen aus allen Schichten der Bevölkerung beſucht .

Beſonders wurde die Anweſenheit zahlreicher Lehrkräfte begrüßt , da

die Schule berufen iſt , hier wichtige Aufklärungsdienſte zu leiſten .

mit der Mahnung ſelbſt eifrig Pilze zu ſuchen , andere zum Sammeln

zu veranlaſſen , den Feld - Egerling wegen ſeiner Einträglichkeit in ge —

eigneten Käumen zu züchten und den Wert der Pilze nicht zu über⸗

ſchätzen , ſie aber mindeſteus dem Gemüſe gleichzuſtellen , ſchloß die

in uͤnſerer Feit wohl bedeutungsvolle Veranſtaltung .
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Einige neue Vilz⸗Rezepte aus dem neuen Pilzkochbuch
von Eugen und Emma Gramberg ( gegen 65 Pfg . von der Buchhandl .
des Pilz - und Uräuterfreund ) :

Zzrotaufſtrich von Dilzen .

Speiſepilze — friſche ſind ebenſowohl verwendbar

warm gehaltenen Waſſers 8 —10 ſtunden geweicht ,

und mit demſelben Waſſer eine halbe Stunde gekocht . Dabei wird es

ſo viel Waſſer nachgegoſſen , daß ½ 1 Füſſigkeit bieibt . Binzugefügt

und mitgekocht werden : eine feingehackte Fwiebel , ein Maggiwürſel ,

Salz , einige Gewürz⸗ , Pfefferkörner und Lorbeerblätter . Nunmehr

wird von einem Eßlöffel Butter und einem halben Eßlöffel Mehl eine

braune Mehlſchwitze gemacht und der kochenden Maſſe zugeſetzt . Schließ —

lich weicht man vier Blätter weiße Gelatine auf , gibt ſie nebſt einem

Teelöffel Majoran - und Pfefferkrautpulver binzu und läßt die Maſſe

unter öfterem Umrühren erkalten .

Geſchmorte Pilze , einfach ( Pilzgemüſe ) . Bierzu

eignen ſich alle Arten eßbarer Schwämme , geſondert auch als Miſch⸗

gericht .
i

—

50 3 getrocknete beſſere
— werden in 1½2 1

alsdann gehackt

Mit wenig geräuchertem Speck oder Butter wird eine § wiebel

hellbraun gebraten : dann werden die Pilzſtückchen dazu getan , geſalzen
und ſo lange unter mehrmaligem Umrühren geſchmort , bis der Saft

beinahe eingekocht iſt . Fuletzt werden ſie mit etwas Mehl gebunden

und mit einer Prieſe Pfeffer abgeſchmeckt . Sehr geeignet zu Pell —

kartoffeln .
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Putzpflanzen
Wald und Flur .

Wilde Gemüſe .
Von Profeſſor Richard Winckel ( Magdeburg ) .

Deutſchland iſt inmitten Europas das Land , in demdie ſchmackhaften Wildpflanzen am Wenigſten benütztwerden . Noch unſere Vorſahren haben ſie geſchätzt , undſie kamen nur dadurch in Bergeſſenheit , daß ſich infolgeder Bequemlichkeiten des Marktes ihre Ausbeute nichtmehr lohnte . Die Weitgereiſten , welche Neſſel - und Amp⸗fer - Gerichte , Löwenzahn , Bachbunge , Hopfen , Wegerichund junge Diſteln in der Ferne ſchätzen lernten , habennun auch in der Heimat friſch zugegriffen . Die Mehrheitdes Volkes aber blickt auf die Wildhkräuter mit Gering —ſchätzung und Verachtung , und wer ſie empfehlen will ,ſtößt überall auf grundloſe Bedenken . Der eine fürchtetdie Gefährdung der Felder , der Andere die Giftpflanzen .Dieſer hält die Ausbeute für gering , ohne eine Ahnungvon den Beſtänden zu haben , Jener traut nicht den Kinderndie Fähigkeit des Erkennens und nicht einmal den Haus —frauen die einfache Kunſt des Kochens zu . Alle erklärendas Voll für ſchwerfällig , ſind es aber felbſt am Meiſten .Sie wollen einfach nicht , ſie ſind zu bequem , einem drin —
genden Gebot der Stunde zu folgen , das uns nicht einmal

Beſchwerden , ſondern Erleichterung ſchafft .
ungen der häuslichen Oekonomie haben ſich von Grund

Die Forder —

auf verändert ; die Dinge des täglichen Bedarfs werden
nicht mehr nach dem Marktpreis , ſondern nach ihrem
unmittelbaren realen Nutzwert geſchätzt , und es iſt heutenicht mehr pedantiſch , ſondern großzügig und weitherzig , mit .
dem kleinſten Gewinn des Einzelfalles die neue , nationale
Oekonomie begründen zu helfen wollen .

Es hat einer mehr als zweijährigen Propagandabedurft , um größere Kommunen von der Ergiebigkeit der
Wildgemüſe - Ernte für Maſſenſpeiſung und Konſervierung
zu überzeugen . Heute werden täglich viele tauſende von
Zentnern eingebracht , aber Tauſendfaches bleibt noch un⸗
genutzt . Am beſten ſcheint das Sammeln in Kaſſel or⸗ganiſiert zu ſein , und der dortige Oberbürgermeiſter gibt
Auskunft über die Ergebniſſe . Die Reichsſtelle für Ge⸗
müſe und Obſt wird Sammelzentralen in ganz Deutſchland
einrichten und Prämien in Ausſicht ſtellen . Da nun der
Sommer die Pflanzen mächtig zur Entfaltung . ge⸗
bracht hat , empfiehlt es ſich , daß ſofort alle ſtädtiſchen
und ländlichen Behörden zur Ernte für den eigenen Be⸗darf ſchreiten . Sie werden ſich vergewiſſern müſſen , daß
Handlungen , Volksküchen und Lazarette das Gemüſe

abnehmen und daß es von Reſtaurants . die
dann empfohlen werden , auf die Speiſekarte
gefetzt wird . Die Umgebung der Ortſchaften
wird am beſten in Zonen eingeteilt , welcheden einzelnen Schulen zugewieſen und zunächſt
von großen Schülergruppen unter Leitung der
Lehrer abgeſucht werden . Wenn erſt dieKinder mit den Pflanzen bekannt ſind , ihre
Erfahrungen der Bevölkerung weitergeben ,
wenn dann ein feſter Abnahmepreis ( etwa
des Spinatwertes ) angeboten , und eine Ab —
nahmeſtelle , zunächſt mit Gelegenheit zumNachprüfen , eingerichtet wird , mag ſich alles
Uebrige von ſelbſt regeln , und der Erfolg wird
auf die zaudernden Einzelfamilien zurück⸗wirken . Bald wird man erfahren , daß die
Menge des Geſammelten gar nicht ſofort be —
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wältigt werden kann und allen Ueberſchuß für

Winter dörren .

Die Wildpflanzen wachſen an Wegrändern , Garten —

hecken , Bauplätzen , Flußufern , Böſchungen und Eiſen⸗
bahndämmen auf unermeßlichen Strecken : Wald , Wieſe
und Felder ſind unerſchöpflich und die Saat iſt bei einiger

Vorſicht nicht gefährdet . Auch der Großſtädter findet

vielfach Gelegenheit zum Sammeln in der Nähe . Sogar

im Berliner Tiergarten konnte man die Kräuter im vori —

gen Sommer fuderweis ernten , augenblicklich iſt er freilich

ſo fatal ſauber , daß nicht Viel zu holen iſt ! In einer

kleinen Reſidenzſtadt ſah ich dieſer Tage ein Dutzend

Perſonen jeden Alters die Anlagen abjäten ; das „ Unkraut “

mochte einige Wagen füllen , und beſtand zum größten
Teil aus ſchmackhaften Nährpflanzen , die alle auf den

Miſt wanderten .

Ueber die zur Mehlgewinnung geeigneten Wurzeln
und Samen , über Tee - , Kaffee - und Tabak⸗Erſatz ſollen

beſondere Aufſätze unterrichten . Hier ſei heute nur

von dem Blattgemüſe geſprochen . Alle Kräuter ſind im

jungen Zuſtande am ſchmackhafteſten . Später nimmt man

nur die zarten Teile und wird oft Knoſpen und Blüten

mitfaſſen dürfen ; ja , bei den Diſteln iſt die Knoſpe mit

ihren artiſchockenähnlichen Geſchmack das Beſte . Viele
Pflanzen ſprießen während des ganzen Sommers immer

neu , und die Ernte währt bis in den Winter . Die Ge —

müſe werden bald nach dem Sammeln beleſen und , be —

ſonders wenn ſie Sumpfgewäſſern entnommen ſind , gründ —

lich gewaſchen . Man kocht ſie ohne weitere Umſtände
wie Spinat , nur etwas länger , wiegt ſie fein und richtet

ſie je nach Neigung und Vorräten mit etwas Fett , Mehl —

ſchwitze , Milch , Ei oder Zucker an .

Hausfrau wird an der Hand ihres gewohnten Kochbuches

zahlreiche Möglichkeiten für die Zubereitung von Suppen ,
Tunken , Klößen finden und den Verſuch mit Sorgfalt
erneuern , wenn die erſte Zuſammenſtellung der Kräuter

mißlang . Melde , Brenneſſel , Vogelmiere , Hederich und

andere wird man ungemiſcht ſchmackhaft finden ; Bach —

bunge , Gundermann , Lauch , Huflattich , Brunnenkreſſe ,

Löwenzahn , Zichorie , Fetthenne , Pfefferkraut , Liebſtoch
und Tripmadam ſind für ſich allein nur Freunden raſſiger

Koſt zu empfehlen . Im Ausgleich aber ergeben ſich

Miſchungen , welche ſchmackhafter ſind als Spinat , und

auf dieſe Erfahrung hat ſich die Wiedereinführung der

Wildgemüſe hauptſächlich zu gründen . So enthielt Ur —

großmutters Neunerſtärke in Weſtfalen die dem Donar

geweihten Kräuter Löwenzahn , Brenneſſel , Schafgarbe ,
Ziegenfuß , Sauerampfer , Wieſenknöterich , Bachbunge , Trip —

madam und Sauerklee . Dazu wird man noch überall
Bärenklau , Beinwell , Bocksbart , Gänſefingerkraut , Bene —
diktenkraut und Malve finden ; weitere Nährkräuter ver⸗
zeichnet meine illuſtrierte Werbeſchrift ( „Wilde Gemüſe .
Anweiſung zum Sammeln und Zubereiten . “ Mit Ver⸗

zeichnis und Bildern . Von Profeſſor Rich . Winckel ,
Magdeburg . ) Als Salat ſind Hopfen , Brunnenkreſſe ,
Milchkraut , Sauerampfer , Rapünzchen , Feigwurz und

( in gebleichtem Zuſtand ) Löwenzahn und Zichorie am

bekannteſten ; ſie alle können auch in Gemüſemiſchungen

und mit Spinat zubereitet werden .

Gemüſe allein vermag uns nicht zu erhalten ; aber

es verſieht unſeren Körper mit den zur Blut - und Knochen⸗
bildung durchaus erforderlichen Nährſalzen , erneuert durch

ſeine blutreinigende Wirkung unſere Konſtitution und er⸗
höht ſo unſer Wohlbefinden . Es verleiht unſerer Koſt

den erforderlichen Flüſſigkeitsgehalt , ermöglicht uns , an —

den ;

Die erfindungsreiche

genehme , die Verdauung fördernde Abwechslung in unſere
Speiſenfolge zu bringen , und dient heute mehr als je
dazu , uns durch ſein Volumen das Gefühl der Sättigung
zu geben , wenn der Körper die zur Ernährung erforder —

lichen Fleiſch - und Getreidemengen verzehrt hat und doch
noch Hunger empfindet . So ſoll es uns alle Nahrungs —
mittel ſtrecken helfen . Wer die wilden Gemüſe im vorigen
Sommer zu ſammeln und konſervieren wußte , hat im

letzten Winter überhaupt keine Gemüſenot erfahren . Die

Vorräte ſind überreich .
Die Behörden müſſen organiſieren , das Volk muß

begreifen . Den Krieg gewinnen Idealismus und Diſziplin .

Heilkräftige Krüäuter in Flur und Wald .

Von M. Drechſel , Lohr a. M.

Von Linné , dem ſchwediſchen Naturforſcher , welcher

ſich durch Aufſtellung des nach ihm benannten Pflanzen —
ſyſtems einen unvergänglichen Namen erworben hat , wird

behauptet , ſeine Verehrung für den allbekannten Holunder —
ſtrauch ſei ſo groß geweſen , daß er ſagte , man ſolle vor

denſelben den Hut abziehen , ſo oft man ihm begegne .
Denn dieſer Strauch ſtand von alters her wegen der wun —

derbaren Heilkraft aller ſeiner Teile in ſo hohem Anſehen ,
daß ſelbſt der große Gelehrte , mitgeriſſen vom Strudel

des Volksglaubens , aus vollſter Ueberzeugung einſtimmte
in das überſchwängliche Lob , welches man dem Strauche

ſpendet . Wie ſtark überhaupt ſein Glaube an die Heil —
kraft vieler Gewächſe war , beweiſt er beſonders auch da —

durch , daß er , als er den Pflanzen wiſſenſchaftliche Namen

gab , einer Unzahl derſelben in allzu freigebiger Weiſe das

Prädikat „offüzinalis “ d. i. heilkräftig , beilegte . Was

Wunder alſo , wenn ſich im Volksmund bis heute eine

Menge populärer Pflanzennamen erhalten hat , deren

Träger von jeher als Heilmittel gegen alle nur erdenkli —

chen Uebel und Gebrechen galten ? Lungen - und Milz —
kraut , Leberblume , Augentroſt , Steinbrech , Gichtrübe ,
Kropf - und Grindwurz , Ruhr - und Rotlaufskraut ſie
alle und viele andere noch galten als die untrüglichſten
Heilmittel . Und erſt vollends „ Gottesgnadenkraut “ und

„Ehrenpreis “ welche Fülle von Heil und Segen mußte
erſt aus ihnen ſtrömen ?

Natürlich haben die meiſten dieſer Pflanzen in ſpä
teren Tagen an Anſehen eingebüßt , die moderne Medizin ſchaut
ſie mit ſcheelen Augen an , man begehrte ſie nicht mehr und

trat ſie achtlos mit Füßen . Da kam der Krieg , wie

überall , ſo auch auf dieſem Gebiet ein trefflicher Lehr—
meiſter . Ein um das andere Medikament , ausländiſchen
Pflanzen entſtammend , verſchwand aus unſeren Apotheken
und gar mancher , der die Wirkung der Arzneien nach
ihren Koſten eingeſchätzt hatte , mochte fürchten , daß es

fortab mit unſerer Heilkunſt ſchlimm beſtellt ſei . Aber

nun erinnerte man ſich auf einmal ſo manch eines hei —
miſchen Pflänzchens , an dem man , da es ſeit langem auf
die Aſchenbrödelrolle eines „ Hausmittels “ herabgeſunken
war , bisher achtlos vorbeiging und ſiehe da : viele ſolcher
Kräutlein wurden wieder ans Tageslicht gezogen und in

die Reihe der trefflichſten Heilmittel eingeſtellt . Und die

Hauptſache ? Während ausländiſche Medizinalprodukte
Rieſenſummen verſchlangen , werden einheimiſche Heilpflan —



zen von der Natur koſtenlos geliefert und keine Gegend ,
auch die mit dürftigſten Bodenverhältniſſen und armſelig —
ſter Vegetation leidet Mangel daran . Iſt der Leſer ge —
willt uns zu begleiten , ſo wollen wir ihn mit einigen
derſelben an Ort und Stelle bekannt machen .

Wir verlaſſen die beſtaubte Landſtraße und biegen
den erſten beſten Feldweg ein . Die Blütenpracht des
Sommers iſt geſchwunden , die Raine ſind faſt ausgedorrt .
Und doch ſcheinen ſich verſchiedene Pflanzen immer noch
ganz behaglich zu fühlen . Da erheben ſich zunächſt hart
am Wege die anſehnlichen Büſche der zartblättrigen Schaf —
garbe ( Achillea millefolium ) . Fürwahr , ein „ Tauſend —
blatt “, wie ihr botaniſcher Beiname ſagt . Zahlreiche
Blütenkörbchen vereinigen ſich zu weißen oder roſa Dol —

dentrauben , der ganzen Pflanze aber entſtrömt ein bitter —

lich aromatiſcher Duft , welcher uns heilkräftige Stoffe ver —
muten läßt . Und wir haben uns nicht getäuſcht . Die

jungen Blätter finden nicht nur zu ſogenannten Früh —
jahrskuren Verwendung , ſondern leiſten auch als Um —

ſchläge bei Verletzungen gute Dienſte ſoll doch von

Achilles ſchon , der eben mit dieſem Kraut den von ihm
verwundeten Telephus geheilt haben ſoll , der Name

Achillea abſtammen . Schafgarbentee aus den getrockneten
Blättern und Blüten iſt von krampfſtillender , nervenſtär —
kender Wirkung , und auch in der Homöopathie iſt dieſer
Pflanze ein Platz eingeräumt . Noch ſtärker , auch ange —
nehmer duftet ein kleiner Nachbar der Schafgarbe , deſſen
Aeſtchen raſenförmig am Boden lagern , es iſt der Feld —
quendel ( Thymus serpyllum ) , den wir vor uns haben .
Aber nicht die zierlichen , rötlichen Blütenköpfchen ver —
breiten das kräftige Aroma , ſondern die winzigen Blätt —

chen , auf deren Unterſeite wir zahlreiche Oeldrüſen erblicken .

Da das Oel darin nur langſam verflüchtigt , ſo eignet ſich
das Pflänzchen zur Füllung von Kräuterkiſſen , und die
kräftigende , ſtärkende Wirkung , die durch Einreiben mit
Quendelöl und durch Quendelbäder erzeugt wird , ſchien
man ſchon im Altertum zu kennen , denn der Name

Thymus , dem Griechiſchen entnommen , bedeutet „ Kraft “ .
Unſer Weg führt an Getreidefeldern vorüber , aus denen

vor wenig Tagen noch das Brennrot des Klatſchmohns
und des Cyanblau der Kornblume leuchtete ; jetzt iſt all
die Pracht unter der unbarmherzigen Sichel des Land —
manns gefallen , und nur wenige unanſehnliche Kräutlein

ſind zwiſchen den Stoppeln ſtehen geblieben . Aber gerade
unter ihnen finden wir , wonach wir ſuchen , nämlich die
in der Volksmedizin ſo hoch angeſehene echte oder
Teekamille ( Natricaria Chamomilla ) . Wenns nur

nicht die ihr ähnliche Hundskamille iſt ! Doch letztere be —

ſitzt ja nicht den ſtark balſamiſchen Duft ihrer offizinellen
Schweſter , welche außerdem noch daran zu erkennen iſt ,
daß der Kranz ihrer weißen Strahlblütchen ſich zurück —
ſchlägt und der kegelförmige , die gelbe „ Scheibe “ tragende
Blütenboden innen hohl iſt . In der Kamille beſitzen
wir das populärſte Volksheilmittel , deſſen wohlltätige ,
nervenberuhigende Wirkungen wohl jeder ſchon , vornehm —
lich bei Unterleibsübeln , Folgen von Erkältungen an ſich
beobachtet und das auch in den Kriegslazaretten ſchon
großen Segen geſtiftet hat . Bei uns wird dieſes unent —

behrliche Kraut daher auch eifrigſt geſammelt , in anderen

Ländern jedoch (z. B . Griechenland ) , woſelbſt die Pflanze
ſo maſſenhaft wachſen ſoll , daß man ganz Europa damit

verſorgen könnte , läßt man ſie ſtehen und bezieht ſie lieber

aus anderen Ländern !

Gut bekannt vom Garten her ſind auch verſchiedene
Stiefmütterchen - Arten , die hier , allerdings in ſehr ſchmack de

kleinblütigen Sorten , zwiſchen den Stoppeln ſtehen . Viola

tricolor , zu deutſch : dreifarbige Veilchen heißt ſie der
Botaniker , zum Unterſchied vom lieblichen Märzveilchen ,
deſſen köſtlicher Duft ihnen freilich abgeht . Dreifarbig ſind
ſie nun gerade nicht , dieſe gelben Blaßgeſichtchen in unſerer
Hand , doch wohnt ihnen , wie ihren Brüdern , eine heil⸗
ſame haut - und blutreinigende Kraft inne , auch beſitzt
der aus ihnen bereitete Tee abführende Wirkung . Am

geſuchteſten iſt jene blaublühende Art , welche auf Brachen
oft ſo maſſenhaft wächſt , daß dies auf ſtundenweite Ent —

fernung ſichtbar wird .

Verlaſſen wir den Acker , um auf kürzeſtem Wege ,
d. h. quer über die gemähte Wieſe zum nahen Weiher
zu kommen . O weh , da geraten wir bis an die Knöchel
in den Sumpf ! Während wir aber nach günſtigen Stellen

ſuchen , wo unſer Fuß hintreten kann , gewahrt unſer Blick
viele ſaftig glänzende , kleeartig dreizählige Blätter , auf
langen Stielen ſitzend . Wir haben den heillräftigen
Bitterklee ( Menyanthes , trifoliata ) gefunden und be⸗

dauern nur , daß ſeine ſchönen weißen Zottenblumen ſchon
verblüht ſind . Doch was liegt daran , der eigentliche
Wert der Pflanze iſt in dem Bitterſtoff zu ſuchen , der
den geruchloſen Blättern innewohnt . Er wirkt als Tee

und zu Dickſaft eingekocht magenſtärkend , bewährt ſich
bei Waſſerſucht und Fieber und hat dem Pflänzchen da —

her auch zum Namen „ Fieberklee “ verholfen .
Ein recht bitterer Geſelle hat ſich auch maſſenhaft

in dem Weiher angeſiedelt , an deſſen Rand wir jetzt
ſtehen , das merken wir an dem ſtarken Geruch , den ſeine
friſch abgeriſſenen ſchwertförmigen Blätter ausſtrömen :
es iſt der aus dem Orient ſtammende Kalmus ( Acorus
calamus ) , einem jedem Kinde bekannt , das ſich vor dem

Kriege für wenige Pfennige gern beim Konditor ſeinen
mit Zucker kandierten Wurzelſtock kaufte . Letzterer , im

Teichſchlamm liegend , enthält kräftige Arzneiſtoffe , die

nicht nur bei Verdauungsſchwäche und Magenkrämpfen
heilſam wirken , ſondern auch in Form von Bädern gute
Dienſte gegen Skrofuloſe leiſten ſollen . Im Aeußeren
iſt der Kalmus mit ſeinen walzenförmigen Blütenkolben
eine ſchmuckloſe Pflanze , worauf ſchon der Name Acorus
d. i . ungeſchmückt hindeutet , und doch hat er in unſeren
Augen einen weit höheren Wert als die herrliche Nym —
phaea alba , die noch ihre letzten holden Waſſerroſen neben

ſeinen ſteifen Blätterbüſcheln auf der klaren Flut wiegt .
Verlaſſen wir dieſe beiden ungleichen Nachbarn im

Weiher . Das Murmeln des Bächleins , das ſeine Waſſer
jenen zuſendet , es ſoll uns in ſanfter Steigung hinange —
leiten an den Ort der Kühle , in den friſchen , grünen
Wald . Wo vor wenig Wochen noch das blaue Blüten —
geſichtchen des Vergißmeinnichts lachte , da begleiten jetzt
anſehnliche , zum Teil ſtaudenartige Büſche des Baches
Rand . Sicherlich treffen wir da auch ein ſtattliches , mit
Fiederblättern geziertes Gewächs , deſſen roſafarbige , duf —
tende Blütchen ſchon im Verblühen ſind , nämlich den

gebräuchlichen Baldrian VValeriana Offizinalis ) . Der —
ſelbe war in der germaniſchen Mythe dem Gotte Baldur
geweiht , nach dem er benannt iſt , und auch Hertha , wenn

ſie auf ihrem mit Hopfenranken gezäumten Edelhirſch
ritt , trug einen Baldrianſtengel als Gerte . Die von
Alters her bekannte Heilkraft dieſer Pflanze wird heute
noch anerkannt . Erfaſſen wir das Gewächs möglichſt
tief , ſo können wir es ſamt ſeinen ſchnurartigen Wurzel —
ausläufern aus dem feuchten Boden ziehen und ſofortſagt uns der aromatiſche Geruch uud bitterlich ſüße Ge —

rſelben , daß wir in ihm den offizinellen Teil



In Geſtalt von Pulver , Tinktur und

auch der Baldrian bei Nervenleiden ,

ja ſelbſt Epilepſie erfolgreiche

vor uns haben .
Tee findet denn

Krämpfen , Hypochondrie ,
Anwendung .

Im Walde ſelbſt drängt ſichs immer üppiger an

den Ufern des Bächleins zuſammen , all das grüne Buſch —

werk , darunter Gewächſe , die faſt Mannshöhe erreichen .

Das ſtattlichſte derſelben iſt unſtreitig die ſtolze Wald⸗

angelika ( Angelica sylvestris ) , die größte unſerer Dol —

denträger , mit bläulich bereiftem Stengel und reichblütigen

Dolden . Engelwurz oder Waldbruſtwurz heißt

ſie im Volksmund und iſt mit letzterem Namen die heil —

kräftige Wirkung der Wurzel angedeutet , die überdies

auch von Kneipp in ſeinem Pflanzenatlas als heilſam

empfohlen wird . Von der Waldwieſe her nicken uns

liebe Bekannte entgegen , die orangefarbigen Blütenſterne

der ſchönen Johannisblume oder Arnika ( Arnica

montana ) . Ihre Erſtlingsblumen , das ſehen wir an den

leeren Stielen , mußten ſie in den Händen von Kindern

laſſen , die ſie um einige Pfennige in die Apotheke ver⸗

kauften , dafür aber hat ſie unverdroſſen neue Blütenkörbe

getrieben , und auch dieſe gehen ſchon daran , ihre von

Haarſchöpfen gekrönten Samen durch die Lüfte zu ſenden

und ſo für Erhaltung der Art zu ſorgen . Wenn Arnica

in der wiſſenſchaftlichen Arzneilehre auch ſelten mehr in

Anwendung kommt , in der Volksheilkunde wird ſie noch

immer als Univerſalheilmittel geprieſen . Leider fehlt uns in

jetziger Kriegszeit der zum „ Anſetzen “ der Blüten ſo not⸗

wendige Spiritus .
Und ſollen wir ſie heute noch alle aufſuchen auf

Waldblößen im Dunkel des Waldes auf Wieſe , Acker

und Rain , die außer den Genannten der Menſchheit ihn

heilenden Kräfte ſpenden . Kümmel und Bibernell ,

und Königskerze , Beinwell und

Fingerhut , Minze und Thymian , Huflattich
und Wegerich und noch viele andere ? Es würde des

Guten zu viel werden , tragen wir doch bereits einen an⸗

ſehnlichen Strauß duftiger Kräuter und Blüten nach

Hauſe ! Möchte der Leſer einſtweilen mit dieſen vorlieb

nehmen , möge er Gefallen an ihnen finden und ſie lieb

gewinnen ! Ihr Kleid iſt ſchlicht , ihr innerer Wert jedoch
macht es uns zur Pflicht ſie aufzuſuchen und uns über

ſie zu belehren , um des Segens teilhaftig zu werden , den

der Schöpfer in ſie gelegt .

Berg - Wohlverleih
( Arnica montanaj .

Von Apotheker Cheodor Bauer , Fürth .

Wohl iſt ſie nicht die einzige Heilkräftige unter der

Sippe der Morbblütler ( Compoſitae ) — es ſei an die köſtlich

duftende Kamille , an den Bitterſten aller Bitteren , den

Wermut , an den ſchleimreichen huflattich erinnert —, welche

aber kommt gleich und

ſtattlicher Schönheit der Arnika ? Der rote Singerhut an

waldigen Schwarzwaldhängen allein könnte mit ihr um

den Schönheitspreis ringen unter den Heilpflanzen unſerer

Heimat . Beide waren daher von jeher Lieblingspflanzen

jenes kpothekers , den ſein Beruf mit der Natur verkettet .

Was ſagt ihr deutſcher Name anderes als „Wohl
verleih ! “ oder ihr urſprünglicher wolferlei „ Wohl für

Steinklee

an würzigem Bergduft und zugleich

allerlei ! “ Auch der lateiniſche Gattungsname Arnica deutet

auf die heilkraft der Pflanze hin . Er iſt dem Griechiſchen

entnommen und heißt männlich , kräftig , heilſam . Ihr Art⸗

name bezeichnet ſie als ein robuſtes Kind der Berge .

Das iſt ſie auch . Laſſen Sie ſich einmal die herrliche

Pflanze beſchreiben , daß Sie auf Wanderungen dieſelbe er⸗

kennen und nicht etwa verwechſeln mit dem Wieſen⸗

Bocksbart , der Ringelblume oder einem Klant . Ein krie⸗

chender Wurzelſtock verankert ſie feſt im Boden . Gus einer

Roſette großer länglicher umgekehrt eiförmiger Blätter

von derber Beſchaffenheit ſtrebt ein kräftiger Stengel empor ,

an dem meiſt ein bis zwei Paare ähnlich geſtalteter aber

kleinerer Blätter ſitzen . Bis hinauf in die Blütenregion

iſt er dicht mit Flaum und geſtielten Drüſenköpfchen ver —

ſehen . Das Mikroſkop enthüllt uns erſteren als gegliederte

Haare , letztere als die Träger des ätheriſchen Gles , dem

die Pflanze ihren ſtarken Geruch verdankt . Die Stengel —

ſpitze trägt einen großen orangefarbenen Blütenkopf , unter

dem vielfach noch zwei weitere einander gegenüber ſtehen .

Faſt ſehen dieſe Blütenköpfe aus wie eine einzige Kieſen —

dlüte . Wenn wir aber der Sache auf den Grund gehen,

ſo finden wir , daß zahlreiche Einzelblüten auf einem

Blütenboden ſtehen , umgeben von einer glockigen Hülle ,

die aus zwei Reihen gleichlanger , lineal - lanzettlicher Blätt —

chen beſteht , auch alle über und über mit Riechdrüſen und

Flaum bedeckt . Die Blüten ſind nicht alle gleich . Die am

Rande des Blütenſtandes ſtellen Röhrchen dar , die eine

große 7 = bis 10 nervige orangegelbe Zunge auffällig hinaus⸗

ſtrechen , aus der Mitte lugen zwei Narbenäſtchen heraus ,

begierig nach befruchtendem Blütenſtaub umſchauend , die

Zentralblüten dagegen entbehren der Zunge , nur fünf Zähn⸗

chen zeigt der Röhrchenſaum . Sie bergen beiderlei Geſchlechts —

organe . Die Staubfäden repräſentieren den Kompoſiten⸗

Typus , das heißt ſie ſind zu einer Röhre verwachſen —

zwiſchen Blumenrohre und Fruchtknoten ſitzt ein Uranz

gelblicher haare und hüllt erſtere ein . Es ſind metamor —

phoſierte Melchzipfel , die der Frucht ſpäter als Flugapparat

dienen . Unter dem mikroſkop zeigen Fruchtknoten und

Haarkrone charakteriſtiſche Bilder , wenn wir die Präparate

mit Chlorhydratlöſung ( 25 Gramm Chlorhydrat in 10 Gramm

deſtiliertem Waſſer gelöſt ) aufhellen . Die Haare der Haar⸗

krone beſtehen aus langgeſtreckten Sellen , die an der In⸗

nenſeite glatt aneinanderſchließen , nach außen aber mit

ihren Sellſpitzen abſpreitzen . Der Fruchtknoten iſt behaart .

Solche haare finden wir an der ganzen Pflanze nicht mehr .

Es ſind ſog . Zwillingshaare aus zwei nebeneinander lie —

genden langgeſtreckten Zellen beſtehend , deren gemeinſame
Wand durch ſog . Tüpfel unterbrochen iſt .

Ddas Wohlverleihkraut liebt Bergesluft und einen

mageren gerne torfigen Humusboden . Den Kalk flieht es

Corfige Wieſen und ſandige Waldlichtungen in unſerem

Hoch - und mittelgebirge ſind ſeine Lieblingsplätze . Arnika

bildet einen Schmuck der Alpenwieſen bis über 2000 Meter

hinauf , in den Vorbergen im Schwarzwald und deſſen
vorland , Fichtelgebirge , bayer . Wald , Speſſart , Steiger⸗

wald , im Gebiete der Ueuperhöhen iſt ſie zum Ceil recht
häufig . Im ſüddeutſchen Jurazuge dagegen iſt , ſie ſelten ,
in unſerer Frankenalb hält ſie ſich an die ſandhaltigen
Böden im braunen Jura , an die Tertiär - und Ureideſande .
Im norden iſt ſie Tieflandspflanze . Sie gehört zum charak⸗

teriſtiſchen Pflanzenbeſtand der Cüneburger heide . Kuch

in die oberrheiniſche Tiefebene ſteigt ſie herab . Im Main⸗

land und an verſchiedenen Stellen unſerer nächſten Stände

( Serzabelshof , Schmauſenbuck ) geht ſie ebenfalls unter die

Bergregion hinunter .
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Die Anwendung der Pflanze als Dolksmittel iſt ſehr
alt , bis ins 11 . Jahrhundert läßt es ſich verfolgen . In

die wiſſenſchaftliche Medizin wurde ſie Ende des 16 . Jahr —
hunderts von Profeſſor Joel aus Greifswald eingeführt .
KUls wirkſamer Beſtandteil gilt neben ätheriſchem Gl der

Bitterſtoff Arnicin . Nur ſchade , daß ſo wenige moderne

krzte wiſſen , welch gutes Arzneimittel die Krnika iſt , wie
der wäſſerige Kufguß der Blüten , wohl auch der Wurzel
anregend auf Nerven und Gefäßſyſtem wirkt , Respiration
und Blutumlauf beſchleunigt , harn - und Schweißabſonde —
rung befördert . Und wie wirkſam bei Quetſchungen und

Prellungen iſt die weingeiſtige Tinktur für ſich oder bei

empfindlichen Perſonen zu gleichen Teilen Waſſer gemiſcht .
Das deutſche Urzneibuch läßt die getrockneten Blüten mit

Weingeiſt anſetzen , noch viel kräftiger aber iſt die homöo —
pathiſche Tinktur , die hergeſtellt wird , indem man die ganze
friſche Pflanze in einem Steinmörſer zerquetſcht und mit

Weingeiſt ausziehen läßt .
Zum Schluſſe möchte ich hervorheben , daß dieſe Zeilen

etwas anderes bezwecken , als auf die herrliche Krnika , die
in unſerer nächſten Umgebung und auf der Frankenalb
ſelten wächſt , als Sammelobjekt aufmerkſam zu machen .
In Gegenden , wo ſie maſſenhaft vorkommt , wie im Hoch⸗
gebirge , kann ſie ohne Bedrohung ihrer Exiſtenz geſammelt
werden , aber bei uns bedarf ſie dringender Schonung . Im

Bedarfsfalle bekommt man Krnikatinktur in der Apotheke
und wenn man auf die Pflanze auf Wanderungen ſtößt ,
freue man ſich ihrer Schönheit und bedanke ſich bei ihr ,
was ihre Schweſtern uns Gutes getan haben .
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Pflanzen⸗Monats⸗Kalender .
Et 31

52 — EA0 — 1

Welche wildwachſenden Pflanzen können wir im

Monat September
für die Küche verwerten ?

Erklärung der Zeichen : b = Brot , e Conſerve ,
ef . - Confect , e Eſſig , fl Fleiſchbeilage , g — Ge —
müſe , gd = Gebäck , àgr — Grütze , àW Gewürz , h

Heilzwecke , ks — Kaffeeſurrogat , m = Mehl , de =
Oel , s = Salat , se = Sauce , sd = Suppe , t = Tee7

45ts — Tee - Surrogat , W = Wein .

Stumpfblättriger Ampfer ( Grindwurzel ) h ; knollige
Fetthenne g . 8. sc ; rundblättrige Fetthenne s . 8
Monats - Erdbeere e ; gem . Schlangenwurz g . m. b ; ein⸗

jährige Sonnenroſe g ; wohlriechende Süßdolde L. s ;
gem . Weiderich g : Meer - Binſe g ; Brombeere c ; Sumpf⸗
Dotterblume g ; Adler Farn m. b; : Wurm Farn h ; Glas —
ſchmalz ( Meerſalzkraut ) g . 8. fl ; Rapunzel Glockenblume
( echte Rapunzel ) g . s ; gem . Himbeere e ; Zwerg - Himbeere
e großwurzelige Platterbſe g ; gem . Waſſerlieſch b ;
Wegerich de ; echter Alant c . ef ; gem . Sauerampfer fl ;
gem . Bärenklau 8 ; Alpen - Bärentraube e ; Beſenſtrauch
( Beſenginſter ) g : gem . Bruftwurz ( wilde Angelika ) c ;
knollentragende Diſtel g ; Krebs⸗Diſtel ( Eſels - Diſtel ) g ;
vielſtachelige Diſtel g ; arzneiliche Engelwurz lechte Ange —
lika ) e : gem . Kalmus e ; knolliger Kälberkropf g . 8. Sp :

Verlag von A. Benning jr . ,

Miſchungen will ich in der nächſten Nummer bek

filzige Kette g . sp ; ſpitzkeimender Knöterich m. g; ſchwar —
zer Kohl ( ſchwarzer Senf ) gw ; Senf⸗Kohl ( weißer Senf )
gW . oe ; Kriechenpflaume e ; Zentner - Kürbis g . ef ; Feld⸗
Männertreu g ; Meerſtrands - Männertreu 9 : Paſtinake
g . S. il ; Rohrkolbe g ; Waſſer - Schwertlilie ks . h ; flutendes
Süßgras ( Mannagras ) gr ; gefaltetes Süßgras gr ; wei —
denblättriger Sanddorn oe . gW . sc ; gem . Amarant gr ;
Bluthirſe gr : gem . Eiche ks . b ; Felſenbirne c ; Feuerdorn
c Gänſefuß gr ; gem . Haſelnuß “ . ef . oe ; ſchwarzer Ho —
lunder (Flieder) c. sp ; Zwerg - Holunder c ; Cornel - Kirſche
( Berlitze ) c . ks ; ruſſiſcher Meerkohl g ; knolliger Kümmel
g . s : Kürbis ef ; Garten - Mohn gb . oe ; Moosbeere c :
gem . Wispel e : Zwerg - Wispel e ; gem . Nachtkerze g . s ;
knollige Platterbſe g ; Preißelbeere c . w ; amerikaniſche
Preißelbeere e ; gem . Rauke gw . oe ; Roßkaſtanie m. b ;
Apfel Roſe Sp . sc ; filzblättrige Roſe Sp . sc ; Hundsroſe
Ssp . sc ; Wein - Roſe sp . sc ; Sanddorn ( Berberitze ) e ;
gem . Schilf ( Teichrohr ) m. b ; gem . Schlutte ( Blaſenkirſche )

Speierling c : Waſſernuß c . m ; Weißdorn e ; rotbeerige
Zaunrübe m ; Sumpf « ⸗Zieſt g .

I D 2 S E

Vermiſchte Nachrichten .
— — 31 S EA

Eingeſalzene Peterſilie . Um Peterſilie auch zur
Winterszeit zu haben , kann man ſich im Sommer friſches
Kraut von ihr trocknen oder Pflanzen in Töpfe pflanzen
und an froſtfreien Orten zum Weiterwachſen aufſtellen .
Weniger iſt dagegen bekannt , daß Peterſilie auch in ein —
geſalzenem Zuſtande zum Winterverbrauch tauglich iſt .
Das friſche Kraut wird hierzu im Herbſt mit ſamt den
Stielen in ein Gefäß gelegt , mit gekochtem und abge —
kühltem Salzwaſſer übergoſſen und dann noch reichlich
Salzwaſſer hinzugetan . Das Kraut iſt dann mit einem
reingewaſchenen Steine zu beſchweren und darf nicht auf
der Flüſſigkeit ſchwimmen .

Ein feines Mittel deutſchen Tee erheblich an
Wohlgeſchmack zu beſſern . Man nimmt die Blätter
der paſſenden Pflanzen — vor allem Brombeere , Him —
beere , dann der Erdbeere , Preißel “⸗, Heidel - , Moos - , Jo⸗
hannisbeere , Birke , Ulme , Kirſche . Schlehe , Weißdorn ,
Rotdorn , Waldmeiſter uſw . entſtielt ſie und läßt ſie einen
Tag liegen bis ſie leicht ſchwelk ſind , dann rollt man die
Blätter auf reiner feſter Unterlage , mit der Hand oder
einem Hilfsmittel und läßt die ſo bearbeiteten Blätter
leicht zuſammengepreßt 10— 12 Stunden liegen . Hierauf
werden die Blätter ausgebreitet und im Ofen ( mäßige
Hitze ) oder an der Sonne gut getrocknet . Durch dieſes
einfache leicht zu machende Verfahren erlangt
„ unſer “ Tee einen Wohlgeſchmack und a uch
ein Aroma wie der echte chineſiſche Tee , der bekannt⸗
lich einer ähnlichen Behandlung unterzogen wird und
hiedurch erſt Geſchmach und Geruch gewinnt . Durchſorgſältige Auswahl der Blätter gewinnt der Tee auch
an äußeren Anſehen , einige wirklich brauchbare , gute

U annt
geben . Verwendet wird der deutſche Tee am beſten ſo ,
daß man ihn mit dem halten Waſſer anſetzt und bei
kochendem Waſſer abgießt .

Druck von K. Beißwanger , beide in Nürnberg .



Uerbt Leſer für den Pi, - u . Kräulerireund .
Neue Bücher .

Unter dieſer Rubrik werden alle bei unſerer Schrift

leitung eingehenden Werke naturkundlichen Inhaltes auf

gezeichnet und beſprochen .

E . und E . Gramberg , Kleines Pilzkochbuch ,
Quelle und Meyer , Leipzig . Preis 60 Pfg .

Tul . Hauck , Ratgeber f. Pilzſammler , 10 Pfg .
derſelbe : Führer durch die Pilzausſtellung , 50 Pfg .

derſelbe : Konſervieren der Pilze für den Haushalt ,
10 Pfennig .

Selbſtverlag des Verfaſſers Eberbach a . N .

Trocknet Obſt und Gemüſe . An

zum Dörren in Haushaltungen und ländlichen

Betrieben nebſt kurzer Beſchreibung geeigneter Dörrvor

richtungen . Mit 18 Textabbildungen 1917 bei P . Parey ,

Berlin . 60 Pfg —

IJ. Kochs ,

leitung

Alle hier angezeigten Bücher ſind durch die Buchhandlung

des Pilz und Kräuterfreund zu beziehen .

Vüecbherbeſprechungen .

H. Schnegg , Unſere Giftpilze und ihre eßbaren

Doppelgänger . Mit 9 Abbildungen im Text und 32

farbigen Pilzbildern nach Naturaufnahmen . Preis 1 . 80 Mk .

Derſelbe : Unſere Speiſepilze . Auswahl der häufi

geren und wichtigeren Markt und Liebhaberpilze . Mit 5

Textbildern , 3 Nährwertstafeln und 50 farbigen Pilzbil

dern im Vierfarbendruck nach Naturaufnahmen . Mk . 2 . 20

Zwei ſehr brauchbare Büchlein , die ſchon ihres

billigen Preiſes wegen zur Anſchoffung wärmſtens empfohlen

werden können . Der Hauptvorzug liegt darin , daß die

Bilder in kolorierten , photographiſchen Naturaufnahmen

die Pilze in ihrer natürlichen Umgebung und ihren Stand

orten bringen , daß inſolgedeſſen Einzelheiten weder be

ſonders betont , noch ganz weggelaſſen werden konnten .

Auf jedem Einzelbild ſind überdies verſchiedene Entwi !

lungsformen des betr . Pilzes dargeſtellt , was zur Er

kennung in der Natur oft weſentlich beiträgt . Dadurch ,
daß jeweils einem Gifts oder Speiſepilz ein Doppelgänger

gegenübergeſtellt und der beigegebene Text recht überſichtlich ,

klar und allgemein verſtändlich iſt , wird vor allem der

Laie oder noch unſichere Anfänger die beiden Werkchen

mit gutem Erfolg gebrauchen .

Derſelbe : Die deutſche Edelpilzzucht . Mk . 1.

Derſelbe : Merkblatt für die Giftpilze . Mit 12

Vierfarbenbildern . 25 Pfg .

Verlag Natur und Kultur Dr . Frz . Joſ . Völler ,

Miüinchen 1917 .
1

J . Mackuſund Al . Kaspar , Praktiſcher Pilz⸗

ſammler . Illuſtr . Taſchenbeſtimmungsbuch . Zum Be

ſtimmen aller in unſerer Heimat wachſenden eßbaren und

giftigen Pilze . Mit 162 farbigen und 20 ſchwarzen

Abbildungen anf 18 Tafeln . Verlag R . Promberger ,
4 * 20

Amütz 1915 . Preis 3 . 20 Mk .

Wer die erſten Schwierigkeiten überwunden hat

und tiefer in das Gebiet der Pilze eindringen will , der

greife zu dem „ praktiſchen Pilzſammler “ von Maku .

Das Werrchen iſt einzig in ſeiner Art , weil es in treff

licher Weiſe den Uebergang vom Volkktümlichen zum

Wiſſenſchaftlichen vermittelt . Maku teilt die Pilze in 9

Familien ein und beſchreibt an der Hand eines klaren ,

überſichtlichen Schlüſſels 460 Arten . Die Hauptmerkmale
ſind in den Einzelbeſchreibungen durch in die Augen

fallenden Sperrdruck hervorgehoben . Beſonders intereſſant

iſt das Kapitel über naturgemäße Konſervierung der Pilze
für die Pilzſammlung . Die hier angeführten Methoden

ſind zum Teil neu und bisher noch in keinem wiſſen

ſchaftlichen oder populären Werk veröffentlicht worden .

182 meiſt farbige Abbildungen bilden eine wertvolle Er

gänzung des Tertes .

( Das Verzeichnis wird fortgeſetzt . )

Sämtliche hier angezeigten Werke , ſowie alle ſon

ſtigen Erſcheinungen des Buchhandels ſind ſtets zu beziehen

durch die

Verlagsbuchhandlung Hiſtoriſcher Hof ,

Auguſt Henning jr . , Nürnberg , Tucherſtraße 20 .

( Gegründet 1890 ) Tel . 7455 .

Wilde Gemiſe .
Anweiſung zum Sammeln und Zubereiten .

Mit Verzei hnis und Bildern .

Von Prof . Rich . Winckel , Magdeburg .

Die künſtleriſch a 15 zeſtattete , mit

verſehene Werbeſchrift erſcheint auf behördlichen Wunſch zum
dritten Mal, und zwar in zeitentſprechend neuer Bearbettung .

Sie ſoll in Ergänzung der gewöhnlichen Flugblätter durch
eine beſonders anſprechende , eindrinalich gefällige Form die Ge

ringſ ätzung und das M ſtrauen des Volkes gegen die wild
wachſendei Gemüſepflaunzen überwinden helfen , über ihren

20 naturgroßen Bildern

Nährwert , ihre Schmackhaftigkei , und Bäufigkeit aufklären und
ein koſtenloſes Nahrungsmitttel volkstümlich ' machen , durch
deſſen Ausbeute die allgemeine Not gemildert werden kann

Wer die Pflanzen im vorigen Berbſt zu ſammeln und zu kon

ſervieren wußte , hat im letzten Winter überhaupt keine Ge
müſenot erfahren . Gegen Einſendung von 25

„ franko durch die

Buchhandlung A. Benning 9
„ Nürnberg Tucherſtr . 20 .
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A
Wem von Ihren Bekannten

darf der Verlag eine

Werbenummer
zuſenden ?
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Briefkaſten . SEAUE
die Sendung ſchlecht ver

Sie haben
zemuuum ) Solange das

Lveopbe 13a

2. Schuſterpilz

Lehrer ö. Beſſelberg
der Flaſchen - Stäubling

Innere weiß , iſt derſelbe genießbar
ſuridus ) Eßbar Das gelbliche Fleiſch läuft ſofort blan an und wird

ſpäter grünlichblan Kommt heuer vecht häuſig vor Am eheſten mit

dem Wolfs Köhrling . Vorſicht beimsammeln — Beſten Gruß

packt Berenpilz ( Boletus

Dr . Dieſe Preiſe ſtehen freilich in keinem vVerhältnis

Bier zahlte man 1915 29 Pig für das Pfund , heuer

Füc eine fortlaufende Berichterſtattung

Ich gedenke dieſer Ueberzahlungen
n,

wir haben das aber jetzt mit faſt

F. Gehs ,
zum Nährwert
wurde ſchon 1660 Mk. bezahlt
wäre ich Ihnen ſehr dankbar .

noch in einem Aufſatze zu berühren

allen Lebensmit eln

gerne , unſer

ſich gerade
Senden ſie

Solche Fragen veröffentlichen wir ſehr

Pilzfreund will ja auch Ausſpracheorgan ſein und erhofft

von dieſer Einrichrung viel Nutzen für die Leſerſchaft .

bis zum 20. 9. ein

ee .

es Pilzvereine nur hier . ( An
Unfres Wiſſens gibt 10 b

Königsberg . Außerdem im
Feuerweg ! und in

B. Schl
ſchrift . Frau Gräf ,
der Schweiz .

finden Sie eine ſehr brauchbare
In Maku ' s Caſchenbuch

auch der Pilzfreund hierK. EKR. E.
Im Laufe des Wintecs wird

Schilderung .
über berichten

Es iſt unmöglich , nach der Beſchreibung
Waldler Steinlohe :

bitte um Sinſendung .
ſicher die Art des Pilzes beſtimmen zu können ;

J. B. , Berlin : Beſchreibung des Buflattich wollen wir doch

Beſten Gruß !
5.

lieber für das Märzheft zurückſtellon

Bitte dringend um baldige Kückſprache
Baagen , München :

Aus dem Vereinsleben .
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Für Heilpflanzenk
bildete der Vortrag eine

abend Konſervator Yr . 2.

der Naturhiſtoriſchen Geſellſchaft im L

von einer zahlreichen Zuhörerſchaft hielt un un

wildwachſenden Heilpflanzen , Tee Erſat
und Wildgemüſe zum Thema hatte . Dr. Roß be

ſichtigte geſtern auch die Eibiſch - und andere Heilpflanzen⸗
Die Kulturen im NRürnberger

——— —

tultur im Rürnberger Bezirk

wertvolle Anregung , den geſtern

Dr . Roß aus München in

im Luitpoldhaushörſaal
und der unſere

kulturen bei Großreuth . 0

Bezirk ſind im Laufe der Jahrhunderte durch die aus

die Preiſe ſehr drückt , ſtark
ländiſche Konkurrenz , die
zurückgegangen . Auch wird jetzt

Lebensmittelkulturen ausgenützt .

Lehrer , Erziehungsinſtitute , Ferien Kei

zur Anhaltung der Schüler zum Sammeln von Heilpflan

zen , Er rügte die Vernachläſſigung der deutſchen
zahlreichen , überall wachſenden Heilpflan

zen zugunſten der ausländiſchen gleichen Arten , die , u

Rieſenmengen bei uns eingeführt worden ſeien . Nach

dem Kriege ſollten , damit wir vom2 Gonh

auch auf dieſem Gebiete würden , die deutſchen Heilpflan⸗

zenkulturen wieder viel mehr gepflegt werden . Einen

Hauptwert legte Redner in ſeinem Vortrag ferner auf die

der Boden voll für
Dr . Roß ermahnte die

nkolonien Leitungen uſw.

luslande unabhängig ,

zu Gemüſe und Suppe ſeien und ſich dann von den Kul

turgemüſen nicht unterſcheiden . Bei der herrſchenden Le

bensmittelknappheit und den teuren Gemüſen ſei das

Sammeln und Verwerten der Wildgemüſe beſonders an —

zuraten . Der Verſammlung wurden durch zahlreiche

Lichtbilder, Rezepte uſw . Anleitungen gegeben , welche

Wildpflanzen ſie ſammeln , daß ſie ſie für den Winter

trocknen und wie ſie ſie kochen und zubereiten ſollen .

Er gab ferner Winke über die verſchiedenen Arten be

ſonders geeignetneter Wildgemüſe . Sehr bemerkenswert

waren ferner noch die Ausführungen des Vortragenden

über die deutſchen Tee - Erſatzpflanzen . Er erinnerte daran ,
daß man Blätter von Brom⸗ , Him , Erd⸗ , Preißels ,

Heidel - , Johannisbeeren , Linden uſw . vorwiegend aber

Brombeerblätter zu Tee Erſatz vorteilhaft trocknen könne .

Ermahnte zu möglichſt umfangreicher Samm

lung , damit man im Winter die Sachen nicht

kaufen müſſe , wobei man ſie vielleicht nicht

einmal mehr bekäme — Intereſſant waren noch Hin

weiſe auf Verſuche , die im Gang ſind und auf Herſtell

ung ſchwarzen guten chineſiſchen Tee - Erſatzes durch Fer

mentieren getrockneter Brombeerblätter hinzielen .

Verein für Pilzkunde , Nürnberg .

Als in der Nürnberger Zeitung vom 27. Juli 1917

durch den Berein für Pilzkunde die Einladung zu einem

Wander und Lehr - Ausflug von Roßtal bis Cadolzburg

ergangen war , war vielleicht mancher , den die ſchwere ,

teure Zeit zum Sparen und Nachdenken zwingt , erſreut ,

ſich Kenntniſſe in Pilzen und Kräutern für Tee und

Wildgemüſe aneignen zu können . Es iſt auch wirklich

anerkennenswett , daß ſich erfahrene Lente in den Dienſt

der guten Sache ſtellen . Ein Zeichen , daß noch nicht

alles denkt , wenn nur ich habe und weiß , wo was zu

holen iſt , was geht mich mein Rebenmenſch an .

Die Fahrtbeſchränkung hat leider einen Strich durch

die Rechnung gemacht . Trotzdem hatten ſich eine größere

Zahl Intereſſenten zuſammengefunden , um dem liebens

würdigen Leiter der Tour , Herrn Henning zu ſolgen .

Wir fuhren bis Stein und begannen unſere Wanderung

über den Hainberg . Kaum im Freien angelangt , begann

Herr Henning mit ſeinen ſachlichen Erklärungen . Der

Unkundige hatte Gelegenheit , allerlei Tee - und Gemüſe

pflanzen , die Schafgarbe , Nachtkerze , Seifwurz , Spitzwe

gerich , Löwenzahn , Wurmfarn , und andere , an denen er

bisher achtlos vorbeigegangen war , kennen zu lernen .

Dir Wald bot auch eine ſtattliche Auswahl von Pilzen

zur Erklärung , wie Champignon , Steinpilz , allerlei Täub

linge , Knollenblätterpilz , Speitäubling und andere , wenn

auch eine reiche Ernte infolge der langen Trockenheit un

möglich war . Außerdem konnte ſich jeder an friſchen

Himbeeren und Brombeeren gütlich tun . Der Weg führte

über Rehdorf , Weinzierlein , Cadolzburg . Selbſtverſtänd

lich wurde in dieſen 3 Orten Raſt gemacht , um den

hungrigen . Magen zu beftiedigen . Herr Henning , der

mit ſeinen ſachlichen , allgemein verſtändlichen Erklärungen

ganz gewiß vollſte Anerkennung und Dank verdiente ,

hatte noch die Liebenswürdigkeit , Intereſſenten das herr⸗

lich gelegene Cadolzburg mit ſeinem alten Schl ß zu

zeigen . Wie die ganze Wanderung , Einheitlichkeit und

Zufriedenheit zeigte , ſo wurde auch die Heimfahrt abends

7 . 25 guter Dinge angetteten , denn jeder hatte etwas pro —

fitiert .

größere Beachtung der deutſchen Wildgemüſe, die es in

den verſchiedenſten Arten überall gebe und leicht zubereitbar
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2ad Aiblinn . 17. Auguſt . Von der Schuſtersfamilie Beis⸗

berger in Eſſenſtätt erkrankten 3 Perſonen nach Genuß giftiger Pilze

ſehr ſchwer . Der 6ꝛjährige Schuſter Marius Reisberger iſt bereits ge⸗
ſtorben , die übrigen erkrankten Perſonen ſind noch nicht außer Lebens—
gefahr .

Bergöglkter i . W. . 7. Aug . ESine erſchütternde Todesan⸗

zeige veröffentlichte die Familie Karl Mauermann hier : „ Gott dem

Allmächtigen hat es nach ſeinem unerforſchlichen Katſchluſſe gefallen ,
unſere ſechs innigſtgeliebten Kinder Karl , Maria , Friedrich , Aenne ,

Egon und Beinrich im Alter von 15 bis 5 Jahren infolge Pilzvergif —
tung zu ſich in die Ewigkeit zu nehmen . “

Endorf . 9. Aug . Aus Unkenntnis oder Verſehen hat die

Familie des Schriftſtellers Witthelm in Beimhof von dem Unollen —

blätterpilz eine Mahlzeit genoſſen ; alle ſind erkrankt und liegen ſchwer
darnieder . Die Schwägerin des Witthelm iſt bereits der Vergiftung
exlegen . — Ebenſo iſt hier kürzlich der Maurer Lippert an Pilzver —

giftung geſtorben .

Franlifurt . . Aug .
aus Eſſen : In Detteln

ſind bereits geſtorben
Rüncthen . 10. Juli . ( Pilzvergiftung . ) In ihrer Wohnung

erkrankien nach Genuß von Schwämmen ein 50jehriger Schreiner und

Die crankfurter Feitung “ berichtet
erkranktan 10 Perſonen an Pilzvergiftung ; 6

ſeine Ehefrau ; der Fuſtand der Beiden vtrſchlimmerte ſich derart , daß
ſie ins Krankenhaus gebracht werden mußten ,

FTFTraunftein .2 . Augnſt . Nach dem Genaſſe
krankte die Bräugehilfensgattin Alchatz und ihre 15jährige

tonie ſchwer . Letztere iſt heute im Krankenhauſe geſtorben .

FIe ald , 7. Aug . Ein Trauerzug der alle Bewohner tief ergriff

bewegte ſich vom gemeinſamen Krankenhaus nach dem evangeliſchen

Kriedhofe . Die fünf Opfer der Pilzvergiftung aus der Familie Karten

wurden zu Grabe getragen . Aus dem Fkelde herbeigerufen , fand der

Ehemann . ſeine Frau und vier ſeiner Kinder auf der Totenbahre —

Nür eins der erkrankten Kinder , das älteſte , hat die Gefahr , in der

es ſchwebte , überſtanden .

eeneneenneeeeeeeſnn⸗

3 Wir bitten um gefl . Ein⸗

Sſendung der 8

WAbonnements⸗

gebühren ,
oweit noch nicht

gäaeſchehen .
des Pilz⸗

Anzeigengebühr 30

für die 4 geſpaltene Pe —
titzeile oder deren Raum .

Aufträge u . Anfragen an

den Verlag : Nürnberg ,
Tucherſtr . 20 .

Die achtel Seite Mk . 12. ,
die viertel Seite M . 20 . ,

die halbe Seite Mk . 36. ,

Bei wiederholung Rabatt .

erſucht als Bezieher des „Pilz - und Kräuterfreundes “
um Beſtimmung beiliegender . Pilze und Angabe
ihres Wertes . Jin Briefmarken — adreſſierte

Tochter An⸗

Rückantwortkarte — liegen bei —

Pilzauskunftsſtellen und Vortragslehrer für
Pilzfreunde .

In Bayern .

Nürnberg . Pilzbeſtimmungsſtelle der Naturhiſto⸗
riſchen Geſellſchaft im Luitpoldhaus geöffnet von 8 — 10
Uhr vormittags und von 3 — 7 Uhr nachmittags . Leiter

Auguſt Henning Nürnberg , Tucherſtr . 20 . Iſt nach Ver⸗

einbarung auch zur Abhaltung von Abendvorträgen bereit .

In Sachſen .

Dresden⸗zZſchachwitz . Joh . Jühling . Der Verfaſſer
des bekannten Pilzbuches : Wir gehen in die Pilze . Iſt
zur Veranſtaltung von Excurſionen , Ausſtellungen , Vor⸗

trägen ete . bereit .

Leipzig . Pilzbeſtimmungsſtelle des Heimatmuſeums .

Meißen . H. Findeiſen , Roſtplatz 9 . Vorträge mit

Lichtbildern , Ausſtellungen .

In Preußen . —

Aachen . Herr Hans Formen . “ 3

SGöttingen . Herr L. Finke iſt zur Abhaltung von

Vorträgen und Ausſtellungen bereit . ＋

Königsberg i . Pr . Pilzbeſtimmungsſtelle der

Stadt Königsberg . Gegen Einſendung von 50 Pfg .

Mitteilungen zur Ergänzung dieſer Liſte ſind der Schrift⸗
leitung ſehr willkommen .

8

Zur Beachtung !
Mit der Schriftleitung des Pilz - und Kräuterfreundes —

iſt eine

Pilzauskiunftsſtelle
verbunden zu deren fleißigen Benützung unſere Leſer höflichſt
eingeladen werden . Sie hat den Zweck , eingeſandte Pilze
zu beſtimmen und über Wert und Verwendungsmöglichkeit
Auskunft zu geben .

Fi . ür die Einſender iſt folgendes zu beachten : Die
Auskunft wird unter Benützung des beigedruckten Gut⸗ —

ſcheines koſtenlos erteilt . Der zu beſtimmende Pilz iſt ,

wenn möglich , in verſchiedenen Altersſtufen einzuſenden ,
da die typiſchen Merkmale bei einzelnen Arten teils nur

an jungen , teils nur an erwachſenen Pilzen zu erkennen
ſind . Als Verpackung eignen ſich am beſten derbe Papp⸗

ſchachteln und als iniegehngteeink obchee Wl Große, 5

fleiſchige Pilze ſind trocken zu verpacken . Unbedrucktes
weißes Papier genügt .

Werden mehrere Pilzarten auf einmal eingeſandt ,
ſo ſind dieſelben nach Arten K0 en z0
nummerieren . Da zugeſchickte Pilze nicht mehr zurück⸗
geſandt werden können , iſt es zu empfehlen , ſich Vertreter
der eingeſchickten Arten mit denſelben Rummern verſehen —
zurechtzulegen , um ſie mit der übermittelten Auskunft
vergleichen zu können . Porto für Rückantwort iſt ſtets
beizulegen. Ohne beiliegenden Gutſchein und ohne Rück⸗ 3

porto wird eine Auskunft nicht erteilt . 8

Hu alte Pilze ſind von der B35
eſtimm ausgeſchloſſ Hilze

können als Warenprobe bis
1 ung ausgeſchloſſen . Hilze

7N 250 gr . für 10 Pf is 500 Er für 2 609
zugeſandt werden .

Aun
W5,40

Pfe, , bis 500 Cr für * PfgAntwort ey im Briefkaſten
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Has den Gang durchs Lehen Rränhek,

Peilk ein Kang durchs grüne Feld.
Hlieler.

Die Täublingsfrage .
Von Dr . Richard Baerwald⸗Halenſee .

Die Maxime , von der ſich bisher das Heer der Pilz —

ſammler ebenſo hat leiten laſſen wie der offizielle Pilzmarkt ,
lautete : Halte dich an die wenigen bekannten Pilzſorten ,
an Pfifferling und Steinpilz , an Reizker und Grünling ,

Champignon und Morchel ! Bei ihnen biſt du vor Ver⸗

wechslung mit giftigen Arten geſchützt , du haſt an ihnen

Abwechslung genug und ein einziger Giftpilz kann dir mehr

Schaden bringen als die Verwertung von zehn neuen

Arten dir je nützen kann . Wozu alſo in die Ferne

ſchweifen !

Dieſe abſichtliche Selbſtbeſchränkung nun iſt grund⸗
falſch und heute , zur Zeit der Nahrungsknappheit , falſcher

als je. Zunächſt bringt ſie garnicht den Schutz vor Ver⸗

wechslungen , den man von ihr erwartet , denn ein ſonder⸗

barer Zufall hat es gefügt , daß ſich die einſeitige Vorliebe

des Publikums gerade auf die verwechſelbarſten und

darum gefährlichſten unter den eßbaren Pilzen gerichtet

hat . Gerade der Champignon wird geſucht und zum

Verkauf geſtellt , der in jugendlichemZuſtande dem Knollen⸗
blätterſchwamm ſo fatal ähnlich ſieht und die Hälfte aller

Pilzvergiftungen auf dem Gewiſſen hat ; gerade der Reizker ,

der ſich durch wohlgelungendſte Mimicri , durch Nachahmung

des giftigen Birkenreizker gegen den Sammler verteidigt;
8 er Steinpilz , der ſelbſt von Kennern . leicht mit

mit dem bitteren Gallenröhrling verwechſelt wird ; gerade

die Stockmorchel , die bei unſachkundiger Zubereitung

giftig wirken kann . Man findet unter den bisher nicht

mittel erfordert .

marktgängigen eßbaren Arten nur wenige , die an Beo —

bachtungsfähigkeit und Kenntnis des Sammlers und

Käufers gleich hohe Anforderungen ſtellen .

Und zweitens tritt eben jetzt , da wir den Pilz zur

Bereicherung und Ergänzung unſerer Gemüſevorräte be —

ſonders nötig haben , die üble Tatſache hervor , daß die

Konzentrierung der Pilzjagd auf wenige Arten dieſe all —

gemach ſelten gemacht und die Ausbeute ſtark verringert

hat , ſodaß eine Erweiterung des Kreiſes der geſammelten

Pilze dringend notwendig iſt . Der Pfifferling , einſt einer

der häufigſten Pilze , iſt jetzt im weiten Umkreiſe unſerer

Großſtädte rar geworden und es erſcheint als ein beinahe

grotesker Unſinn , daß man heute in Berlin ein Pfund

Pfifferlinge mit Mk . 2 . 25 bezahlt , während die nahen

Wälder an Krämplingen und Täublingen reich ſind , die

ungenutzt verderben . Die oft geäußerte optimiſtiſche Anſicht ,

daß die Pilze ſich ein ſchonungsloſes alljährliches Abernten

gefallen laſſen , ohne die Luſt am Wiederkommen zu ver —

lieren , ſtützt ſich mehr auf Theorie als auf pralktiſche Be⸗
obachtung und wird durch einen Gang durch den Berliner
Grunewald widerlegt , deſſen Beſtand an Pfifferlingen

und Steinpilzen faſt völlig ausgerottet iſt , und unter deſſen

ſpärlicher Pilzflora die Giftpilze einen faſt kaum wieder —

vorkommenden Prozentſatz bilden .

Dazu komme jetzt drittens der gegenwärtige Notſtand ,
der die äußerſte Verwendung aller vorhandenen Nahrungs —

Vor allem brauchen wir die allgemeine

Einführung der überall in Fülle wachſenden Maſſenpilze .

Die Erfahrungen mancher Vereine und Genoſſenſchaften

für Kriegsernährung ſprechen aufs Deutlichſte dafür . Im

Gefühl ihrer großen Verantwortung ſuchen ſie ſich zunächſt

auch auf die üblichen marktgängigen Arten zu beſchränken ,
höchſtens bemühen ſie ſich um die Einführung der Boletus⸗
arten , der Butterpilze , Maronenpilze , Ziegenlippen u . ſ. w .

Durch dieſe Beſchränkung ſehen ſie aber vielfach ihre

Unternehmungen zur Unrentabilität und volkswirtſchaft —
lichen Unfruchtbarkeit verurteilt . Wetter und Boden —

beſchaffenheit tun ihnen durchaus nicht den Geſallen , die

wenigen geforderten Pilzarten gerade da wachſen zu laſſen ,
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wo die Sammelkolonnen jener Geſellſchaft tätig ſind ; und
wenn doch die üblichen und altbekannten Pfifferlinge ,
Steinpilze , Reizler und Champignons in der Gegend
häufig ſind , dann machen die Pilzfrauen , die im Dienſte
der alteingeſeſſenen Sammelinduſtrie ſtehen , der Schüler⸗
kolonne wütende und , weil ſie Oertlichkeit und Gelegenheit
beſſer kennen , meiſt erfolgreiche Konkurrenz ; und wenn
die Kolonne doch in dieſem Kampfe ſiegreich iſt , dann
leiſtet ſie für die Volksernährung wenig oder nichts , denn
ſie ſchicht faſt nur ſolche Pilze in die Stadt , die auf
anderem Wege auch dorthin gelangt wären , nimmt armen
Leuten ihren Verdienſt und beſchwört hierdurch einen Haß
der Bevölkerung gegen ſich herauf , der ſich z. B . gegen⸗
iüiber der von mir geleiteten Sammelkolonne in den un —
ſchönſten Formen geltend machte , doppelt beſchämend für
junge Leute , die ſich in lauterſter Geſinnung dem Dienſteeiner gemeinnützigen Sache , dem Dienſte der Volksernährung
und des Vaterlandes gewidmet hatten . Würde dagegen
jenen Sammelkolonnen auch die Aufgabe geſtellt , Täub⸗
linge und Kremplinge , vielleicht ſogar Perlſchwämme und
braune Wilchlinge zu ſammeln , ſo könnten ſie ihre Aus⸗
beute vervierfachen , könnten das Unternehmen , für das ſie
arbeiten , ſofort rentabel geſtalten und ungeheure Nahrungs⸗
maſſen dem ſtädtiſchen Markt zuführen , die bisher ganz
ungenutzt verloren gingen .

Unter den Maſſenpilzen aber , um deren Neueinführung
es ſich dabei handeln würde , nimmt aus verſchiedenen
Gründen der Täubling die erſte Stelle ein , Russula vesca
gehört zu den wohlſchmeckendſten Pilzen , manche Kenner
bewerten ihn als Delikateſſe noch höher als den Steinpilz .
Täublinge ſind ferner nahezu die häufigſten und , was
mindeſtens ebenſo wichtig iſt , die allgegenwärtigſten Pilze ,
faſt in jedem Walde ſind ſie anzutreffen , in keinem Jahre
fehlen ſie , bei trockenem Wetter bleiben ſie mit als letzte
auf dem Plan und man kann den Satz aufſtellen : Wer
Täublinge und Perlſchwämme ſammelt , geht im Herbſte
nie vergeblich in den Wald . Mit ihrem feſten ſchweren
Fleiſch und ihrer anſehnlichen Größe gehören die Täublinge
zu den ausgiebigſten Pilzen , kaum von irgend einer an —
deren Art außer dem unſchmackhaften braunroten Milch⸗
ling läßt ſich in kurzer Zeit ein gleiches Quantum ein⸗
heimſen . Daher würde er , wenn ſeine Einführung gelingt ,
der billigſte , der eigentlich volkstümlichſte Pilz werden ,
ein großer Vorzug, zur Zeit der unerſchwinglichen Gemüſe —
preiſe ; ſtellten ſich doch auf dem Münchener Pilzmarkt
in dieſem Jahre die Täublinge auf ein Drittel des Stein⸗
pilzenpreiſes . Für den großſtädtiſchen Marktverkauf em⸗
pfiehlt ſich der Täubling durch drei Eigenſchaften : Er iſt
dank ſeinem feſten Fleiſch vorzüglich konſervierbar , bleibt
tagelang friſch , überſteht lange und ſchleppende Bahn⸗
fahrten ; er hat faſt keinen Abfall , iſt brauchbar vom
unterſten Stielende bis zur Hutſpitze ; und endlich gehört
er zu den Pilzen , die vom Stiel , nicht vom Hut aus
angefreſſen werden , bei denen man alſo ſchon im Walde ,
wenn man ihn ſchneidet , den Madenfraß erkennen kann .
Dieſen Vorteil bietet zwar auch der Steinpilz , aber er iſt
verhältnismäßig ſelten , dafür wiegt der einzelne Steinpilz
ſchwer , ſo daß der Sammler ihn ungern opfert ; der Täub⸗
ling aber iſt ſo häufig , daß man ſich bei ihm die jüngſten
und madenfreieſten Exemplare ausſuchen kann , überdies
erträgt der junge Täubling dank ſeiner Härte ein ziemliches
Maß von Vermadung , ohne ungenießbar zu werden, man

braucht ihn nur , ähnlich wie den Steinpilz , durch Einlegen
in Salzwaſſer von ſeinen Schmarotzern zu befreien . Der
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bei Steinpilzen , Reizkern , Grünlingen , Habichtsſchwämmenſo häufige Fall , daß der Käufer nachträglich ſeine Ware
als halb oder ganz verdorben erkennt , kann ſich alſo beim
Täubling kaum ereignen , er wetteifert an ſicherer Brauch —barkeit mit dem Pfifferling .

( Schluß folgt )

Die weißen Pfeffer⸗Schwüämme .
Weißer Milchling , Pfefferſchwamm , Pfefferpilz ,

weißer Kuhpilz , Bitterſchwamm . Lactarius piperatus ,
( Scopeli 1772 ) . Wollſchwamm , Erdſchieber , wolliger

Milchpilz , Lactarius vellereus ( Fries 1821 )

eereeeee

Vom Juli an bis ſpät in den November hinein findetman bei den Pilzwanderungen überaus häufig in faſt allen
Gegenden die Pfeffermilchlinge . Schon von weitem ſieht
man die oft großen , weißen , ungezonten , trichterförmigenHüte durch die Bäume ſchimmern und ehrfürchtig tritt
man hinein in den großen , ſelten unterbrochenen Hexen⸗
ring und betrachtet ergriffen das herrliche Naturſpiel .Wahrlich , wenn man ſo allein im Walde von der blin⸗
kenden Sonne und dem Rauſchen der Bäume umfangenall ' die Pracht ſieht und die Schönheit und Ruhe der
Umgebung auf ſich wirken läßt , da kann es ein idealerNatur⸗ und Pilzfreund wohl verſtehen , daß unſere Vor —fahren Bäume angebetet und Götter darunter verehrthaben . Aber bald erinnert man ſich der großen Zeit mitdem oft noch größeren Hunger und gedenkt bangend deskommenden Winters und Frühjahrs und die ſo überauspraktiſche und verblüffend einfache Einteilungsmethode ſovieler Leſer des Pilz⸗ und Kräuterfreundes ſteigt auf :Eßbar oder verdächtig ? Wenn aber verwendbar, —wie will man die Fülle des Waldes , die hier ſo freigebiggeboten wird , unterbringen ? Da erweiſen ſich Ruckſackund Pilzkoffer als viel zu klein . Wir aber wollen,f umdie auf der Berliner Konferenz aufgeſtellten 60 MillionenMark Nahrungswerte , die dieſes Jahr aus den Pilzenherausgeholt werden müſſen , voll zu machen , die

Frage i 105
wie können die Pfeffermilch⸗inge verwertet werden ? Eine eit i

der zwei hier in Betracht
Ae

kommend 1
wohl , da dieſelben in jedem beſſ

nn Ptten erübrigt ſic
1 ſeren Pil chge⸗ſchlagen werden können . Während hein Pfeffermülchling(Ppiperatus ) Hut und Stiel glatt und kahl ſind , dieLamellen ganz eng und dicht ſtehen , nnd nur Lmm

1 der del im (xellereus ) in der Formel groöoßer , an der daumig⸗ R
.oberfläche, dem ſchin I isen H1

nmelartig⸗fiz1
ſowie den viel weiter ſtehen g⸗filzigen Rand ,

8 d nläätb bm dreiten Blätkern und izem, dicken Stielleicht zu unterſcheiden . Auch der Milchſaft⸗ fließt bei dem

fülod Siemürchofe Auach lcnn ale,beſmn wotgen Milh .Oſe art kan ; 5
blauenden Täubling sgi deinfalls mit dem eßbaren

à Fri 8
1 2genehmen , harten Geſchmack verwechſelt werdemit

unan

„ Bekannt iſt , daß die Pfeffermilchli
83

beißenden , pfefferartigen , raſigen Geſchmnge 11 6ſchiedenſten Ländern zahlreiche Liebhaber haben .

öerereer

RR

—

EA
＋

N
A



So berichtet aus Siebenbürgen Jul . Römer in E . Gramberg - Königsberg dagegen ſchreibt

Kronſtadt :
in ſeinem bekannten 2bändigen Werke „ Pilze der Heimat “ :

„ Von allen Blätterſchwämmen , weleche gegeſſen [ Meine Verſuche den Pfeffer⸗Milchling auf obige Weiſe

werden , kann keiner ſich ſolcher Bevorzugung rühmen,zuzubereiten , ergaben kein befriedigendes Ergebniß . Er

als der Pfefferſchwamm , welcher von den Sachſen ſchmeckte nicht gerade ſchlecht , doch recht eigentümlich und

Siebenbürgens „Bitterſchwamm “, von den Magyaren blieb ziemlich zäh . Immerhin möchte ich keineswegs von

„ Keserü galotza “ , d . h. Bitterſchwamm , und von den ähnlichen Verſuchen abraten . Wird der Pilz gekocht , ſo

Rumänen „ bureti lapsoti “ , d. h. Milchſchwamm ge —verliert er zwar ſeinen beißenden Geſchmack , riecht aber

nannt wird . Derſelbe wird mit Speck gebraten , in widerlich terpentinartig , wird graugrün und bleibt , wenn

großen Mengen verzehrt , wird ſelbſt von Kindern ge⸗ er nunmehr gebraten wird , lederartig derb und bitter .

geſſen und erregt trotz ſeines derben Fleiſches nicht [ Nach dieſer gewöhnlich bei uns angewandten Zubereitungs —

einmal bei letzteren irgend welche unangenehme Folgen . art gehört er alſo zu den geringwertigſten und am ſchwerſten

Die Milch desſelben wird während des Bratens grünlich⸗verdaulichen Speiſepilzen .

grau , der Strunk enthält reichlichen Saft und der Ge⸗ Dagegen äußert ein Nürnberger Leſer , Herr

ſchmack 5 I lel ſcordemmeriede 51 Aeen J . Weißbart :

bitterer bezeichnet werden . Für Siebenbürgen gelten 0 3

ſomit die Worte des verſtorbenen Meiſters der Schwamm⸗ id e

kunde Dr . Lenz nicht , wenn er ſagt : ( Er wird auch zu Pulver zu verarbeiten und ihn als Erſatz des Pfeffers

von manchen Menſchen verſpeiſt , die ſich eine derbe ,
zu verwenden

nicht wohlſchmeckende Koſt , aus Mangel an beſſerer Ei che hab 0

gefallen laſſen “, und etwas weiter : „ Seine Schärfe ver⸗ igene Verſuche haben ergeben , daß dieſer Pilz⸗

ſchwindet durch Kochen und Braten , aber einen Wohl⸗ pfeffer leider kaum noch etwas von der urſprünglichen

geſchmack hat er nicht . “ Denn gerade wegen ſeines Schärfe des Pilzes an ſich hat. Auch mit dem noch

angenehmen Geſchmackes wird er in Siebenbürgen nicht ſchärferen Wolligen Milchling Vellereus)

nur vom Volke , ſondern auch von den Schwammkennern , hatten wir den gleichen Mißerfolg . Er behielt ſeine

aber nur in oben erwähnter Zubereitung , gern gegeſſen
Schärfe , ſolange er nur , wie gewöhnlich die Pilze , an

und von manchem ſogar dem Eierſchwamm , dem Herren⸗
der Luft getrocknet wurde . Nachdem er aber in der

pilz , dem Reizker und anderen vorgezogen . Niemals Ofenröhre klapperdürr getrocknet war , Jer kann ja

wird jedoch aus dem Pfefferſchwamm in anders nicht zermahlen oder zerſtoßen werden , — hatte

Siebenbürgen eine Sauce , ein Gemüſe ,
er ſeine Schärfe verloren oder. doch nur ſo wenig be⸗

ee , ön es ſch erahüngee ren , un ese e ee 3
gemäß hierzunicht eignet , wäßrend 385 Sache ſcheint alſo nicht zu gehen . Oder ſollte vielleicht

Schwammliebhaber — wie es ſcheint geir g 5
eine ganz beſondere Behandlung nötig ſein , und welche ? —

hierzu ihn benützt haben oder benützen 8 3

wolkten und ſo zu einem negativen Reſultate Dafür ergibt ſich etwas anderes : Wenn das Mehl

gekommen find . Da mag denn auch die Warnung dieſer beiden weißen Großmilchlinge nicht ſcharf iſt , ſo

am Platze ſein : „Hinſichtlich der Benutzung des Pfeffer⸗ ſteht ja nichts , dem entgegen , daß man es geradeſo

pilzes halten wir es aber trotzdem für geboten , bei ihm wie anderes Pilzmehl verwendet ! Und dieſe Möglich —

eine recht ſorgfältige Behandlung in der Küche zu
keit iſt in Anbetracht der erheblichen Größe und des

empfehlen ; man koche ihn ja in Salzwaſſer oder Eſſig maſſenhaften Vorkommens dieſer ſonſt kaum beachteten

immer recht tüchtig aus und ſchütte das Kochwaſſer “ Pilze ſehr erfreulich .

fort , ehe man zu einer weiteren Zubereitung ſchreitet . “ Man ſollte überhaupt die Scheu vor dieſen beiden

Dergleichen iſt nun aber gewiß nicht nötig , wenn Milchlingen aufgeben . Der Pfeffermilchling iſt ja in

man ihn mit Speck auf Kohlen raſch bratet und mag Siebenbürgen ein beliebter Speiſepilz . Ich habe aber

Klöber von ſeinem Standpunkte vielleicht auch recht auch ſchon den Wollmilchling gegeſſen . Dieſer wird

haben , wenn er den Pfefferſchwamm in ſeiner „Pilzküche “ ja überhaupt vielfach für den Pfeffermilchling gehalten .

gar nicht unter den eßbaren Schwämmen aufführt , ſo Wenn er auch doch ſchärfer iſt als ſein glatter Vetter ,

hat andererſeits die Gemeindevertretung von Kronſtadt ſo hat er dafür nicht deſſen bitteren Beigeſchmack .

gewiß auch das volle Recht , ihn im Marktſtatute als Freilich iſt er unabgebrüht ſehr ſcharf . Abgebrüht

einen derjenigen Schwämme zu bezeichnen , welche aber iſt nichts gegen ihn einzuwenden . Beſſer iſt es

anſtandslos zu Markte gebracht und verkauft werden jedoch, wenn man ihn in der Weiſe ausnützt , daß man

dürfen . — Eine gegenteilige Beſtimmung wäre ſofort ein Pilzmiſchgericht zu einem Viertel oder Drittel aus

der öffentlichen Lächerlichkeit anheimgefallen , da der dem ſunabgebrühten) Wollmilchling oder Pfeffermilchling

Pfefferſchwamm bei alt und jung , vornehm und gering mit zuſammenſetzt . Die Schärfe dieſer Pilze verliert

als genießbar und ſchmackhaft nicht nur bekannt , ſondern ſich dann völlig oder ſpielt eben , wenn man größere

allgemein beliebt iſt . Hieraus erklärt ſich auch , daß Mengen beigibt , die Rolle des Pfeffergewürzes . Dieſe

man von einer Verwechslung des Pfefferſchwamms gleiche Rolle können die beiden Milchlinge natürlich

mit dem Wollſchwamm ( Agaricus vellereus Fries ) gar auchin allen anderen Speiſen ſpielen , wenn man ſie

nichts hört , da eben in Siebenbürgen der auch von zerſtückelt oder zerrieben , friſch oder luftgetrocknet bei⸗

Vill ( Die eßbaren und giftigen Schwämme in ihren gibt . Auch den Pilzen , die zur Herſtellung von Pilz⸗

wichtigſten Formen , S . 136 ) verdächtigte Pefferſchwamm extrakt dienen , können ſo ſtets in größerer Menge bei —

i
uter alter Bekannter iſt . Das iſt nun gewiß gemiſcht werden .

auch in Ungarn der Fall , da bereits Carl Cluſius in Es ſoll auch verſucht werden , einen lüſſigen

ſeiner „Naturgeſchichte der Schwämme Pannoniens “ Pfeffer “ dadurch herzuſtellen , daß man aus Pfeffermilch⸗

( 4601 ) ihn als genießbar erwähnt . — lingen , oder noch beſſer aus den ſchärferen Wollmilch⸗



lingen in der bekannten Weiſe einen Pilzextrakt her⸗
ſtellt . Ueber den Erfolg kann ein andermal berichtet

werden .
A . Henning⸗Nürnberg legte im Vorjahre in

der Naturhiſtoriſchen Geſellſchaft vor geladenen Gäſten
verſchiedene Arten und Qualitäten von Pilzwürſten vor , von
der Idee ausgehend , die vorhandenen Fleiſchvorräte mit Pil —
zen , welche bekanntlich dem Fleiſche ſehr ähneln , zu ſtrecken ,
„ aus einem Schweine ihrer zwei zu machen . “ Der Verſuch
zeitigte günſtige Reſultate und mußte nur wegen Ver —
weigerung der Fleiſchzuweiſung zurückgeſtellt werden .

ſon dieſer ebnh fanden nicht nur bei den Herren ,
ondern ganz beſonders auch bei den Damen die „ Pfeffer - 11a4

würſte “ , beſtehend aus ½3 Fleiſch , / Pfefſermilchlinden Uller die
Organiſationzur Verwertung von Pilzen ,und in der Pfanne in etwas Fett herausgebraten , großen Wildfrüchten uſw .Anklang . Dieſe Verſuche werden vom „ Erfinder “ in

günſtigeren Zeiten weiter fortgeſetzt werden und laſſen
auch in dieſer Verwertung die Ausnützung der Pfeffer — I. Was iſt bisher geſchehen?ſchwämme zur praktiſchen Tatſache werden .

1) Es wurde von Behörden , Vereinen und Einzelper —1 Herr Profeſſor Dr . Klein , Karlsruhe hat ſonen viel angeregt , empfohlen , geſchrieben , gedruckt , abernun anläßlich ſeiner prächtigen Lichtbildervorträge über der Erfolg war verhältnismäßig gering , denn es fehlte„Unſere Pilze und ihre Verwertung “ ſowohl auf der bisher in der Arbeit an einer Sammlung der Kräfte .Reichskonferenz dieſes Jahres zu Berlin als auch des Dadurch , daß dieſe zerſplittert und iſoliert tätig waren ,tägigen Lehrkurſes über Wildgemüſe zu Bonn ausge - entſtand viel unnötige Arbeit , wurde zwecklos viel Papierführt : „ Der Pfeffer⸗Milchling ( 1 biperata ) mit brennend verſchrieben und verdruckt . Wenn nur alle die Kräfte ,5 ſcharfen weißen Wilchſaft , nicht giſtig , aber ſeines widerlich [ die bisher ſchon freiwillig in der Sache tätig waren , in
14 bitteren Nachgeſchmackes halber für Mitteleuropäer im 1einer gemeinſamen Organiſation geſammelt und unterallgemeinen ungenießbar . Sonſt als Schweinefutter Leitung einer ſachverſtändigen Zentrale nach gemeinſamemverwendbar “ . Aber noch iſt Polen und der Pfeffer - Milch - [ Plane arbeiten würden , könnte praktiſch vielmehr erreichtling nicht verloren ; auf einer ſeiner Pilzwanderungen [ werden . Nur durch eine Zuſammenfaſſung iſt es auch9 traf der Geheime Rat irgendwo im bewaldeten badiſchen [ möglich , einen Ueberblick zu gewinnen , wieviele Kräfte

4 Ländle eine Bauersfrau mit einer Schüſſel dieſes Pilzes für dieſe vaterländiſche Arbeit jetzt ſchon vorhanden ſind ,an und im Intereſſe unſerer Volksernährung und der [ wieviel durch dieſe im laufenden Jahre noch geſchafft wer⸗ſteigenden Achtung vor dem Pfefferpilz wußte der wackere [ [ den kann . 1
Herr mit der herrlichen Stimme dieſer ländlichen Pilz — 2) Beifreundin folgendes Kriegs - Rezept zu entlocken : 1½¼Pfd .
friſche Schwämme werden in dünne Scheiben
geſchnitten , / ' Stundein Salzwaſſer gekocht ,
durch die Fleiſchhachmaſchine getrieben ,
mit 100 gramm Gerſten - oder Haferflocken oder ,
entſprechend Kriegsſemmeln , ferner Salz

Von Fr . Kaufmann .

den bisherigen Organiſationsvorſchlägenwurde mehr eine Antwort auf die Frage gegeben : Wieiſt es möglich, die Kenntnis der Pilze uſw. zu verbreiten ?als auf die Frage , die damit keineswegs zuſammenfällt :Wie iſt es möglich ,in dieſem Jahre von dieſen Schätzenmöglichſt viel einzuſammeln und der Volksernährung zu⸗n 0 zuführen ? Vor allem wurde aber ein wichtiger Punktgewiegten Zwiebeln et was Fett und Inem ſwenig berüchkſichtigt : Da in der Umgebung von Städten
5 K 9 5 ib d

Freiſch⸗ ohnehin ſchon ziemlich viel Pilze und Waldfrüchte ge⸗
und gebacken , dierrecht ſchmack ſammelt werden , handelt es ſich vor allem um eine Er⸗ſchließung der in unſerm Vaterlande vielf nHerr Seminarlehrer Brock , Dorſten aber weiten , abgelegenen , beſonders pilz⸗ 1185 Reteilt uns ſoeben unter Pilzheil mit : „ Ich hatte bei ver - ] [ Wald - und Weidegebiete , wo bi fſchiedenen Pilzwanderungen die Führung . Bei dieſer [dachte , auch nur für ſich ln pos Dirſen denditehGelegenheit haben wir auch die Pfeffermilchlinge ( piperata Schätzen zu holen , und wo dieſes Jahr von ber 1und vellereus ) nach dem Rezept von Herrn Hofrat Klein völkerung wegen Zeitmangels erſzubereitet — ſür 20 Perſonen ! Alle fanden dendenken kann .

Pilz ausgezeichnet . Er muß Volksnahrung

ε

4

4

2

t recht niemand daran

—

—-＋wL2mLE—.—

.＋—

1 werden . “

2 l. Was muß geſchehen ?
9 Und nun gehet hin und tuet desgleichen ! Die Ziele ſind folgende :

A Wir aber möchten unſere Leſer vor allem bitten , genau A. 1) Veranſtaltung von tändi 1
U darauf zu achten , ob ſie bei ihren Verſuchen den Pfeffer — von Pilzen uſw . an möglichſt lielen8.tnueſtelungenmilchling oder den Wollmilchling vor ſich haben . Es iſtmit erläuternden Vorträgen , P ilja auch möglich , daß die jeweiligen 5 der i Beratungsſtellen , Küchen uf zwanderungen , Kurſen ,

auf Geſchmach und Verwendbarkeit der Pilze Einfluß 2) Eine Kontrolle der 3haben . Und weil ſich über den Geſchmack
fehl⸗ ſeelbſt

kaufe kommenden Pilze i9 Märkten uſw . zum Ver⸗
läßt , können wir allen Pilzfreunden nun empfehlen , ſelbſt 3) HeranziWiorhe mit den beiden Milchlingen anzuſtellen . Für nderonziehung der Schuljugend aus der Stadtö ü zur Sammeltätigkeit insb iMitteilung der gemachten Erfahrungen ſind wir ſtets Ferienheimen , wo dieſe A kitnng krichtinn eendankbar . Aug . Henning , Nürnberg . Kontrolle von geeigneten Pilz⸗ und. Krilnerlemmendun
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Einſammeln von Pilzen uſw . angehalten wird . Da die

Pilze nur bei feuchter Witterung erſcheinen , dann aber

über Nacht derartig üppig und raſch hervorſchießen , daß

ſie häufig den ganzen Boden wie ein Gemüſebeet bedecken

und nach 2 — 3 Tagen ſchon wieder verſchwunden oder

neuen Pilzen Platz gemacht haben können ; da dieſe von

den in Betracht kommenden Wildfrüchten ihres hohen

Nährſtoffgehaltes bezw . ihres fleiſchähnlichen Geſchmackes

und ihrer großen Ergiebigkeit wegen am wertvollſten ſind ,

müſſen in dieſen Tagen alle Hände mit dem Einſammeln

von Pilzen beſchäftigt werden . In Wochen , in denen keine

Pilze gedeihen , müſſen die Kinder mit Einſammeln von

Beeren , Wildpflanzen zur Oelbereitung , zu Tee , Arznei —

mitteln uſw . beſchäftigt werden . Nur durch ſolche Ferien⸗

heime können entlegenere , bisher ganz unerſchloſſene , be —

ſonders ertragreiche Gebiete erſchloſſen , nur hier können

durch tägliche Beſchäftigung und Anleitung die nötige Fähig⸗

keit und Uebung erworben werden , die die Vorausſetzung

für einen bedeuͤtenden Erfolg ſind , während dieſe beiden

Vorteile bei Veranſtaltung von vorübergehenden Schüler —

wanderungen in die Umgebung der Städte , wie ſie bisher

vorgeſchlagen und da und dort ausgeführt wurden , fort —

fallen , wobei außerdem noch die Schwierigkeit und der

Zeitverluſt der weiten Wege und der Bahnbeförderung

beſteht .
Die geſammelten Pilze uſw . ſind in der Hauptſache

zu konſervieren , insbeſonders zu trocknen , wodurch ſie an

Wert eher gewinnen als verlieren . Die getrockneten Pilze

werden direkt oder nachdem ſie in der Lebensmittelindu⸗

ſtrie zu wertvollen Fleiſcherſatzmitteln , Suppenwürfeln uſw .

verarbeitet ſind , der Großſtadtbevölkerung als billiges

Nahrungsmittel zugeführt . Alle Abfälle , alle für die

menſchliche Ernährung unbrauchbaren Pilze mit alleiniger

Ausnahme wohl des Knollenblätterſchwamms find

das iſt ein ſehr wichtiger Punkt , welcher bisher kaum

hervorgehoben wurde — als Schweine - und Hühnerfutter

zu verwerten .

Solche Ferienheime ſind leicht einzurichten , man

kann da auf viele Erfahrungen von Jungdeutſchlandver⸗
einigungen uſw . fußen . Man braucht dazu lediglich ein

paar leerſtehende Räume , die als Schlaf⸗ und Wohn⸗

zimmer verwendet werden können , eine Küche , in der für

eine größere Anzahl von Leuten gekocht werden kann ,

die nötigen Strohſäcke , Decken , Geſchirr und ein paar

Frauen , die den inneren Betrieb leiten .

B. Dieſe Ziele können dann und nur dann erreicht

werden , wenn es gelingt , die nötige Anzahl geeigneter

Pilzkenner dafür zu gewinnen und dieſe in der richtigen

Weiſe zu verteilen . Die Frage , auf die es ankommt ,

iſt nun die : Haben wir genügend ſolcher Hilfskräfte ?

Dabei muß berüchſichtigt werden , daß keinerlei Leute ,

die bereits in einer wichtigen Tätigkeit ſtehen , daß ins⸗

beſondere keine Kräfte , die in der Landwirtſchaft wertvolle

Hilfe leiſten können , herangezogen werden dürfen, daß

aber doch andrerſeits Unkenntnis und Vorurteil dazu

neigen , die ganz gewaltigen Mengen von Nahrungswerten ,
um die es ſich da handelt , weit zu unterſchätzen .

Als Arbeitskräfte kommen danach in Betracht :

1) Lehrer . Die Aufgabe braucht für dieſe keines⸗

wegs eine Mehrbelaſtung zu bedeuten . Es handelt ſich

vielmehr lediglich um eine Umſtellung ihrer Arbeit . Der

ganze Schulbetrieb muß ſich da eben in der Jetztzeit auf

die Staatsnotwendigkeiten umſtellen , indem der Anſchau⸗

ungsunterricht in Natur⸗ und Heimatkunde in den Mittel⸗

punkt geſtellt und die andern Fächer daneben etwas

weniger betrieben werden müſſen , eine Forderung übrigens ,
die auch ſchon in Friedenszeit von manchen Pädagogen

aufgeſtellt wurde . In dieſen Fächern iſt der Unterricht

auch in der Zeit der Ferienheime fortzuſetzen .

2) Schulkinder . Da die Schulkinder , die auf

dem Lande herangewachſen ſind , in der Landwirtſchaft
mithelfen müſſen , kommen da in der Hauptſache die älteren

Jahrgänge der Volks⸗ und Mittelſchulen der Städte ,

Knaben und Mädchen , in Betracht , doch können auch

ſchon kleinere Kinder von ſieben bis acht Jahren an beim

Sammeln von Beeren , Eicheln , Bucheckern , unter Um⸗

ſtänden auch Pilzen wertvolle Hilfe leiſten . Und das iſt

eine Arbeit , bei der Kinder erfahrungsgemäß mit Eifer

und Freude dabei ſind , die dazu dient , ihre Geſundheit

zu ſtärken , ihre Kenntniſſe der heimiſchen Natur und

damit zugleich ihre Liebe zum Vaterland zu heben . Ein —

zugliedern iſt die Organiſation der Ferienheime in die

ganze Organiſation der Helferkolonnen , bezw . des Vater⸗

ländiſchen Hilfsdienſtes . Die Helferkolonnen ſind in Be

zug auf Schüler und Führer zu ſpezialiſieren , und ſoweit

ſolche nicht in der Landwirtſchaft und für die verſchiedenen

kriegswirtſchaftlichen Zwecke benötigt ſind , mit dem Ein⸗

ſammeln der Pilze , Kräuter uſw . zu beſchäftigen . Nur ſo

können Kinder und Lehrer die notwendige Uebung und

Erfahrung erlangen , die unbedingt nötig iſt , wenn mög —

lichſt viel erreicht werden ſoll . Damit iſt natürlich nicht

geſagt , daß die in den verſchiedenen Zweigen beſchäftigten

Helferkolonnen nicht gelegentlich ineinander arbeiten , in —

dem die in der Landwirtſchaft beſchäftigten nebenbei auch

Wildfrüchte und Kräuter ſammeln ( viele der in Betracht
kommenden Kräuter ſind für den Landwirt Unkräuter ,

deren Ausrottung er wünſcht ) und umgekehrt . Auch ſei

hervorgehoben , daß die Einrichtung ſolcher Ferienheime
die übrigen Sammelaufgaben der Schulkinder ( Knochen ,

Korke , Frauenhaare uſw . ) keinesfalls beeinträchtigen ,

ſondern nur fördern kann .

Ferner kommen als Hilfskräfte in Betracht :

3 ) Pfſarrer , Apotheker u . a . Herren , die ſich

in ihrer Freizeit der Veranſtaltung von Pilzausſtellungen
uſw . und der Kontrolle von Pilzmärkten widmen können .

4) Frauen , die außer zu Ausſtellungen uſw . zur

Leitung der Ferienheime herangezogen werden können .

5) Kriegsbeſchädigte . Auch ſolche die ſo

ſchwer verſtümmelt ſind , daß ſie kaum für eine andere

Beſchäftigung gebraucht werden können , vermögen bei

dem nötigen Intereſſe und hinreichenden Fähigkeiten in

dieſer Sache noch ſehr wertvolle Hilfe zu leiſten .

6) Ganz beſonders wertvoll iſt es , wenn die Per —

ſönlichkeiten , die über beſonders gute Fachkenntniſſe und

Erfahrungen verfügen und die ſich ſchon im Frieden die

Berbreitung der Pilzkenntnis zur Aufgabe geſetzt haben ,

zu der Sache herangezogen würden . Wenn man bedenkt ,

was ſolche Perſönlichkeiten , deren ganze Liebe und ganzes

Intereſſe dieſer Welt der Pilze gehört , die oft neben

ihrem Berufe während ihrer gering bemeſſenen Freizeit

ſehr viel in der Verbreitung der Pilzkenntnis getan haben ,

leiſten könnten , wenn ſie dazu angeſtellt wären , ſo iſt

wohl die Erwägung angebracht , ob ſie nicht in der gegen

wärtigen Zeit ihrem Vaterlande in der Sache einen grö⸗

ßeren Dienſt leiſten können , als in jeder andern Tätigkeit ,

und ob ſie nicht deshalb aus ihrer jetzigen Stellung frei —

gemacht werden ſollten . Das iſt vor allem für die erſten



Monate , bis die Organiſation richtig in die Wege geleitetiſt , von allergrößter Bedeutung . Denn da gilt es , unterden oben erwähnten Kategorien die nötigen Hilfskräfteheranzubilden . Leute , die etwas Vorkenntniſſe , das nötigeIntereſſe und eine gute Beobachtungsgabe beſitzen , könnenleicht in zwei - bis vierwöchigen Kurſen ſoweit herange⸗bildet werden , daß ſie dann fähig ſind , ſelbſtändig dieVeranſtaltung von ſtändigen Ausſtellungen nſw . , dieKontrolle auf Märkten , und die Leitung der Sammel —tätigkeit in den Ferienheimen zu übernehmen .
Kurſe in möglichſt vielen Städten veranſtalten
brauchte man etwa 100 erfahrene , dazu geſchickte Pilz⸗kenner . Nach Abſchluß des Kurſes haben die Teilnehmereine Prüfung abzulegen, wodurch die ganze Organiſazionvon vornherein an Sicherheit und Anſehen gewinnt . Daßder Veranſtalter in der Zeit des Kurſes daneben auchfür Einrichtungen im Intereſſe der Allgemeinheit , für
feltfl kanben, für Vorträge uſw . ſorgt , verſteht ſich vonelbſt .

deren Betrieb
dieſen eingeſetzt werden kann . Sind doch September bisNovember im allgemeinen in Bezug auf Pilze und diewichtigſten Waldfrüchte die ertragreichſten Monate .

C. Geleitet und finanziert denke ich mir die Sachedurch einen vom Kriegsamt unterſtützten und mit dieſenin Verbindung ſtehenden Verein , ähnlich den Vereinen ,welche die Verſchickung der Großſtadtkinder aufs Landin die Wege geleitet haben . Es handelt ſich da nichtum Gründung eines neuen Vereins zu den vielen vor⸗

Zuſammenfaſſung der
handenen , ſondern nur um eine
vielen in der Sache bisher tätigen Vereine und Verein⸗chen in einem einheitlichen . Eine Behörde kann ihreminnerſten Weſen nach gar nie das erreichen ( und vorallem nicht ſo raſch ) wie ein Verein , in dem ſich freiwilligeKräfte die Arbeit auflaſten . Nur eine Zuſammenarbeitvon Behörde mit Verein und Verein mit Behörde kanndas leiſten , was um unſeres Volkes willen geleiſtetwerden muß .

Dieſen Verein würden außer den bereits vorhandenenAusſchüſſen uſw . durch Beitritt und Zeichnung von Bei⸗trägen unterſtützen : 1) ſolche Kreiſe , denen der vaterländ⸗iſche , ideale Zweck , die Idee , Stadtkindern einen Leibund Seele ſtärkenden Ferienaufenthalt zu ermöglichen , amHerzen liegt , 2) Geſchäftskreifſe der Lebensmittelbranche,denen aus der Sache ein materieller Gewinn winkt .
Das Ehrenpräſidium würden gewiß bekannte, hoch⸗geſtellte Perſönlichkeiten , die der Sache großes Intereſſeentgegenbringen , gerne übernehmen .
Der zu gründende Verein iſt in einzelne Landesor⸗ganiſationen und Ortsgruppen zu zergliedern .
Ein ſolcher Verein hätte nicht nur eine Bedeutungfür den Krieg , ſondern er könnte , nachdem einmaldas Intereſſe für die Sache geweckt iſt , ſehr wohl imFrieden weiterbeſtehen . Auch dann hätte er noch eine

doppelte , wichtige Bedeutung nämlich :
1) Die Verwirklichung der Idee der Ferienheimebeſonders für ärmere Stadtkinder , deren idealer Wert garnicht hoch genug eingeſchätzt werden kann .
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2) Die wiſſenſchaftliche Erforſchung des volkswirt⸗ſchaftlichen Wertes der Pilze uſw . Ich denke da vorallem an eine Lichtung
wenig geſichteten , ſich oft

eine Feſtſtellung des
Futterwertes , an eine AUnoch unbekannten Sort

Kulturverſuchen .
Ich gebe

darüber keinen Illuſionen hin , daß es für dieſes Jahr zuſpät iſt , die ganze Organiſation ſo auszubauen , wie mirdas vorſchwebt .
der geradeſte Weg ,

widerſprechenden Literatur , an

nterſuchung des Wertes der vielen

um zu dem Ziele zu gelangen , einen

werte für das Volksganze nutzbar zu machen , und wirhaben keine Zeit zu Umwegen . Denn Eile tut auf alle
Fälle not . Und dann iſt doch beſtimmt anzunehmen , daßauch falls wir noch in dieſem Jahre den Frieden erlebenſollten , doch im nächſten Jahre die Lebensmittelknappheitandauern und die Frage nach einer möglichſten Ausnütz⸗
ung aller im Lande vorhandenen Nahrungsmittel nochebenſo brennend ſein wird . Deshalb müſſen zum minde⸗ſten in dieſem Jahre die nötigen Erfahrungen geſammeltund unter Lehrern , Frauen , Ki

Schar dazu herangebildet werden , daß imnächſten Jahre das Unternehmen mit noch mehr Erfolgfortgeſetzt werden kann .
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Pilze einzumachen .

Pilz - Rezepte .
2

Dieſe werden rein geputzt ,zweimal gut gewaſchen und mit etwas Kümmel in Salz⸗waſſer Stunde gekocht, dann mittelſt eines ſilbernenLöffels in reine Gläſer gegeben und mit gekochtem undwieder erkaltetem Weineſſig , welcher mit einigen Nelken ,Pfefferkörnern , Salz und Lorbeerblatt de,übergoſſen . Obenauf kann
att gekocht wur

wendig iſt i
mitPergamentpapier gut zubinden .
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Pilzſuppe . In das heiße Schmalz gibt man Mehlund geriebene Zwiebel, dämpft hellgelb , löſcht mit 0Waſſer ab, füllt Knochen⸗ oder Fleiſchbrühe ( im Bedarfs⸗falle Waſſer mit Maggi ) nach , gibt die gereinigten PilzeStockſchwämmchen , Lachbläullng⸗ junge Tintlinge ) dazu ,würzt mit dem nötigen Salz und läßt das Ganze gutkochen . Man kann die Pilze auch ſchon in das heißeSchmalz geben und mit dem Mehl dämpfen . L . 8 .
1 Vuttervilze. 657 geputzten undilze kommen in das heiße Sch malz imeigenen Saft gedämpft , mit Maggi, SaldPfefferſ abgeſchmeckt und nach Belieben mit Mehl an⸗geſtäubt .

3Pilztunke . Die getrockneten od ilzewerden gekocht, durch die Maſchine 3 * 5 Amgmacht man eine Mehlſchwitze, verrührt dieſe mit demPilzwaſſer und ſaurer Sahne, fügt die Pilze hinzu undwürzt mit Salz , Pfeffer , Papri Wnoch mit Eſſig oder Whenerrina Whe 83

der außerordentlich zerſtreuten ,

immer noch ſtrittigen Nähr - und

en und an die Anſtellung von

mich bei der Ausführung dieſer Pläne

Aber es iſt der einzige oder wenigſtens
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wirklich bedeutenden Prozentſatz der vorhandenen Nahrungs - ⸗

riegsbeſchädigten eine möh⸗
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Die Pilzausſtellung im Rat⸗

Sie befindet ſich im Zimmer 362

im dritien Stockwerk . Die ſehr geſchmackvoll veranſtal⸗

tete Ausſtellung , welche von dem hieſigen Botaniker

Becker zuſammengeſtellt iſt , weiſt ein außerordentliches

Material auf und iſt für die Verbreitung der Pilzkenntnis

um ſo wichtiger und für jeden Beſucher lehrhafter , als

bei jeder Pilzbeſtimmung die Genießbarkeit , Ungenießbarkeit

oder Giftigkeit befügt iſt . Auch aufklärende Schriften und

Bilder über Pilze und Pilzverwendbarkeit ſind in dem

Ausſtellungsraum käuflich zu haben .

f

Spandau .
haus iſt eröffnet .

—12 — 2

Aus dem Vereinsleben .
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Ruszug aus der Sitzung der Naturbift . Geſellſchaft

Nürnberg vom 19 . September 1917 .

Herr Dr . Enslin⸗Fürth zeigt einige Pilze aus dem Fürther

Stadtwald vor , zunächſt den Röhrling . der in MRichagels Führer für

Pilzfreunde Band 111 als Boletus boudieri Queél. bezeichnet iſt . In

Rabenhorſts Uryptogamenflora wird er für Deutſchland nicht erwähnt .

Er iſt inzwiſchen jedoch an vielen Orten gefunden worden . Je nach

dem Alter ſieht der Röhrling ziemlich verſchieden aus Junge Exem⸗

plare haben rein weißen Hut und enge , gelblichweiße Röhren , der

lange , ſchlanke ſtiel iſt mit grauen oder leicht rötlichen Flocken beſetzt .

Später wird zunächſt der Kand des Hutes gelblich , im Alter kann der

Hut ganz bräunlich werden . Die Oberhaut iſt ſchleimig . Die Röhren

färben ſich hellbraun und werden ſehr grobmaſchig , an die Struktur

eines Luffaſchwammes erinnernd . Die Flocken des Stieles verdunkeln

ſich ebenfalls und werden braun bis ſchwarz , ähnlich denen der Rot⸗

kappe , ſind jedoch länger als bei dieſer . Am zahlreichſten findet ſich

der Röhrling im Auguſt . Mit vorliebe wächſt er unter Weymuts⸗

kiefern . Die Beſtimmung der Art in Michaels Führer als holetus

boudieri Quél . dürfte unrichtig ſein , denn der echte bboudieri ,

der eine ſüdeuropäiſche Art iſt , hat kurzen , roſa bis rotgeſpreckelten

Stiel und in der Jugend rötlich gefärbten Rut . Bei der vorgelegten

Art handelt es ſich wohl um den zoletus pictilis Quel . , der auch

als Barietät von holetus fusipes Kab . augeſehen wird . Ueber

die Eßbarkeit “ ) iſt genaueres nicht bekannt . Ferner gelaugt zur Vor⸗

lage der rötlichgelbe Milchling , Lactaria helva Fries . , hierzulande ge⸗

woͤhnlich Maggipilz genannt , der ſehr oft mit dem ſüßriechenden

Milchling Lactaria glyciosma Fries verwechſelt wird ; als ſolcher

war er auch in Michaels Führer bisher bezeichnet , erſt in der neueſten

Auflage wird dieſer Irrtum richtig geſtellt . 1. helva hat einen rötlich⸗

gelben , 1. glyciosma einen graubraunen But mit violettem Schimmer .

Die Milch iſt bei 1. helva waſſerhell und ſehr gering , Jo daß der Pilz

milchlos zu ſein ſcheint , bei 1. . gWoiosma , weißlich und deutlich zu

ſehen . Der Geſchmack iſt bei 1. helvn nicht ſcharf , dagegen bei l .

glyciosma zuletzt ſcharf . L. helva riecht friſch und ſchwach würzig ,

beim Trocknen ſtark würzig . Der Geruch wird mit Maggiwürze oder

Fichorie verglichen . . glyciosma dagegen hat ſchon friſch 9895

deutlichen angenehm ſüßlichen Geruch , der mit Fimmt oder Peru —

balſam Aehnlichkeit hat . I. , glyciosma ſcheint ganz harmlos zu ſem,

L. helva dagegen erregt in größeren Mengen als Gemüſe genoſſen

Erbrechen und Durchfälle . Als Gewürzpilz iſt jedoch auch er vorzüglich .

Weiter wird vorgelegt der tränende Hautkopf , Perminus (òèE˙iecbeloma)
erustuliniformis Bull . Den deutſchen Beinamen hat er , weil bei

jüngeren Pilzen an der Schneide der Lamellen deutlich waſſerklare,

tropfenförmige Ausſcheidungen zu ſehen ſind . Die Anfangs weißen

Lamellen werden bald rötlich bis zimmtbraun Er wird öfters mit

Egerling - ⸗Arten verwechſelt , von denen er ſich durch den Mangel

des Binges ſofort unterſcheidet , auch beſitzt er einen ſcharfen

da ben ede i esten Jahren an beſtimmt ' n Stellen um Nürnberg

in gehlel Pene . . . 2 , Cremen ) gefunden und ohne Beſchwerden A
mit verzehrt .

8
A. Hg. Nbg.

Geruch , der als rettichartig bezeichnet wird . Der Pilz gilt als giftig ,

auch wurde hier kürzlich ein Fall beobachtet , wo durch ſeinen Genuß

Erbrechen und Durchfälle bewirkt wurden . An der Band des gefleckten

Rüblings , Collybia waculata Alb . et Schw . , einer großen . weißen Art ,

deren Zut unſcharf begrenzte graurötliche Flecken trägt , werden die

Unterſchiede der Gattungen Coflybia Fries und Pricholoma Fries

beſprochen , ferner die Charakteriſtik der Hattung Cortinarius Fries

unter Vorzeigung des Lila⸗Dickfußes C. Inoloma tragans Fries und

des Himmthautkopfes C. ( Dermoeybe ) eiunamomeus 1 Die Vorzeigung

der krauſen Lorchel , Llelvella erispa Scop . gibt Veranlaſſung darauf

hinzuweiſen , daß in der populären Literatur immer noch Morcheln und

Lorcheln durcheinandergeworfen und im friſchen Fuſtande als giftig

bezeichnet werden , während in Wirklichkeit die Morcheln keinen Giftſtoff

enthalten und nur bei Lorcheln , insbeſondere bei Eyromitra esculenta

b' ers Vergiftungserſcheinungen beobachtet wurden .

Natuirhiftoriſche Gelelllchaft . Nürnberg . In einem

volkstümlichen Bortrag im Luitpoldhauſe ſprach Frau Gberleutnant

Ney⸗München über das ſehr wichtige Thema - „ Unſere Tee - und

HBeilpflanzen “ Sie⸗ erörterte neben anderen beſonders als Tee ver —

wendbaren Pflanzen die Sammlung , Trocknung und Subereitung von

Schafgarbe , Gundelrebe , Schlüſſelblume , weißer Caubneſſel , Hänſefinger —

kraut , Bibernell u. a nach Genuß — und Beilwert . Ebenſo wurde eine

große Anzahl reiner Beilkräuter durchgeſprochen , für welche in Frie⸗

denszeiten gewaltige Werte ins Ausland gehen ; der Bedarf läßt ſich

im eigenen Lande decken . Die Vortragende ging auch auf die Samm —

lung von Pflanzendaunen ( Früchte der Weidenröschen und Diſteln ) ,

ſowie auf die Berwendbarkeit des isländiſchen Mooſes ein . Die von

praktiſchen Ratſchlägen und Beiſpielen unterſtützten Ausführungen

fanden reichen Beifall ; die aufgeſtellten lebenden und Berbarpflanzen

wurden viel beachtet .

Zn der Wilzbeſtimmungsſtelle der Naturhiſtoxi

ſchben Geſellſchaft iſt nun Hochbetrieb eingetreten ; alle Geſellſchafts⸗

ſchichten ſind als Auskunftſuchende vertreten . Mit Schachteln , Säcken,
Tüten und Waſchkörben rücken ſie an und kaum kann der Pilzſach —

verſtändige Berr Henning , zumal des Montags , der Bilfeſuchenden

Herr werden . Einzelne Sammler holten ſich 40 —80 Pfund Pilze

heim ; insbeſondere die Röhrenpilze geben große Quantitäten ab .

Ein Sammler brachte es auf 40 verſchiedene Arten . Leider werden

vom Publikum die Pilze mitunter ſehr ungeſchickt in Schachteln und

dergl . verſchloſſen gehalten . Je raſcher die Pilzausbeute unterſucht

und zubereitet wird , deſto mehr Eiweißſtoffe können dem NMörper zu —

geführt werden . Die Pilzbeſtimmungs⸗ und Auskunftsſtelle im 2.

Stock des Luitpoldhauſes iſt jeden Wochentag von 8 10 Uhr vormittags

geöffnet und werden Pilzfunde , Wildgemüſe , Beil - und Ceekräuter

koſtenlos beſtimmt .

Ein Todesfallnachdem Genuß vou lnocybe frumentacea
( Bull . ) Bres . ( Weinroter Rißpilz . )

K Von G. Dittrich .

Pilzbücher und ähnliche Schriften heben ausdrücklich hervor ,

es gebe nur ſehr wenige eigentliche Giftpilze , und erteilen den Rat ,

ſich die Uenntnis dieſer anzueignen ſowie einiger beſonders übel

ſchmeckender Arten . Alle anderen Pilze ſoll der einzelne ſelbſt nach

ſeinem Geſchmack erptöben . Davor muß gewärftt werdenl Ein alter

Pilz⸗Kenner und Sammler , Lehrer Bockemüller , in Aſchersleben , iſt

an Inocybe frumentacea geſtorben , während Frau und Dienſtmädchen

die Erkrankung überſtanden . Krankheitserſcheinungen : Leibſchmerzen ,

Wadenkrämpfe , Kältegefühl , Berzlähmung . In den letzten Stunden

vor dem Tode Erblindung , doch volles Bewußtſein . Sofort angewen —

dete Gegenmittel : Brechmittel , Magenausſpülung , inocybe frumen

tacea iſt in den meiſten Pilzbüchern nicht abgebildet , fehlt auch im

umfaſſenden Buche von Michael , Geſchmack mild , Geruch nach altem

Weizenkornbranntwein , But kegelig - glockig , ſpäter ausgebreitet , breit

gebuckelt , bis 8 em breit , ziegelfleiſchror ; , Fleiſch weiß mit rötlichem

Schein ; Stiel fleiſchig voll — weinrot , oberſeits weißflockig ; Lamellen

weißlich , ſpäter olibbraun , Sporenſtaub olivbräunlich , Sporen ſchmutzig

gelb . ( Aus dem Ber . deutſch . bot Geſ . 1016 . )

Verein für Vilzlunde Nürnberg .

Oktoberprogramm .

Oktober : Verwaitungsſitzung ( Douglashöhle ) ,
Beſtimmungsabend 10
Monatsverſammlung mit Vortrag : Aufbewahrungs .
methoden für geſammelte Pilze für den Winterbedarf '

Referentin Frau Maria Gräf .

Pilzbeſtimmungsabend (Douglashöhle) .
Pilzſammeltour . Näheres am Vereinsbrett .
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Autzyflanzen
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Ernte und Verwertung der Waldfrüchte in Bahern.
Von Regierungsrat Lieb , Bezirksamtmann in Schwandorf .

Der Krieg hat auch auf die Bergung und Verwertung
der eßbaren Waldbeeren und Pilze Einfluß geübt und

namentlich in der Richtung Entſcheidung getroffen , daß
weder das Sammeln von ſolchen für den Eigenbedarf noch
der Waldfrüchtebezug ſchrankenfrei bleiben darf . Beſonders
notwendig erſchien die Regelung des Waldfrüchtehandels ,
welcher auf der Tätigkeit der Sammler , Aufkäufer und

Großhändler ( Großaufkäufer ) aufgebaut iſt . Die Auf⸗
käufer befaſſen ſich mit der Entgegennahme der Ware von
den Pflückern und ſchaffen dieſelbe zur nächſten Bahn —
ſtation . Was ſie anliefern , wird vom Großhändler nebſt
der von ihm und ſeinen Angehörigen unmittelbar ange —

kauften Ware zu ganzen Wagenladungen vereinigt . Letz —
tere gelangen an die Obſtgroßhändler und Verarbeitungs —
betriebe , ſeit Kriegsausbruch auch an Städte , Kommunal —

verbände und Perſonenvereinigungen . Stückgut geht
Betrieben und Händlern mit kleinem Bedarf zu . Wenn

die Ware knapp wird , begnügen ſich auch größere Ab —

nehmer mit Stüchgut .

Die Erfahrungen der letzten Jahre und ernſte Be —

ſorgniſſe für die Zukunft ließen es den Großhändlern der

bayeriſchen Hauptbeerengebiete geraten erſcheinen , ſich zu
einem Waldfrüchte - Lieferungsverband zuſammenzuſchließen .
Derſelbe will die Verwertung der Waldfrüchte fördern ,
geordnete Verhältniſſe im Waldfrüchtehandel ſchaffen und

die Intereſſen der Verbraucher und Sammler ausgleichen ,
dem gewiſſenhaften Vollzuge der im Intereſſe der Volks —

ernährung und Heeresverſorgung ergehenden Vorſchriften
die Wege ebnen und insbeſondere eine planmäßige Ver —

mittlungstätigkeit entfalten .

Dieſer Verband wurde vor kurzem mit der Aufgabe
betraut , die von der Bayeriſchen Landesſtelle für Gemüſe
und Obſt zugelaſſenen Beſtellungen von Waldbeeren und

Pilzen innerhalb der Kreiſe Niederbayern , Oberpfalz und

Oberfranken auszuführen .

Außerdem wurde von der Landesſtelle für die Be —

wirtſchaftung der Waldſrüchteernte in genannten Regie —
rungsbezirken eine Bezirksſtelle ( Waldfrüchteſtelle Schwan —
dorf ) errichtet , mit der Aufgabe , nach Anweiſung der

Landesſtelle die Vermittlung und Verteilung der Ernte

vorzunehmen , die Geſchäftsführung der Waldfrüchtegroß —
händler zu überwachen und die zur Beförderung der

Waldfrüchte erforderliche Erlaubnis zu erteilen .

Als der Waldfrüchte - Lieferungsverband und die

Waldfrüchteſtelle Schwandorf ihre Tätigkeit aufnahmen ,
ſtand die Heidelbeerernte vor der Türe . Ihre vordring⸗
lichſten Arbeiten galten der

bndter. wer ſich zur Zu⸗
laſſung als Waldfrüchtegroßhändler eignete , wem die

Aufkäufer zuzuweiſen ſind , welchen Anfall an Wald —

früchten die Großhändler zu erwarten haben , endlich der

Entgegennahme und Behandlung der Beſtellungen .
Es war möglich , bis zum 5 . Juli , dem Tage des

Beginnes der Heidelbeerernte , Vorkehrung zu treffen , daß
kein Waggon Beeren ſtehen blieb . Große Schwierigkeiten
bereitete die Zuteilung der Ware an die Beſteller , wobei

zumeiſt diejenigen gut wegkamen , welche ſeit längerem
Beziehungen zu Waldfrüchtegroßhändlern unterhielten und
frühzeitig auf dem Plane waren . Da es ſich um eine

leicht verderbliche Ware handelte und zur Bereitſtellung
der Verſandtgefäße nur ein ganz kurzer Zeitabſchnitt zur

Verfügung ſtand , konnte mit der Zuteilung nicht zuge —
wartet werden , bis die Großabnehmer in der Hauptſache
ihren Bedarf angemeldet hatten . Der Satz : „ Wer nicht
kommt zur rechten Zeit , der muß nehmen , was übrig
bleibt “ hatte auch hier ſeine Geltung . Immerhin konnten

auch noch beachtenswerte Anforderungen , die ſpäter einge —
langten , in ziemlicher Zahl berückſichtigt werden . Leider
brachte die andauernde Trockenheit in wichtigen Beerenge —
bieten einen derart ungünſtigen Ernteausfall mit ſich , daß
vielfach genehmigte Lieferungen nicht oder nicht voll aus —
geführt werden konnten . Wer ſeine Verſandtgefäße recht —
zeitig an Ort und Stelle hatte kam in erſter Linie zum
Zuge . Der geringe Beerenertrag dieſer Gebiete konnten
und kann durch den überaus günſtigen Anfall anderer ,
namentlich niederbayeriſcher Gebiete nur zum Teil aufge⸗
wogen werden . Ueberraſchend günſtige Ausſichten hat die

ſehr frühe eingetretene Himbeerreife eröffnet . Schlechtere
Ausſichten beſtehen bei den Preißelbeeren , günſtigere
hinwiederum bei den Brombeeren . Die Pilze harren
noch des befruchtenden , einweichenden Regens .

Die Nachfrage nach Marktware iſt heuer ſo ſtark ,
wie niemals vorher . Die umfangreiche Eindeckung der

Privaten im Beerengebiete hatte die Entblößung der
Märkte von Heidelbeeren im Gefolge . Es kam ſoweit ,
daß Städte und Kommunalverbände , die vordem Beeren
ausführten , in letzter Stunde genötigt waren , die Ver —
mittlung der Waldfrüchteſtelle anzurufen . Der von weit —
her einſetzende unmittelbare Einkauf für den Einzelverbrauch
entzog den Großabnehmern anſehnliche Beerenmengen .
Immerhin gibt es in entlegenen , wenig dicht beſiedelten
Gegenden noch bemerkenswerte Beerenſchätze , die ſich bei
alsbaldiger , nochmaliger Erhöhung der Heidelbeerenpreiſe
wenigſtens teilweiſe noch würden heben laſſen . Die

Waldbeerenpreiſe können im Vergleich zu den tatſächlichen
Preiſen der übrigen Frühobſtſorten keineswegs als zu
hoch bezeichnet werden . Dies gilt namentlich für die
Heidelbeeren , welche heuer köſtlich ſind und allzeit bevor⸗
zugt werden . Wo die heimiſche Sammeltätigkeit gegen —
über unvollſtändig ausgenützten Beerenbeſtänden verſagt ,
möchte ſich die ſchon im Varjahre erwogene , rechtzeitige



Heranziehung der unbeſchäftigten Großſtadtjugend zum

Beerenpflücken empfehlen .

Dem wilden , unmittelbaren Beereneinkauf für den

Privatbedarf kam zu ſtatten , daß in der Hauptpflückzeit

mit der Bahn bis zu 50 Pfund Heidelbeeren befördert

werden konnten . Dabei wurde von gewerbsmäßigen

Beerenvermittlern viel Unfug getrieben . Eine bedeutende

Zahl von Haushaltungen hat ſich auf dieſem Wege reich

eingedeckt . Auch unter Mitwirkung der Bezirksämter
und der Waldfrüchteſtelle Schwandorf wurden von Pri⸗
vaten erhebliche Beerenmengen bezogen und man darf

auf die einſchlägigen Zuſammenſtellungen geſpannt ſein .

Dem wilden Aufkauf durch die Zwiſchenhändler und dem

Kettenhandel iſt erfreulicherweiſe durch die ſtaatliche Re⸗

gelung des Waldfrüchtehandels , deren Grundlage der ab⸗

geſtempelte Frachtbrief iſt , ein kräftiger Riegel vorgeſchoben

worden . Man kann heute ſchon ſagen , daß ſich die Mit⸗

glieder des Bayeriſchen Waldfrüchte - Lieferungsverbandes ,
die eigentlichen Großabnehmer im großen und ganzen

redlich bemüht haben , den behördlichen Anforderungen

gerecht zu werden und daß ſie der Waldfrüchteſtelle

vollſtes Vertrauen entgegengebracht haben .

Würde eine gute Mittelernte und ausreichendes

Pflückerperſonoal zur Verfügung geſtanden haben , ſo hätte

die neue Regelung für die Allgemeinverſoͤrgung ſich in

beſonderem Maße nutzbringend erweiſen können . Was
bis jetzt von den niederbayeriſchen und oberpfälziſchen
Waldfrüchtegroßhändlern mit der Bahn wegbefördert wor —

den iſt , beträgt über 50000 Zentner . In Oberfranken

wurde und wird das meiſte in der nächſten Umgebung
der Sammelſtellen abgeſetzt . Das gleiche gilt für die in

der Nachbarſchaft der niederbayeriſchen und oberpfälziſchen
Beerengebiete gelegenen Städte und Induſtrieplätze . Die

im Beerengebiete wohnenden Familien haben begreiflicher⸗
weiſe , hingeriſſen von dem Treiben der Beerenhamſter ,

anſehnliche Mengen für eigenen Bedarf zurückbehalten und

ſich namentlich auch auf das Trocknen der Beeren verlegt .

Obwohl die heuer geernteten Waldbeeren nur einen kleinen

Teil der geſamten Obſternte darſtellen , ſo bilden ſie dennoch

einen wichtigen Beſtandteil der allgemeinen Obſtverſorgung .

Sie ſind nicht nur als privater Vorrat , ſondern auch in

Form von Wein , Saft und Marmelade für Volk und

Heer hochbedeutſam. Jedenfalls werden die Waldbeeren

entfernt nicht in dem Maße wie anderes Obſt durch

augenblickliches, regelloſes Verzehren verzettelt .

Würden ſich die Städter in demſelben Maße , wie

es bei den Heidelbeeren der Fall iſt , bei den ländlichen
Verwandten um Fallobſt bemühen , ſo könnten ſich viele

ſür die unterbliebene Eindeckung mit Heidelbeeren ſchad⸗

los halten .

Hält man ſich vor Augen , daß die allgemeine Ver⸗

ſorgung der Haushaltungen mit Waldfrüchten mangels

ausreichenden Anfalles der letzteren und bei dem großen

Umfange der angeſtammten Abſatzgebiete von 3
ausgeſchloſſen erſcheint , ſo müſſen auch die Klagen der

Großſtadtvertreter über mangelhafteBelieferung verſtummen .

Wohl iſt es möglich , daß ein rühriger Weanif eiot ver⸗

hältnismäßig viel herbeiſchafft. Seine Schuzbemeent⸗
werden gewiß ſeiner auf Koſten anderer . 116
falteten Tätigkeit Dank zollen . Ein ſolcher Erfolg

1 70 ˖

aber die Ausnahme und kann bei entſprechender Rührig⸗

keit des Neiders durch reichlichen Bezug einer anderen

Obſtſorte ausgeglichen werden .

83

Als die Regelung des Verkehrs mit Waldbeeren

und Pilzen erfolgte , ſchrieb der „ Fränkiſche Kurier “ : „ Der

Weg durch die Büros der Behörden iſt bekanntlich oft

lang und beſchwerlich , die Lebensdauer der Waldbeeren
und Pilze aber iſt ſehr kurz . Hoffentlich wird dafür ge —

ſorgt , daß ſie den ihnen vorgeſchriebenen Weg glüchklich
überdauern . “ Mit dieſen Worten iſt der Kern der Sache

ſcharf getroffen worden . Der ebenſo ſcharfen Beachtung
dieſes Geſichtspunktes iſt es zu danken , daß die Wald —

früchteſtelle Schwandorf und der Bayeriſche Waldfrüchte —
Lieferungsverband vor dem ihnen von anderer Seite

vorausgeſagtem Umwerfen bewahrt geblieben ſind . Wenn

auch noch die raſche Wegbeförderung der Pilze möglich
gemacht wird , ſo kann die heuer aufgenommene einſchlä —

gige Tätigkeit einem befriedigenden Abſchluſſe entgegen —

geführt und eine wertvolle Anterlage für die künftige

Abwicklung des Verkehrs mit Waldfrüchten gewonnen

werden , mit welchem in den Kreiſen Niederbayern , Ober —
pfalz und Oberfranken über 90 Großhändler befaßt ſind .

Letztere ſind nun in enge Beziehungen zu den eigentlichen

Großabnehmern und weiten Abſatzgebieten gebracht . Sie

verfügen über einen reichen Schatz von Erfahrungen und

Fachkenntniſſen und ſind bei entſprechender Unterſtützung

durch rührige Aufkäufer in der Lage , die Waldfrüchte in

großer Menge zu bergen und für das Volk nutzbar zu

machen .

Schon blinken am Waldrand die Preißelbeeren
Die roten Hollunderbeeren ſind überreif ; raſch ver —⸗

wandelt ſich das Orangerot der Ebereſchenbeeren in

das Rot der Korallen . Die Haus - Hollunderbeeren werden
bald reifen . Am Wegrand wimmelt es in den Thymian⸗

kolonien von Bienen . Die Hagebutten blähen ſich

und die Schlehen verſprechen eine reiche Ernte . Möge
alles zum Wohle des teueren Vaterlandes gut und

möglichſt vollſtändig verwertet werden .

47.
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Veber „ vollwertigen “ deutſchen Tee !

Von Apotheker O. Braemer , Bamburg .

Nachdem das Fiasko bezüglich des „ Deutſchen Tee “

durch das Verhalten des Konſumenten , denſelben wohl

zu kaufen , aber nur einmal zu trinken , augenſcheinlich
geworden iſt , gilt es jetzt , das verlorengegangene Vertrauen

des Publikums wieder zu gewinnen .

Die Fehler der erſten Produkte haben eine große

Abneigung gegen „ Deutſchen Tee “ hervorgerufen . Be —

dauerlicherweiſe haben ſich die Fabrikanten an die Vor —

ſchriften der Preſſe gehalten , Miſchungen aller möglichen

Kräuterſorten mit und ohne Eigengeſchmack durch Zuſätze
von Kamille , Pfefferminz , Thymian oder ſonſtiger Apo —

thekenkräuter zu „ veredeln “ . Dieſe Gerüche ſind ſo

typiſch für „ Krankenzimmer “ und ſonſtige unangenehme

Begriffe, daß man die Abneigung des Verbrauchers

leicht verſtehen kann . Die packende Kritik über deutſchen
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Tee : „ Man wird krank , wenn man es noch nicht iſt “ gelingt es , einen einwandfreien Tee herzuſtellen , der hoch —beſagt alles . Der geſunde Geſchmack des Verbrauchers geſtellten Anſprüchen genügt und in Kürze durch ſeinehat mal wieder bewieſen , daß er ſich nicht nach den Eigenſchaften dem „ deutſchen Tee “ das geraubte VertrauenWünſchen des Fabrikanten
1 läßt . Der Cha⸗wieder ſchenken wird .rakter des chineſiſchen Tees iſt nun mal ſo eigenartig , Nicht von der Hand zu weiſen Wire 8 ſchladaß man nur entweder

von, einem wirklichen Erſatz füt nach Friedensſchluß 9516 Einfuhr chineſiſchen 3 5 midieſen , oder „Deutſchen Tee ſprechen kann . Jeder iſt hohen Zöllen zu belegen , um das ſonſt Abwanderndezur Zeit für ſich eine beſondere Klaſſe , aber kein
Erſatz; Kapital dem heimiſchen Marken zu erhalten und mit

höchſtens als „Hilfsmittel “ wäre dieſer deutſche Teeden Produkten deutſcher Forſcherarbeit die Anſprüche der
zur Not anzuſprechen , dann aber auch nur bezüglich der
„ Temperatur “ des Aufguſſes . ekdes zu befriedigen.

5Da der Geſchmachk verſchieden iſt , werden ſich vielleicht Im Intereſſe der Volksernährung ſtelle ich Fabri —ſogar vereinzelte „ Feinſchmecker “ finden , die dem ſo warm kanten meine Erfahrungen und Mitarbeit gern zur Ver —empfohlenen Heidekrauttee Genußfähigkeit abgewinnenfügung .
können . Solange wir aber die Möglichkeit haben , ein
Produkt herzuſtellen ( nicht zu ernten ) , das uns den im — E —

— — 22 — 2 EAportierten chineſiſchen Tee miſſen läßt , müſſen wir ſolch
8primitive Hilfsmittel des Handels zurückweiſen . Amtliche itteilungen .Nr . 1 dieſer Zeitſchrift bringt im Artikel „ Deutſcher ! SSS S22S — —Erſatz⸗Tee “ die erſten Anregungen für die Herſtellung 2
60eines Produktes , das bezüglich Aromas und Geſchmacks ;

;dem chineſiſchen Tee in Etwa nahekommt . Zum erſten ! Die deutſche Lehrerſchaft und die Sammlung

2
4

Male wird hier darauf hingewieſen , daß das Aroma pflanzlichen Wildgutes .und der Geſchmack des chineſiſchen ſchwarzen Tees keine
8 8Natureigenſchaften , ſondern Produkte einer beſonderen „Heutzutage muß jede Stätte , die wir in der HeimatBearbeitung ſind . haben , jede Scholle und jeder Menſch darauf hinwirken ,8 4 99 9 daß dieſer kriegeriſche Genius , d. h. der Genius , derDas 1 e 5 * ν ſein Alles einſetzt für den Kampf um die Zukunft ſeines

U A de
g .

Datial Neee rch Rotfunn Volkes , geſtärkt und immer wieder erneuert wird . “ So
der Aufarbeitung von Tabak und Kalao

r ene ſprach Exellenz Groener bei einem Feſtmahl deutſcher
längſt bekannt iſt . oe haben wir im 3 Maſchinenbauanſtalten .der Matté im Rauche ſowie im Brennen des Kaffees.

Das Vaterland ſteht in erNirgends alſo Naturprodukte , überall Aufſchließung durch Wir werden dieſen Anpf e GniſienWärme.
* meiſtern . Der im Bezirk Wiesbaden bereits geſchloſſenBei der Tee Bearbeitung iſt es u . a . die feuchte durchgeführte Plan “ ) für vaterländiſchen Sammel . undS 5 P5

1900 en 11 ſchw re
Tee Belferdienſt , vom Kriegsausſchuß für Sammel . und

orte Tee hervorbringt . ( Der aſt naturelle grüne Tee elferdienſt unter Vorſitz des Kri 8 8 2
ö iſt wenig beliebt und kommt für deutſchen Geſchmack

55 5 chdnates zu einem Tatorgan mit Reichsgeltung praktiſch gefügt , wird von der
kaum in Frage ) . Auch ſprachlich kommt der oben an — Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt , AbteiUK gedeuteteArbeitsgang in bekannten Handelsmarken chine⸗ ſt., Abteilung Produntion ,durch einſchlägige Aufträge bewegt .ſiſchen Tees zum Ausdruck .

Danach vorerwähnten Plan die Klaſſen aller

14
Kongo ( chineſiſch Koon⸗fu ) heißt : der viel bearbeitete deutſchen Schulgattungen als Sammelkolonnen bezug als( Tee ) , Souchon heißt : „ die kleine Sorte “ , alſo nur [ Helferkolonnen ( unter Führung von Lehrern und Lehre⸗Blattſpitzen , Pecco heißt : „ der Weißhaarigel . rinnen ) planmäßig und im Benehmen mit den zuſtändigen

E. Unſere ſilberfarbigen Himbeerblätter werden alſo bald örtlichen Wirtſchaftsausſchüſſen im ganzen Reichsgebiet
ET deutſchen Pecco liefern , während Brombeerblätter mit in Marſch geſetzt werden, ſo iſt die volle Gewähr gegeben
F ihrer Neigung zum Schwarzwerden , je nach Qualität des daß einerſeits die Erfaſſung gewaltigerReſtwerte “ des Abfall⸗
N Blattes , hervorragendes Ausgangs⸗Material für Kongo gutes ) und andererſeits des geſamtenpflanzlichen Wildgutes

F4 und Souchon ſind . Leider beſitzen wir nun keine deutſche ordnungsgemäß in die Ernährung⸗ oder direkte Krie lit1 Blattdroge , die durch einfache Gärung ein dem ſchwar⸗ ſchaft eingeſetzt werden können . 93 zen chineſiſchen Tee annähernd ähnliches Produkt bezüg⸗ Ein Jahresplan für Sammel⸗ und Helferdienſt iſt
lich Aroma , Geſchmack und Wirkung liefert . Und doch [aufgeſtellt ; alle

„ ragen grundſätzlicher oder praktiſcher
N ſind heute

15 50 15 m 8 5610 0 9 Art 8 5D 014 von Tee⸗Analyſen , ſcharfer Beobachtung uſw . Produkte Der Einſatz des letzten S 121—vorliegend , die bezüglich obiger Eigenſchaften dem chine⸗ niſierten Sammeldienſt 115 Säuſtelen, 5 00ſiſchen Tee ſo ebenbürtig ſind, daß ſelbſt der Feinſchmecker Kraft in genau beſtimmten Arbeits ergängen Aunehaltauf den importierten Original⸗Tee ruhig verzichten kann . aller möglichen Arbeitsfelder in gleichgefügtem Helf di nſt :Solcheb Erzeugniſſe laſſen ſich natürlich nur im Fabrikbe⸗ völlig geſichert . elferdienſt :
iebe ſchaffen , und bilden Laboratoriums⸗Erfahrung und Die rieſige Zwei Millionen⸗Patenſſcne vorläufig noch eine geheimnisvolle Hülle Schule in dem heißen Wirhaftnae di 5

über dem Problem der Teefrage . entſchloſſen und freudig einſetzt , wird in 30 15In der Bayeriſchen Lebensmittelſtelle z. B . ſind Kolonne und im kleinſten Ort einzig und Itbein zumberufene Fachleute an der Arbeit , hierin etwas Vollendetes 54 ) Der Pilz . und räuterfreund wird 8zu ſchaffen. Aber auch ohne „ engliſche Teerollmaſchine im Laufe des Winters zum Abdruck und zur W
———
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gemeinſchaft mit der Reichsſtelle

— —

Vormarſch gebracht : durch die berufenen Volksführer ,

die deutſchen Lehrer und Lehrerinnen .

Sie hatten bis heute und haben auch fürderhin in

dem gedachten vaterländiſchen Unternehmen mit ſeinem

( was den ſtofflichen und erzieheriſchen Erfolg angeht )

rieſigen Ausmaß die Entſcheidung ſachlich und taktiſch

in der Hand .
Sie geben den von den Kriegswirtſchafts⸗Zentralen

in Berlin ausgegebenen Verordnungen und Weiſungen ;

die letzte praktiſche Auswirkung , die entſcheidende Tat —

ſetzung .
Die in der Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt in

Berlin eingeordnete Geſchäfts⸗Abteilung hat durch Einbau

eines beſonderen Referates für pflanzliches Wildgut : der

Erfaſſung und Verwertung der auf dieſem bedeutſamen

Arbeitsfelde anfallenden Ernten von Neuwerten volle

Sicherung gegeben .

Durch Verfügung der Verwaltungs - Abteilung der

Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt vom 25 . Auguſt —

G . 4802 — iſt der geſchäfts⸗techniſche Ausbau und Ab⸗

ſchluß aller einſchlägigen Sammlungen der Wildfrucht —

Genoſſenſchaft,e . G. m . b. H. in Berlin - Friedenau ,

Bornſtraße 29 , die im Auftrage und in engſter Arbeits⸗
für Gemüſe und Obſt

arbeitet , übertragen worden .

Ausführliche Sammelanweiſungen , Preisfeſtſetzung

für alle Erntemengen , Abſatzgelegenheiten und Bedingungen ,

( Verpackung und Verfrachtung ) Sammellohn an Sammler ,

Aufwandentrichtung an Kolonnenführer , die gleichzeitig als

Vertrauensperſonen der Genoſſenſchaft gelten , werden von

dieſer im Dienſt deutſchen Gemeinwohles ſtehenden Ge⸗

noſſenſchaft , die das Sammelgut zu angemeſſenem Preis

an jeden deutſchen Verbraucher raſch und einwandfrei ab⸗

ſtößt , ausgegeben .
Wir hoffen , daß die deutſche Lehrerſchaft mit Rück⸗

icht auf die derzeitige Wirtſchaftslage und im dring⸗

n Intereſſe raſcher Geſchäftserledigung ſofort mit dem

zuſtändigen Referat für pflanzliches Wildgut , eingeordnet

in der Geſchäfts⸗Abteilung der R . G . O. , in allen Fragen

iſcher Art einerſeits und in allen Fragen
rein organiſatori

geſchäftstechniſcher Art mit vorgenannter Genoſſenſchaft

andererſeits in Verbindung tritt .
2 5 Führerſchaft der deutſchen Sammel⸗ und Helfer⸗

Armee , ſachlich und taktiſch mit ausgezeichneter Führer⸗
betonung für den mit Wucht und Umſicht zu führenden

Wirtſchaftskampf ausgerüſtet , wird wie bis heute ſo auch

i unermüdliche planvolle Einſpannung der
5 — den deutſchen Wirt⸗

letzten Sachwerte und Helferkräfte :
ſchaftsſieg im Verein mit der geſamten im Verbrauch
ſtehenden deutſchen Heimat⸗Armee erzwingen helfen .
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Wermiſchte Nachrichten .
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Fruchtſaft auf
ü ießt man au

zerdrückten Beeren gieß
lin Umrühren 24 Stunden

und läßt ſie bei vorſichtigem, 1 4
Liter Saft 1 —2 Pfund

abl ibt man auf t f

Zucker läst ihn 1 Topfe bei ſtetem Umrühren zwezieſt
aufwallen , füllt ihn in geſchwefelteFlaſchen, 1 —

erkalten und verbindet ſie mit Pergamentpapi
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Man verwahrt ſie an kühlem ,korkt und verlackt ſie .
Die Beerenrückſtände ver —dunklem und trockenem Orte .

wendet man zu Marmelade .

Sammelt Queckenwurzeln ! Wenn die Felder

abgeerntet ſind , liegen Tauſende von nährſtoffreichen

Wurzeln umher . Sie gehören einer unſerer läſtigſten

und gefährlichſten Unkrautarten , der Quecke an . Richtig

behandelt ſtellt die Queckenwurzel für alle landwirt⸗

ſchaftlichen Nutztiere , insbeſondere aber für Pferde

und Hühner ein gutes Futter dar . Durch die plan —

mäßige Sammlung der Queckenwurzel wird deshalb ein

doppelter Gewinn erzielt : einerſeits würden die Aecker

von einem läſtigen Unkraut befreit , andererſeits wird zur

Vermehrung unſerer Futtermittelbeſtände beigetragen . Die
Queckenwurzeln werden am beſten im Herbſt nach dem

Aufreißen bei trockenen Wetter geſammelt . Zum Aufkauf

und zur Verarbeitung der Queckenwurzeln innerhalb eines

jeden Landes ſind beſtimmte Firmen aufgeſtellt und von

der Landesfutterſtelle ermächtigt . Für den Zentner Quecken⸗

wurzeln werden 3 Mark bezahlt . Das ſertige Futter ſoll

zu einem möglichſt niederen Preis ausſchließlich innerhalb

eines jeden Landes verteilt werden .

Sammlung von Kaffeeſatz . Die herrſchende Futter —

mittelknappheit verlangt dringend , daß alle für die Vieh⸗

fütterung verwertbaren Abfallſtoffe zur Milderung der

beſtehenden Futternot nutzbar gemacht werden , zumal wir

durch die wirtſchaftliche Abſperrung auf uns ſelbſt ange⸗

wieſen ſind . Ein bisher als wertlos betrachtetes Abfall —

produkt iſt der Kaffeeſatz . Die mit geſammelten ,

getrockneten und in beſonderen Verfahren verarbeiteten

Kaffeerückſtänden vorgenommenen Fütterungsverſuchehaben
ergeben , daß der Kaffeeſatz namentlich jetzt , wo an Stelle

von Kaffee vielfach Erzeugniſſe aus Getreide⸗

körnern verwendet werden , einen beträchtlichen

Futterwert beſitzt und ſich insbeſondere auch als Hühner⸗

futter eignet . — Oie Landesſuttermittelſtelle läßt den in

Bayern anfallenden Kaffeeſatz ſammeln und durch die

Firma „Kraftfutterwerke Tutzing , G . m. b. H. in Tutzing ,

zu Miſchfutter verarbeiten . Die Sammlung erfolgt zweck —

mäßig durch die Schulkinder und iſt in dieſem Sinne

bereits in die Wege geleitet . Der Aufkauf der geſammelten

Menge iſt der Firma Stern und Sabat , München ,

Schwanthalerſtraße 40 , ehrenamtlich übertragen . — Da

es gilt , alle der Viehhaltung , unmittelbar auch der Volks⸗

ernährung zugute kommenden Stoffe auch in den kleinſten

Mengen zu ſammeln und zu verwerten , ſo iſt es Pflicht

eines jeden , die Sammlung des Kaffeeſatzes möglichſt zu

unterſtützen . Es ſage ſich niemand , auf meine kleine

Menge komme es nicht an . Wenn jeder ſein Möglichſtes

tut , kann hier eine weſentliche Mehrung unſerer Futter⸗

mittel geſchaffen werden , die indirekt doch wieder der

Volksernährung dient .

Verwendung von Malz zum Brotbacken . Daß

man ſich ſchon vor nahezu 100 Jahren mit dem Gedanken

getragen hat , im Notfalle die Nährwerte des Malzes

zum Brotbacken heranzuziehen, zeigen Verſuche , die im

Teuerungsjahre 1816/17 in Konſtanz d arüber gemacht

wurden , ob der ſogenannte Bierteig zur menſchlichen

Nahrung , beſonders zum Brotbacken , benutzt werden

könnte . Dieſe unter amtlicher und ärztlicher Aufſicht

angeſtellten Verſuche gelangen nach Mitteilungen des

„Bayeriſchen Intelligenzblatts “ vom 17 . Mai 1817 voll⸗

ltlommen ; der Erfolg war , daß „ 10 Pfund von jenem
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Teig , 1 Pfund Hefel ( Sauerteig ) , 5 Pfund einzügiges
Backmehl und eine Handvoll Salz 2 Pfund 36 Loth
( das Pfund zu 40 Loth ) ſchwarzes , aber ſchmackhaftes
und nährendes Brot , nach der Herausnahme aus dem

Ofen kalt gewogen , geliefert haben . Zu bemerken iſt ,
daß die 5 Pfund Backmehl hinreichend waren , dem

Malz - und Sauerteig die hinreichende Conſiſtenz zum
Brotbacken zu geben . Das Hinzutun des Waſſers iſt
zu vermeiden , weil ſonſt mehr Backmehl erfordert wird .

Der vom Braunbier iſt brauchbar wie jener vom Weißbier ,
nur etwas brauner . Der eine wie der andere muß aber

bald zum Backen verwendet werden , weil er gern in

eine ſäuerliche Gärung übergeht . Dieſe Verwendung des

Malzes iſt zermalen von großer Wichtigkeit und der Erfinder
hat ſich dadurch um ſeine Mitmenſchen verdient gemacht .
Eine Sud Bier von ungefähr 4½ WMalter Gerſtenmalz
neu - badiſches Maas ( Beiläufig 33 “ ' württembergiſcher
Schäffel ) , hat nach dem bisherigen Proben 120 bis 150

Pfund , auch bei ſorgfältiger Behandlung hier und da

etwas mehr von jenem Teig geliefert . Berechnet man

nach dieſem Verhältnis den Malzverbrauch der zu Con —

ſtanz befindlichen zwei Bierbrauereien in den vergangenen
12 Monaten , ſo hätten dieſe ungefähr 50000 Pfund
Malzteig , folglich Stoff zu beiläufig 25000 Pfund Brot

abgeben können . “ Dieſe wichtige und in Bayern beſon —
ders anwendbare Erfindung verdient zur allgemeinen
Nachahmung und weiterer Unterſuchung empfohlen zu
werden “ , fügte der Chroniſt bei , es iſt aber nirgends ein

Anhaltspunkt dafür zu finden , daß in Bayern damals

von dieſer Anregung Gebrauch gemacht worden wäre .

AE E f

JPflanzen⸗Monats⸗Kalender .

OOt 3 At Æ

Welche wildwachſenden Pflanzen können wir im

Monat Ohktober
für die Küche verwerten ?

Erklärung der Zeichen : d = Brot , e - Conſerve ,
cf . = Confect , e — Eſſig , fl - Fleiſchbeilage , g = Ge —

müſe , gb = Gebäck , gr = Grütze , goW = Gewürz , h =

Heilzwecke , ks = Kaffeeſurrogat , m = Mehl , de =

Oel , s Salat , se = Sauce , sp = Suppe , t = Tee ,
ts — Tee⸗Surrogat , W S Wein .

Stumpfblättriger Ampfer ( Grindwurzel ) h ; einjährige
Sommerroſe g ; gem . Weiderich g ; Sumpf - Dotterblume
g ; Adler - Farn m. b ; Rapunzel - Glockenblume ( echte Ra⸗

punzel ) g . s ; großwurzelige Platterbſe g ; Wegerich oe ;

echter Alant c . cf ; gem . Sauerampfer fl ; gem . Bruſtwurz
( wilde Angelika ) c ; knollentragende Diſtel g ; Krebsdiſtel
( Eſelsdiſtel ) g ; vielſtachelige Diſtel g ; arzneiliche Engel —
wurz lechte Angelika ) c ; gem . Kalmus c : filzige Klette

g. sp ; Paſtinake g . 8. fl ; Rohrkolbe g ; gem . Amarant

gr ; Bluthirſe gr ; gem . Eiche b . ks ; Felſenbirne ç ; Feuer —
dorn e ; Gänſefuß gr ; gem . Haſelnuß c . gb . oe ; ſchwarzer
Holunder ( Flieder ) c . sp : Zwerg⸗Holunder e ; Cornel⸗

Kirſche ( Herlitze ) c. ks ; ruſſiſcher Meerkohl g : knolliger
Kümmel g . s ; Kürbis cf ; Garten - Mohn gb. oe ; Moos —

beere e ; gem . Mispel c ; Zwerg - Mispel c ; gem . Nacht⸗

kerze g . 8 ; knollige Platterbſe g ; Preißelbeere c. W:

amerikaniſche Preißelbeere c ; gem . Rauke gw . doe ; Roß⸗
kaſtanie m. b; Apfel⸗Roſe sp . se ; filzblättrige Roſe sp .
sc ; Hunds - Roſe sp . sc ; Wein⸗Roſe sp . sc ; Sanddorn
( Berberitze ) e ; gem . Schilf ( Teichrohr m. b; gem Schlutte
( Blaſenkirſche ) c ; Speierling c ; Waſſernuß m. sc ; Weiß⸗
dorn e ; rotbeerige Zaunrübe m ; Sumpf⸗Zieſt g ; Barbara⸗
kraut ( Winterkreſſe ) g . s ; gem . Buche c . oe ; Baſtard⸗
Ebereſche e : Elsbeere e ; Trauben - Holunder e ; Hecken
Knöterich gr ; windenartiger Knöterich gr ; Meerrettig gw .
fl : Mehlbeere c, ; Zucker - Merk g . s . sp ; gekeeltes Rapünz⸗
chen g . S: gem . Rapünzchen ( Ackerſalat ) g . s ; gezähntes
Rapünzchen g . s ; bitteres Schaumkraut ( Wieſenkreſſe )
g , s ; Seeroſe g . m. ks ; einjährige Sonnenroſe g . b . gb :
knollige Sonnenroſe ( Topinambaur ) g b; Vogelbeere
( Ebereſche ) c . ks ; gem . Wachholder c . àW ; Zwerg Wach—
holder c . gw .

U Briefkaſten . 4
U¹ ¹

W. Pr. , Bonn :

Der Text lautete : Vortragsfolge für die Lehrgänge
über Pilzgewinnung und Pilzverwertung abgehalten im Auf —

trage der bayeriſchen Lebensmittelſtelle von Profeſſor Dr . hans Schnegg —
Weihenſtephan . Beginn : Vormittags 9 Uhr . 1. Die Grundlagen der

Pilzkenntnis , Leben und Bau der Pilze . 2. Giftpilze und Pilzver —
giftungen ( mit Lichtbildern ) . 5. Das Sammeln der Pilze und die

Behandlung der geſammelten Pilze . Mittagspauſe . 4. Volksbelehrung
und deren Organiſation . 5. Die Pilze als Nahrungsmittel . 6. Die

Verwertung der Pilze . e. Pilzzucht . Swiſchen den einzelnen Vorträgen
10 Minuten Pauſe . Dann folgte der perforierte Abſchnitt zur Namens -
unterſchrift , welcher abgegeben wurde .

Frau Schw. , Würzburg : Ja , ſie haben offenbar den Schwefel—
dampf aus den Gläſern nicht vollſtändig ausziehen laſſen , ſo daß die

grüne Farbe der Stachelbeeren darunter gelitten hat .

Nicklas , Bartmannsſtr . J. ) Die Größe der Poren hängt doch
vom Alter des Pilzes ab . 2. ) Ihre ausgeprobten Rezepte über Vot —
brauner Milchling und Cotentrompete ſollen gelegentlich Vverwendung
finden . 5. ) Dem unvernünftigen frühzeitigen Sammeln unreifer Hage —
butten und Schlehen iſt entſchieden entgegenzutreten ; ſenden ſie uns
doch mal kleinen Aufſatz für den Pilz — und Uräuterfrennd hierüber —
Beſten Gruß !

0

Herrn Seminarl . Br . Dorſten . Aufrichtigen Dank für
Ihren freundlichen Kartengruß . Wie ſie ſehen , iſt Ihr Pfeffermilch⸗
ling in dieſer Rummer behandelt . Für ſonſtige Anregungen bin ich⸗
dankbar , wie ſteht es mit Mitarbeitd Berzlich Pilzheil ! Ihr A. H.

Fr . Kl . Augsburg . Anfrage iſt in dieſer Nummer veröffentlicht.
B. D. München . Zur Feit iſt uns infolge der außer⸗

ordentlichen Schwierigkeiten die Deilahe von fachigen guben Bildern
( nur ſolche kommen in Betracht ) unmöglich . Wie wir aber beſtrebt
ſind den Pilz - und Kräuterfreund nach allen Seiten weiter auszubauen ,
hoffen wir auch bald Rat und Wege zu finden .

H. Schl . Geislingen . sie können den Pil Uräuterfreund4 4 5 terfreun
bei jeder Buchhandlung beſtellen , ab Wobes e

Bchm. ⸗Bunzlau . Die Pilh Uchm . 5 ze kamen ganz verdorben a ,
ſo daß eine Beſtimmung unmöglich war . Sie ſollten nur junge fe te
Eremplare einſenden . Michael Band II iſ t erſchienen ,

Profeſſor B. Würzburg .
wir in einer der Winternummern —

Ueber das Vonſervieren berichten

Verlag von A. Benning jr . , Druck von F. Beißwanger , beide in Nürnberg

Schm . , Nürnberg . Wenden
ſie ſi rben⸗

dorf , Oberpfalz , derſelbe verkauf
fet ue

t Eierſchwämme und Steinpilze .

9
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erkrankte dahier eine 5 köpfige Familie .
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Pilzvergiftungen .
f EY

2

München , 17 . Aug . ( Pilzvergiftung . ) Nach dem

Genuß von gekauften Schwämmen erkrankten der 30

Jahre alte Maſchinenarbeiter Gg . Anhircher , deſſen Frau
und ſeine beiden 6 und 4 Jahre alten Kinder . Die
Erkrankten mußten ins Krankenhaus verbracht werden .

Burglengenfeld , 19 . Auguſt . ( Vergiftung . )
Die Taglöhnersfrau Th . Jobſt von hier erkrankte nach
dem Genuß geſammelter Tollkirſchen . Sie iſt nunmehr
an Vergiftung geſtorben .

Würzburg , 21 .

—＋1 12 41* A

Auguſt . An Pilzvergiftung
Die 72 Jahre

alte Mutter liegt ſchwer darnieder .

Augsburg , 11 . Auguſt . Von den am Sonntag
wegen Pilzvergiftung ins Krankenhaus eingeſchafften
7 Perſonen ſind bis heute 4, drei Kinder im Alter von
2, 5 und 7 Jahren , und ihre Mutter eine Frau Schmid ,4
verw . Bußjäger , die erſt vor wenigen Tagen kriegsgetraut
wurden und deren Mann im Felde ſteht , geſtorben . Die

übrigen 3 Perſonen befinden ſich noch in Lebensgefahr .
Von den geſtorbenen Kindern gehört ein 2Zjähriges Mädchen
Namens Herdegen der Schweſter der verſtorbenen Frau
Schmid , einer Fabrikarbeiterin in Nürnberg . Frau
Schmid hatte die Schwammerln von einer im gleichen
Haus wohnenden Frau gekauſt , die ſie ſelbſt geſammelt ,
aber keine davon gegeſſen hatte .

München , 7, Sept . Nach einigen Tagen Ruhe⸗
pauſe iſt wie die „ Münchener N . N . “ melden , ein neuer
Fall von Pilzvergiftung zu verzeichnen . Am Hans
Zielichplatz erkrankten ein 47 Jahre alter Fabrikarbeiter ,
ſeine Frau und ſeine zwei Töchter im Alter von 17 und
12 Jahren nach dem Genuſſe von ſelbſtgeſuchten Schwäm —
men unter ſtarken Vergiftungserſcheinungen . Die Rettungs —
geſellſchaft brachte die Familie in das Krankenhaus r . d. I .

Kirchheimbolanden ( Pfalz ) , 24 . Aug . Hier
iſt eine Anzahl Perſonen , welche von den bei einem Pilz⸗
lehrgang geſammelten Pilzen aßen , erkrankt , in einer
Familie allein vier Perſonen .

Oſtermünden , 27 . Aug . Die Familie Reisberger
von Au erkrante nach dem Genuß von Pilzen . Zwei
Geſchwiſter im Alter von 60 und 65 Jahren und ein
Knabe ſind an der Vergiftung geſtorben , während eine
30jährige Frau noch ſchwer darniederliegt .

München . Am
der Bergamleimſtraße wohnende
ſelbſtgeſammelte Schwämme . Am nächſten Tage
erkrankten ſie an Pilzvergiftung und mußten ins⸗
Krankenhaus verbracht werden . Am Sonntag iſt einer
davon , ein Junge von 1 Jahren , geſtorben . Anſcheinend
handelt es ſich um eine Vergiftung durch den Knollen —
blätterpilz .

Würzbürg , 4 . Sept . In Bimbach bei Volkach
liegt die Familie Brönner an Pilzvergiftung ſchwer
krank darnieder . Die Dienſtmagd iſt bereits geſtorben .
Der Mannſtehtsim Felde .

Ba miberg , 24. Auguſft. Heute erkrankten hier
nach dem Genuſſe giftiger Schwämme zwei Familien .

f 13

Donnerstag
Schuhmachersſöhne

.3

aßen drei an

3—

Vergiftungsepidemie . In Nagy⸗-Kanzſe *
( Ungarn ) erkrankte der Taglöhner Toth unter Vergiftungs⸗

merſcheinungen und wurde ins Spital gebracht . Bald
nach ſeiner Einlieferung erkrankten weitere 10 Perſonen . 8
Die Erkrankungen riefen in der Stadt eine ungeheuere
Panik hervor . Wie feſtgeſtellt wurde , ſind ſie auf den 7

Genuß giftiger Schwämme zurückzuführen . Bis zum
Abend waren 20 Perſonen erkrankt . Eine Familie 14 Perſonen iſt bereits geſtorben . In der Umgegend ſind
ebenfalls mehrere Familien infolge Genuſſes giftiger
Schwämme erkrankt . Bis jetzt ſind insgeſamt 13 Per⸗
ſonen geſtorben . Der Zuſtand weiterer 12 Erkrankten
iſt bedenklich .

Giftige Pilze . In Neulußheim erkrankte nach
dem Genuß von ſelbſt geſuchten Pilzen die Familie 80
Maurers Nikolaus Kern . Das Jahre alte Söhnchen
Philipp und die 6 Jahre alte Tochter Lydia ſind bereits

geſtorben . Der 32 Jahre alte Maurer wurde in ſehr
bedenklichem Zuſtande in das Univerſitätskrankenhaus
in Heidelberg eingelieſert . Das Befinden der Frau Kern

und ihrer 9 Jahre alten Tochter iſt befriedigend .

München , 1. Sept . Pilzvergiftung . Von

hieſigen Schuhmachersſöhnen im Alter von 12 , 14 un

24 Jahren ſtarben zwei an Pilzvergiftung und heute
der dritte . Ein neuer ſchwerer Pilzvergiftungsfall er⸗

eignete ſich bei einem 17jährigen Schneider .
Speiſenvergiftung . Der auf Urlaub in

Amberg weilende Pionier Raver Meier und ſein Bater
erkrankten an Wurſtvergiftung . Während der Vater ſich
wieder erholte , iſt der Sohn nach ſchwerem Leiden ge —

ſtorben .

Augsburg , 20 . Auguſt .
erkrankten nach dem Genuß von giftigen Pilzen zwei

am Katzenſtadel wohnende Familien von
die ins Krankenhaus verbracht werden mußten .
Perſon iſt hiervon noch am gleichen Tag geſtorben .

Am geſtrigen Sonntag

6· Perſonen ,
Eine

V
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Wo beſtellt man den

Pilz⸗ und Kräuterfreund ?

beim Verlag

Aug . Henning ijr . , Nürnberg ,

bei der Poſt ,

bei den Buchhandlungen.

Inſerate im

Pilz⸗ und Kräuterfreund
verſprechen den beſten Erfolg .
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W᷑ bezieht man den Pil ; z⸗ und Kräuterfreund ?
Ab Oktober auch bei der Poſt beim Verlag oder bei den Buchhandlungen .
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Pilz⸗Kochbücher .
TcfcmfprmrmTmnmn fl

GrambergE . u . E . : Kleines Pilzkochbuch für

Kriegs⸗ und Friedenszeit . 60 Pfg .

Herrmann E . : Pilzküche

Maku . : 100 Pilzrezepte . 50 „.

Klingemann . : 125 neue Gemüſe⸗

und Pilzgerichttet 30 „

Voigt E . : Einfache u . feine Pilzküche 25 *

Neue Bücher .
Unter dieſer Rubrik werden alle bei unſerer Schrift⸗

leitung eingehenden Werke naturkundlichen Inhaltes auf⸗

gezeichnet und beſprochen .

Bechtolsheimer K. VUnſere heimiſchen Heil⸗
und Gewürzpflanzen . Ihre Bedeutung für die menſch —
liche Ernährung , ihre Verwertung , ihr Einſammeln und

Anbau . Preis 40 Pfg . Wallman ' s Verlag . Berlin⸗

Lankwitz .

Gramberg E . und E . Kleines Pilzlkochbuch
Quelle und Mayer , Leipzig 1917 — 60 Pfg .

Jühling Joh . Wir gehen in die Pilze 1917 .

Ader und Broel , Dresden Preis 1 Mk .

Kudorfer Frz . „ Gottesapotheke “ . Unſere Heil⸗
kräuter und deren Anwendung . 1917 — 50 Pfg . bei

Kettner - Riedenburg .

Heilbeum Dr . A. Speiſe und Giftpilze . Cin

Beſtimmungsbuch für Anfänger mit 20 Abbildungen .
1917 . Bei Borgmeier und Co . Münſter Preis 1 . 20

Walter Prof . Ernſt . Taſchenbuch für deutſche
Pilzſammler . Mit über 100 Abbildungen . 1917 . Bei

Heſſe und Becker , Leipzig . Mk . 1 . 25 .

1917 .

Vüechevbeſprechungen .

Empfehlenswerte volkstümliche Pilzbücher :

Bechtolsheimer . Unſere heimiſchen Heil⸗
und Gewürzpflanzen . Unter den vielen zeitgemäßen
Schriften nehmen diejenigen , die ſich mit unſerer wirt⸗

ſchaftlichen Einfügung in den Krieg befaſſen , je länger ,
je mehr eine wichtige Stelle ein . Zu dieſen Schriften

gehört auch das kleine anſprechende Büchlein von Bechtols⸗
heimer über unſere heimiſchen Heil - und Gewürzpflanzen ,
in dem ihre Bedeutung für die menſchliche Ernährung ,
ihre wirtſchaftliche Berwertung , ihr Einſammeln und ihr
Anbau dargelegt werden . Wir hatten ja ganz vergeſſen ,
was ſich an Schutthalden und Gräben , in Schluchten
und Sümpfen , in Waldungen und Heiden , am Feldrand
und Bergabhang und wer weiß , wo ſonſt noch alles ,

befindet , was ſich für die menſchliche Ernährung nutz⸗
bringend verwenden läßt . In überſichtlicher , verſtändlicher
Art iſt in dem Schriftchen auf all die bisher nicht be⸗

achteten oder doch vergeſſenen Nährwertträger eingegangen ,

ihr Wert für Verdauung und Ernährung klargelegt ;
dann widmet ſich der auf dieſem Gebiete heimiſche Ver⸗

faſſer dem Würzen und den Gewürzen , beſonders den

bei uns wachſenden , behandelt das Obſt und die Pflanzen⸗
ſäure , die Wildbeeren , die Pilze und geht ſchließlich auf
das Einſammeln und Trocknen der Nährmittel ein . Mit

eindriingenden und überzeugenden Worten weiß der

Verfaſſer den Leſer von der Notwendigkeit nicht nur ,

ſondern vor allem von der Möglichkeit des Durchhaltens
mit eigenen Mitteln auf dem von ihm behandelten Ge⸗

biete zu überzeugen . Das Büchlein kann und muß den

weiteſten Kreiſen ein Führer dazu ſein .

( Das Verzeichnis wird fortgeſetzt . )

Sämtliche hier angezeigten Werke , ſowie alle ſon —

ſtigen Erſcheinungen des Buchhandels ſind ſtets zu beziehen

durch die

Verlagsbuchhandlung Hiſtoriſcher Hof ,

Auguſt Henning jr . , Nürnberg , Tucherſtraße 20 .

( Gegründet 1890 ) Tel . 7455 .

V
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Wilde Gemüſe .

Anweiſung zum Sammeln und Zubereiten .
Mit Verzeichnis und Bildern .

Von Prof . Rich . Winckel , Magdeburg .

die künſtleriſch ausgeſtattete , mit 20 naturgroßen Bildern

verſehene Werbeſchrift erſcheint auf behördlichen Wunſch zum
dritten Mal, und zwar in zeitentſprechend neuer Bearbeitung⸗

Sie ſoll in Ergänzung der gewöhnlichen Flugblätter durch
eine beſonders anſprechende , eindringlich⸗gefällige Form die Ge⸗
ringſchätzung und das Mißtrauen des Volkes gegen die wild⸗

wachſenden Gemüſepflanzen überwinden helfen , über ihren
Nährwert , ihre Schmackhaftigkeit und Häuftgkeit aufklären und

ein koſtenloſes Nahrungsmitttel volkstümlich machen , dur
deſſen Ausbeute die allgemeine Not gemildert werden kann . —

Wer die Oflanzen im vorigen Berbſt zu ſammeln und zu kon⸗

ſervieren wußte , hat im letzten Winter überhaupt keine Ge⸗
müſenot erfahren . Gegen ESinſendung von 25 J franko durch die

Buchhandlung A. Henning , Nürnberg , CTucherſtr . 20 .
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36 .
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In Sachſen . —
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Lehrer Schönfelder , Brauna b. Kamenz .
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11 . Kantor Dietrich , Gablenz b. Chemnitz .

12 . Lehrer E . Mahode , Gaußig b. Bautzen .

13 . „ Manx Seym , Geyersdorf bei Annaberg ,

14 . Herr Guſtav Feurich , Göda b. Bautzen .

15 . Lehrer H. Hofmann , Großenhain , Preuskerſtr . 5.

16 . Kantor K . Stübner , Großmanndorf b. Königsbrück .

17 . Kantor Leonhard , Höckendorf , Amtshauptmannſchaft

Kamenz .

18 . Oberlehrer Rietzſche , Hohenfichte ,
ſchaft Chemnitz .

19 . Lehrer O. Lehmann , Großdubrau b. Bautzen .
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20 . Inſtrumen tenmacher R . Waggner , Grünberg b. Höha⸗

21 . Direktor Oskar Günther , Kamenz .

22 . Herr Leonhard , Kaufbach i . Sa .

23 . Lehrer Naumann , Krumhermsdorf , Sa .

24 . Lehrer Storch , Kunnersdorf bei Klingenberg .

25 . Schuldirektor Knobloch i . Pappendorf .

26 . Direktor Grunewald , Königsbrück .

27 . Kirchſchullehrer Richter , Krakau b . Königsbrück .

28 . Oberlehrer E . Herrmann , Langebrück .

29 . Lehrer Friedr . Richter , Leipzig , Landsbergerſtr . 26 .

30 . Lehrer Richard Buch , Leipzig , Tröndlinring 1.
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Schuldirektor Tetzner , Leubsdorf : Flöhatal .

Prof . Dr . Popig , Löbau i . Sachſen .

Lehrer Max Herrmann , Löbau i . Sa .

Kaufmann Herm . Findeiſen , Maißen , Roßplatz 9.

Oberlehrer Schädlich , Marbach - Flöhatalz .

Oberlehrer Kantor Emil Schneider , Milkel b. Bautzen .

Oberlehrer Thuß , Niederwieſa b. Chemnitz .

Lehrer Tippmann , Oberlichtenau b . Chemnitz .

Kantor Wenzel , Oederan .

Oberlehrer E . Melzer , Olbernhau i . Erzgeb .

Oberlehrer Nb . Georgi , Ottendörf bei Königsbrück .

Oberlehrer Ernſt Arnhold , Pirna a . d. Elbe , Kaiſer

Wilhelmſtr . 12 .

3. Lehrer Bormann , Porſchendorf b. Schanden .

Oberlehrer Zimmermann , Pretzſchendorf Bez . Dresden .

5. Oberlehrer Engel , Pulsnitz .

Lehrer Günther , Schönbach , Poſt Kunnersdorf .
Oberlehrer Fiſcher , Schwepnitz b. Königsbrück .

Oberlehrer Detlev Herrfurth , Stollberg i . Erzgeb . ,

Gartenſtadt .
Oberlehrer Donath , Straßgräbchen b. Königsbrüchk .

Oberlehrer Bräuer , Thiemendorf i . Erzgebirg .

52 . Lehrer Otto Voigt , Zittau , Kaiſerſtraße 19 .

3. Or . R . Lamprecht , Zittau , Juſtſtr . 12

Leipzig . Pilzbeſtimmungsſtelle des Heimatmuſeums .

Meißen . H. Findeiſen , Roſtplatz 9 . Vortäge mit

Lichtbildern , Ausſtellungen .

Dresden⸗Zſchachwitz . Joh . Jühling . Der Verſaſſer

des bekannten Pilzkochbuches :Wir gehen in die Pilze . Iſt

zur Veranſtaltung von Excurſionen , Ausſtellungen , Vor⸗

trägen etce . bereit .

In Bayern . — —

Nürnberg . Pilzbeſtimmungsſtelle der Naturhiſto⸗

rifchen Geſellſchaft im Luitpoldhaus geöffnet von 8 — 10

Uhr vormittags und von

Auguſt Henning Nürnberg , Tucherſtr . 20 .

3 — 7 Uhr nachmittags . Leiter

Iſt nach Ver⸗

einbarung auch zur Abhaltung von Abendvorträgen bereit .

Schafhof b . Nürnberg . Prof . Riß , Kreisland⸗
wirtſchaftsſchule .

Weihenſtephan. Prof . Dr . Hans Schnegg .

Mitteilungen zur Ergänzung dieſer Liſte ſind der Schrift⸗

leitung ſehr willkommen .

Jeder Touriſt , jeder Freund der

Natur und des Waldes muß Leſer

des Pilz⸗ und Kräuterfreundes ſein .
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1. Jahrgang —
Heft 5 . Nürnberg , 15 . November 1917

rS SrreSrrerrrr r Srrrerr rr rSrrrSrer e errerrrr E Wie der echte Maggipilz zeigt auch dieſer , den ich

im Gegenſatz zu dem eigentlichen Maggipilz wegen ſeiner

geringen Größe als den „ kleinen Maggipilz “ bezeichnen

möchte , den eigenartigen Geruch erſt , wenn er trochen

geworden iſt , während der Pilz im friſchen Zuſtand faſt

gar keinen Geruch aufweiſt .

Später habe ich den Pilz auch an anderen Stand

orten gefunden und dabei die erſtmals gemachten Beo

bachtungen in jeder Weiſe beſtätigt gefunden .
Für die Berwendung des „ kleinen Maggipilzes “

gilt das gleiche wie für den „ großen Maggipilz “ . Als

Gemüſepilz iſt er ungeeignet , dagegen ſehr empfehlenswert

als Gewürzpilz , in welcher Eigenſchaft er ſich ſowohl im

ganzen getrocknet gut eignet , als namentlich in Form

von Pilzpulver , einer Verwendungsart , die wegen der

größtmöglichen Ausniitzung der Pilze auch für andere

Pilze außerordentlich empfehlenswert iſt . Auch Extrakt

kann aus ihm hergeſtellt werden .

Wegen der ziemlich weiten Verbreitung dieſes Pilzes

Der Maggipilz . und wegen ſeines wirtſchaftlichen Wertes ſei auch auf

deſſen wichtigſte Erkennungsmerkmale mit einigen kurzen

Worten eingegangen .

Anſchließend an
die mußfubgncg gkpika Der ſüßliche Milchling ( Lactaria Subdulcis )

lehrers Herrmann über den Mag gäpetz , in er
oder „ kleine Maggipilz “ iſt nur ungefähr halb ſo

letzten Rummer des ( Pilz und Aüeifteuunk. 5 groß , als der echte Maggipilz . Sein Hut mißt

auch ich einige Beobachtungen aus meiner Erfahrung 3 — 4, ſeltener ( em im Durchmeſſer , iſt ziemlich dünn —

zum Beſten geben . ö 4
fleiſchig und namentlich in der Jugend am Rande

Als „Maggipilz “ 1 0f e e etwas eingerollt , ſpäter flach ausgebreitet und ſchließlich

nicht nur der „filzige Mil Aing
12 1cis in der Mitte muldenförmig vertieft . Seine Oberfläche iſt

auch der ßliche Milchli 0 lte 80 Anden glatt , matt , trocken und meiſt ohne Zonen . Seine Farbe

ein Pilz , der eine etwas größere Be ung zu iſt ſchmutzig braunrot . Bei Verletzungen und beim

ſcheint , als der „filzige Milchling Wlb Sielh dine 1f quillt . Ee n en

Ich habe den Pilz heuer im ayeriſchen Wald in Bleiſeh eine wäſſerig⸗weißli he Milch in ziemlich

ziemlich großen Mengen gefunden und bin auf ſeinen reichlichem Maße heraus . Die Wilch iſt mild , anfangs

eigenartigen „Maggigeruch“, den ich bei dem Pilz bisher etwas ſüßlich , ſpäter hinterläßt ſie auf der Zunge einen

noch nie beobachtet hatte zuerſt an einer Stelle aufmerkſam etwas kratzenden, ſchwach ſcharfen Nachgeſchmack . Die

geworden , die von der Sonne beſchienen war und an der ziemlich dicht ſtehenden Blätter ſind anfangs etwas blaſſer ,

die Pilze zum größten Teil faſt vollſtändig vertrocknet waren . ſpäter annähernd von gleicher Farbe , wie der Hut und

Es malet Blätter rot und golden

Der Herbſt , läßt Sommerfäden wehen

Und Nebelſchleier ! — Clematisdolden ,

Vogelbeeren , blauſchwarze Schlehen

Läßt wachſen er an Weg und Hecken
Und blühen roſa Wieſennelken

Möcht den Gedanken nicht erwecken

An ein Bergehen , ein Verwelken .

Und ſein Bemühen , trotz dem Wiſſen ,

Wie bald die Pracht ein Ende hat ,

Wir wollen dankbar es genießen ,

Fällt auch ſchon mahnend Blatt um Blatt .
B. Gerber .
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Von Prof . Dr . Schnegg Weihenſtephan .
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ſchließlich durch die reifen weißen Sporen mehlig beſtäubt . können wir nachweiſen, daß auch Kohlenſäure ausge⸗

Der Stiel des Pilzes beſitzt ungefähr die gleiche Länge wie ſchieden wird . Kohlenſäure und Waſſer bilden ſich immer

der Hutdurchmeſſer , iſt 1 em dick , mit ſchwam - bei Verbrennungsprozeſſen. Dieſe Atmung zeigen alle

migem Mark erfüllt und von gleicher Farbe wie der Pflanzenkörper , z. B . die Kartoffeln . Die Erhitzung bei

Hut . Er iſt ſehr gebrechlich, wenig milchreich und hateder Atmung iſt es , wodurch ſelbſt unſere guten Eßpilze

di e cha rakteriſtiſche Eigenſchaft beim Pflü⸗ „ giftig “ werden können , weil die Erhitzung die Zerſetzung

cken des Pilzes faſt immer am Hutanſatz ſder Eiweißverbindungen beſchleunigt.
ſpröde abzubrechen . Im friſchen Zuſtand hat der Worin man die Pilze einſammelt , was man fürh

Pilz keinen ausgeſprochenen Geruch , trocken geworden [ Taſchen oder Koffer dazu nehmen will , das bleibt jedem

aber verbreitet er ziemlich weit um ſich den eigenartigen überlaſſen . Es muß nur ein Transportmittel ſein , in

„Maggigeruch“. Der Pilz kommt namentlich in gemiſch - dem die Pilze möglichſt wenig gedrückt werden , denn

ten Wäldern im Moos oder Gras verſteckt vor und zwar 1 Pilze . die gerquetſcht ſind , ſind nachher umſo weniger

meiſt in größeren Anſammlungen . Gebirgsgegenden haltbar . Pilzbeutel ſind nur für kleine Mengen zu

ſcheint er zu bevorzugen .
Wegen ſeiner ve empfehlen. und auch bei dieſen nur für die härteren Arten .

rhältnismäßig geringen Größe kann [ Die Gefäße , in denen
der „ kieine Maggipilz “ nicht leichtMilchling verwechſelt werden . Eine

wir nun eine größere Pilzmenge
mit einem anderen aufbewahren und verſenden wollen , müſſen ſo beſchaffen

gewiſſe Aehnlichkeit ſein, daß von allen Seiten Luft heran kann , alſo Weiden⸗

im Ausſehen und auch in der Art ſeines Auftretens beſitzt körbe, Kiepen und dergleichen . Ganz verkehrt iſt es ,

der „ kleine Maggipilz “ mit dem milden Milchling ( Lac - Pilze etwa in verſchloſſenen Kiſten oder Pappſchachteln

taria mitissimah . Dieſer iſt aber mehr rotgelb und beſitzt [ zu verſchicken oder in verſchloſſenen Kiſten oder ähnlichen

reichlichen rein weißen Milchſaft . Auch iſt bei dieſem Pilz [ Gefäßen aufzuheben . Die
unterdrückte Atmung ruft etwas

der Stiel nicht ſo ſpröde , daß er beim Pflücken des hervor , was man als „ innere Atmung “ bezeichnet . Bei

Pilzes leicht abbricht .
dieſer inneren Atmung werden Stoffe veratmet , die nor⸗

Höchſtens im jungen Zuſtand beſteht auch eine malerweiſe nicht verarbeitet werden ſollen . Es gibt nur

dewiſſe Aehnlichkeit zwiſchen dem „ kleinen Maggipilz “ [ wenige Pflanzen , die eine
iſptek ' Atmung einige Zeit

und dem rotbraunen Wilchling ( Lactaria rufa ) . Der rot⸗ aushalten können, zum Beiſpiel Bohnen . Die Stoffe ,

braune Milchling iſt jedoch auch im jungen Zuſtand ſtets [ die bei der
inneren Atmung auftreten , ſind Giftſtoffe.

fleiſchiger und beſitzt reichliche ſcharf ſchmeckendeEs ſind Alktoholverbindungen oder Säuren , Oralſäure ,

weiße Milch .

ve u . a. , die , 5 größerer Menge gebildet ,

Da der „ kleine Maggipilz “ wie der vechte Maggi⸗ ein vorher vö g . ungiftiges bjekt giftig machen . Genai —

pilz “ zu den Wilchlingen mit wäffekiger Wilch dlekſelbe gilt Moßdie Pilze , für die Pilze ſogar in noch

gehört , liegt die Vermukung nahe , daß vielleicht auch ]
vie

Aieem Daaße, weil die Pilze gerade ſo ſehr leicht

andere Milchlinge mit wäſſeriger Milch in trockenem zerſetzliche Eiweißverbind
Zuſtand den eigentümliche

e kendungen in Menge enthalten .
194 „Maggigeruch “ aufweiſen und

15 müſſen die
debeſammelten Pilze unbedin gt

9 — Wi bieſe bne Pihhe wirtſchaftlich verwertet unſ 18 beoahrt werden . Diejenigen Pilze , die wir für

werden können . Ich ſelbſt habe darauf bis jetzt nicht ge⸗
wiferen Ge ewerdeeingeſam

achtet . Für die nächſte Pilzze nelt haben, müſſen ſofort zu⸗

it wären daher entſprechende rechtgemacht werden , d. h. geputzt werden. Bei dieſem

Beobachtungen und deren Beröffentlichung an dieſer
U eidedenſ alle anhaft

eilchen oder ſonſtige

Stelle ſehr dankenswert .

Lamellenuſten, 2 Fraßſtellen, een
3 ieſe gepu ten Pilze halten ſich3 0 ſie nicht am gleichenTage Kite werdenwenn ft 1 hüm folgenden Tage auch unzubereitet friſch ,die Pilze uftia und kühl geſtellt werden Beſſer iſt es ,am aede 0 zwaſſer ſchnell abzukochen undſoll Rieh eſcherdas ericht fertigzukochen. Dagegenſchon eim geſäubertePilze, Unter denen noch irgendwiewenn irgend möcl n

Zerſetzung begriffene ſich befinden ,laſſen . Durch „glich, bis zum nächſten Tage nicht ſtehen
5 ein Gericht Steinpilze Champignons und

in ZerſetzungVergiftu zuziehen . 8 geraten , kann man ſich eine

Das Gammeln und Konſerpieren von Pilzen.
lle Fuziehen . Es

*

8 empfiehlt ſich , ſchon an Ort11 dem ondſeSammlung ſelbſt vorzuarbeiten , die Pilzedaran hängt , e worzuſänbern , alles was an Unſauberkeitordentlich wichtig vornherein zu beſeitigen . Das iſt außer⸗
(Fortſetzung)

D ann weiter ein
39

bracht ſi in Kiengeſammeltes ilze , die nun einge —

Wenn wir nun die Pilze zuſammen haben, worin dlacht ſindundin Kiepen , Kcö ſtehene⸗
ir ſie

dingt vor ät ſtehen , müſſen unbe⸗

1 5 n
55

ſie 53 cußbewahren ? Die Pflanze en nicht nalfen 8 etzung geſchützt werden , ſie dür⸗

atmet . mung iſ nichts weiter als ein langſamer Ver⸗ die zum Berſanen . Die Au
ewahrung ſolcher Pilze,

brennungsprozeß. tI5werſtoff wird aufgenommen aus der an einem St
n

kommen , ſoll ferner nach Möglichkeit

Luft . Auch die Pilze atmen , die Hüte atmen . Nehmen tri andy —
0

Sie friſch geſammelte Pilze
keherfolgen , dendi onne nicht direkt

und decken Sie ſie feſt zu 5 5

Ernichtder i
*

55
ſo können Sie ſehen , daß der Telle r

E . 11
ige 5geſetzt iſt . Hitze un

W l r oder was darüberſteiger , onne wärmt ja ſtarkk ie
Atmung

lag , beſchlägt . Waſſerdampf iſt ausgeſchieden. Chemiſch n e Eeenh 1 85558 18
315

eißkörpe 6
öaußerordentlich beſchleunigen .

Von Dr . Eberh ard Ulbri ch, Berlin - Dahlem.
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Ware auf dem Marnkt erſcheinen kann .

alſo Unheil wohl nirgends ſ

Das Aufdenmarktbringen friſcher Pilze wird nur

dort möglieh ſein , wo binnen 24 Stunden die geſammelte

2
Ein längerer

Transport iſt bedenklich . Bei dieſer Kürze der Zeit
und bei dem heutigen Güterverkehr wird ſich das nur

in wenigen Fällen durchführen laſſen . Die Pilze müſſen
alſo ſchneller befördert werden , eben als Eilgut , müſſen
auch möglichſt der Allgemeinheit ſo bekannt ſein , daß

das Publikum nicht davor zurückſchreckt . Es iſt ja eine

alte Regel : „ Wat der Buer nicht kennt , fret er nicht ! “ Es

wird nicht ſo leicht möglich ſein , auch jetzt in der Eile

Pilze , die nicht gut bekannt ſind , der Allgemeinheit nutz⸗

bar zu machen . Hier kann ſelbſtverſtändlich und muß
die allmähliche Aufklärung einſetzen .

Solche Pilze , die als wirklich verwendbar für alle

Märkte und weit verſandfähig in Frage kommen , ſind

in erſter Linie der Pfifferling , dann der Champignon ,
der ſich auch ziemlich lange hält , namentlich wenn er
nicht zu alt geſammelt iſt , der Steinpilz und all ſeine
Verwandten , ſoweit ſie eßbar ſind . Vor allen Dingen
auch die Marone , Boletus badius , oder der Kapuzinerpilz
oder Rotkappe , Boletus rufus , oder der Birkenpilz , Bo -

letus scaber ; dieſer iſt ſchon einer , der ziemlich ſchnellen

Transport verlangt , namentlich dann , wenn er etwas
älter geworden iſt . Ferner junge Habichtsſchwämme

( Hlydnum imbricatum ) , alte ſind wertlos , Stoppelpilze
( Hydnum repandum ) , Schafeuter ( Polyporus ovinus ) ,

Morcheln , Lorcheln , junge Boviſte und Trüffeln . Dann
kämen in Frage Clavarien , Keulenſchwämme . Bei dieſen

Clavarien möchte ich aber eins hervorheben . Der bekann⸗
teſte iſt die Bärentatze , Clavaria botrytis , ein Pilz , der

in der Jugend roſa , ſpäter dunkel gefärbt iſt .

keinen Zweck , die alten Exemplare zu ſammeln . Die alten
Exemplare ſind , wenn auch nicht vielleicht giftig , ſo doch nich
gerade bekömmlich . Es käme allenfalls noch der Sandpilz
in Frage , ( Boletus variegatus ) oder ( arenarius, ) der nament⸗

lich in trockenen Kiefernwäldern bei uns in ungeheurer
Menge anzutreffen iſt . Das wären Pilze , die man für

die Allgemeinheit , für den Markt empfehlen könnte .

Nun die Faltenſchwämme ! Die Faltenſchwämme
zeichnen ſich größtenteils durch eine erheblich geringere
Haltbarkeit aus als die Röhrenſchwämme . Unter den

Faltenſchwämmen ſind es nur recht wenige , die einen
größeren Transport aushalten können , in erſter 7 5

der Pfifferling , Cantharellus cibaris. Wenn einmal hin
und wieder ein ſog . „Giftpfifferling “Cantharellus auran -

tiacus , auch dazwiſchen iſt , ſo iſt das nicht allzu ſchlimm .
151 5 5

Er iſt kaum giftig , außerdem auch erheblich ſeltener , wir
‚ 15

tiften können . Dann käme

der ſogenannte echte Mouſſeron oder Pflaumenpilz in

5 ; in Pilz
mit vielen

Frage , der Herrenpilz , der Maipilz , ein Pilz mit vie

Namen , prunulus , ein Pilz , der ziemlich
iſt , ſolange er noch jung iſt , ſpäter nicht recht empfehlenswert .

Die übrigen Faltenſchwämme —
unter ihnen gibt

f eckender
es

ei f hl vorzüglicher , ſehr wohlſchmecken
pithe n

für 9910 weiteren Transport kaum
Eßpilze — kommen 5pl 3
in Ir rſetzung iſt bei ihnen zu
n Frage . Die Geſahr der 50 feileet an , die beſtenie ſich ei dengroß . Sehen Sie ſich einmal der

feilgeboten werden !
Reizker , die hier auf den Märkten

3 i i lche
Dann ſind unter den Röhrenpilzen einige , ſo

noch zu üupühnel die in Maſſen vorkommen, die pen
als Marktware nur in nächſter

Nüihe hofte Kiegenlippe
önnen. Dahin gehören die recht ſchma hafte bekwandte⸗
oletus Subtomentosus , und der ganz nahe

Es hat

auch wohl allgemein als Ziegenlippe bezeichnenete Boletus

chrysentèreon mit rotem Stiel . Der Name „ Ziegenlippe “
wird vielfach für beide Arten gebraucht . Für die Praxis
iſt es völlig gleichgültig , ob man nun die oder die andere

Ziegenlippe vor ſich hat , beide ſind nicht übermäßig haltbar ,
aber doch vorzügliche Speiſepilze .

Wie können wir nun alle ſolche Pilze nutzbar
machen ? Durch Trocknung . Die Pilze enthalten viel

Eiweiß . Eiweiß gerinnt bei Hitze . Deswegen ſoll man

beim Trocknen der Pilze das Eiweiß nicht etwa durch

übermäßige Hitze erſt vorher noch zum Gerinnen bringen .

Dadurch werden die Pilze noch ſchwerer verdaulich und

teilweiſe noch weniger zugänglich . Hier möchte ich her —

vorheben , daß Pilze leichter verdaulich und nahrhafter
werden , wenn man dem Gericht beim Kochen ein wenig

( Meſſerſpitzevoll ) ' doppeltkohlenſauren Natronzuſetzt .
Das Natron löſt die Wandungen der Hyphen und macht

die darin enthaltenen Nährſtoffe leichter zugänglich . Der

Nährwertder Pilzewird dadurcherhöht . Selbſtverſtändlich
werden mit etwas Natron gekochte Pilze ſuppiger infolge

der löſenden Wirkung . Dieſer Zuſatz darf jedoch bei

Pilzen , die im Einkochapparat ſteriliſiert werden ſollen ,
nicht erfolgen . Solchen Pilzen darf das Natron erſt

ſpäter zugeſetzt werden . Die Pilze ſollen nach Möglichkeit

ſo getrocknet werden , daß ſie allerdings ſo ſchnell wie

möglich trocknen , aber nicht ſo heiß wie möglich . Trocknen

direkt in geſchloſſenen Oefen iſt nicht empfehlenswert . Wir

müſſen bedenken , die Hitze wirkt außerordentlich befördernd

auf die Zerſetzung , ſo daß nachher das Produnkt frag —

würdig iſt . Trocknen mit erhöhter Temperatur iſt recht
günſtig , aber es muß ſo vorgenommen werden , daß die

Luft hinzu kann . Die jetzigen Trockeneinrichtungen , die

ja namentlich eine ganze Reihe von größeren Städten

und Gemeinden ſich geſchaffen haben zum Dörren des

Gemüſes , ſind brauchbare Einrichtungen , die auch zum

Dörren der Pilze verwendbar ſind . Aber auf dem Lande ?

Dabei iſt noch eins zu beachten : Die Abneigung des

Publikums gegen die getrockneten Pilze iſt außerordentlich

groß , wir müſſen leider ſagen , mit Recht . Was man ſo

als getrocknete Pilze , nehmen wir einmal „ getrocknete

Steinpilze “ zu kaufen bekommt , iſt in manchen

Fällen unerhört . Man findet kaum einen Steinpilz

darunter , alles mögliche andere iſt dabei . Weicht man

die Pilze auf , ſo ſtellt ſich dann heraus eine wundervolle

Mumienſammlung von getrockneten Maden uſw . , oder

die Pilze waren ſchon im Anfaulen und werden dann

durch das Aufweichen nicht beſſer . Was an giftigen
Pilzen darunter ſteckt , läßt ſich ohne weiteres garnicht
feſtſtellen . Und ſchließlich iſt es ja auch ganz gleich⸗
gültig , ob man ſich an einem ſchlecht gewordenen Pfifferling ,
an einem ſchlecht gewordenen Steinpilz oder an einem

Knollenblätterſchwamm vergiftet .

Es muß alſo bei dem Trocknen der Pilze erreicht
werden , daß die Pilze in einem Zuſtand auf den Markt

gebracht werden , in dem ſie auch anſprechend ausſehen
und , was wichtig iſt , in einem Zuſtande , daß auch kon —

trolliert werden kann , was man für Pilze vor ſich hat ,
daß man dann uicht irgendwelche beliebigen Pilze als

Steinpilze erhält . Das kann erreicht werden . Die Pilze
dürfen zum Trocknen nicht kurz und klein zerſchnitten
werden , in lauter kleine Stücke . Sie werden geputzt und

dann möglichſt durch Längsſchnitte zerlegt , und dieſe
Stücke werden dann auf Schnüre gezogen , eine einfache und

durchaus annehmbare Trockenmethode . Das Trocknen

eg
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Merfolgt am beſten im Luftzuge, nicht etwa in der Küthe ,
wo die Dämpfe aus den Töpfen gegen die

Pilze ſchlagen ,
auch nicht auf dem heißen Herd, beſſer auf Böden , auf

der Lenne . Wo der Betrieb in größerem Maßſtabe vor—
genommen werden ſoll , empfiehlt es ſich vielleicht, kleine,
leichte Schutzdacher zu errichten, die frei der Sonne aus⸗
geſetzt ſind und wo der Wind

hündurchſtreichen kann.
Die höchſten

Sonnentemperaturen ſind ei uns nicht ſo

hoch, daß dadurch ein ſofortiges und ſchnelles Gerinnen
des Eiweißes hervorgerufen würde .Die zoeite Methode des

Konſervierens , das Kon —
ſervieren im feuchten Zuſtan de, dürfte Unter den jetzigenWerhältnſen des Kliegeszn

ganz unterg e( ordnetem Maße

in Frage kommen; ſchon der Mangel an Konſerven —
büchſen, Gläſern uſw . würde

wahrſcheinlich große Schwie —
rigkeiten bereiten .

Ganz allgemeineignen ſiqh ſo gut wie
verhadtntsmäßig geringſind der

Kapuzinerpilz 0ddeswegen , weil
öweitens dann
er nachher beim
von Weichher e
teus , eine

kann ich ſagen , zumalle Pilze. Die Aus
Nicht geeignet zumer die Rotkappe , Boleer erſtens beim Trocknen ſchwarz und

auch gewöhnlich ſehr hart wird , ſo daßAufweichen doch nicht den nötigen Gradrreicht , dann der Butterpilz, Boletus
roer bekannten

Trocknen
nahmen ſind

Trocknen
tus rufus

lu -beringten
Röhrenpilze , der auch

gleichzeitig kennilich iſt durch eine meiſtens ſchleimige
Oberhaut . Es wirb ſehr häufig angegeben , alle Pilze ,
die eine ſchleimnige Oberhaut beſitzen, ſi˖

ſind giftig . Der
Butterpilz iſt einer unſerer ſchmackhaftefund zugleich S ten und beſtennahrhafteſten Speiſepilze . Wenn man ihn

deswegen lehen ließe , weil er eine klebrige Haut hat ,

b wäre das ſehr verkehrt , weil geradeungeheurer Menge auftritt . Man kann
an einen Standork kommt , 6. Bweniger Minuten viele Pfundeſoll man dann

nachDas Abtrocknen des Bkeiten

dieſer Pilz in
oft, wenn manan Waldwegen, binnenſammeln . Dieſe PilzeMöglichkeit friſch berwenden .utterpilzes hat ſeine Schwierig—

Solche Pilze kann man aber auch noch ver —

wenden zur Herſtellu ng von Pilz extrakt , indem man ſie

dich einkocht . Man erhält daraus ials Würze
außerordentlich wertvoll iſt vor allen

Dingen einen Erſatz für den jetzt nicht erhältlichenFleiſch —
extrakt gibt . Lin anderer Pilz , der ſich nicht zum Trocknen
eignet , iſt der Sandpilz Boletus

ariegatus, auch desweg 141

weil er ſich meiſtens dunkel verfärbt. Nicht zum Trocknen
oder nur mit Vorſicht ſind geeignet

Ziegenlippen,
weil ſie dann meiſtens

nachher nicht mehr ſo weich werden ,

daß man ſie eſſ önnte . Sie bleiben dann Suppenpilze.
lls Suppenpilze

ausgekocht , ſind ſi
nachher noch recht

gut verwendbar Das gleiche gi
o viel ge —

ſchmähten

Craterellus

S
ſo wenig betzinfundibuliformis

Ich
die Trompete einigeiſt ein Pilz , den

orte ſprechen . Die
e ſelten

antreffen , ein
Laubwaldpilz.henwäldern oft in großen Mengenmeiſtens

verabſcheut wird , weil er

ſchwarz ausſieht und für einen Pilz gehalten wird , der

im Vergehen iſt , der
verdirbt . Dieſe Totentrompete iſt ein

Pilz , der an Wertigkeit, ö
wir ſagen

Morchel geichſteht , f 5
ſogar übertriff

˖

ſammeln läßt 1

U —— 2— ——— —— E ——2 —j1
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ſich doch ſo leich
ſommer bis Herb t ) esTotentrompete läßt ſich ſowohl frdemüſe wie auch getrocknet. Der Pilzdaß , wer ihn ei

gibt . ie
gebrauchen alsmeinmal geſehen hat , ihn

9. 0
iſt ſo el
nie wi

„5 .

N

zumal es keinen Pilz gibt , der ihm ähnlich ſieht : er 0nicht verwechſelt werden mit irgend enem anderen , ſod
dieſer Pilz auch in hervorragendem Maße für das Ma
ſammeln geeignet wäre , dort , wo er wirklich in Mer

irl
vorkommt , das iſt in Laubwaldgebieten . in Wie
vergeblich nach ihm in Kiefernwäldern oder in Fie
und Lärchenwäldern ſuchen , allenfalls dort , wo ſich Eiſprengungen von Laubholz befinden.

Selbſtverſtändlich ſind von derdie 95

Afldbe⸗ VaxillusKrempline das iſt der einzige ,
e Rom

Dieſe Partlluarte
gehören mit zu unſern AIll Pe

Pilzen . Sie ſind ſo madenfällig ſie en 1
f

Maden ſehr
0 ſchmecken — daß ſie binnen . —

—. —
Stunden ünbrauchbar werden . Wenn ein Pilz

e
gerade mit Eiern don den Pilz⸗Mücken belegt iſt

iſ 3
kann man ihm ſo ohne weitres nicht anſehen 1 1

am Nachmittag madig . Das geſchieht natlirlich
ulr

wenn der Pilz dann zum Trocknen
zurechtgemacht

1
Solche Pilze ſchließt man alſo am beſten aus und

5
wendet ſie im Haushalt . Für den Verſand kommt dieſer
Pilz in keiner Weiſe in Frage .

38
Selbftverſtändlich, ſchließen wir aus alle diejenigen

Pilze , die während ihrer Entwicklung ſtarke VBeränder⸗
ungen , ein vollſtändiges Zerfließen des Hutes uſw . durch —
machen . Da ſtehen in erſter Linie die
prinus

comatus , ö

Trocknung auszu —
involutus , der kahle

der in Frage kommt .

Tintenpilze , Co -oder der mit dieſem nahe verwandten
Coprinus

Ovatus , der eiförmige Tintenpilz oder der graue
Tintenpilz . Sie würde n einmal währe

in einen Zu tand
geraten , de* Ueinem Nahrungsmittel .

Selbſtverſtändlich ſcheiden alle Reizkerarten für das
Trocknen im Großen aus . Es wird nur ſelten möglich
ſein , die

Trocheneinrichtungen ſo zu beſchaffen, daß ſelbſt
unſere

guten Reizkerarten
genügend ſchnell trocknen , man

verarbeitet ſie am beſten friſch oder zu Pilzſaucen l1 . dgl .
Nicht empfehlenswert iſt weiter das Stockſchwämm—aus demſelbe

iota
mutabilis ,

n Grunde . Ferner

der Pflaumenpilz und der Perlpilz.pilz möchte ich noch

„Beim PerlEs iſt im Volke vielfach die Meinung verbreitet , daß

alle Pilze, die von Maden gefreſſen werden , nicht giftig
eien. Man brar

0 nal eine Gruppe recht ſchöner
Grellenblätterſchwämm

der Satanspilze oder ähnliche
iftlinge

und das an ieſen einmal zn

rilfen .
ie

oönollenblätterſchwemmi meiſtens
Klkragt

un, n oder von irgend welchen Käfer⸗ ,
6 die Gil

die dpderfreſſen . Es gibt eben Tiere ,

e geg e
lfte , ie die Pi

0 änzlich
un —

empfindlich ſindl Pilze enthalten ,
gänzlich 1Vann der

Leberpilz 18
8

8 IStaußerordentlich
ſchmackhafter 0unſerem

„ Forſtm
mn durchausSchädling an

uchen auftritz, iſt , weil er als
ümypfe

meiſtens
allerdings an

enebeunſenfe ſerref rt Agängigen Buchen . Er iſt
ausgiebig iſt dafſlerreichſten P ( aber ein Pilz , der ſo
örhhs Familie ‚ an einem

einzigen großen Pilz ſich eine
iger Größe vor eſſen kann , er ommt nämlich in rie⸗
Sparassis crispà 55 übnlicher Hröße, wie auch die Glucke ,
Der Leber il 1

Eichha
Folyporus frondosus .

nd des Trocknensr der Tinte ähnlicher iſt als

eins anknüpfen .

ulina hepatica , ein
5, der,

nicht lieb

ſonſt
nebenbei geſagt ,

er3. ei ˖
;zu

ſchnell zerfälknet ſich gar nicht zum Trocknen , weil er
ichtig ;

jtrockneten Pihif un die weitere ?
ehandlung der ge⸗

AKichtig
aufbewahrt ſind ſie jahrelang

———＋
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tbar , wenn auch der Geſchmack im Laufe der Jahre

was leidet . Die getrockneten Pilze müſſen unbedingt

' or Näſſe und Staub geſchützt a ufbewahrt werden . Ge —

eignete Behälter ſind Leinenbeutel oder Säckchen aus an

derem durchläſſigen Stoff . Dieſe Säckchen werden trocken

und kühl an einem luſtigen , nicht zu dunklen Orte auf —

wahrt . Werden die Pilze nicht gegen Staub geſchützt

aufbewahrt , verwandeln ſie ſich bald in Brutſtätten für

Staubläuſe und anderes Ungeziefer . Getrocknete Pilze ,
die als Gewürze dienen ſollen , wie die Schwindlinge , die

Knoblauchpilze ( Marasmius - Arten ) werden am beſten

in trockenen Blechbüchſen aufbewahrt . Hier behalten

ſie ihr Aroma jahrelang , vorausgeſetzt , daß ſie nicht

etwa feucht werden . Feucht gewordene CTrockenpilze

ſchimmeln und faulen ſehr ſchnell . Zum Gebrauch werden

die getrockneten Pilze vorher einige Stun en in Waſſer

eingeweicht und dannn wie friſche Pilze behandelt . Man

vergeſſe jedoch nicht , ein wenig doppelkohlenſaures Natron

letwa eine Meſſerſpitze voll auf ein Gericht für vier Per

ſonen ) beim Kochen zuzufügen

5 Das wäre ungefähr das Wichtigſte über das Kon

ſervieren .
( Schluß folgt .

Bericht
über die Veranſtaltungen des Naturk undlichen Heimat

muſeums Leipzig zur Verbreitung volkstümlicher

Pilzkenntnis zwecks beſſerer Ausnützung des Pilz

reichtums im Leipziger Kreiſe 1915 16 .

5 In einer Verordnung vom 13 . Mai 1916 hat die

ſächſiſche Staatsregierung auf die Notwendigkeit k

wieſen , bei der herrſchenden Lebensmittelknappheit die

Pilze der Volksernährung durch geeignete Maßnahmen

in vollem Umfange nutzbar zu machen . Aus denſelben

Griinden , die für den Erlaß der Verordnung maßgebend
geweſen ſind , hat das Leipziger Naturkundliche Heimat —

muſeum bereits im Herbſte 1915 Veranſtaltungen zur

weiteren Berbreitung der volkstümlichen Pilzkenntnis und
damit zur beſſeren Ausnützung des Pilzreichtums unſerer

Umgebung ins Leben gerufen . Das Muſeum war dabei

in der günſtigen Lage , auf Erfahrungen zurückgreifen zu

können , die bei gelegentlichen früheren Pilzausſtellungen

der Naturwiſſenſchaftlichen Vereinigung gemacht worden

ſind . Dadurch wurde es möglich , die getroffenen Maß
nahmen nach Umfang und Wirkſamkeit in einer Wil
auszugeſtalten , wie es wohl ſonſt an keinem Orte

Sachſens geſchehen iſt . Das Muſeum hat ſein Alel ke
erreichen geſucht durch Einrichtung wiederkehrender Pi 5
ausſtellungen mit volkstümlichen Führungen , Wne

Zorträ ge ( zum Teil mit Lichtbildern ) , durch Abha 21
regelmäßiger Pilzberatungaſt unden und .

ermittlung von Pilzbeſtimmungen 1 einer dazu ge —

chaffenen Pilzbeſtim mu ngsſtelle .

Pilzausſtellungen
wurden im

Jatztt und 11 dleſem Jahre 10 veranſtaltet .

ihnen abſichtlich einen beſcheidenen
Umfang .

vergangenen
Man gab

Wiederholte

hinge -

5 * —

kleinere Ausſtellungen ſind für die Einführung des Pub —
likums in die Bekanntſchaft mit unſeren Pilzen wirkungs —

voller als einmalige große Ausſtellungen mit einer ſinn⸗

verwirrenden Fülle von Arten . Die wichtigſten Speiſe⸗

pilze kehrten , ſoweit es die Jahreszeit zuließ , immer

wieder und zwar ſtets neben ihren giftigen oder doch

ſchädlichen oder ungenießbaren Doppelgängern . Um

ein möglichſt getreues Bild des Vorkommens der

Pilze in der Natur zu geben , waren faſt alle Arten

der Ausftellung in naturgetreuen Gruppen auf ihrem

natürlichen Untergrunde ( Moos - , Gras ' , Nadel , Laub —
boden ; Holz uſw . ) dargeſtellt . So mühſam und zeit⸗
raubend dieſe übrigens auch äſthetiſch ſehr wirkſame

Art der Aufſtellung iſt , ſo empfiehlt ſie ſich doch dringend

aus pädagogiſchen Rückſichten . Den Gruppen war reichlich

Betrachtungsmaterial beigelegt , um bei der Einprägung

der einzelnen Sorten neben dem Geſichte auch den Geruch ,

den Geſchmack und den Taſtſinn des Beſuchers zu ſeinem

Rechte kommen zu laſſen . Da für die allerweiteſten Kreiſe

niemals die wiſſenſchaftlichen Beſtimmungstabellen und

Diagnoſen ſondern lediglich Bilder als Beſtimmungs —

mittel in Frage kommen werden , ſo war überall eine

Vergleichung des natürlichen Pilzes mit beigegebenen

guten Abbildungen ermöglicht . “ ) Durch die Bilder wurde

ebenſo wie durch die ausgelegten Bicher gleichzeitig dem

Verlangen der Beſucher nach guter Beſtimmungsliteratur
Richtung und Ziel gegeben . Soweit es die Zeit der

Mitarbeiter der Pilzbeſtimmungsſtelle erlaubte , wurden

die Ausſtellungen durch Führungen und Erläuterungen

ſo nutzbringend wie möglich geſtaltet . Während im

vorigen Jahre die Veranſtalter neben den Opfern an

Zeit auch die finanziellen Aufwendungen für die Aus

ſtellungen getragen haben , iſt dieſes Jahr ein für die

Ausſtellungen von dem Nate der Stadt erbetener Zuſchuß

bereitwilligſt gewährt worden . Beſichtigt wurden die

Ausſtellungen — abgeſehen von dem Beſuch durch Schul

klaſſen aller Art — durch 1479 Perſonen ; das ergibt

auf jeden Beſuchstag ( die Ausſtellungen dauerten 2 Tage )

rund 740 Beſucher . Die außerordentliche Mühe , die die

10 Ausſtellungen verurſacht haben ſie mußten nach

anſtrengender Tagesſammeltour bis tief in die Nacht

hinein aufgebaut werden — iſt durch den ſtaͤrken Beſuch

und durch das lebhafte Intereſſe der Beſucher aus allen

Geſellſchaftsſchichten reichlich belohnt worden . Dankbare

Erwähnung verdient die treue Mithilfe geſchickter frei —

williger Helfer bei der Sammelarbeit ſowie der Umſtand ,

daß ein Mitbürger unſerer Stadt ſeine Anerkennung für

das gemeinnützige Wirken des Muſeums ganz ſpontan

durch Ueberſendung eines namhaften Geldbetrags zum

Ausdruck brachte , der wohl im Sinne des Spenders für

Anſchaffung eines bisher ſchmerzlich entbehrten koſt —

ſpieligen Pilzbeſtimmungswerkes verwendet worden iſt .
Um weiteren Kreiſen einen Einblick in das Leben

und Weſen der höheren Pilze zu verſchaffen und um zum

vernünftigen Sammeln im Sinne des Heimatſchutzes ſowie

zur vorteilhaften Ausnutzung der Pilzernte anzuleiten ,
wurden 6 ſtarkbeſuchte Abendvorträge abgehalten .

An 3 Abenden ſprach Herr Lehrer E . Siebert aus ſeiner

reichen , zuverläſſigen Erfahrung heraus über die Verwertung

der Pilze . An die Vorträge ſchloß ſich zwangloſe Fragen —
beantwortung an .

Rege Benutzung fanden die Pilzberatungs⸗
ſtunden im Muſeum , die vom Vorſitzenden des Muſeums
und von dem Leiter der botaniſchen Abteilung Herrn
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Unſere Pilze .
von Th . Sabalitſchka .

Im Kgl . Botaniſchen Muſeum zu Berlin - Dah —

lem fand im Anſchluß an die Reihe öffentlicher Vor —

träge über die Verwendung nutzbarer Pflanzen , be —

onders der heimiſchen Flora , im Frühjahr und Sommer

eine Pilzausſtellung mit erläuternden Vorträgen ſtatt .
Dieſe Ausſtellung zeigte ungefähr 110 verſchiedene bei

uns heimiſche Pilzarten in zahlreichen , lebenden , friſchen

kemplaren in den verſchiedenſten Altersſtufen , und zwar
an ihren charakteriſtiſchen Standorten . Dem Veranſtalter

der Ausſtellung , Herrn Dr . E . Albrich , Aſſiſtent am

otaniſchen Muſeum , iſt es ' o vorzüglich gelungen , dieſe

ilze in kleinen Gärten , umgeben von den ſie in der

Natur begleitenden Pflanzen typiſch an ihren Standorten
darzuſtellen, daß nicht nur der im Intereſſe ſeiner Ernährung

elehrung Suchende viel lernen kann , ſondern auch
uge und Herz des wiſſenden Naturfreundes , erfreut wird .

eben zahlreichen eßbaren , zum großen Teil noch unbe —

annten Pilzen ſind auch die giftigen und die ungenieß⸗

baren Pilze vertreten , die zur Verwechslung Anlaß

gebenden nebeneinander zum Vecgleich ausgeſtellt . So

iſt eine ganze Abteilung der Ausſtellung nu⸗ dem köſt⸗
lichen Feld und dem Schafchampignons und den mit dieſen

o häufig verwechſelten todbringenden Arten des Knollen⸗
blätterſchwammes gewidmet . Gerade , die ausführliche

' arſtellung der drei verſchiedenen Knollenblätterpilze ,
nämlich des grünen ( Amanita phalloides). des 5

Amanita mappa ) und des weißen oder Frühlings⸗Kno
lenblätterpilzes ( Amanita verna ) dürfte ein großes Ver⸗

lenſt der Ausſtellung ſein . Es kann nicht genug

ublikum vor dem Knollenblätterpilz , d. ih. ſeinen dre
rten , gewarnt werden . Prof — Straub gibt bereits im

dorigen Jahre ( Pharmaz . Zeitung 1916, S . 649 ) 3
aß im Vergleich mit dem Knollenblätterpilzalle anglſch
ei uns vorkommenden ſogenannten Giftpilze 19

7

fanns in den Hintergrund treten , un Puaß SenPilze
ngt

in ſeinem herrlichen Büchlein „Die eßbaren
R äls
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ahrungsmittel “ S . 26 über dieſen Pitz : „ Ja 7

mö
Fjlz “ bezeichnen . ““ Auch

10 9 ihn geradezu als „ der Giftpilz. Schue die in

en Merkblä der Giftpilze von

ankenswerter 4 im botaniſchen Muſeum 110 ar
aren , ſind die drei Knollenblätterpilzarten

nebe

in vorzüglichen Abbildungen dargeſtellt ; leider zeigt das

Pilzmerkblatt des Kaiſerlichen Geſundheitsamtes nur eine

Art und es dürfte die Befürchtung berechtigt ſein , daß

das Publikum , das ſich die dort gegebene Abbildung

von Amanita phalloides eingeprägt hat , gerade die an —

deren Knollenblätterpilzarten nicht als ſolche erkennt und

für ungiftig hält . Wie hier der todbringende Knollen —

blätterpilz dem König ber Pilze , dem Champignon , ſo

waren an anderen Stellen der giftige Satanspilz , Boletus

satanas , und der ungenießbare bittere Gallenpilz , Boletus

fellens , dem Stein - , Birken⸗ , Kuh⸗ , Maronenpilz uſw . ,

ferner den eßbaren Täublingen die giftigen gegenüberge —

ſtellt . Eine beſondere Abteilung der Ausſtellung zeigte

die Pilzſchädlinge des Obſtes und der Bäume .

In den ſtark beſuchten , täglich abgehaltenen Vor⸗
trägen gab Herr Dr . Ulbrich kurze Belehrung über den

Pilz als ſolchen , über den Nährwert der Pilze , über die

Art ' und Weiſe ihres Sammelns uſw . Die Pilze über⸗

treffen zum Teil das Gemüſe an Eiweißgehalt , können

dieſem alſo an Nährwert gleichgeſetzt werden . Beſonders
reich an Eiweiß ſind gerade die zur Sporenbildung dienenden

Organe des Pilzes , die Lamellen und die Röhren , wes —

halb ſie , wenn gut , nicht beſeitigt werden ſollen . Da

die Pilzzelluloſe ſchlecht aufgeſchloſſen ſein wird bei der

Verdauung , empfiehlt es ſich , durch Zuſatz von gereinigter

Soda oder doppelkohlenſaurem Natron bei der Zuberei —
tung die Zellen zu lockern und dadurch das in ihnen

eingeſchloſſene Eiweiß dem Menſchen zugänglich zu

machen . Wenn beim Sammeln , wie von anderer Seite

angegeben wird , die Pilze abgeſchnitten werden ſollen ,

ſoh rät er , ſie möglichſt tief abzuſchneiden , da ſonſt der

ſtehenbleibende Stumpf nicht nur dem Sammler verloren

geht , ſondern auch gerade durch das Eindringen von

Maden dem ſich anſchließenden Mycelium gefährlich wird .

Es empfiehlt ſich , die Pilze einfach herauszudrehen ; niemals

dürfen ſie herausgeriſſen werden . Als Sammelgefäße

finden am beſten Körbe Verwendung . Da die Pilze ſich

ſehr leicht zerſetzen bei mangelhaftem Zutritt der Luft und

dabei giftig werden können , dürfen ſie nicht längere Zeit

in dicht geſchloſſenen Behältern aufbewahrt werden . Zum

Verſenden eignet ſich von den Blätterpilzen nur der

Pfifferling . Bei Regenwettter und im Tau ſollen Pilze

nicht geſammelt werden . Madige Pilze ſind nicht zu

verwenden . Sind ſie bereits dem Boden entnommen , ſo emp⸗

fiehlt es ſich , ſie wieder mit der Sporen bildenden Schicht nach

unten auf den Boden zu legen und ſo die Sporen aus —

zuſäen . Man nehme nur Pilze , die man als ungiftig
kennt . Es gibt zwar nur wenige bisher als ſicher giftig

bekannte Pilze bei uns , es iſt aber nicht ausgeſchloſſen ,

daß ein bisher nicht verwendeter Pilz , vielleicht nur lokal ,

giftig iſt . Der Vortragende ſtimmt hier nicht dem manch —

mal gegebenen Rat zu , alle Pilze zur Ernährung zu ver —

wenden , die nicht zu den bekannten giftigen Pilzen gehören

und genießbar ſind , auch wenn ſie dem Sammler als

Speiſepilz nicht ausdrücklich bekannt ſind . Sodann be⸗
ſprach der Redner die einzelnen eßbaren Pilze und die

mit ihnen infolge ihrer oft zwar nur geringen Aehnlichkeit

verwechſelbaren giftigen und die Unterſchiede derſelben . Er

zeigte, daß der Knollenblätterſchwamm von dem Cham⸗

pignon deutlich verſchieden iſt , ebenſo der giftige Schwefel —
kopf von dem guten Stockſchwämmchen uſw .

Nur Kenntnis ſchützt vor Vergiftung , nicht die im

Volke bekannten törichten Proben eines Pilzgerichtes auf

Giftigkeit , wie Mitkochen einer Zwiebel u . dgl .
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je nach der Größe ſeiner Anſprüche .Die Kenntnis geſtattet uns
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In der Preſſe iſt wiederholt darauf hingewieſen

worden , daß Brombeer⸗ , Erdbeer - , Himbeer - und aändere

Blätter bei richtiger Behandlung einen vielfſach ſogar be —

ſonders wohlſchmeckenden Tee darſtellen können . Der

echte Tee iſt heute ſo knapp und zum Teil

worden , daß es durchaus begreiflich , daß man ſich nach

einem Erſatz umgeſehen hat , der zugleich in einer auch

geſundheitlich vorteilhaften Weiſe an die Stelle des nicht
minder knapp gewordenen Kaffees treten kann . Es ſind

auch bereits Anweiſungen über die Verwendung der ge —

ſammelten Blätter , die richtige Art des Aufguſſes uſw .

veröffentlicht worden . Auf der andern Seite ſind freilich

auch , wohl hauptſächlich von Intereſſenten ausgehend ,

ahnungen und Warnungen vor „übertriebenen Hoff —

nungen “ erſchienen , insbeſondere daß man die Brombeer⸗ ,

Erdbeer⸗ und anderen Blätter nicht mit echtem Tee miſchen

dürfe , um nicht eine im wahrſten Sinne des Wortes

„ bittere “ Enttäuſchung zu erleben , ganz abgeſehen davon ,

daß dem Erſcheinen ſolcher Miſchungen im Handel einſt —

weilen noch das Verbot des Nahrungsmittelgeſetzes ent⸗

gegenſtehe ; zum mindeſten müßten Zuſatz und Miſchungs⸗

verhältnis auf der Umhüllung deutlich angegeben werden .

Auch dagegen , daß der Aufguß aus Beerenblättern über⸗

haupt mit dem Namen Dek belegt wird , iſt Einſpruch

erhoben worden . 3

Alle dieſe Bedenken erſcheinen hinfällig und

kleinlich gegenüber der Notwendigkeit , uns nach

einem Teeerſatz umzuſehen , gegenüber derLeichtigkeit,
mit der dieſer Erſatz durch das Sammeln von Brombeer⸗
Himbeer - uſw . Blättern beſchafft und mit der hier ein
bisher völlig ungenutztes Naturprodult in den Dienſt unſerer
Volksernährung geſtellt werden kann , und endlich gegert
über der Tatſache , daß der Beerenblättertee , auch 7
Angabe der Sachverſtändigen , angenehm im Aüfa
und beſonders bekömmlich iſt . Zunächſt handelt es f1
auch nur um die Verwendung im privaten Haushe.

Bie der Handel ſich mit den beſtehenden
ſtimmungen abfindet , iſt ein⸗ ſpätere und ſeine AAtt
Sache . Daß die Beerenblätter zweckmäßig

Ki un
anderem , echten Tee vermiſcht wer en ſollen, leuchte R
wird aber Auch nicht nöttg und r . bit deht Mange

echtem Tee — meiſtens wohl nicht möglich ſein.
97

nam,
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lit zu errichtende Stellen abführen
zweifeln , daß ſich der „Beerentee

ſo teuer ge⸗
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führen wird , wie ſich das K Brot eingeführt hat und der

Getreidekaffee ſich durchſetzen muß . Ob und inwieweit

der Teerſatz den echten Tee auch im Frieden verdrängen

kann und ſoll , darüber brauchen wir uns heute nicht den

Kopf zu zerbrechen : das iſt eine Frage anderer , fried —

licherer , beſſerer Zeiten .
Ueber die Trocknung und die Zubereitung des Tees

wird von der Vorſteherin der Kochſchule des Lettevereins

in Berlin , Frl . Eliſe Hannemann , folgende Anweiſung

gegeben : Tee zu trock nen ! Es iſt ſehr wichtig , den

Tee auf einem Papier in der warmen Ofenröhre — nicht

in der Sonne — zu trocknen und dann in Verſchluß —

gläſern oder anderen feſtverſchloſſenen Behältern aufzu —

bewahren . — Tees , die ausgelaugt werden , werden mit

kaltem Waſſer übergoſſen , 6 Stunden ſtehen gelaſſen und

durch ein Sieb genoſſen , z. B . Liter Waſſer , 1 Tee —

löffel Stiefmütterchen oder Schafgarbe oder Walnußblätter .
— Tees , die gebrüht werden : Kamillenblüte , Erdbeer —

blätter , Brombeerblätter , Lindenblüten , Fliederblüten , z. B .

/ Liter kochendes Waſſer , 1 Teelöffel Tee . Der Tee

kommt in einem verſchließbaren Topf aus Emaille , Por —

zellan oder Ton , das kochende Waſſer wird über den

Tee gegoſſen . Blütentee muß 2 Minuten , Blättertee

5 Minuten ziehen , dann wird er durch ein Sieb gegoſſen .

Vom Stadtmagiſtrat Nürnberg wird uns zu der

Frage der Erſetzung des echten Tees durch einheimiſche

Tees noch geſchrieben : Es gibt zahlreiche einheimiſche

Tees , die im Haushalt an Stelle von aſiatiſchen Tee

Verwendung finden können . Allerdings fehlt den in

Betracht kommenden einheimiſchen Tees das Alkaloid

Tein ( Coffein ) , jedoch liefern ſie brauchbare und geſund —

heitlich einwandfreie Getränke , die ſchon ſeit altersher
in Europa genoſſen und hier erſt allmählich immer mehr

und mehr durch den aſiatiſchen Tee verdrängt worden
ſind . Im allgemeinen pflegt man übrigens den im Haus —

halt als Familiengetränk beſtimmten chineſiſchen Tee nicht

ſo ſtark herzuſtellen , daß die Alkaloidwirkung eine er⸗

hebliche Rolle ſpielen könnte . Die Zubereitung der ein —

heimiſchen Tees entſpricht der des chineſiſchen Tees .
Als einheimiſche Tees kommen vornehmlich die

jungen getrockneten und alsdann zerkleinerten ( geſchnit —

tenen ) Blätter der Erdbeere , Brombeere , Heidelbeere ,
Moosbeere , Kronsbeere , Preiſelbeere , ſchwarzen Johannis —

beere , Himbeere , Stechpalme , Kirſche , Birke , Ulme , Weide

und Ebereſche ſowie des Schwarz - und Schlehdorns und

Weidenröschens in Betracht .

Es hängt vom Geſchmack des einzelnen ab , welchen

Blättern er den Vorzug geben will . Bei der erheblichen
Auswahl wird jeder , der in der gegenwärtigen Zeit an

Stelle des ſehr teuren aſiatiſchen Tees ganz oder teilweiſe
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billigen einheimiſchen, Tee verwenden möchte , Aüihm zuſagendes Getränk herausfinden. Es wird ie 16
davon abzuſehen ſein , als tägliches Familiengetränk ſo cheTees zu verwenden , die als Arzneimittel beſondereWir⸗kungen auszuüben vermögen , wie B Lindenblütenteeund Fliedertee .
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Pol 5 Opium . Die Lfür Landwirlſchaft hat Opium aus in Bezug auf Mor⸗

phin hoch wertigen M ohnpflanzen darzuſtellenbegonnen .ach der Zeitſchrift für angewandte Chemie folgt aus denVerſuchen über das polniſche Opium, daß es den An⸗forderungen des Arzneibuches auf die Menge des Mor⸗
phius es enthielt ſogar 12

roz. und denen derPharmakologie hinſichtlich der
antidiarrhöiſchen und nar⸗

kotiſierenden Wirkung genügt . Es fehlt gleichzeitig eine
ſchädliche Nebenwirkung . Deshalb kann das polniſche

pium mit den bisher eingeführten Opiumſorten fürgleichwertig angeſehen werden . Es ſchmeckt nur etwas

ubliner Verſuchsſtation

bitterer als die es .

Unerhörter
Kümmelwucher .Kümmelernte iſt in Deutſchland und in Holland , woher

wir viel beziehen , zwar ausgezeichnet geweſen aber der
Kümmel iſt ſo gut wie verſchwunden . Kettenhandel und
Kriegswucher haben ſich dieſes beliebten Gewürzes ange⸗
nommen . In Friedenszeiten koſtete der Zentner 15 Mk ;
wenn die Ernte ganz ſchlecht geweſen war : bis zu 40
Mk . 1916 haben die Spekulanten den Preis ſchon auf

in die Höhe getrieben . Und inwurde bis
ii dieſem Jahrezu 2000 Mnk . für denKümmel gef

Die diesjährige

Zentnergefordert . Jeder Naturfreund ſollte ſich ſeinen
Kümmel ſelbſt ſammeln . Schreiber dieſesähe der Stadt Wieſ
wie Gras wächſt . Wir weausführlichen Artikel hie

ͤſind in nächſterwo bald mehr Kümmelrden im nächſten Jahre einenrüber bringen . A. H.
Welkes Gemüſe kann zur Vermeidung ſeines

beim Kochen
unangenehmen Geſchmaden, indem cks aufgefriſcht wer⸗

man es abends vor dem Gebraufriſchem Waſſer beſyri
ch gut mitbeſpritzt und in einem gut z

hefäß über nacht in den Keller ſtellt .die Blätter wieder ſchön friſch und das GeZubereitung einwandfrei
Gut ſchä

chäumende
genwärtig fall

Bäumen .
dan kann

aus denſelben eine vorzüglicheSeife herſtellen .
erfahren: echs ungeſchälte Roßkaſtanien werden auf

dem Reibeiſen möglichſt fein gerieben . Der Brei wird

mit vier Liter Regenwaſſer übergoſſen und 24 Stunden
tehen gelaſſen. Dann wird derſelbe durch ein Sieb oder

einen feinen Leinenbeutel durchgeſeit. Zum Waſchen
wird dieſes Kaſtanienwaſſer

gut erhitzt . Es ſchäumt
und

reinigt alsdann wie die beſte Seifenlauge.Gute Stärk auswerden geſchält , eine St

e

dann auf dem 2

zerrieben ſon ,
Brei wird im Waſſer

verrieben und i
fettfreien Händen

durchgeknetet.durch ein feines Tuch

urch werden
müſe bei der

Seife aus Roende
ßkaſtanien ! Ge⸗

en die wilden Kaſtanien von dens

955 e alsann0 gegoſſen, wiederum mit reinem

aſſer verrührt und ſtehen gelaſſen . Dieſes Wiſchen zu

i, Abgießen des Waſſers , Wiederauffüllen reWeaßtere 38 ſolange wiederholt , bis das abgegoſſeWaſſer völlig klar abläuft . — Nun ſchüttet man die gabgetropfte Stärke auf ein dichtes, weißes Tuch unläßt ſie an der Luft , vor Staub und Ruß geſchützt ,trocknen . J
d Glasgefäßen kann man

n Porzellan - unalsdann die St
lange aufbewahren . Sieeizenſtärke bede

ärke beliebig
ö v

übertrifft die W
utend an Steifkraft .Futter aus Strauch⸗ und Baumreifern . In

dem ein⸗ und zweijährigen Holz und in der Rinde vonLaubbäumen und Sträuchern , in dem dünnen Reiſig
ſtecken reichlich wertvolle Futterſtoffe . Man muß dabeibeachten, aß es ſich nur um das junge lebende Holz
handelt, alſo hauptſächlich um Zweige und Aeſte , die
nicht dicker ſind als ein Finger . In dieſem lungen Holz
Und in der Rinde ſtapelt die Pflanze alles das auf , was
im nächſten Jahre zur Blattbildung, zur Fruchtbildung
und zum Zuwachs des Baumes nötig iſt und deswegen
finden ſi hier die heute ſo wertoollen Futterſtoffe für
unſere Tiere . M n hat mit dieſer Fütterung insbeſondere
m anderen Ländern ſchon gute Erfahrungen gemacht .
Eine Bedingung für das Verfüttern von Reiſig und

Holz iſt, daß man es vorher zerkleinert und zwartgut zerkleinert . Wer mit etwas Sorg⸗
dünnes und dabei friſches Reiſig nimmt , kann

dasſelbe in der
Häckſelmaſchine , ſofern dieſe kräftig ge⸗

baut iſt , zerkleinern, auch in kräftigen Rübenſchnitzel⸗
maſchinen ,

r
er kann es durch eine Walzenſchrotmühle

oderHaferquetſchmaſchine gehen laſſen
die ein⸗ ur ijähri

ät Verwendbar ſind
id
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Empfehlenswerte volkstümliche Pilzbücher : “

K . Butz . Unſere Pilze . Preis 75 . 1917 .

Verlag B . Kraus Schwäbiſch - Smünd . Ein kleines , aber
mit Geſchick und Sachkenntnis zuſammengeſtelltes
Bändchen , das dem praktiſchen Pilzſammler ,
Naturfreunden , beſonders aber Schulen dienen ſoll . Neue

Erfahrungen wird der alte Sammler nicht finden , wohl
aber iſt das Wichtigſte der bisherigen Pilzforſchung in

kurzer aber ſehr ſachkundiger und klarer Weiſe , leicht
verſtändlich dargeſtellt . Ein neuer Pilzkalender , eine

Ueberſicht der 5 Hauptfamilien der Hutpilze und einiges
ütber augenfällige Kennzeichen der Pilze vervollſtändigt
das Schriftchen , dem außerdem die Pilztafel der Reichs —
ſtelle für Gemüſe und Obſt beigegeben iſt . Unter den

Giftpilzen nennt der Verfaſſer einige Arten , die nach den

jetzigen Ergebniſſen nicht mehr unter dieſer Rubrik zu

finden ſein ſollten , wohl nur aus Rückſicht für den An⸗

hänger gegeben wurden .

Dr . Prof . O . Rabes . Hinaus ins Freie !
Anleitung zum Beobachten unſerer heimiſchen Tiere und

Pflanzen . 181 Seiten mit 2 farbigen Tafeln und zahl —
reichen Abbildungen im Text . Gebunden 3 . 30 Mark .

Berlag von Quelle und Meyer , Leipzig , 1917 .

Die Entbehrungen des Krieges , die uns ſo vieler

Genüſſe beraubten , haben uns einen Genuß nicht zu

entreißen vermocht : die Freude an der Natur . Die harte
Zeit , die auch nach Friedensſchluß noch lange weiter —

beſtehen wird , wird erſt recht viele Menſchen veranlaſſen ,
Troſt und Erhebung , Belehrung nnd Erbauung zu ſuchen .
Dieſes Suchen und Finden zu erleichtern , bietet uns das

Buch von Rabes eine gute Anleitung .
nächſt mit Beziehung auf die Flora und Fauna Mittel⸗

deutſchlands geſchrieben , ſo kann es doch auch von den

Süddeutſchen mit Erfolg benützt werden . In dreiund —

zwanzig Kapiteln werden wir im Kreislauf eines Jahres
durch die freie Natur und ihre Lebensgemeinſchaften ge —⸗
führt . Wir begrüßen das erwachende Leben in Pflanzen⸗
und Tierwelt im Auenwalde und in der Kiefernheide ,
im Laubwalde und an Teich und See , wir ſehen es

quellen und ſchwellen auf Wieſen und ſonnigen Hügeln ,
auf Kahlſchlägen und an Waldesrändern , im Feld und
in der blühenden Heide . Die Geheimniſſe der Sümpfe
werden uns offenbar , und das ferne Meer rauſcht her —
über . Endlich gehts über Stoppelfelder in Schnee und
Eis des Winters hinein . Und immer und überall verſteht
der kundige Verfaſſer ſcharf zu beobachten und uns Auf⸗
ſchluß zu geben über Vorgänge , die wir nur deshalb
nicht verſtehen, weil ſie uns gewohnt und alltäglich dünken .
Das zum Teil ganz vorzügliche Bildermaterial bringt zu

Umſonſt
ieeene

man den Eilz - und Kräuterfreund
auch bei der Poſt , beim Verlag , oder bei den Buchhandlungen

Iſt es auch zu⸗

fl IffftfmfnmmrstrormotgästziftifiPfPRiffnR

der freilich oft ſehr gedrängten Darſtellung die nötigen
Anſchauungsmittel herbei . Vor allem den Eltern , d
ihren Kindern ein gutes Buch auf den Weihnachtsti

„ Anleitung “ ſehr zu empfehlen .
Dr . Hans Schmidt .

O . Wünſche . Die Pflanzen Deutſchlands .
Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis . II . Die höheren
Pflanzen . 10 . Neubearbeitete Auflage . Herausgegeben
von Joh . Abromeit .

Teubner 6 . —

( Das Verzeichnis wird fortgeſetzt . )

Sämtliche hier angezeigten Werke , ſowie alle ſon —

ſtigen Erſcheinungen des Buchhandels ſind ſtets zu beziehen

durch die

Verlagsbuchhandlung Hiſtoriſcher Hof ,

Auguſt Henning jr . , Nürnberg , Tucherſtraße 20 .

( Gegründet 1890 ) Tel . 7455 .

V

Verzeichnis
von alten und neuen Schriften über Pilz⸗ und

Pflanzenkunde .

Erikſſon Jakob . Die Pilzkrankheiten der landwirt —

ſchaftlichen Kulturgewächſe . Ueberſetzt von Dr . Gre —
villius , Kempen . Mit ca . 180 Abbildungen . Preis
gebunden Mk . 4 . 50 .

Fries E . Hymenomycetes Europaéi sive Epicriseos
Systemätis mytologici editio altera . Upſaliae 1874 .

Fuckel L . Symbolae Mycologiae . Beiträge zur Kenntnis
der Rheiniſchen Pilze . Mit drei Nachträgen .
( Jahrbücher des Naſſauiſchen Vereins für Natur⸗

kunde . Jahrg . XXIIIXXXN ) .

Gramberg Eug . Pilze der Heimat . Verlag von Quelle
und Meyer in Leipzig 1913 . Preis pro Band
Mk . 5 . 80 . l . Band : Blätterpilze ( Agariceen ) .

— Pilze der Heimat . 2 . Band : Löcherpilze ( Polypo —
racge ) und kleinere Familien . Schmeils natur⸗

wiſſenſchaftliche Atlanten . Preis 5 . 80 Mäk .
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überg Monatshefte für den naturwiſſenſchaftlichen Un⸗

terricht . 1. Band , 3 . Heft 1 . 50 Mk . B . G . Teubner

Leipzig . Eine Pilz⸗ und eine Pflanzenausſtellung
in Königsberg i . Pr .

ſaas , Dr . , Kloetſche - Königswald . Einige ſeltenere und

vernachläſſigte Speiſepilze aus Dresdens Heide .
5 Fortſetzungen in Natur und Haus 1908 Heft

1691909 Heft 23 .

Holtermann C . Myhologiſche Unterſuchungen aus den

Tropen . Mit 12 lithograpifchen Tafeln . Geb . 25 . —

Hollos Ladislaus Dr . Die Gaſteromyceten Ungarns .
Mit einunddreißig zum größten Teil kolorierten

Tafeln . Ladenpreis 80 Mk .

Hauck Julius . Natgeber für Pilzſammler . Preis 40 Pfg .
— Führer durch die Pilz⸗Ausſtellung . Preis 50 Pfg .

Das Konſervieren der Pilze für den Haushalt .
Preis 50 Pfg .

Heilborn Adolf Dr . Unſere Pilze . Mit 4 farbigen

Tafeln und 19 Abbildungen .

Speiſe⸗ und Giftpilze . Preis 1 . 20 Mk .

Herter W. , Autobaſidiomyeetes in Kryptogamenflora
der Mark Brandenburg . VI . I. Heft 1910 .

Jühling Joh . Wir gehen in die Pilze . Preis 1 Mk .

Karſten , P . A . Mycologiae Fennica . Pars l . II . Disco -

mycetes et fyrenomycetes ( Bitrag till Kännedom

of Finnlands natur och Folk . Helsſingfors 1871 .

Klebahn L. , Dr . Die wirtswechſelnden Roſtpilze . Ge⸗

heftet 20 Mk .

Krombholz J . V . Naturgetreue Abbildungen und Be⸗

ſchreibungen der eßbaren , ſchädlichen und verdäch —

tigen Schwämme . 10 Hefte . Prag 1831 46 .

Kartoffelpilz in zwei Modellen .

Kummer , P . Führer in die Pilzkunde . 1891 .

Lenz H. O . Nützliche , ſchädliche u . verdächtige Schwämme .

Geh . 2 Mk . 80 Pfg .

Lebel , M . Die Champignonzucht . Preis 2 . —

Leunis , Pflanzenkunde . l . Bd . gebd . 16 Mk .

Lindau G . Hilfsbuch für das Sammeln der niederen

Kryptogamen . Preis 1 . 50 Mk.
Die höheren Pilze . Geb . 7 . 40 Mk .

Spalt⸗ und Schleimpilze . 1. Mk.

Hilfsbuch für das Sammeln der Aseomyteten .

Geb . 3 . 40 Mk .

Hilfsbuch für das Sammeln paraſitiſcher Pilze .

Preis 1 . 70 Mk .

Lotſy , J . P . Algen und Pilze . Mä . 22 . 50 . 1907 .

Lindſtedt , K . Synopsis der Saprolegniaceen . 1872.

Magnus P . Ascomyces Tosquinetii Westend . ( Hed⸗

wigia 1974 p . 135 . 136 .

Michael , Führer für Pilzfreunde .
Anſchauungsunterricht auf Wandtafeln .

heft . 2 Abteilungen .

Ausgabe B . 3 Leinenbände (handliches Taſchen⸗
format ) mit zuſammeu 345 Pilzgruppen , darunter

164 eßbare Arten . Jeder Band für ſich abge⸗
ſchloſſen und einzeln käuflich . Verlag vonFörſter
und Borries , Zwickau⸗Sa. Pr . pro Band 7 . 50 Mk .

Führer für Pilzfreunde . Ausg . O. Mit farbigen

Tafeln . 3 Bände . Geb . je 7 . 50 MRk .

—

Ausgabe A : Für den

Mit Text⸗

3 8 14

Martin Felir . Der Pilzſammler . Mit zwei 2
farbiger Abbildungen . Gebunden 1 . 25 Mk .

Merkblatt vom kaiſerlichen Geſundheitsamt Berlin .

5 6 .
eine Tafel mit 32 Abbildungen . Preis

25 g .

Migula W . Neue Kryptogamenflora . Geb . 40 Mk .
Die Pflanzenwelt der Gewäſſer . Geb . — 80 .

— Exkurſionsflora von Deutſchland . Geb . 1 . 60 Mk .

— Deutſche Mooſe und Farne . Geb . 1 . 40 Mk .

Fortſetzung des Verzeichniſſes in der nächſten Nummer . )

Pilz⸗Kochbücher .
ſetttttittfffiftetrtsffffe Malnmm

GrambergE . u . E . : Kleines Pilzkochbuch für

Kriegs⸗ und Friedenszeit 60 Pfg .

Herrmann E . : Pilzküche 75 „.

Maku . : 100 Pilzrezepfte 50 „

Klingemann . : 125 neue Gemüſe⸗

und Pilzgerichte 30

Voigt E . : Einfache u . feine Pilzküche 25

Wilde Gemüſe.
Anweiſung zum Sammeln und Zubereiten .

Mit Verzeichnis und Bildern .

Von Prof . Rich . Winckel , Magdeburg .

Die künſtleriſch ausgeſtattete , mit 20 naturgroßen Bildern

verſehene Werbeſchrift erſcheint auf behördlichen Wunſch zum

dritten Mal , und zwar in zeitentſprechend neuer Bearbeitung .

— Sie ſoll in Ergänzung der gewöhnlichen Flugblätter durch
ge Form die Ge⸗eine beſonders anſprechende , eindringlich⸗gefälli

ringſchätzung und das Mißtrauen des Volkes gegen die wild⸗

nüſepflanzen überwinden helfen , über ihren

Schmackhaftigkeit und Häufigkeit aufklären und

Nahrungsmittel volkstümlich machen , durch

allgemeine Not gemildert werden kann . —

im vorigen Berbſt zu ſammeln und zu kon⸗

ſervieren wußte , hat im letzten Winter überhaupt keine Ge⸗

müſenot erfahren . Gegen Einſendung von 25 3 franko durch die

Buchhandlung A. Benning , Nürnberg , Tucherſtr . 20 .

wachſenden Ger

Nährwert , ihre

ein koſtenloſes
deſſen Ausbeute die

wer die Pflanzen

Sur Beachtung :

Infolge der außerordentlichen Schwierigkeiten in

der Papierbeſchaffung — wohl überweiſt die Reichs⸗

ſtelle den Bezugsſchein , aber die Papierfabrik bedauert ,

nicht liefern zu können — mußte dieſes Heft als

Doppelnummer erſcheinen . Für die nächſten Rummern

iſt pünktliches Erſcheinen geſichert .

Verlag des

Pilz⸗ und Kräuterfreund .
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Empfehlenswerte volkstümliche Pilzbücher : “

K . Butz . Unſere Pilze . Preis 75 . 1917 .

Verlag B . Kraus Schwäbiſch - Smünd . Ein kleines , aber
mit Geſchick und Sachkenntnis zuſammengeſtelltes
Bändchen , das dem praktiſchen Pilzſammler ,
Naturfreunden , beſonders aber Schulen dienen ſoll . Neue

Erfahrungen wird der alte Sammler nicht finden , wohl
aber iſt das Wichtigſte der bisherigen Pilzforſchung in

kurzer aber ſehr ſachkundiger und klarer Weiſe , leicht
verſtändlich dargeſtellt . Ein neuer Pilzkalender , eine

Ueberſicht der 5 Hauptfamilien der Hutpilze und einiges
ütber augenfällige Kennzeichen der Pilze vervollſtändigt
das Schriftchen , dem außerdem die Pilztafel der Reichs —
ſtelle für Gemüſe und Obſt beigegeben iſt . Unter den

Giftpilzen nennt der Verfaſſer einige Arten , die nach den

jetzigen Ergebniſſen nicht mehr unter dieſer Rubrik zu

finden ſein ſollten , wohl nur aus Rückſicht für den An⸗

hänger gegeben wurden .

Dr . Prof . O . Rabes . Hinaus ins Freie !
Anleitung zum Beobachten unſerer heimiſchen Tiere und

Pflanzen . 181 Seiten mit 2 farbigen Tafeln und zahl —
reichen Abbildungen im Text . Gebunden 3 . 30 Mark .

Berlag von Quelle und Meyer , Leipzig , 1917 .

Die Entbehrungen des Krieges , die uns ſo vieler

Genüſſe beraubten , haben uns einen Genuß nicht zu

entreißen vermocht : die Freude an der Natur . Die harte
Zeit , die auch nach Friedensſchluß noch lange weiter —

beſtehen wird , wird erſt recht viele Menſchen veranlaſſen ,
Troſt und Erhebung , Belehrung nnd Erbauung zu ſuchen .
Dieſes Suchen und Finden zu erleichtern , bietet uns das

Buch von Rabes eine gute Anleitung .
nächſt mit Beziehung auf die Flora und Fauna Mittel⸗

deutſchlands geſchrieben , ſo kann es doch auch von den

Süddeutſchen mit Erfolg benützt werden . In dreiund —

zwanzig Kapiteln werden wir im Kreislauf eines Jahres
durch die freie Natur und ihre Lebensgemeinſchaften ge —⸗
führt . Wir begrüßen das erwachende Leben in Pflanzen⸗
und Tierwelt im Auenwalde und in der Kiefernheide ,
im Laubwalde und an Teich und See , wir ſehen es

quellen und ſchwellen auf Wieſen und ſonnigen Hügeln ,
auf Kahlſchlägen und an Waldesrändern , im Feld und
in der blühenden Heide . Die Geheimniſſe der Sümpfe
werden uns offenbar , und das ferne Meer rauſcht her —
über . Endlich gehts über Stoppelfelder in Schnee und
Eis des Winters hinein . Und immer und überall verſteht
der kundige Verfaſſer ſcharf zu beobachten und uns Auf⸗
ſchluß zu geben über Vorgänge , die wir nur deshalb
nicht verſtehen, weil ſie uns gewohnt und alltäglich dünken .
Das zum Teil ganz vorzügliche Bildermaterial bringt zu

Umſonſt
ieeene

man den Eilz - und Kräuterfreund
auch bei der Poſt , beim Verlag , oder bei den Buchhandlungen

Iſt es auch zu⸗
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der freilich oft ſehr gedrängten Darſtellung die nötigen
Anſchauungsmittel herbei . Vor allem den Eltern , d
ihren Kindern ein gutes Buch auf den Weihnachtsti

„ Anleitung “ ſehr zu empfehlen .
Dr . Hans Schmidt .

O . Wünſche . Die Pflanzen Deutſchlands .
Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis . II . Die höheren
Pflanzen . 10 . Neubearbeitete Auflage . Herausgegeben
von Joh . Abromeit .

Teubner 6 . —

( Das Verzeichnis wird fortgeſetzt . )

Sämtliche hier angezeigten Werke , ſowie alle ſon —

ſtigen Erſcheinungen des Buchhandels ſind ſtets zu beziehen

durch die

Verlagsbuchhandlung Hiſtoriſcher Hof ,

Auguſt Henning jr . , Nürnberg , Tucherſtraße 20 .

( Gegründet 1890 ) Tel . 7455 .

V

Verzeichnis
von alten und neuen Schriften über Pilz⸗ und

Pflanzenkunde .

Erikſſon Jakob . Die Pilzkrankheiten der landwirt —

ſchaftlichen Kulturgewächſe . Ueberſetzt von Dr . Gre —
villius , Kempen . Mit ca . 180 Abbildungen . Preis
gebunden Mk . 4 . 50 .

Fries E . Hymenomycetes Europaéi sive Epicriseos
Systemätis mytologici editio altera . Upſaliae 1874 .

Fuckel L . Symbolae Mycologiae . Beiträge zur Kenntnis
der Rheiniſchen Pilze . Mit drei Nachträgen .
( Jahrbücher des Naſſauiſchen Vereins für Natur⸗

kunde . Jahrg . XXIIIXXXN ) .

Gramberg Eug . Pilze der Heimat . Verlag von Quelle
und Meyer in Leipzig 1913 . Preis pro Band
Mk . 5 . 80 . l . Band : Blätterpilze ( Agariceen ) .

— Pilze der Heimat . 2 . Band : Löcherpilze ( Polypo —
racge ) und kleinere Familien . Schmeils natur⸗

wiſſenſchaftliche Atlanten . Preis 5 . 80 Mäk .
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Der Pilz -
und

Illuſtrierte Monatsſchrift

für angewandte und wiſſenſchaftliche Pilz⸗ und Pflanzenkunde .

Herausgegeben von Auguſt Henning , Nürnberg .

Rräuterfreun

Inhalt des 5 . Heftes :

Der Maggipilz von Prof . Schnegg

Das Sammeln und Konſervieren
von Pilzen . Von E . Ulbrich .

Bericht über die Veranſtaltungen d.

Naturkl . Heimatmuſeums Leipz .

Unſere Pilze . Von Th . Sabaliſchka
Pilz⸗Wanderungen . Pilz - Rezepte .

Verſchiedene Mitteilungen . Aus

dem Vereinsleben . 3

Beeren⸗Ceee
Vermiſchte Nachrichten . Pflanzen⸗

Monats⸗Kalender .

Inhalt des 6 . Heftes :

Die Berwertung der Baum⸗

ſchwämme in der Induſtrie .
Von Prof . Dr . Raebiger

verlag von Auguſt

Seite

49
Das Sammeln und Konſervieren

von Pilzen . Von Dr . Ulbrich

50 Organiſierte Pilzaufklärung in

Sachſen . Von Oberl . Herrmann
Vorſicht b. Genuß von Perlpilzen
Von Gg . Brunhübner
Adalbert Ricken . Die Blätterpilze

2

S *
( Agaricaccae ) . Von Dr . Klee .

56 [ Pilz⸗Rezepftee
57 Berſchiedene Mitteilungen

Bilhzfunddddk X

58 Vergiftungen mit Waſſerſchierling
Das blaue Wunder . Von Eugen

Kirchpfening
Vermiſchte Nachrichter
Briefkaſten

59

Henning jr . in Nürnberg . 1016,

Seite

690

Doppelheft 5/6 .
Jährlich 12 Hefte , Preis halbjährlich 2 . 50 Mk .

35
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Pilzfreunde ! den „Pilz⸗ und Kräuterfreundl ! “ “
8 HAAuuAu

E 5
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1413

0 damit das in ungünſtiger Zeit keimende noch ſchwache Myzel der viel zu wenig bekannten , doch ſo not — 5

4 wendigen Fachſchrift zum feſten Dauerlager bei allen Naturfreundenwerde, in weitem Hexenkreiſe durch 5

8 alle deutſchen Gaue ſich entwickele und die monatlichen Fruchtkörper mit jedem neuen Heft ſtets neue Er⸗ 3

8 kenntnis , Anregungen und Wiſſenswertes auf dieſem jungfräulichen intereſſanten Gebiete ausſporen können . 8

unmodid· Amnd an anm ununm
unm ean mudnmaumm11 — 11 .

Aueeem
2 u . n IIin, Imn. =. — —amme⸗

mnnnn Wueeeeen uſſim

Zur Verwertung der Baunſchwämme in der

Induſtrie .
von prof . Dr . Raebiger , Halle a. S.

mi
Während die eßbaren Pilze ein wichtiges Hiife,

91 bei der menſchlichen Ernährung , geworden ſind un

uch als Beifutter für unſere Haustiere immer mehr an

edeutung gewinnen , hat man die an Bäumen paralt.
ungenießbaren Schwämme ſchon 81 um

ie verſchi n induſtriellen Zwecke geſan
8 Polyporus fomen -

S

5 wurde der Buchenbaumſchwamm , Arzüünden der

us 2 ei er zum Anz

zu
erarbeitet , der zu

zu Zunder vera ſtellung
Pfeife mi cͤ Her

nit Stahl und Feuerſtein , aber auch zur H

70 Mützen , Weſten, Jacken , Hausſchuhen und ln

Sck Gegenwart als Tedererſah zun Ueberziehen. ief⸗
mchmuckkäſtchen, Serviettenringen , Federhaltern , m.

dientenkäftchen , Albums, Photographieramen
e Betil⸗

Das Flei er E lare von Polyporus v
5 Fleiſch großer Exemp

elan früher zu
Streich⸗

linus 5

3 verwandte
für Raſiermeſſer .

ve Die 83 olbhhen und korkigen BaumſchmAus⸗
ſchmipeitet man zu Konſolen und nagelt ſie 3

mückung an die Wand . Fubeuf
in der natur⸗

wiſſ Neuerdings haben , wie von
Tu euf Candwirlſchaft

mi enſchaftlichen Zeitſchrift für Forſt⸗ un chtkörpern
itteilt Sachoritz und ? ohlfarth aus den Fruch

donPelyporusppinicola(Fichtenporling) Argneiflaſchenſchpfel
hergeſtellt , die getrocknet eine ähnliche Elaſtizität wie Kork⸗

ſtöpſel beſitzen und ſich zun Verſchluß von Pulver , Pillen und

anderem Trockenmaterial enthaltenden Flaſchen ſehr gut

verwenden laſſen . Auch aufrecht ſtehende Flaſchen flüſſi⸗

gen Inhaltes zu vorübergehenden Gebrauch laſſen ſich

mit derartigen Stöpſeln abſchließen .

Dagegen eignet ſich der Flaſchenkorkerſatz aus

Baumſchwämmen nicht zur Aufbewahrung von Flüſſig⸗
keiten in liegenden Flaſchen , da die Schwammſtöpſel die

Flüſſigkeit alsbald auffaugen und ſie an ihrer Oberfläche
verdunſten , wenn auch die Flüſſigkeit nicht direkt durch⸗

laufen kann .

Außer dem Zunderſchwamm und dem Birkenſchwamm

eignen ſich noch audere ausdauernde größere Baumſchwämme

zum Stöpſelſchneiden , ſo z. B . der falſche Feuerſchwamm ,

Polyporus igniarius , der an Nadelholzſtöcken und toten

Stämmen ſehr häufig wachſende rot geränderte Polyporus

pinicola und marginatus , der an Zwetſchenbaumen vor —

kommende Polyporus fulvus , der Buchenſchwamm , poly -

porus applanatus , der Eichenholzſchwamm , Daedalea

quercina , und größere Exemplare der an Holzzäunen
häufigen Lenaites saepiaria und abietina .

Vorausſichtlich wird ſich das von Sachoritz und

Wohlfahrth ausgearbeitete Verfahren zur Gewinnung von

Flaſchenkorkerſatz noch weiter vervollkommnen laſſen , wie

auch zu erwarten ſteht , daß ſich die große Elaſtizität der
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n durchaus

garnicht nötig , daß wir gleich eine Rieſenausſteuunmachen , die 40, 50 , 60 verſchiedene PilzartenFür unſere Zwecke
Ausſtellungen zu ma

dern im Laufe des

enthältiſt
es ſehr em fehlenswert , kleins21 und Rar nicht bloß eine , ſon⸗Jahres mehrere .Das Zuſammenbringen und Unterhalten ſineneAusſtellungen iſt nicht einfach , ja ſogar unter e

ſehr ſchwierig.
hr vergänglich . Sammelr

wir die
ie Pilze ſind ſe

h
Pile ſo, 11 wir ſie eben zum Eſſen ſammeln ,

d. h. herausgedreht au 5 dem Myzel , ſo wird ſolchePilz⸗ausſtellung etwas äußerſt Vergängliches ſein . Für dieilzausſtellung müſſen wir ſehen,das Myzel mitzubekommen . 5 genügt , einige wenige
Arten mit den Myzelien aus dem Boden zu heben undauszuſtellen; dieſe müſſen dann in einem Zuſtande er⸗
halten

er unter möglichſt natürlichen Berhält
niſſen den Pilz weiter gedeihen läßt . Man kann dann
an dem Myzel direkt verf Pilz wächſt, wie
er ſich entwickelt . Alle Stadien ſind zu finden . Selbſt⸗
verſtändlich iſ

Raum , in dem die Aus⸗dazu geeignet iſt . Der Raum darf
i

heiß ſein , er darf auch nichtKleine Gruppen ſetzt man inBlumentöpfe oder was manhat , und das
ganze Stück desMyzel

Da ſieht manr natürlichen Geſtaltung und ſtelltjenigen Arten , die ſehr leicht mitein⸗werden können, Es
genügt , wenn

jede Ausſtellung vielleicht ein halbes Dutzend oder ein
Dutzend Arten nebeneinander zeigt . n können die

änder ſich die ilze in aller Ruhe anſehen . Jeder kann
herantreten

ann ſolange wie er will und nötig

hat
Pilzen ſtudieren . Haben ſie die Kinderö ſolche Pilzausſtellungen dann natürlich ,

es möglich iſt , auch der Allgemeinheit nutzbar zuPilzausſtellungen ſollen durchaus nicht etwa
ßen Ortſchaften ſtattfinden; ſie müſſen auch in

Orten veranſtaltet ! verden , damit auch die Land⸗
die Pilze kennen lernt , auf diel⸗ S te es jetzt an

0 175 Südweſtdeutſchland iſt ſe
˖ recht
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ſſen Mittel Zeieit noch erſcheint , iſt ſehrd Wege finden , die Pilze



natürliche Geſtalt behalten .
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doch nicht ſo in dem Maße treffen .

jeſt und derb ſind .

inem Zuſtande zu erhalten , der ungefähr wenigſtens
3 f 4 0 gſtens

Geſtalt und ihre natürliche Farbe jederzeit
äßt . Modelle werden die Natur

M
ibt es Mittel und

Wege , die Pilze wirklich 8 fen 1 daß ſie

39 85
Wir müſſen leider ſagen :

ferbſtoffe 115 45
Woher kommt das⸗ Fie Pilz

wie gar nicht bek ihrer chemiſchen. Beſchaffenheit ſo gut

Eullick t be 7
Man weiß nur , daß ſic außer⸗

kew
) vergänglich ſind . Bisher üblich war die Auf⸗

K
ahrung der Pilze in Formalin , in 4 —109 / wäſſriger

ins Dieſe Methode iſt nicht empfehlenswert .
e Pilze behalten zwar ungefähr ihre Geſtalt , wenn ſie

Handelt es ſich aber um ſehr wäſſrige
ormen , ſo verſallen ſie nachher in Klumpen , ſinken

inlammen, ſo daß nicht mehr viel zu ſehen iſt . Nimmt

W dann die Verdünnung zu ſchwach , iſt der Erfolg

er, daß die Pilze nachher ſich doch zerſetzen und faulen .

s kommt noch hinzu , daß keine Farbe ſich in Formalin

1 die Farben bleichen vollkommen aus . Zweitens

155 die wichtigſte Konſervierungsflüſſigkeit , die auch jetzt

der genommen wird , Alkohol . Alkohol hat wenigſtens
en Vorteil , daß der Pilz nicht weiter fault , ſelbſt wenn

er angefäult ſein ſollte und zweitens , daß die Pilze hart

leiben. Aber die Art der Anwendung muß auch vor⸗

ſichtig geſchehen . Man darf den Pilz nun nicht gleich

in etwa 90/igen Alkohol ſetzen , ſondern je wäſſriger der

ilz iſt , umſo niedriger muß man mit dem Prozenigehalt
anfangen , bei wäſſrigen Pilzen mit 40 %, bei kräftigeren

ann man ſchon mit 50 % Alkohol anfangen und dann

en Prozentgehalt innerhalb 8S Tagen auf 90 % ſteigern .

ann erhält man Präparate , die ſich jahrelang , jahr⸗

zehntelang halten . Die Farbe vergeht jedoch auch . Es

gibt noch kein allgemein erprobtes Mittel , das auch
wirklich ſicher die Konſervierung der Pilze in natürlichen

Farben ermöglichte . Ich will Ihnen mit allem Vorbehalt
ein Mittel nennen , das im kleinen ſich ſchon bewährt

at , das aber noch nicht allgemein erprobt iſt , das Mittel ,

welches Lutz empfiehlt zur Konſervierung der Pilze mn

natürlichen Farben : eſſigſaures Queckſilber und 3 Kubik⸗

zentimeter Eſſigſäure werden zuſammen
in einer Glasſchale

chnell zerrieben und ein Liter deſtilliertes Waſſer kinſe
gefügt , ( kein Leitungswaſſer ) , Dieſe Methode emfiehlt ſich

ür die leider wenigen Pilze , deren Farben im Waſſer 15

dislich ſind . Die meiſten Farben ſind löslich ,
Erſtens

ieſe iſt nun ein weiteres Verfahren notwendig . drber⸗
5 genannte Löſung wird hergeſtellt , zweitens 0 ſilber
nan zerreibt ein Gramm reines eſſigſaures 5 ei⸗

it zehn Gramm reinem neutralen eſſigſauren Blei

zucker ) und fügt dazu ein Liter 90%äigen Altzoho, miſcht

ker — Löſung nimmt e S05
Ale

nen gleichen Teil der erſten öſune ie⸗

I Weiſe dann eine Miſchlöſung , in der ſich auch 118

Aien Pilze einigermaßen halten , halte

nitte Li 3Q3Q — San
8 weSramm e

Ur fi 20
illi

gmres Sünt Fehnd ramnm Formo in 1Liter deſtillieno

betaſſer gelöſt . Ich gede, dieſe

icht awieder. Ich will gleich ſagen ,

Ereichend ausprobiert .
eine 4 müßte ſich nun errelr

beſitzt due öneeſtinmen kon

wichtlaf ie jederzeit , auch im ? Falick
gſten Eß⸗ und Giftpilze ermöglieh in

Neben einer ſolchen Gläſerſammlung

Herbar auch gute Dienſte leiſten . Die Herrichtung der

Pilze für eine ſolche Herbarſammlung iſt allerdings etwas

mühſelig . Die von Hennings vereinfachte Method Herpells

zielt auf möglichſte Erhaltung der natürlichen Farben ab .

Es ſind für jedes Präparat mehrere gleich große und

gleichgeſtaltete Pilze notwendig . Man ſtellt her :

1. Ein Sporenpräparat : der Hut des Pilzes wird

oben glatt vom Stiele abgeſchnitten und mit dem Hymenium

nach unten auf Papier gelegt , das vorher mit einer al⸗

koholiſchen Löſung von Kolophonium oder Schellack ge —

tränkt wurde . Ueber den Hut wird eine Glasglocke ge —

ſtülpt und etwa 34 Stunden ſtehen gelaſſen . Man nimmt

für weißſporige Arten blaues , für dunkelſporige Arten

weißes Papier . Iſt die Ausſporung ausreichend erfolgt ,

erhält man ein Bild , das die Lamellenbildung deutlich

wiedergibt . Das Papier wird , wenn die Sporen aus⸗

gefallen ſind , leicht erwärmt .

2. Einen oder mehrere Längsſchnitte durch Hut

und Stiel .

3 . Einen Flächenſchnitt vom Stiel , der die Art der

Ringbildung zeigt .

4 . Ein Hutpräparat :
wie möglich aus und trocknet

noch eine zweite Huthälfte .

5 . Einige Querſchnitt

Schnitte .

Alle Schnitte legt man zwiſchen gutes Fließpapier

zwiſchen das man Zwiſchenlagen von Fließpapier legt .

Man preßt dann mit gelindem Druck. Je ſchneller ge⸗

trocknet wird , deſſo beſſer erhalten ſich die Farben .

Am erſten Tage muß man alle halbe Stunden

die Zwiſchenlagen wechſeln ; am zweiten Tage alle 2 — 3

Stunden , am dritten Tage alle 6 . —7 Stunden . Sind

alle Schnitte gut getrocknet , werden ſie mit Kleiſter ( beſſer

als Leim ) auf ſtarkes , weißes glattes Papier aufgeklebt

und die Präparate leicht angepreßt und von neuem ge —

trocknet .

Durch Zuſammenſtellung kleiner Gruppen und Hin —

zufügung von Moos , Grashalmen , Farnblättchen , Nadeln

und Blättern uſw . , die aber der Umgebung entſprechen

müſſen , kann man ausſprechende Präparate erzielen .

Empfehlenswert iſt auch die Hinzufügung von Skizzen ,

Celchewichtige Merkmale und Kennzeichen
der pilze erläutern .

Die Präparate der feſteren Pilze ſind einfacher ;

manche laſſen ſich ohne Herſtellung beſonderer Schnitte

ganz gut trocknen , z. B . die Marasmius - Arten .

Jedem Präparat ſind einige kurze Angaben über

Bezeichnung , Vorkommen, Verbreitung , Giftigkeit und

was fonſt der Erwähnung wert iſt , beizufügen .

Die Unterhaltung der Sammlung beſteht darin , daß

man von Zeit zu Zeit die Mappen , welche die Präpa⸗

ratenbogen enthalten in Schwefelkohlenſtoff ( 4 — 6 Tage

lang) Tetrachlohrkoklenſtoff ( 48 Stunden lang ) legt , um

Schäden durch Inſektenfraß zu vermeiden .

ſo weit
man höhlt den Hut

daneben
ihn beſonders ;

e durch den Stiel und andere





ei *„ fein , bekam aber Zweifel und koſtete daher das
Auf . wohl Champignons

Pilzfleiſch ,
die Oberhaut fehlte , etwa

Sie dachte erſt , es könnten

ſchon erwähnt i

4 Mazen un dem Genuß klagte ſie ſofort

angeſtellte E s 5 und bald über Aufſtoßen .

5 85
Erbrechungsverſuche blieben erfolglos .

drei Suucden
i bekam ſie heftige Leibſchmerzen , die

elkl 71 lang ; anhielten. Unter Verwendung eines

yſtiers beſſerte ſich dann der Zuſtand langſam wieder .

e e uniee kann es keinem

die E
erliegen , daß der Genuß von rohem Perlpilz

rkrankung hervorgerufen hat .

J
Wenn nun auch aus dem Genuß ungekochter

erlpilze die Schädlichkeit ſpeiſefertiger Perlpilze nicht

gefolgert werden kann , ſo iſt es doch keineswegs aus

zboſſen, daß nicht auch unter Umſtänden der ſpeiſe⸗
rtige Perlpilz ſchädlich wirken kann . Eine Beſtätigung

un dürfte eine Mitteilung ſein , die J . Rothmayr Luzern

thi
Handbuch der Rahrungsmittelunterſuchung von Bey⸗

mikn⸗ Hartwerrh und Klimmer 2 . Band Botaniſch
ikr . Teil 1914 bringt . Dort wird darauf aufmerkſam

gemacht, daß in letzter Zeit wiederholt durch Perlſchwämme

nicht etwa Königsfliegenpilz Vergiftungen vorge —

Dunmen ſeien . Der Greizer Naturforſcher und Botaniker

ſchr
Ludwig gibt dazu bekannt , daß Perl⸗ und Panther⸗

uhwamm zwei Gifte enthielten Muſearius und Pilz⸗

iend zwar nicht nur in der Haut Beide Gifte

nialtraliſierten ſich meiſt , infolgedeſſen wirke der Pilz

icht giftig . In manchen Jahren ſchwanke jedoch der

Hehalt von beiden Giftſtoffen von Standort zu Standort .

nfolge dieſer Schwankungen Rönne der Pilz giftig

wirken .

˖
So lange dieſe Forſchungsergebniſſe nicht widerlegt

werden können der von mir geſchilderte Fall dürfte

Per⸗ ein neuer Beweis für die Richtigkeit der erwähnten

Tatſachen ſein ſollte meines Erachtens der Perlpilz

in den populären Pilzbüchern , nur mit größter Vorſicht

als genießbar
ſſer als „verdächtig “ be⸗

zeichnet werden .

wenn nicht bef

Adalbert RVicken .

(xgaricaccae). )
Nürnberg . :
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Sofort .

Nach

Die durchgeführte Ordnung iſt folgende : Zuerſt

werden die Pilze aufgezählt , deren Blätter von der typi⸗

ſchen Art abweichen , dann die Normalblättler ( Agariceae ) ,

Zur 1. Gruppe gehören die Leiſtlinge ( Cantharelleae ) .

Dickblättler ( Flygrophoreae ) , Reizker ( Lactarieae ) , Miſt⸗

pilze ( Coprineae ) und Zählinge ( Marasmieae ) . Die 2 .

Gruppe , die Normalblättler , werden nach der Farbe des

Sporenſtaubes eingeteilt in : Tonſporige (Argillosporae ) ,

Roſtſporige ( Ochrosporae ) , Purpurſporige ( Amaurosporae ) ,

Schwarzfporige ( Melanosporae ) , Rotſporige ( Rhodosporae )

und Weißſporige ( Leucosporae ) .

Die einzelnen Ordnungen und Familien ſind ſcharf

voneinander abgegrenzt . Jedem Abſchnitt iſt ein kurzer

erläuternder Text und eine Ueberſicht vorangeſtellt .

Die Beſchreibungen der etwa 1500 aufgezählten

Arten ſind knapp , aber erſchöpfend und treffend . Bei

ähnlichen Silzen iſt ſtets auf die charakteriſtiſchen Unter —

ſchiede beſonders aufmerkſam gemacht .

Das was das Werk auch für den wiſſenſchaftlichen

Sammler äußerſt wertvoll macht , iſt die Angabe der

mikroskopiſchen Merkmale , ohne deren Kenntnis manche

Art kaum beſtimmt werden kann .

Ein weiterer Vorzug beſteht darin , daß der Herr

Berfaſſer jedem Zilz auch einen deutſchen Namen gibt ,

der beſonders kennzeichnend für ihn iſt . Die hergebrachten

Volksnamen ſind beibehalten .

Der Herr Verfaſſer war bemüht die Ueberſichtlichkeit

kleinſte durchzuführen . So werden z. B . bei den

n ( Telamonia ) unterſchieden : Elegante , Fuchſige ,

Weißfüßler , Violettliche und Braune . Die Weißfüßler

werden nochmals eingeteilt in ſolche mit breiten und ſolche

mit ſchmalen und gedrängten Lamellen .

Dadurch wird das Beſtimmen und Aufſuchen we

ſentlich erleichtert .
Dem Textbande ,

Beſtimmungstabelle enthält ,

bis ins

Gürtelfüße

der auch eine von der Sporenfarbe
iſt ein zweiter

ausgehende
Band mit zahlreichen farbigen Abbildungen beigegeben .

Mir iſt das Buch von Ricken ein lieber Freund

geworden , der mich täglich unterhält und belehrt und der

mich auf allen Urlaubsreiſen begleitet .

Wer ſich eingehender mit dem Studium der Pilze

befaſſen will , dem kann das vorliegende Werk nicht warm

genug empfohlen werden . Es wäre nun zu wünſchen ,

daß der Herr Verfaſſer die Fortſetzung über Röhrenpilze

etc . bald erſcheinen ließe .

Das beſprochene Werk kann durch den Verlag des

„ Pilz - und Kräuterfreundes “ bezogen werden .

— 2—

2

Die Pilze ( be —

Der Fiſch

E —

Pilz⸗Rezepte .
—

Getrocknete Pilze mit Fiſchen .

liebiger Art ) werden wie üblich eingeweicht .

wird entgrätet ( aus den Gräten koche man die Soke . )

Nun nehme man die Pilze und koche ſie in der Fleiſch⸗

brühe weich gegen Schluß gibt auch die Fiſchſtücke zu .

Die Soke macht man mit Mehleinbrenne beliebig dick

gibt Zwiebel und gewiegte Peterſilie dazu und würzt mit

Salz und Pfeffer .
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zorzeit ſtammenden Benennungen

und

Natu
e

Ebeche wie praktiſche Einrichtung ge

Aiſchter⸗
auch anderwärts nachge

ſchiedenen Veranſtaltungen .

Ie
An einem Tiſchchen hatten wir eine

irca 10 17 cm großen Zettelblock mit Bleiſtift und

hängt nebſt folgendem Plakat :
Briefkaſten daneben aufge

hungen durch den Sprach - und Heimatforſcher . aber iſt

e Feſtſtellung und Erhaltung dieſer oft aus heidniſcher
äußerſt wichtig , ehe

hat nun die großzügig angelegte

beſuchte Pilzausſtellung der
Nürnberg eine ebenſo

troffen , die es wohl

ahmt zu werden bei den

Hier
zahlreich

Gefellſchaft in

zu ſpät iſt .
jedes Jahr

thiſtoriſchen

n vervielfältigten

Kennſt Du volkstümliche Pilznamen ?
Schreibe ſie für uns auf und den von uns benützten

Namen dazu !

Der Zettel hatte folgende Einteilung :

Name und Wohnung des

N A g2
1 2gg

3 Bilse Austunftgebers

Voltsmunde , Wo: ?In der Ausſtellung m
( Gegent )

*

Während der Ausſtellung e 1917 ) liefen uns 18 beſchriebene

Zettel mit 22 Pilznamen
ein .

Ausfu s ſt ellung : volksmunde :
Gegend

Unter Mitwirkung von Schulrat G erdes , Apothekenbeſitzer Dr . Buſt ,

und Lebrer Janiſch im Auftrage der erichsſtelle für Gemüſe und

Regierung in Düſſeldorf und der Stadt Eſſen .

Gbſt der 1K6niglichen
veranſtaltet von Rektor Koch⸗Eſſen .

Vormittags :

E Tag .

9 Uhr : Ueberſicht über die wichtigſten , gift ' gen und eßbaren Pilze der

( Vortrag mit Lichtbildern ) Rektor Koch .
Heimat .
Ueber Pilzvergiftungen .

veimiſchen Wildgemüſe .
10 Uhr :

Apothekenbeſitzer Dr . Ruſt .

nUhr : Uẽnſere
Lehrer Janiſch .

11. Tag .

ilze ( mit Wandtafelzeichnungen )
über Bau und Leben der P

Röhrenpilze ( mit Lichtbildern ) .9Uhr :
über die wichtigſtenſowie

Rektor Noch

lüber die Verwendung der Pilze im Haushalt : das Dörren , das

10 Uhr :
Salzen , das Einkochen und Zubereiten . Baushaltungslehrerin

Wiſchermann .

u Uhr ; Unſere heimiſchen Tee - und Beilkräuter ( mit Lichtbildern ) .

Lehrerin Doll
III . Cag .

9 Uhr : Über die wichtigſten Pilzfamilien und ihre beſonderen Kenn —

zeichen , vornehmlich über die Blätterpilze Rektor Noch

10 Uhr : Lehrprobe : volkstümliche Pilzkunde

Unabenklaſſe . Kath Schule 56 , Tiegelſtraße . Rektor Noch .

Lehrprobe : Über Wildgemüſe und Beilkräuter .

mädchenklaſſe l, Kafh . Schule 56 , Tiegelſtr Lehrer Janiſch .

12 Uhr : Fubereitung von Pilzen und Wildgemüſen in der Kochſchule .

Haushaltungslehrerin Wiſchermann .
Anſchließend Koſtproben

Nachm ittags :

ſowie Donnerstag und Freitag v. 5 Uhr ab .

von Wildgemüſen , Beilkräutern

Frageſtellung unter An —

gneten Gartenſaal —

Am Montag und Dienstag ,
Lehrausflüge zum

und Pilzen . Anſchließend

leitung von Schulrat Gerd

Die Berren Schulleiter

Sache dringend erſucht , einen geeigneten

zu vorbenanntem Kurſus zu entſenden

Die Schulinſpektoren der Stadt Eſſen :

Beſtimmen
Ausſprache mit

es in einem geei
mit Rückſicht auf die wichtige

werden
vertreter Gerrn oder Dame )

Eierſ .
85

Sierſchwamm
Regerchen

Bayr . Schwaben

1 Rehgaiſen
Bayr . Wald

2
8 Reali

Schnelldorf

Ichter Reizker Räßling
Haßberg ſb. Hofheim , Unterfr

C 32
2 9

9 200

Cbampignon Ellerling
Gberfranken

Higeuner Hühnerkoppe
Erlangen

1 Blaupilz
Sſtershauſen

— — 8 5 4
4 52 63 55 1 5 8

eſel
Hartpilz kleiſchſchwamm

Bayriſcher W ald

ſelliger Ritterling Erdſimmerlins
1 „

8 y 0 —

1 Nebelkappe
Brandenburg

Eich 9 aſ 4
8 4

91 zirnbü
Speſſart

Birnbützel
peſſe

DeggendorfL 1
Laubporling

GegendB;
„er

Birkenpilz
Niederbapyern

Hüterbug Hersbrucker
1 Kapuziner

8

Gelber Hiegenbart
endling b. Hofheim

Unterfranken

Hahnenkamm Kn
Barentatze Mauspfote

—
Joftlersdor Niederbayern

Gaißbart , Hahnenk .
Mellers orf

Digeuner Nebelkappe e
Erzge girge

5HerK renpilz Feuerpilz 1
Schafe

S Rafeuter Birſchſchwamm
Spitz

2

morchel Judennaſe
Baden

SchirmpzMrmpilz Kaiſerhütlein

—2
0 1

Shr he Segrere
ürfte es ei wiſſes Intereſſe ben, 1

s ein gewiſſes 5 unterrichtet zu ſein ;Jahr
Aufbülbau d 71

wir bri
er verſchiedenen Lehrgänge folgende

ringer Runſch das nachfolg

gen 8
Wunſch

Programme deshalb auf W

Lehrgang

für angewandte Naturgeſchickte.
Aber pilze , Wildgemüſe , Tee⸗ und Heilpflanzen / .

0 5 zu Eſſen

dom 23
Im Stadtgarten (Kammermuſikſaal ) * 11 u. Umgeg . “

haft der Stadt Eſſen Hüffeldorf .
von

5. bis Z2à
8

n 8 25 . Fizr die Lehrer
20 Juli für die Lehrerſch des Reg . Bez

383 if ˖
dis 28 . Juli für die Lehrerſchaft

Dr . D' ham . Timm ; Gerdes , Premer

SSF S E
Pilzfunde . 10

FFRELT
E ◻

Nürnberg , teilt uns mik , daß er die in Nummer 5

frumentacen ( Weinroter Rißpilz ) dieſes JahrHerr Dr Mlee ,

erwähnte Art lnovbe

zweimal um Nürnberg , und voriges Jahr 2 Exemplare bei Bohen —

habe .
aſchau gefunden

— — ——— 8 —

5 „ .
Allen Leſern und Mitarbeitern des

„ Pilz⸗ und Kräuterfreundes“ dankt der

Unterzeichnete für ihre liebenswürdige Mitarbeit

und Unterſtützung im vergangenen Jahre . Er

bittet ſie auch fernerhin um ihr geſchätztes Wohl —

wollen und wünſcht ihnen in dieſem Sinne eine

„Fröhliche Weihnachten “

und zugleich

„ ein Frieden bringendes neues Jahr “ .

Redakt . u . Verlag Aug . Henning , Nürnberg .



Vergiftungen mit Wa
Achtung beim Gemüſeſ

Die Rotwendigkeit ,

ſſerſ chierling .
ammeln !

bisher Uunbenutzte Pflanzen alsGemüſenahrung heranzuziehen, führt oft zu fatalen Ver⸗wechslungen , welche unangenehme Folgen haben können.
Dr . Rudolf Jaffé beſchreibt in der „ Med . Klinik“ plötz⸗

liche Lodesfälle nach Vergiftung mit Waſſerſchierling
( Cicuta virosa ) .

Im Frühjahr 1917 kam eine ReiheTodesfällen bei Kriegsgefangenenzunächft vollkommen rätſelhaft erſchienen . Es handelte
ſich meiſt um kräftige Leute , die morgens geſund mit
zur Arbeit marſchiert wären , im Laufe des Tages ſich
krank fühlten, ſehr bald beſinnungslos wurden und bei
ihrer Einlieferung ins Lazarett meiſt ſchon tot waren
oder nach kürzeſter Zeit verſtarben . Die Angaben bei
denjenigen , die noch lebend ins Lazarett kamen , lauteten
meiſt dahin , daß der Patient vollkommen beſinnungslos
geweſen wäre ſehr ſchlechten Puls gehabt hätte und tro

arreichung aller möglichen Herzmittel ſehr bald verſtorben
ſei . Das Bild bei der Sektion , auf das weiter unter
näher eingegangen werden ſoll , war ſtets annähernd das
gleiche , hauptſächlich durch vollkommenes Fehlen eines
den plöhlichen Tod erklärenden Organbefundes

ausge⸗
zeichnet . Da zufällig kurze Zeit vorher zwei Fälle zur

Sektion gekommen
waren , deren Befund ganz der gleiche

geweſen war und bei denen durch anamneſtiſche Erheb⸗
ungen die Annahme einer

Wethylalkoholvergiſtung ſehr
wahrſcheinlich gemachter Gedanke nahe f werden konnte lag zunächſt„ daß es ſich auch in Fällen um

eine Methylalkoholve
Di

von plötzlichen
zur Beobachtung , die

te , ſo
lac

dieſenkgiftung handeln könne . Die chemiſche
Unterſuchung des Mageninhalts hatte jedoch ſtets ein
negatives Ergebnis , au wurde

anamneſtiſ
Anhalt in dieſer chtung gefunden , im Gegenteil mehr⸗
fach die

Möglichkeit, daß der Betreffende an Methylal⸗
kohol gekommen ſein könne , energiſch beſtritten . Auffallend
war nun , daß die Todesfälle erſt auftraten , nach

Schneeſchmelze vorüber
war , während im W̃᷑einziger ähnlicher Fall beobachtet worden war .

war die Möglichteit einer Vergiftung durch irgendein
pflanzliches 6 ift nahelegt . n einem Falle gelang dannfbalr Nachweis von friſchen Pflanzenreſten im Magen⸗
In halt .

Ein Trupp 6Nähe eines
uUmgeben
wie ein Mädchen eine gEiner der Gefangenen

gingEr nutze ſie äußerlich ein
wenig ab und

Stück davon . Dann bat eirund der erſte gab ihm den Re

dem die
inter kein

Dadurch

Gefangener a
Flußtales , deſſen

Während der

rbeitete j

ch keinerlei

Putzpllanzen
aus Malöd und

„

1

lur .

i Zerei
ine S

weitere vier Gefangene teilten . Bereits eine Stunde nach
dem Genuß der Wurzel erkrankten ſämtliche ſechs a
Ein Arzt wurde ſofort gerufen und war nach kurzer Zei
zur Stelle . Er fand den erſten bereits tot vor .„ Der zweite wies Krampf dermuskultur von etwa 1 —2 Minutentrat Atemſtillſtand mit Cyanoſe des

5
lutiger Schaum trat vor den Mund . Die Anfälle Wiedes
olten ſich alle fünf Minuten , ohne daß in der Zwiſchen

it
das Bewußtſein wiedergekehrt war . Beim ſechſten

Anfall erfolgte der Tod, anderthald Stunden nach derergiftung .
Bei den vier Ueberlebenden wurden folgende Beob⸗

achtungen feſtgeſtellt : fünfzehn Minuten nach der Ver —
giftung wurde ihnen „ſchwarz vor den Augen “ undSchwindelgefühl

ſich ein . ch einer weiteren
tertelſtunde kam

Herzgegend und Atem
eklemmung hinzu , ſo daß ſie

ſi

hinlegen mußten ,
wobei dann auch über UebelkeitKopf geklagt ö

geſamten Körper⸗
Dauer auf , hierbei
Geſichtes ein , und

und 3
enommenheit im

wurde : jedoch erfolgte in keinem Fall Er⸗
rechen. Rur bei mem dieſer vier Patienten kamen
rämpfe zum Ausbruch , und zwar wur e der erſte Anfall

durch Einführun
es

Magenſchlauches, fünf Viertel⸗Wln 5 ergiftung ausgelöſt , fo daß dienterbroche f
er Anf

erlie

umtern bemie 100 8 erden mußte Der Anfall verliefwurde , u f
oben geſchildert

n dauernde Be

derſelben wurde

vorgenommen ,en , nachdem die innerliche
wirkungslos gebliebent bei dem Erſtgenanntenll ſpontan auf . In allenFällen wurde zunächſt
agenſchmerzen geklagt .n tödlich verlaufenen Fällen der

Arzt wenige
wohl der

der erſten Erſcheinungene bereits tot , während der
ach ſtarb . Hätten

9vier in Heilung
ch über Kon

Auffallend iſt bei
geradezu rapipide

imuten nachzur Stelle
war

erſt ziine Stunde dan
51 n ein Lazarett eingelieſert werdenn

wahrſcheinlich auch wieder

zuſammengebrochen , totde
enden ſtanden

5 die Anweſenheit lich
9

er nicht
enug eindring 1

zu verwenden . Diegrn unbekannte 9 u als Gemüſe
muß bei un ie Kuntnis de

eil⸗ und NährpflanzenDeutſchland längſt geſchieht ) ,in die weiteſten Schichten
Medicus .——

mlickiche
erden. Kurſe
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Das blaue Wunder .
ch pPfening , Würzburg .

Von Sugen Nir

hack Was —ihr glaubt es nicht , daß ſie tollen Schaber⸗

Wi
liebt ? Hört Ihr denn ihr Lachen nicht , wenn

ir ihr mit genagelten Schuhen und Bergſtöcken auf den

Leib rücken , ſie mit Mikroſkop und Teleſkop begucken ,

ihren Lebenswandel dicke Bücher ſchreiben oder gar

1 Männer Geſellſchaften gründen , ſich über die zahl⸗

nüchen Privatangelegenheiten dieſer Zauberin zu erkun⸗

igen ? Wieviel Rätſel hat ſie w6ß ſchon aufgegeben ;

Waars
große , daß den einen um die Löſung bange wurde

nd andere voll Sehnſucht in Liebe zu ihr entbrannten .

10d5
wie ſie uns neckt mit tauſend Kleinigkeiten , lehrt

i. uns ſchmücken mit ihrem eigenen Schmucke, heißt uns

Iaen ihre Lieder — nach ihrer Pfeife tanzen ? Hört

hr ihr Lachen nicht ?

Doch horcht !

aus
Zwei Männer mit grasgrünen Ruckſäcken kletterten

tei , dem Sonntagfrühzug
— wenige Stationen

von der

einernen Stadt —für die hungrigen Mäuler zuhauſe

runnkreſſe zu ſuchen . B

. . . , Gleich an der Halteſtelle umflüſterte ſie der Vor—

wühlingswald mit ſeinen Geheimniſſen . Erſt hielt er

itleidig den Atem an vor dieſen Stadtgeſchöpfen mit
ſich die Mauerwände

en zerquält1 en Mienen , in denen i e

piegelten . Dann huſchte ein feines Lächeln über die

ohen Fichtenwipfel ein ganz leiſes Lächeln aus

ponnen
und die

Hrühnebelſeide und Sonnenglanz geſ

hiweige ſchaukelten neugierig wie grüne ,
und her . üpfte im Geſtänge

zottige Hälſe

Kichernd hi
der Sträucher

am Wege der Wind . Schneeflecke blitzten auf den aſch⸗

Büzeen Rücken der Waldwieſen wie vom Himmel ge —

des Linnen , zartes Leben vor Gefahr zu ſchützen,

Zaſelbuſch und Salweide aber hingen ſchon kokett ihre

chmuckſtücke A

In den weiten Räumen probten auf kahlen

S Sänger wie bewegliche chwarze
Notenpunkte

2 mmen — nur in kurzen Sätzen erſte 1 öber
die Kehlen noch nicht ganz aufgetarſern

mierten ſich , in dieſe Stille ſchon ſo hineinzutrilteri ,

ihre doch die geſchwätzigen Quellen da drunten
noch,

Liclt weißen Hüllen eingewickelt , ſchlummern ,

0 555
ein wenig murmeln .

Und auch die Frühaufſteher

Wren Ao ge gſen eoerſtohlen in das e
Stadtiön dieſes Geflüſter hinein ſchleppien diengrigen

änlerenſchen ihre lauten Sorgen um die herborgene
Waſſer zuhauſe . Spähten and horchten auf

ven heben.

Sie hö
dort den Schatz der Brunnenkreſſe 5te

995
ie einer

hlein
di

Schne
en nicht , als ſie einemheßen 1

ber auf⸗

kleine

Gänſeblümchen
lugten

Aus

ckten

Ver⸗
eka 17 f

geſe ppe wegriſſen , die es ſi »iden vor

zt , d cbalhen
Weiden „ Bäch⸗

gnüge,
daß dre Struwelköpfe de

eins meckerten . Sie önnltanden nichts von voll Gier
plaudernder Abwehr . Sie griffen nur

die Zwei

nach der wogenden Fülle friſchgrüner Blätter , die ſich im

eilenden Waſſer ſo wohlig gebadet . Nur damit beſchäftigt ,

die Ruckſäcke mit Brunnennkreſſe vollzuſtopfen , waren ſie

ſeelenvergnügt , weil die Fülle kein Ende nahm . Überall

wo ſie das Bächlein der Schneehaube beraubten , ſproßten

dieſe grünen Kräuter ! Sie bedauerten , daß ſie nicht auch

Weib und Kinder mitgebracht , um den Segen in Körben

und Säcken heimzutragen , So kam es , daß trotz der

geblichen Ruckſäcke das ſchimpfende Bächlein ſeiner Vor⸗

frühlingszier nur wenig beraubt war .

Auf dem Heimweg ſahen die Zwei nicht links , noch

rechts ; ſie ſchwätzten von der Arbeit in ihren Betrieben

unb vom Nutzen der Brunnernkreſſe .

Und ſie hörten das Lachen nicht !

Eine halbe Woche lang dekorierte das Gemüſe aus

dem Vorfrühlingswald den Mittags⸗ und Abendtiſch der

beiden Familien . Es ſchmeckte allen ; die Gaumen der

Armen ſind nicht verwöhnt . Nur klein Mariechen wollte

am zweiten Tage nichts mehr wiſſen von dieſem Früh⸗

lingsgemüſe : es kratzte ſo im Halſe

Da begab es ſich , daß ein heiterer Junitag die

ei Familien in den frohbunten Sommerwald hinaus —

jung , groß und klein . Auf den baum⸗

freien Wieſen wogte das feſtliche Weiß der Margueriten .

Summendes Kleinvolk vergnügte ſich unter den violetten

Karnevalskappen des Salbei . Alle Orcheſter ſpielten in

Fortiſſimo und die Sonne warf übermütig goldene Bälle

unter das märchendunkle Grün des Waldes .

Der Kuckuck lockte, bald fern , bald nah . Der

Schalk ſaß ihm in der Kuckuckskehle. Und der Kuckuck

führte die ganze Geſellſchaft juſt an das Bächlein , dem

im Vorfrühling die Schneehaube ſtahlen , den

Brunnenkreßſchatz zu heben.
Das glitzernde Waſſer lachte helle Tränen über die

jäh verwunderten Augen dieſer Menſchenkinder .

Was ſahen ſie nur ?

Viele tauſend blaue Vergißmeinnichtſternchen ſaßen

auf dem vermeintlichen Brunnkreßkraut ſo blau wie

der heitere Junihimmel , als wären ſie aus ihm in das

Wunderbächlein gefallen und guckten nun wieder hinauf

in das blaue Gezelt — enggedrängt wie unſchuldige

Kinder .
Enggedrängt im ganzen Bächlein hinauf !

Da wußten alle , was Mariechen ſo im Halſe kratzte :

Blätter vom Vergißmeinnicht gegeſſen und

Sie hatten die ?

ſchauten jetzo das blaue Wunder . —

zw

zauberte : alt und

„3232EE. ( . ( . . . . . . .
SE

f Vermiſchte Nachrichten . f
pDe

EEEEEE —
Hopfenreben werden den mittelfränkiſchen Produ⸗

zenten jetzt von den Korbmachern bereits bis zu 17 und

18 Mk . der Zentner abgekauft. Sie haben dieſelben zu

einem großen Teil bereits abgegeben . Die Bindfaden⸗

und Faſerfabriken können ihnen nur bis 4 Mk . den

Zentner zahlen , da ſie nur die oberſte Schichte der Reben

zu Faſern verarbeiten können und viel Abfall haben .

Andererſeits können die Produzenten Hopfenbindfaden

für Anknüpfen im Frühjahr nur erhalten , wenn ſie

Reben an die Fabriken veräußern .
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Es gibt nichts Neues untvon uns denkt nicht ſehnſüchtiſoviel größer waren ? Wer übe

nicht auf die Zukunft und
ſeufzend — es möchte

er der Sonne ! Werg an die Zeit , wo die Biſſenrträgt dieſe ſchöne Erinnerungwünſcht — vielleicht heimlichbald anders werden ?Vergleiche aus allen klaſſiſchen Zeiten müſſen dienen ,
Ein Mehlerſa

zekve

die Dunhaltcbeſtenmng hu ſtärken . Griechen und
Kartoffeln werden geſchält , in Scheiben geſchnitten und

Römer gelten den Gymnaſialprofeſſoren für unerreichbare
auf ein Kuchenblech gelegt , das man vorher mit Perga

Beiſpiele heldenhafter Geſinnung . Vom trojaniſchen
mentpapier bedeckt hat . Dann ſchiebt man das Blech in

Kriege bis zur Schlacht im Teutoburger Wald werdeneine lauwarme Röhre und läßt die Scheiben langſam

alle Ereigniſſe Umgewendet und auf unſere Zeit angewandt .
trocknen , aber nicht röſten . Wenn ſie vollſtändig trocken

Da iſt es erfriſchend , einmal aus klaſſiſchem Munde
geworden ſind , daß ſie ſich leicht brechen laſſen , ſo werde

eine Sprache zu hören , die wir gewöhnlichen Sterblichen ſie auf einer Kaffemühle zu feinem Mehl gemahlen , as

beſſer verſtehen als das pathetiſche Getue von ſäbelraſſeln⸗ ſich ſehr gut zu Backzwecken
eignet . Ein Pfund des

den Helden und ihrem Anhang . Ariſtophanes , der arge auf dieſe Weiſe
Spötter , hat auch Kriege erlebt . Es ging zu ſeiner Zeit
im ſchönen Athen

Würzburg und Schweinfurt angebghörden ( Kommunalverbände , Wiwaltungsbehörden ) wurden angewieſen , if bas enbei derartigen wichtigen Heilkräutern auf das entſchiedenfentgegenzutreten .

von Nürnberg ,
werden . Die Be

tz. Uebrig geblieben gekochte kalte

gewonnenen Mehles vermiſcht man mit
zwei Backpulvern, zwei Taſſen Milch , die man aus

drunter und drüber . Als der erſte
Trockenmilch gewinnt und einigen Löffeln Zucker . Dieſe

pelonneſiſche Krieg — er hat zehn Jahre gedauert —
taſſe gibt einen ſehr ſchmackhaften Kuchen , den man

durch den Friedensſchluß des Nikias beendet
war , redete

durch Zuſatz einiger Löffel Eierſatz eine ſchöne gelbe Farbe

Ariſtophanes die Friedensgöttin alſo an :
geben kann .

Laß ſchauen uns wieder die Fülle des MWarkts ,
Ein Vorſchlag beſonders für Volts⸗ und An⸗

Großmächtige Zwiebeln und Knoblauch , dazu
ſtaltsküchen . Bei den jetzigen Verhältniſſen , wo die

Frühgurken, Melonen , Granaten !
Gemüſe knapp ſind und ein großer Teil von den vorge

Die Böoter, o laß ſie uns wieder ſehen,
ſehenen Kartoffelmengen durch Mehlprodukte erſetzt werden

Mit Gänſen und Enten und Schnepfen bepackt;
müſſen , wird es ja ſchier unmöglich , eine Koſtform mit

Fiſz 1155 0 elbnſchen 100 gefüllte
5 genügendem Ueberſchuß an Baſen aufzuſtellen . Ich möchte

e Ruuns
I55 um ſie

daher auf einen altenVorſchlag zurückgreifen , der , wie

5 3 ängen , herumzuſtoßen un ſchreien .
ich höre, auch von Frau Hedwig Heyl in den Berliner

Der Magen ſcheint folglich auch ſchon dreihundert Holksküchen mit gatem Erfolg erprobt worden iſt . Alle

Jahre vor unſerer Zeitrechnung eine Rolle im menſch⸗ Gemüſe und alles Wurzelwerk, alle

lichen Daſein geſpielt zu haben . Ariſtopldie Menſchen gekannt und und
e 5 Fleiſch ſpült man

hanes hat eben vor demZurichten ſehr gründlich , um Sand , Schmutz uſw .

n geſucht , wo zu ſentfernen . Die dann beim Zurichten ſich ergebendenuwas rhöhteneHi Fiſchgräten werden am beſten unter

twas e
em Druck einige S it

ziemlich vie

Gegen die Preistreibereien mit Heilkräutern Waſß
Wuebkun fl Wa

wendet ſich das bayer. Miniſterium des

keine Heldekeine ſind .

Waſſer gekocht . Um die Ausbeute zu vergröße ann

Innern in einer man die meiſten
Hartenunkräuter, wie Melde Prenefein,

an die Kreisregierungen gerichteten Entſchließung vom
Hierſch, Vogelmiere Wegerich Löwenzahn il a. Pflanzen

22. Nov. 1917 .
Im Handel mit Kräutern für Geſund⸗auch mit auskochen Man erhält ſo einen Fleiſch ertrakt⸗

heitstee , insbeſondere mit Pfefferminze, daneben auch mit von hervorra
Wohlgeſchmack der 6 Gegen —

Fenchel und Kamillen, häufen ſich in der letzten Zeit dieſatz zu den
gewöhnlichen Zubereitungen dieſer Art einen

Klagen über übermäßige Preisſteigerungen. Als Haupt⸗ Ewaltigen Ueberf

anorganiſchen Baſe
beſitzt

cubaugebiet für Pfefferminze kommen in Bayern die Dieſe Brühe ſeiht man ab un verwendet ſie ſtatt Waſſer

Gegend zwiſchen Speyer und Neuſtadt a . H. ſowie von bei der 3 i

von Beigüſſen S
33

len

Burghasloch und Ottobeuren in Betracht . Fülr Pfeffer⸗ ] Mehls⸗ , rieß⸗ oder raupenſpeiſen “ Suppen und 8

minze werden Preiſe von 10 Mk . j 0

venſpeiſen .
Ragnar Berg .

30 Mztk. für ein Kilogramm gefordert, während etwa ein
Betrag von 3 . 50 bis 4 . 50 k . als Einſtandspreis des 5W5˖· . E. .

E

Teeherſtellers als angemeſſen zu bezeichnen wäre . Auch —
im Handel mit Majoran wurden ſtarke Preistreibereien B rie f K ſt eE n U

insbeſondere in den oberfränkiſchenMaingebieten wahr⸗

— —

Jenommen . Ebenſo haben die Verhältniſſe, die beim
Handel mit der diesjährigen Ernte der Baldrianwurzel RRRX
obwalten , zu heftigen Klagen Anlaß gegeben . Als kaun durch deSgron O.

Hauptanbauorte für Baldrian kommen in 0egenden von Schweinfurt und Cannſtatt Der Di
1A ̃

den der 5
ſtDier Pil⸗ und Kräuterfreund

ayern diefwerden . „ By “ if dar ann . 13 1 Würiendlun, 10
Würzburg in Betracht .

Wele

ach verſchiedenen 9 aubwürdigen Darlegungen werden 10 0

auch für Baldrianwu
äßigenden Bauern übe

5
gen bezogenzeichen f

5
15münze aus Samen wird Münchbsmäßigen Aufkäufern

ür
Zenehmigte Ausfuhr .unch . Kultur und Anzucht „ Ifeffer⸗

6
wird

demnächſt behandelt We Pfeffer

rtrieben hohe 5 reiſe geboten Aehnli HBerrn Raake B. n

1 Irr 1 33 4 8
iche t ; e Berlin :

Verhältniſſe , wie ſie ſich beim Handel mit Baldrian be⸗ abak folgt in nächſte
reits

entwickelt haben , ſollen für den Handewurzeln zu befürchten ſein , die
Auskunft ;er Nummer . kunft übermit Eibiſch⸗ 8 Anfrage :

— 2 8
Be

93 er kann 8
hauptſächlich in der Ge e beandlung, Berſtellung und Baus nähere Auskunft über

gen
gebenz

9 R0 Sezug von
ſogenannten 10

1
Sene en

Nrie

erſtellung von Kräuter —

Miſchung ,
EgStaba

Verlag von A. Benning jr.,
Beis .

1˖Seißwanger, beide in Nürnb2
erg .
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Empfehlenswerte volkstümliche Pilzbücher : “

K . Butz . Unſere Pilze . Preis 75 . 1917 .

Verlag B . Kraus Schwäbiſch - Smünd . Ein kleines , aber
mit Geſchick und Sachkenntnis zuſammengeſtelltes
Bändchen , das dem praktiſchen Pilzſammler ,
Naturfreunden , beſonders aber Schulen dienen ſoll . Neue

Erfahrungen wird der alte Sammler nicht finden , wohl
aber iſt das Wichtigſte der bisherigen Pilzforſchung in

kurzer aber ſehr ſachkundiger und klarer Weiſe , leicht
verſtändlich dargeſtellt . Ein neuer Pilzkalender , eine

Ueberſicht der 5 Hauptfamilien der Hutpilze und einiges
ütber augenfällige Kennzeichen der Pilze vervollſtändigt
das Schriftchen , dem außerdem die Pilztafel der Reichs —
ſtelle für Gemüſe und Obſt beigegeben iſt . Unter den

Giftpilzen nennt der Verfaſſer einige Arten , die nach den

jetzigen Ergebniſſen nicht mehr unter dieſer Rubrik zu

finden ſein ſollten , wohl nur aus Rückſicht für den An⸗

hänger gegeben wurden .

Dr . Prof . O . Rabes . Hinaus ins Freie !
Anleitung zum Beobachten unſerer heimiſchen Tiere und

Pflanzen . 181 Seiten mit 2 farbigen Tafeln und zahl —
reichen Abbildungen im Text . Gebunden 3 . 30 Mark .

Berlag von Quelle und Meyer , Leipzig , 1917 .

Die Entbehrungen des Krieges , die uns ſo vieler

Genüſſe beraubten , haben uns einen Genuß nicht zu

entreißen vermocht : die Freude an der Natur . Die harte
Zeit , die auch nach Friedensſchluß noch lange weiter —

beſtehen wird , wird erſt recht viele Menſchen veranlaſſen ,
Troſt und Erhebung , Belehrung nnd Erbauung zu ſuchen .
Dieſes Suchen und Finden zu erleichtern , bietet uns das

Buch von Rabes eine gute Anleitung .
nächſt mit Beziehung auf die Flora und Fauna Mittel⸗

deutſchlands geſchrieben , ſo kann es doch auch von den

Süddeutſchen mit Erfolg benützt werden . In dreiund —

zwanzig Kapiteln werden wir im Kreislauf eines Jahres
durch die freie Natur und ihre Lebensgemeinſchaften ge —⸗
führt . Wir begrüßen das erwachende Leben in Pflanzen⸗
und Tierwelt im Auenwalde und in der Kiefernheide ,
im Laubwalde und an Teich und See , wir ſehen es

quellen und ſchwellen auf Wieſen und ſonnigen Hügeln ,
auf Kahlſchlägen und an Waldesrändern , im Feld und
in der blühenden Heide . Die Geheimniſſe der Sümpfe
werden uns offenbar , und das ferne Meer rauſcht her —
über . Endlich gehts über Stoppelfelder in Schnee und
Eis des Winters hinein . Und immer und überall verſteht
der kundige Verfaſſer ſcharf zu beobachten und uns Auf⸗
ſchluß zu geben über Vorgänge , die wir nur deshalb
nicht verſtehen, weil ſie uns gewohnt und alltäglich dünken .
Das zum Teil ganz vorzügliche Bildermaterial bringt zu

Umſonſt
ieeene

man den Eilz - und Kräuterfreund
auch bei der Poſt , beim Verlag , oder bei den Buchhandlungen

Iſt es auch zu⸗

fl IffftfmfnmmrstrormotgästziftifiPfPRiffnR

der freilich oft ſehr gedrängten Darſtellung die nötigen
Anſchauungsmittel herbei . Vor allem den Eltern , d
ihren Kindern ein gutes Buch auf den Weihnachtsti

„ Anleitung “ ſehr zu empfehlen .
Dr . Hans Schmidt .

O . Wünſche . Die Pflanzen Deutſchlands .
Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis . II . Die höheren
Pflanzen . 10 . Neubearbeitete Auflage . Herausgegeben
von Joh . Abromeit .

Teubner 6 . —

( Das Verzeichnis wird fortgeſetzt . )

Sämtliche hier angezeigten Werke , ſowie alle ſon —

ſtigen Erſcheinungen des Buchhandels ſind ſtets zu beziehen

durch die

Verlagsbuchhandlung Hiſtoriſcher Hof ,

Auguſt Henning jr . , Nürnberg , Tucherſtraße 20 .

( Gegründet 1890 ) Tel . 7455 .

V

Verzeichnis
von alten und neuen Schriften über Pilz⸗ und

Pflanzenkunde .

Erikſſon Jakob . Die Pilzkrankheiten der landwirt —

ſchaftlichen Kulturgewächſe . Ueberſetzt von Dr . Gre —
villius , Kempen . Mit ca . 180 Abbildungen . Preis
gebunden Mk . 4 . 50 .

Fries E . Hymenomycetes Europaéi sive Epicriseos
Systemätis mytologici editio altera . Upſaliae 1874 .

Fuckel L . Symbolae Mycologiae . Beiträge zur Kenntnis
der Rheiniſchen Pilze . Mit drei Nachträgen .
( Jahrbücher des Naſſauiſchen Vereins für Natur⸗

kunde . Jahrg . XXIIIXXXN ) .

Gramberg Eug . Pilze der Heimat . Verlag von Quelle
und Meyer in Leipzig 1913 . Preis pro Band
Mk . 5 . 80 . l . Band : Blätterpilze ( Agariceen ) .

— Pilze der Heimat . 2 . Band : Löcherpilze ( Polypo —
racge ) und kleinere Familien . Schmeils natur⸗

wiſſenſchaftliche Atlanten . Preis 5 . 80 Mäk .

ſſſfrnmrmrnn f

ſch
des vierten Kriegswinters legen wollen , iſt die vorliegende

Leipzig und Berlin 16 , B . G .

verſchicken wir an alle Jutereſſenten eine Nummer des Pilz⸗ und Kräuter⸗
fteundes. Teilen Eie uns die Adreſſender Ihnen bekannten Pilzfreunde mit.
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überg Monatshefte für den naturwiſſenſchaftlichen Un⸗

terricht . 1. Band , 3 . Heft 1 . 50 Mk . B . G . Teubner

Leipzig . Eine Pilz⸗ und eine Pflanzenausſtellung
in Königsberg i . Pr .

ſaas , Dr . , Kloetſche - Königswald . Einige ſeltenere und

vernachläſſigte Speiſepilze aus Dresdens Heide .
5 Fortſetzungen in Natur und Haus 1908 Heft

1691909 Heft 23 .

Holtermann C . Myhologiſche Unterſuchungen aus den

Tropen . Mit 12 lithograpifchen Tafeln . Geb . 25 . —

Hollos Ladislaus Dr . Die Gaſteromyceten Ungarns .
Mit einunddreißig zum größten Teil kolorierten

Tafeln . Ladenpreis 80 Mk .

Hauck Julius . Natgeber für Pilzſammler . Preis 40 Pfg .
— Führer durch die Pilz⸗Ausſtellung . Preis 50 Pfg .

Das Konſervieren der Pilze für den Haushalt .
Preis 50 Pfg .

Heilborn Adolf Dr . Unſere Pilze . Mit 4 farbigen

Tafeln und 19 Abbildungen .

Speiſe⸗ und Giftpilze . Preis 1 . 20 Mk .

Herter W. , Autobaſidiomyeetes in Kryptogamenflora
der Mark Brandenburg . VI . I. Heft 1910 .

Jühling Joh . Wir gehen in die Pilze . Preis 1 Mk .

Karſten , P . A . Mycologiae Fennica . Pars l . II . Disco -

mycetes et fyrenomycetes ( Bitrag till Kännedom

of Finnlands natur och Folk . Helsſingfors 1871 .

Klebahn L. , Dr . Die wirtswechſelnden Roſtpilze . Ge⸗

heftet 20 Mk .

Krombholz J . V . Naturgetreue Abbildungen und Be⸗

ſchreibungen der eßbaren , ſchädlichen und verdäch —

tigen Schwämme . 10 Hefte . Prag 1831 46 .

Kartoffelpilz in zwei Modellen .

Kummer , P . Führer in die Pilzkunde . 1891 .

Lenz H. O . Nützliche , ſchädliche u . verdächtige Schwämme .

Geh . 2 Mk . 80 Pfg .

Lebel , M . Die Champignonzucht . Preis 2 . —

Leunis , Pflanzenkunde . l . Bd . gebd . 16 Mk .

Lindau G . Hilfsbuch für das Sammeln der niederen

Kryptogamen . Preis 1 . 50 Mk.
Die höheren Pilze . Geb . 7 . 40 Mk .

Spalt⸗ und Schleimpilze . 1. Mk.

Hilfsbuch für das Sammeln der Aseomyteten .

Geb . 3 . 40 Mk .

Hilfsbuch für das Sammeln paraſitiſcher Pilze .

Preis 1 . 70 Mk .

Lotſy , J . P . Algen und Pilze . Mä . 22 . 50 . 1907 .

Lindſtedt , K . Synopsis der Saprolegniaceen . 1872.

Magnus P . Ascomyces Tosquinetii Westend . ( Hed⸗

wigia 1974 p . 135 . 136 .

Michael , Führer für Pilzfreunde .
Anſchauungsunterricht auf Wandtafeln .

heft . 2 Abteilungen .

Ausgabe B . 3 Leinenbände (handliches Taſchen⸗
format ) mit zuſammeu 345 Pilzgruppen , darunter

164 eßbare Arten . Jeder Band für ſich abge⸗
ſchloſſen und einzeln käuflich . Verlag vonFörſter
und Borries , Zwickau⸗Sa. Pr . pro Band 7 . 50 Mk .

Führer für Pilzfreunde . Ausg . O. Mit farbigen

Tafeln . 3 Bände . Geb . je 7 . 50 MRk .

—

Ausgabe A : Für den

Mit Text⸗

3 8 14

Martin Felir . Der Pilzſammler . Mit zwei 2
farbiger Abbildungen . Gebunden 1 . 25 Mk .

Merkblatt vom kaiſerlichen Geſundheitsamt Berlin .

5 6 .
eine Tafel mit 32 Abbildungen . Preis

25 g .

Migula W . Neue Kryptogamenflora . Geb . 40 Mk .
Die Pflanzenwelt der Gewäſſer . Geb . — 80 .

— Exkurſionsflora von Deutſchland . Geb . 1 . 60 Mk .

— Deutſche Mooſe und Farne . Geb . 1 . 40 Mk .

Fortſetzung des Verzeichniſſes in der nächſten Nummer . )

Pilz⸗Kochbücher .
ſetttttittfffiftetrtsffffe Malnmm

GrambergE . u . E . : Kleines Pilzkochbuch für

Kriegs⸗ und Friedenszeit 60 Pfg .

Herrmann E . : Pilzküche 75 „.

Maku . : 100 Pilzrezepfte 50 „

Klingemann . : 125 neue Gemüſe⸗

und Pilzgerichte 30

Voigt E . : Einfache u . feine Pilzküche 25

Wilde Gemüſe.
Anweiſung zum Sammeln und Zubereiten .

Mit Verzeichnis und Bildern .

Von Prof . Rich . Winckel , Magdeburg .

Die künſtleriſch ausgeſtattete , mit 20 naturgroßen Bildern

verſehene Werbeſchrift erſcheint auf behördlichen Wunſch zum

dritten Mal , und zwar in zeitentſprechend neuer Bearbeitung .

— Sie ſoll in Ergänzung der gewöhnlichen Flugblätter durch
ge Form die Ge⸗eine beſonders anſprechende , eindringlich⸗gefälli

ringſchätzung und das Mißtrauen des Volkes gegen die wild⸗

nüſepflanzen überwinden helfen , über ihren

Schmackhaftigkeit und Häufigkeit aufklären und

Nahrungsmittel volkstümlich machen , durch

allgemeine Not gemildert werden kann . —

im vorigen Berbſt zu ſammeln und zu kon⸗

ſervieren wußte , hat im letzten Winter überhaupt keine Ge⸗

müſenot erfahren . Gegen Einſendung von 25 3 franko durch die

Buchhandlung A. Benning , Nürnberg , Tucherſtr . 20 .

wachſenden Ger

Nährwert , ihre

ein koſtenloſes
deſſen Ausbeute die

wer die Pflanzen

Sur Beachtung :

Infolge der außerordentlichen Schwierigkeiten in

der Papierbeſchaffung — wohl überweiſt die Reichs⸗

ſtelle den Bezugsſchein , aber die Papierfabrik bedauert ,

nicht liefern zu können — mußte dieſes Heft als

Doppelnummer erſcheinen . Für die nächſten Rummern

iſt pünktliches Erſcheinen geſichert .

Verlag des

Pilz⸗ und Kräuterfreund .
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III Unentbehrliches Beifutter zur Aufzucht 4
4 aund flasf von Schweinen und Geflügel .
1 Preis per Lentner 38 Mk . frei Bahnhof Hamburg . e 4 . 50 Mk .
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1
0 — 0 der Schlager der Meſſe , ſind wieder eingetroffen. 4

41 . Jeder Topf verwendbar . 3Zeichnungen 15714 . 1f
Walter Keller , Leipzis - Lindenau , 1

über Lutznerstrasse 46 .
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Tulter I . nen
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50
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————— Der Pil ) ⸗
und

Illuſtrierte Monatsſchrift

für angewandte und wiſſenſchaftliche Pilz - und Pflanzenkunde .

Herausgegeben von Auguſt Henning , Nürnberg .

Kräuterfreun

Inhalt des 7 . Heftes :

Sind Perl⸗ und Pantherpilze wirklich verdächtig oder giftig ? und Wie unter —

ſcheidet man ſicher die am häufigſten vorkommenden eßbaren Wulſtlinge

von den gefährlichſten giftigen Wulſtlingen . Von Oberl . D . Herrfurth

Erfahrungen mit Trockenpilzen des Handels und Vorſchläge zu deren Ver —

wertung . Von Prof . Dr . H. Schnegg

Pilzvergiftung und Autoſuggeſtion . Von Dr . Richard Baerwald

Wie die „Zigeuner “ bekannt und „marktfähig “ wurden . Von Hauptl . E . Seidel

Champignonzucht als Nebenerwerb . Von Elſe Trott - Helge

Gibt es tränende Pilze ? Von Dr . Klee 3

Pilz⸗Rezepte . Aus dem Vereinsleben . Pilz - Humor

Die Pflanze und ihr Einfluß auf den Wenſeel

Das Queckengras . Der Quecken- Weizen. Die Mäuſegerſte .

Amtliche Mitteilungen

Vermiſchte Nachrichten . Bücherſchau . Briefkaſten

Verlag von Auguſt . Henning jr . in Nürnberg . ic018.

Seite

Jährlich 12 Hefte , Preis halbjährlich 2 . 50 Mk .

„ By“ .



Auſtrierte Monatsſchrifl für prultliſche und willenſchaftliche Pil - und Bräuterkunde .

Mitwirkung
von Botanikern und Pilzkundigen .

Herausgegeben
unter

——
Fuſtellung durch den Buchhandel , die Poſt oder direkten Bezug vom

Der
8 ie bei freier

8 34

er „Pilz⸗ und Kräuterfreund “ koſtet pro Halbjahr i Petitzeile ( oder deren Raum ) 50 Pfs . Bei Wiederbolungen Rabatt .

f Kre 0
5 altid 8

te toſten die vierſp
— — —

o . Srit . . ——elbenberd, 15.
Damnar 326

5. J 918

Jahr

Heft 7

Nürnberg ,
15 . Januar 1

1. Jahrgang .

FCEEEEEEEREEETE ——
C

, Anleitung zum Pilzſammeln . Andere wieder , ſo auch

0
E

Dr . Schnegg behaupten , daß einige Perl - oder Panther —

Die Schwämme ſind ein unbenutztes ,
totes pilze unter Umſtänden bei bieſem oder jenem ſchädlich

Kap
öffnetes Vorrats - wirken könnten . Alle dieſe ſich ſtark widerſprechenden

Kapital , ein bis dahin unged Urteile reiöten , mich umſomehr , der Sache meine größte

baus von Lebensmitteln .
Aufmerkſamkeit zu widmen und die Urſache dieſer Wider —

Berit 1848 . 6 ſprüche zu ergründen . Schon über 30 Jahre ſtehe ich

9
Träg , Die Schwan

nunmehr auf dem Standpunate , daß beide Pilzarten ,

FEEAEAECECCECECECoc

3 vorausgeſetzt natürlich in friſchem Zuſtande , ohne Aus

nahme zu genießen ſind , wenn ſieihrer Ober —

Cind Perl⸗ und Pantherpilze wirklich verdächtig haut entkleidet ſind . Im Jahre 1885 lernte ich

in hieſiger Gegend einen einfichen aus Bayern ſtammen

oder giftig?
den Mann beim Pilzſuchen kennen , der mir beide Pilze

als eßbare zeigte und ſagte , ſein Lehrer in ſeiner Heimat habe

und
ſie ihm ſchon vor Jahrzehnten als eßbare Pilze empfohlen .

1
zufiaſten [ Ich ſelbſt habe von dieſem Zeitpunkte ab dieſe Pilze in

Wie unterſcheidet man ſicher die am Reßze ſeder Größe und jedem ekung gdiudr Ae

vorkommenden eßbaren
Wulſtlinge von jahrein in unzähligen Mengen in meiner Familie zum

37785 iftigen
Wulſtlingen . Genuſſe auf den Tiſch bringen laſſen und auch beobachtet ,

gefährlichſten giftie 3
wdwie ſie in unzähligen anderen Familien der verſchiedenſten

von Gberlehrer D. Herrfurth , Leiter der offentl . Piisbeſtimmnns : Gegenden genoſſen wurden , ohne daß auch nur jemals

3 ‚
Stollberg i. Erzg . der geringſte Nachteil nach dem Genuſſe dieſer Pilze ein⸗

getreten wäre . Ja , ich neige jezt ſogar ſchon zu der

ſic widerſprechenden rteile Meinung , daß es noch gar nicht erwieſen iſt , ob in der

über vorge „ Wilze hatte ich ſchon längſt die Abſicht , Oberhaut dieſer wirklich ein Gift vorhanden iſt,

meine e Euniheß dieſelben zu ver das nach der Zubereitung auf den Menſchen noch ſchädlich

öffentlichen
5 10 15 11 Nr beſonderen

Beobachtung dieſer oder tödlich wirke . Doch habe ich hierüber Verſuche mit

ilze 115
da 15 11

on über 33 Jahre beſchäftigt und größeren Mengen noch nicht . angeſtellt , weswegen ich

Ane 98 11 enläumt habe , auch die Erfahrungen zunächſt noch daran feſthalte , die Oberhaut muß bei dieſen

alter (deobtn Pilzfammler in den rſchiedenſten Gegen - ⸗ Pilzen vor dem Zubereiten abgezogen werden . 5

an
ter Pilzſan 8

Wie erklärt es ſich aber wohl , daß in der größten

Szuforſchen. ſelbſt neueren Pilzwerke Zahl der Pilzbücher einer oder der andere der beiden

eichne meiſten 5 Panhe als giftig oder doch 3 3 6890 165 3 2 noch jetzt als verdächtig

verdächtig
0 ma0

enige ſagen ,
daß ſie , ihren A0

15
Guno derbegrbhten Zahl de Fälle

entkleibe
und nur we

liten . Zu den letzteren gehören : 35 81 Aint 8 er Fälle beruht es wohl

1 .
genießbar 0 l ͤf˖ unde , Gra b ilze darauf , daß ieſe Anſicht aus den Büchern anderer Pilz⸗

unſere
a e I , Führer für Pi öften Pilze Eu . II . Blücher

autoritäten übernommen wurde, ohne daß eine praktiſche

aabiſe une
O b 539 1 5 Taſchenbuch f. deutſche Erprobung oder eine Erforſchung der Erfahrungen alter

iote 68 94 0 10 lulchtigſten Pilze, Geißler ,
Waldgänger vorausgegangen war . Auf dieſe Weiſe

ſtelle der Kgl . Amtsh .

Infolge der ſtändig



hat ſich dieſe irrige Meinung von Geſchlecht zu Geſchlecht
und von Pilzwerk zu Pilzwerk weiter verpflanzt .

Andete wieder glauben ihrer Sache ſicher zu ſein ,
ſchädigende Wirkungen dieſer Pilze beobachtet zu haben ,
oder man hat ſie ihnen auf Treu und Glauben verſichert ,
und ſie ſtehen darum uns feſt auf den Standpunkte der
vorgenannten Autoritäten .

Und doch habe ich nach meinen eingehenden Beob
achtungen die felſenfeſte Ueberzeugung , alle bisher beob
achteten Wahrnehmungen von der Schädlichteit des Perl
und Pantherpilzes beruhen auf Irrungen . In allen
Fällen , in denen mir ſchädigende Wirkungen berichtet
wurden , konnte ich einwandfrei feſtſtellen , daß dieſe
Perſonen die Perl - und Pantherpilze noch nicht in allen
ihren Entwickelungsſtufen von den anderen Wulſtlings
arten , als dem Königsfliegenpilz , den Fliegenpilz und
auch den Knollenblätterpilzarten beſtimmt unterſcheiden
konnten , ſodaß ihnen eine dieſer Arten mit unter die
Hände gekommen war , und daher dieſe , nicht aber die
unſchuldigen Perl . und Pantherpilze , die Urſache der
Schädigung waren . Wer aber Perlen - und Panther
pilze ſammeln will ,

muß alle dieſe Wulſt
linge ſicher von ein

ander unterſcheiden

können .

Wie ſollte aber dem

Laien vor einer ſolchen Ver

wechslung nicht bangen , da

doch ſelbſt die Werke un

ſerer größten Autoritäten

gerade bei dieſen Pilzen
in ihren Anſichten weit

auseinander gehen , ſo daß
es dem Lernenden ſehr

ſchwer wird , zu einem

einwandfreien Ergebnis zu
kommen !

Es ſeien hier aus
der großen Zahl der Pilz
autoritäten nurzangeführt :

Schroeter Ricken

Michael ,alle drei bedeutend
als Wiſſenſchaftler und Praktiker auf dem Gebiete der
Pilze . Wer gedenkt ihrer nicht mit großem Danke ,
wenn ihm ihre vortrefflichen Pilzwerke zur Arbeit zur
Verfügung ſtehen !

Perlpilze

Was ſagen aber ſie über dieſe beiden Pilze ?

Beim Perlpilze ſind die Anſichten aller drei noch
ziemlich gleich .

Michael bezeichnet ihn als Kmanita pustulata ( Schaeff )
oder rubescens Pers ) und als „ eßbar 0 hne
Oberhaut ( naturgetreue Abbildung in Buch ,
15 76 ) .

Ricken , als Am . rubescens ( Er . ) oder pustulata Schaeff )
ihn anführend , gibt ihn ſchlechthin als „ mild und
eßbar “ an , ſchreibt alſo nicht einmal das Abziehen
der Oberhaut vor .

Schroeter hingegen nennt ihn Am . bustulata ( Schaeff )
oder rubescens [ Pers ) oder rubens ( Scop . ) und ſagt ,
daß giftige Eigenſchaften an ihm nicht
bekannt ſeien , daß er in Italien ſogar als Speiſe

pilz beliebt ſei . Doch ſei abzuraten ihn als
Speiſepilz zuzulaſſen , weil er leicht mit

Am . muscaria ( Fliegenpilz ) verwechſelt werden

könne .

Beim Pantherpilze nun gehen die Anſichten weit

auseinander .

Michael nennt ihn Am umbrina ( Pers . ) und bezeichnet
auch ihn als „ eß bar ohne Oberhaut “ . Die

prächtige naturgetreue Abbildung in ſeinem Werke
I, 16 läßt dieſen Pilz wie auch den Perlpilz in

der Natur mit Sicherheit wiedererkennen . Gram

berg J. 63 nͤennt ihn Am , pantherina .

117

Bei Ricken iſt er als Am . pantherina ( Cand . ) eine Pilz
art für ſich und wird als „ giftig “ bezeichnet . “
Am . umbrina iſt bei ihm ein ganz anderei Pilz
und zwar als eine Abart ( Variation ) vom Fliegen
pilz Am . muscaria . Die nähere Beſchreibung unter
Nr . 295 c und am Schluſſe der Anmerkung unter
Nr . 291 läßt erkennen , daß er den Pilz meint , den

Michael in Nr . 1,
75

( neueſte Aufl . v. 1917 ) als

Königsfliegenpilz Am . re —

galis , abbildet , der un

zweifelhaft als giftig an

zuſehen iſt . Unter Am .

regalis verſteht aber Ricken
einen anderen Pilz , eine

weitere Abart vom Fliegen
pilze ,

42

im Buchenwalde
vorkommend , zu den er

leider keine eingehende
Beſchreibung gibt . Ob
aber Rickens Am . panth .
mit Grambergs Ame panth -
und mit Schroeters u—

Michaels Am , umbrina
identiſch ſein ſoll , iſt nicht

einwandfrei feſtzuſtellen ,
da ſelbſt in den mikro

ſkopiſchen Merkmalen

nicht unerhebliche Ver

ſchiedenheit ſich zeigt .

8Phot , 6. Findeiſen Meiſen

Schroeter hält Am . umbrina
Quelet ) ſowie Agaricus

ür identiſch und bezeichne

und Am . pantherina
f

So läßt auch das

pantherinus De Candale
net ihn als „ ſehr gift 101

Pilze eifrigſte Studium dieſer beide

en 5 Werken nicht erkennen , welche
m 0 35 hier im Rechte iſt . Ich ſelbft halte
ſteht⸗ in 55 mir ſonſt Ricken in allen Pilzfragen
und Grambern Falle bis auf weiteres an Michae
prächtige 41595 Wweil lie zu dieſen Pilzen äußerſt
Laien ſofort getreue Abbildungen geben , die jedem
Pilzarten gebeunzweifelhaft Aufſchluß über dieſe
Sicherheit R 5 und das Naturobjekt mit größter

denn daran 57 3 dem Bilde beſtimmen läßt ,

leiter , die 4 855 uns als Pilzbeſtimmungsſtellen
verbreiten ſolle praktiſche Pilzkenntnis im Volt .
Freude Wilede en. in erſter Linie ankommen . Mit
Richen und Mi ghu begrüßen ſein , wenn beſonder
unter ſich herbeiführtenüber dieſe Fragen Einicheen
regalis ein Bild

rten und wenn Ricken von
Am :

Grambergſche ge der Art der Michaelſchen u.

genau 83 * Bilder herſtellen ließ , damit man
eiß , was er unter regalis verſteht . Dann



erſt könnte die Auseinanderhaltung

genannten Wulſtlingsarten , die für

Leben von ſo hoher Bedeutung ſind,

möglich ſein .

Die vorgenannten
doch den Laien es gruſelig machen

wohl leicht verleiten , vom Genuſſe

Pantherpilze abzuſehen , wenn über ſie

Autoritäten noch keine Einigkeit zeigen . Doͤch liegt

die Sache in Wirnklichkeit für die Praxis des Pilz

ſuchers ganz anders und verhältnismäßzig einfach .

Der Pilzlehrer oder Pilzausſteller , der hier Klar

heit ſchaffen und das Volk vor Pilzſchädigungen

bewahren , dabei aber doch Perl - und Pantherpilz

als wirklich einwandfreie eßbare Pilze beim Volke

einführen will , muß zunächſt vertraut mochen mit

den auch dem Laien verſtändlichen Merkmalen

der Wulſtlinge ( Amanita ) .

Dieſe ſind :

1. Hutpilz mitweißen , nichtſteifen , oder
Oberhaut mit Hautüberreſten .

3 . Stiel unten kräftige Knolle und oben unweit des

Stielendes ein Hautring —

Farbe der Blätter und des Fleiſches an der Ver

bindungsſtelle gleichfarbig , oder aber die Farbe der

Blätter dort nie dunkler als die Fleiſches .

Mit großer Leichtigkeit
der Anfänger

unter den wichtigſten oder häufigſten Wulſtlingen den

Fliegenpilz , Am . muscaria 1 erkennen an ſeiner

ſchönen leuchtend roten Oberhaut mit weißen Hautpunkten ,

weißem Stiel und weißen Blättern Mich . l . 74 ) . Beim

Abſchälen der Oberhaut zeigt das ſonſt weiße Fleiſch

außen noch eine rotgelbe Farbe , was ſich auch beim

Schnitt erkennen läßt . Ueber ſeinen Wert , ob eßbar

oder giftig , iſt ſchon viel geſtritten worden . Feſt ſteht

aber wohl ſo viel , daß er einen Giftſtoff ( Muscarin ) ,

nicht nur in der Oberhaut enthält , deſſen Wirk⸗

ſamkeit noch in keinem Falle als mit tödlichen Ausgange

nachgewieſen worden iſt . Manchen Pilzſammler kenne

ich, der ohne Schen und ohne Schaden dieſen Pilz unter

beſonderen Vorausſetzungen genießt . Es iſt nur noch

die Frage , ob jeder Magen ihn vertrã
9

gt und ob er beim

Nichtwegſchütten des 1. Kochwaſſers ohne Schaden genoſſen

werden kann . Da in me Pilzausinen letzten ſtellungen nicht

wenige kamen , die da beha ſie hätteupteten ,
n auch ohne

vorheriges Entfernen des erſten Kochwaſſers ihn mit

unter anderen Pilzen ohne Schaden genoſſen , ſo habe ich,

um mir Klarheit zu ſchaffen , im Sommer 1917 , mich

ſelbſt an die praktiſche Erpro

dieſer vorge

das praktiſche
mit Sicherheit

möchten aber

un ; ſie darum

der Perl - und

ſelbſt die

Ausführungen

bruchigen Blättern .

wird nun

noch

reichlichen

nungen
wieder überwunden .

k

Frage ,
werden

oder

Entfernen

Magen unſchädlich zu

( Scop . ) Mich .

verwechſelt
rote Oberh

ling

Blätter ,

kommt übrigens in

Nach einem

dieſe Erſchei

Gegenmittels

und Mattigkeit .

halben Tage waren aber auch

Anwendung irgend eines

Der Beweis der Schädlich
s ſteht mir ſom it außer

ni ht zum Tode fügrt ,

heftiges Erbrechen

ohne

it des Fliegenpilze

und wenn dies Gift auch

wir dennoch den Fliegenpilz unter den giftigen

ſchädlichen auffühten müſſen , wenngleich er nach

des erſten Kochwaſſers Leuten mit kräftigen

ſein ſcheint .

Kaiſerwulſtl ing , Am . caesaraea

U. 197 , der eß bar iſt , kann er kaum

werden , wenn er auch eine ähnliche ſchöne

aut mit Hautreſten hat , denn der Kaiſerwulſt

einziger unter allen Wulſtlingen gelbe

Stiel und gelben Hautring . Er

Norddeutſchland kaum vor .

( Schluß folgt )

e

Mit dem

als

gelben
hat

bung gemacht und meine

Frau und meine erwachſene Tochter hatten , allerdings

gegen meinen Willen , dasſelbe getan . Wir bereiteten

eine größere Menge geſchälter Fliegenpilze zu , ohne das

erſte Kochwaſſer zu entfernen . Eine kleine Eßprobe verlief

zunächſt ohne merk liche Folgen . Als wir dann eine

größere Menge genuvſſen hatten , ſtellten ſich ſchon nach

zwei Stunden Vergiftungserſcheinungen ein als Kratzen

im Halſe , kalter Schweiß , Uebelſein , Schwindel und

Magenſchmerzen . Mit dieſen Erſcheinungen hatte es

bei mir ſein Bewenden und ſie waren nach Verlauf von

3 — 4 Stunden wieder verſchwunden .
Meinen Dienſt

konnte ich dabei ungehindert weiter verſehen . Bei

meiner Frau und meiner Tochter , aber traten die Erſchei

nungen heftiger auf , währten viel länger und hinzu kam

Erfahrungen mit

mäßigen

Tkockenpilzen des Handels und

1 deren Verwertuug .
Dr . Schnegg -

Vorſchläge z
Von Prof

Sommer in beſonders hohem Maße

Beſtrebungen möglichſt umfaſſende

iteſten Schichten des Volkes zu

tragen , haben erfteulichecweiſe außerordentlich viel Gutes

geſtiftet und zur Folge gehabt , daß heuer mehr denn je

die Pilze eine ihrer Bedeutung als Volksnahrungsmittel

entſprechende Beachtung gefunden haben . Nicht nur in

in

Die im heurigen

zu Tage getretenen .
Pilzkenntniſſe in die we

friſchem Zuſtand ſind und haben die Pilze heuer

Kreiſen Eingang gefunden , in denen früher den Pilzen

r großen Vorurteil begegnet
mit einem mehr oder wenige

Haushaltungen haben ſich
worden war , ſondern viele

auch für den Winter teils größere , teils kleinere Vorräte

an konſervierten und getrockneten Pilzen zugelegt .

Jeder , der ſich ſchon eingehender mit Pilzen be

ſchäftigt hat , weiß nun , daß nicht alle Pilze ſich gleich

gut zum Trocknen eignen , d. h. im getrockneten Zuſtand

als „ Speiſepilze “ d. h. als Gemüſe zubereitet noch mit

Erfolg verwendet werden können . Viele kommen in

getrockneten Zuſtand lediglich als Gew ürzpilze in

Betracht , als welche ſie entweder im ganzen getrocknet

Verwendung finden oder zweckmäßiger noch in Form

von Pilzmehl angewendet werden .

Trotzdem auf dieſe Verhältniſſe in allen Vorträgen

und in der geſamten volkstümlichen Pilzliteratur immer

wieder hingewieſen wurde , hat die Erfahrung mit den

heuer in den Handel kommenden Trockenpilzen gezeigt

daß gerade von den Kteiſen , die ſich mit dem gewerbs⸗

Sammeln und Verkauf der Pilze befaſſen

dieſem Umſtand nicht in der wünſchenswerten Weiſe

Rechnung getragen wurde .



In meiner Eigenſchaft als amtlicher Pilzſachver —
ſtändiger der baheriſchen Lebensmittelſtelle , in der mir

auch die Kontrolle der in den Handel kommenden Trocken —

pilze obliegt , mußte ich nun heuer vielfach die Beobach —

tung machen , daß Pilze als Speiſepilze in den Handel
kommen , die dieſe Bezeichnung nicht verdienen , die von

ſonſtigen Eigenſchaften abgeſ ehen in größeren Mengen
genoſſen ſogar geſun heitsſchädlich werden können .

Von ſolchen Pilzen findet ſich in geradezu un

glaublichen Mengen , teils für ſich allein , teils mit anderen

Pilzen in mehr oder weniger geoßen Mengen gemiſcht
der Pfeffermilchling ( LCactaria piperata ) und noch
viel häufiger der ihn ähnliche wollige Milchling
( Lactaria vellerea ) vor . Hunderte von Zentnern ſolcher
Pilze liegen im Eczeugergebiet auf Lager und haben
zum Teil auch bereits den Weg in den Handel gefunden ,
bevor Beanſtandungen ſolcher Sendungen zu behördlichem
Eingreifen Veranlaſſung gegeben haben .

Wenn auch , wie in der Nr . ! dieſer Zeitſchrift
bereits ausgeführt wurde , dieſe Pilze im friſchen
Zuſtand unter beſtimmten Vorausſetzungen als Speiſe —
pilze Verwendung finden können , ſo geht doch auch aus den

verſchiedenen Aeußerungen berufener Pilzkenner hervor ,
daß die beiden Pilze immerhin unſeren Geſchmack nur

bedingt zu befriedigen imſtande ſind .

Aber auch die bedingte Verwendung dieſer Pilze
als Speiſepilze gilt nur dann , wenn die Pilze im friſchen
dabei aber auch im jungen Zuſtand genoſſen werden .

Nach eigenen Erfahrungen kommt zwar im jungen Zu —
ſtand der ſcharfe Geſchmack mehr zum Ausdruck , wenn

man nicht vorzieht die Pilze vorher abzukochen , ein Ver —

fahren , das zwar in dieſem Falle im Intereſſe der Ge —

ſchmacks verbeſſerung berechtigt ſein mag , dem ich aber

im allgemeinen nicht das Wort reden möchte , weil

dadurch die Pilze eines großen Teiles ihrer wertvollen

Nährſtoffe beraubt werden ; in älteren Entwickelungsſtadien
aber tritt auch nach Abkochung der unangenehme , auf

eine teilweiſe Verharzung des Milchſaftes zurückzuführende
Bittergeſchmack ſo ſtark in den Vordergrund , daß von

einem „ Genuß “ nicht recht geſprochen werden kann .

Dazu kommt , wie auch bereits in dem obengenannten
Artikel zum Ausdruck gebracht wurde , daß die alten

Pilze gerade bei dieſen beiden Arten eine derartig

harte und holzige Beſchaffenheit annehmen , daß ſie in

jeder Art der Zubereitung als geradezu unverdaulich be —

zeichnet werden müſſen .

Von einigen Spezialzubereitungsmethoden abgeſehen
kommen daher die beiden Pilze in der Hauptſache nur

als Gewürzpilze in Frage .
Die unangenehmen Eigenſchaften der beiden Pilze

machen ſich aber ganz beſonders bemerkbar , wenn ſie
getrocknet werden und in dieſem Zuſtand ihre Verwen —

dung in irgend einer der vorgeſchlagenen Zubereitungs —
arten verſucht wird , Ich wenigſtens konnte in keiner

Form die getrockneten „ Pfeffermilchlinge “ wie die Pilze
als Sammelnamen bezeichnet zu werden pflegen , genießbar
finden , ein Umſtand , der vielleicht in der Hauptſache
darauf zurückzuführen ſein dürfte , daß eben leider die

getrockneten Pfeffermilchlinge des Handels faſt ausſchließ —
lich aus alten überſtändigen Pilzen beſtehen , die wegen

ihrer Größe von den gewerbsmäßigen Sammlern , die

vielfach nicht mit übermäßiger Gewiſſenhaftigkeit vorgehen ,
mit beſonderer Vorliebe geſammelt werden .

produkte auf den Darmkar

Berückſichtigt man ferner , daß ſelbſt aus einwand —

freien Material getrocknete Pilze bei ihrer Zubereitung
eine ſorgfältige Behandlung erfordern , damit ſie ſchmacke —

haft werden , ſo braucht man ſich nicht zu wundern , daß
die Pfeffermilchlinge des Handels ſelbſt durch die ſorg
fältigſte Behandlung bei der Zubereitung immer noch
unangenehm ſchmetmen und wegen ihrer Zähigkeit altent

Handſchuhleder ähnlicher ſchmecken , ats einem Nahrungs —
mittel . Es kann im getrockneten Zuſtand daher dei

Pfeffermilchlingen ſelbſt vom unverwöhnteſten Gaumenn
das Prädikat „Speiſepilze “ nicht zugebilligt werden .

Da durch das Trocknen der Milchſaft dieſer Pilze
auch noch eine mehr oder weniger weitgehende Vecharzung
erfahren hat , beim Einweichen oder vorherigen Abkochen
alſo der bei friſchen Pilzen teilweiſe entfernbare ſcharfe
und bittere Geſchmack ſich alſo nur zum allergeringſten
Teil noch entfernen läßt , ſo machen ſich beim Genuße
der Pfeffermilchlinge die unangenehmert

Wirkungen Milchſafts und ſeiner Umwandlungs —8
tal , auf die mit Recht vor

hingewieſen hat , ſich noch in
Dieſe können ſchon bei ver⸗

getrockneten
des

kurzem auch Herrmann
erhöhtenn Maße geltend — 33

hältnismäßig guter geſundheitlicher Veranlagung des

zu Störungen führen , während ſieerdauungsorgane0 empfindlichen Naturen nachhaltige Darmerkrankungen
zur Folge haben können .

Alle dieſe Ueberlegungen führen daher
zu dem Schluß , daß die „ Peffermilchlinge “
als Sammelbegriff für die beiden in den
Handel kommenden Milchlingsarten in ge⸗
trocknetem Zu ſtand als „Speiſepilze “ nich
anzuſprechenſind , ſondern einzig und allein
nur al ' s „ Gewürzpilze “ bezeichnet und ange⸗
wendet werden können .

Es iſt auch bereits in dem oben genannten Artikel
auf die Verwendung der „ Pfefferſchwämme “ als Gewürz —
pilze hingewieſen worden , eine Verwertung , auf die ich
bereits ſeit Jahren in Wort und Schrift ebenfalls auf⸗
merkſam gemacht habe , da es eine Verwendungsart iſt
bei der etwaige nachteilige Wirkungen der Inhaltsſtoffe
der fraglichen Pilze wegen der relativ geringen Mengen
die im einzelnen Falle genoſſen werden , vollkommen
wegfallen .

Von den beiden Verwendungsarten der Pfeffer —
milchlinge zu Extrakt und Gewürzmehl , kommt für die

getrockneten Pilze nur die letztere in Betracht . Dazu iſt
zu bemerken , daß man dem Gewürzmehl aus den Pfeffer⸗
ſchwämmen je nach ſeiner Behandlung einen recht ver —

ſchiedenen Charakter verleihen kann .

In dem oben genannten Artikel wurde bereits
darauf aufmerkſam gemacht , daß die Herſtellung von

„Pilzpfeffer “ aus den beiden Milchlingen bei der üblichen
Art der Bereitung von Pilzmehl nicht gelingt . Das
trifft auch nach meinen Erfahrungen zu . Wenn man

daher nicht vorzieht einfach die Pfefferſchwämme auf ge —
wöhnliches Pilzmehl hin zu verarbeiten , ſo kann man

doch auch „ Pilzpfeffer “ aus dieſen Pilzen erzeugen . Nach
in dieſer Richtung angeſtellten Verſuchen kommt es

nämlich nur daranf an , wie die Pilze vor ihrer Ver —

mahlung behandelt werden .

Bei vorſichtigen Nachtrocknen , bei dem

die Temperatur die man in dieſem Falle etwas länger
einwirken laſſen muß , 25 — 30 Grad nicht überſteigt ,
kann man aus den Pfeffermilchlingen auch „ Pilzpfeffer “

*—
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gewinne

145 bier⸗ wenn . auch nicht verſchwiegen werden darf ,

nach Wen Pilzpfeffer lange nicht ſo ſcharf iſt , als man

Selbſt 85. friſchen Zuſtand der Pilze ſchließen möchte .

ſorgfältie fler ſchärfere Wollmilchling ſchmeckt auch nach

eigentlich, Behandlung nicht mehr ſchärfer , als der

Trockney Pfeffermilchling. Durch die auch ſchon beim

eintretende
2 der Luft , nach dem Aufſchneiden der Pilze

wird 7 Oridation und Verharzung des Milchſafts
unwirkſdin. Schärfe eben naturgemäß zum größten Teil

zilze die 155 es gelingt durch Trocknen der ganzen

wenigſtens eränderung des WMilchſaftes zu verhüten oder

Jahre 155 abzuſchwächen , bleibt beſonderen , im nächſten

dielleicht A Verſuchen vorbehalten , ſo veit nicht

geſammelt Uk.
er Leſer bereits diesbezügliche Erfahrungen

ee das Nachtrocknen , wie üblich bei höheren

vollſtändig
u ſo wird die Verharzung des Milchſaftes

anderer 49. und man erhält ein Pilzmehl , das , wie das

den Te Pilze verwendet werden kann und , wenn mit

Keinen mperaturen nicht zu hoch gegangen wurde , auch

unangenehmen Beigeſchmach beſitzt .

bei andei,Anwendung zu hoher Temperaturen , die auch

die Pfeffern Pilzen unbedingt⸗zu vermeiden ſind. nehmen

an Fefkermiichmüge einen unangenehmen Bittergeſchmack
iten n Verwendung als Pilzmehl nur in ganz

1 engen noch empfehlenswert macht .

die erhelknt alſo damit auch der Weg gezeigt , auf den

Aber fe90 tnismäßig großen Mengen , dieſer Trockenpilze
Auf mei

e e ene ee werden können .

lelle art 8 Benee hin hat die bayeriſche Lebensmittel⸗
Aioſttendſt ereits Anſtalten getroffen , dieſe ſowie andere

in Aroßem 57 die ſich nur bedingt als Speiſepilze eignen ,

zu laſſen 0 Taßſtabe auf Pilzgewürzmehl hin verarbeiten
d ene

as ſelbſt wieder die verſchiedenſte Weiterver —
9 ermöglicht .

kauf der unternommenen Schritte , den Ver⸗
Rithe 15 Trockenpilze als „ Speiſepilze “ zu verhüten,

Verhülteun
ze in den Handel kommen , ſo möchte ich zur

Un 5 0 von Enttäuſchungen jedem , der ſolche Pilze

911 11 112
hat , den wohlmeinenden Rat erteilen, die Pilze

fäl
ch0 eberführung in Gewürzmehl in einen gebrauchs —

ähigen Zuſtand überzuführen .

Pilzvergiftung und Autoſuggeſtion .
Von Dr . Rtchard Baerw ald⸗Halenſee .

Die eßbaren Pilze “ S .
Herr Prof . H. Schnegg (

60 ) berichtet folgendes Taprneh E

befreundeten Familie werden ihm ſelbſtgeſuchte Cham —

pignons vorgeſetzt , die er ſich munden läßt . Im Laufe

des Geſprächs ergibt ſich , daß die Gaſtgeber den Knollen —

blätterſchwamm nicht kennen . Der Verdacht , daß hierdurch

auch in das aufgetragenePilzgericht Knollenblätterſchwämme

rlebnis . Von einer

73 —

Unbehagen , Durchfall und Erbrechen . Als er aber am

Nachmittage Knollenblätterſchwämmefindet , ſie dem Freunde

zeigt und dieſer erklärt : „ Die können doch überhaupt

nicht mit dem Champignon verwechſelt werden ! “ , ver —

lieren ſich infolge der erlangten Sicherheit , daß die ver

hängnisvolle Verwechslung nicht vorgekommen ſein

könne , die Beſchwerden in kurzer Zeit .

5
Dieſer Fall iſt typiſch . Es gibt gar keinen beſſeren

Nährboden für das Entſtehen von Autoſuggeſtionen als

den Pilzgenuß , ſelbſt bei durchaus geſunden und ver

ſtändigen Perſonen . Uralte Erfahrung hat den Menſchen ,

dem Pilze gegenüber , mit inſtinktiven , wahrſcheinlich
vererblichen und angeborenen Angſtgefühlen ausgeſtattet .

Beim Probieren neuer , zuvor noch nicht genoſſener Pilz —
Emotionen ihr Spiel im AUnterbe —

ſorten treiben dieſe

wußtſein , mag das herrſchende Oberbe ußtſein auch noch

ſo viel tfeoretiſche Sachkenntnis ins Feld führen , und

erzeugen „ eingebildete “ Beſchwerden , die durch den , an

ſich vielleicht völlig hacrmloſen , Pilz in keiner Weiſe
erklärt werden können .

Ich ſelbſt bin , wie ich aus meinen Erfahrungen

mit der Hypnoſe weiß , nur wenig der Fremdſuggeſtion ,
der Autoſuggeſtion dagegen in ziemlich hohem Maße

unterworfen . Daher konnte ich namentlich in früheren

Jahren niemals eine neue Pilzgattung genießen , ohne

daß ſich entweder Herzs oder Verdauungsbeſchwerden
einſtellten . Erſt die regelmäßige Wiederholung

dieſer Erſcheinung ich gewahr , daß der Grund
nicht in den Pilzen f n in mir gelegen ſein

mußte . Dieſe Annahme wurde dadurch beſtätigt , daß ſich ,

wenn ich den Koſtverſuch wiederholte , die Störungen

nach ein bis zwei Malen verloren . Das war leicht zu

erklären , denn der Genuß eines ſchon probierten Pilzes

konnte nicht jenes Gefühl der Beklommenheit erwecken ,

das ſich nur an das Neue und Ungewiſſe heftet , es war

Gefühlsgrundlage mehr vorhanden , auf der

durch
wurde

elbſt , ſonder

alſo keine rut 0 8

ſich eine erneute ſchädigende Angſtvorſtellung hätte auf⸗

bauen können . In den letzten Jahren ſind mit der

zunehmenden Erkenntnis , daß jene Scheinvergiftungen
nichts als Autoſuggeſtionen waren und ſich unterſchiedslos

ſelbſt bei den harmloſeſten Pilzen einſtellten , die Be⸗

ſchwerden ſelbſt immer ſeltener und ſchwächer geworden ;

denn wenn man erſt weiß , daß ein beſtimmtes Unbe —

Einbildung “ beruht , ſo nimmt man es
hagen nur aufe ,
nicht mehr ernſt , zerſtört alſo gleichfa

Gefühlsbaſis , und überdies gibt es kein ſicheres Mittel ,

um das Zuſtandekommen einer autoſuggeſtiven Ecſchei —

nung zu verhindern , als daß man ſie erwartet ; denn die

wirkſamen Beeinfluſſungen gehen viel weniger von

unſeren bewußten Vorſtellungen aus , als von deren un —

bewußten Konträrſuggeſtionen .

lÜs allmählich ſeine

iſung Erfahrenen aber
Jedem in der Pilzunterwe

iſt es bekannt , daß mein Fall durchaus keine Ausnahme

darſtellt . Wiederholt habe ich geſehen , daß Perſonen
e ſie unter

eßbarer und friſcher Pilze , di

und die ihnen bis dahin

unmotivierte , wenn auch

und habe daraus

beim Genuſſe
meiner Aufficht geſammelt
ftemd geweſen waren , ganz

meiſt leichtere Beſchwerden empfanden ,
die Praxis hergeleitet , jeden , dem ich neue Pilzarten
zeige und empfehle , auf die Möglichkeit ſtörender Auto⸗
ſuggeſtionen beim erſten Genuſſe ausdrücklich hinzuweiſen .

Die widerſprechenden Angaben , die über

Giftgehalt oder Verdächtigkeit gewiſſer Arten in der

die mit Champignons verwechſelt worden wären , geraten

ſein könnten , erzeugt bei dem erſchreckten Gaſte ſchweres Pilzliteratur umlaufen , werden , außer , durch den Einfluß



verſchiedenartiger Standorte auf die Pilze ſelbſt , meiſt

durch Idioſynkraſien erklärt , die manche Perſonen gegen

einzelne Pilze haben können . Derartige Sonderdispoſi
tionen , auf Ueberempfindlichkeit gegen minimale Giftquan —
ten oder gegen körperfremdes Eiweiß beruhend , ſind

aber im Allgemeinen eine ſeltene Erſcheinung , Autoſugge

ſtionen dagegen ſind namentlich bei Frauen , Kindern u .

Nervöſen überaus häufig . Man wird daher die große

Mehrzahl jener alarmierenden Beurteilungen auf Rechnung

der letzteren ſchreiben können , man wird in der Autoſugge

ſtion den größten Pilzverläumder ſehen und die häufige

Bezeichnung „ Verdächtig “ ſelbſt als keineswegs unver —

dächtig anzunehmen haben . Dem Perlſchwamm ſagt

man nach , daß er , ſelbſt mit abgezogener Oberhaut ge —

noſſen , auf manche ſpeziell disponierte Perſonen giftig

wirke . Nun , ich ſelbſt verdankte ihm bei der erſten

Probe unangenehme Herzbeſchwerden und ſandte einen

entſprechenden Bericht an eine unſerer Pilzautoritäten ,
der vielleicht mit zu jenem bedenklichen Urteil über den

Perlſchwamm beigetragen hat ; heute weiß ich , daß es

ſich bei mir um bloße Autoſuggeſtion gehandelt hat ;

ſollte es bei den anderen gegen dieſen wertvollen Pilz

rettaͤktären Perſonen nicht ähnlich liegen ? Der Umſtand ,

daß er in der ganzen älteren Literatut als giftig bezeichnet

wird , mußte ja mit Gewalt Angſtvorſtellungen züchten

und deren körperlichen Nachhall begünſtigen . “ ) Uactaria

vellerea verzehrte ich , ebenſo wie meine ganze Familie ,

zuvor ohne merkliche Beſchwerden , nach dem Leſen des

Herrmannſchen Artikels ( Pilz - und Kräuterfreund Heft 4 )

dagegen verſpürte ich plötzlich unangenehme Wirkungen

nach ſeinem Genuß . Ich kann daher der Verdacht nicht ab⸗

weiſen , daß auch die Pilzvergiftungen durch den Voll

milchling weniger von den in ſeinem Milchſafte verteilten

Harzkörnchen als von den in den Köpfen der Pilzſammler
verteilten Theorien ausgegangen ſind ; wie wäre es ſonſt

erklärlich , daß lactaria piperata , die doch nur der Kenner
von lactaria vellerea zu unterſcheiden vermag , in ganzen

Ländern hat Volkskoſt werden können !

Folgende praktiſche Regeln laſſen ſich aus dem

Geſagten ableiten : 1) Jeden noch nicht genoſſenen Pilz

verſucht man zuerſt in kleinerer Menge ! Man ſchützt

ſich dadurch nicht nur gegen die Folgen etwaiger Idio⸗
ſynkraſien , ſondern ſchwächt auch jene unvermeidlichen

Angſtgefühle , aus denen ſo leicht Autoſuggeſtionen er

wachſen . 2 ) Man wiederhole , auch wenn der erſtmalige

Genuß eines Pilzes gelinde Beſchwerden hervorruft , die
Koſtprobe mindeſtens dreimal , ehe man ſich zu einem

ablehnenden Urteil berechtigt glaubt . 3 ) Dieſe beiden

Ratſchläge gebe man auch Perſonen , die man in der

Pilzkenntnis unterweiſt , und mache ſie zugleich auf die

Häufigkeit autoſuggeſtiver Störungen beim erſten Pilz —
gericht einer neuen Art aufmerkſam ; gerade durch dieſen

Hinweis macht man ſie vielleicht gegen ſolche eingebil —
deten Beſchwerden immun .

In Beft 6 des „ Pilz und Kräuterfreund “ erwähnt Brun

hübner den Fall einer Möchin , die ſich durch den Genuß eines haſel

nußgroßen Stückes von ro hem Perlſchwamm vergiftet habe . Der

Fall gleicht genau dem meinigen , und falls nicht beide beweiſen , daß

der kohe Perlſchwamm ſchädliche Eigenſchaften hat , die ſich beim

Kochen verlieren , ſo muß in beiden Suggeſtion vorliegen . Die Deutung ,

daß manche Eremplare dieſes Pilzes gifttg ſein könnten , iſt hier ge⸗

wiß ausgeſchloſſen , denn da er in ganzen Ländern Marktpilz iſt , ſo

müßten ſolche Fälle recht ſelten ſein , und es wäre gewiß ein merk⸗

würdiger Fufall , wenn immer gerade Perſonen , die den erſten Verſuch

mit Perlſchwämmen machen , das Pech haben ſollten , an ſolche ſchad⸗

Wie die „Zigeuner “ bekannt und „marktfähig “
wurden .

Von Bauptlehrer E. Seidel , Lugknitz ( OGberlauſitz ) .

Mancher wird beim Leſen dieſer Ueberſchriſt un

willkürlich an die braunen Geſellen der Pußta

denken , die, wie Lenau ſie beſingt , ihr Leben in ihrer

Sorgloſigkeit entweder verrauchen , verſchlafen oder ver —

geigen . Dieſe „ Wandervögel “ ſind hier nun freilich
nicht gemeint , wohl aber meine „ Waldlieblinge “ , die

beſonders im Vogtlande und Erzgebirge , wie Michael

berichtet, unter dieſem volkstümlichen Namen bekannt

ſind , in hieſiger Gegend erſt ſeit dieſem Jahre allgemein

W gefunden haben und ſchnell marktfähig
wurden .

Bekanntlich war der Juli für unſere Haus 1

recht ſorgenſchwer . Genäße Wot ſelbſt f Wld di
zu haben, und die Pilze , die ſonſt in dieſem Monat oft
in Ueberfülle vorhanden, hatten infolge der Trockenheit
ihr Erſcheinen einſtweilen noch eingeſtellt . Da erfolgten
endlich anfangs Auguſt die langerſehnten Riederſchläge
und neue Hoffnung erfüllte die Pilzfreunde . Täglich
ging' s in „ Rotkäppchen Heim “ , um mit der erſte zu ſein ,
der die

feche Botſchaft den ſorgenden Frauen verkündet :
„ Hurra ! Die Pilze wachſen ! “ Aber leider hatte die Juli —

ſonne ſo ſehr den Waldboden ausgetrocknet daß der
755 langſam das Pilzlager zur Entfaltung brachte.

ammelgänge waren daher , abgefehen von einigen
Täublingsarten , meiſt ergebnislos . Es war in den erſten
A Da bot ſich meinen Augen ein märchen
haftes Bild. Das ſah ſo entzückend aus , als hätten ſich
die neckiſchen Kobolde untereinander verabredet , ihren

Gönner durch ihre ſchelmiſche Art
einmal freudig zu überraſchen . Wie
aus der Erde gezaubert , ſtrecken
aus Moos und Heidelbeerkraut
tauſend und abertauſend meiner

„Waldkinder“ ihre zierlichen , finger

hutartigen Köpflein neugierig her —

W1. um ihren wohlbekannten , alten

0 zu allererſt begrüßen zu

Fürwahr , in ſolchen Mengen
habe ich als langjähriger Pilzfreund

Schüpplinge ( Fozites
gefur S nützte mi

Vlneen, orne Er Pker. In diſhnd.Volksernährung di

A met ienſtbar zu machen , mußte ſchnell ge —
In den Tageszei 6 i

n Tageszeitungen ve ichte

üeg ich Stülte 32 dieſe Pilzart , 55 den Wel
unterwies ich 5 er Hiſtchte ausſtellen , meine Schüler

caperata Pers . ) nod

lichen Eremplare zu geraten .
U 0 der Zubereitungs ilzhã

überreichte 8 itungsart , den Pilzhändlernchte ich perſönlich die ihnen noch unbekannten

öU



Runzel - Schüpplinge , ermunterte ſie zum fleißigen Sammeln

und regte die Hausfrauenvereine zum Kauf an , kurz ,

auf alle nur denkbar möglichſte Weiſe ſuchte ich die

„ Zigeuner “ marktfähig zu machen . Nur der eigenartige

Rame ſchien mir dabei einige Schwierigkeiten zu bereiten .

„ Runzel - Schüppling “ war eine ſo ſeltene und unbegrün⸗

dete Benennung , die ſich im Volke wohl nie einbürgern

würde . Deshalb verſuchte ich mein Heil mit der volks

tümlichen Bezeichnung . Jeder Pilzkenner weiß , daß

Rozites caperata im Alter infolge ſeines oft faſerigen

Stieles und ſeines zerſchlitzten Hutes allgemein auffällt .

Der dann oft ſchieſſitzende , gerunzelte , am Rande zerriſſene

Hut gibt ihm ein recht verwegenes Ausſehen und er

innert nur zu leicht an das leichtlebige Zigeunervolk und

unter dieſem berüchtigten Namen wurden die Runzel

Schüpplinge bald bekannt , gern geſucht und auf die

vielfältigſte Weiſe im Haushalte verwertet . Nur im

Handel brachte man den „Zigeunern “ anfänglich infolge

dieſes bedenklichen Namens berechtigtes Mißtrauen ent

gegen . Es blieb mir deshalb nichts anderes übrig , als

Ausweis den Verkäufern folgende Empfehlung mitzugeben :

Unterzeichneter beſcheinigt , daß dieſe zum Kauf an

botenen Pilze , Rozites caperata , vorzügliche Suppen

und Gemüſepilze ſind .
Seidel .

Als Pilzſachverſtändiger im Auftrage der Kgl. Reg . zu

Liegnitz tätig im Intereſſe der Volksernährung —

Infolge des hochklingenden lateiniſchen Namens

und nelleicht auch meiner warmen Befürwortung
erzielten

die Pilzhändler bedeutende Einnahmen . Der hochgelehrte

Name gefiel aber den Verkäufern nicht; er war ihnen nicht

„mundgerecht “, Später boten ſie die Schüpplinge. doch

als „Zigeuner “ feil , aber ſofort . ſanken auch die Böel
Die ſchlauen Händler wußten ſich aber zu helfen . Ber⸗
ſchlagen und liſtig wie die Zigeuner , ſuchten ſie 3
Geſchäftslage auszunützen und verktaußten 65—

hohe reiſe

zu erzielen , die Schüpplinge als Wald Sbanneen
Dieſem unredlichen Treiben bin ich dann in Wor, un

Schrift bald entgegengetreten . In kurzer Zeit 85
meine „Waldlieblinge“ ſo ſchnell bekannt und mar 1 hig

geworden , daß unſere Heide von Sammlern 700 650 115
Alles ging , nicht wie ſonſt „ im die Pilze
die „Zigeunerſuche “ In der gemüſearmenJole 00 1

die „Zigeuner “ vielen Hausfrauen gus d55 Ver

geholfen und außerdem der ärmeren Bevölkerung loh

den Verdienſt verſchafft.

Champignonzucht als Nebenerwerb .
ott⸗He lge .

Von Elſe Tr

Ri
10 e

Die Tatſache , daß das deutſche Reicz vor deriaführte
für edar Su Jeilionen Marl hanzes ſaft garnicht
dagegen für die Zucht dieſes edlen Pilzes faftes

oder überhaupt nichts tat , weiſt ganz von ſelbſt darauf

hin , daß hier ein Gebiet brach liegt , das ſchon aus rein

volkswirtſchaftlichen Gründen beackert werden muß . Denn

dieſe 2 Millionen Mark können ſehr wohl im Lande

gehalten weden , weil es abſolut keine logiſche Voraus

ſetzung iſt , daß wir Champignons von Frankreich einführen

müſſen . Wir können ſie im Lande ſelbſt produzieren ,

mit größter Leichtigkeit , überall und ſaſt zu jeder Jahres

zeit und damit manchem wenig glücklich geſtellten Familien

vater , mancher Hausftau , einen anſehnlichen Nebenverdienſt

ſchaffen .
Was Frankreich kann , vermögen alſo

Dort aber ſteht die Champignonkultur in hoher

auch wir .

Blüte .

Allein in Paris und deſſen nächſter Umgebung werden

in den verlaſſenen Steinbrüchen , in den Kellern und

Katakomben für 9 Millionen Mark Champignons jährlich

gezüchtet und die Geſamternte Frankreichs ſtellt ſich auf

jährlich etwa 40 Millionen Mark . Das kommt natürlich

daher , daß man in Frankreich weit eher und beſſer den

hohen Wert des Champignons als Speiſepilz , ſeine

Schmackhaftigkeit und ſeinen Nährwect ekkannt hat . Er

bildet in Paris auch durchaus nicht immer eine Befriedigung

des Feinſchmeckers , ſondern gehört in die bürgerliche Küche

als Würze , wie in die deutſche Küche das Lorbeerblatt ,

der Pfeffer , Paprika , Zwiebel und anderes .

Zu Hilſe kommt der Rentabilität der Champignon

zucht in Deutſchland , daß auch wir während des Krieges

den bisher ſo vernachläſſigten Pilz als Nahrungsmittel

ſehr viel beſſer würdigen lernten . Als alles knapp wurde ,

ſahen wir uns eifrig nach neuen Hilfsmitteln für die

Volksernährung um und da ſtellte es ſich erſt richtig

heraus , wie wenig eigentlich der ſo vorzügliche , eiweiß

reiche und nahrhafte Speiſepilz bisher geſchätzt worden

war , wie wenig man ihn überhaupt gekannt hatte . Auf

klärende Arbeit hat in dieſer Beziehung vielfach Wandel

geſchaffen . Weite Kreiſe haben die Pilze kennen gelernt ,

ſie verſtehen ſich heute auf ihre Zubereitung und Konſer

vierung , ſie wiſſen wozu er da iſt , wozu man ihn ver

wenden kann und darum wird auch nach dem Kriege ,

wenn alles wieder reichlicher vorhanden ſein wird , der

Pilz ſeinen Platz im Küchenzettel des deutſchen Volkes

behaupten . Ein Platz , der ihm durchaus zukommt .

Muß man ſich bei den meiſten wildwachſenden

Pilzen auf beſtimmte Zeiten beſchränken , während der

man ſie in friſchem Zuſtande genießen oder einſammeln

kann , ſo verlangt der Champignon dieſe Beſchränkung

nicht . Er läßt ſich zu jeder Zeit friſch erzeugen , voraus

geſetzt , daß ein Raum vorhanden iſt , der eine Temperatur

von durchſchnittlich 10 12 Grad beſitzt und gleichmäßig

feucht iſt , er kommt als geeigneter Ort für die Champignon

kultur in Betracht . Daraus ergibt ſich , daß auch der

Großſtädter , er vielleicht erſt recht , Champignonzucht treiben

kann , denn die Keller der Großſtadt ſind meiſt angenehm

warm , beſonders dort wo die Häuſer mit Dampfheizung

verſehen ſind . Daß man natürlich keinen Keller wählen

darf , der unmittelbar neben der Heizanlage liegt , iſt ſelbſt —

verſtändlich , denn die Champignonzucht ſetzt gleichmäßige

Feuchtigkeit voraus . Die Keller , die in den Großſtädten

unter den Höfen liegen , werden alſo die geeignetſten ſein ,

während in der Kleinſtadt und auf dem Lande der Haus

keller der rechte Ort iſt .
Die Anlage der Champignonzucht ift höchſt einfach .

Man hat nur nötig Champignonbrut kommen zu laſſen ,

worunter man mit Myzeliumfäden durchzogenen Pferde

miſt verſteht . Dieſe Brut ſchlichtet man als Beete von



30 —35 em Höhe . Nach vier Wochen bedeckt man dieſe
Brutbeete einen om hoch mit reiner ſandiger Erde . Sie

wird feſtgedrückt und begoſſen . Weitere vier Wochen
genügen , um die Brut Früchte treiben zu laſſen . Die
erſten weißen geſchloſſenen Köpfchen ſchauen aus der Erde

heraus und bald wird das Beet immer ergiebiger um

während der nächſten ſechs Wochen eine reiche Ernte zu
liefern . Dann allmählich nimmt die Fruchtbarkeit ab
und je nach der Ergiebigkeit muß man 3 — 5 Monate
nach der erſten Ernte neue Beete anlegen . Wer natürlich
aus der Champignonzucht einen Erwerb machen will ,
der lohnen ſoll , legt Beete zu verſchiedenen Zeiten an ,
hat dann alſo immer ſolche , die in voller Ergiebigkeit
ſind und reichen Ertrag bieten . Auch in Kiften und
Körben läßt fich die Kultur dieſer Edelpilze treiben .

VDer Champignonzüchter wird auch nicht dabei ſtehen
bleiben , ſich die Brut kommen zu laſſen . Er wird ſie ſelbſt
herſtellen . Er muß zu dieſem Zwecke Brutſteine herſtellen .
Das ſind ziegelförmige Steine , die aus Pferde - s , Kuhmiſt
und etwas Gartenerde zuſammengepreßt werden und in

die man Myzeliumfäden von Champignons eindrüchkt .
Dieſe Fäden gewinnt man leicht aus den abgeernteten
Beeten . Dieſe Ziegel werden an der Luft kurze Zeit
getrocknet , dann auf Haufen geſetzt und mit Pferdemiſt
umhüllt . Unter dieſer Decke entwickelt ſich die Brut zu —
ſehend .
ſo nimmt man die Steine unter der Decke

bewahrt ſie bis zur Verwendung trocken auf .
hervor und

Iſt der richtige Grad der Entwickelung erreicht ,
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Schließlich noch einige Winke für den Abſatz der

Champignons . Da empfiehlt es ſich vor allem , ſich mit
einem oder mehreren der feineren Reſtaurants am Orte
bezw . in der Stadtgegend in Verbindung zu ſetzen und

die Lieferung regelmäßig zu übernehmen . Gerade jetzt ,
im Kriege , wird es ſehr leicht ſein , Verbindungen anzu —

knüpfen , denn heute iſt jeder Inhaber oder Geſchäftsführer
eines Reſtaurants froh , wenn er Lebensmittel bekommen

kann . Da man den Pilz ſchätzen gelernt hat , trifft das

natürlich auch auf ihn zu . Wer dagegen außerhalb wohnt
oder zu entfernt von einem größeren Veſtaurations —
betriebe , der kann auch ein Verſandgeſchäft beginnen , indem
er ſeine Erzeugniſſe in Hausfrauenblätter oder Fachſchriften
der Lebensmittelbranche anbietet . Die Champignons
werden unmittelbar nach der Ernte , die kurz vor Abgang
des Poſtzuges zu erfolgen hätte , in Körbe gepackt . Der

Spankorb iſt das geeignetſte Verſandmittel . Je nach der

Entfernung oder bei indirekten Verbindungen wird man
den Eilverſand zu wählen haben . In allgemeinen aber

genügt es , den einfachen Poſtweg zu nehmen , denn man

wird ſeine Abnehmer nicht grade ſo wählen , daß man
die Ware an das andere Ende des deutſchen Reiches
verſchichkt . So werden die Champignons , zumal ſie nicht
ſo leicht madig werden und verderben , wie manche anderen
Pilze , ſtets tadellos abgeliefert werden können , beſonders
wenn man es ſich zur Pflicht macht , immer nur die noch
nicht erſchloſſenen Pilze zu verſenden . Der Züchter ſoll
es vermeiden die Pilze aufgehen und ſich entfalten zu
laſſen . In geſchloſſenem Zuſtande iſt der Champignon
am wohlſchmeckendſten und vom ſchönſten Aroma .

Auch größere Privathaushalte , Delikateßgeſchäfte ,
Hotels mit Speiſebetrieben , Gemüſe - und Fruchthandlungen
ſind geeignete Abnehmer . Wer ferner Pilzextrakt bereiten
will oder Pilzwürze in getrocknetem und pulveriſiertem
Zuſtande , der wird auch dafür in den beſſeren Nahrungs —
mittelgeſchäften ,bei Delikateßhändlern und imReſtaurations —
betriebe Abnehmer finden .

Die Preiſe ſind grade jetzt im Kriege ſehr lohnend —
Es kann daher nur dringend empfohlen werden , recht

zahlreich Champignonanlagen zu errichten. Es liegt nicht

allein im Intereſſe des Nebenverdienſtes für den Einzelnen,
ſondern hilft Kriegswirtſchaft treiben und die Nahrungs —
mittelverſorgung des deutſchen Volkes fördern . Das aber

iſt heute das Weſentlichſte und ſchon aus dem Grunde
ſollte man die Champignonzucht recht allgemein , rationell

und energiſch betreiben . ( Gute Anleitungen für den An⸗
fänger ſind : Schüler , die Champignonzucht als landwirt —
ſchaftlicher Nebenbetrieb , mit 33 Abbildungen . Gebrüder
Raſt , Leipzig . Mk . 1 . 30 . Profeſſor Dr . Schnegg ,

Zuchtbedingungen des Champignons . Verlag Natur und

Kultur , Dr . Fr . J . Voller , München , u . a . )

2

22

Gibt es tränende Pilze ?
Von Dr . Ulee , Nürnberg .

In dem regenreichen Sommer 1916 habe ich den
Tränenden Fülbling ( Hebeloma fastibile Fr . ) lange Zeit
hindurch beobachtet . Dieſer falbbraune Blätterpilz in

Täublinggröße , der namentlich in Fichtengebüſchen häufig
anzutreffen iſt , wird wohl ſchon vielen Sammlern aufge —
fallen ſein . Die blaſſen Lamellen ſind bei den entwichelten

Exemplaren mit braunen punktförmigen Flecken behaftet ,
bei naſſem Wetter jedoch oftmals mit Waſſerköpfchen
behangen . Die braunen Flecken erſchienen unter dem

Mikroſkop als angehäufter Sporenſtaub .

Ich fand meiſt nur junge Pilze mit tränenden

Blättern . Anfangs iſt der Hut dieſes Fälbling gewölbt ,
der Rand eingerollt . Er berührt dabei oft ſo dicht die

Lamellen . daß ſich letztere als rippige Furchen in den

Hutrand eindrücken . Bei feuchtem Wetter oder durch den

Tau wird die Hutoberfläche ſchmierig . Das Waſſer
gleitet deshalb leicht über den Rand des Hutes und er —

reicht die Lamellen , woſelbſt es in Tröpfchen hängen bleibt ,
bis es verdunſtet oder abfällt . Mehreremale fand ich die

Träne an einem braunen Flecken . Vielleicht wird durch
das Waſſer der Sporenſtaub in Häufchen zuſammengeballt .

Später breitet ſich der Hut aus . Jetzt können die

Tropfen nicht mehr zu den Blättern gelangen . So erklärt

es ſich , daß man ältere Exemplare meiſt ohne Tränen

antrifft .

A . Ricken ſchreibt in ſeinem Werke , Die Blätterpilze ,
die Eigenſchaft des Tränens noch dem Kleber - Fälbling
( Tlebeloma glutinosum Lindgr . ) und einigen Täublingen
zu . Außerdem bemerkt er , er habe den Gemeinen Fälb —
ling ( Hebeloma crustuliniforme Bull . ) niemals tränend

gefunden . Michael dagegen ſchreibt in ſeinem „ Führer
für Pilzfreunde “ ( Bd . Il , Nr . 69 ) über letzteren Pilz , den

er als Tränenden Hautkopf bezeichnet , er ſcheide im

Jugendzuſtand Waſſertropfen aus .
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Beide Mykologen mögen richtig beobachtet haben ,
doch ich glaube , man kann ſtreng genommen von einem

Ausſcheiden nicht ſprechen .

Ein Tränen kann ſomit bei jedem Blätterpilz ſtatt —
finden , ſoferne der Hut gewölbt und glatt , der Rand aber

gut eingerollt iſt .

Anders verhält es ſich hingegen mit dem ſchwefel —
gelben Porling Polyporus caudieinus Schaeff , sulfureus

FPr. ) Dieſen durch ſeine ſchöne Farbe auffallenden Poren —
pilz entdeckte ich voriges Jahr an einem Apfelbaum ,
heuer an einer Weide . Regen war einige Tage vorher
niedergegangen . Der Baum ſowie die Oberfläche des

Pilzes war trocken , aber die Hutunterſeite desſelben
war ſo naß , daß das Waſſer in Tropfen zu Boden fiel .
Der Schmarotzer ſcheint tatſächlich ſeinem Wirte die

Feuchtigkeit zu entziehen und auszuſcheiden . Außer E .

Gramberg ( Die Pilze unſerer Heimat ) hat kein Autor

dieſe Beobachtung erwähnt .

Vielleicht weiß der eine oder andere Leſer ähnliche
Mitteilungen zu mochen .

Pilz⸗Rezepte .

Das Pilzmehl .

Wie in jeder Pilzausſtellung und Unterſuchungsſtelle ſammelten
ſich auch im Nürnberger Betrieb täglich eine Menge madiger , ver —
dächtiger , momentan unbeſtimmbarer oder ungenießbarer Pilze an .
Als ſparſamer Leiter konnte ich es nicht übers Berz bringen , dieſelben
im 4. Kriegsjahre dem Mülleimer zu überantworten . Sie wurden
mit einer Scheere raſch zerſchnitten , direkt giftige und faulende aus —
geſchieden , die ſandigen Stiele und Teile beſeitigt und auf in der Aus⸗
ſtellung verwendeten Blechkäſten vor den großen Fenſtern in die
Sonne geſtellt . Von Seit zu Feit umgewendet , verließen allenfallſige
Einwohnerin ohne Bürgerrecht , wie Maden Würmer das ungemütliche
Heim und aufdem heißen Blechboden trockneten ſie raſch ein . In runden
Blechbüchſen , ( Conditorbüchſen ) wurden ſie dann verſtaut .

Im Spätherbſte vermachte ich meinen Vorrat einem ſich mit
Kleintierzucht , hühnern , Kaninchen , ja ſogar 2 unangemeldeten Ferkeln ,
beſchäftigenden Naturfreund zum Geſchenk , allerdings mit einen ge —
heimen Hintergedanken und verſprach , mich an Weihnachten nach dem

wiſſeuſchaftlichen und wirtſchaftlichen Ergebniſſen und Umwandlungen
zu erkundigen .

Berzlich wurde ich von der ganzen Familie an dieſem Feſte
beſonders aber der Buusfrau , bewillkommt , ſo daß meine Hoffnungen
ſofort um 50 / ſtiegen . Bald kam ich auch auf meine gelie —
ferten Eiweißſtoffe zu ſprechen . — ich betonte die erſte Vorſilbe beſonders
ſtark , — und erkundigte mich ob die verſchiedenen Tiere die Stoffe
glücklich aufgenommen , die Legetätigkeit der Hühner beeinflußt und
die Schwammerlſau noch am Leben ſei , es wäre mir äußerſt intereſſant ,
mit Rückficht auf die Leſer des „ Pilz⸗ und Kräuterfreund “ , feſtzuſtellen ,
inwieweit die Pilzfütterung auf die Hüte des Schweinefleiſches ein —
wirkte uſw .

Da entſtand eine kleine Verlegenheitspauſe , mein Uleintierzüchter
ſtotterte von den ſchlimmen Heiten des Durchhaltens und der allzeit
hungrigen Kinder und die bi her ſo freundliche Frau verſchwand gar
in einem finſteren Nebenraum . Um, da ſchien etwas nicht ganz zu
ſtimmen !

Bald aber tauchte die rechnende Gattin und Nutter mit zwei
Armen voll Gläſern , gefüllt mit goldgelben Pilzmehl in der Cür —

ſchwelle auf und zeigte mir die verarbeiteten Reichtümer . Wahrlich ,
Geruch und Anſehen war tadellos .

Nun fand auch der Mann ungehemmten Redegang und berich —
tete , wie er die Pilze zerkleinerte um ſie auf der Vaffeemühle zu
mahlen , dies ſei aber ein äußerſt mühſeliges und zeitraubendes Ge —

ſchäft geweſen . Da habe er die Pilze in ſeinen Erbſenſeiher geſchüttet , das
das durchfallende Heug für die Hühnerfütterung verwendet ,die Pilze dann

in 2 Pfannen abwechſelnd mit Fett geröſtet , wodurch ſie ein prächtigesAroma bekamen , dann ſie auf dem Tiſche während die Pilze noch warm
waren , mit dem Nudelholze gewalzt und ſo habe “ ſie ſich prächtigund raſch linſenartig zerkleinern laſſen , um daun ' auf ' der Münle noch
warm ſich tadellos zu feinſtem , aromatiſchen Pulver zu vermahlen

Und die Verwendungd fragte ich beklommen erwartungsvoll ,denn ich war mir bewußt , ſämtliche CTäublinge , Cortinarien 2c ohneviel Federleſens in die Unwerſalſammlung geworfen zu haben

Sehen ſie , Berr Henning , das Pfund getrockneter Pilze koſteteim Vorjahre 15 Mk , da iſt das Pfund Pilzmehl wohl auf 20 Mk
zu veranſchlagen ; ich habe nun dieſes köſtliche Speiſepulver ſo lieb
gewonnen , daß ich es in meiner üche nimmer entoehren kann Ich
verwende es zu Allem . Bier verſuchen ſie mal dieſen Butterzeug , ſie
nahm einen Stern vom Chriſtbaum — er iſt zum größten Ceil . aus
Pilzmehl ; hier ein Stückchen Pilzmehlkuchen , ½ Mehl “ lmit 772 Pilz⸗
pulver vermiſcht ; ich verwende es zu Saucen und Cunken , an jede
Suppe , welche es etwas gelatiniert , an Ulöße , an das Kartoffelgemüſe
als Pauiermehl , ja , ſogar als Erſatz von Fett und Gel an Salat , kurz über —
all Es verdaut ſich leicht und nährt üüberraſchend , gibt ein köſtliches Aroma
—da iſt es mir denn für das Uleinzeug doch zu wertvoll . “

Ich hatte noch einige Bedenken auf der Funge , ſah mir die
noch bausbackigen Uinder an , und aß zu Mittag ſpeckige Pilzgrützen —
ſuppe mit Pilzklößen nebſt Pilztunke Es ſchmeckte und bekam aus —
gezeichnet

Beim Fortgehen erbat ich mir aber für die ferneren Nummern
des „ P . u. K “ einige Rezepte , wehne mir unter der Bedingung nächſt —
jähriger Lieferung von „ÜUleintierfutter “ zugeſagt wurden . Auf dem
Beimwege aber ſchüttelte ich öfters lächelnd den Hopf und nachts
träumte ich von Ragnar Berg und Balleſchen Inſtitut und Baſen
wirr durcheinander . A. H.

*

Aus dem Vereinsleben . ſ⸗

— —
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Ein weiterer Verein für Pilzkunde hat ſich nunmehr auch
in der Stadt Caſſel gegründet unter dem Vorſitze des auf dem Ge —
biete der Pilz - , und Wildgemüſeverwertung allzeit tätigen Berrn Ver —

meſſungsdirektor Blumenauer . Der SFweck des Dereins iſt in den

kurz gefaßten Satzungen verzeichnet :

J. Verbreitung der Pilzkunde ;

2. Förderung der Verwendung der Speiſepilze ;

5. Die wiſſenſchaftliche Behandlung der Pilzflora . Als Vereins

organ wurde der „ Pilz und Kräuterfreund “ beſtimmt .

Wir begrüßen von Berzen die neue Organiſatton urd wünſchen
ihr ein recht erſprießliches Huſammenarbeiten im Intereſſe unſerer

Beſtrebungen für die Fukunft Möge es dem Vereine gelingen , durch
regelmäßige Beſprechungen und Belehrungen über Pilzfunde ,
Wanderungen , Vorträge , Veranſtaltungen von Ausſtellungen u. Pilz —
küchen das noch junge Gebiet der Pilzkunde zu befruchten und durch
Vertiefung des Wiſſens einen tüchtigen Stamm von Pilzkennern her —
anzubilden . A. Benning .

Pilz⸗Guntor .

Der liebevolle Gatte .

Der nordamerikaniſche Botaniker Prof . Jonathan Bamſhire
hatte ſeiner Gattin von einem botaniſchen Ausflug eine große Schüſſel
Pilze mitgebracht , das Gericht von der Höchin alsbald zubereiten laſſen und

auf den Abendbrottiſch geſtellt . „ Die ſchönen Pilze ſind doch nicht
alle für mich , Jonathand “ fragſe erfreut Frau Alix . „ Doch, “ erwi —
derte der Profeſſor , „ich habe ſie mit eigenen Händen für dich gepflückt ,
weil du ſo gern Pilze ißt . “. Frau Alix blickte ihren Mann dankbar

an ; wie gut er zu ihr war ! In fünf Minuten war denn auch die
ganze Schüſſel leer Am nächſten Morgen begrüßte Prof . Bamſhire
ſeine Frau in ſehr beſorgter Weiſe beim Frühſtück . „ Haſt du aut

geſchlafend “ fragte er . „ Ausgezeichnet ! “ gab ſie lächelnd zurück . „ Du
fühlſt dich nicht krank , haſt keine Schmerzend “ forſchte er weiter ,

„ Aber durchaus nicht , Jonathan ! “ antwortete ſie . „Burra ! “ rief der
Botaniker . „ Ich habe eine neue Pilzart entdeckt , die nicht giftig iſt ! “



Die Pflanze und ihr Einſluß auf den Menſchen .

„ Wer im ungeſchlichteten Fwiſt der

völker nach geiſtiger Ruhe ſtrebt , verſenkt
gerne den Blick in das ſtille Leben der

Pflauzen und in das innere Weſen der

Naturkraft “
A. v. Humboldt .

Es muß immer wieder betont werden , daß es ſich

bei naturgeſchichtlichen Studium überhaupt und beim bota⸗

niſchen insbeſondere nicht blos darum handelt Form,

Zahl , Maß , Gewicht und Namen dem Gedächtniß ein⸗

zuprägen , ſondern die Ratur ſelbſt kennen zu lernen in

ihrem planmäßigen Wirken , den Zuſammmenhang und

die Geſetze der Erſcheinungen zu erfaſſen , welche ſich nicht

blos in dem wunderbaren Bau und Leben der einzelnen

Organismen , ſondern ebenſoſehr in der Gliederung des

ganzen Reiches offenbaren .
Selbſt die engſte Lokalflora zeigt dem auf⸗

merkſamen Beobachter einen großen Reichtum an be⸗

ſtimmten , geſonderten Formen , ſein offenes Auge , ſein

durch lebendige Naturanſchauung geübter Blick wird

bald in der Mannigfaltigkeit derſelben ſich zurechtfinden

und unſchwer die Bande der Verwandſchaft erkennen ,

welche die einzelnen Arten zu Gattungen und Familien ,

Ordnungen und Klaſſen verbinden , — einer Verwandt —

ſchaft , wie ſie in ähnlicher Weiſe uns überall in der or⸗

ganiſchen Natur entgegentritt und die dem ganzen Natur⸗

reiche das Gepräge der harmoniſchen Einheit verleiht .

„ Alle Geſtalten ſind ähnlich , doch keine gleichet der andern ,

Und ſo deutet der Chor auf ein geheimes Geſetz . “ Göthe .

Die Pflanzenwelt iſt des Menſchen beſte

Freundin . Je mehr er ſich mit ihr beſchäftigt , je

tiefer er in dieſelbe eindringt , um ſo lieber wird ſie ihm .

Sie iſt auch ſeine Ernährerin . Ohne die Tätigkeit der

Pflanzen , die in ſtillem Schaffen die einfachen unorgani⸗

ſchen Beſtandteile der Erde , des Waſſers und der Luft

zu organiſchen Verbindungen aufbauen , könnte weder

Menſch noch Tier exiſtieren . Was dem pflanzlichen

Organismus ein Leichtes , das iſt dem tieriſchen nie

möglich , nämlich ſich aus den anorganiſchen Stoffen zu

ernähren . Nur pflanzliche Beſtandteile mit ihrem Gehalt

an organiſchen Verbindungen , oder letztere aus den er⸗

ſteren dargeſtellt (63.1 B . Zucker , Stärkmehl , Oel u . ſ. w. )

können ihm ( abgeſehen von den animaliſchen Nahrungs —

mitteln , die ja wieder an die Exiſtenz der Pflanzenwelt

geknüpft ſind ) als Nahrung dienen . Und ſolche bietet

die unerſchöpfliche Natur , in reicher Fülle und großer

Auswahl dar , man muß ſich nur die kleine Mühe

nicht verdrießen laſſen dieſelben kennen zu lernen

und aus ihrer offenen Hand entgegen zu nehmen .

Aber ebenſo verſchwenderiſch iſt die Pflanzenwelt

in der Gewährung geiſtiger Genüſſe . Nirgends tritt uns

—

Nutzyflanzen
aus Mald und Flur .

die reine Naturſchönhei
als gerade in 101 heit wahrer und offener entgegen ,

Nichts iſt drinnen , nichts iſt drauß

Denn was innen , das iſt
50 ergreifet ohne Säumniß ,
Beilig öffentlich Geheimniß Göthe .

2 be enſhat iſt wie keine andere dazu

lich
et , ihre Jünger über das Alltägliche , Klein⸗

1154 eme ee deren Geiſt zu bilden

euchten und ſie zu einer richtigen Welt⸗
90UUn mit Vo let bringen . Die größten Geiſtesfürſten

00 15
iebe ſich mit der Natur und ihrer Erfor⸗

ſchung abgegeben . Treffend ſagt der naturkundige Göthe
in einem Briefe an Karl Auguſt :

Ste iſt ſicher
zunnigf

—8 „ wahr , mannigfaltig , lebendig ; man

mag viel oder wenig in ihr tun , ſich an einem Teil
hakten oder aufs Ganze ausgehen , leicht oder tief , zum
Schmerz oder Ernſt ſie treiben ,

i iſ i
8 n , immer iſt ſie befriedigend

und bleibt doch immer unendlich . Der Wie und

Denker , d
i

Naheuo⸗ Ruhige und Strebende , jeder findet ſeine

Und wenn KKummer und Sorgen den Menſchen
bedrücken , w 3 5

W9 mitAdſchß
ihn verfolgt , wenn Neid ihn quält ,

8 bſcheu ſich abvendet von d ichelei

Dane Ihun 1 55 des Treibens ſich nach Ruße ſehnt,
ihn hinaus

atur die beſte Tröſterin . Sie führ
auf

den ſtillen Wald, Ste 1 Ipre auf die blumige Au ,

ö ihm 1 Jeigt ihre tauſend Wunder ,

5 905 beWl 175 mit keiſer leiſer Hand
8 — *
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und gießt ihren ſüßen Frieden A1
e

1
eine wunde Bruſt . —

Aus einem Aufſatze von JJ . Trooſt , Wiesbaden .

Das Queckengras .
Der Quecken⸗Weizen . Die Mäuſe⸗Gerſte .

repens L, Agropyrum repens P . B .

Zur Familie d
8 2

herau läſtige A bi
( Gramineae ) zählt dieſes

aber an Zäune
aut . Auf Grasplätzen nders

Pflange 5 und Wegen kommt dieſe wentgbrachtel
iſt — em 15905 nze . Jahr vor . Die kriechende Wurzel
Strohhalm Ur N8eens etwas äſtig , von der Dicke eines

Blätter fühlen ſichotber , weiß und glatt . Die arünen
en ſich oberſeits von den ſehr feinen Wärz⸗
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eerrne

chen und auf den Nerven von feinen Stacheln beſetzt ,
j ind 25 — 5

eilwas ſcharf an . dieh Beurr⸗ 1
ife noch biegſamen ſeine Dienſte für die Krei

Oberfranken zur Verfügung .
aufrechter , ſteifer , doch zur ife no

di ind kahl , 4 — 5 blütig , zuſammen⸗
er , f 5

laufrecht ſtehend , ſich
drii arfen

gedrückt , an der ſcharfen
ind lanzettförmig , zugeJahre maßgebenden Handelsordnung angeſtrebt ,

kommen, ſo ſtellt der VBerband der Bayeriſchen Lebens —

50 em hoch , mit mittelſtelle , Landesſtelle für Gemüſe und Obſt München ,

ſe Niederbayern , Oberpfalz und

Es ſoll die frühzeitige Ausarbeitung der im nächſten
den

berü
i lütenſcheiden ſin 1

2 —5

erührend . Die N. . ſch itzten Blütenſcheibchen höheren Stellen mit einſchlägigen Münſchen näher getreten
Spinde

ſpitzt , 5 nervig , wie die zugeſpitzt 1

5 t : Die Granne des Blütenſcheib⸗
grannenlos oder begrann Oue Bitezeit it im

e
übertreffend .i mi

10
und Ausnützung iſt eine fdaß die rein beh

und mit Aufſchlüſſen an die Hand gegangen werden .

Es wird jetzt ſchon für wünſchenswert bezeichnet ,
ördliche Tätigkeit von der ge⸗

uni - — Juli . Die Verwendung 5 . Ote 3 88

57 U it Die Wurzeln , welche reich an Stärke⸗ſſchäftlichen Tätigkeit in der Weiſe getrennt

er ſind , können als Mehlf wird , daß die Bayeriſche Landesſtelle für Gemüſe und

mehl , Gummi und Zuck
benutzt oder zu Brot verbacken wert 0

Salbu
trocknet , fein zerſchnitten, gedörrt und

ehnedendnd Solches Mehl mit der 1 ene
mehl gemiſcht , liefert ein leichtes , lockeres , woh Poee
und ſehr nahrhaftes

„ Aus , 50 s Pfund
Wurzeln erhält man gegen

20 5 weißes ,

ſchwarzes Mehl und 4 — 5 Pfund Rfele
In der Landwirtſchaft liefern die 8

gutes und nahrhaftes Futter für 191 1 U000
vieh und geben die Kuhhe Leich tiche reitung ſind
Auch zur Bier⸗ und Branntweinbe

rzel dient als Getränke
Wu

(auch Queckenhonig,5 vrun 1.

Wgee bei barhclichen inſeohn⸗ilnece soe

Buuſtwerſchlofekemeſeloe⸗1175 ihren bedeutenden Schleim⸗
61 5 reizmildernd , gelind löſend ,

ganen und wirkt die
üllend

und Zuckergehalt einhüllen nährend . In den Apotheken

arntreibend und zu leich ernd

50 die Aueckenwurzeln unter dem Namen „ Gras

wurzel “ ( KRadix graminis ) geführt.

Sie iſt auf unbebauten Stellen , 15 fr en
aber nicht zu

Kerädztf k Aniu
9

miſtänden durch einen tiefen

gelangen und muß utenKulturboden geſchieden werden .

d W0 zwiſchen den Pflanzenorſoh orreff
6 Ja lieſert ſt 1 eobfte ſich für Felder welche

85 Futter, Biſonidan
8 15 1 05 ſie das Weg —

fleberſchwemm . Pod deſtodelt; auch zur Befeſtigung

15 meoſ,eSandbodens ( der Dünen uſw . ) iſ ſie ſehr

ſi
Unkraut auftritt , vertilgt

geeignet . Wo ſie als Akigenen von Aetzkalk , mit dem

man ſie durch ſiarke meſfugere Zeit ruhig liegen läßt ,

man ſie umpflügt u

bis ſie zerſtört iſt .

Mitteilungen des Bayer . Waldfrüchte⸗

gsverbandes.Lieferun

Entſchließung d wird

ld rüchtelieferungsverban wir

1. Der Bayeriſche, ch l chen Förderung , Bayerns
uch künftig an der

Jahre 1918 mit Hilfe ſeiner

den , nachdem ſie]] Obſt über ſämtliche Beſtellungen Entſcheidung trifft , Be⸗

zugserlaubnis erteilt und den Waldfrüchtelieferungsverband
mit der Ausführung der in den genannten Kreiſen zu

bewirkenden Lieferungen betraut , während der Verband

mit der Ausführung der einzelnen Lieferungen beſtimmte

Waldfrüchtehändler zu beauftragen , die erforderlichen

Frachtbriefe hinauszugeben , die Ausführung der Aufträge

ſowie die vorſchriftsmäßige Verwendung der Beförderungs⸗

papiere zu überwachen , überhaupt das rein Geſchäftliche

ſorgſam und gewiſſenhaft zu erledigen hätte .

Der Verband wird ſich beſonders Beſchaffung mög⸗

lichſt großer Mengen von Marktware und die Verſorgung

der Städte und Kommunalverbände mit ſolcher angelegen

ſein laſſen und hiewegen unverzüglich mit den bayeriſchen

Städten in Verbindung ſetzen . Auf die Bereitſtellung

genügender Mengen von Verſandmaterial iſt Bedacht zu

nehmen .

Es wird darauf aufmerkſam gemacht , daß ſich die

Zulaſſung zu vieler Großhändler mit den Intereſſen der

Allgemeinheit nicht vereinbaren läßt . Sie führt zu allzu⸗

großer Zerſplitterung , ſchafft Störungen im Aufkaufs⸗

geſchäft , führt zu unlauterem Wettbewerb und gefährdet

das ſo ſehr zu wünſchende Zuſammenkommen ganzer

Wagenladungen , namentlich von Marktware . Der Stück⸗

gutverſand ſoll im Intereſſe der Ausnützung des Fracht⸗

raumes auf das geringſtmögliche Maß zurückgeführt

werden .
2 . Es iſt dahin zu wirken , daß der Ankauf ſowie

der Poſt - und Bahnverſand der Privaten ausgeſchloſſen

wird . Die Sammler ſollen Alles an die Aufkäufer , die

Aufkäufer Alles an die Großhändler abliefern . Die un⸗

gemein ſtarke Nachfrage der Verbraucher nach Friſchware

hat in manchen Städten bereits zu einer Verbrauchsregelung

geführt . Dieſer ſtarken Nachfrage kann nur genügt

werden , wenn die Ablieferungen ſtramm betrieben und be —

aufſichtigt werden .

Für jene Frachtbriefe , die nicht verwertet werden

konnten , ſoll Erſatz der für ſie bezahlten Gebühren

beanſprucht werden .

Dem Vorſchlage des Verbandsmitgliedes Erich König

in München⸗Großheſſelohe betreffend den Ausbau des

Verbandes ſoll näher getreten werden . Ein aus 8 Mit⸗

gliedern beſtehender Ausſchuß ſoll die einſchlägigen Vorar —

beiten beſorgen und an die nächſte Hauptverſammlung mit ent⸗

ſprechenden Vorſchlägen herantreten .

5
So beſchloſſen in der zu Regensburg am 6 . Nov .

17 abgehaltenen Verſammlung von 57 Mitgliedern
ͤ Bayeriſchen Waldfrüchtelieferungsverbandes .

Die Mitglieder werden erſucht , Lieſeranten von

16

d .

15 ich im Näti
der eine

arteler n Hr 0weicen Sra
öffentliche Bewirtſchaftung der

Kiſten und Körben für Verbandsbezüge namhaft zu



machen oder , zur Einreichung von Angeboten an den

Berband ( Sitz Wernberg - Oberpfalz ) zu veranlaſſen .

Angeboten und Anregungen zum Antrag König
wird entgegengeſehen .

Landesausſchuß zur Verbreitung volkstüm⸗

licher Pilzkenntniſſe i . Königreich Sachſen beim

Landesverein Sächſiſcher Heimatſchutz .

Dresden⸗A . , Schießgaſſe 24 .

Leiter : Artur Hans .

Der Ausſchuß hat ſeit Herbſt 1916 die Einrichtung
von Pilzbeſtimmungsſtellen im Königreich Sach⸗

ſen planmäßig betrieben und in dieſem Jahre durch
Mitwirkung der Königlichen Amtshauptmannſchaften ,
deren Zahl auf 94 an ebenſoviel verſchiedenen Orten

gebracht ; 93 Herren leiſteten die dafür nötige Arbeit .

Soweit dies nicht durch die Pilzbeſtimmungs - bezw .
Beratungsſtellen geſchieht , wirkt der Ausſchuß durch Ein⸗

ſendungen und Hinweiſe in den Tageszeitungen , durch
Nachweis und Vertrieb guter Pilzſchriften . Er befaßt

ſich ferner mit der Vermittlung von Vorträgen , Beratung
bei Ausſtellungen , Ausleihe einer Lichtbilderreihe über

Pilze uſw .

Vermiſchte Nachrichten .

uns immer mehr dem theoſophiſ inen “

Heiſteenerſchen
heoſophiſchen Ideal vom reinen

Auch auf den Charakter färbt das ab . Waren die

Menſchen jemals neidiſcher und mißgünſtiger auf einen

guten Biſſen , den ein anderer ißt ? Der große Menſchen —
kenner Shakeſpeare wußte ſchon , was er wollte , als er

den Cäſarſprechen läßt : „ Laßt wohlbeleibte Männer um mich
ſein , mit kahlen Köpfen und die nachts gut ſchlafen . “

Und dabei findet die Regierun
ß

wib idet 2 g , daß wir noch zu

wohlgenährt ſind . Die Fettration wird herabgeſetzt .
Wie lange noch und wir dürfen uns alle jener

„ ſchönen Linie “ rühmen , die einſt das Schönheitsideal

i Ing fünt war . Rubens lebt ja nicht mehr . Das

onſt müßte er ſeine ganze Malerei aufſtecken .

Die Entfettungskur . Der Dichter Karl Stern —

heim hat die Geſchichte des Herrn Poſinsky geſchrieben .

Poſinsky iſt ein , wahres Ideal von Hamſter . Er hat

ſich reichlich mit allerlei Eßwaren eingedeckt und verbringt
nun ſeine Zeit damit , im Bett zu liegen und ſich zu

mäſten . Jeden Tag wiegt er ſich zweimal und ſtellt mit

ironiſcher Befriedigung jede neue Zunahme ſeines Ka —

davers feſt .
Wo dieſe Geſchichte ſpielt ? Geſchrieben iſt ſie in

Berlin , als ihren Schauplatz kann man ſich aber die

ganze Welt denken , denn überall gibt es Poſinskys , die

voll kühler Gelaſſenheit ihren Bauch polſtern und ſehr
befriedigt den Gegenſatz zwiſchen ihrer Wohlbeleibtheit
und dem Körperſchwund der anderen feſtſtellen .

Früher brachte es wenigſtens hin und wieder auch
ein armer Mann auf einen anſtändigen Bauch . Nicht
immer iſt der dickſte Bauch auch beim dickſten Geldbeutel

geweſen .
Die Zeit der Bäuche iſt vorbei , denn der Herr

Poſinsky iſt ein ſeltenes Exemplar und eben wegen

ſeiner Seltenheit das heimliche Ideal manches heimlichen
Epikuräers . Wo ſind die Bäuche blos hingekommen ?
Wäre es möglich , die allgemeine Gewichtsabnahme ſta —
tiſtiſch zu faſſen , wir würden ſtaunen , wieviel leichter die

Welt in dieſen Kriegsjahren geworden iſt .
Die ganze Welt iſt ein einziges Marienbad . Man

entfettet uns , ohne lang zu unterſuchen , ob wir es nötig
haben oder nicht . Wir werden entſtofflicht und nähern

Bũ ehe vſehau . —
Anleitung zurHäusliche Blumenpflege . Eine

955 25 15 dankbarſten Zimmer - und Balkonpflanzen

551 01 2 Schulz . Aus der naturwiſſenſchaftlichen
5 5 für Jugend und Volk vom Verlag Quelle

106 180 R4. 50 Zweite, verbeſſerte Auflage . Preis

655 9 Dieſes reich illuſtrierte Bändchen
9 u

205 Seiten in klarer , überſichtlicher Behandlung

1 Wie Pflanzen ; bei jeder einzelnen Art über

1 7 rdmiſchung, Waſſerverſorgung , Düngung ,
iſetzen , Schnitt , Vermehrung , Feinde und ſonſtiges

unterrichtend . Die einleitenden , allgemeinen Abſchnitte
handeln außer von den eb

ä
don en erwähnten Punkten auch

97 oſen, uten tz 13 der Wabeemgüne
on ind Kübeln und beſonders aus⸗

Treiben der Zwiebel⸗ und Wensn
1 85 de grüne und bunte Natur

e gen Slichkeit nicht entbehren will , und wer

Wuurerenmduntdenen denercheſn un

irger und unnötige Koſten zu

e Sluhener ie ſich der Leituag 9 0ſo mch⸗
Büchleln orlent

5 an, wie er aus dieſem ſchmucken

Ich will verſuchen , ob ich Prof .
noch beſorgen kann ; event . ſende

Gruß .

Vriefkaſten .

Fr . B. F. —g , Starnber3 S. § . —g , erg .
Berpell , Präparieren der Rutpilze
leihweiſe mein Privatexemplar .

H. Dinand , Mannh . 2
Jas ,

utzpflanzen⸗ muß im heurigen
Ihre Mitarbeit hochwillkommen .

Herrn m E. m Beckn Ul E. M. —y , Be
Pilz und Kräuterfreund“ W
eingezahlt werden und beträgt pro Di
Fuſtellung , alſo Mk . 1. 40 bei direkter

Berrn R . R . —
Februarheft .

Sie haben Kecht , die Abteilung⸗
Jahre beſſer ausgebaut werden .

Das Feitungsgeld für den
auf das Poſtſcheckkonto Nr . 46⁵
erteijahr Rk . 1 . 25 und 15 Pfs⸗
Fuſendung vom Verlag

Beitr 8 842Beitrag ſehr erwünſcht , vielleicht für

Herrn D. 5 6
Dank ! Ich bitee n Für Intereſſe und Mitarbeit beſten
für die Märznummer inſendung des Artikels über Hyph . capnoides

Kartoffelmehls ſo un
karat mich, daß Innen die Herſtellung de⸗

Adreſſen von Pithfre Autsen, Für Empfehlung und Mitteiluug der

Sache
Freunden jederzeit dankbar im Intereſſe unſerer

Verlag von A. Benning jr . , Druck von F. 7 28 — —Beißwanger , beide in Nürnberg



Umſonft freundes.
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Poſtſcheckkonto
des Pilz⸗ u . Kedimeefreund
( Auguſt Henning jun . ) iſt die

4636 Nürnberg .

Die Leſer können die fällige Bezugsgebühr pro

Halbjahr Mk . 2 . 50 und 30 Pfg . Beſtellgeld

bei direkter Zuſendung bei jeder Poſtanſtalt per

Zahlkarte ſpeſenfrei einzahlen . Vorgedrucktes

Formular erlauben wir uns beizulegen .

Rabenhorſt L .

Verzeichnis

von alten und neuen Schriften über Pilz⸗ und

Pflanzenkunde .

Migula W . Neueſte Kryptogamenflora . 3 Bde .

Mück ' s prakt . Taſchenbuch . Band 12, Eßbare Pilze ,
Band 13 , Giftige Pilze , pro Band 0,70 Mk .

Müller G . l . Phanerogamen geb . 4 . 80 Mk .

togamen geb . 4Mk .

Nees v , Eſſenbeck , Henry und Bail .

Pilze . Bonn 1757 —58 .

W . Pilze und Schleimpilze . Ein Beitrag
zuriu Pilzflora des Fichtelgebirges . Wunſiedel 1900 .

( Ad . Beer ) .

Nießl G . Pilze und 1 von Mähren und

Oeſterr . Schleſien . Brünn 1871 .

Nietzſchke Th . Die Kernpilze Deutſchlands .
1867 — 70 .

Obermayer . VW . Pilzbüchlein . Band 1 . u . 2 . 401. 50 Mäk.
Oerſtedt A . S . Syſtem der Pilze , Lichenen und Algen .

Leipzig 1873 .

Peyritſch J . Beiträge zur Kenntnis der Laboulbanien .

Das Syſtem der

Neger ,F

Breslau

Schaeffer J . C.

II . Kryp⸗
Schnegg H. Dr .

berſchicken wir an alle Intereſſenten eine Rummer des Pilz⸗ und Wuukr,
Teilen Gie uns die Adreſſen der Ihnen bekannten Pilzfreunde mit .

Auuueeeeee

Pilzmerkblatt . Die wichtigſten , eßbaren und ſchädlichen
Pilze . Bearbeitet im kaiſerl . Geſundheitsamte .
Hiezu eine Pilztafel mit farbigen Abbildungen .
Preis Mk . 0 . 25 .

Pringsheim N . Weitere Nachträge zur Morphologie
und Syſtematik der Saprolegniaceen .

Raſchkes naturgeſchichtliche für Schule u . Haus .
I . Pilze Mk . 2 . 00 . Giftige Pilze Mk . 2 . 00 .

Kryptogamenflora von Deutſchland ,
Oeſterreich und der Schweiz . Leipzig 1844 .

Rees M . Botaniſche Unterſuchungen über die Alkohol⸗

gährungspilze . Leipzig 1870

Richen A . Die Blätterpilze ( Agaricuceae ) Deutſchlands
und der angrenzenden Länder . 2 Bde . 1500 Arten
beſchrieben . 700 Arten abgebildet Mk . 58 .

Röll Jul . Dr . Unſere eßbaren Pilze . Mk . 2 . 20 . 1912 .

Roſtafinski J . H. v . Verſuch eines Syſtems über
Straßburg 1873 .

Fungorum , qui in Bavaria et Palati -
IV . voll .

Myceetocoen .

natu eirca Ratisbonam nascuntur , icones .

Natisb . 1762—- 74 .

Schlechtendal D . F . L . Flora von Deutſchland . 30 Bde .

Schlitzberger . Unſere häufigen eßbaren Pilze , Tafel in

Farbendruck mit Text . Mk . 1. 60 .

Unſere Speiſepilze . Mk . 2 . 20 .

— Die eßbaren Pilze und deren Bedeutung für
unſere Volkswirtſchaft und als Nahrungsmittel .
Mk . 1 . 20 .

— Die deutſche Edelpilzzucht . Mk . 1 . —

— Merlkbatt für die Giftpilz . 0,25 Muk .

— Unſere Giftpilze und ihre eßbaren Doppelgänger.
Preis 1 . 80 Mk .

Schneider W . G . Die in⸗ und an
Mueßten ſchmaro⸗

tzenden Pilze . Breslau 1871 .
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Schreiber . Wandtafeln der eßbaren und ſchädlichen
Pilze . Mk . 7 . —

— Pilze . 20 Farbendrucktafeln mit 40 naturgetreuen
Abbildungen . Mk . —. 75

AI W
Werbt für eure Zeitung , 85

40den „ Pilz⸗ und Kräuterfreundll ! “ ;
damit das in une Zeit keimende noch ſchwache Myzel der viel zu wenig bekannten , doch ſo not⸗ 5
wendigen Fachſchrift zum feſten Dauerlager bei allen Naturfreunden werde , in weitem Hexenkreiſe durch
alle deutſchen Gaue ſich entwickele und die monatlichen Fruchtkörper mit jedem neuen Heft ſtets neue Er —

kenntnis , Anregungen und Wiſſenswertes auf dieſem jungfräulichen intereſſanten Gebiete ausſporen können . 3
f5



—

Schroeter J .

Schüler C . Die Champignonzucht .

Schulz G
E . F . Natur⸗Urkunden . Heft 4 . Pilze .

1M

Weinmann J , W .

Bilder in Cohns Kryptogamenflora i

Schleſien . J. 1885 . —89 .
f in

Die Brand - u. Roſtpilze Schleſiens . Breslau 1873 .

1 Mk .

Sorauer 59
Handbuch der Pflanzenkrankheiten . Berlin

187.
Sturm 3. Deutſchlands Flora in Abbildungen nach

der Natur mit Beſchreibungen .

. Taſchenbuch der wichtigſten eßbar

Syudon. ffigen Pilze . Mik . 1 . 50 .

asne L . R . Seleta Fungorum Karpologiae Ill . voll .

Pariſiae 1861 —65 .
1 *

Tubeuf , Dr . Carl Freiherr v . Eine Sammlung ko —

lorierter zu Unterrichtszwecken beſtimmter Tafeln .

flanzenkrankheiten durch kryptogame Paraſiten

Pirklahe 16 . 00 Mk .
Paraf

Unger E . Unſere wichtigſten Pilze .

er Joh . Alfred . Unſere eßbaren Pilze( SchwäUlſam 170 W
Pilze ( Schwämme )

1798 —1862 .

Waelde Ad . Pilzbüchlein . Mk . 1 . 50

ter Ernſt , Prof . Taſchenbuch für deut 17Waltef
amler . Mik . 1 . 25 . 1917 .

für deutſche Pilz

nstorf C . Kryptogamenflora der M 8*
8 1 Geheftet 20 W a Branden⸗

erbauer O . Die Pilze Norddeutſchlands mit be⸗3
ſonderer Berückſichtigung Schleſiens .

0

Weichers Naturbilder . Mk . 12 . —.

Phytanthoza — iconographia oder

Vorſtellung etlicher tauſend einheimiſch - und aus⸗

ländiſcher Pflanzen , Bäume und Früchte . 1735 .

endiſch
E . Der Champignon von der Spore bis

Conſum . Broſch Mk . 3 . —

Wigand A . Zur Morphologie und Syſtematik der

Gattungen Trichia und Arcyria .

Wilsdorf . Kurze Anweiſung über Wert , Sammeln

und Verwertung der Pilze , zugleich Führer durch

Archidiaͤkomus Wilsdorf ' s Großenhain Pilzaus —

bezicht man den Filz - und Kräuterfreund ?
Ab Januar auch bei der Poſt , beim Verlag , oder bei den Buchhandlungen .
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Winter G . Bilder in Rabenhorſter Krytogamenflora
Deutſchlands . 1881 —83 .

— Die deutſchen Sordarien . K

Wolff R . Der Brand des Getreides , ſeine Urſachen
und ſeine Verhütung . 1874 .

Wünſche O . Die verbreiteſten Pilze
Gebund . 1 . 40 1896 .

— Die Kroptagamenflora . Mk . 1 . 20

— Die Pilze . Mk . 4 . 40 1877 .

Zellner J . Chemie der höheren Pilze . Mk . 9 . —

Zimmermenn O . E . R . Das Genus mucor . ( Oſter⸗

programm der Realſchule J. Ord . zu Chemnitz 1871 . )

Deutſchlands .

( Wir bitten um Einſendung weiterer Literaturnachweiſe . )

Auskunft über den Bezug der hier angeführten

Bücher erteilt

Verlagsbuchhandlung Hiſtoriſcher Hof ,

Auguſt Henning jr . , Nürnberg , Tucherſtraße 20 .

( Gegründet 1890 ) Tel . 7455 .

V

Pilz⸗Kochbücher.
ITmrcnmrmnmnee unmrnnn

GrambergE . u . E . : Kleines Pilzkochbuch für

Kriegs⸗ und Friedenszeit . . 60 Pfg .

H er rmann E . : Pilzküche 75 „

Maku . : 100 Pilzrezepfte 50 „

Klingemann . : 125 neue Gemüſe⸗

und Pilzgerichte . 30 „

Voigt E . : Einfache u . feine Pilzlüche 25 „
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Sie machen keinen Spaziergang umſonſt ,

0 Monatsſchrift des „ Pilz - und Kräuterfreund “ ſind . Neben der wiſſenſchaftlichen Beſchäftigung mit

4 unſeren Pilzen , Wildgemüſen und Heilpflanzen macht dieſe Zeitſchrift auch auf deren große Verbreitung

3 und vorteilhaften Verwendungsmöglichkeiten aller Art , in Küche und Haus aufmerkſam . Verlangen

3 Sie Probenummer vom Verlag A . Henning , Rürnberg , Tucherſtr . 20 . — Halbjährlich nur 2 . 50 Mk .

S1
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Fischmehlfutter D .c.
Unentbehrliches Beifutfer Zur Rufzucht
und Mast von Schweinen und Geflügel .

Preis per Zentner 38 Mk . frei Bahnhof Hamburg .

Norddeutsche Nährmittelwerke 99 , Hamburg 30 . V. c .

KWECCCCCCCCC. C. . . . . . . . . . . .

—

Probepostkolli 4 . 50 Mk .

—
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Clichees , Salvanos ,
Eeichnungen

über

Pilze , Heilkräuter , Wildge -
müse , Beerensträucher etc .

Kauft

Verlas „ Pilz - und Kräuterfreund “
Närnberg , Tucherstraße 20 .
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der Schlager der Meſſe , ſind wieder eingetroffen.

Jeder Topf verwendbar .

Walter Keller , Leipzis - Lindenau ,
Lütznerstrasse 46 .

zu billigſten Tagespreiſen

Berthold Fantl ,
Furth i . W .

Garantiert friſch getrockn .

Pilze kauft jedes
Zuantum

Vav
yrmanter Fermentwerkaen

QQe

Aadldtüduuddtachhͤcuubu
EI

geebeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
EERZAEIEEEeeeeeneen

43A
——— E¹E R 81 rd R E F

E Mit Kostenvoranschlägen für 28
＋2
4— —

— — — —er Art üchen - IIII J E 5Gewürze aller ? 1t
— Kuchen 1 . nScra 4Kräuters Tafel - u . Geuwürz - Salze

fIsten i
ij 4E en wir gern zu Diensten .

—
—Ronservierungspräparate 8 5 35 1585

unbekannte Firmen bitten 4A ei ͤ
ichzeiti„ Eldorado “ Pökelsalz

Sal Iinsendung des Betrags .alpeter - Präparate .
412

4IE Verlag des —
1 5 *Federbach - Stuttgart 1 „ Pilz - und Kräuterfreundes “ . 4

2 2 5
alatddadkhtddnnttnmtnmnltentgntnntfttnttftnttemneeirmeddſſaßſſ =emeeee . eeeeeeeeeeeeeeeen

reen
i

ee

2

*

*

*

31

8

*

FFRR

— . — . —eeeeeeeeesssessess
—99 ——

f für Geflügel , Schweine ,
Steinpilze Tutter Hude, billig . Liſte frei .

Virkenpilze Graf , Futtermühle , Auer⸗
Speiſepilze bach , Heſſen .
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Iluſtrierte Mlonatsſchrift füt praktiſche und wiſlenſchaftliche Pih⸗ und Kräuterkundt.

und 3

uterfreund
Herausgegeben unter Mitwirkung von Botanikern und Pilzkundigen .

Der „ Pilz⸗ und Kräuterfreun
Verlag .

Heft 9 .

Streifzüge durch den Pilzwald .
Mit Abbildungen .

vVon Bermann Findeiſen , Meißen .

II .

Der Mai iſt gekommen ,
Die Bäume ſchlagen aus —

Da bleibe wer Luſt hat
Mit Sorgen zu Baus .

So ſingt der Dichter und wir Pilzfreunde nehmen uns

das auch zu Herzen . Sorgen haben wir jetzt alle genug , aber

die laſſen wir ruhig zu Hauſe und fühlen uns auf einige

Stunden leichter und wohler auf unſeren Pilzſtreifzügen .
Die Sonne ſcheint ſo prächtig und fröhlich wandert es

ſich am taufriſchen Mor⸗
gen . In allen Farben
des Regenbogens blitzt es

uns aus den an den Gras —

halmen hängenden Tau —

tropfen entgegen . Bald
hat ſie die Sonne aufge —

ſogen und wir können nun

im graſigen Wieſenweg

nach dem nahen Walde

einbiegen ohne befürchten
zu müſſen , allzufrüh naſſe

Füße zu bekommen , denn

unſere Kriegsſtiefel möchten
wir nicht auf eine allzu
harte Probe ſtellen . Bald
taucht eine Pilzgruppe im

Graſe zu unſeren Füßen
auf. “ Es iſt der Büſch e⸗

iide Schwefekkopf ,
Hypholoma fasciculare Schwefelkopf.
Huds . Es iſt zwar keine

ſo ſchöne Gruppe wie ſie der Büſchelige Schwefelkopf

89785
ſeine Maſſenhaftigkeit an alten

aber die am Wegerande vor uns

in ihrer geringen Anzahl ihre Hauptkennzeichen um ſo

Nürnberg , 15 . März 1918

Stöcken häufig bildet ,
ſtehenden Pilze laſſen

d “ koſtet pro Halbjahr Mk . 2,30 bei freier ZHuſtellung durch den Buchhandel , die Poſt oder direkten Bezug vom

Inſerate koſten die vierſpaltige Petitzeile ( oder deren Raum ) 50 Pfg . Bei Wiederholungen Rabatt .

1. Jahrgang

beſſer wahrnehmen als in allzudichter Maſſigkeit vereinigte .

Siehe Abbildung . Faſt halbkugelich in ſchön ſchwefelgelber

Farbe ſchauen die jungen Pilze aus dem Graſe heraus ,

in der Mi ' te ſind ſie dunkler bis gelbrötlich . Ein Pilz

ſitt dicht am andern , ihm den Platz ſtreilig machend .

Sie werden bis 5 em breit . Wir nehmen einige auf

und finden , daß bei den ganz jungen die Blätter ſchwefel —

gelb find , dann werden ſie grünlich und bei älteren

Eremplaren unangenehm ſchwärzlichgrün . Der hohle ,

gelbe Stiel trägt in ſeinem oberen Teile als Ueberreſt des

Schleiers , der anfangs die Blätter verdeckte , einen zarten

Ring , der bei alten Pilzen ſchwärzlich ausſieht . Bei dem

umgelegten großen Pilze auf unſerm Bilde iſt er deutlich

ſichtbar . Das Fleiſch iſt gelb . Der Büſchelige Schwefelkopf

gilt als ſchwach giftig . Schwere Vergiftungsfälle ſind

ihm wohl kaum nachzu —
weiſen . Da der Geſchmack
ſehr bitter und der Geruch
unangenehm iſt , geraten
wir nicht erſt in die Ver —

ſuchung eine größere Koſt —
probe zu machen .

Anders ſteht es mit

dem Ziegelroten Schwe —
felkopf , Hypholoma late -

ritum Schaeff den wir ſpäter
an einem Baumſtumpf ſent⸗

decken . Eine ganze Anzahl
Pilze kommen dicht neben —

einander hinter der Rinde

der abgeſägten alten Fichte
heraus und bilden einen

dichten Büſchel . Man kann

dieſen eßbaren Schwefel —
kopf von dem giftigen oder

mindeſten ungenießbaren

38 ganz gut unterſcheiden .

Der Kopf iſt viel fleiſchiger , der Stiel iſt voll und kräftiger ,
er ſieht oben gelblich aus , nach unten bräunlich werdend .

Meiſt iſt der Stiel , der auch den Reſt des anfangs die

Blätter verdeckenden Schleiers als Ring trägt , nach unten

Phot 65 Findeiſen , Meißen .
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merklich dünner . Wie ſchon der Name beſagt , herrſcht bei

dem Kopfe die ziegelrote Farbe ſtark hervor , während das

Gelb zurückſteht und nur nach dem umgebogenen Rande

zu wahrnehmbar wird .

Ein großer Unterſchied iſt an den Blättern zu be⸗

obachten . Sie ſind nicht grün , ſondern weißlichgelb ,

ſpäter olivenbräunlich werdend und ſtehen dicht . Das

Fleiſch iſt hellgelblich . Der Geſchmack iſt roh zwar auch

ein wenig bitter , aber der Geruch iſt angenehm . Bis in

den November hinein haben wir Ausſicht den Ziegelroten
Schwefelkopf zu finden . Die jungen dickköpfigen Exem⸗

plare kann man bald mit Sicherheit von der anderen

Art unterſcheiden und wer beide Arten gleichzeitig in der

Hand hatte , und ſich die Unterſcheidungsmerkmale ein⸗

prägte , kann ihn unbedenklich mit nach Hauſe nehmen .

Hurra ! Heute abend gibts Pilzſuppe , ruft plötzlich

meine Tochter , die ſich ſeitwärts in die Büſche geſchlagen

hatte . Da hat ſie ſicher das Stockſchwämmchen ge⸗

ſunden . Es war richtig Pholiota mutabilis Schaeff .

Schnell rufe ich meine Begleiter zuſammen , die ſchon bei

1
1

dem Büſchligen Schwefelkopf nach deſſen Doppelgänger ,

dem Stockſchwamm und ſeine Unterſcheidungsmerkmale

gefragt hatten . Ein auf⸗

kann . Wir bringen ein ganzes Gericht von dieſen herrlichen
Suppenpilzen , die ſich auch ſehr gut trocknen laſſen , mit

nach Hauſe und die Mutter nimmt ſie ſicher ſchmunzelnd

93 360 000 ſind ja markenfrei ! Es ſcheint , daß die an

arten Stöcken gewach ſener ſchme
ſi

8
05

0 K Gote wohlſchmeckender ſind , als

Auf einem Abraumhaufen finden wir ei anze

Anzahl eiförmige Schüſſelchen , 10 Rlorten Au W0
förmige ſind darunter von 2 bis 10 em Breite . Ihre

Farbe iſt immer ſchmutzig bräunlichgelb , die Außenſeite

95155
Der Rand iſt unregelmäßig eingeſchnitten . Es

iſt der Blaſige Becherling beziza vesiculosa . Er
iſt eßbar , aber wir nehmen in nur mit , wenn wir ihn an

einem ſauberen Orte finden . Denn oft finden wir ihn

auf Dünger - und Kompoſthaufen , wo wir ihn der Un —

appetitlichkeit wegen gern ſtehen laſſen .

010 0 Miartd en wir an einem Straßengraben

kleine fial 915 iglehmiger Böſchung . Ueberall ſtehen

nöch 885 äpfchen von 3 . 6 em Breite ; auch einige

deimißke verbogenem Rande ſind

Uieie
ie Farbe des ganzen Pilzes iſt kaſtanienbraun ,

n wie außen . Das iſt der Kaſtanienbraune
Becherling . Die kleinen

merkſamer Beobachter

kann beide eigentlich nicht

gut verwechſeln . Da dicht

neben der vor uns ſtehen —

den prächtigen Stock⸗

ſchwammgruppe ( ſiehe Ab⸗

bildung ) auch der Büſchlige
Schwefelkopf zu ſinden

war , hatten wir die beſte

Gelegenheit zu einem Ver —
gleich . Sehr häufig findet
man den Schwefelkopf

auch in ſolchen dichten

Gruppen an alten Baum —

ſtümpfen und Wurzeln ,

doch iſt der Unterſchied in

der Farbe ganz auffallend .
Das vorherrſchende Gelb

und die grünlichen Blätter

des Schwefelkopfes fallen
beim Stockſchwamm ganz fort , da bei demſelben die leder —

braune Farbe in allen Teilen überwiegt . Die

Hütchen ſind lederbraun , nach der Mitte zu manchmal etwas

ins rötliche ſpielend . Rings um den Vand herum läuft

bei friſchen Exemplaren meiſt eine mehrere mm . breite
wie wäſſerig ausſehende , hellbraune Zone . Auch das

Fleiſch iſt bräunlich und wäſſerig .
Die Blätter ſind ebenfalls braun , erſt hellbraun ,

ſpäter roſtbraun , alſo nie gelb oder grünlich , wie bei dem

Schwefelkopf . Beſonders leicht kenntlich iſt der Stiel ,

unten ſchwärzlichbraun , nach oben heller . Oben trägt er

einen feinen ſchwärzlichbraunen Ving , wie an den um⸗

gelegten Pilzen auf unſerem Bilde deutlich ſichtbar iſt .

Unterhalb dieſes Ninges iſt der Stiel auffallend mit feinen

ſparrig abſtehenden Schüppchen beſetzt .
8

der Name Stockfchüppling . Im Sachſen - Altenburgiſchen

fand ich , daß man ihn allgemein mit dem Namen Lipects⸗
chen bezeichnete . Der vor uns ſtehende Stock war ringsum

mit den Pilzen beſetzt und machen wir uns daran ſie

vorſichtig abzuſchneiden und finden , daß der alte Baum⸗

ſtumpf ſchon ſo weit zerſetzt iſt , daß man ſtellenweiſe

gleich tief mit den Fingern das morſche Holz eindringen

Stockſchwamm .

kleinen

Daher wohl auch

laſſen wir ſtehen , aber die

größeren , von denen wir

weiterhin noch eine ganze

Anzahl finden , nehmen

wir mit , denn wir können

ſie ſowohl in friſchen , wie

getrockneten Zuſtande ver⸗

werten . Aber wir müſſen
ſie ſorgfältig beim Ein —

packen behandeln , denn

das wachsartige Fleiſch
iſt leicht brüchig . Als

wir eins der größten Ex —

emplare aufnehmen , um

es genauer zu betrachten ,

ſtößt uns ganz plötzlich
ein kleines Rauchwölkchen
aus dem Innern des

entgegen . Der

5 Pilz hat ſeine Sporen ,

160 ber A5 1 feinen, Samenſtäubchen, 8bebla
die Samen 5 5 1 damit an andrer Stelle

wenn
05 auf geeigneten Nährhopn P Wudel

hähen A ſchon einen ziemlichen Weg hinter uns

Stück abzuſchn Feir
dul auf den Heimweg . Um ein

zuſchneiden , gehen wir einen Feldrain entlang ,

Phot . B. Findeiſen , Meißen .

655. i0 Reihe Kirſch - und Birnbäume ſtehen . Schon
n 5 ich an einer Anzahl Bäume große gelbe

fil 1550 8 160 müſſen Schwefel⸗Porlinge ſein /

0001 neſchöner Fund auf dem Heimwege . In allen

und Wihhi endöe 0 10 310
geformt , klumpen - fächer — 5

lbkr .
8152 Ane

mit einander U chſen⸗Füben ſt nnn

Uſb Fee , dorcebacd o Heblee
uf an die

Aeſte . manchmal auch ar
ö

fe n hetauswachſend . Die FardeI keuchtend
19 oben oft brangefarben angelaufen nament —

00 l An der Unterſeite befinden ſich feine ver⸗
geſtaltige , ſchwefelgelbe Röhrenmündungen . Das

Fleiſch iſt im Jugendzuſtand gelb und käſeartig , im Alter



wird es weißlich und iſt leicht zerreiblich . Die alten Pilze
können zu Pilzmehl zerrieben werden ; die jungen geben

wie ſaure Leber zubereitet ein gutes Gericht . Wer ſie einmal

genommen hat , läßt ſie ſicher nicht mehr ſtehen . Leider

werden die Schwefelporlinge , Polyporus sulphurens Bull .

heute noch viel zu wenig beachtet . Die meiſten Pilz⸗

ſammler gehen mißtrauiſch an ihnen vorüber ; rohe Burſchen
zerſchlagen ſie meiſt mit ihren Stöcken und ſo wird

Nahrungsmittelverſchwendung geteteden , die doch jetzt ſo

ganz unzeitgemäß iſt .
948 Fortſotzung folgt ,

85
Die Knollenblätterpilz

Von Eugen Gramberg , Königsberg in Pr .

In den Nummern 2 und 3 des Pilz⸗ und Kräuter —
freundes ( 1917 ) finden wir — auf dem Umſchlag — eine

Zuſammenſtellung von Pilzvergiftungen aus dem ver —

gangenen Herbſt , die eine erſchütternde Sprache reden .

Und doch handelt ſich ' s bei den etwa 40 Todesfällen

nur um Nachrichten , die lediglich aus einem Teil Süd⸗

deutſchlands ſtammen und keineswegs auf Vollſtändigkeit
Anſpruch machen . Man kann mit ziemlicher Sicherheit
annehmen , daß ſich in jedem der Kriegsjahre in Doutſchland

hunderte von Todesfällen durch Pilzver⸗
giftung ereignet haben . Spielen doch jetzt bei der

Jahre hindurch andauernden Lebensmittelknappheit die
Speiſepilze als billiges , in vielen Fällen ſogar umſonſt

zu erlangendes , nahrhaftes und wohlichmeckendes Gemüſe

eine weitaus wichtigere Rolle als in Friedenszeiten . In

allen Wäldern unſeres weiten Vaterlandes findet man

jetzt zu geeigneter Zeit zahlreiche Pilzſucher , die ſich in

früheren Jahren nie um das Einſammeln der Schwämme
gekümmert haben und daher auch nur mit geringen oder
gar keinen Kenntniſſen an dieſe ſo angenehme und ein⸗

trägliche Beſchäftigung gehen , bei der man ſich nur zu

bücken braucht , um koſtenlos N hrungsmittel einzuheimſen .
Finden ſie reichliche Mahlzeiten und haben ſie hierbei

das Glück , ſich nicht an giftigen Arten vergriffen zu

haben , ſo ſteigert das natürlich ihre Unternehmungsluſt,
ebenſo wie die ihrer Nachbarn und Bekannten . Und
ſorglos wird jetzt eingetragen , was der Wald in o reicher

Fülle bietet . Klein und Groß beteiligt ſich mit Luſt und

Eifer an der Schwammerlſuche , wenn ' s auch an ſachver⸗

ſtändigem Rat fehlt . Soviel weiß man d un doch, daß
man nicht etwa Fliegenpilze einſammeln wird , und ſchließ⸗
lich iſt die mitgekochte Zwiebel oder der ſilberne Löffel
ein untrügliches Schutzmittel . ̃ D n·

arglos die leckere Mittagsmahlzeit verſpeiſt . und wenn

nun ſpät am Abend oder gar erſt am nächſten Morgen
die ſchrecklichen Anzeichen einer Knollenblätterpilz Ver⸗
giftung ſich zeigen , ſo vermag ärztliche Hifte meiſt nichts
mehr auszurichten . Nicht ſelten erliegt die ganze Familie

So wird nun zu Hauſe ,

95

nach 3 — 6 Tagen unter furchtbaren Qualen dem tückiſchen

Pilzgift .
Wie iſt dieſer Gefahr abzuhelfen ? Wie lehrt man

das Volk die Knollenblätterpilze kennen ? Es kann ohne
weiteres angenommen werden , daß die große Mehrzahl
aller Pilzvergiftungen lediglich den drei Knollenblätter —

pilzen zuzuſchreiben iſt . Dieſen gegenüber ſind alle

andern Giftpilze verhältnismäßig unſchuldiger Natur und

verurſachen nur einen kleinen Bruchteil der tödlichen

Vergiftungen , während auf das Konto der Knollenblätter —

pilze wohl di aller Todesfälle entfallen . Der

Genuß verdorbener Speiſepilze führt dagegen meiſt
nur zu mehr oder weniger ernſtlichen Ekrankungen . So

ſtehen wir alſo vor der wichtigen Frage , wie die Kenntnis

gerade der Knollenblätterpilze allgemein im Volke zu

verbreiten ſei . Die Hauptſchuld an der mangelhaften

Bekanntſchaft breiter Volksſchichten mit dieſen gefährlichen

Giftpilzen trägt die Pilzliteratur , ſowohl die wiſſenſchaft —

liche wie die p' puläre . Hereſcht doch über die Auffaſſung ,

Abgrenzung und Benennun derdrei in Betracht kommenden

Arten : des gelblichen , grünen und weißen

( Frühlings - ) Knollenblätterpilzes ( Amanita mappa

Batsch ( eitrina Schäff . ) , phalloides Fr . ( viridis Pers . )

und verna Bull . ) im größten Teil der Fachliteratur eine

unglaubliche Verworrenheit . Die Mehrzahl
der Pi zbücher kennt nur einen Knollenblätterpilz , der

nach Bulliards uncümlichen Vorgange Amanita bulbosa

genannt wird . So iſt es in den Werken von Raben⸗

horſt , Winter , J . Schröter , G . Lind au , 3 .

Rotmayr . G . Hahn ( Pilzſammler , 1993 ) bildet Am .

mappa und phalloides richtig ab , nennt aber Am . mappa :

phalloides oder bulbosa , während er A. phalloides als

Barietät viridis auffaßt . Ebenſo verfährt K . Schwalb

( Buch der Pilze , 1891 ) im Text , bildet jedoch nur Am . mappa

und zwar jämmerlich ſchlecht ab . P . Kummer ( Führer
in die Pilzkunde , 1882 ) beſchreibt A. mappa und phal -

loides gemeinſam , benennt dies Sammelſurium aber

phalloides odee bulbosa , da gegen faßt er A. verna als

eigene Art auf . W . Obermayer ( Pilzbächlein ) ver —

fährt ebenſo , läßt aber den Namen bulbosa und die

Art verna fort . O . Wünſche ( die Pilze , 1877 ) be —

ſchreibt ſowohl mappa wie phalloides , aber beide ſehr unklar

und falſch und teennt verna als Varietät von phalloides ab .

H. O . Lenz ( Aufl . 1890 , bearb . v . Wünſche ) gibt wiederum

nur die Beſchreibung des „ einheitlichen “ Knollenblätter —

pilzes , den er phalloides oder bulbosa nennt , wogegen er

nur den gelblichen ( ſehr ſchlecht ) abbildet . W . Migula ,
1912 bringt gute Bilder aller drei Arten , beſchreibt aber

nur ſehr verworren die eine Sammelart bulbosa , der er

die übrigen Arten als Synonyme anfügt , worauf er ſie
noch in die 4Formen albida , grisea , citrina und viridis

ſpaltet . Im Pilzmerkblatt des Kaiſ . Geſundheits⸗
amtes ( von Dr . Lange verfaßt ) werden A. phalloides und

mappa zuſammengeworfen und gemeinſam beſchrieben ,
was natürlich auf keine der beiden Arten paßt . Ebenſo
unklar erſcheint die Abbildung , die weder die eine noch
die andre Art erkennen läßt , alſo „ neutral “ bleibt . Am .

verna wird nicht erwähnt . Man ſtelle ſich vor , wie ver —

wirrend ein ſolches Merkblatt , das in ungeheurer Zahl
von einer Geſundheitsbehörde im Bolke verbreitet wird ,
in Bezug auf die Kenntnis der gefährlichſten Giftpilze
wirken muß ! P . Sydow ( Taſchenbuch , 1905 ) bringt

zwar recht gute Bilder der drei Knollenblätterpilze ,
iſt aber in der Benennung verworren und abweichend ,
indem der grüne Knollenblätterpilz als phalloides , bul -



bosaà oder mappa , der gelbliche als citrina hingeſtellt
wird . H. Schnegg ( Unſere Giftpilze , 1916/17 ) bringt

ein ſehr unbeſtimmtes Bild von Am . mappa , nennt ihn aber

A. phalloides mappa . Den grünen Knollenblätterpilz erwähnt

er garnicht , ſondern vermiſcht deſſen Diagnoſe mit der des

gelblichen und nennt dieſe Miſchbeſchreibung , die natürlich

auf keine der beiden Arten genau paßt , einfach : Knollen⸗
blätterpilz . Den weißen Knollenblätterpilz dagegen trennt

er als Art ab , benennt ihn jedoch Am . phalloides verna .

In dem verbreiteten „ Führer für Pilzfreunde “ von

E . Michagel wird in den drei erſten Auflagen ( 1895 —

1902 ) Am . bulbosa ungeteilt behandelt und gleichzeitig als

Am . phall . bezeichnet ; abgebildet erſcheint aber nur mappa .

In der 4 . Aufl . ( 1903 ) werden zwar Am . mappau . phalloides

richtig abgebildet ,
und ebenfo , ohne unterſchieden zu werden , beſchrieben .

In der Neuausgabe 1917 endlich erhält A. phalloides ein

beſonderes Bild und eine geſonderte Beſchreibung . Gleich —

zeitig bleibt aber das alte Miſchbild beſtehen und heißt

unentwegt A. bulbosa . A. verna wird nicht genannt .

Doch genug ! Man ſieht wohl aus dieſer Ausleſe

zur Genüge , wie groß die Konfuſion auf dieſem Gebiet

iſt , und daß es Nichtkennern unmöglich iſt , aus ſolchen

Werken Klorheit über die allerwichtigſten Giftpilze zu

erhalten . Mein Pilzatlas „ Pilze der Heimat “ ( 1913 )

war wohl das erſte populäre Buch , das die drei Knollen⸗

blätterpilze auseinanderhält und zutreffend benennt und

beſchreibt , Leider konnte ich aber nur die Abbildungen

des gelblichen und grünen Knollenblätterpilzes bringen ,

da ich des weißen nicht rechtzeitig habhaft wurde . Ich

ſolgte bei der Spaltung der Knollenblätterpilze in drei

Arten dem Vorgehen der bedeutenden Forſcher G.

Breſadola ( Fungi Tridentini , 1881 —1900 ) A. Ricken

( die Blätterpilze , 1912 —15 ) , F. von Höhnel und F.

Ludwig . Im Intereſſe der guten Sache wäre es ſehr

wünſchenswert , daß ſich die oben gekennzeichneten Werke

bei Neuauflagen allmählich dieſer wohl einzig richtigen

Auffaſſung anſchließen . Die Unterſchiede der drei Arten

ſind doch wahrlich groß genug . Wenn ein Laie , der

den gelblichen Knollenblätterpilz genau kennen gelernt

hat , einen grünen Knollenblätterpilz zu Geſicht bekommt ,

ſo kommt er — ich habe das oft mit Staunen geſehen
— überhaupt nicht auf den Gedanken , daß dieſer auch

ein Knollenblätterpilz ſein könnte , viel weniger natürlich

noch darauf , daß er eine Form oder Varietät des

gelblichen Knollenblätterpilzes ſein ſoll . Aehnlich verhält

ſich ' s mit dem weißen ( Frühlings⸗ ) Knollenblätterpilz .
Wer dieſen für eine Varietät des grünen Knollenblätter⸗

pilzes hält , — auch G . Dittrich bekennt ſich zu dieſer

Anſicht hat ihn wahrſcheinlich noch nie geſehen .

Verblichene grüne Knollenblätterpilze darf man natürlich

nicht als weiße ausgeben wollen . Wie überhaupt die

Auffaſſung eines einheitlichen Knollenblätterpilzes
( Sammelart bulbosa Bull . ) bei Forſchern und Kennern

entſtehen und ſich Jahrzehnte hindurch in der Fachliteratur

unangefochten halten konnte , iſt ein trauriges Kapitel in

der mykologiſchen Syſtematik und zeugt von der be —

ſchämend großen Zahl urteilsloſer Abſchreiber .
Wie ſoll unter ſo erſchwerenden Umſtänden die

Schule verfahren , um die heranwachſende Jugend mit

den Knollenblätterpilzen bekannt zu machen ? Wie ver⸗

ſchieden muß ſich das Bild dieſer todbringenden Pilze

in den Köpfen der Lehrenden malen ! Wie bei den

Schülern , bei denen ihre genaue Kenntnis eigentlich

ſelbſtverſtändlich ſein ſollte ! Wie verſchieden iſt ihre

aber gemeinſam in ein Bild geſtellt

Benennung und Abbildung auf den Wandtafelwerken ,
die in den meiſten Fällen ſtatt des fehlenden Naturob⸗
jektes der Veranſchaulichung dienen . Natürlich ebenſo
wie in den angeführten Büchern . So müſſen wir denn

nochmals mit Nachdruck fordern , daß vor allem die

Pilzliteratur ſich mit der ſo ernſten Frage beſchäftigen
möge , ob es nicht endlich angebracht wäre , eine Re⸗

form der Knollenb lätterpilz⸗Darſtellung in

allen Büchern und Tafelwerken durchzuführen . Erſt
wenn das geſchehen iſt , iſt die Grundbedingung gegeben ,
um durch Schule , Preſſe , Pilz⸗Beſtimmungsſtellen , Pilz⸗
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en Teilen Deutſchlands , in ehe —

maligen römiſchen Riederlaſſungen erhalten hat . Im

Folgenden will ich einen Ueberblick geben über den jetzigen
Stand der Frage , welchen Wert die Pilze für die Volks⸗

ernährung haben ! . Ich kann dabei die bisherigen Ergeb —

niſſe durch eigene praktiſche Erfahrungen ergänzen .

Ueber die chemiſche Zuſammenſetzung der Pilzfrucht⸗

körper haben lange Zeit ſehr unklare Anſchauungen

geherrſcht . Erſt neuere Forſchungen haben einiges Licht

in dieſes Gebiet gebracht . Abgleich der Waſſergehalt

der Pilze im Durchſchnitt etwa 90 % beträgt , überſteigt

er nicht den unſerer beſten Gemüſearten . Beim Blumen⸗

kohl und Weißkohl iſt er ebenſohoch ; beim Spargel und

der Gurke noch höher ( 94 bezw — 95 %/0 ) .

Werden die Pilze vollkommen getrocknet , ſo er⸗

ſcheinen in der Trockenmaſſe die ſtickſtoffhaltigen Beſtand⸗

teile — beim Pfifferling 29 , Steinpilz 38 , Champignon

43 , Reizker 27 , Morchel 34 , Trüffel 33 , Rieſenboviſt 55, %

im Durchfchnitt — beſonders bemerkenswert . Zu dieſen

Stoffen gehören u . a . auch Chitin und Eiweißkörper ,

deren Zuſammenſetzung jedoch noch ſehr in Dunkel gehüllt

iſt . Auch die vörkommenden Kohlehydrate ſind erſt zum

kleinſten Teil erkannt . Der Mannit , auch Pilzzucker

genannt , iſt am reichſten vertreten , das Glykogen in den

Schwämmen ziemlich verbreitet ; es ſcheint die Stelle der

Stärke der höheren Planzen einzunehmen . Es kommen

noch zahlreiche andere Kohlehydrate in den Pilzen vor ,

icht chemiſch unterſucht ſind.die aber noch ni

Bei friſchen Pilzen beträgt die Aſche / 2e , bei

bis 50 % der Aſchen —
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beſtandteile — ſind alle Pilze an Kali . Für Nährſalze

iſt noch wichtig der Gehalt an Phosphorſäure (15. — 40 %) ,

Kalk ( 1 - 9 %) , an kleinen Mengen Natron , Eiſenoxyd

und Magneſia . Durch dieſe Nährſalze wird der Wert

der Schwämme als Nahrungsmittel geſteigert . Sind ſie

doch unentbehrliche Beſtandteile unſeres Körpers , beſonders

der Knochen .
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enthaltenden Subſtanz nicht eiweißhaltiger Natur iſt .

Ferner verhindern die chitinartigen Zellwände , die bei

der gewöhnlichen Zubereitung nicht zerreißen , eine völlige

Verdauung des eingeſchloſſenen Eiweißes . Aber auch bei

den meiſten anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln ſtehen

ſtarke Zellſtoffhüllen der Ausnützung nicht nur der Eiweiß⸗
körper , ſondern auch des Stärkemehls entgegen . In

ſolchen Fällen erzeugen ſie wenigſtens ein Sättigungsgefühl .
Obwohl durch die neueren chemiſchen Unterſuchungen ,

die übrigens von einander abweichen , die friſchen Pilze
in ein recht ungünſtiges Licht geſtellt werden , ſteht doch

Gramberg nicht an , ſie als Rahrungsmittel weiten Kreiſen
warm zu empfehlen . Dies tun auch Rothmayr und

Michael , die dem Eiweißgehalt höhere Bedeutung beimeſſen

als jener , weil ſie den unverdaulichen , mit Chitin ver⸗

härteten Teil Eiweiß nicht in Abrechnung bringen ; den —

letztern ſuchen ſie übrigens durch Natron zu lockern und

ſo den Verdauungsſäften zugänglich zu machen . Bei

dieſem ſchwierigen Kapitel ſagt Gramberg , ſei noch lange

nicht das letzte Wort geſprochen , man müſſe in Betracht

ziehen , daß nach Zellner „ kaum die Baſis für eine gründ —

liche chemiſche Kenntnis der Pilze gewonnen Aft⸗

Die Unterfuchungen der Pilzgifte ſind ſehr ſchwierig ,

und die Ergebniſſe widerſprechen ſich daher nicht ſelten .

Ausführlich gedenke ich dieſe Frage in einem beſonderen

ſpäteren Aufſatze in dieſem Blatte zu behandeln . Wirlliche

Gifte , die mit Sicherheit erforſcht ſind , beſchränken ſich nach

Straub auf das Amanita - Hämoliſyn , das Amanitatoxin und

Muscarin . Die beiden erſteren finden ſich , in den Knollen —

blätterpilzarten . Das Muscarin kommt nur bei Amanita

Muscaria vor , vielleicht nur in deſſen ſehr giftiger Abart

Amanita regalis ( Königsfliegenpilz ) . Anfänger meiden am

beſten ſämtliche Amanita - Arten , deren Oberhaut im all —

gemeinen giftige Eigenſchaften zeigt . Die giftige Hellvella —

fäure wird ſchon beim Braten der Morcheln zerſtört und der

Pilz dadurch ungiftig . Uebrigens können auch die anerkannt

guten und eßbaren Pilze Erkrankungen und Vergiftungen

herbeiführen , ſobald ſie alt verſpeiſt werden , denn mit dem

Alter tritt ein Verweſungszuſtand ein , der dem menſch —

lichen Auge zwar nicht ſichtbar iſt , ſich aber durch ſchwere

Krankheitserſcheinungen recht unangenehm bemerkbar

macht . Dies beſonders bei den Morcheln . Bei dem

verhältnismäßig hohen Eiweißgehalte und ihrem überaus —

ſchwammigen und wäſſerigen Charakter werden die Pilze

beim Altwerden von Spaltpilzen ganz durchſetzt , die dann

lebensgefährliche Magen - und Darmentzündungen hervor —

rufen . Ganz beſonders aber iſt zu warnen vor dem zu

langen und falſchen Aufbewahren der Pilze .
Von Altersher hat das große Publikum einen ge —

wiſſen Abſcheu vor Pilzen . Schon in der Schule wurde

es vor den giftigen aber ihm unbekannten Pilzen gewarnt ;

auch lieſt man es alljährlich öfters in den Zeitungen von

Pilzvergiftungen . Es kommt alſo zu der alten Abneigung

vor Pilzen noch die Angſt . Will ein Pilzſammler ſeiner
Familie eine Pilzſpeiſe zuführen , ſo möge er nur nach

und nach die Widerſtrebenden an das Putzen , Zubereiten
und Eſſen der Pilzgerichte gewöhnen ; denn Ekel und

Angſt führen oft ſtarke Unbekömmlichkeit nach ſich .

Selbſt heftige Gemütsverſtimmungen können Unluſt an

irgend einem Eſſen und nachfolgende Unbekömmlichkeit
desſelben herbeiführen . War dies bei einem Pilzgericht
der Fall , ſo wird von dem Betroffenen faßt immer jenem

die Schuld an der Magen - und Darmerkrankung zuge —

ſchoben . Wie geſagt , werdenderartige Berdauungsſtörungen



nicht immer durch die Speiſen direkt herbeigeführt . Un —

zweifelhaft gibt es Menſchen , die eine Idioſynkraſie gegen

Pilze haben , ebenſogut wie andere gegen gewiſſe
Arzneimittel . Gegen derartige krankhafte Veranlagungen
läßt fich ſchwer ankämpfen . Ganz anders iſt eingebildeter
Widerwille zu beurteilen und zu behandeln . Der kann

nach und nach gebrochen werden .

Zwei nahe verwandte Stachelpilze .
Von Oberlehrer E. Herrmann , Dresden —

Vergangenen Herbſt wurden wir in der Pilzbera —

tungsſtelle recht oft Stachelpilze vom Ausſehen des Habichts⸗

ſchwammes vorgeleat , doch alle waren von widerlich
bitterm Geſchmack . Es handelte ſich ſtets um den Gallen —

Stachling Hydnum amareßfens Quek . Er entſtammte den

ſandigen Kiefernwäldern von Radeburg und Königsbrück .

Auffällig war , daß Anfangs September nur dieſer bittere

Stachling gefunden wurde , der Habichtspilz , Hydnum
imbricatum L aber ganz ausblieb . Es zeigte ſich im

Auftreten der Pilzarten gerade das umgekehrte Verhältnis .
Der Habichtspilz iſt im allgemeinen der häufigere , während
der Gallenſtachling ſonſt ſo ſelten iſt , daß man nur ver —

Er ſcheint auch noch recht

wenig bekannt zu ſein . Wahrſcheinlich hält man ihn
für eine bittere Art des Habichtspilzes . Selbſt in unſerer
beſſeren Pilzliteratur tritt er nur ſpärlich auf . So ſchweigt
Schroeter in den „ Pilzen Schleſiens “ darüber . Ebenſo

findet man ihn nicht in der Synopsis von Leunis , in dem

Pilzbuch von Wünſche , in Lindau , Hahn und Miguta .
Man findet ihn dagegen in dem vorzüglichen älteren Pilz⸗

werke von Costantin et Dufour und bei Michael , ebenſo

bei Walther. Doch dürfte das erwähnte franzöſiſche Werk
wohl als Berater gedient haben .

Wenn der Sammler den Gallen - Stachling als be —

ſondere Art überſieht , ſo darf uns das nicht wundern ,
denn es gehört ſchon das geübte Auge des Kenners zur
Unterſcheibung . Drum wurde er auch allein oder gemiſcht
mit dem eßbaren Habichtspilz in großen Mengen auf den

Markt gebracht . Auf einem Siande der Markthalle ſah

ich eine anſehnliche Menge des Gallen - Stachlings zum

Verkauf ausliegen . Als ich der Händlerin zu verſtehen
gab , daß es ſich um einen ungenießbaren Pilz handle ,
wollte ſie es durchaus nicht glauben , vis ich ſie nötigte ,
ein Stück zu koſten . Man honnte ihr weder abſichtlichen
Betrug noch Fahrläſſigkeit zum Vorwurf machen , da eine

Unterſcheidung äußerſt ſchwierig war . Selbſt hinzukommende
Käufer nahmen die Partei der Händlerin und ließen
es ſogar zu einem Streit kommen , bis ſie ſich auf meine

Veranlaſſung durch eine Koſtprobe überzeugt hatten . Auch

in Produktengeſchäften kam dieſer Pilz zum Verkauf .

Es genügten wenig Exemplare , um auch die guten Arten ,
mit denen ſie zuſammen gekocht waren , ungenießbar zu

machen . Selbſt gekochte Pilze wurden mir in die Pilz⸗
beratung gebracht .

einzelte Exemplare antrifft .
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Geſchmacks angeben . Wieder war der Gallen Stachli ing
der Uebeltäter .

Da eine Verwechslung mit dem Habichtspilz ſo
leicht möglich iſt , ſo dürfte eine Gegenüberſtellung diefes
Doppelgängerpaares im öffentlichen Intereſſe liegen . Beruut
Habichtspilz iſt der Hut dunkelbraun bis ſchwärzli ch
ziemlich groß , geſchweift und mit regelmäßig geſtellterr
konzentriſch angeordneten , abſtehenden ſpitzen , ſtarrert
ſchwärzlichen Schuppen beſetzt . Der Hut des Galle rr⸗
Stachlings iſt weit dünnfleiſchiger , von meiſt rot⸗

brauner Farbe und ebenfalls ſchuppig . Die Schuppert
ſtehen aber nicht ab , ſondern liegen an , ſind flach unm d
breit , auch unregelmäßiger verteilt . Man könnte ſagent
der Hut zerreißt nur ſchuppig . Bei beiden Pilzen ſirn
die Stacheln grau , beim Gallen - Stachling nehmen ſie
ſpäter eine braune Färbung an . Ebenſo iſt der Stiel der
bittern Art braun . Das Fleiſch des Habichtspilzes ißt
weiß und unveränderlich , das des Doppelgängers läufft
aber beim Bruch violett bis olivgrün an . Das ſicherſt8
Unterſcheidungsmerkmal iſt der widerlich bittre Geſchmackd
Man behält ihn noch lange nach dem Koſten imMunde .
Während der Habichtspilz ſchwach gewürzhaft riecht , ſo
iſt der Gallen - Stachling geruchlos . Die Verwechslun
iſt ſo leicht angängig , weil beide am gleichen Standorts

oft in unmittelbarer Nähe , vorkommen . Sie bevorzugert
den ſandigen Nadelwald , beſonders den Kiefernwald .

Pilz⸗ und Kräuter⸗Rezeyte .

Schmacktbafte Soße aus getrocknetert Yilzert
Nach Bedarf werden 40 —80 gr . getrockneter Pilze , 1 —2 Iwiebelrt
und einige Brühwürfel ganz fein gewiegt . Nach Belieben kanet
man auch noch ein zuſagendes Gewürz ( Pfeffer , Eſſig ) beifügen
Das Ganze kocht man in der nötigen Menge Waſſer gut auf und hat
dann eine ſchmackhafte Soße für allerlei Speiſen. Edelpilze ( Cham⸗

pignon , Steinpilz ) ſind natürlich am beſten , doch geben auch Mouſſeron
Daraſol etc . eine ſehr pikante Brühe .

5

Rezept für Pilzpfefferiuchen . 575ü 4 Uriegsmehl ,
125 f Pilzmehl , 250 f Sirup , 200 4 Sucker , 20 g Pottaſche ,1 Ei Anſtelle
Pottaſche kann auch Backpulver genommen werden . Mein Pilzmehl
beſtand aus 75˙9 Armillaria robaſta ( Hartpilz ) , 25g6 Laitaria heloa

( Maäggipilz ) und 25g Laitaria piperatn ( Pfeffermilchling ) . Andere

Pilzforten eignen ſich , auch zum Backen von Pfefferkuchen .
Seidel , Lugknitz .

Schmackihafte Suppe aus Brerineſſeln . Von den

möglichſt jungen Pflanzen nehme man die noch nicht ganz entwickelten

Blãättchen waſche ſie gründlich — und lege ſie in kochendes

Waſſer . Nach gut 1o0Minuten nimmt man die Blätter heraus und

läßt ſie ( auf einem Sieb etc . ) ablaufen . Jetzt werden die Blätter

recht fein gewiegt , mit einem Eßlöffel Mehl , Fett ( Butter ) vermiſcht
und mit heißem Waſſer beliebig aufgefüllt . A. 5 .

Salat von Löwenzahn . Die zarten , von den härteren

Spitzen befreiten Blättchen legt man 2 Stunden in Waſſer , damit ſie
den großen Gehalt an Bitterſtoff verlieren . Dann läßt man ſie ab⸗

tropfen , miſcht ſie wie Kopfſalat mit Gel , Eſſig , Pfeffer , Salz und
einer Meſſerſpitze feingewiegtem Eſtragon

Sauerampfergemüſe . Das auf Wieſen und an den

Wegrändern geſammelte oder auch gekaufte ungemein würzige Grün
des Sauerampfers wäſcht, brüht und bereitet man wie Spinat ; wer
den etwas herben Geſchmack nicht ſo ſtark liebt , kann auch zur Hälfte
Spinat dazu nehmen . Aus den Reſten bereitet man eine delikate

Abendſuppe , die man mit einer Mehlſchwitze bindet und mit geröſte —
ten Semmelbröckchen aufträgt . Friſche Butter verfeinert den Geſchmack,

Kartoffelſalat mit Frühliurgsliräutern .
ampfer , Ureſſe , Spinat , Baſilikum , Schafgarbe , Bopfenkeimchen , Peter —
ſilie , Schnittlauc, , Boretſch und Kerbel , von denen auch ein odor das

andere Uraut ſehlen kann , werden fein geſchnitten oder gewiegt , mit

ſüßer Sahn , zwei Eßlöffeln kochendem Waſſer , in dem ein Bouillon⸗

wurſer aufgelöſt wurde , vermiſcht und dem Uartoffelſalat kurz vor

Sauer⸗

Ich ſollte die Urſache des bitteren ! dem Anrichten beigefügt —
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Pilz⸗Markt . .
anſtaltien Deutſchlands , die über2 geeignete Kräfte verfügen , in ihreBezirken in ähnlicher Weiſe

8 J fügen , hren
unterweiſend vorgingen wie die Geiſen⸗heimer Ugl . Lehranſtalt .

Nach einer Bekanntmachung vom 8 . Mai 1903
von Borſcht wurden auf

bereits

unter dem Bürgermeiſter Dr .
dem Münch ner Schwammerlmarkte
damals folgende 30 Arten zum Verkaufe zugelaſſen :

1. Der Steinpilz GBerrenpilz ) ( Boletus edulis ) ,
2. Der Schmerling ( Boletus granulatus ) ,
5. Der Semmelſchwamm ( Polyporus conllueas ) ,
4. Der Map uzinerpi 1z ( Frauenſchwamm ,

scaber ) .
24 Das Schafeuter ( Polyporus ovinus ) ,

Der Brütling ( Lactarius volemus ) ,

8. Der Stockſchwamm ( Pholiota mutabilis ) ,
9. Der Champignon ( Psalliota eompestris ) ,

10. Der Mairaßling ( Maiblattl ) ( Tricholama gamhosum ) .
u. Der Paraſolſchwamm ( Lepiota procera ) ,

12. Der Ballimaſch ( Armillaria mellea ,
15. Der Rot⸗Cäubling ( Russula vesca ) ,
14. Der GHrün - Täubling ( Berrentäubling ) ( Russula virescens ) ,2 T4
15. Der Blau - Cäubling ( Frauentäubling ) ( Russula cyapvoxantha )
16. Der ledergelbe Täublin 9 ( Ledertäubling ) Kussula alutacea ) ,
17. Die Speiſemorchel ( Morchella eseulenta ) ,

18 . Die Spitzmorchel ( Morchella conica ) ,
19. Die Glockenmorchel ( Morchella patula ) ,

20 . Die böhmiſche Morchel ( Morchella bohemica ) ,
21. Die Frühlorchel ( Gyromitra Glelvella ) esculenta ) ,

22 . Die Rieſenlorchel ( Gyromitra gigas ) ,
25 . Der Drehling ( Pleurotus ostreatus ) ,
24 . Die Goldbä rentatze ( Fiegenbart ) , ( Clavaria aurea ) ,
25. Die blaßgelbe Bärentatze ( HSiegenbart ) ( Clavaria llava ) ,

26 . Die Traubenbärentatze ( Fiegenbart ) ( Clavaria botrytis ) ,
27. Das Baſenöhrchen ( Eratellerus olavatus ) ,
28 . Der krauſe Strunkſchwamm ( Zparassis orispa ) ,
29 . Der Rötling ( Reſcherlen , Eierſchwamm ) ( Cantharellus ciharius ) ,
50 . Der Babichtſchwamm Gehling ) ( EHydnum imbricatum ) .

Vermiſchte Nachrichten . .

Neue Lehrkurſe 1918 .

Wie im vorigen Jahre , findet auch in dieſem Jahre wieder
ein Kriegslehrgang über das Sammeln und Verwerten von Pil⸗
zen an der Ugl . Lehranſtalt für Wein - , Obſt und Gartenbau
zu Geiſenheim a. Rh . ſtatt .

Biefür ſind vorgeiehen die Tage 29 . —51 . Auguſt , für einen
2ten Uriegslehrgaug die Tage 5 . —8 . September “ Im vorigen
Jahre waren die Anmeldungen zu den 2 Lehrgängen ſo ſtark , daß
um dieſelben berückſichtigen zu können , noch ein zter Lehrgang von
der Direktion in entgegenkommender Weiſe eingeſchaltet wurde .

Ein Unterrichtsgeld wird für den Lehrgang nicht erhoben .
Am iten Tage findet Morgens ein Vortrag über die Pilze ſtatt ,
Mittags erfolgt ihre Vorführung in einem ausgezeichneten Lichtbilder —
vortrag . Der 2. Tag verſammelt die Teilnehmer zu einer Pilzexkurſion
in die nächſten Wälder und Wieſen , während der 5 CTag eine Ver⸗

wertung der am Tage vorher geſammelten Pilze in der Müche mit

ſich bringt . Bieran anſchließend folgt noch ein Vortrag über die

KHonſervierung und Fubereitung der Pilze im Baushalt .
Wie bereits bemerkt , waren alle drei Lehrgänge ſehr ſtark be⸗

ſucht , und kann der Direktion der Anſtalt nur der Dank ausgeſprochen
werden für Alles was ſie den Teilnehmern an denes Tagen geboten hat .

Durch die Veranſtaltung ſolcher Lehrgänge wird der angehende

Rotkappe ) ( Boletus

Der Wachholderſchwamm GBeitzker ) ( Lactarius deliciosus ) ,

zeitung beſtimmt .
der Bexenringe .
läuterungen
Stoffen .
Einkochen von Pilzen , Gemüſen , Fleiſch uſw
des Aufgehens der Gläſer

pilzzüchterei zu beſichtigen .

Neue Pilzmodelle aus Gips .
Ceſerk 5 Zingen uns in letzter Feit aus dem

Lelder
ſe zu wegen Anſchaffung empfehlenswerter Pilzmodelle .

15 Ke Bandel befindliche Material nicht
5 beſ haf igswert bezeichnen , denn es waxoft grauenhaft ,was hier von meiſt fachkundiger Seite angeboten wurde . “ Es freut

uns deshalb um ſo mehr , heute nun von Frl . Agnes ErfurtWiesbaden , Atelier für wiſſenſchaftliche Plaſtit 25 Gruppen Pilz⸗
modelle aus Gips befürworten zu können . Die uns vorliegenden
zwei Pilzgruppen veranſchaulichen die eine die drei Spielarten des
Unollenblätterſchwammes , die andere die beiden häufigſten Arten des
Egerlings ( Champignon ) . — Beide Gruppen haben uns außerordentlich
gefallen . Sie bringen die betreffenden Pilze in den verſchiedenſten
Stadien ihrer Entwickelung zur Darſtellung . Die Einzelheiten, auch
die Lamellen , ſind im Gegenfatz zu den bereits vorhandenen Pilzmo⸗dellen gut herausgearbeitet . Die Farben der Pilze ſind völlig natur -
getreu wiedergegeben . Durch Anwendung lichtbeſtändiger Farben iſt
dem Verblaſſen der Modelle infolge längerer Einwirkung des Lichtes
vorgebeugt . Die Anſchaulichkeit wird dadurch noch erhöht , daß die
Modellgruppen neben ſtehenden Eremplaren auch liegende aufzuweiſen
haben , ſodaß die für die Unterſchetdung beſonders wichtige Beſchaffen —
heit der Unterſeite der Hüte ohne weiteres ſichtbar wird . Die vorge —
legten beiden Gruppen übertreffen nach unſerem Dafürhalten das
Beſte , was bis jetzt an Pilzmodellen vorhanden iſt , noch um ein er —
hebliches . — Bei der Wichtigkeit , die insbeſondere den Pilzmodellen
bei Wanderausſtellungen , Vorträgen , Schulzwecken , Lehrkurſen ete ,
beigelegt werden muß , kann die Anſchaffung warm ſempfohlen worden .
Der Durchſchnittspreis einzelner Gruppen ſtellt ſich auf 12 Mk . Schulen
erhalten Ermäßigung .

Aus dem Vereinsleben . ⸗⸗

Sitzunigsberichte § Ses Vereints flüir Pilzliunde
in Caſſel . Am 25 . Opktober J1e Sründung des Vereins unter
Beitritt von is Mitgliedern . Nach Beratung und Feſtſetzung der

Satzung des Vereins erfolgte die Wahl des Vorſtandes : 1. Vorſitzender
Stadtvermeſſungsdirektor Blumenauer , 2. Vorſitzender Prof . Baumeiſter
Schubat , Schriftführer : Nahrungsmittelchemiker Fahrenholz , Kaſſen⸗
wart : Bücherreviſor Kellermann und Bücherwart : Lehrer Nraßke

Vereinszimmer : Gaſtwirtſchaft
Ingel , Uarlsplatz Aufnahme von 6Mitgliedern Sitzung jeden sten
Montag im Monat . Vorgezeigt wurde : Fleurotus stlgatſis und El -

tocybe geotropus . Der 1. Borſitzende gab Auskunft über Vorkommen
und Fundorte beider Pilze , alsdann erläuterte er da Unſtimmigkeit in
der Benennung Peicholoma , personatus , bicolor und anderen nach
Michael , Gramberg , Wünſche und Ricken . Das Tafelwerk von Gram —

berg wurde vorgelegt , ebenſo einige Befte des Pilz - und Uräuter —

freundes . Dieſe Heitung ſoll gehalten werden und wird zur Vereins⸗
Der 1. Vorſitzende gab Auskunft über das Eutſtehen

Ein anweſender Gaſt gab in Auſchluß hieran Er —
Vorkommen von Bexenringen bei gefärbten

der 1. Vorſitzende einen Vortrag über das
und über die Urſachen

Es wurde beſchloſſen , die ſtädtiſche Edel —

2 Sitzung : 26 . Nov . 1017.

über das
Alsdann hielt

3. Sitzung it . Dezember 1019 Aufgenommen wurden vier

Mitglieder . Beſprechung über klypt oma lactäritium ( roter Schwefel —
kopf ) deſſen Unſchädlichkeit und Wohlgeſchmack .
Berm . Schulz ſpricht in ausführlichem Vortrag über Bexenbeſen und
ähnliche Gebilde die durch mikroſkopiſche Pilze (3. B. lsonsebus Lrani

Mitglied Berr Lehrer

u. a. ) hervorgerufen werden , ferner über die durch Pilze verurſachten
Gallenbildungen an Kräutern , Jynehytium , »luseurialis , auf Bingelkraut ,
Acidinm , Euqhorbiae , auf Wolfsmilch ſowie über Berenbildungen
auf Weißtannen . 5

3. Janu ar 1ꝙis . Beſichtigung der ſtädtiſchen Edelpilz -Hüchterei
die in einem ehemaligen tief unter der Erdoberfläche in den Kalk⸗

felſen geſprengten Bierkeller untergebracht iſt . Der Betrieb wird von
einer jungen Dame geleitet die im mykologiſchen Inſtitut in 0

Münden geſchult wurde . Die Anlagen ſind eingerichtet und werdenPilzſammier raſch und gut in das neue Gebiet und in die Natur

eingeführt , und es wäre ſehr zu wünſchen , wenn die vielen Lehran — bearbeitet von franzöſiſchen Kriegsgefangenen , die BerufsPilzzüchter ſind .



Putzpllanzen
aus WMalöd und Flur .

Erſatzgemüſe .
Von Sanitätsrat Dr . Uarl Briegleb , Worms

( FHur Heit Reſervelazarett Beusheim . )

Haben Sie auch einen Garten ? fragte mich jemand .

Gewiß , einen ſehr , ſehr großen .

Nun , dann haben Sie wohl ſehr viel Arbeit damit ?

Nicht im Geringſten , obwohl mein Garten in der

Hauptſache ein Garten für Frühgemüſe iſt . Aber dieſe
wachſen darin ganz von ſelbſt , wie das Unkraut , ja
manche gehören ſogar zum Unkraut , und doch geben ſie
alle eine gute Nahrung ab .

Ja , das verſtehe ich nicht .

Nun , ich will es Ihnen ſagen , mein großer Gemüſe —
garten , von dem ich auch keine Grund - und Einkommen —

ſteuer zu zahlen brauche , iſt die freie Natur , in der ich
jetzt mit der Frühjahrsernte beginnen werde . Ich habe
auch noch einen großen Herbſtgarten , das iſt der Wald ,
in dem ich mir etwa von Mitte Juli an nahrhafte Speiſe
hole , nämlich Pilze ; doch heute will ich nur von meinem

Frühjahrsgarten reden , in dem auch viele andere mit

ernten können . Ich will dieſe Koſtbarkeiten nicht für

mich allein haben und will im Folgenden eine kurze

Anleitung geben , was und wo man ſammeln kann .

Ueber ein Pflänzchen , das zeitig im Frühjahr , ja

auch ſchon im Winter geſammelt werden kann , brauche

ich nicht viel zu reden , es iſt dies der allgemein bekannte

Feldſalat , mit ſeinen botaniſchen Ramen Valerianella

olitoria . Nicht ſo allgemein verwendet , aber auch zu

Salat gut zu gebrauchen , iſt der Löwenzahn , lLeon —

todon taraxacum . Er bringt gelbe Korbblüten hervor ,

von den hohlen Stengeln machen die Kinder Ketten und

Kinder und große Leute pflegen die zu „ Laternen “ heran —

gereiften Samenſtände auszublaſen , indem ſie ſich allerlei

dabei vorſagen . Ganz im Frühjahr ſticht man die

Blattroſette aus und verwendet die jüngſten Blätter .

Ein früh erſcheinendes Salatgemüſe iſt das Scharbocks

kraut , Eicaria ranunculçides , ein niedriges Pflänzchen ,
das in feuchten Gebüſchen und Wäldern , an Bachufern

oft auf weite Strecken den Boden bedeckt , alſo keine

große Mühe des Suchens erfordert . Man verwendet

die nicht großen Blätter , die herz , oder nierenförmig ge

ſtaltet ſind . In ſeichten Bächen und Gräben erſcheint

jetzt mit ihren ſaftig grünen , ſtumpf elliptiſchen , am Rande

ein wenig gekerbten Blättern eine ſpäter blaublühende
Ehrenpreisart , die Bachbunge , Veronica beccabunga .

Ihre Blätter laſſen ſich zu Salat verwenden , aber auch

in Miſchung mit anderen zu Gemüſe . Als beliebte

Salatpflanze gibt die ebenfalls in Bächen vorkommende

Brunnenkre ſſe , Nasturtium officinale . Die Blätter

ſind gefiedert , die Fiederblättchen elliptiſch . Zur Unter

ſcheidung vom bitteren Schaumkraut , Cardamine Bllüttern ,

amara , mit dem die Kreſſe verwechſelt wird , merke man

auf die Farbe der Staubkölbchen , die bei dieſer gelb,
beim bitteren Schaumkraut dunkelviolett ſind . Es iſt
kein Fehler , wenn man einmal aus Verſehen das bittere
Schaumkraut als Salat anmacht und verſpeiſt , beide ſind
faſt gleichwertig . Ohne Zubereitung zerkaut ſchmeckt
dieſes Schaumkraut recht ſcharf , eine verwandte Art , das
Wieſenſchaumkraut , Cardamine pratensis , wird

als Gemüſe empfohlen . Brunnenkreſſe und Schaumkraut
gehören zur Familie der Kreuzblütler , Cruciferae . Eben —
dahin gehört auch die Knoblauchsranke Alliaria
officinalis . Wenn man ein Stück Brot dick mit Schmier —

käſe beſtreicht ( ! ) und obendrauf die zerſchnittenen Blätter

dieſer Pflanze legt , hat man ein gutes Frühſtück . Zu
Gemüſen werden noch andere zu den Kreuzblütlern ge

hörende Feldpflanzen empfohlen , ſo der Hederich ,
Kaphanus raphanistrum , ein gemeines Ackerunkraut und

der Kohlreps Brassica campestris . Viele der wilden
Pflanzen gelten als Spinaterſatz und werden auch ſo
zubereitet . So verwendet man , wenn man dazu nicht

zu ſtolz iſt , die verachtete Brenneſſel Urtica urens
und Urtica divica . Eine arme Frau , der ich dieſes Gemüſe
empfahl , gab mir ſtolz zur Antwort : So weit ſind
wir doch noch nicht ! Und doch kann ein aus den erſten
Frühjahrstrieben dieſes Gänſefutters bereiteten Gemüſe
unbedenklich als Spinat ausgegeben werden . Eine

Wirtin , der ich dies empfehlen wollte , ſagte : Geſtern
haben Sie es bei mir gegeſſen . Ich hatte es nicht ge

merkt. Es ſoll hier betont werden , daß man ſtets nur

recht junge Sproſſen und Triebe von den wildwachſenden
Pflanzen verwenden ſoll . Ich habe die Gewächſe erprobt , die ein
Gemüſe liefern , das den Spinat an Wohlgeſchmack übertrifft .

1. Der Hopfen Humulus lupulus , in manchen

Gegenden wild vorkommend und häufig anzutreffen in

Schluchten , an Zäunen , an Hecken , Rainen oder Bachufern ,
leicht auffindbar durch die noch vorhandenen vorjährigen

dürren Ranken , die ſich oft ſtockwerkhoch an Büumen und
Gebüſchen in die Höhe ziehen . Man nimmt vom wilden
Hopfen die jungen Endtriebe etwa fingerlang , kann aber
auch noch weiter rückwärts die paarig ſtehenden Blätter
dazu nehmen , ſo lange ſie noch zart und gefaltet ſind .

2 . Der Wegerich . Es gibt drei Wegericharten ,
von denen der mittlere , Plantago media wohl das beſte
Gemüſe bietet . Auch die andern beiden major und
lanceolata ſind verwendbar . Die jungen Blätter des

mittleren . Wegerich , auch Schweinsohren genannt liegen
an

graſigen Wegen , an bewachſenen Abhängen als

FJ .
. yhme auch hier die jüngſten , zarteſten .
3. Eine Pflanze mit merkwürdigem Namen : Der

gute Heinrich , Chenopodium bonus Henricus , eine
Gänſefußart , dem Spinat nahe verwandt ,

r

28 mit ähnlichen
wie dieſer . Die Blätter fühlen ſich auf der



Unterſeite eigentümlich fettig , mehlartig an , als wenn ſie

mit einem glatt machenden Puder überzogen wären .

In manchen Dörfern ziehen ſich graſige Wege oft bis

mitten hinein oder neben Gartenzäunen entlang . Hier

tritt mit Vorliebe der „ Gute Heinrich “ auf .

Ein Kräutchen , das ebenfalls einen guten Spinat

erſatz bietet , iſt an der Bergſtraße unter dem Namen

Kernkraut als Gemüſe geſchätzt . Es iſt der an

Ackerrainen , auf trockenen Wieſen , auf felſigen Geröll

wachſende , oft aus alten Mauern hervorſprießende

Taubenkropf , Silene inflata , zu den Relkengewächſen

gehörend . Die Blätter ſind länglich lanzettlich , von meer —

grüner Farbe , glatt und unbehaart , was als Gegenſatz

zu ähnlichen Pflanzen , die behaarte Blätter haben , zu

beachten iſft . Bevor die Vlütenſtengel aufſchießen , werden

die jungen Triebe geſammelt .
Als Gemüſe ſind ferner der zu den Doldengewächſen

gehörende Ziegenfuß oder Gierſch , Aegopodium

podagraria empfohlen , wohl das verbreitetſte Unkraut

in Anlagen , Hohlwegen , an Gräben und Hecken . Hier

muß man ganz beſonders auf junge , noch nicht entfaltete

Blätter achten , ältere haben nach meiner Erfahrung keinen

guten Geſchmachk . Ueberall vorkkommend und wohl auch

überall bekannt iſt der wilde Saueram pfer Kumex

arestora , als Gemüſe und zu Suppen geſchätzt . Im

Sommer und noch bis ſpät in den Herbſt hinein ſieht man

an Wegrändern , auf Schutthaufen , in verlaſſenen Stein

brüchen , an Eiſenbahndämmen einen oft über einen Meter

hohen Stengel , mit zahlreichen , ährenartig geordneten
blauen Blüten . Es iſt der Natterkopf , Echium vulgare .

Im Frühjahr erſcheint die flach dem Boden anliegende
Blattroſette . Die ſchmalen langen Blätter ſind ſtrahlig

angeordnet . Der Natterkopf gehört wie das in Wäldern

zeitig im Frühjahr blühende Lungenkraut , Pulmonaria

01 —

officinalis zur Familie der rauhblätterigen Gewächſe ,

Asperifolien. Von beiden Pflanzen ſind die grundſtändigen
Blätter zu Gemüſe verwendbar . Zu dieſer Familie gehört

auch der manchmal verwildert , ſonſt im Garten angebaute
Boretus Bosago officinalis , der als Salatkraut benützt wird .

Ein ausgezeichnetes Gemüſe hat mir die an einer

Lichtung in einem Wald in Maſſe vorgefundene Ra —

punſel Phyteuma spicatum geliefert . Die ährenförmigen

Blütenſtände werden vor dem Aufblühen abgenommen
und wie Blumenkohl mit Rahm zubereitet , den man

leider jetzt nicht hat . Roh ſoll man ſie zu Salat ver —

wenden können , auch die Blätter werden als Gemüſe

zubereitet . Vom Wieſenbocksbart Tragopogon

pratense benützt man die Blütenköpfe , bevor ſie ſich

öffnen in ähnlicher Weiſe , die Stengel kann man wie

Spargel zubereiten . Die Wurzel ähnelt der Schwarzwurz

und wird ebenſo benützt . Der Bocksbart hat , wie der

Löwenzahn , gelbe Korbblüten , die Samen bilden in

ihrer Geſamtheit eine viel größere Laterne von Kugelform .

Zu Gemüſen , wie zu Salat am beſten nach

Abbrühen kann man den wilden Mauerpfeffer

Sedum reilexum , benützen . Die kleinen walzenförmigen

fleiſchigen Blättchen ſitzen in großer Zahl um den Stengel

und tragen am Grunde einen kurzen Sporn . Die älteren

Blätter ſind wie Fleiſcherhaken rückwärts gebogen . Er

ſcheint im Juli die gelbe Blütendolde , dann fallen die

Blätter ab . Allgemein bekannt iſt die Schafgarbe

Ichillea millefolium , deren Blätter ein gutes Gemüſe

abgeben . Ein ebenſolches bietet cuch der dreiblätt

rige Klee , Tricholoma prantense , doch ſteht der meiſt

nicht wildwachſend in meinem Gemüſegarten , ſondern

auf Aeckern , angebaut vom Landwirt . Zu einem Feld —

frevel ſollen aber dieſe Mitteilungen nicht Veranlaſſung

geben .

Das Abenteuer im Walde . “ )
vVon Johannes Trojan .

Es regnete , was vom Himmel herunter wollte . Die

Tannen ſchüttelten den Kopf und ſagten zueinander :

„ Wer hätte am Morgen gedacht , daß es ſo kommen

würde ! “ Es tropfte von den Bäumen auf die Sträucher ,

von den Sträuchern auf das Farnkraut und lief in un

zähligen kleinen Bächen zwiſchen dem Mooſe und den

Steinen . Am Nachmittag hatte der Regen angefangen ,

und nun wurde es ſchon dunkel und der Laubfroſch , der

vor dem Schlafengehen noch einmal nach dem Wetter ſah ,

ſagte zu ſeinem Nachbar : „ Vor morgen früh wird es

nicht aufhören . “ Derſelben Anſicht war eine Ameiſe, die

bei dieſem Wetter im Walde ſpazieren ging . Sie war

am Vormittag mit Eiern in Tannenberg auf dem Markt

geweſen und trug jetzt das dafür gelöſte Geld in einem

kleinen , blauen Leinwandbeutel nach Hauſe . Bei jedem

Schritte ſeufzte und jammerte ſie . „Das Kleid iſt hin ,

ſagte ſie , „ und der Hut auch ! Hätt ich nur den Regen

ſchirm nicht ſtehen laſſen oder hätt ich wenigſtens die

Ueberſchuhe angezogen . Aber mit Zeugſchuhen in ſolchem

Regen iſt gar kein Weiterkommen ! 3

Während ſie ſo ſprach , ſah ſie gerade vor ſich in der

Dämmerung einen großen Pilz . Freudig ging ſie darauf

heitere , tief poetiſche Darſtellung

Leſer den Wiesbadener Volks

Preis 40 Pfg . )

Wir entnehmen dieſe ſchlicht
zur öſterlichen Unterhaltung unſerer

büchern 156 : „ Aus Natur und Baus “ ,

zu . „ Das paßt, “ rief ſie ; „ das iſt ja ein Wetterdach ,

wie man es nicht beſſer wünſchen kann . Hier bleib ' ich ,

bis es aufhört zu regnen . Wie es ſcheint , wohnt hier

niemand deſto beſſer ! Ich werde mich ſogleich häus

lich einrichten . “ Das tat ſie denn auch . Sie war

eben daran , das Regenwaſſer aus den Schuhen zu gießen ,

als ſie bemerkte , daß draußen eine Grille ſtand , die auf

dem Rücken ihr Violinchen trug . „ Hör ' , Ameischen, “

hub die Grille an , „iſt es erlaubt , hier unterzutreten ? “

„ Nur immer herein ! “ erwiederte die Ameiſe ; „ es iſt

mir lieb , daß ich Geſellſchaft bekomme . “ „ Ich habe

heute,“ ſagte die Grille , „ im Heidekrug zur Kirmes auf

geſpielt . Es iſt ein bißchen ſpät geworden , und nun

freue ich mich , daß ich hier die Nacht bleiben kann . Denn

das Wetter iſt ja ſchrecklich , und wer weiß , ob ich noch

ein Wirtshaus offen ſinde ! “ Alſo trat Grillchen ein ,

hing ſein Violinchen auf und ſetzte ſich zu der Ameiſe .

Roch nicht lange ſaßen ſie da als ſie in der Ferne ein

Lichtchen ſchimmern ſahen . Als es näher kam , erkannten

ſie es als ein Laternchen , das ein Johanniswürmchen in

der Hand trug . „ Ich bitt ' euch, “ ſagte das Johannis
würmchen , höflich grüßend , „ laßt mich die Nacht hier

bleiben ! Ich wollte eigentlich nach Moosbach zu meinem

Vetter , habe mich aber im Walde verirrt , und weiß wede —

aus noch ein . “ „ Nur immer zu ! ! “ ſagten die beiden ;

„ es iſt recht gut für uns , daß wir Beleuchtung bekommen . “

Gern folgte das Johanniswürmchen der Einladung und

ſtellte ſein Laternchen auf den Tiſch . Der Schein des

Lichtchens führte ihnen bald einen Wanderer zu , der
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Von einer ganzen Anzahl von Gewächſen kann
man die Wurzeln teils roh , teils gekocht verſpeiſen ,
auch zu Mehl verarbeiten . Dieſe Blütenleſe kann in —

deſſen nicht zu weit ausgedehnt werden , ſo daß auf
weitere Aufzählung verzichtet werden muß . Erläuternde

Abbildungen können hier auch nicht gegeben werden .
Da ſolche aber ſehr erwünſcht ſind , ſei auf ein kleines
Werkchen verwieſen , das weitere Anſprüche befriedigen
wird . Für 25 Pfg . kaufe man ſich Nr . 7 des Stuttgarter
Kriegsbilderbogen : Notgemüſe , erſchienen in der
Franck ' ſchen Verlagshandlung in Stuttgart . Darin ſind
53 wildwachſende Pflanzen abgebildet und beſchrieben ,
auch ihre Verwendungsweiſe iſt angegeben .

e .

Von Wilhelm Wölkerling .

Wie ſich doch die Zunge an alles gewöhnt , wenn

ihr liebgewordene Speiſen oder Getränke nicht mehr ge⸗
boten werden ! Das lehrt uns ſo recht die gegenwärtige ,
entbehrungsreiche Zeit , in welcher wir uns ohne über —

ſeeiſche Rohſtoffe behelfen müſſen und nur noch auf
heimiſche Erſatzmittel angewieſen ſind . Am meiſten
empfinden die Städter den Mangel , während die Land —
leute ſchon immer größtenteils ihre eigenen Erzeugniſſe
verwendeten . So diente dieſen gebrannte Gerſte neben

Roggen oder Weizen zur Bereitung des Frühtrankes ,

ziemlich ungeſchickt über Laub und Moos herangeſtolpert ,
kam . Es war ein Käfer von der großen Art . Ohne
„ guten Abend “ zu ſagen trat er ein . „ Aha ! “ rief er ,

„ſo bin ich doch recht gegangen und dies iſt die Zimmer —
geſellen - Herberge . “ — Mit dieſen Worten ſetzte er ſich ,
holte ſeinen Schnappſack hervor und begann ſein Abendbrot

zu verzehren . „ Ja , ja “, ſagte er , wenn man den ganzen Tag
über Holz gebohrt hat , dann ſchmeckt das Eſſen ! “ — Als
er mit dem Eſſen fertig war , ſtopfte er ſich ſeine Pfeife
ließ ſich vom Johanniswürmchen Feuer geben , zündete
an und fing an ganz gemütlich zu rauchen . Unterdeſſen
war es draußen ganz dunkel geworden und das Wetter

ſchlimmer als vorher . Da traf zur allgemeinen Vewunder —
ung noch ein ſpäter Gaſt ein . Schon ſeit längerer Zeit
hörte man in der Ferne ein eigentümliches Schnaufen ; dies

kam langſam näher und näher , und endlich erſchien unter
dem Pilze eine Schnecke , die ganz außer Atem war .
„ Das nenne ich laufen ! “ rief ſie ; „ wie bin ich gejagt !
Ordentlich das Milzſtechen hab ' ich bekommen ! Ich will

nur gleich bemerken , daß ich im nächſten Dorfe eine

Beſtellung zu machen habe , die Eile hat . Aber niemand
kann über ſeine Kräfte , beſonders wenn er ſein Haus
trägt . Wenn die Geſellſchaft erlaubt , will ich hier ein

paar Stündchen raſten ; dann kann ich nachher wieder

galoppieren , als gälte es den Dampfwagen einzuholen . “
Niemand hatte etwas dagegen , daß ſich die Schnecke ein

gemütliches Plätzchen ausſuchte . Da ſetzte ſie ſich vor

ihre Haustür , holte ein Strickzeug hervor und fing an

zu ſtrichen . So waren nun die Fünfe hier verſammelt ,

und mancher Feinſchmecker iſt jetzt auch bereits zu der
Erkenntnis gekommen , daß Walzkaffee ein wohlſchmecken —
des , bekömmliches Getränk liefert , wenn man eben nichts
anderes hat . Daß auch Eicheln und Roßkaſtanien den

Zweck dienen können , iſt allgemein bekannt ; nur dürfen
die herb zuſammenziehenden Früchte nach dem Reinigen
und Zerſchneiden erſt noch eines mehrſtündigen , öfteren
Waſſerbades , bis die abgegoſſene Flüſſigkeit ganz klar
abläuft ; dann kann das Röſten in einer Blechtrommel
oder eiſernen Pfanne vor ſich gehen . Zerſchnittene Mohr⸗
rüben , ja ſelbſt die zuckerhaltigen Runkeln geben
ebenfalls einen genießbaren Aufguß . In Irland benützt
man an Stelle des Kaffees ſogar die Wurzeln des auch
bei uns vorkommenden Lab - und Klebkrautes ; ferner
dürfte der kräftige , bittermilchige Wurzelſtock des ge —
meinen Löwenzahnes der Beachtung wert ſein . In
Oeſterreich , Baden , Württemberg wieder , ſind die ange —
nehm ſüßſchmeckenden Knollen des eßbaren Cypern⸗ —
krautes geſchätzt . Aufmerkſam gemacht ſei ferner
auf die marmorierten , innen gelblichen Samen der blau —
blühenden Luzine oder Wolfsboh ne , die gebrannt
einen kaffeeähnlichen Geſchmack beſitzen ; ſelbſt die Früchte
der Waſſerſchwertlilie . der angebauten Kichererbſe
und des in dürren Kiefernwäldern wuchernden Beſen⸗
ginſters können aus dem gleichen Grunde Verwertung
finden . Als häufigſter Erſatz gilt jedoch die rübenförmige
dickfleiſchige , bittere Zichorien wurzel , die ſchon
während der Kontinentalſperre allgemein in Aufnahme
kam und gebrannt ſelbſt in den guten Zeiten für viele
Liebhaber von bitterem Kaffee faſt eine Notwendigkeit
geworden iſt . Warum ſollten wir jetzt , wo wir uns
bereits ſo vielen Verhältniſſen anpaſſen mußten , nicht
zu ihr wieder unſere Zuflucht nehmen ?

als die Ameiſe das Wort nahm und alſo ſprach : Warum
ſizen wir hier ſo trübſelig beieinander und langweilen
uns , da wir uns doch die Zeit auf angenehme Weiſe
verkürzen könnten ? Ich habe daran gedacht , daß wir
uns Geſchichten erzählen ſollten , und gern würde ich ſelbſt
den Anfang machen , wenn ich nur eine recht hübſche Ge —
ſchichte wüßte . Nun iſt mir eben etwas noch Beſſeres
eingefallen . Ich ſehe , daß die Grille ihr Violinchen bei
ſich hat . Wenn ſie nicht gar zu müde iſt , möcht ' ich ſie
bitten , uns ein luſtiges Stückchen zu ſpielen , damit wir
eins tanzen könnten . “ — Dieſer Vorſchlag der Ameiſe
fand allgemeinen Beifall . Die Grille ließ ſich aber nicht lange
nötigen , ſondern ſtellte ſich ſogleich mit ihrem Violinchen
in die Mitte und ſpielte das luſtigſte Tänzchen herunter,
welches ſie auswendig wußte , während die anderen um
ſie herum tanzten . Nur die Schnecke tanzte nicht mit .
„ Ich bin “ ſagte ſie , „nicht gewöhnt an das ſchnelle Herum⸗
wirbeln ; mir wird zu leicht ſchwindelich . Aber tanzt , ſo
viel ihr wollt , ich ſehe mit Vergnügen zu und mache
meine Bemerkungen . “ — Die andern ließen ſich denn
auch gar nicht ſtören , ſondern jubelten ſo laut , daß man
es auf drei Schritte Entfernuung hören konnte . Aber ach ,
durch welch ein furchtbares , ungeahntes Ereignis wurde
plötzlich ihr Feſt unterbrochen ! Der Pilz , unter welchem
die luſtige Geſellſchaft tanzte , gehörte leider einer alten
Kröte . An ſchönen Tagen ſaß fie oben auf dem Dache ,
wie die Kröten zu tun pflegen ; trat aber ſchlecht Wetter
ein , ſo kroch ſie unter den Pilz , und es konnte ihretwegen
regnen von Pfingſten bis Weihnachten .



Unterſeite eigentümlich fettig , mehlartig an , als wenn ſie

mit einem glatt machenden Puder überzogen wären .

In manchen Dörfern ziehen ſich graſige Wege oft bis

mitten hinein oder neben Gartenzäunen entlang . Hier

tritt mit Vorliebe der „ Gute Heinrich “ auf .

Ein Kräutchen , das ebenfalls einen guten Spinat

erſatz bietet , iſt an der Bergſtraße unter dem Namen

Kernkraut als Gemüſe geſchätzt . Es iſt der an

Ackerrainen , auf trockenen Wieſen , auf felſigen Geröll

wachſende , oft aus alten Mauern hervorſprießende

Taubenkropf , Silene inflata , zu den Relkengewächſen

gehörend . Die Blätter ſind länglich lanzettlich , von meer —

grüner Farbe , glatt und unbehaart , was als Gegenſatz

zu ähnlichen Pflanzen , die behaarte Blätter haben , zu

beachten iſft . Bevor die Vlütenſtengel aufſchießen , werden

die jungen Triebe geſammelt .
Als Gemüſe ſind ferner der zu den Doldengewächſen

gehörende Ziegenfuß oder Gierſch , Aegopodium

podagraria empfohlen , wohl das verbreitetſte Unkraut

in Anlagen , Hohlwegen , an Gräben und Hecken . Hier

muß man ganz beſonders auf junge , noch nicht entfaltete

Blätter achten , ältere haben nach meiner Erfahrung keinen

guten Geſchmachk . Ueberall vorkkommend und wohl auch

überall bekannt iſt der wilde Saueram pfer Kumex

arestora , als Gemüſe und zu Suppen geſchätzt . Im

Sommer und noch bis ſpät in den Herbſt hinein ſieht man

an Wegrändern , auf Schutthaufen , in verlaſſenen Stein

brüchen , an Eiſenbahndämmen einen oft über einen Meter

hohen Stengel , mit zahlreichen , ährenartig geordneten
blauen Blüten . Es iſt der Natterkopf , Echium vulgare .

Im Frühjahr erſcheint die flach dem Boden anliegende
Blattroſette . Die ſchmalen langen Blätter ſind ſtrahlig

angeordnet . Der Natterkopf gehört wie das in Wäldern

zeitig im Frühjahr blühende Lungenkraut , Pulmonaria
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officinalis zur Familie der rauhblätterigen Gewächſe ,

Asperifolien. Von beiden Pflanzen ſind die grundſtändigen
Blätter zu Gemüſe verwendbar . Zu dieſer Familie gehört

auch der manchmal verwildert , ſonſt im Garten angebaute
Boretus Bosago officinalis , der als Salatkraut benützt wird .

Ein ausgezeichnetes Gemüſe hat mir die an einer

Lichtung in einem Wald in Maſſe vorgefundene Ra —

punſel Phyteuma spicatum geliefert . Die ährenförmigen

Blütenſtände werden vor dem Aufblühen abgenommen
und wie Blumenkohl mit Rahm zubereitet , den man

leider jetzt nicht hat . Roh ſoll man ſie zu Salat ver —

wenden können , auch die Blätter werden als Gemüſe

zubereitet . Vom Wieſenbocksbart Tragopogon

pratense benützt man die Blütenköpfe , bevor ſie ſich

öffnen in ähnlicher Weiſe , die Stengel kann man wie

Spargel zubereiten . Die Wurzel ähnelt der Schwarzwurz

und wird ebenſo benützt . Der Bocksbart hat , wie der

Löwenzahn , gelbe Korbblüten , die Samen bilden in

ihrer Geſamtheit eine viel größere Laterne von Kugelform .

Zu Gemüſen , wie zu Salat am beſten nach

Abbrühen kann man den wilden Mauerpfeffer

Sedum reilexum , benützen . Die kleinen walzenförmigen

fleiſchigen Blättchen ſitzen in großer Zahl um den Stengel

und tragen am Grunde einen kurzen Sporn . Die älteren

Blätter ſind wie Fleiſcherhaken rückwärts gebogen . Er

ſcheint im Juli die gelbe Blütendolde , dann fallen die

Blätter ab . Allgemein bekannt iſt die Schafgarbe

Ichillea millefolium , deren Blätter ein gutes Gemüſe

abgeben . Ein ebenſolches bietet cuch der dreiblätt

rige Klee , Tricholoma prantense , doch ſteht der meiſt

nicht wildwachſend in meinem Gemüſegarten , ſondern

auf Aeckern , angebaut vom Landwirt . Zu einem Feld —

frevel ſollen aber dieſe Mitteilungen nicht Veranlaſſung

geben .

Das Abenteuer im Walde . “ )
vVon Johannes Trojan .

Es regnete , was vom Himmel herunter wollte . Die

Tannen ſchüttelten den Kopf und ſagten zueinander :

„ Wer hätte am Morgen gedacht , daß es ſo kommen

würde ! “ Es tropfte von den Bäumen auf die Sträucher ,

von den Sträuchern auf das Farnkraut und lief in un

zähligen kleinen Bächen zwiſchen dem Mooſe und den

Steinen . Am Nachmittag hatte der Regen angefangen ,

und nun wurde es ſchon dunkel und der Laubfroſch , der

vor dem Schlafengehen noch einmal nach dem Wetter ſah ,

ſagte zu ſeinem Nachbar : „ Vor morgen früh wird es

nicht aufhören . “ Derſelben Anſicht war eine Ameiſe, die

bei dieſem Wetter im Walde ſpazieren ging . Sie war

am Vormittag mit Eiern in Tannenberg auf dem Markt

geweſen und trug jetzt das dafür gelöſte Geld in einem

kleinen , blauen Leinwandbeutel nach Hauſe . Bei jedem

Schritte ſeufzte und jammerte ſie . „Das Kleid iſt hin ,

ſagte ſie , „ und der Hut auch ! Hätt ich nur den Regen

ſchirm nicht ſtehen laſſen oder hätt ich wenigſtens die

Ueberſchuhe angezogen . Aber mit Zeugſchuhen in ſolchem

Regen iſt gar kein Weiterkommen ! 3

Während ſie ſo ſprach , ſah ſie gerade vor ſich in der

Dämmerung einen großen Pilz . Freudig ging ſie darauf

heitere , tief poetiſche Darſtellung

Leſer den Wiesbadener Volks

Preis 40 Pfg . )

Wir entnehmen dieſe ſchlicht
zur öſterlichen Unterhaltung unſerer

büchern 156 : „ Aus Natur und Baus “ ,

zu . „ Das paßt, “ rief ſie ; „ das iſt ja ein Wetterdach ,

wie man es nicht beſſer wünſchen kann . Hier bleib ' ich ,

bis es aufhört zu regnen . Wie es ſcheint , wohnt hier

niemand deſto beſſer ! Ich werde mich ſogleich häus

lich einrichten . “ Das tat ſie denn auch . Sie war

eben daran , das Regenwaſſer aus den Schuhen zu gießen ,

als ſie bemerkte , daß draußen eine Grille ſtand , die auf

dem Rücken ihr Violinchen trug . „ Hör ' , Ameischen, “

hub die Grille an , „iſt es erlaubt , hier unterzutreten ? “

„ Nur immer herein ! “ erwiederte die Ameiſe ; „ es iſt

mir lieb , daß ich Geſellſchaft bekomme . “ „ Ich habe

heute,“ ſagte die Grille , „ im Heidekrug zur Kirmes auf

geſpielt . Es iſt ein bißchen ſpät geworden , und nun

freue ich mich , daß ich hier die Nacht bleiben kann . Denn

das Wetter iſt ja ſchrecklich , und wer weiß , ob ich noch

ein Wirtshaus offen ſinde ! “ Alſo trat Grillchen ein ,

hing ſein Violinchen auf und ſetzte ſich zu der Ameiſe .

Roch nicht lange ſaßen ſie da als ſie in der Ferne ein

Lichtchen ſchimmern ſahen . Als es näher kam , erkannten

ſie es als ein Laternchen , das ein Johanniswürmchen in

der Hand trug . „ Ich bitt ' euch, “ ſagte das Johannis
würmchen , höflich grüßend , „ laßt mich die Nacht hier

bleiben ! Ich wollte eigentlich nach Moosbach zu meinem

Vetter , habe mich aber im Walde verirrt , und weiß wede —

aus noch ein . “ „ Nur immer zu ! ! “ ſagten die beiden ;

„ es iſt recht gut für uns , daß wir Beleuchtung bekommen . “

Gern folgte das Johanniswürmchen der Einladung und

ſtellte ſein Laternchen auf den Tiſch . Der Schein des

Lichtchens führte ihnen bald einen Wanderer zu , der
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Von einer ganzen Anzahl von Gewächſen kann
man die Wurzeln teils roh , teils gekocht verſpeiſen ,
auch zu Mehl verarbeiten . Dieſe Blütenleſe kann in —

deſſen nicht zu weit ausgedehnt werden , ſo daß auf
weitere Aufzählung verzichtet werden muß . Erläuternde

Abbildungen können hier auch nicht gegeben werden .
Da ſolche aber ſehr erwünſcht ſind , ſei auf ein kleines
Werkchen verwieſen , das weitere Anſprüche befriedigen
wird . Für 25 Pfg . kaufe man ſich Nr . 7 des Stuttgarter
Kriegsbilderbogen : Notgemüſe , erſchienen in der
Franck ' ſchen Verlagshandlung in Stuttgart . Darin ſind
53 wildwachſende Pflanzen abgebildet und beſchrieben ,
auch ihre Verwendungsweiſe iſt angegeben .

e .

Von Wilhelm Wölkerling .

Wie ſich doch die Zunge an alles gewöhnt , wenn

ihr liebgewordene Speiſen oder Getränke nicht mehr ge⸗
boten werden ! Das lehrt uns ſo recht die gegenwärtige ,
entbehrungsreiche Zeit , in welcher wir uns ohne über —

ſeeiſche Rohſtoffe behelfen müſſen und nur noch auf
heimiſche Erſatzmittel angewieſen ſind . Am meiſten
empfinden die Städter den Mangel , während die Land —
leute ſchon immer größtenteils ihre eigenen Erzeugniſſe
verwendeten . So diente dieſen gebrannte Gerſte neben

Roggen oder Weizen zur Bereitung des Frühtrankes ,

ziemlich ungeſchickt über Laub und Moos herangeſtolpert ,
kam . Es war ein Käfer von der großen Art . Ohne
„ guten Abend “ zu ſagen trat er ein . „ Aha ! “ rief er ,

„ſo bin ich doch recht gegangen und dies iſt die Zimmer —
geſellen - Herberge . “ — Mit dieſen Worten ſetzte er ſich ,
holte ſeinen Schnappſack hervor und begann ſein Abendbrot

zu verzehren . „ Ja , ja “, ſagte er , wenn man den ganzen Tag
über Holz gebohrt hat , dann ſchmeckt das Eſſen ! “ — Als
er mit dem Eſſen fertig war , ſtopfte er ſich ſeine Pfeife
ließ ſich vom Johanniswürmchen Feuer geben , zündete
an und fing an ganz gemütlich zu rauchen . Unterdeſſen
war es draußen ganz dunkel geworden und das Wetter

ſchlimmer als vorher . Da traf zur allgemeinen Vewunder —
ung noch ein ſpäter Gaſt ein . Schon ſeit längerer Zeit
hörte man in der Ferne ein eigentümliches Schnaufen ; dies

kam langſam näher und näher , und endlich erſchien unter
dem Pilze eine Schnecke , die ganz außer Atem war .
„ Das nenne ich laufen ! “ rief ſie ; „ wie bin ich gejagt !
Ordentlich das Milzſtechen hab ' ich bekommen ! Ich will

nur gleich bemerken , daß ich im nächſten Dorfe eine

Beſtellung zu machen habe , die Eile hat . Aber niemand
kann über ſeine Kräfte , beſonders wenn er ſein Haus
trägt . Wenn die Geſellſchaft erlaubt , will ich hier ein

paar Stündchen raſten ; dann kann ich nachher wieder

galoppieren , als gälte es den Dampfwagen einzuholen . “
Niemand hatte etwas dagegen , daß ſich die Schnecke ein

gemütliches Plätzchen ausſuchte . Da ſetzte ſie ſich vor

ihre Haustür , holte ein Strickzeug hervor und fing an

zu ſtrichen . So waren nun die Fünfe hier verſammelt ,

und mancher Feinſchmecker iſt jetzt auch bereits zu der
Erkenntnis gekommen , daß Walzkaffee ein wohlſchmecken —
des , bekömmliches Getränk liefert , wenn man eben nichts
anderes hat . Daß auch Eicheln und Roßkaſtanien den

Zweck dienen können , iſt allgemein bekannt ; nur dürfen
die herb zuſammenziehenden Früchte nach dem Reinigen
und Zerſchneiden erſt noch eines mehrſtündigen , öfteren
Waſſerbades , bis die abgegoſſene Flüſſigkeit ganz klar
abläuft ; dann kann das Röſten in einer Blechtrommel
oder eiſernen Pfanne vor ſich gehen . Zerſchnittene Mohr⸗
rüben , ja ſelbſt die zuckerhaltigen Runkeln geben
ebenfalls einen genießbaren Aufguß . In Irland benützt
man an Stelle des Kaffees ſogar die Wurzeln des auch
bei uns vorkommenden Lab - und Klebkrautes ; ferner
dürfte der kräftige , bittermilchige Wurzelſtock des ge —
meinen Löwenzahnes der Beachtung wert ſein . In
Oeſterreich , Baden , Württemberg wieder , ſind die ange —
nehm ſüßſchmeckenden Knollen des eßbaren Cypern⸗ —
krautes geſchätzt . Aufmerkſam gemacht ſei ferner
auf die marmorierten , innen gelblichen Samen der blau —
blühenden Luzine oder Wolfsboh ne , die gebrannt
einen kaffeeähnlichen Geſchmack beſitzen ; ſelbſt die Früchte
der Waſſerſchwertlilie . der angebauten Kichererbſe
und des in dürren Kiefernwäldern wuchernden Beſen⸗
ginſters können aus dem gleichen Grunde Verwertung
finden . Als häufigſter Erſatz gilt jedoch die rübenförmige
dickfleiſchige , bittere Zichorien wurzel , die ſchon
während der Kontinentalſperre allgemein in Aufnahme
kam und gebrannt ſelbſt in den guten Zeiten für viele
Liebhaber von bitterem Kaffee faſt eine Notwendigkeit
geworden iſt . Warum ſollten wir jetzt , wo wir uns
bereits ſo vielen Verhältniſſen anpaſſen mußten , nicht
zu ihr wieder unſere Zuflucht nehmen ?

als die Ameiſe das Wort nahm und alſo ſprach : Warum
ſizen wir hier ſo trübſelig beieinander und langweilen
uns , da wir uns doch die Zeit auf angenehme Weiſe
verkürzen könnten ? Ich habe daran gedacht , daß wir
uns Geſchichten erzählen ſollten , und gern würde ich ſelbſt
den Anfang machen , wenn ich nur eine recht hübſche Ge —
ſchichte wüßte . Nun iſt mir eben etwas noch Beſſeres
eingefallen . Ich ſehe , daß die Grille ihr Violinchen bei
ſich hat . Wenn ſie nicht gar zu müde iſt , möcht ' ich ſie
bitten , uns ein luſtiges Stückchen zu ſpielen , damit wir
eins tanzen könnten . “ — Dieſer Vorſchlag der Ameiſe
fand allgemeinen Beifall . Die Grille ließ ſich aber nicht lange
nötigen , ſondern ſtellte ſich ſogleich mit ihrem Violinchen
in die Mitte und ſpielte das luſtigſte Tänzchen herunter,
welches ſie auswendig wußte , während die anderen um
ſie herum tanzten . Nur die Schnecke tanzte nicht mit .
„ Ich bin “ ſagte ſie , „nicht gewöhnt an das ſchnelle Herum⸗
wirbeln ; mir wird zu leicht ſchwindelich . Aber tanzt , ſo
viel ihr wollt , ich ſehe mit Vergnügen zu und mache
meine Bemerkungen . “ — Die andern ließen ſich denn
auch gar nicht ſtören , ſondern jubelten ſo laut , daß man
es auf drei Schritte Entfernuung hören konnte . Aber ach ,
durch welch ein furchtbares , ungeahntes Ereignis wurde
plötzlich ihr Feſt unterbrochen ! Der Pilz , unter welchem
die luſtige Geſellſchaft tanzte , gehörte leider einer alten
Kröte . An ſchönen Tagen ſaß fie oben auf dem Dache ,
wie die Kröten zu tun pflegen ; trat aber ſchlecht Wetter
ein , ſo kroch ſie unter den Pilz , und es konnte ihretwegen
regnen von Pfingſten bis Weihnachten .



Wildgemüſe⸗Organiſation.

Mit dieſem Monat ſind wir nun in den vierten

Kriegsfrühling eingetreten . Mehr denn je heiſcht
die Not der Zeit alles Verwendbare an Nahrungsmitteln
und Rohſtoffen heraus - und heranzuholen . Ungeheure
Mengen eßbarer Naturprodukte haben wir bisher aus

Bequemlichkeit und Unkenntniß verkommen laſſen . Wir

ſind eben zu raſch Induſtrie - und Exportland geworden .
In rieſigen Maſſen ſind die „ Kriegsgemüſe “ , die „ Un —
kräuter “ , das „ Wildgemüſe “ , die „ Freipflanzen “ , und

wie ſie ſonſt noch benannt werden , in allen Gauen unſeres
Vaterlandes verbreitet . Ohne mühſame Beackerung der

Scholle und ohne irgendwelche Koſten für Ausſaat und

Gewinnung können wir zentnerweiſe eßbare Gewächſe
an allen Straßenrändern , auf verlaſſenen Bauplätzen , auf

Schutthaufen , an Flußufern , im Walde , an Eiſenbahn —

dämmen , kurz überall in der weiten Natur ſammeln und

ſie friſch oder getrochnet der Küche unſeres Volkes

zuführen .

Dieſe bisher unbenutzten Reſerven an Lebens —
mitteln können und müſſen durch eine ſtramme , um —
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gemacht . An alle Lehrer , Schulkinder , Pfarrer ,
Apotheker , Frauen , Lazarette , Naturfreunde
ꝛc. geht der Ruf : Laſſet diefreien Gaben der

Natur nicht umkommen ! Jetzt iſt die beſte
Zeit zum Sammeln . Erfüllet auch dieſe
Pflicht mit Eifer nund Treue in echter prak⸗
tiſcher VBaterlandsliebe !

Nachſtehend bringen wir zunächſt für alle Sammel —

ſtellen , Organiſationen und Leiter den umfaſſend und

ſachkundig zuſammengeſtellten in 6 Gruppen eingeteilten
Organiſationsplan der Elberfeld - Barmer Wild⸗

gemüſe Vereinigung . Er bietet ein prächtiges
Schema für Vorträge und Organiſation . Möge er recht

fleißig benützt werden .

Ceĩtfaden

für die Teilnehmer des Lehrganges für Wildgemüſe⸗

Kenntnis .

Herausgegeben durch den

Ausſchuß für wildwachſende Gemüſe , Elberfeld⸗Barmen .

faſſende , ſich über ganz Deutſchland erſtreckende Agitation
und Organiſation erfaßt werden . Eine anfangs taſtend
einſetzende , an Gebräuchen unſerer Vorfahren anknüpfende
Aufklärung hat in dreijähriger Arbeit durch Sammlung
von Erfahrungen und erprobten Rezepten die Unterlage
und Möglichkeit für ihre Ausnützung geſchaffen . In
einer Anzahl von Aufſätzen hat unſere Monatsſchrift ſchon
im Vorjahre ( ſiehe unter anderem die „Leitſätze über
die Vewertung von Pilzen und Wildgemüſen von Frdr .
Kaufmann in Heft 3 : ) vorgearbeitet und aufmerkſam !

Dieſe Kröte nun war am Nachmittag nach dem

nächſten Moor zu ihrer Baſe , einer Unke , gegangen und

hatte ſich mit derſelben bei Kaffee und Napfkuchen ſo viel

erzählt , daß es darüber dunkel geworden war . Jetzt
am Abende kam ſie ganz leiſe nach Hauſe geſchlichen .

Über dem Arm hatte ſie ihren Arbeitsbeutel hängen , und

in der Hand trug ſie einen roten Regenſchirm mit meſſing —
ener Krücke . Als ſie in ihrem Hauſe den Jubel hörte ,
trat ſie noch leiſer auf . So kam es , daß die Leutchen

drinnen ſie nicht eher gewahr wurden , als bis ſie mitten

unter ihnen ſtand . Das war eine unerwartete Störung !
Der Käfer viel vor Schreck auf den Rücken , und es

dauerte fünf Minuten ehe er wieder auf die Beine kommen

konnte . Das Leuchtkäferchen dachte zu ſpät daran , daß
es ſein Laternchen hätte auslöſchen ſollen , um in der

Dunkelheit zu entwiſchen .
Die Grille ließ mitten im Takt ihr Violinchen fallen ;

die Ameiſe ſank aus einer Ohnmacht in die andere , und

ſelbſt die Schnecke , die ſonſt nicht leicht aus der Faſſung
zu bringen iſt , bekam Herzklopfen . Sie wußte ſich aber
ſchnell zu helfen ; ſie kroch in ihr Häuschen , riegelte die

Tür hinter ſich ab und ſprach zu ſich : „ Was da will ,

kann kommen ! Ich bin für niemand zu ſprechen . “ —

Nun hättet ihr aber hören ſollen , wie die Kröte die armen

Leute heruntermachte ! „ Sieh einmal an, “ rief ſie zornig
und ſchwang ihren Regenſchirm , „ da hat ſich ein ſchönes

Lumpengeſindel zuſammengefunden ! Iſt das hier eine

Herberge für Landſtreicher und Dorfmuſikanten ? Ich
ſag ' es ja : nicht aus dem Hauſe kann man gehen , gleich

I. Verbreitung der Kenntnis .

Geſchieht naturgemäß zunächſt durch die Schule .

l. 8 in Unterricht . Daß dabei lebende Pflanzen in der
Band des Schülers zugrunde gelegt werden , iſt wohl ſelbſtverſtändlich .

2. Ausbhändigung von Bilderbogen in den Ulaſſen

Caſſeler : Pflanzen ;
5 5

Aachener : ( [ Poſtkartenform ) ;

Wiesbadener .

5 . Anlegung eines Ulaſſenher bariums .

Augenblicklich packt ihr jetzt eure ſieben

Sachen ein , und dann fort mit euch , oder ich will euch

ſchon Beine machen ! “ Was war zu tun ? Die armen

Leute wagten gar nicht , ſich erſt aufs Bitlen zu legen ,

ſondern nahmen ſtill ihre Sachen auf , riefen der Schnecke

durchs Schlüſſelloch zu , daß ſie mitkommen ſolle , und

als auch dieſe ſich fertig gemacht hatte , zogen ſie alle zu —

ſammen von dannen . Das war ein kläglicher Auszug !
Voran das Johanniswürmchen , um auf dem Wege zu

leuchten , dann der Käfer , dann die Ameiſe , dann das
Grillchen und zuletzt die Schnecke . Der Käfer , der eine
gute Lunge hatte , rief von Zeit zu Zeit : „ Iſt hier kein
Wirtshaus ? “ Aber alles Rufen war vergeblich . Als ſie

ein Stück gegangen waren , merkten ſie , daß die Schnecke
nicht mehr bei ihnen war . Sie riefen alle zuſammen in

den Wald zurück : „ Schneche , Schnecke ! Beeil ' dich ! “

erhielten aber keinc Antwort . Die Schnecke mußte wohl

ſoweit zurückgeblieben ſein , daß ſie die Rufe nicht mehr

hören konnte . Die andern zogen betrübt weiter , und

nach langem Umherirren , fanden ſie unter einer Baum —
wurzel ein leidlich trockenes Plätzchen . Da brachten ſie

die Nacht zu unter großer Unruhe und ohne viel zu ſchlafen .
Waren ſie auch mit heiler Haut davongekommen , es. blieb
doch immerhin ein ſchlimmes Abenteuer , und die mit

dabei geweſen ſind , werden daran denken , ſolange ſie leben .

——

iſt der Unfug los .
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4 Wenn möglich , Anpflanzung in Blumentöpfen

oder in einem Schulgärtchen . Im erſten Jahre gedeihen ſie meiſt

nicht ſonderlich , man wird aber auch an das nächſte Jahr denken

müſſen .
5. Jeder Schüler erhält einMerkblatt mit Hochanweiſungen .

( Herausgegeben von der Bergiſch⸗Märkſchen Feitung durch ein Preis⸗

ausſchreiben des Ausſchuſſes für wildwachſende Gemüſe , Elberfeld —
*

Barmen . )

6. Wanderungen , zunächſt am beſten mit geringerer

Schülerzahl . Dabei iſt weſentliches Gewicht zu legen auf die Sammler —

regeln :

Uein Betreten von Wieſen und Feldern ohne Erlaubnis des

Eigentümers ;

Ueine Vernichtung , nur da , wo ſie als ſchädliche Unkräuter an —

zuſehen ſind ;

Sauber und trocken einſammeln , nichts verloren gehen laſſen .

7. Die bei uns vorzugsweiſe in Betracht kommenden Pflanzen

Pteris aquilina , Adlerfarn , Wurzelſtock , junge Wedel .

Phragmites communis , Schilfrohr ( beſ . b. Ohligs ) Wurzelſtock .

Urtica , Brenneſſel , Blätter , Samen

Kumex , Ampfer , Blätter .

Polygonum , Unöterich , Blätter , Samen .

Chenopodium und Atriplex , Melden . Blätter .

Stellaria media , Vogelmiere , Ganze Pflanze ,

Caltha paluſtris , Sumpfdotterblume , Blätter , Unoſpen .

Ficaria verna , Feigwurz , Blätter , Unöllchen .

Sinapis , Senf , Blätter , Samen .

Raphanus Raphanistrum , Bederich , Ebenſo .

Geum urbanum , Nelkenwurz , Blätter ,

botentilla anſerina , Fingerkraut , Blätter .

Spirgea Ulmaria , Mädeſüß , Blätter —

Ononis , Bauhechel , Blätter , junge Triebe .

Epilobium , Weidenröschen , Blätter , junge Triebe .

Aegopodium Podagraria , Gierſch , Blätter , Blattſtiele .

Angelica ſilveſtris , Engelwurz , Blätter , Stengel , Wurzel .

Heracleum Sphondylium , Bärenklau , Blätter , Stengel .

Echium vulgare , Natterkopf , Blätter .

Symphptum officinale , Schwarzwurz , Blätter .
Lamium , Bienenſaug , Taubneſſel , Blätter .

Plantago , Wegerich , Blätter .

Achillea , Schafgarbe , Blätter .

Chryſanthemum , Wucherblume , Margaretenblume , ( weiße und

gelbe ) .
Bellis perennis , Gänſeblümchen , Blätt

Tuſſilago Farfara , Buflattich , ebenſo .

Carduus und Cirſium , Diſtel , Blätter , zarte Stengel .

Taraxacum vulgare , Löwenzahn , Uettenblume , Blätter , Höpfe .

Sonchus , Gänſediſtel , Blätter .

Anzahl der ſonſt noch verwendbaren Pflanzen iſt freilich faſt un⸗

begrenzt Man beginne mit wenigen und erweitere ſpäter den

Kreis ; an jeder Einzelſtelle werden auch ſolche vorkommen , die

er , junge Köpfe .

hier nicht aufgeführt ſind , ſich aber ſehr vorteilhaft verwenden

laſſen .

II . Voltstümlichmachen der Wildgemüſenahrung .

Uuẽſere Bevölkerung neigt in hohem Grade in Nahrungsſachen

zur Ablehnung des Neuen .

Fur Bekämpfung des Widerſtandes .

Ausgabe von Hoſtproben , etwa durch gemeinnüßige
Anſtalten . Als beſonders wirkſam hat ſich die Austeilung direkt

vom Lehrer ( in ſeinem Haushalt hergeſtellt ) an die Schüler erwieſen .

2. Aufforderung an die Schüler , über Erfahrungen

im Hauſe zu ſprechen . ‚

53. Verwendung in Gaſthöfen . Auch ſehr weſentlich ,
weil die Bevölkerung dann ſieht , daß es nicht nur etwas für „ arme

Leute “ iſt .

Verlag von A. Henning jr . , Druck von F. Bei

*

4. Gedruckte Mahnungen in den Seitungen :

Sammelt Wildgemüſe ! Nutzt das Wildgemüſe aus ! Denkt in dieſer

gemüſearmen SZeit an die Wildgemüſe ! uſw .

5. Kochvorſchriften in den Feitungen je nach dem —

Monat .

6. Ausſtellung in Blumengeſchäften uſw .

7. Sinrichtung von Auskunftsſtellen , in größeren

Orten mehrere .

8. Volksvorträge mit lebendem ( von Schulkindern be⸗

ſorgtem ) Material und Austeilung von Hoſtproben . ( Stoffandeutungen
und Literatur am Schluß . )

9. wildgemüſewanderun gen . ( In Aachen fanden

ſolche zweimal wöchentlich , oft unter Beteiligung von mehreren hundert

Perſonen ſtatt )

1o0. Auch Kochſchulen können für die Einbürgerung viel

tun .

III . Organiſation der Sammlung und Verwertung .

1. Alle Schulen eines Grtes teilen ſich in den Bezirk ,

2 . Der Sammelausflug einer Klaſſe erfolgt unter teilweiſer
Fuhilfenahme von Schulſtunden , die zu dieſem Zwecke auch ſpäter

gelegt werden können . Empfohlen wird Beginn etwa um 4 Uhr .

Nicht des Morgens , weil die am Cage in den Blättern gebildete
Stärke des Nachts in die unteren Ceile der Pflanze abwandert .

5. Wo Fuhilfenahme der Straßenbahn wünſchenswert iſt ,

könnte die Stadt vielleicht koſtenloſe Beförderung gewähren .

3. Auch Kriegerfrauen und ihre Uinder ſowie Uriegsbeſchädigte
können zum Sammeln veranlaßt werden und finden auf dieſe Weiſe
einen müheloſen Nebenverdienſt .

ird
85 f ſoweit nicht für die Familie geſammelt

wird , an eine Zentralſtelle : möglickſt raſch , möglichſt kochferti

ordnet , trocken , ſauber .
glichſt kochfertig , ge

6. Verwendung zunächſt für Lazarette , Volksküchen , Koc

Hotels uſw .
8 sküchen , Kochſchulen ,

7. Wenn die Einbürgerung des Wildgemüſes eini 65
1 8 3 gemuſes einigermaßen

erfolgtiſt , wird auch an einen Verkauf an das Publikum gedacht 19 00
e durch ſtädtiſche Verkaufsſtellen oder durch Geſchäfte . Die
Lebensmittelverzeichniſſe der Städte enthalten dann ( außer den Hin —
weiſen : „ Sammelt Wildgemüſe “ ) auch Ankündi f

l nkündigu erüber
Preisangabe . gungen hierüber mit

8. Der Preis wird weſentlich billiger l äßi
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Iluſtrierte Monatsſchrifl für prakkliſche und wiſſenſchaftliche Pili - und Bräuterkundt .

Mitwirkung don Botanikern und Pilzkundigen .

Uno
——

Der „Pilz⸗ und Kräuterfreund “ koſtet pro Halbjahr 2

Verlag . Inſerate koſten die vierf

Mk. 2,80 bei freier Fuſtellung

paltige Petitzeile ( oder deren
durch den Buchhandel , die Poſt oder direkten Bezug vom

Raum ) 50 Pfg . Bei Wiederholungen Rabatt .

Heft 10 .
Nürnberg , 15 . April 1918 1. Jahrgang

Aehnliche, darum leicht zu verwechſelnde Täublinge.
vVon Oberlehrer E. Herrmann , Dresden,

Bekanntlich gehören die Täublinge zu den ſchwierig —

ſten Gattungen , ſo daß ihre Beſtimmung ſelbſt dem

Fachmann große Schwierigkeiten bereitet . Teils liegt

es an dem Reichtum der Arten , gegen 50 , teils an der

Beränderlichkeit in Farbe und Form . Und doch be —

gegnen wir ihnen auf unſeren Wanderungen auf

Schritt und Tritt , ſo daß ſie uns beſtändig Rätſel auf⸗

geben . Sie zu löſen , muß dem Pilzfreund und ganz

beſonders dem Pilzforſcher Bedürfnis ſein .

volkswirtſchaftliche Werte in ihnen enthalten . Denn bei

genauer Prüfung erweiſen ſich die meiſten als eßbar .

Die Giftigkeit der Täublinge möchte ich nach meiner

langjährigen Erfahrung entſchieden beſtreiten . Ein guter

Teil der Täublingsarten zählt zu den wohlſchmeckendſten

Speiſepilzen . Ueber den Speiſewert der Täublinge
vielleicht ein andermal . Was uns nun die Beſtimmung

ſo ſehr erſchwert , iſt die Aehnlichkeit ſo vieler Arten . Es

ſei in den nachfolgenden Ausführungen eine Unterſcheidung

der verwandten Arten angegeben .

1. Russula delica Fx. Milchlings⸗Täubling und

Lactaria yellerea Fr . Wolliger Milchling . —

Ich kann die Benennung deliciosa nach Vaillant
nicht beiſtimmen , wie Schroeter und Lindau ihn anführen ,

ſondern ſinngemäß iſt allein die Bezeichnung delica nach

FPries . Denn deliciosa würde „wohlſchmeckend' bedeuten .

Das ſtimmt durchaus nicht . Er iſt vielmehr recht hart

und herb . Seinen Charakter trifft delica viel beſſer, denn

das bedeutet „ ohne Milch “ An einen Milchling , und

zwar ganz an Lactaria vellerea wird man beim Anblick

dieſes faſt größten Täublings erinnert . Drum möchte

ich ihn , mich an die Ueberſetzung haltend , als Milchlings⸗
täubling bezeichnen . Das Kapitel der deutſchen Pilz⸗

namen iſt ein ſo reformbedürftiges , daß ſich darüber 35
Pilzforſcher hermachen ſollten . Vielleicht kann der 10 z⸗

freund “ auch in dieſer Angelegenheit zum Sprechſaaezum

Zwecke der Klärung und Einigung werden . Einen

Sind doch

Anfang zu dieſer Arbeit habe ich bei meinem Studium

gemacht . Ich komme ſpäter darauf zurück . Man

wird ſich nun jedenfalls nicht wundern , wenn ich neben

den Milchlings - Täubling einen Milchling ſetze. Die

Unterſchiede ſind bei äußerlich faſt völliger Ueberein⸗

ſtimmung : Russula delica ohne Milch , bläulichweiße

Blätter , Stiel mit bläulichgrüner Spitze , Fleiſch mild ,

Lactaria vellerea mit ſcharfer Milch , weichem , feinfilzigem

Hutrande , gilbenden entfernten Blättern und reinweißem

Stiel .

2 . kussula adusta , Pers . Brand Täubling und

Russula nigricaus Bull , Schwärzender Täubling . Erſterer

rauchgrau , Blätter gedrängt , Stiel kurz , Fleiſch beim Bruch

grau bis ſchwärzlich werdend , letzterer graubraun , Blätter

entfernt , Stiel lang , Blätter und Fleiſch bei Verletzung

rötend .

3. Russula livescens Batsch , Graubrauner Täub⸗

ling und Kussula pectinata Bull , Kamm Täubling .

Russ . livescens derbfleiſchig , olivbraun , Blätter ent⸗

fernt , Stiel grau , Fleiſch unter der dicken , ſchmierigen Haut

grau , im Nachgeſchmack ſcharf , ohne Geruch . Russ . pedinata
graugelb , ſemmelgelb , dünnfleiſchig , mit ſtarkgerieftem

Rande , Blätter gedrängt , Stiel weiß , Fleiſch unter der

dünnen Haut gelblich , ſehr gebrechlich , ſehr ſcharf von

unangenehmen Geruche .

4 . Russ . graminicolor Secr . Grasgrüner Täuling ,

Kuss . furcata Pers . Gabel - ⸗Täubling , Russ . heterophylſa
Schff . Verſchiedenblättriger Täubling und kuss . grisea
Pers . Graugrüner Täubling . —

Hier bietet die ſichere Unterſcheidung ſchon ziemliche

Schwierigkeiten . Man achte da auf folgende Merkmale .

Kleine Pilze ſind graminicolor und heterophylla , mittel —

groß iſt grisean , am ſtattlichſten furcata . Grisea kenn⸗

zeichnet ſich vor den anderen 3 Arten durch gelbe Sporen ,

die ſpäter ſattgelben Blätter , den graugrünen Hut und

ſeinen Standort im Laubwalde .
73

Craminicolor weiſt unter den übrigen 3 Arten das

kräftigſte Grün des Hutes auf , hat ſchmierige Haut , ver

gilbende , angeheftete , faſt gleichlange Blätter . Furcata
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iſt braungrün , blaßgrün mit lilafarbigem Rande . Dieſer Unterſcheidung :

11 Die Blätter ſind blaß ohne zu vergilben , ge
gabelt und angewachſen herablaufend . Es iſt die einzige innaefgewachſen h fend . Es iſt die einzige inlegra linnae] Banguinea Velernosagrüne Art mit ſcharfem Nachgeſchmack . Bei heterophylla

iſt der Hut gelbgrün , der Rand eingebogen und gerieft .
Die Blätter ſind dünn , weiß , ſchmal , gedrängt , teils ge —
gabelt , teils halbiert .

5. Kuss . depallens Pers . , Verbleichender Täubling
und Kuss . decolorans Pr . , Verfärbender Täubling .

ͤ

Keuss. depallens rotviolett mit gelblicher Mitte , vertieft ,
flach , Rand gerieft , Blätter und Sporen weiß , Stiel weiß
und kurz, Kuss . decoloranz blutrot und lebhaft gelb , halb —
kugelig, derb , Rand glatt , Blätter und Spoten gelb ,
Stiel lang , meiſt roſa überhaucht .

6. Kuss . lepida Er, , Zinnober - Täubling und keuss .
rosacen Bull . , Roſenroter LTäubling.
89 Beide ſind einander täuſchend ähnlich . Was
Ricken bei leuss. Sordoniàa Er . in der Bemerkung unter
euss . rosacea Er . anführt , iſt ſicher eine ganz andere Art ,
wie aus den verſchiedenen Autoren hervorgeht . Haupt —
unterſchiede ſind : Hut bei lepida feinſchuppig, ſammtartig
regelmäßig , halbkugelig , Geſchmack anfangs mild , dann
herb . leuss. rosaceà hat anfangs klebrige Haut , Hut un⸗
regelmäßig , geſchweift , verbleichend , Geſchmack anfangs
mild , dann ſcharf .

7. Russ . razida Fr. , Graugelber Täubling und lkuss .
ochracea Schw . Ocker - Täubling .

Beide Arten ſind klein , von gelbbrauner Farbe und
von mildem Geſchmack . Unterſchiede Kuss . ravida hat
matte Hutfarbe , glatten Rand , einen weißlichen Stiel

und weiches graues Fleiſch . K. ochracea dagegen beſitzt
einen glänzenden Hut mit gefurchtem Rande , bräunlichen
Stiel , ſtarres , weißes Fleiſch , das allmählig ockergelb wird .

8. keussula vitellina Pers . , Eigelber Täubling , Kuss .

lutea Hud. , Zitronengelber Täubling und Kuss . chamäe —
leontina Fr . , Chamäleon - Täubling .

15 Drei ſchwer zu unterſcheidende Arten von lebhaft gelber
Farbe , klein , mild und ſehr gebrechlich . Kuss . vitellina hat
matten , ſattgelben , Kuss . lutea glänzenden , hellgelben und
Kuss . chamaeleontina rotgelben Hut . Bei vitellina und

chamael . iſt der Rand gerieft , bei Jutea glatt . Die Blätter
von vitellina ſind gleichlang , während die von luten und
chamael . teilweiſe gegabelt ſind . Kuss . vitellina und

chamael . haben hohlen Stiel , lutea beſitzt markigen .
Kuss. vitellina wächſt vorzugsweiſe im Nadelwald , lutea
im Buchenwald , chamealeontina ' im gemiſchten Wald .
Letzteren fand ich bielfach in Straßengräben am Kiefern —
walde .

9. keuss . integra L. , Milder - Täubling , Kuss . Linnau
Er . , Runzelſticl - Täubling , Kuss . sanguinèen Bull . , Blut —
Täubling und Kuss . veternosà Er . Blaſiger Täubling .

Alle Arten ſind größere , ſtattliche Pilze von blut —
roter Färbung .

10 . kKuss . nauseosa Pers . Ekel Täubling und Kuss .
puellaris Er . Vergilbender Täubling .

Beide Täublinge und lebhaftrote , kleine Arten mit

gefurchtem Rand , anfangs weißen , dann vergilbenden
Lamellen . Unterſchiede : Kuss . nauseosa Hut gelbfleckig ,
dünnfleiſchig , Stiel ſpäter aſchgrau , Geſchmack anfangs
mild , nachher ſcharf . Kuss . puellaris der ganze Pilz ver —

gilbt , Geſchmack ſtets mild .

6 'ot bis fleiſch ' keuchtend blutrot , il Kande heller . .
Hut blutrot bis fleiſch - keuchtend blutrot , in ſam Rande heller

roſablutrot
farbenſchmierig der Mitte dunkler weißlich

Rand gerieft gerieft glatt glatt
07 vlle 0 8 elbLamellen blaß , daun gelb , gedrängt breit weiß , gedrängt Jel“ ge

gelb , entfernt , frei 8
3 3

— miſcht
leuchtend roſa , ſtark weiß oder leb “ 10 55Stlel : weiß , ſelten roſa

runzlig haft rot

weiß , läuft an der
eleiſe eiß 95 weiß 55Fleiſch weiß Luft gelb an 5

porös

Geſchmack mild mild ſcharf ſcharf

81 ＋ JIne 8Standort : Nadel Nadelwald Laubwald155 4 ˖8 Nadel - u. Laubwald
Laubwald

11 . Russ . foetens Pers . Stink - Täubling und kKuss .

pectinata Bull . Kamm Täubling .
Beide ſind von gelbbrauner Farbe , gebrechlich , am

Rande gefurcht , ſcharf , K. foetens bedeutend größer , fleiſchig
iu der Jugend kugelig , nach bitteren Mandeln riechend ,
im ſchniierigen , älteren Zuſtande ſtinkend . K. pecktinata
kleiner , von graugelber Farbe , häutig fleiſchig , ſtark ge —

furcht , von unangenehmen Geruch , doch ſchwach .

12 . Russ . ochrotenca Pers . Gelbweißer Täubling
und kKuss . fellea Fr . Gallen - Täubling .

Beide ſind gelbe , ſcharfe Arten . Kuss . ochrotenca

zitronengelb , mit weißen Lamellen und weißem Stiel .

Russ . felleaà iſt in allen Teilen ſtrohgelb .

13 . Russ . fragitis Pers . Gebrechlicher Täubling und

Kuss . emtfa Sch . Speiteufel .

Russ . fragitis bedeutend kleiner , in Färbung des

Hutes von weiß bis violett , Lamellen gedrängt , Stiel

ſtets weiß . Kuss . emetica bedeutend größer , faſt noch ein

mal ſo groß , meiſt blutrot , Lamellen entfernt . Stiel oft
rot angelaufen , ſelten .

14 . E. sardonia Fr . Tränender Täubling .
sanguinea Bull , Blut - Täubling , Kuss . rubra Hrbh . - Bres .

Roter Täubling und Kuss . nitida Pers . Glänzender Täubling .
Vier lebhaftrote Arten , die ebenfalls Schwierigkeiten

bei der Beſtimmung machen . RKuss . sSardonia in Hut und

Stiel von blutroter bis dunkelvioletter Farbe mit glattem

Rande , ſchwefelgelben , gedrängten Blättern , welche bei

feuchtem Wetter Waſſertröpfchen abſondern , mit gelblich —
weißem Fleiſch . Nach meiner Beobachtung der ſchärfſte
aller Täublinge und ſchädlicher als andere Arten . kKuss .

sanguinea dunkelblutrot mit weißlichem Rande , weißen
Lamellen , meiſt roſa angelaufenem Stiel , ſehr ſcharf . Kuss .
rubra hell blutrot mit roſafarbenem Rande , Lamellen an —

fangs weiß , ſpäter ockergelb , Stiel ſtets weiß , Fleiſch
unter der Haut tot , Geſchmack ſehr ſcharf , im Laubwalde .

Kuss . nitida dunkelrot bis braunrot , glänzend , kleiner als

die vorhergehenden Arten , Rand gerieft , bei den erſteren
glatt , Lamellen blaß bis goldgelb , Geſchmack mild .

Kuss .

weiß , ſehr

1
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Streifzüge durch den Pilzwald .
Mit Abbildungen .

Von Bermann Findeiſen , Meißen .

III .

Es iſt unglaublich aber wahr , daß man auf ſeinenStreifzügen durch den Pilzwald nur ſelten einmal einenPilzſucher antrifft , der den Knollenblätterpilz ſicher kennt ;die Knollenbätterpilze , d. h. die verſchiedenen Arten oderAbarten derſelben kennen erſt recht nur ſolche , die manohne weiteres als gute Pilzkenner anſprechen darf . Dasiſt aber leider nur ein ganz geringer Bruchteil der Pilz⸗ſucher . Da wundert man ſich eigentlich , daß beidem zeitweiſe ſehr häufigen Vorkommen, der Knollen —blätterpilze , dieſer äußerſt gefährlichen Burſchen , nicht nochmehr Vergiftungsfälle vorkommen ;
kräftiger Knollenblätterpilz mehrere,Perſonen töten können .Regelmäßige Pilzſucher fallen auf ihn auch nicht ſo leichthinein , da ſie ſich meiſt zur Gewohnheit gemacht haben :ich nehme nur die und die Pilze , alſo nur diejenigen ,die ich genau kenne , alle

andern laſſe ich ſtehen . Das
iſt ja vorſichtig gehandelt
und ſchützt , wenn ſtreng be —
folgt , vor Pilzvergiftungen .
Aber ſolche Pilzjäger tun
gut und zwar ſehr im eig —
nen Intereſſe , nach und nach
immer mehr und mehr eß —
bare Sorten dazu kennen
zu lernen und ſich auch
die giftigen Arten dazu
einzuprägen .

Am meiſten verwech⸗
ſeln die Knollenblätterpilze ,
die die Urſache der meiſten
Pilzvergiftungen ſind , die

Anfänger , die im guten
Glauben alles nehmen ,
was einem eßbaren Pilze Unollenblätterpilze
ähnlich ſieht . Meiſt ver —

laſſen ſie ſich auf die von der Großmutter oder ſonſtigenUrahne vererbten Regeln , die nach dem Dichterwort : eserben ſich Geſetz und Rechte wie eine ewige Krankheit
fort , leider alljährlich durch einen großen Teil der Tages⸗preſſe friſch aufgewärmt werden . Was ſoll da nicht alles
vor Pilzvergiftungen ſchützen ? Der

Löffel , das weiß bleiben der mitgekochten Zwiebel ſind
genau ſo trügeriſch und wertlos wie die Warnungen vor
ſich im Schnitt blau färbenden Pilzen , vor ſolchen die
klebrig ſind oder Milchſaft haben . Solche Regeln ſchützen
nicht vor den gefährlichſten Pilzvergiftungen und würden
andrerſeits eine große Anzahl ehbarer Pilze vom Genuſſe
ausſchließen . Hier hilft blos die Giftpilze, vor allem die
Kollenblätterpilze , kennen lernen . Alſo will ich meinen
Begleitern auf den Streifzügen heute dieſe und ihre Ver
wandten zeigen . Wie viel Arten von Knollenblätterpilzen
haben wir ? Nun darüber ſind ſich die Gelehrten nochnicht ganz einig , wie können es dann die Laien ſein !
Das Pilzmerkblatt des Kaiſerl . Geſundheitsamtes und
flüchtige Pilzbücher kennen nur eine oder zwei Arten.
Das iſt irreführend , drei ſind mindeſtens zu unterſcheiden ;
ich habe bisher ſogar vier verſchiedene Arten Knollen —

( aiftig )

mitgekochte ſilberne
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Topf tun , doch

blätterpilze voneinander gehalten . Mag nun die Wiſſen⸗ſchaft den gelben und den gelblich - grünlichen in einen
Topf tu das iſt ja falſch , denn in den Topf ſollenlie ja überhaupt nicht kommen , kurzum mag die Wiſſen⸗ſchaft dieſe beiden nicht cuseinanderhalten wollen , für denAnfänger oder Praktiker iſt es jedenfalls ſicherer , er unter —

ſoll doch ein einziger

f

Nien

ö

ſcheidet ganz genau den gelben als Abart , als daß er aufeine Verwechslung mit dem Narziſſengelben Wulſtlinghereinfällt , der den gelben Knollenblätterpilz Oft ſehrähnlich ſieht . Ich unterſcheide demnach : den gelblichen( blaßgrünen ) ( Amanita mappa Pratsch ) , den gelben( Amanità citrina Schäfff ) , den blivgrünen ( Amanitaphalloides Fr . ) , den weizen ( Amanita verna Bull . )Sehen eir ſie uns einmal näher an : Der gelblich —blaßgrüne Knollenblätterpilz ( A. mappa ) iſt
grüne oder
in unſerer Gegend am häufigſten . ( Siehe Bild . )

Die gelblichweiſen Hautfetzen der anfänglichen Hülle
mlicher Regelmäßigkeit . Bei

bedecken den Hut oft mit zie
älteren Pilzen , wie der links auf unſrem Bilde ſichtbare ,verſchwinden dilſe Hautfetzen meiſt und die Farbe des
Pilzes wird dann mehr weiß . Bei jungen Pilzen , wie
der mittelſte , ſind die weißen Blätter noch mit einer Haut

verſchloſſen , die ſpäter als

Manſchette am ſchlanken ,
ſaftig markigen Stiele

herabhängt , wie an dem

an dem älteren Pilze links

gut ſichtbar . Das ſicherſte
Kennzeichen iſt die runde
Knolle am Fuße des Stie

les , die ſich ſcharf abſetzt .
Sie iſt aber meiſt in der
Erde verborgen ; ich habe
ſie um ſie zu zeigen erſt
vor der Aufnahme freige —
legt . Manchmal iſt ſie noch
von der häutigen Scheide
umgeben , deren Reſte wir

auf dem Hute als weiße
Fetzen bereits bemerkten .

Am Geruch und Ge —

ſchmack kann man dieſem
Schädling ſeine Gefähr —

lichkeit aber leider nicht anmerken , denn beides iſt gar
nicht unangenehm , an rohe Kartoffeln erinnert ſein Ge —
ſchmack . Trotzdem die Kartoffeln knapp ſind wird doch

mand eine größere Koſtprobe machen und wird man
ſich lieber mit der Geruchprobe begnügen .

Die Hauptkennzeichen dieſer Art ſind auch bei denanderen Arten vorhanden und brauchen wir beim Be —
tfachten derſelben nur auf die Abweichungen zu achten ,
die zumeiſt in der Farbe beſteht .

1Bei der zweiten Art iſt die Farbe des Hutes ſo
ausgeſprochen gelb , daß man ſie nicht gern als zur vor —
her beſprochenen rechnen

Findeiſen , MeißenPhot . 5

möchte . Daß er dem eßbarenNarziſſengelben Wulſtlin g ſehr ähnlich ſieht ,
wurde bereits erwähnt und laſſen wir dieſen daher vor
ſichtigerweiſe lieber von unſrer Speiſekarte fort , denn
eine Verwechslung könnte verhängnisvoll werden .

Wer den gelblich - grünen Knollenblätterpilz genau
kennt und erſtmalig den blivgrünen ( Amanita phaloides )
gezeigt bekommt , wird über den Unterſchied im Ausſehenerſtaunt ſein . Form und Bau iſt zwar faſt gleich , 5
Fußhülle und Manſchette ebenſo vorhanden , aber WeßHut ſieht doch ganz anders aus . Die Form der jungen



Pilze iſt etwas mehr zuſammengezogen , mehr glocken⸗

förmig gewölbt . Die älteren ſind ebenfalls flach ausge⸗

breitet . Die Farbe iſt auffallend lebhaft grün , nicht bloß

grünlich , bei älteren Pilzen olivgrün . Meiſt iſt von den

Hautfetzen nichts wahrnehmbar und daher die Oberhaut

glatt ; bei trockenem Wetter glänzend . Ueberhaupt iſt

dieſe Art dünnfleiſchig und bei Trockenheit ſpaltet der

Hut vom Rande herein leicht oft mehrere Centimeter

lang auf . Der grünlich - weiße Stiel zeigt eine feine
moiréartige Zeichnung , die ſogar auf einer vor mir

Schaf - Champignons leßbar )

liegenden photographiſchen Aufnahme , die vielleicht
ſpäter einmal im Bild kommen wird , deutlich 3 5Bei
iſt . Die dichtſtehenden Blätter ſind grünlich weiß .

dieſer Art bleibt die Scheide meiſt als dünne Haut am
Rande der Knolle , die ſich nicht ſo ſcharfrandig abſetzt
wie bei den anderen Arten und iſt darum der Hut meiſt

frei von den Hautfetzen . Dieſen Pilz findet man mehr

im Laubwald , auch im Graſe . Am Fuße des Borsberges ,

oberhalb Pillnitz bei Dresden finde ich ihn in einer mit

dichtem Graſe beſtandenen Laubholzecke meiſt Eichen all⸗
jährlich in großer Menge . Aber in dem dichtanſchließenden
Nadelholz , wo der Graswuchs ebenfalls ſcharf begrenzt
aufhört , habe ich noch nie ein Exemplar des olivgrünen

Knollenblätterpilzes ſtehen ſehen .

Außer dem grünen Täubling gibt es wirklich grüne

Speiſepilze kaum und doch iſt es mir vorgekommen , daß ich

bei der Pilzmarktkontrolle in Meißen den grünen Knollen⸗

blätterpilz beſchlagnahmen mußte . Sie waren übrigens ſchon

verkauft , als ich ſie bemerkte . Eine Pilzſammlerin brachte
ſie aus der Gegend zwiſchen Noſſen und Roßwein per

Bahn und glaubte feſt , ſie habe ſolche ſchon früher ge —

geſſen . Ihr bei der Gerichtsverhandlung von einem ge⸗

ladenem Sachverſtändigen vorgelegte gelblichgrüne Knollen⸗

blätterpilze hielt ſie auch für eßbar . Man ließ ſie , weil

ſie aus Unkenntnis gehandelt , mit 10 Mk . Strafe ausgehen .

Der weiße Knollenblätterpilz unterſcheidet ſich von dem

gelblich - grünen durch ſeine ausgeſprochene faſt reinweiße

Färbung . Aber gerade dadurch wird er dem Unerfahrenen

gefährlich , der ihn für einen Champignon halten kann .

Bei ausgewachſenen Champignons ( Egerlin⸗

gen ) iſt eine Verwechslung bei einiger Aufmerkſamkeit

kaum möglich , denn es muß ſich jeder Pilzſammler feſt

Phot . B. Findeiſen , Meißen .
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die Blätter des Champignons erſt roſa ,

zuletzt dunkel ſchokoladenbraun ausſehen ,

Blätter der Knollenblätterpilze immer weiß
Mag die Farbe des Hutes und der

ißen Knollenblätterpilzes und eines

wachſenenen Champignons

einprägen , daß
dann braun ,

während die

ſind und bleiben .

ganze Bau des we

in der Nähe ſtehenden ausge

zum Verwechſeln ähnlich ſein , die Farbe der Blätter iſt

ein ſicheres Unterſcheidungsmerkmal . Man gewöhne ſich

auch an , Champignons nicht abzuſchneiden , ſondern vor —

den Nachwuchs nicht zu ſchädigen .ſichtig anzubrechen , um nic
Dann wird man immer bemerken , daß dieſelben nur eine

Verdickung am Fuße des Stieles haben und man wird

ſofort auf die ſtarke Knolle aufmerkſam werden , falls

einmal ein Knollenblätterpilz unter die Finger kommt .

Wer nicht den Schnupfen hat , wird auch den anisartigen

Geruch des Champignons als gutes Kennzeichen wahr —

nehmen können .

Da aber keine Regel ohne Ausnahme iſt , müſſen

ſich die Anfänger bei der Beachtung der Farbe der

Blätter merken , daß junge Schaf - Champignons
noch keine roſafarbene Blätter haben . Die Blätter

der anderen Champignonarten , die wir uns nächſtens

einmal näher anſehen wollen , ſind ſchon im geſchloſſenen
Zuſtande der jungen Pilze zart roſa . Schneiden wir
aber einen jungen Schaf - Champignon auf ( ſiehe Bild )

ſo finden wir , daß dieBlätter noch weißlich - grau ſind ,

ſie nehmen die erſte Färbung erſt nach Offnung des

Pilzes an . Dies iſt das Verhängnis vieler Pilzſucher ,

die an Knollenblätterpilzvergiftung den Tod finden .

Denn die Blätter junger noch geſchloſſener Knollenblätter —

pilze ſehen genau ſo weißlich⸗grau aus . Wer alſo junge

Schaf - Champignons abſchneidet , alſo eventuell auf die

Knolle des Knollenblätterpilzes nicht aufmerkſam achtet ,

kann oft nicht mit Sicherheit unterſcheiden , ob er einen

Schaf - Champignons oder einen jungen Knollenblätterpilz

in der Hand hat . Wer hier nicht ganz ſicher iſt , laſſe

lieber einen ſolchen zweifelhaften jungen Pilz ſtehen ;

wenn dieſer ſich öffnet , gibt er ſich ſchon allein zu erkennen .

( Fortſetzung folgt . )
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Pilze als Fiſchfutter .
von Rechnungskommiſſär Baas , Ansbach .

Zu den vielerlei in den letzten Jahren dank amt⸗

licher und privater Aufklärungsarbeit allgemeiner bekannt —

gewordenen Verwendungsmöglichkeiten der Pilze kommt

eine neue , weiteren Kreiſen wohl noch weniger bekannte ,

hauptſächlich für eine Gattung von Nahrungsſchaffern
bedeutungsvolle Verwertungsart — die Verwendung der

Pilze als Fiſchfutter .
Gerade die für den menſchlichen Genuß wertloſen

und für andere Zwecke , beiſpielsweiſe zur Verarbeitung

zu Korkerſatz , wohl nur in untergeordneterem Maße
verwendbaren Pilzen , nämlich die alten , überſtän⸗

digen , ſcheinen ein vorzügliches Fiſchfuttermittel zu ſein .



, Denn mehr als die vegetabilen Stoffe der Pilze
dürften es

Eier , Larven und Maden der Inſekten , von welchen be —
kanntlich aſt alle Pilzarten , vor allem in vorgeſchrittenem
Entwicklungszuſtande oft maſſenhaft durchſetzt ſind —,die von Fiſchen faſt jeder Gattung mit Vorliebe aufge —
nommen werden und ihr Gedeihen beſtens fördern .

Den Beweis für den Wert dieſes Futtermittels
brachte mir ein Verſuch im Vorjahre , den ich in meiner
Eigenſchaft als Teichwirt machte .

Der Wald in der Nähe meiner Weiher liefert
Sommers über meiſt gute Ausbeute an Pilzen . Auch
im pilzarmen Vorjahre gab es dort von Auguſt an ver —
hältnismäßig reichlich Pilze .

Die unbrauchbaren Speiſepilze nur ſolche ſam⸗
melte ich , obwohl meines Erachtens für Zwecke der
Fiſchfütterung unbedenklich auch alle uneßbaren , ja ſogar
Giftpilze Verwendung ſinden können — im ungefähren
Gewichte von einem halben Zentner kamen in den mit
beiläufig 40 Stück Karpfen und einigen „ Beifiſiſchen “
beſetzten Weiher .

Dieſe Fütterung hatte ich anfangs Auguſt begonnen
und bis Ende September fortgeſetzt .

Beim Abſiſchen der Weiher mitte Oktober konnte
ich mit Beſriedigung feſtſtellen , daß das Gewicht der
Fiſche aus dem mit Pilzfutter verſehenen Weiher das
der Fiſche anderer Weiher bei ſonſt gleichen Wachstums —
verhältniſſen durchſchnittlicht um ein halbes
Pfund übertraf — ein Erfolg , der unter Umſtänden
erheblich hätte geſteigert werden können , wenn mit der
Fütterung früher bei da immerhin auch ſchon vor —
handenen , wenn auch geringerem Angebot an Pilzen
begonnen worden wäre . —

Bei dem jetzigen großen Mangel an bekannteren
Fiſchfuttermitteln gewinnen als vollwichtiger Erſatz die
bisher für völlig oder nahezu wertlos gehaltenen alten
oder ſonſt ungenießbaren Pilze beſondere Bedeutung ,
zumal dieſes durch untergeordnete und pilzunkundige
Arbeitskräfte leicht zu erntende Futter ganz oder faſt
koſtenlos zu beſchaffen ſein dürfte und gerade in naſſen ,
dem Wachstum der Fiſche erfahrungsgemäß meiſt weniger
günſtigen Sommern beſonders reichlich anfällt .
Je größer aber die Futtermenge , deſto beſſer das Wachs —
tum der Fiſche ! —

Man ſieht , die Schätze des Waldes mehren
ſich für und für !

Trocknung und Verwertung der Pilze .
Von Betriebs - Direktor J . E. Brauer - Turhoge —

( Jachdruck verboten . )

Der Speiſe - und Futterwert der Pilze wird bedingt
durch den relativen Reichtum an ſtickſtoffhaltigen Stoffen .
Die Verarbeitung der Pilze ſowohl für die menſchliche
Ernährung wie auch u . a . als Futtermittel für die Tiere

kann in günſtiger Weiſe auf dem Wege der Trocknung
erfolgen . Für die menſchliche Ernährung käme daneben
noch die Herſtellung von Konſerven inbetracht . Da wir

aber einerſeits einen Mangel an Büchſen und Doſen haben ,

die „fleiſchernen “ Beſtandteile ſein — die —
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da zum andere derartig konſerviertes Material ziemliche
Flüſſigkeitsmengen enthält , ſo dürfte unter den heutigen
Verhältniſſen die künſtliche Trocknung das günſtigere
ſein . Als Zutaten zu Speiſen , auch zur Herſtellung
ganzer Pilzgerichte , zur Suppenwürzen - und Bouillon —
würfel⸗Fabrikation ſind ſachgemäß getrocknete Pilze , nicht
branddürre , ſehr wohl geeignet . Ganz beſonders auch
die Volks - Küchen haben hier ein Material , mit dem ſie
etwas Abwechslung ſchaffen können , bei hohem Nährwert
und guter Haltbarkeit der Trockengüter . Hie Verarbei⸗
tung der Pilze muß ſogleich nach der Ernte erſolgen ,
widrigenfalls das waſſerreiche Subſtrat leicht und ſchnell
von Fäulnis befallen wird . Durch deren Einwirkung
ſollen in ſonſt eßbaren Pilzen Stoffwechſelprodukte ent —
ſtehen , die z. T. giftig ſind . Für die weitere Berarbei —
tung , Putzen und Schneiden , ſind ſachkundige Arbeits —
kräfte heranzuziehen und zwar empfiehlt es ſich beim
Sortieren auf der Mitte des Tiſches einen gut erhaltenen
Pilz als „ Modell “ aufzuſtellen , damit dem Perſonal eine
gute Vergleichmöglichkeit geboten wird . Für die Ver —

arbeitung ſeien folgende Winke gegeben : Man nehme
nur gute , feſte Pilze , dieſe putzen , nicht waſchen , nicht
dämpfen , in Scheiben ſchneiden , auf Horden legen , an
der Luft trocknen oder bei 60 — 70C . dörren oder auf
Fäden reihen und an der Luft trocknen . Beſonders
muß man darauf achten , daß an die Pilze keine Fliegen
herankommen . Die Aufbewahrung erfolgt in dichten
Neſſel⸗ , Mull - , Cattun - oder Leinenbeuteln , frei hängend ,
in luftigen , kühlen Räumen .

Pilze enthalten im Mittel :

friſch getrocknet

Trockenſubſtanz . . . 12,5 Ä% 82,5 %

Stickſtoffhaltige Stoffe 3,5 24,5 „
Nohfftt ; ß ; ß ; 0,8 „ 1,6
Stickſtofffreie Extraktſtoffe . 63 „ 43,9 „
Rfft 565 5,6 „
Aſchen . ihe 772

Im friſchen Zuſtand ſind ſie alſo mit Rübenwurzeln
vergleichbar , während ſie in getrocknetem Zuſtande ein

konzentriertes Nahrungs - und Futtermittel darſtellen ,
das z. T . ebenſo nährſtoffreich iſt , wie die Getreidekörner .

Der Gehalt des Hutes und des Stieles der Pilze
iſt keineswegs gleichmäßig . Der Hut trocknet ſchneller und
leichter als der Stiel und kocht auch ſchneller . Der Hut iſt
ſtickſtoff⸗ , fett⸗ und aſchereicher als der Stiel . Bei künſt —
lichen Verdauungsverſuchen ſtellte Strohmer ſ. Zt . feſt ,
daß von den ſtickſtoffhaltigen Stoffen

des Butes des Stieles

in der Trockenſubſtanz 27⁰ 13,75 0 %

verdaulich waren 80,5 „ 183

Mörner hat eine ganze Reihe von eßbaren Pilzen
unterſucht und gefunden , daß die nährſtoffreicheren ( auf
14 % Waſſergehalt umgerechnet ) enthielten :

verdaul . unverdaul .

Eiweiß Proteinſtoffe Rohprotein

Feldchampignon ( Hut ) . 19,1 674 25,5
Boviſt 83 65 1474 30,9

Paraſolpilz ( Hut ) . 16,1 6„9 2 „ 0
Feldchampignon ( Fuß ) . 15,5 5,8 2175
0 10,1 21,8
Steinpilz ( Hut ) . 14 , 3,4 14Æ57

957 13,35
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und Traubenzucker gefunden worden , während geformte
Stärke fehlt . Die Rohfaſer beſteht aus Zellſtoff . Außer⸗
dem ſind noch verſchiedene freie Fettſäuren Amido⸗ , Oxal⸗
ſäure ete . gefunden worden . Unter den Aſchenbeſtand —
teilen tritt das Cali beſonders in den Vordergrund

Auf jeden Fall ſind Pilze ein gutes Nahrungsmittel
und vor allen kommt ihnen eine große Bedeutu ng
als Würzmittel zu . Der Nährwert wird aber
meiſtens über ſchätzt , da ein großer Teil der ſtickſtoff⸗
haltigen Stoffe unverdaulich iſt . Aber trotzdem bildeten
die Pilze eine willtommene Unterſtützung und Abwechslung .

Die getrockneten Pilze können auch als Schweine —
futter dienen und ſind auch mancherorts als ein gutes Lege —
futter für Hühner beliebt .

Die Herſtellung von Pilzextrakt iſt ſehr zu em —
pfehlen , wenn man die Säfte vollſtändig bis zur fleiſch —
extraktähnlichen Conſiſtenz eindämpfte . Das Produkt iſt
unbegrenzt haltbar und die Würze wirklich köſtlich .

Von den ſtickſtofffreien Extraktſtoffen ſind Mannit Deshalb i ſt hierzu in der VBakuumtrochnung ein
vorzügliches Mittel gegeben . Das in einem hermetiſch
abgeſchloſſenen Behälter hineingebrachte Trockengut braucht
zur Erzielung der Verdampfung des darin enthaltenen
Waſſers nur auf eine verhältnismäßig niedrige Tempe —
ratur erwärmt zu werden , wenn der im Behälter herr⸗
ſchende Druck entſprechend geringer iſt als der Atmos⸗
phärendruck . Die vorſtehende Abbildung iſt ſo inſtruk
tiv , daß ſich eine weitere Erklärung erübrigt . So wird
das Sieden des Waſſers , ſomit das Abdampfen der im
dem zu trocknenden Subſtanzen enthaltenen Feuchtigkeit ,
ſchon bei 40 “ C ſtattfinden , wenn der im Beghälter
herrſchende Druck etwa 0,075 pro em beträgt — Und mit

dem Druck kann man innerhalb der praktiſch inbetracht
kommenden Grenzen die Siedetemperatur nach Beliebenforcieren . Es iſt ſomit durch Herabſetzung des Druckes
die Möglichkeit gegeben , unter Anwendung von den
Pilzen und Kräutern unſchädlichen Temperaturen ein
ſchnelles Trocknen durch Verdampfung zu erzielen , wäh —

Die wrend bei der gleichen Temperatur und bei Atmoſphären —
druck nur ein langſames Trocknen

durch Verdunſten möglich iſt . Die
durch die Verdampfung ſtändig ſich

bildenden Waſſerdämpfe werden unter

Anwendungeines Kondenſators durch
eine Vakuumpumpe aus dem her—
metiſch abgeſchloſſenen Behälter fort —
während abgefogen , ſodaß bald nach
Inbetriebſetzung des Apparates die
zuerſt im Behälter enthaltene Luft
durch den Dampf verdrängt und durch
die Pumpe entfernt wird . Damit
wird alſo die ſchädliche oxidyrende
Einwirkung des Luftſauerſtoffs auf

die zu trocknende Subſtanz ver —

mieden . Abgeſehen von den genannten
Vorteilen iſt auch die Wirtſchaftlich—

bei der Trocknung durch Verdun⸗
ſtung an erwärmter Luft , da ja die

Erhitzung der beträchtlichen Luft —

Valiuum - Srockenanlage für PVilze und Kräuter .
Syſtem E. Paßburg , Berlin .

verſchiedenen Pilzarten bezw . ihr Saft behalten ihren
typiſchen Geſchmack .

Man mißte die Pilzzucht in den Waldungen ſyſte —
matiſch durch Auslegen von Reinkulturen für dieſe Zwecke
ausnützen . Die Kulturen ſelbſt ſchaden den Holzbeſtänden
nicht , auch braucht durch die Aberntung kein Schaden
verurſacht werden . Das Problem verdient au ch
ſpätere Beachtung , da es für die Verſorgung
des Volkes mit einem einwandfreien
Nahrungs - und Genußmittel hervorragend
geeignet iſt , die Rente der Waldungen
weſentlich erhöht .

Der mittlere Waſſergehalt der friſchen Pilze beträgt
90 % , die Ausbeute an Trockenware 7,5 —9 / / bei einem
Waſſergehalt derſelben von 12 %

Bei der Pilz - und Kräutertrocknung kommt es

ſehr darauf an , das eigenartige Aroma zu erhalten , und
das iſt nur bei Innenhaltung niedriger Trockentempera - ⸗lage erſichtlich iſt .
turen und Abſchluß der atmosphäriſchen Luft möglich .

mengen fortfällt . Bei der Anwen —

dung von Dampf zur Heizung des

Trockenapparates kann man den
0 9558 pf der Antriebsmaſchreeer VBakuumpumpe zur Heizung ver —

wenden , wozu der Auspuffdampf noch U 0 warmgenug iſt . In der Dampfmaſchine kann ohnehin nur ein
kleiner Teil der zur Verfügung ſtehenden Wärmeenergie in
mechaniſche Arbeit umgeſetzt werden , ſodaß auf dieſe Weiſefür die Bakuumpumpe eine äußerſt billige Betriebskraftreſultiert . Die etwas höheren Anlagekoſten werden reichlichwettgemacht durch die ervorr ität des Trocken⸗Pipdenstes ind

h agende Qualität des Troc
äußerſt billigen Betrieb . Bei demraſchen Verlauf des Trocknungsprozeſſes weiſen ſelbſtkleine Apparate eine k zei fähigkei

kann damit auch l Sunſſengsfäbigkeit1 80 9 rlei Gemüſe , undfür die Gewürzkräuter ſind ſie 0 Aaaliikt desdie Pnbroduttes ausſchlaggebend . Die Einlührung in

56 5 des Trocknens wird von der die Anlage
Anlettunt Fobrit beſorgt, ſodaß ſich hier eine nähere
ſtehende erübrigt , die Handhabung auch aus der vor⸗e ee btben Abbildung der Vakuumtrockenan⸗

Wie bereits erwähnt , bilden die Pilzextrakte
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keit des Betriebes weit höher als ,
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ein ganz vorzügliches Präparat zum Aromatiſieren der

Rohwürze für die Suppenwürzen — und Bouillonwürfel⸗
Fabrikation . Durch die hocharomatiſchen Beſtandteile
verleihen ſie der Würze einen beſonders feinen Wohlge —

ſchmack . Die Herſtellung von Pilzextrakt iſt mit keinen

beſonderen Schwierigkeiten verbunden , die Koſten des⸗

ſelben ſind gering , und er iſt bei ſachgemäßer Herſtellung

dauernd haltbar . Als Rohmaterial können alle eßbaren

Pilze verarbeitet werden , am beſten ſind aber Steinpilze ,

Champignons und vor allem der gute „ Reizker “ auch
Herbſtling genannt , der den feinſten und kräftigſten Pilz⸗

extrakt liefert und in manchen Jahren in rieſigen Mengen

in jungen Fichtengebüſchen vorkommt .
Bei der Herſtellung von Pilzextrakt muß man eine voll⸗

kommene Ausnutzung des Rohmaterials erſtreben . Der

lebende Pilz läßt ſich mit Waſſer nicht extrafieren , da —

gegen geht die Extraktion ſehr leicht und ſchnell vor ſich ,

wenn der Pilz durch Trocknen oder ſiedendes Waſſer

abgetötet iſt . Für die Herſtellung im großen kann man

die Pilze trocknen und mit kaltem Waſſer ausziehen ,

ſoweit nicht beim Trocknen Veränderungen ſtattfinden ,

welche den Geſchmack des Produktes beeinfluſſen , was

bei der Vakuumtrocknung ausgeſchloſſen iſt . Man kann

die Pilzzellen auch durch Einſtampfen oder durch ma —

ſchinelle Zerkleinerung im Fleiſch - und Gemüſewolf , nach —

trägliches Brühen mit heißem Waſſer töten und voll⸗
kommen extraſieren , muß aber dafür Sorge tragen , daß

die zum Teil flüchtigen aromatiſchen Stoffe dem Produkt

erhalten bleiben . Man verfährt daher am beſten folgen —

dermaßen : Die friſchen Pilze reinigt man und wäſcht ſie

wiederholt in einer Pilzwaſchmaſchine . Dieſe beſteht aus

einem Waſſertrog mit vier Füllzylindern , welche zur

Aufnahme der Pilze dienen . Mittels Kurbel wird die

Welle mit Kranz gedreht . Durch Aufſchlagen auf das

Waſſer werden die Unreinlichkeiten , Tannennadeln ete .

gelockert und entfallen durch die Siebe . Alsdann werden

die Pilze mit Meſſer geputzt und die am Fuße ſitzenden

Myzel - Erdteile abgeſchnitten , im Wolf zerkleinert und

im eigenen Saft gekocht . Der Saft wird abgelaſſen und

ſchließlich kocht man die Maſſe mit etwas Waſſer ſcharf
nach . Der ganze Saft wird darauf mit Kochſalz dick⸗

flüſſig eingedämpft . Die Aufbewahrung des Extraktes
erfolgt in gut verſchloſſenen Glasflaſchen , die man im

Autoklaven ſteriliſiert . Der Extrakt hält ſich jahrelang ,

ohne an Aroma einzubüßen .

Beſonders gut ſind die Pilzauszüge zur Würzung

der Bouillonwürfel - Grundſubſtanz . Dazu kann man

jeden eßbaren Pilz verwenden . Trüffeln und Morcheln

ſind indes hierzu zu teuer und man muß auch große

Vorſicht anwenden , des eigenartigen Geſchmackes wegen .

Einen vorzüglichen Pilzextrakt ergeben 60 kg Steinpilze
und 1 kg Trüffeln . Man zerkleinert 100 kg Eßvilze,
gibt 100 Ltr . Waſſer und 3 kg Salzſäure von 19 “ Bẽ in

dünnem Strahle unter fortdauerndem Umrühren hinzu ,

läßt 8 — 10 Stunden bei mittlerer Temperatur ſtehen . und

kocht dann langſam 2 Stunden unter dauerndem Rühren
auf , bis ſich eine gleichförmige gelalinöſe Maſſe bildet .

Dieſe verdünnt man mit ca . 50. 1 Waſſer , neutraliſiert
mit kalzimierter Soda , filtriert heiß durch Druckfilter und

dampft ſchließlich im Waſſerbad⸗Keſſel oder 165
apparat ein , bis eine Probe zur Gallerte erſtarrt . 1571
fertige Extrakt füllt man in Blechdoſen , die man zu 5
oder in der Dofenfalzmaſchine zufalzt , und lee
oder Autoklaven ſteriliſiert . Ein ſo dargeſtellter Pi zer
trakt bewahrt ſeinen Geſchmack und ſein Aroma nach

friſchen Pilzen weit beſſer als die getrockneten Pilze und

iſt bei richtiger Zubereitung unbegrenzt haltbar .
Man erſieht hieraus , daß man für die Pilze faſt

unerſchöpfliche VBerwertungsmöglichkeiten hat , deshalb

ſollte man allſeits auf Sammlung bezw . Züchtung und

Verwertung derſelben viel mehr als bisher Bedacht

nehmen .
Über die Bereitung von Pilzgerichten gibt das

neue „ Kochbuch für Trockenprodukte “ von Elſe Schulze —
Schwiening ( Verlag Dr . Meininger , Neuſtadt a . Haardt )
mit einem erklärenden , allgemein verſtändlichem Vorwort

des Verfaſſers dieſer Zeilen über die Bereitung von

Speiſen aus Trockenprodukten nähere Anweiſungen .

Pilz⸗Zucht .

ginn des Krieges wird

Die Kultur von Pilzen .

Herr Prof . Dr . Falck , der Leiter des Mykol . In⸗—

ſtitutes der Forſtakademie Münden hat in liebenswürdiger

Weiſe zwei Artikel zur Verfügung geſtellt die ihres all —

gemeinen Intereſſe wegens im folgenden kurz beſprochen

werden mögen :

. ) Die ultur der Sdelpilze GBeiträge zur kommunalen

Uriegswirtſchaft Nr 15 Berlin 14. 2. le ) . Hur Zucht von Sdelpilzen

kann jeder nicht zu feuchte Neller oder Erdgeſchoßraum , beſonders

leerſtehende Brauerei - Lagerkeller , verwendet werden , jedoch muß für

genügende Beizung und Lüftung Sorge getragen werden .

Auf einer Raumgrundfläche von 10 Mtr . Läuge und 10 Mtr . Breite

können im Jahre durchſchnittlich 400 — 800 e Pilze geerntet werden .

Fur jährlichen , zweimaligen Beſtellung dieſer Fläche ſind etwa 8

Fuhren erforderlich . Dieſe Menge kann ungefähr von 4 Pferden

während eines Jahres geliefert werden . Für kleine Betriebe insbe⸗

ſondere für Bausbeſitzer und für Härtner kann die Kultur nicht em —

pfohlen werden , da eine ganz ſpozielle Vorbildung und Erfahrung notwen —

dig iſt . Im Mykol . Inſtitut zu Münden wird jährlich ein Sommer - und

ein Winterkurs zur Ausbildung von Kriegsbeſchädigten zu Pilzzüchtern

koſtenlos abgehalten . Sehr wichtig iſt es , reines Ausſaatmaterial zu

erhalten . Dieſe mußte früher von Paris bezogen werden . Seit Be —

dasſelbe im Mykol . Inſtitut zu Münden her —

Zeſtellt und abgegeben . Es geht zu erwarten , daß die noch vorhan⸗

denen Schwierigkeiten wie Urankheiten und tieriſche Schädlinge in

nicht zu langer Feit überwunden werden und daß ſich Deutſchland
von franz . Einfuhr unabhängig machen kann .

2. ) In einem zweiten Artikel über „ Die w̃ aldkultur des

Auſternpilzes ( Kgaricus ostrratus ) auf Laubholzſtubben “ ( Feit⸗

ſchrift für Forſt - und Jagdweſen ) April idte Seite 159 , Verlag von

J! Springer in Berlin ) berichtet Berr Prof , Falck , daß es ihin ge —

glückt iſt , den Auſternpilz ( Auſternſeitling ) zu züchten . Die Sporen
wurden in feuchtigkeitgeſättigte Luft in verſchiedenen Nährlöſungen

zur Neimung gebracht und das weiße Oberflächenmyzel auf verſchiedene

organiſche Subſtrate übertragen . Beſonders zweckmäßig erwies

ſich hierzu Stroh . Derartig verpilztes Stroh brachte Prof . Falck in

Vohrlöcher , friſch gefällten Laubholzes oder in die friſchen Stöcke .

( Stubben ) . Die Löcher wurden zum Schutze gegen äußere Einflüße
mit Watte verſtopft . Nach ein bis zwei Jahren wuchſen zahlreiche

Früchte und erſchienen aufs Neue in jedem folgenden Jahr . In

Laubholzſchlägen , in denen mehrere Stöcke auf engem Raumie bei⸗

ſammen ſind . kann , da die Sporenverbreitung noch hinzukommt eine

erträgliche Ernte erzielt werden , Beinkulturen auf Strob , ſogenannte

Auſternpilzkertuſchen können vom Mykol . Inſt . in Münden bezogen
werden .

Es ſei noch hinzugefügt , daß nach den Unterſuchungen Prof .

Falcks ein Ausſähen von Pilzſporen in der Regel keinen Erfolg gegeben

haben . Die Pilzſporen ſind mikroſkopiſch klein und einzellig . Der
kleinſte Same der Kulturpflanzen dagegen enthält neben einem bereits

vielzellig entwickelten Embryo ein umfangreiches Nährgewebe , dem

der junge Ueimling ſeine erſte Nahrung entnimmt . Bei Ausſaat

von Pilzſporen ſind viele andere Sporen zugegen . Die Bedingungen

durch welche man die Entwicklung des einen gewünſchten Pilzes den

übrigen gegenüber begünſtigen , bezw . die nicht gewünſchten Arten ,

fernhalten kann , ſind bis jetzt noch nicht genügend bekannt .

Dr . Ulee , Nürnberg .
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beſchränke mich aber jetzt dar

zweier Pilzbücher hinzuweiſen .Pilz⸗Funde . 1 1
pilze iſt ſo wichtig , daß j
literatur öffentlich feſtgeſtellt werden ſollte . —

Niütrnberg .

Anzahl zu ſinden . Ich hatte ihn erſt für den giftigen gelbe

Unollenblätterpilz gehalten , bin aber durch die ſchöne gelbe Farbe
des Butes und dadurch auf ihn aufmerkſam geworden , daß er ſtark

von Schnecken angefreſſen war , was man bei den Unollenblätterpilzen
Aus dieſem Uniſtande dürfte vielleicht geſchloſſennicht beobachten kann .

werden , daß der Narziſſengelbe Wulſtling nicht giftig iſt , worübe

die Gelehrten noch nicht einig zu ſein ſcheinen . Wegen ſeiner großer

Aehnlichkeit mit dem gelben Unollenölätterpilz ſieht man beſſer der

einem Verſuche ab . Auch wir haben auf den Genuß verzichtet . C. L.

2 Im Mai 1015 war in dem erſten Föhrenwald 8
außerhalb Erlenſtegens rechts der Straße nach Behringersdorf der

Narziſſengelbe Wulſtling , Amanita junquillea in ziemlicher

„ Praktiſchen Pilzſammler “ von Prof . Dr . J .

findet ſich unter Nr . 124 der gri 0
ben , aber nur einfach als „Knollenblätter
nita phalloides oder bulhosa oder Vridis ) .
daß nur ſelten am But ein ſtück des Schleiers verbleibt .

Widerſpruch damit zeigt aber di
ldung

Hüllfetzen beſät und ſtellt überhaupt fälſchlich den

blätterpilz ( Amagita mappa ) vor .

n

r 23
1Jabgebildet ; einmal als „Sitronengelber ,

( Fig aa ) , mit einer Beſchreibung ( 125 ) , die nur auf den Gelben zu⸗
und das andere Mal als „ Mappierter Wulſtling “ , Ama -

treffen kann ,
nita mappa , womit

und diesmal richtig , der Gelbe gemeint iſt .

im Bintergrund ein zartes , weißliches Exemplar ,
weißen nollenblätterpilz , Amanita Lerna , anſehenPilz⸗ und Kräuter⸗Rezepte .
dieſem iſt jedoch im TCerxt gar nicht die Rede.

Haclipilze ( Pilzhaſchee ) . Man nimmt junge Exemplare
hartfleiſchiger oder zäherer Arten , wie Schafeuter , Semmelpilz , Schwefel —
Porling , ältere Hrauköpfe , Kxauſe und andere Fiegenbärte , Eichhaſe ,

Laub - Porling ( Ulapperſchwamm , graue Gans ) , mittelgroße Schirmpilze ,

Drehlinge und miſcht ſie nach Belieben mit beſſeren Speiſeſchwämmen .

Ffür vier Perſonen reichen 1½ Pfund Pilze aus . Dieſe werden
und 46 Minuten ohne

nebſt einer Hwiebel ſein gewiegt , geſalzen 0
Waſſer gekocht . Nach und nach wird Fleiſch - oder Suppenwürfelbrühe
zugegoſſen . Dann wird eine Mehlſchwitze mit /1 1 Buttermilch oder

ſaurer Sahne klar gerührt und mitgekocht Suletzt fügt man einige

Unoblauchpilze ( Muſſerons ) bei und ſchmeckt die Backpilee mit Pfeffer ,
Salz , Fucker , Eſſig oder Fitronenſaft ab . Das Gericht iſt im Geſchmack

dem Lungenhaſchee ähnlich . Man reicht dazu Kartoffeln in der Schale .

iroggen , einfach ( Auifliſche Y' aſtetchen ) . Von

einem Ei , einem Eßlöffet Waſſer , Mehl und einer Priſe Salz knetet

man einen Mudelteig , der meſſerückendick ausgerollt und mit einem

Trinkglaſe ausgeſtochen wird . Die Pilze beliebige Arten — werden

wie Schmorpilze zubereitet und je ein Eßlöffel davon auf eine der

kreisförmig ausgeſtochenen Ceiaplatten gelegt und mit iner anderen

bedeckt . Die Ränder werden wellig zuſammengedrückt . In wenig
Butter brät man die Piroggen auf beiden Seiten braun ; beim Um⸗

kehren iſt Vorſicht geboten . Man gibt hierzu Kartoffel - oder Erbſenſuppe .

Spitzwegerichlaft zu bereiten . Ein wirklich vor⸗

zügliches Mittel für Bruſtleidende , huſtende und hauptſächlich für
kleine Kinder , die ſchwer Arznei nehmen , iſt der Spitzwegerichſaft , den
wir nicht nur in den Apotheken kaufen , ſondern auch ſelbſt bereiten
können . Dazu pflücken wir eine ziemliche Menge Spitzwegerich , der

auf jeder Wieſe wächſt und allgemein bekannt iſt . Wir waſchen ihn

raſch , trocknen denſelben auf einem Tuche ab und wiegen ihn mittels

eines Wiegenmeſſers ganz fein . Vann preſſen wir den Saft durch
ein Tuch heraus , nehmen ½ Liter Saft , ebenſoviel guten Bonig und
kochen das Ganze nun knapp eine halbe Stunde . Noch warm füllt
man den Extrakt in Gläſer . Der Kranke erhält täglich einige Eßlöffel
voll davon , Dieſer Saft hält ſich ein ganzes Jahr ,

Wefeerſatz . Hefe , dieſer vielbegehrte Küchenartikel auf dem
Lande ( auch in der Stadt ) , iſt ſelten geworden . Bat man beſonderes
Glück , kann man dann und wann in der nächſten Stadt etwas Trocken⸗

hefe erorbern . Auch die naſſe Bierhefe in den Brauereien iſt ſelten
geworden , daßſes eben bei der verminderten und „ verdünnten “ Bier —

produktion auch keinen großen Hefeanfall gibt . Meiſt kommen die
Uinder , die man um die Hefe in die Brauerei ſchickt , wieder mit
leeren Kannen und Kännchen heim und mit den Rohr und Dampf⸗
nudeln iſt es diesmal wieder nichts . Doch kann ſich die Hausfrau
über den Befemangel hinweghelfen , wenn ſie etwas Trocken⸗ oder

Naßhefe mit Weizenmehl und Waſſer anrührt und dieſe
Hefe ca , 22 Stunden vor der Verwendung „ gehen “ läßt ,

gerade wie den Roggenſauerteig , den man auf dem Lande

zum Brotbacken ſelbſt herſtellt und vorrätig hält . Wenn der auf
dieſe Weiſe hergeſtellte Weizenſauerteig nicht zu lange ſteht , alſo

nicht zu ſtark durchſäuert , iſt er für Weizengebäck ein ebenſo

gutes Backm ittel wie gekaufte Hefe .

Vermiſchte Nachrichten .

Ueber die Knollenblätterpilze
ich im Anſchluß an den Artikel von Gramberg in Heft 9möchte

( Miniatur - Bibliothek ) iſt
von einem Agaricus phalloides , die Rede .

bung des gelben und grünen gegeben und eine
des gelben . Mindeſtens wäre ein Huſatz nötig , 1

und weißen Unollenblätterpilz hingewieſen wird .

Wenn es mir im Lauf dieſes Jahres gelingt geei

plare der drei Arten zu find
davon dem Pilz - und Kräuterfreund zur Verfügung ſtellen .

J . Weisbart .

Aus dem Vereinsleben .

Verein für Pilzkunde Caſſel .

3. Sitzung , 21. Januar 1918 . Aufgenommen wurden ſechs

neue Mitglieder Bortrag dez Schriftführers , Chemiker Fahrenholz
über Schimmelpilze und Befen in Hüche , Baus , Induſtrie u. Cechnik .

mitglied Lehrer Uraſſke legte gut erhaltene Stücke vor von Geaſter

Schündelei , Gefürſter Eitſtern , llelvella lacunosa , Grubenlorchel
und Irpex fusco violaceus vor . Braunvioletter ESgerling. Hur Be⸗

ſichtigung lagen auf Michael 5 Bd . ſowie Band 1 von Vungi neiper -

tecti in der Bearbeitung v. Lindau . Mitgl . Lehrer Herrmann Schulz

hielt einen Vortrag über Pilzzüchter im Tierreich , die blattſchneidende
Ameiſe , einige Termitee , Bockenkäfer Mücken und Fliegen . Eine
größere Fahl von durch Pilze hervorgerufene Pflanzenkrankheiten
wurden unter Vorzeigung einer großen Sahl von Herbar - Exemplaren
erläutert . Die ſehr lehrreichen Borträge der Berren Fahrenholz und

Schulz fanden allgemeine Anerkennung .

5. Sitzung , 16. Kbruar tabe⸗
bkichtel 4 eie e

Mit uranftaltsbeſitzer Großmann beri über eigene

e dem Genuß der Morchel, Im Anſchluß an die Der —

leſung eines Aufſatzes im „Hilzfreund über Eaectaria-Arten macht der

1. Vorſitzende Mitteilungen über eigene Verſuche zur verwertung von

Lactasia piperata zu Hartoffel⸗Hlößen und Pfannkuchen mit Kartoffel,
Illippfiſch oder Seemuſcheln. An die Berleſung eines , Aufſatzes aus

dem Pilzfreund über Amanita - Arten ſchließt ſich eine längere Beſpre⸗

chung aus der hervorgeht , daß Perl - und Pantherpilz von mehreren

Mitgliedern ſeit vielen Jahren verwendet und, nach Abzug der Gber⸗

haut , als vorzügliche Speiſepilze anzuſehen ſind .

auweſend 1s Mitglieder . Der 1. Vorſ . legt 2

Bände , Ricken , die Blätterpilze vor , die allgemein bewundert wurden .

Im Anſchluß an einen Sonderabdruck aus den Verhandlungen des
Botaniſchen Vereins der Provinz Brandenburg v . R. Holkwitz über

einen Fall von Vergiftung durch Amanita bantherina wird nochmals
feſtgeſtellt , daß nach den reichen Erfahrungen einer größeren Sahl
von Mitgliedern in unſerer Gegend Am. pauth . als gaͤnzlich ungefährlich
und als vorzügl . Speiſepilz angeſehen werden muß . Beſonderes In⸗

tereſſe erregte ein Aufſatz aus Beft 7 des Pilzfreundes dadurch , daß

die darin aufgeſtellten Leitſätze faſt wörtlich übereinſtimmen mit den

in der letzten Sitzung an dem 1. Vorſitzenden aufgeſtellte Richtlinien
beim Genuß der Amanita - Arten . Ebenſo lebhaftes Intereſſe fand

ein Aufſatz des „ Pilzfreundes “ über Pilzvergiftung und Autoſuggeſtion

6. Sitzung ,

noch einiges bemerken . Ich hatte ſelbſt vor , dieſe Sache anzuſchneiden , zum Schluß . Mitteilungen über die Caffler Pilzberatungsſtelle .

rauf , noch auf die ungenauen Angaben
Die genaue Kenntnis der Unolleublätter -

daß jede diesbezügliche Ungenauigkeit in der Pilz —

Makeu
üne Unollenblätterpilz richtig beichrie —

rſchwamm “ bezeichnet ( Ima -
Futreffend wird geſagt ,

Im ſchärfſten
e Abbildung ( 45 ) den Hut mit braunen

gelben Unollen⸗

Dieſer iſt dann aber noch zweimal
Wulſtling , Amanita eitrina

der Beſchreibung in Nr . 126 nach ebenfalls wieder ,
Bei Abbildung as ſteht

das man für den
könnte ; von

In der ſehr verbreiteten „ praktiſchen Pilzkunde “ von Blüch er

nur von einem einzigen Nnollenblätterpilz ,
Es wird eine Miſchbeſchrei⸗

ungefähre Abbildung
vorin auf den grünen

gnete Exem⸗

en , will ich Photographien und Aquarelle

8
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Eine ſeltſame Frühlingspflanze . “ )
Von J . Baagen , Mürnberg ——

Der Aronsſtab .

Auf dem immerfeuchten Lehmboden , beſonders in

den Quellenhorizonten unter und über dem braunen Jura ,

treffen wir im April und Mai eine merkwürdig gebaute

Pflanze , den Aronsſtab ( Arum maculatum ) .

Der Aron , auch Aronswurz , Zehrwurz , gefleckter
deutſcher Ingwer , Eſelsohr genannt , gehört zur Klaſſe
der Aroidèen oder Kolbengewächſe , deren Vertreter meiſt
der tropiſchen Flora angehören . Bei unſerem Aronsſtab

ſchaut eine gelbgrüne Düte über die fußhohen , ſpießför —
migen Blätter , die oft ſchwarz und braun gefleckt ſind ,
hervor . Die Düte umgibt einen keulenförmigen Kolben ,
der oben aus dem Hüllblatt herausragt . Nach Entfer —
nung der Blütenhülle zeigen ſich am unteren Teile des

Kolbens die Blüten , zu unterſt runde weibliche , dann

ein Kranz von Borſten , darüber die rötlichen männlichen
Blüten und zu , oberſt wieder ein Kranz von ſteifen
Haargebilden . Unſere Bauern wollen aus den Blüten —

gebilden vorausſehen , wie die Ernte werden wird ; die

weiblichen Blüten ſtellen die Kartoffeln , die männlichen
roten Blüten die Kirſchen und die rudimentären Gebilde

mit den Haaren Rüben und Rettiche dar . Über dem

Blütenſtand verdickt ſich der Kolben . Nach der Blütezeit
fällt der obere Teil des Kolbens und das Hüllblatt ab ,
es zeigt ſich der Fruchtſtand mit erbſengroßen , ſcharlach —
roten Beeren .

Die Befruchtungsvorgänge bei dieſer Pflanze ſind

beſonders intereſſant . Die Blüte iſt eine ſogenannte Keſſel —

fallenblume . Der wie an der Luft gelegenes Fleiſch
trübrot gefärbte Kolben iſt das Wirtshausſchild , das

die Mückchen zur Einkehr einladet ; , dazu entſtrömt der

Blüte ſchwacher Aasgeruch , der für die kleinen Mücken

feiner iſt als für Menſchennaſen der ſchönſte Bratenduft .
Anlockend wirkt auch an kühlen Tagen die in der Düte

herrſchende Wärme . MWan hat feſtgeſtellt , daß dieſe bis

Die kleinen Mücken ( Psychoda phalaeno -35 0 beträgt . 5
ides ) , die ſich meiſt in größerer Zahl einfinden , kriechen

nun in den unteren Teil der Blüte , den ſie zwar leicht

erreichen , aber ſchwer wieder verlaſſen können . An der

Stelle , an der ſich die Blume verengt , ſtehen nämlich
die ſteifen Borſten wie eine Barrikade von ſtarrenden
Spießen dem Inſekte entgegen und hindern es am

Ausgange . Unruhig laufen die Gefangenen herum ,
dabei übertragen ſie den von anderen Blüten mitgebrachten
Blumenſtaub auf die Stempel und vollziehen die Be —

fruchtung . Iſt dieſe erfolgt , dann ſondern die Narben

*) Aus der Monatsſchrift des Fränkiſchen Albvereins „ Die

Fränkiſche Alb “ .

zur Belohnung Nektar ab , es öffnen ſich die Staubbeutel
der männlichen Blüten , mit deren Pollen ſich die Mück —

chen beladen , die den Ausgang wehrenden Borſten
Baldſchrumpfen ein und die Tiere werden wieder frei .

beſuchen ſie eine andere Blüte , um ihr denſelben Liebes —

dienſt zu erweiſen .
Die Wurzel des Aronsſtabes iſt eine Knolle ( Arons —

wurzel , Magenwurzel ) . Sie enthält einen ſcharf ſchme —
ckenden Milchſaft , der ſich beim Trocknen zerſetzt . Alle

Teile der Pflanze ſind ſcharf und ätzend , beſonders die

Beeren , welche heftiges Brennen und Blaſenbildung im

Munde hervorrufen . Der Wurzelknollen verliert übrigens

lüte ohne
Scheide

Aronsſtab .

getrocknet und gekocht ſeine Giftigkeit , er bildet dann

ſogar ein geſundes Nahrungsmittel , denn er enthält 25 %ö

tärkmehl , welches dem Arrowroot vollkommen gleichſteht ,

Gegen Tierfraß ſchützt ſich der Aronſtab durch ſo —
genannte Raphiden d. h. winzige , nadelförmige Kriſtalle
aus oxalſaurem Kalke , von deren Vorhandenſein wir

uns überzeugen können , wenn wir in ein Blatt beißen .
Die feinen Kriſtällchen ſpießen ſich in die Zunge und

verurſachen einen brennenden Schmerz . Bei Tieren

( Haſen , Schnecken ) erregt ein Biß in ſolche Blätter heftige

Würganfälle .
Ein Verwandter des Aronſtabes iſt das in Wald —

ſümpfen vorkommende Sumpf - oder Schlangenkraut



( Calla palustris ) mit flachem , innen weißem Kelchblatt .
In Töpſen gezogen ſieht man bei uns häuſig eine
weitere Pflanze dieſer Familie , die Drachenwurz , Düten —
blume oder Calla ( KRichardia aethiopica ) mit weißer Blüten
ſcheide und gelbem Kolben , welche aus Afrika ſtammt . Auf
den Süd eeinſeln iſt eine rieſenhafte Aronpflanze , der
Taro ( Colrcäsia esculenta ) wegen ſeiner mehlreichen , eß —
baren , oft bis 6kg ſchweren Bodenſtöcke von großer
Bedeutung .

Der Löwenzahn . “
Ein gefürchtetes , überall heimiſches Unkraut iſt der

Löwenzahn ( Leontodon taraxacum ) . Wer im Rhein
lande , Süddeutſchland , während des Krieges auch in
Frankreich Land und Leute kennen gelernt hat , wird die

Beobachtung gemacht haben , daß dort der Löwenzahn
eine ſehr beliebte Volks peiſe ſeit langer Zeit bildet .
Schon im Herbſt ſieht man Frauen , Kinder und Männer
die Wieſen , Brachfelder und alle von dem läſtigen Un⸗
kraut befallenen Stellen nach dieſem abſuchen ,
die Wurzeln ausſtechen , um ſie zu Haus in Käſten ,
Töpfen und anderen Behältern in Erde einzuſchlagen ,
dieſe in der Küche , im Keller oder ſonſt einen Raum

aufzuſtellen , am liebſten ganz im Dunkeln , wo dann

während des Winters die gebleichten Blätter zu einen

vorzüglich ſchmeckenden , von Feinſchmeckern geſchätzten
Salat verwendet werden . Im Frühjahr ( März, April )
ſieht man die Fundſtellen wiederum bevölkert von

Sammlern , welche die Blattroſetten des Löwenzahns
tragkorbweiſe ſammeln und auf den Wochenmärkten , in

Gemüſeläden wie auch in den Häuſern zum Kauf an —

bieten , damit ein glänzendes Geſchäft machend . Die

Zubereitungsart iſt dieſelbe wie die der Endivie . Die

Blattroſetten werden gewaſchen , in kleine Stückchen ge —
ſchnitten , oder nicht zu fein gewiegt . Dann mit Salz
überſtreut , damit ſie ziehen , ſodann mit feingewiegter
Zwiebel , etwas Waſſer und genügend Eſſig , wenn man
es hat , Oel zum Kartoffelſalat , auch mit dieſem vermiſcht
zu Salzkartoffeln uſw . , zu Bratkartoffeln ohne Oel ge —
gegeſſen . Er bildet dann eine ſehr wohlſchmeckende
Speiſe . Aber nur klein geſchnitten oder gewiegt .

Kein Grundbeſitzer wird etwas dagegen einwenden ,
wenn ſeine Wieſe oder Feld von einem läſtigen Unkraut
befreit wird . Die Sammlung empfiehlt ſich jedoch nur
für die Monate Ende März bis April , da ſpäter der

Bitterſtoff zu ſehr vorherrſcht . Eine vorzügliche Beigabe
zu dieſem , wie jedem anderen Salat , bildet der hier ſehr
häufige kleine Wieſenknopf , im Volksmunde Pimpinelle
genannt .

Vorzügliche Salate geben Brunnenkreſſe , Bachbunge ,
Scharbockskraut , ja ſogar die Blattroſetten der Gänſe —
blume , ſowie der recht häufige Gundermann . — Alle

dieſe Gewächſe bieten während der jetzigen gemüſearmen
Zeit jedem Haushalte Gelegenheit zur Abwechſelung , ihr
Genuß iſt für den menſchlichen Körper ſogar zu empfehlen ,
da ſie ihm blutbildende Stoffe zuführen .

R . Remiſchberger , Jena .

welche

Wie erhöhtman den Etärkegehalt des Frühgemüſes.
Zur Beachtung für Sammler .

Der Hauptnährwert der Gemüſe , Blatt - und Wild —

gemüſe Melde , Gierſch , Brenneſſel , Wegerich ete . , ſowie
Wirſing , Spinat , Kohl und Salat , iſt beſonders in

ihrem Stärkegehalt zu erblichen . Da nun einerſeits die
Stärke in unſerer Ernährung eine große Rolle ſpielt ,
andrerſeits unſre Koſt bis zum Frühkartoffelmarkt ſich
als verhältnismäßig ſtärkearm darbietet , erſcheint es von

beſonderer Bedeutung , eine Möglichkeit zur Erhöhung
des Stärkegehalts der Frühgemüſe zu finden . Ein ſolches
Mittel gibt es auch wirklich , und es iſt , wie ſein Ent⸗
decker Profeſſor Dr . F. W. Neger in der „Deutſchen
Landwirtſchaftlichen Preſſe “ ausführte , koſtenlos und das
denkbar Müheloſeſte von der Welt . Es beſteht nämlich
in nichts anderem , als daß die Gemüſe ſtatt am frühen
Morgen erſt am Nachmittage geſchnitten werden . Um
dies zu begreifen , muß man die Stärkebildung in den
Gemüſen verſtehen . Sie erfolgt in den grünen Blättern
unter dem Einfluß des Sonnenlichtes , entſteht aus

Kohlenſäure und Waſſer , der ganze Vorgang wird Aſſi —
milation genannt . Die im Laufe eines Tages gebildete
Stärke wandert mit Einbruch der Dunkelheit und während
der Nacht in den Stengel und die Wurzel . So erklärt
es ſich , daß die Blätter der grünen Pflanzen am frühen
Morgen ganz ſtärkefrei ſind . Nun fängt unter der

Wirkung der Sonne die Aſſimilation von neuem an , es
bildet ſich wieder Stärke in den Blättern , der höchſte
Stärkegehalt iſt am Nachmittage erreicht Darum ſollen

jetzt oder zu Beginn des Abends die Blattgemüſe ge⸗
ſchnitten werden . Von hervorragender Bedeutung iſt
dies natürlich bei jenen Pflanzen , wo nur die jungen
Triebe abgeſchnitten werden . Der Unterſchied im Stärke⸗

gehalt bei aſſimilierenden Blättern am frühen Morgen
und am ſpäten Nachmittage iſt ſo groß , daß das Schnei —
den am Morgen als Stärkeverſchwendung bezeichnet
werden muß . Schließlich betont Profeſſor Neger noch ,
daß von den abgeſchnittenen Blättern die Stärke während
der Nacht keineswegs durch Veratmung abgegeben wird ,
ſo daß man das abends geſchnittene Gemüſe ohne jeden
Stärkeverluſt zwölf und ſelbſt vierundzwanzig Stunden
aufheben kann .
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Le ĩtfaden
für die Teilnehmer des Lehrganges für Wildgemüſe⸗

Kenntnis .

Herausgegeben durch den

Ausſchuß für wildwachſende Gemüſe , Elberfeld - Barmen.
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IV . Halibarmachung , Aufbewahrung und Zubereitung .

Die Uonſervierung geſchieht durch

Die Pflanzen ſind dazu vorher meiſt erſt abzu
1. Crocknen .

uſin 1wodurch die Fellen platzen und das Crocknenbrühen ( nicht kochen ! )
erleichtert wird .

2Salz .

5. Sucker .

4. Benzoelſaures Natron .

5. ESinwecken . Das Verderben in Weckgläſern iſt darauf zu—
rückzuführen , daß die „ Sporen “ der Baäkterien durch das erſte Nochen
nicht getötet werden und dann weiter zur Entwickelung kommen .
Kocht man dann nach wenigen Tagen zum zweitenmal , ſo tötet man
nun alle Bakterien und erreicht Baltbarkeit .

Ueber Monſervierung von Pilzen :

1. Hum Crocknen ſind nicht alle geeignet .
2. Verarbeitung zu Pilzmehl .
5. Verſtellung von Pilzertrakt ( wie Fleiſchextrakt ) ,
4. Mit Salz .
5. In Eſſig . Für Extrakt ſind beſonders ſolche geeignet , die
3*

nicht augenblicklich verwertet werden können . Mafn trockne ſie,
ſonſt nicht 89 3 39 2.ſtoße ſie fein , beſtreue ſie mit Salz , laſſe eine Stunde lang ſtehen ,
koche dann gehörig mit etwas Waſſer , gieße durch ein Sieb und
koche dann den Saft ein .

Wildgemüſe können auf Vorrat geſammelt und getrocknet werden
Hochwaſſer abgießen , wenn ſtrenger Geſchmack .
Härtere Blätter zu Nährſalzen , zarte für Tee , Salat , Uräuterſalz .
Gewürzkräuter wiegen , mit Senf , Eſſig , Fleiſchbrühe , Radieschen ,

Salat als Brotaufſtrich .

Spinate auch als Suppengemüſe und zu Bratlingen .
Oelhaltige Samen können als Erſatz für Oel zu Suppen ,

Gemüſen , Cunken , Salat verwendet werden . Man zerquetſcht ſie dazu :
längere Aufbewahrung wird durch Salzzuſatz ermöglicht . Solche* 1 — 8 „ 5 50 USalften ſind die von Hirtentäſchel , Senf , Rübſen , Unoblauchkraut ,
Kreſſe , Kohl , Nachtviole , Waid , Pfennigkraut , Turmkraut , Fenchel ,

Liguſter Muhkraut , Spark ,
Sonnenblume , Diſtel , Uletten , Kern - und Steinobſt .

Spinate , Mohlgemüſe , Kräuterſuppen am ſchmackhafteſten , wenn

gemiſcht .
Uebriggebliebenes kann zu Eierkuchen und Bratlingen ver —

wendet werden .

Tee iſt im Schatten bei ſchwacher Hitze zu trocknen , täglich
einmal umzuwenden , ſchließlich mit der Schere zu ſchneiden .

laffeeerſatz von Getreidekaffee iſt zu Uuchen verwendbar —

Uartoffelſchalen dienen als Seifenerſatz .

Hochkräuter “ ſind ( die kalihaltigen ) Beifuß , Melde , Diſteln .
3 5

Sie dienen ſtatt Soda zum Weichkochen von Bohnen , Erbſen , Gemüſe ,
ferner zur Reinigung von Geſchirr .

Stein - und Kernobſt als Mandelerſatz .

V. Stoffandeutungen für Vorträge .

1915 führten wir für 5000 Mill . Mark menſchliche Nahrungs —
zund Genußmittel ( Tabak , Naffee , Tee , Wein einbegriffen ) ein , ferner

für 1000 Mill . Mark Kraftfutter ; Gemüſe , Haffee , Tee für 380 Mill . “Mark . Ein Siebzehntel unſere Roggenernte wäre nötig , den Uaffeeganz zu erſetzen — alſo Getreide für 4 Millionen Menſchen . Die
Erhöhung des Nationaleinkommens durch Verwertung der Wildgemüſewird auf 500 Mill . Mark berechnet .
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In Frankfurt ſammelten Anfang 1016 zwei Schulklaſſen aneinem Vormittag 6 Hentner Brenneſſeln , die Volksküchen erſpartendadurch 155 Mark . ſole rechnete man auf mehrere tauſend Hentner
Wildgemüſe . In Soeſt ſammelte eine Schule in 2½ Stunden 3 FHent —ner im Werte von 60 Mark . In Aachen ſammelten die Kriegsbe —ſchädigten in einem Sommer für Botels 8145 Pfund im Werte von895 Mark und zwar aus einem Paärke , in dem die Gartenkulturetwa 560 Mark einbrachte . München verbrauchte 1904 10 000 Fentner
Pilze inn damaligen Werte von 1½ Millionen Mark . Im ForſtamtSchwetzingen bei Heidelberg ſammelten berufsmäßige Sammler 1916in einem Forſtbezirk 1000 Hentner Pilze . Stuttgart hat ſtädtiſchePilzverkaufsſtellen . In Oſtpreußen geben die Wildgemüſebeſtrebungenbis ins kleinſte Dorf ! Uönigsberg hat eine Muſter - Dörrlehr - und

Einkochküche.
Das Cier gibt nur ein Fünftel ſeiner Nahrung in Geſtalt von

Fleiſch wieder ; ſoweit die Nahrung aus Uraftfutter beſteht , wird ſiedem Menſchen eutzogen .

Gemüſe und Pilze enthalten 80 bis 90 Prozent Waſſer . Der
Eiweißgehalt beträgt bei trockenem Grünkohl uſw . , Wirſing , Salat ,
Spinat 30 Prozent , trockenen Dilzen 42 Prozeut , friſchem Spinat ,
Roſenkohl 5 Prozent , Pilzen 5 Prozent , Fleiſch 20 Prozent , Bren —
neſſelſamen 1r Prozent . Verdauungsverluſt davon bei Spinat und Boſen —
kohl 26 Prozent , Pilzen 55 —55 . Prozent , Fleiſch 2 —5 Prozent .

Gemüſe enthalten viel Nährſalze , die zum Aufbau des Körpers ,beſonders für Uinder , wichtig ſind . Sie bedingen freilich oft ſcharfen
Geſchmack , der aber durch längeres Einlegen in Waſſer nach kurzem
Abkochen zu mildern iſt . Auch Miſchung gibt oft Milderung , beſonders
Säuren werden dadurch abgeſtumpft —

Gemüſe enthält im allgemeinen etwa 30 Prozent HFellſtoff , der
bei zarteren Blättern noch verdaulich , ſpäter unverdaulich iſt . „ Ver —
holzte “ Ceile ſind alſo wegzuſchneiden .

Baare , Milchſaft , bitterer Geſchmack ſagen nichts gegen Ver
wendbarkeit : Breuneſſel , Löwenzahn , Endivien , Gierſch. Eher ent —
ſcheiden bei Pilzen Geſchmack und Geruch . Wirklicher Giftpilz iſt
udeſſen wohl nur der Unollenblätterſchwamm ; doch geben viele ' nur
harte und unſchmackhafte Speiſen .

Alle Wildgemüſe ſind ſchon früher in Notjahren verwendet
worden — vgl . die erſte der folgenden Schriften .

VI . Empfehlenswerte Schriften über Wildgemüſe ,

Die Baushaltungskunſt im Uriege und in der Teuerung , Bio —
logiſch - ökonomiſche Heitſchrift in zwangloſer Folge . Deutſche Baus —
wirtſchafts - Geſellſchaft , Aachen . Jährlich 10 Folgen , 3 Mark .

Hochbuch in Poſtkarten Deutſche Bauswirtſchafts - Geſellſchaft
Preis für das Beft von je Kerten 50 PDfg.

Uochvorſchriften für Wildgemüſe . Berausgegeben von der
Deutſchen Bauswirtſchaftsgeſellſchaft , Aachen . Preis 30 Pfg .

Die wildwachſenden Pflanzen als menſchliche Nahrung . Flug —blatt ( „ Merkblatt “ ) der Bergiſch - Märkiſchen Feitung . Preis
Wilde Gemüſe und Pilze . Berausgegeben von der Reichsſtellefür Hemüſe und Gbſt . ( Enthält insbeſondere die Verhandlungen in

den Lehrkurſen zu Berlin und Bonu —)
Angewandte Botanik , von CTrooſt .

Leipzig . Broſchiert Preis 2 Mark .
Wilde Gemüſe , mit Bildern , von Prof . Richard Winkel , Magde —

burg . Selbſtverlag . Preis 30 PDfg.
Vergeſſene Nahrungsmittel , von Stadtſchulinſpektor Benze ,

Frankfurt . Flugſchrift Nr . 9 des Kriegswirtſchaftlichen Ausſchuſſesbeim Rhein - Malniſchen Verband für Volksbildung zu Frankfurt a. M.
Preis 5 Pfg .

Unſere wildwachſenden Rüchenpflanzen . Dr — Nurt 2Verlag der Deutſchen Landbuchhandlung , G. m. b. B. , Berlin SW . u.
Preis 80 Pfg . 5

Die Verwertung der Wild - und Balbfrüchte . Dr —
Verlag Paul Parey , Berlin . Preis 55 PDfg—

Der Pilz - und Uräuterfreund . Monatsſchrift , Verlag Auguſt
Benning , Nürnberg . Balbjährlich 2,50 Mk.

Berrman Gerhards , „ Der deutſche Wald und ſeine reiche
Ernte “ . Heuſer ' s Verlag , Neuwied . Preis 1. 80 Mk .

Aachen .

Verlag von TCh. Thomas ,

Urauſe ,

J . Uochs ,
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H. Gerhards , „ Wildgemüſe “ , eine tabellariſche Fuſammenſtell⸗
ung . Beuſer ' s Verlag , Neuwied . Preis 50 Pfg .

Bugo Otto , „ Naturgaben der Beimat im Wirtſchaftskampfe “ .
Emil Hadtſtein , Bomberg Niederheim . Preis 50 Mk .

Dr . F. Loſch, „ Notgemüſe “ . Frankh ' ſche Verlagshandlung ,
Stuttgart . Preis 25 Pfg .

8

2 Dlakate , Sammelt Wildgemüſe , Größe 85 zu 66 Fentimeter ,
von Y. Schulz . Seichnung A Wagner . Verlag : Gebr . Gotthelft ,
Kaſſel . ( Dieſelben ſind auch beide auf einem kleineren Blatt gedruckt ,
zu haben ) .

3

Lehrgang über Wildfrüchte der Reichsſtelle
für Gemüſe und Obſt .

Zu dem von der Beichsſtelle für Gemüſe und Gbſt geplanten
Lehrgang über Wildfrüchte unter Leitung des Berrn Profeſſors Küſtor
in Bonn lief im letzten Augenblick noch eine ſo große Fahl von An⸗—
meldungen ein , daß der Kurſus in den Tagen vom 38 . —10 . April
abgehalten werden konnte . Das lebhafte Intereſſe , das ſich durch
die rege Teilnahme an dieſer Veranſtaltung bekundete , veranlaßt uns ,
in dieſem Frühjahr noch einen zweiten Lehrgang in Bonn abzu⸗
halten und zwar in der Woche vor Pfingſten , in den Tagen vom 14.
bis 16. Mai .

5

Da die Wildfrüchte erſt im Laufe des Sommers reifen , dürfte
die in Ausſicht genommene Feit nicht zu ſpät ſein . Wir möchten

diesmal aber rechtzeitig über die Teilnehmerzahl unterrichtet ſein und
bitten deshalb , Anmeldungen bis ſpäteſtens Montag , den 6. Mai an
uns gelangen zu laſſen . Später eingehende Meldungen können nicht
mehr berückſichtigt werden .

Auch diesmal iſt die Teilnahme am Lehrgang unentgeltlich ,
die Koſten der Beiſe aber und des Aufenthaltes in Bonn haben die

Teilnehmer ſelbſt zu tragen .

Anmeldungen bei der

Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt

Geſchäftsabteilung

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

Werbe - Abteilung

Berlin W57 , Potsdamer Straße 57 .

— Verſchiedene Mitteilungen . [

Groß⸗Berliner Wirtſchaftsſtelle für pflanzliches
Wildgut , e . G . m . b . H.

Nachſtehende Erklärung der Groß - Berliner Wirt⸗

ſchaftsſtelle für pflanzliches Wildgut , e. G . m . b. H.
geht uns zu . Wir bringen dieſelbe zur Kenntnis unſerer
gewiß intereſſierten Leſer ohne damit irgendwie zu den

Streit der beiden Parteien Stellung zu nehmen .

Erklärung .

Groß - Berliner Wirtſchaftsſtelle für
pflanzliches Wildgut . Durch die Preſſe geht
eine Notiz , betr . die „ Wildfrucht⸗Genoſſenſchaft “ .
Nach dieſer wäre die genannte Genoſſenſchaft im Einver⸗

nehmen mit dem Kriegsernährungsamt durch Verfügung
der Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt vom 26 . Januar
1918 mit der Sammlung und Verwertung ſämtlicher
wildwachſender Pflanzen , Kräuter , Früchte , Beeren , Blätter ,
Sämereien und ſonſtiger dem freien Zugriff unterliegender
Naturerzeugniſſe beauftragt worden . Demgegenüber er⸗

klären wir , daß es kaum in der Abſicht des Kriegser⸗

nährungsamtes gelegen haben kann , der Wildfrucht⸗
genoſſenſchaft ein Monopol auf die Wildfruchtſammlung
zu erteilen , obwohl dies der Wunſch der Reichsſtelle für

Gemüſe und Obſt ſein mag , die mit der Wildfrucht⸗
Genoſſenſchaft geſchäftlich eng verbunden iſt . Et . Schrei⸗
ben vom 10 . Dezember 1917 hat das Kriegsernährungs
amt auf den Bericht über die Ziele unſerer Geſellſchaft
uns ſein Intereſſe bekundet und unſre Be⸗

ſtrebungen , pflanzliches Wildgut zu ſammeln und
für die Volksernährung zu verwerten , mit Dank begrüßt.
Die „ Wildfrucht “ alſo zu einer „Kriegsgeſellſchaft “ im

bisherigen Monopolſinne des Worts zu ſtempeln , kann

nur als Wunſch des Gedankens gelten , entſpricht aber
nicht den tatſächlichen Verhältniſſen . Das Kriegsernäh⸗
rungsamt kann ſich nicht in einen ſolchen Gegenſatz zu

ſeiner Mitteilung an uns geſetzt haben , da ſie uns
gegenüber ſ. Zt . die Erklärung abgegeben hat , an keine

Monopoliſierung der freiwachſenden Wildfrüchte zu den⸗
ken . Die rapide Entwicklung unſerer Geſellſchaft , die
genau ſo ein Privatunternehmen iſt wie die „ Wildfrucht “ ,

mag wohl zu dem oben erwähnten Vorſtoß Anlaß ge⸗

geben haben .

Berlin⸗Schöneberg , Vorbergſtr . 4 .

Der Vorſtand
der Groß⸗Berliner Wirtſchaftsſtelle für pflanzliches

Wildgut , e. G. m. b. B.

Hans von Januszkiewicz Reinfels ,
v. Zalewski , R . Gramtz , C . Böhm .

Pflanzen⸗Monats⸗Kalender .

Im Monat April vorkommende Pflanzen und Kräuter .

April : Zu Gemüſe und Salat : Ackerdiſtel , Adlerfarn , Ackerſenf ,
Bachbunge , Brenneſſel , Brunnenkreſſe , Dotterblume , Eſelsdiſtel ,
efeublättriger Ehrenpreis , Feigwurz , Gänſefingerkraut , Geißfuß

( Gierſch ) , Gundelrebe , Hederich , Bellerkraut , Birtentäſchel , Hopfen ,
Buflattich , Löwenzahn , Lungenkraut , Nachtkerze , Peſtilenzwurz ,
Rapunzelchen , Raps , Sauerampfer , Schafgarbe , Schaumkraut ,
Schilf , Taubneſſel , Waſſerehrenpreis , Wegerich , Weidenröschen ,

Wieſenknopf .

Su Tee : Brombeer , Erdbeer - und Himbeerblätter ,
Ehrenpreis , Schwarzdornblätter und »blüten , Schlüſſelblume ,
Traubenhollunder ( Blüten ) .

—

BVeiefkaſten .

J Sch . Cöln . Dder Tabak muß eine natürliche Gährung
durchmachen , zu dieſem Hweck werden die Blätter in viereckigen ,
würfelförmigen , kubikmetergroßen Haufen aufgeſchichtet und ſo lange
liegen gelaſſen bis ſie innen warm geworden ſind . Dann werden

die Blätter ſe umgeſchlichtet , daß die außen befindlichen Blätter nach
innen kommen und die innen befindlichen nach außen ; worauf man
ſie wieder bis zum warm werden liegen läßt Wenn der Tabak den
ihm eigenartigen Heruch und eine braune Farbe angenommen hat ,
iſt er in der Hauptſache fertig .

A. S. , Uchn. Vermutlich iſt Ihr Hüftenwein durch Verwendung
ſchlechter , nicht luftdiehter Korke verdorben . Alte Korke ſollen na
dem Reinigen in einer Paraſinlöſung aufgekocht werden . Man ver⸗
meidet dadurch auch den Korkengeſchmack ,

SE. B. , Ordn . In den geſandten Suppenwürfel , ( Frica ) konnte
ich keine Pilzſubſtanz entdecken , wohl aber ſehr hohen Huſatz an Hochſalz
( cirka 60 900/ ) . Für Adreſſen v. Pilzfreunden beſten Bauk .

Verlag von A. Henning jr . , Druck von Friedr . Beißwanger , beide in Nürnberg . “
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Herausgegeben unter Mitwirkung von Botanikern und Pilzkundigen .

Der „ Pilz - und Uräuterfr
Verlag .

Heft 11 .

Die Erſtlinge der Pilzflora .
Mylkologiſche Plauderei

von Pfarrer Axthelm Deilinghofen .

Sobald der junge Lenz ſeine Vogelliedfanfare ins

Land ſchmettert , und auf die winterlichen Lanzenſpitzen
ſtarrenden Geäſts ſeine grünen Fähnchen ſteckt , brechen

auf das gegebene Signal nicht nur die regulären Linien —

regimenter der höheren Pflanzenwelt mit ihren bunten

Uniformen hervor : Kellerhals und Huflattich , Waldſchnee —

glöckchen und Leberblume , Lerchenſporn und Lungenkraut ,
Anemone und Küchenſchelle , Primel und Scharbocks —

kraut , ſondern in aller Stille , ohne viel Alarm und Re⸗

klame , entſendet frühzeitig genug auch die Pilzflora ſchon

ihre Vortruppen , lauter Elite , in Geſtalt der erleſenſten
Morcheln und Lorcheln . Dies geſchieht ſo unauf⸗
fällig wie möglich . Ganz verſchwiegen . Faſt ein wenig

geheimnisvoll . Es iſt , als ob feldgraue oder erdbraune
Horchpoſten über Nacht aus dem Unterſtand ſtiegen .

Seshalb achtet auch niemand auf ihr Poſtenſtehen. Nur
wenige kundige Thebaner ahnen etwas von ihrer in größter

Stille und beſter Deckung vorbereiteten Offenſivbewegung .
Geſteh es nur einmütig ein . Wohl hat die große Mobil —

machung und Verbreitung der Pilzkunde im letzten Jahre

dein Intereſſe auf die grell und breit in die Augen fallenden

Hutpilze der eigentlichen Pilzſaiſon hingelenkt ; du freuſt
dich des wohlerworbenen Wiſſensſchatzes , da du dich
nicht mehr auf die drei Allerweltsſorten beſchränkſt , die
nachgerade jedem Waiſenknaben geläufig ſind , nämlich :
Steinpilz , Pfifferling und „Egerling “ ( um den franzöfiſchen

Ausdruck „ Champignon “ endlich mundtot zu machen ) ,
ſondern mit Stolz auch Semmelpilz und Hallimaſch,
Paraſol und Hahnenkamm , Reizker und Stockſchwämm⸗
chen auf deine K. v. Liſte geſetzt haſt, vielleicht ſogar

„Leberpilze “ und „Auſterndrehlinge “, „ Eichhaſen “ , „krauſe
Glucken “ und „Totentrompeten “, Aber Hand auf⸗ Herz:
was weißt du von den köſtlichen Erſtlingen des Frühlings ,
den Morcheln und Lorcheln ? Und doch hat es gerade

eund “ koſtet pro Balbjahr Mk. 2,80 bei freier Huſtellung durch den Buchhandel , die Poſt oder

Inſerate koſten die vierſpaltige Petitzeile ( oder deren Raum ) 30 Pfg — Bei Wiederholungen Babatt .

Nürnberg , 15 . Mai 1918 15

direkten Bezug vom

Jahrgang

ſeinen eigenen Reiz , dieſer Avantgarde der Pilzflora , mit

ihren abenteuerlichen Formen und ihren geheimnisvollen
Daſeinsbedingungen nachzuſpüren .

Nicht nur des Gaumens wegen , obwohl die ver —

kappten Prinzeſſinnen im Aſchenbrödelgewand für die

kümmerlichen Tafelfreuden der ſchmalen Kriegsküche eine

prickelnde , elektriſierende Aufmunterung bedeuten . Morcheln
und Lorcheln zu entdecken , hat ſo ſeine Kolumbusfreuden ,
gehört ſezuſagen ſchon zur höheren Kunſt . Du mußt

Augen häben wie ein Sioux - ⸗Indianer auf dem Kriegs⸗
pfade . Du mußt Bachufer und Buſchdickichte , Wald —

kanten und Böſchungen , Eiſenbahndämme und Park —
anlagen mit Röntgenſtrahlen durchleuchten . Du darfſt
dich keine Mühe , keinen vergeblichen Pirſchgang verdrießen
laſſen . Dann wirſt du an einem ſonnigen Frühlings —
tage Ende April oder Anfang Mai , beſonders wenn zuvor
ein ergiebiger Regen deine Jagdgründe befruchtet hat ,
vielleicht eine köſtliche Erxnte der ſeltenſten Leckerbiſſen auf
erlaubter Hamſterfahrt nach Hauſe tragen . Ohne Bezugs —
ſchein eines „ Kriegs - Morchelamtes “ . Ohne Herzklopfen
beim Blinken einer Helmſpitze .

Aber wie und wo mußt du den Hebel anſetzen ?
Da liegen nun freilich — figürlich geſprochen — gewiſſe
Stacheldrahtverhaue dem kühnen Forſcherdrang im Wege .
Alle Morchel - und Lorchelarten lieben es incognito zu
reiſen . Bei ihnen geht es nach dem Grundſatz : Diskretion

iſt Ehrenſache .
Schon die gewöhnliche Speiſemorchel ( Morchella

esculenta ) iſt der umgekehrte Wilſon . Laute , markt⸗

ſchreieriſche Reklame , aufdringliche Aufmachung iſt ihr
ein Greuel . Beſcheiden ſteht ſie , die köſtliche Königin
unter den Pilzen , in Hecken und Verſtecken , im alten

Laube oder im grünen Pflanzenmeer raſch wachſender
Kräuter , in kleinen , lichten Gehölzen , am Rande von

Buſchwerk , in alten Parkanlagen , die nicht gehackt werden ,
an Rainen und Waldlichtungen , jedenfalls immer da , wo

Licht und Schatten unparteiiſch verteilt ſind und der Boden

weder zu naß , noch zu trocken iſt . Sie bevorzugt an —

ſteigende Hänge , abſchüſſiges Gelände , ſchräge Flächen



und Ufer⸗Böſchungen .
narbe , keine geſchloſſenen Moosteppiche , vielmehr ver —

weſende Lauberde , beſonders unter Buchen⸗ und Haſel⸗
geſträuch . Kalkboden iſt ihr ſehr willkommen , auch Lehm
und Ton mit Sand gemiſcht . Dort reckt ſie ihre grauen

oder braunen Köpfchen eine Hand breit empor , die mit
vielen Falten , Rippen und Gruben überzogen ſind , von
der Form und Größe eines Hühnereies , unten etwas

breiter , nach oben leiſe verjüngt . In der Farbe kommen⸗
eine Menge Spielarten vor . Von wachsgelb bis umbra⸗

braun ſind alle Schattierungen möglich . Auch fuchſig⸗
rötlich , mattgrau oder ſchwärzlich iſt zuweilen ihr Kleid .

Jedenfalls ſchmiegt ſie ſich der Bodenfarbe mit ausgeſuchter
Anpaſſung ſo raffiniert an , daß es ſchwer hält , ſie zu

entdecken. Das Netzwerk von erhabenen Adern und

Rippen , rautenförmig gegittert und reliefartig herausge⸗
arbeitet , erinnert an Honigwaben . Dies ſolchergeſtalt
modellierte , feinciſelierte Köpfchen ſitzt auf einem weißen
oder gelblichen , walzenförmig - runden Stiel . Stiel und

Kopf ſind beide innen hohl . Im Geſchmack zart und vor⸗

züglich, liefert die Speiſemorchel ein köſtliches Frühlings⸗
gemüſe . Auch für feine Suppen , für Garnierungen und

Saucen zum Braten , für Ragouts und Frikaſſees iſt ſie
der letzte Schliff , wenn nicht conditio , sine qua non . Sie

läßt ſich leicht an Luft und Sonne trocknen und wird ſo
am beſten aufbewahrt .

Noch feiner und zierlicher , auch zarter in Struktur

und Geſchmack iſt die Spitzmorchel ( Morchella conica ) .
Wie der Name beſagt , läuft ſie oben in eine ſchlanke
Spitze aus , während ſie im übrigen ein ähnliches Gitter⸗
geflecht von Längs⸗ und Queradern an der Außenfläche
des hohlen Hütchens auſweiſt , wie ihre Schweſter , die

Speiſemorchel . Sie bevorzugt die Höhenlage unſerer
Mittelgebirge vor der warmen Ebene und liebt die Fichten⸗
wälder , obwohl ſie auch gern auf Lauberde unter Eſchen
und alten Ahornbäumen , ſowie im Graſe von Gärten
und Waldwieſen oder an der Uferböſchung von Bächen
und Gräben wächſt . Ihre Toilette iſt ein feines Rauch⸗
und Staubgrau , zuweilen mit einem Stich ins Gelbliche ,
Weißliche und Bräunliche ; ſpäter färbt ſich der ſpitze Hut
oft dunkelbraun . Auch ihr Stiel iſt walzenförmig , hohl
und weiß , in der Jugend glatt , im Alter unten gerunzelt .
Ihre Erſcheinungszeit fällt ebenfalls in die zweite Hälfte
des April bis Anfang Mai .

Von etwa dreifacher Größe der Spitzmorchel iſt die

zhohe Morchel “ ( Morchella elata ) , die wie ein ſtarker
Tannenzapfen in die Lüfte ragt , da Stiel und Hut eine

Höhe von je 10 em erreichen . Die Hutzellen ſind aber⸗

mals von ſteilen Rippen umrandet und erinnern an

länglich geformte Mondkrater im verkleinerten Maßſtabe .
Die Faltenränder ſind ſchwärzlich , die Geſamtfarbe des

Hutes iſt grünlich - braun . Der Stiel , meiſt nach oben

etwas verdickt , iſt hohl , in Längsrunzel gefaltet , körnig
beſtäubt und von gelblicher , ſpäter bräunlicher Farbe . Der

Geſchmack iſt höchſt eigenartig - pikant , aber auch vorzüglich ,
wenn auch das Kaliber dieſer Morchel in jeder Beziehung
ein gröberes iſt . Sie iſt die 42⸗ : m⸗Granate unter ihren

Schweſtern und füllt weit eher als ſie den beutehungrigen
Ruckſack . Ihr Vorkommen iſt an dieſelbe Zeit und an

die gleichen Daſeinsbedingungen gebunden wie das der

Andern . Ich fand ſie im Gras und Laubgeniſt unter

Gebüſch im Gebirge .
Eine 4 . Morchel ſei beſondrer Beachtung empfohlen ,
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da ſie am weiteſten verbreitet iſt : Die kleine ſchwarze

Käppchenmorchel ( Morchella rimosipes ) . Sie er⸗

ſcheint ein wenig ſpäter als die 3 erſtgenannten Arten ,
liebt eine größere Wärme und größere Feuchtigkeit , findet
ſich aber beim Zuſammentreffen beider Faktoren unter
Umſtänden maſſenweiſe im naſſen Laube , an ſchlammigen
Gräben oder unter dichtem Gebüſch , allerdings in der

Nähe der Lichtungsränder . Sie bevorzugt einen fetteren
Boden . Ihr niedliches Köpfchen ſieht ſchwärzlich - olivgrün
oder bräunlich⸗getönt aus und hat die Form eines Löſch⸗
hütchens zum Auslöſchen der Kerzen . Es wird nur einige

Zentimeter hoch und glänzt friſch wie lackiert . Das obere
Stielende iſt in der Mitte des Hütchens innen angewachſen ,
ſodaß der untere Rand überſteht . Die Aderung der Rippen
iſt ziemlich regelmäßig . Der Hut nimmt häufig Zwiebel⸗
form an und verliert bei Trockenheit die glänzende Politur ,
wird auch etwas heller in der Tönung . Der Stiel , zuerſt
ganz kurz , ſodaß der Hut direkt am Boden aufſitzt , wächſt
raſch in die Höhe und erreicht oft 10 —12 em Länge ,
während gleichzeitig das Hütchen ſchrumpft und an Größe
verliert . Der Stiel iſt hohl und ſchwächlich , oben gerunzelt,
rein weiß , ſpäter gelblich - bräunlich und innen wie außen
mit weißen Körnchen dicht beſtäubt . Er knickt meiſt
unter ſeiner eigenen Laſt zuſammen . Ich fand die Fur
Morchel ſchon zu Hunderten , da ſie ſehr geſellig lebt.

Freilich verſteckt ſie ſich ſehr geſckickt im Laube und 1
ſchon wegen ihrer Kleinheit und der ſchwärzlichen Farbe
im Halbſchatten leicht zu überſehen . Im Alter nimmt ſie ,

wie auch die Speiſemorchel , häufig einen , penetranten ,
ranzig⸗tranigen Beigeſchmack an , während ſie im Jugend⸗

zuſtand eigenartig , aber ganz vorzüglich mundet.
Der Vollſtändigkeit halber ſei zuletzt die „ böh⸗

miſche Morchel oder Verpel Verpa bohemica )
erwähnt , die aparteſte von allen , äußerſt wähleriſch in

Logis und Witterung , äußerſt bizarr in Form und Farbe ,
äußerſt raffiniert in ihren Anpaſſungskniffen der Umgebung

gegenüber , um ſich dem Auge zu entziehen , äußerſt hoch⸗
wertig und fein als Delikateſſe , zart wie ein Hauch , duftig
wie ein Gedicht , von hinreißender Wirkung auf die Ge⸗
ſchmacksnerven . Sie liebt einen ganz beſonders präpa⸗
rierten Boden von feiner , lockerer Lauberde und ſcheint

die Nähe von Eſpen und Balſampappeln zu bevorzugen .
Sie erſcheint ziemlich frühzeitig , oft ſchon Anfang April und
iſt recht empfänglich für Sonnenſtrahlen , aber nur bei
hinreichender Feuchtigkeit . Jahrelang bleibt ſie aus ,
wenn ihr die Witterung nicht behagt . Sie iſt die einzige
Morchel , deren Hut als freie Glocke über dem Stiel

ſchwebt . Dieſer Hut iſt von einem engverſchlungenen
Gekräuſel oder Geträufel erhabener und erſtarrter Syrup⸗
linien in Reliefform überzogen und variiert in der Form
außerordentlich , zwiſchen ockergelb , olivgrün und umbra⸗
braun in allen erdenklichen Miſchungen ſchwankend , je

nachdem der Standort in der Schattierung des Bodens

heller oder dunkler gefärbt iſt . Die Unterſeite des Hutes
iſt weißlich , ebenſo der Stiel , der ca . 8 em hoch , walzig⸗
cylindriſch , anfangs markig , ſpäter hohl und zerbrechlich
iſt . Es gehört entſchieden Glück und Blick dazu , dieſe
Anpaſſungskünſtlerin zu entdecken . Dagegen iſt es keine

Kunſt , ihren erleſenen Wohlgeſchmack herauszufinden .
Sie genügt den verwegenſten Anſprüchen eines verwöhnten
Saumens . In rauheren Lagen und bei einem zögernden
Frühjahr kommt ſie noch im Mai vor . Noch iſt es Zeit :
alſo auf zur Suche !

Von den Lorcheln erſcheint die ſchwarze Gruben⸗

lorchel ( Helvella jacunosa ) im Sommer und Frühherbſt ,
die Herbſtlorchel gar erſt im Oktober bis in die Zeit der

Nachtfröſte hinein . Dieſe beiden ſeltſamen , ja abenkeuerlich
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gekleideten Gebilde bleiben hier außer Betracht . Doch ſind

drei ausgeſprochene Frühlorcheln zu nennen : die Biſchofs⸗

mütze oder Infellorchel , die Speiſelorchel , auch Stock⸗ oder

Breitmorchel genannt und die Rieſen⸗Stockmorchel. Die
beiden letzteren zählen trotz der volkstümlichen Benennung

als Morcheln , ſtreng genommen , zu den Lorchelarten .

Die Biſchofsmütze ( lelvella Infula ) , ein ſtolzes ,

feierliches , impoſantes Gewächs , aus 3 Lappen oder nach
oben gebogenen hornartigen Spitzen zuſammengeſetzt, wie
ein 3⸗geteilter Biſchoftshut , ähnlich einerpäpſtlichen Tiara ,
überraſcht durch ihre ſeltſame Form . Sie erſcheint bereits
im März , entwickelt ſich aber erſt im April bis in den
Mai hinein zu ihrer vollen Pracht und Größe . Daß ſie
im Herbſt ihr eigentliches Wiegenfeſt feiern ſoll , wie die

Lehrbücher verſichern , habe ich nie beobachtet. Ich fand
ſie bisher nur im Frühjahr . Die Form dieſer ſtattlichen

Lorchel iſt unregelmäßig , aufgeblafen , gelappt , entweder
glatt oder voll feiner Runzeln und Fältchen , die Farbe

roſtrot oder zimmetbraun mit fruchtglänzender Oberhaut ,

etwa von dem köſtlichen Ton feuchten , verdorrten Buchen⸗

laubes , durch welches die Sonne ſcheint . Sie wächſt

auch auf ſolchem Buchenlaube , auf Kalkuntergrund und

findet ſich gern an faulenden alten Buchenſtöcken , bezw .

in deren Nähe . Große Exemplare werden gut /½ Pfund

ſchwer . Der Stiel iſt weiß , von einem feinen Flaum

oder Filz überzogen , walzig⸗rund , nie gerunzelt , hohl , am

Grunde voll und ſtets mit Erde durchwachſen . Sie iſt

ſelten , aber ſehr wohlſchmeckend .
Die Speiſelorchel , gewöhnlich „ Stock⸗

morchel “ genannt ( Helvella esculenta ) , iſt die häufig
im Handel vorkommende Art , die man in Delikateß⸗

geſchäften friſch oder getrocknet als „ Morchel “ ſchlechthin
zu kaufen pflegt . Sie wächſt mit Vorliebe in ſandigen
Nadelholzwäldern und iſt im Oſten Deutſchlands , auch in

Polen überall verbreitet , kommt aber auch auf weichem

Fichtenhumusboden oder an alten Stöcken und Klötzen ,

ausnahmsweiſe ſogar in Laubwaldungen , auf Holzplätzen ,

Köhlerſtätten uſw . vor . Auf dem kurzen , grauweiſen
Stiel ſitzt der unregelmäßig geformte Hut , der ſchwer zu

beſchreiben iſt , da er aus vielen Runzeln und Rinnen ,

aus einem Gewirr von Falten beſteht und höckerig , grubig ,

aufgeblaſen in die Breite läuft . Die Farbe iſt hell⸗ bis

dunkelbraun und dunkelt beim Trocknen nach . Auf
Sandboden bleibt ſie klein und ſteckt voller Sandkörnchen ,
die auch nicht ganz durch wiederholtes Waſchen zu be⸗

ſeitigen ſind . Die doppelte und dreifache Größe erreicht

ſie dagegen auf feuchtem , verweſendem Holzabfall oder

an alten Stöcken , wo ſie auch frei von den läſtigen

Sandkörnchen bleibt . Sie iſt hochfein und mild im

Geſchmack , jedoch , wie alle Helvella - Arten , mit Vorſicht
zu genießen . Denn ſie enthält zuweilen die tödlich⸗giftige
Helvella - Säure , die jedoch derartig flüchtig iſt , daß ſie

durch kurzes Ueberbrühen mit heißem Waſſer , ſowie durch
einfaches Trocknen reſtlos verfliegt . Wer dieſeVorſichts⸗
maßregeln beobachtet , braucht ſich nicht zu ängſtigen .

Die Rieſen⸗Stockmorchel endlich ( Gyromitra
gigas ) iſt der vorigen in Bau und Struktur ähnlich,
nur viel impoſanter , dabei auch heller in der Färbung .

gelblich , olivbräunlich oder hochrot . Die iſt von unregel⸗

mäßig⸗rundlicher Geſtalt und beſitzt viele wellig verbogene

Lappen , Runzeln und Falten und iſt im Innern von

Hohlräumen durchſetzt . Sie liebt ebenfalls Sandboden ,
daneben auch mooſige , graſige Stellen , alte Meilerſtätten ,
verwitterte Tannenſtümpfe oder feuchten Fichtenhumus .
Im Gebirge erſcheint ſie im Mai , in der Ebene ſchon

im April . Ueber ihre hervoragende Güte und den erleſenen

Geſchmack braucht weiter kein Wort verloren zu werden .

Da nun jetzt wiederum der richtige Zeitpunkt ge⸗

kommen iſt , entſprechende Forſcherfahrten ins Mäcrchenreich

der geſchilderten Tarnkappenköniginnen anzutreten , ſo

beginne , wer Luſt hat , ſeine Expedition , laſſe aber allzu⸗

großen Optimismus daheim , als ob der Wald von dieſen

Erſcheinungen nur ſo wimmelte . Andrerſeits iſt kein

Anlaß , vorzeitig einen kläglichen Verzichtfrieden ohne alle

Anexionen zu ſchließen . Außer dem unvermeidlichen Ruck⸗

ſack , einem Sammelbeutel oder Pappkarton und dem un⸗

entbehrlichen handfeſten Knotenſtock , gut für die ſchiefe
Ebene feuchter Hänge , vergiß nicht , eine hinreichende

Doſis folgender Miſchung mitzunehmen : Findigkeit des

Kriminalbeamten , Spürſinn eines gewiegten Polizeihundes ,
Detektioblick , ein Paar blankgeputzte Röntgenaugen , Ge⸗

duld und engliſche Zähigkeit und vor allem Glück ! Und

nun mit „Morchelheil “ : Freie Bahn dem Tüchtigen ! “

——
Streifzüge durch den Pilzwald .

Mit Abbildungen .

von Hermann Findeiſen , Meißen .

IV .

Das Frühjahr hat gut angefangen . Warmer Regen

und Sonnenſchein wechſeln mit einander ab . Da treibt es

den Pilzjäger hinaus in ſein geliebtes Revier , das er

ebenſo gern aufſucht , wie der Weidmann ſein Jagdgebiet .
Champignons wachſen vom Juni ab , heißt es in den

Lehrbüchern und Pilzwerken . Das iſt im allgemeinen
wohl richtig , aber doch nicht ſo ganz zuverläſſig . Stimmt

ſchon der Wetter - Kalender mit ſeinen Bauernregeln blos

manchmal , darf man auf den Pilzkalender gleich gar nicht

ſchwören , denn die Pilze richten ſich viel weniger nach
dem Kalender , als nach der günſtigen , der Art zuſagenden
Witterung . Mir iſt daher in dieſem Jahre der Feld⸗
Champignon ſchon gleich nach Mitte April in die Pilz⸗
Auskunftſtelle gebracht worden . Alſo heißt ' s nun an die

Ausrüſtung zu denken , alles bereit zu machen , wenn

plötzlich bei eintretender günſtiger Witterung eine gute

Pilz⸗Vorſaiſon einſetzt . Man muß die Vögel fangen ,
wenn ſie ziehen , heißt ein Sprichwort , alſo nützen wir die

Zeit aus . Aber ich will dies Sprüchwort durchaus nicht
anwenden , um zum Vogelfangen anzuregen , denn als

Naturfreund bekämpfe ich dieſe Barbarei ſelbſtverſtändlich .
Einem Pilzjäger macht der Vogel im Walde und Garten

mit ſeinem fröhlichen Geſange viel mehr Freude , als im

engen Gefängnis , im Vogelkäfige , den ſo mancher ſoge —
nannte „Tierfreund “, Tierquäler wäre wohl richtiger , in

ſeiner Stube hängen hat .
Alſo unſere Pilzausrüſtung wollen wir zurecht

machen . Aus Bequemlichkeit nehmen die meiſten einen

Pilzſack . Es ſind dies aber nur ſolche , die ihre geſammelten
Pilze ſelbſt verbrauchen wollen , denn Händler würden ſolche



Ware nicht los werden ; oft ſind im Pilzſack heimgetragene
Pilze aber gar nicht mehr zu gebrauchen , denn die ſchönſten
Pilze , die beim Finden Freude machten , ſind meiſt beim

Auspacken zerdrückt und bilden mit andern zuſammen
einen unappetitlichen Klumpen . Ein Sack iſt alſo nicht
das geeignete Transportmittel . Wer bei ſeinem ſonntäg —
lichen Spaziergange einen feſten Behälter nicht mitnehmen
und am Abend doch ſeinen gefüllten Pilzſack heimtragen
will , der ſorge dafür , daß wenigſtens auf den Boden des
Sackes ein rundes Brettchen , Korbdeckelchen oder ähnliches
kommt . Ein Teil des Druckes der Seitenwände wird
dadurch wenigſtens abgeſchwächt . Ein ernſthafter Pilz⸗
ſucher wird mit einem Pilzkoffer mit feſten Wänden und
abnehmbaren oder aufklappharen Deckel am beſten daran
ſein . Der Ruckſack iſt für den Heimweg nur dann
zu empfehlen , wenn man die Pilze in einem Druck ab —
haltenden Kaſten oder Korb liegen hat , der in den Ruckſack
paßt . Berufsmäßige Pilzſammler nehmen natürlich nur
einen Korb . Darin werden die Pilze nicht zerdrückt und
halten ſich durch den Luftzutritt durch die Wände auch
am friſcheſten . Wer mit mir geht richte ſich nach ſeinen

in den Frühling . Lange
brauchen wir nicht am

grasbewachſenen Straßen —
graben entlang zu gehen
und wir entdecken bald

mitten zwiſchen dem jungen
Graſe , die feingeſiederten
zarten Blättchen der Schaf —
garbe und des jungen
Löwenzahn , alſo in der

Nachbarſchaft jetzt zu hö —
heren Anſehen geſtiegener
nutzbarer Wildkräuter , eine

ganze Anzahl kleiner Pilze
von heller ledergelber bis

gelbbräunlicher Farbe . Es

iſt der Nelken - Schwind —
ling Maräsmius caryo -
phylleus Schaeff . Die

jungen Pilze ſind anfangs
kegelförmig und breiten

ſich ſpäter flach aus , oft mit einem kleinen Buckel in
der Mitte . Meiſt ſind ſie nicht viel größer als ein
Fünfmarkſtück , was allerdings jetzt ein ſchlechter Maßſtab
iſt , denn eine ſolche Seltenheit hat man in unſerer Zeit
des Papiergeldes nicht immer zur Hand . Ausgewachſen
werden die Pilze 5 — 6 em breit . Die glatte Oberfläche
iſt nach dem Rande zu namentlich bei feuchtem Wetter
etwas wäſſerig gezont und iſt der Rand anfangs ein⸗

gebogen . Da der Hut ſehr dünnfleiſchig iſt , ſind am
Rande oft feine Streifen von den dem Hute gleichfarbigen ,
aber etwas helleren Blättern herrührend , ſichtbar . Es

wechſeln kurze und lange Blätter ab , die frei ſind , alſo
nicht ganz bis zum Stiel reichen . Der dünne Stiel , nicht
viel ſtärker wie ein Streichholz , iſt dem Hute gleichforbig ,
unten glatt und nach oben mit einem feinen weißlichen
Filze überzogen . Um dieſen hochfeinen , nelkenartig , würzig
riechenden Suppenpilz ganz ſicher von wertloſeren Doppel⸗
gängern zu unterſcheiden , prägen wir uns ein , daß ſich
der Stiel knorpelartig hart anfühlen muß, er darf ſich
nicht leicht zwiſchen den Fingern . zerreiben laſſen . Eine
Gutsbeſitzersfrau , die ſich einſt bei mir nach dieſen kleinen
auf ihrer Wieſe hinter dem Hauſe ſtets maſſenhaft

Wald⸗Champignon ( eßbar )

wachſenden Pilze erkundigte , ſagte mir ſpäter , daß ſie ſeit
dieſer Zeit keinen mehr umkommen ließe und ihre ganze
Familie der hochfeinen Suppe des Nelken - Schwindlings
den Vorzug gebe . Wir werden ihn das ganze Jahr
hindurch bei jedem Streifzuge an graſigen Wegerändern
finden und leicht Vorrat eintragen können . Beim Trocknen
ſchwindet er ſtark zuſammen , daher wohl der Name
Schwindling . Geſtern hatten wir einen kräftigen Gewitter —

regen . Wir haben daher heute Ausſicht auch den von
Kennern viel geſuchten , von der großen Maſſe der Pilz⸗
ſucher aber wenig gekannten Lauch - Schwindling
Maräsmius alliatus Schaeff . zu finden . Wir geben daher
Obacht am Waldrand , auf Baumwurzeln und an Holz —
ſchlägen . Manchmal finden wir ihn dort in großer Menge ,
heute ſcheinen wir leer ausgehen zu ſollen . Gehen wir
alſo den einſamen Waldweg entlang , dort haben wir ihn
im Graſe auch ſchon oft gefunden . Und richtig , an der

erwarteten Stelle ſehen wir eine Anzahl kleine helle Flecke
aus dem niedrigen Graſe zu unſern Füßen hervorgucken .
Dünnfleiſchige , zähe Hütchen ſind es von weißlich - gelber

oder hellbräunlicher Farbe , bis 3 em breit , die kleinen
Verhältniſſen alſo möglichſt vorteilhaft ein . Und nun hinaus flach und flatterich . Die

Blätter ſind weißlich und
kraus . Der unten ſchwärz⸗
lichbraune oben hellere Stiel

iſt reichlich ſtecknadelſtark ,
hart und zähe . Wir beißen
ein kleines Stückchen des
Stieles ab , jeder unſerer

Begleider macht es nach
und alle ſind erſtauut über

den ſtarken Knoblauchge —
ſchmack dieſer winzigen
Koſtprobe . Namentlich die
anweſenden Frauen ſind
entzückt , endlich dieſes feine
Würzpilzchen zum Ham —
melbraten kennen gelernt
zu haben . Die Bratenwürze

haben wir nun wohl , aber
den Hammelbraten müſſen
wir uns leider noch ver —

kneifen , denn 150 —200
Gramm der wöchentlichen Fleiſchkarte erlauben einen ſolchen
Extra⸗Genuß leider nicht . Aber ſpäter , da werden wir unſern
Gefühlen keinen Zwang antun ! Ja wenn es erſt nur ſo weit
wäre ! Warten wir ' s ab und tragen vorläufig den köſtlichen
Vorrat ein , damit wir künftig nicht mehr nötig haben
den Franzoſen unſer gutes Geld für den echten Mousseron
zu geben , da ja unſer guter deutſcher Knoblauchpilz der⸗
ſelbe iſt . Viele Tauſende von Mark können dann im
Lande bleiben .

ö
Wir gehen weiter und bald hatte eine Begleiterin

einen Fleck mit einer Unmenge Lauchſchwindlinge gefunden .
Um die Nadelbäume herum war alles wie geſät voll von
kleinen Pilzchen . Ich traute nicht recht und ließ erſt richtig
koſten . Der Stiel war leicht zerbrechlich , von Knoblauch⸗
geſchmack keine Spur . Es war der ähnliche , wohl eßbare
aber weniger ſchmackhafte Nadelf chwindling , Maras -
mius perförans Hoffm . , der oft in großer Menge auf

halbrund gewölbt , die größeren

Phot . B. Findeiſen , Meißen .

den am Boden liegenden Radeln wächſt und vielfach für
den echten gehalten wird .

. Plötzlich finden wir an einem Feldrain einige
ſchöne Exemplare des Feld - Champignon auch Eger —
ling oder Feld⸗Edelpilz genannt , Psalliota campéstris
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und haben ſomit Gelegenheit , Vergleiche mit einem kurz
vorher gefundenen Knollenblätterpilze anzuſtellen . Eine

Verwechslung iſt kaum möglich , die Blätter ſind ſchon

roſarot , alſo ein untrügliches Kennzeichen . Von mehreren
Seiten kamen nun die Fragen nach dem Unterſchied der

verſchiedenen Champignon⸗Arten . Der Schaf - Cham⸗

pignon , Psalliota arvénsis Schaeff . ( ſiehe Bild S . 108 )

hat wie kürzlich bereits erwähnt im geſchloſſenen Zuſtande

noch graue Blätter , wie auch der giftige Knollenblätter⸗

pilz , ſpäter , wenn geöffnet , werden ſie roſarot , zuletzt
ſchwarzbraun . Die jungen Pilze kommen kegelförmig ,

reinweiß aus der Erde und haben manchmal gelbe Flecke .

Druckſtellen färben ſich überhaupt leicht gelb . Ausge⸗

wachſene Pilze ſind im Bau und Farbe dem Feld⸗Cham⸗
pignon faſt gleich . Das Fleiſch bleibt immer weiß und

und iſt dick , während es ſich bei den andern Arten oft

rötlich färbt .
Ausgewachſen ſind die Champignons meiſt recht

ſtattliche Pilze , 15 cm und darüber breit . Während der

Schaf⸗Egerling ſpäter glatt und kahl wird , nachdem der

anfängliche feine kleieartige Ueberzug verſchwunden iſt , bleibt

der Feld⸗Egerling zart ſeidenhaarig oder feinſchuppig ,

die ſonſt weiße Farbe oft

ins bräunliche übergehend .
Der Stiel iſt ſchlank und

trägt einen häutigen Ring
oder herabhängende Man⸗

ſchette , die Haut , die an⸗

fänglich die Blätter ver⸗

deckte . Am Fuße des Stie⸗

les finden wir meiſt nur

eine kleine Verdickung ,
eine Knolle iſt alſo nicht
vorhanden , wie bei dem

Knollenblätterpilze .
Der Wald⸗Cham⸗

pignon , der erſt ſpäter

gefunden wird , Psalliota
Silvätica Schaeff . wird

vielfach von dem Durch⸗

ſchnittspilzſucher verkannt .

( Siehe Abbildung . ) Das
links umgelegte kräftige

Exemplar könnte man

ebenſogut für den Feld⸗Champignon ausgeben, denn

es war ausnahmsweiſe auch faſt reinweiß . Aber der

danebenſtehende junge Pilz zeigt die braunſchuppige Ober⸗

fläche , das auffallende Unterſcheidungsmerkmal des Wald⸗

Champignons .

Perlpilze ( eßbar )

Aeltere Pilze erinnern mit ihrer oft in

der Mitte ſehr dunklen Farbe der Schuppen gar nicht an

ihre Verwandten und werden daher eben häufig für etwas

anderes gehalten . Die Blätter ſind roſarot, ſpäter dunkel⸗

braun . Alte Pilze mit faſt ſchwarzen Blättern , wie der

verkehrt liegende in der Mitte des Bildes hinter dem

Pflänzchen , läßt man im Walde zum Ausſtreuen der

Sporen .

ſchloſſen haben , zeigt der rechts daneben umgelegte
5 Pilz Das Fleiſch des Wald⸗Champignons färbt

ſich oft im Anſchnitt ſo ſtark fleiſchrötlich , daß ängſtliche

Hausfrauen mißtrauiſch werden , natürlich mit Unrecht,

denn Geruch und Geſchmack ſind vorzüglich. Rechts auf

unſerem Bilde ſehen wir einen jungen Paraſolpilz
oder großen Schirmling , Lepiota procẽra Scop. , der oft

zu gleicher Zeit und am gleichen Orte wie der Wald⸗

Champignon , d . h. im lichten Walde vorkommt . Wie

Daß junge Pilze ihre Blätter durch eine Haut ver⸗

ein ſchlanker länglicher Paukenſchlägel kommen ſie aus

der Erde . Unſer Exemplar iſt ſchon etwas in die Breite

gegangen und wächſt ſich bald ſchirmartig aus mit dunkel⸗

braunem Buckel . Die trockene graubraune Oberhaut , die

anfänglich nur braunfleckig war , platzt auf und es bilden

ſich braune , dachziegelförmig übereinanderliegende Schuppen ,

wie unſer Bild deutlich zeigt . Die Hautpartie , die die

weißen , weichen Blätter verdeckte , reißt in dem vor uns

ſtehenden Entwicklungsſtadium vom Kopfe ab und bleibt
als dicker Ning zurück , den man leicht an dem nach

unten dicker werdenden Stiele auf und ab ſchieben kann .

Der Stiel zeigt meiſt eine braunfleckige Zeichnung und

trägt am Fuße eine knollige Verdickung . Der große

Schirmling , der bis 30 em breit und hoch wird und daher

zu unſern ſtattlichſten Pilzen gehört , iſt eßbar . Das Fleiſch

der jungen Pilze iſt weich und wohlſchmeckend , das der

alten iſt ſpäter aber zähe und der erſt markige Stiel wird

dann holzig und daher ungenießbar . Zum Trocknen

eignet ſich der Paraſolpilz gut .

Wohl die meiſten Pilzgänger beſtätigen auf Be⸗

fragung , daß ſie den Wald⸗Champignon kennen , geht

man aber auf den Grund , dann findet man bald heraus ,

daß ſehr viele den Perl⸗

pilz , Perlen⸗Wulſtling ,
Amanita pustuläta Schaefl .

( rubescens Pers . ) im Auge

haben . Er gehört auch zu

den Wulſtlingen wie die

Knollenblätterpilze . Von

einem Lichtbildervortrage
in Freiberg kommend , traf

ich am andern Morgen

Pilzgänger auf dem Bahn⸗
hofe , mir fremd , aber leicht
an der Ausrüſtung zu er⸗

kennen . Ich machte mich in

ihre Nähe und hörte bald ,
daß von meinem Vortrag

die Rede war und nun

gleich eine Probe gemacht
werden ſollte , das Gehörte
praktiſch zu verwerten . Ich

hatte mir vorgenommen
den Tharandter Wald zu

durchſtreifen und ſtieg an der geeigneten Halteſtelle aus

und hatte bald eine Anzahl Pilzfreunde um mich . Trockener

Boden ,nicht viel los , anfänglich meiſt Perlpilze . Aber

gerade dieſe wurden von den Leuten genommen und gaben

gute Ernte . Ich frug nach dem Namen des Pilzes und

hörte , daß man ihn Schälpilz nannte . Ein neuer Name ,

den ich bisher noch nicht gehört hatte , aber der Volks⸗

mund bewies mir , daß man auf der richtigen Spur war ,

der Pilz muß geſchält werden .

Als dicke , kräftige Kerle kommen die Perlpilze aus

der Erde , die weißen Blätter ſind im Anfang von einer

Haut verſchloſſen , die als geſtreifte Manſchette ſpäter am

Stiel herabhängt . ( Siehe Abbildung . ) Der junge Pilz

iſt von einer weißlichen Haut umhüllt , wachſend zerreißt

dieſe , wie der rechtsliegende gut zeigt und bleibt dann als

Puſteln oder Fetzen auf dem Kopfe haften . Die Farbe
des Hutes iſt blaß braunrötlich oder bräunlich . Der

ſchlanke Stiel iſt ebenfalls braunrötlich angelaufen und

geht nach unten ſparrig riſſig werdend , in eine Knolle

über . Die fleiſchrötliche Farbe , namentlich unten am Stiel

und des Fleiſches unter der Oberhaut , iſt ein gutes Unter⸗

ſcheidungsmerkmal und ſchützen Unkundige vor einer Ver⸗

Phot . B. Findeiſen , Meißen .



wechslung mit den Knollenblätterpilzen ,die keine rötlicheFarbe zeigen . Die Perlpilze müſſen aber geſchält werden ,
da ſie ein ſchwaches Gift in der Oberhaut haben ſollen .
Außerdem tut man gut , beim Sauberputzen gleich am
untern Stielende die Pilze nach Maden zu unterſuchen ,
damit man nicht die Hälfte ſeiner Ernte umſonſt nach
Hauſe trägt . —

(Fortſetzung folgt . )

Wie kann eine erfolgreiche Organiſation in der

Pilzerfaſſung geſchaffen werden ?
Von M. Seidel , HBauptlehrer , Lugknitz O. ⸗L.

Das vergangene Jahr mit ſeiner oft recht bedenk⸗
lichen Lebensmittelknappheit hat Vielen die Augen über
den Wert der Pilznahrung geöffnet . Alle meine Schülerſammeln und eſſen gern die Pilze . Wie groß das In⸗tereſſe für die während der Kriegszeit in ſteigendem
Maße als wertvoll anertzannte Pilzkoſt war , beweiſenetwa 300 Anfragen , auch von vielen Feldgrauen der
Oſt⸗ und Weſtfront , die an mich ergingen . Es iſt in
dankenswerter Weiſe anzuerkennen , daß überall die ſtaat⸗lichen Behörden für Aufklärung in der Pilzfrage Sorge
getragen haben . Immerhin werden noch Jahre vergehen ,
ehe unſer Volk 40 — 50 eßbare Pilzſorten kennen und
recht verwerten lernt . Hier bietet ſich für den Pilzkun⸗
digen ein überaus ſegensreiches Arbeitsfeld !

Der verfloſſene Sommer brachte uns
anhaltenden Trockenheit ziemlich ſpät ,
Auguſt an die Steinpilzernte , die ungefähr 4 Wochen
währte . Den Wert derſelben ſchätze ich für die Oberlauſitz
auf über eine Million Mark . Für ein Pfund getrocknete
Steinpilze zahlte man 10 20 Mark , in der Großſtadt
ſogar noch mehr . Getrocknete Rotkappen und Habichts⸗
ſchwämme wurden das Pfund mit 6 — 8 Mk . verkauft .Ich kenne Frauen , die in kurzer Zeit aus den geſammelten
Pilzen über eintauſend Mark Einnahme erzielten . Sand⸗
pilze , bei uns Sommerpilze genannt , und Grünlinge , die
oft durch ihre übergroße Menge unſerer Heide das
Herbſtgepräge verleihen , waren nicht wie ſonſt ſo zahlreich
zu finden , dagegen traten als Maſſenerſcheinung auf mehrtrockenen Wieſen und Triften die Egerlinge ( Champig⸗
nons ) hervor und in den Forſten der Scheiden - Runzling ,
auch Zigeuner genannt und im Spätherbſt die grauen
Ritterlinge . Leider waren dieſe Pilze noch Vielen gänzlich
unbekannt und es bedurfte meiner rührigen Tätigkeit ,
um dieſelben „ marktfähig “ zu machen . Wenn man be —
denkt , daß unſere Oberlauſitzer Forſten über 120 gute
Speiſepilze bergen , ſo kann man ſich leicht den hohen
Wert unſerer Waldſchätze vorſtellen . Wie dieſe gehoben
werden können , ſoll in den nächſten Zeilen gezeigt werden .

Vor allem iſt eine erfolgreiche Organiſation in der Pilz⸗
erfaſſung in die Wege zu leiten , daher iſt die Gründung
von Ortsausſchüſſen nötig . Als Leiter derſelben
kommen in Betracht Lehrer , Geiſtliche , Apotheker , Arzte ,
Förſter ufſw . Für die Herren Lehrer , die ja in der
gegenwärtigen Zeit ſowieſo ſchon in allen Angelegenheiten
der Kriegshilfe das Dienſtmädchen für alles ſind , ſoll es
keineswegs eine Mehrbelaſtung bedeuten . Es handelt

infolge der

etwa von Mitte

ſich hierbei nur um eine Umſtellung ihrer Arbeit . Der

Schulbetrieb wird in der Pilzernte in den Dienſt derKriegshilfe geſtellt . Mit Hilfe der Schüler werden die
Pilze geſammelt , getrocknet , der Ueberſchuß an die Zen⸗
trale der Kreisſtadt abgeliefert und der Erlös für Kriegs⸗wohlfahrtspflege verwendet . Zu dieſem Zwecke iſt das
Ausſetzen des Unterrichts nach Maßgabe des Miniſterial⸗
Erlaſſes vom 6 . Juni 1916 zuläſſig . Ebenſo gern werdenſich die Herren Geiſtlichen in ihrer Freizeit dieſen Veran⸗
ſtaltungen widmen . Gerade aus ihren Kreiſen ſind ja
die tüchtigſten Pilzforſcher hervorgegangen . Ich erinnerenur an die berühmteſten Mykologen der Oberlauſitz : vonSchweinitz ( 1780 —1831 ) und Albertini (1769. —1837),beide waren Vorſteher der Brüdergemeinde in Niesky zu
Anfang des vorigen Jahrhunderts . Als weitere Hilfs⸗
kräfte kommen Kriegsbeſchädigte , Gefangene , Frauen und
Mädchen in Frage . Ueberdies würden die Behörden
und Gemeinden dieſe ſegensreiche Veranſtaltung 11Freuden begrüßen und dieſelben auch einmal finanzie
unterſtützen . Iſt das Pilz⸗Intereſſe erſt einmal im Bolke
geweckt , dann kann dieſe Einrichtung auch im eweiter beſtehen . Die Arbeit in ſolch kleinen Kreiſen mi

Hilfe der Schüler iſt für die wiſſenſchaftliche Erforſchung
des wirtſchaftlichen Wertes der Pilze von überaus großem
Nutzen . Selbſt unſere beſten Pilzwerke enthalten noch
ſehr viel Irrtümer , die ſich dann in den billigen Leitfäden
wie eine Krankheit weiter vererben .

Welches ſind nun die Aufgaben der Ortsausſchüſſe?Das Wichtigſte zu allererſt iſt die Schaffung einer öffent⸗
lichen Pilzberatungsſtelle , wie ſie bereits in
vielen Orten beſtehen . Dieſelbe ſollte in der Pilzzeit täglich
an beſtimmten Stunden für Jedermann unentgeltlich geöff⸗
net ſein . Die Auskunfterteilung dürfte ſich nicht etwa
auf das bloße Beſtimmen der Pilzgattungen erſtrecken ,ſondern auch auf die Zubereitungsart unſerer Waldlieb —⸗
linge . Das würde beſonders unſeren ſorgenden Hausfrauen
ſehr lieb ſein .

Die Veranſtaltung einer ſt än digen Ausſtel⸗
lung von Pilzen müßte die nächſte Aufgabe des Aus⸗

ſchuſſes ſein . Als Ort wähle man kühle Räume , wo⸗

möglich an verkehrsreichen Straßen und Plätzen . Unbe⸗
nutzte Schulklaſſen eignen ſich auch dazu . In Städten
würden zur Ausſtellung für „ das Fleiſch des Waldes
die leeren Schaufenſter der Fleiſcherläden in Frage kommen .
Kurze Hinweiſe betreffend Standort , Zubereitung , Trocknenund Einlegen der betreffenden Pilzart dürften dabei nichtfehlen . Durch weithin ſichtbare , ermahnende Sätze wie :
„ Sammelt Pilze ! Eßt Pilze ! Trocknet Pilze ! Legt Pilze
ein ! Sorgt für Pilzmehl ! Füttert die Hühner mit Pilz⸗ſchrot ! Züchtet Egerlinge ! müßten die Vorübergehenden ,je nach dem Gegenſtand der kleinen Ausſtellung , auf⸗merkſam gemacht werden . Die auszuſtellenden Pilze
werden der längeren Haltbarkeit wegen mit ihrem Pilz⸗
geflecht in Käſten oder Blumentöpfe eingefetzt . Vor
allem hüte man ſich recht viel Arten zeigen zu wollen .Dem Beſchauer ergeht ' s dann wie beim Beſuch einer
Gemälde - Gallerie . Das Auge ſchaut zu viel und kann
das Dargebotene nicht dauernd feſthalten , die Menge
verwirrt zu leicht , und alles bleibt erfolglos . Man halteſich , beiſolchen Veranſtaltungen nur an die wertvollſtenund maſſenhaft vorkommenden Pilzſorten , wie Birkenpilze ,
Rotkappen , Kuh - und Sandpilze , Maronen - und Butter⸗

pilze, Ziegenlippen , Schafeuter und Semmelporlinge ,Reh und Semmelſtoppelpilze , Hartpilze , Zigeuner , Eger⸗linge ( Champignons ) Nelkenſchwindlinge , kahle Kremplinge

1
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Habichtsſchwamm . Beide haben ſchon vielen infolge ihres

Vor allem ſollte überall vom erſten Tage an bis zum

Ende der Pilzzeit der „erwieſene Giftpilz “, der Knollen⸗

den verfloſſenen 2 Jahren im Auftrage der Kgl . Regierung

— 1283 —

graue Ritterlinge und Hallimaſche . Wo ' s Lärchenwälder
gibt : Goldfußröhrlinge und wo Eichen wachſen : Schwefel⸗
porlinge , Leberpilze und Laubporlinge . Fehlen dürften
außerdem nicht : der Gallenröhrling und der bittere

bitteren Geſchmacks ſo manches Pilzgericht verdorben .

blätterſchwamm , ausgeſtellt werden . Auf einem Täfelchen

müßte da zu leſen ſein : „ Ich habe im Jahre 1915 in

Deutſchland 85 Perſonen getötet .
Aber auch Pilzausflüge , wie ich dieſelben in

geleitet habe , ſind deshalb wertvoll , weil man die

Schwämme mit all ihren Merkmalen an Ort und Stelle

beſchauen und ſich einprägen kann . Beſonders die

Wälder der Standesherrſchaft Muskau an beiden Ufern

der Neiße ſind für Mynkologen eine ergiebige Fundgrube,
ein lebendes Pilzlehrbuch , das mir manche Seltenheit

finden ließ , wie die weiße Trüffel , die Keulen⸗Kra⸗
terelle , die rauhaarige Erdzunge , den Erdſtern , den

Laub “ und Rieſenporling , den Eis⸗ oder Zitterpilz , den

Aniszähling uſw . Der pilzkundige Führer ſolcher Lehr —

und Sammelgänge muß das heimiſche Pilzgebiet mit

ſeinen verſchiedenen Pilzſtellen genau kennen und es

verſtehen in den Teilnehmern durch Beſchauen , Riechen

und Koſten ( ohne hinunterzuſchlucken ) Intereſſe zu erwecken .

Durch belehrende Vorträge , Veröffentlichung von

Pilzaufſätzen , Verteilung von Pilzflugblättern
können die einzelnen Ortsausſchüſſe eine recht dankens⸗

werte Tätigkeit entfalten .
Einem längſt empfundenen Bedürfnis weiter Kreiſe ,

beſonders in der Jetztzeit , trägt der Pilz⸗ und Kräuter⸗

freund Rechnung ( Verl . von A. Henning jr . in Nürnberg ) .

Dieſe gut geleitete , illuſtrierte Monatsſchrift kann jedem

Pilzfreunde warm empfohlen werden .

Ebenſo wertvoll iſt die Belehrung über die Ver⸗

wertung des Waldgemüſes . Darum ſollten die Ortsgruppen

jährlich Pilzkochkurſe veranſtalten . Das würde gewiß

bei unſeren jungen Mädchen freudigen Anklang finden .

Eine recht wichtige Aufgabe der Ortsausſchüſſe ,

beſonders in den Städten , iſt die ſtändige und ſorgfäl —

tige Kontrolle der Pilzmärkte . Was manch⸗

mal gewiſſenloſe Händler an alten, völlig wäſſerigen und

im Zerfall begriffenen Schwämmen auf den Markt

bringen , iſt unglaublich. Bekanntlich zerſetzen ſich der

Steinpilz und ſeine Berwandten ſehr leicht, da ſie viel
Waſſer und Eiweiß enthalten . Der Genuß ſolcher Pilze

erzeugt nur zu leicht Barm⸗ und Magenerkrankungen .
Ebenſo verhält es ſich oft mit ſchlecht getrockneten Dörr —

pilzen . Hier habe die Ueberwachungskommiſſion des

Ortsausſchuſſes ein wachſames Auge . Die leichte Maſſen⸗

vergiftung im Berliner Virchow⸗Krankenhauſe im Jahre

1909 war nur zurückzuführen auf die Verwendung von

in Verweſung begriffenen , getrocknetenWorcheln . 5

Auch auf die Preisbildung kann die Leitung

einen gewiſſen Druck ausüben . Solche Phantaſiepreiſe

für Pilze , wie ſie jetzt vorhanden ſind , ſchaffen ungeſunde
Verhältniſſe . Hier hilft nur die Organiſation . Wie

bereits erwähnt , beſorgen die Schulen, das Sammeln
und Trocknen der Pilze und liefern einen Teil an die

Zentralſtelle ab . Bei 1000 Zentner Dörrpilzen könnte

B . Görlitz , das vielleicht bei 85000 Einwohnern
ſchätzungsweiſe etwa 20000 Familien zählt , jeder Haus⸗

halt mit je 4 Köpfen gerechnet 5 Pfund getrocknete

Steinpilze erhalten . Das gäbe für den Winter ein recht

dankenwertes , würziges und nahrhaftes Fleiſchſtreckungs⸗
mittel . Nur die Trockengelegenheit iſt eine

noch ſchwer zu löſende Frage . Wo Fabriken , Ziegeleien ,
Töpfereien , alſo Räume mit trochener Heißluft zur Ver⸗

fügung ſtehen , macht ſich das ſehr leicht . Teure Dörr⸗
apparate wird ſich keine Gemeinde für dieſe Zwecke

anſchaffen wollen . Das übliche Trocknen auf Brettern

und in Pappſchachteln iſt , beſonders bei Regenwetter ,
eine heikle Sache , Pilze müſſen ſchnell bei mäßiger Wärme

trocknen , am beſten auf verzinkten Drahthorden . Dann
bleiben dieſelben weiß und behalten ihr angenehmes Aroma .

Nun zum Schluß . Sollten wir in dieſem A95
den langerſehnten Frieden erleben , ſo iſt damit die Lebens⸗

mittelknappheit noch nicht gehoben . An Fett und Eiweiß

wird es noch ſehr lange fehlen . In unſeren eßbaren

Pilzen haben wir ein vorzügliches , nahrhaftes und höchſt

wohlſchmeckendes Gemüſe , das ſich außerdem infolge

ſeines fleiſchähnlichen Geſchmackes als Streckungsmittel

zu allen Fleiſchgerichten außerordentlich eignet . Warum

müſſen alljährlich ſoviel Werte ungenutzt zugrunde gehen ?

Nur infolge von Unkenntnis , Aberglauben und Bequem⸗

lichkeit . Ihr Pilzfreunde , ſchafft Organiſation ! Weiſt

den Zagenden den Weg ! Gebt Eure Erfahrungen kund !

Dann kann das Vaterland ſtolz auf Euch ſein ! Kommt

und helft : Das iſt mein Wunſch .

Morchelvergiftung .
Vom Verein für Pilzkunde , Kaſſel .

In Böhmen , beſonders im Böhmerwald wird den

Pilzen aller Art große Aufmerkſamkeit gewidmet und

iſt der Pilzgenuß im Volke allgemein verbreitet . Namentlich

iſt es der Steinpilz , welcher in jedem Hauſe getrocknet

und für den Winter als Nahrungsmittel aufbewahrt

wird . Die landesübliche „Schwammerl- Sauce “ darf bei

den verſchiedenen Sorten Knödeln niemals fehlen . Die

Berbindung der Pilze mit den in Böhmen vorzüglich

hergeſtellten Mehlſpeiſen iſt dort allgemein . Beſonders

auch wird die Morchel oft mit anderen Gerichten gereicht .

So kam es , daß für mich als vegetariſch Lebender die

Mehlſpeiſen und Pilzgerichte Böhmens etwas ſehr will —

kommenes waren nnd daß ich eines Tages nach einer

langen Wanderung meinen geſunden Hunger mit einem

allzugroßen Morchelgericht befriedigte . Allein ſo gut

mir auch dieſe Pilze gemundet hatten , ſo unheilvoll

ſollte der Genuß in ſeiner Folge für mich werden .

Mitten in der Nacht ( nach etwa 12 Stunden ) wurde

ich plötzlich durch ein ſtarkes Uebelbeſinden geweckt , unter

heftigen Schmerzen trat Erbrechen ein , das mit wenig

Unterbrechungen die ganze Nacht hindurch mich quälte .

Natürlich waren hierbei die Nerven , beſonders die Kopf⸗

nerven außerordentlich mitgenommen . “ Schwindelanfälle
und Schmerzen ſteigerten ſich als der Mageninhalt

völlig geleert ſchien und nur noch dünne Flüſſigkeit ab⸗

gegeben wurde . Das Erbrechen hielt während der

ganzen folgenden Tage an und hatte den Magen derart

mitgenommen , daß jede Nahrungsaufnahme unmöglich
wurde ; ſelbſt die geringſte Menge Waſſer verurſachte

ſofort Erbrechen . Dieſe Erſcheinung hielt volle 9 Tage

—

—

ä˖



an . Natürlich nahmen die Kräfte nach und nach ab
und eine recht bemerkbare Abmagerung trat ein . Sehr
langſam erholte ſich der Magen durch die unfreiwillige
Faſtenkur von der außerordentlichen Nervenerregung ,
welche durch das faſt unausgeſetzte Erbrechen verurſacht
war . Nach dem 9ten Tage trat eine Erholung ein , der
Magen nahm etwas Himbeerwaſſer und nach und nach
auch eine leicht ſäuerliche Buttermilchſuppe . In vorſichtiger
Weiſe wurde die Nahrungsaufnahme wieder ermöglicht
und die Geneſung machte ſchnelle Fortſchritte . Ich bin über⸗
zeugt , daß wenn ich nicht im Vollbeſitze meiner Geſundheit
und in voller Jugendfriſche ( ich war etwa 20 Jahre alt )
geweſen , die Erkrankung nicht ſo glücklich verlaufen
wäre , namentlich dann nicht , wenn etwa ſchwacher
Magen , oder irgendwelche Neigung zur Magenerkrankung
vorhanden geweſen wäre . Zweifellos lag ein Vergiftungs⸗fall vor und die Selbſthilfe der kräftigen Natur brachtees mit ſich , daß das allzureichliche Pilzgericht unverdaut
wieder vom Magen abgeſtoßen wurde . Hätte nur , wie
man zu ſagen pflegt , ein verdorbener Magen vorgelegen ,ſo wäre nach dem Erbrechen ſicherlich das Wohlbefindenſchnell wieder zurückgekehrt . Daß dieſes aber ſo langedauerte und der Patient trotz ſeiner jugendlichen Kraftſo außerordentlich durch den Vorgang mitgenommen
wurde , zeigt , daß in der Tat die giftige Eigenſchaft der
Morchel hier mitgeſpielt hat . Die durchgemachte Erkran⸗
kung veranlaßte mich natürlich nach der Giftigkeit der
Morchel zu forſchen und hörte ich damals , daß bei den
Bewohnern des Böhmerwaldes es bekannt ſei , daß man
die Morchel durchaus nicht als harmloſen Pilz anzuſehen
habe und daß eine vorſichtige Hausfrau dieſen Pilz vor
der Zubereitung mit heißem Waſſer abbrühe . Auch las
ich in dem Büchlein „ Wie ſchütze ich mich vor Pilzver⸗
giftung “ ( Verlag Förſter und Borries , Zwickau i . Sa . ,30 Pfg . ) daß dieſes Verfahren wegen der Helvellaſäure ,
ein beſtimmtes Gift , das die Morchel enthalte , empfohlen
wird , wobei auf einen Vergiftungsfall der im Jahre1913 in Schleſien vorgekommen iſt , aufmerkſam gemacht
wird und welcher ſich alſo mit meiner Erfahrung deckt .

Goßmann , Uuranſtalt Wilhelmshöhe .
( Siehe auch unter Pilzvergiftungen . )

Pilz⸗ und Ktäuter⸗Rezepte .
Das Keimfreimachen und Verwaßbren öder Pilzeirt Ikaſchenn . Die Pilze werden , nachdem ſie gereinigt ſind , inkleine Scheibchen geſchnitten und in ſehr wenig Waſſer , dem manfür 1Pfund HPilze 1 Teelöffel Salz hinz

dann in die ſehr ſanberen , heißen Wein⸗ oder andere Flaſchen kochendheiß eingefüllt , mit Pilzwaſfer übergoſſen und verkorkt . Die Flaſchenwerden mit Bindfaden umbunden und alsdann nochmals 40 Utinutenim Waſſerbad gekocht . Sodann wird die Flaſche vergipſt oder verlacktund kühl aufbewahrt .
gipilze mit Rabm . Einige geſunde , gereinigte Huf⸗ritterlinge ( gambosum und graveolens ) werden geſchnitten , in Buttermit Gewürz und ein wenig Salz gedünſtet , Hierauf werden ſie mit

mehl beſtäubt , etwas eingebrannte Suppe , einige Löffel Rahm und2 Eidotter hinzugegoſſen .
Einfache Suppe von

Aſſen feſt unen nach bay⸗viſcher Art . Die Schwämme müſſen feſt und dürfen nicht modrig
ſein , wenn man ein ordentliches Gericht bereiten will . Sollten ſichaber dennoch einige Einwohner darin befinden, ſo werden die Pilze ,wenn gehörig geputzt , fein aufgeſchnitten , in etwas Salzwaſſer gelegt ,das Waſſer abgeſeiht und in Gebrauch genommen . Die geputztenHüte , ſowie die abgeſchabten Stiele werden nun fein geſchnitten , in
einen Tiegel gelegt , mit Waſſer zugeſetzt und gekocht , während man
eine Einbrenne macht , mit dem Sude von den Schwammerln gut
verrührt , etwas fein geſchnittene Peterſilie , Kümmel , Salz und Pfeffer

ugefügt hat , einmal aufgekocht ,

dazu gegeben , mit den Schwämmen aufgekocht ,etwas Eſſig angerichtet . Dazu gibts dann Unödel ,
Dieſes Gericht iſt zur FSeit in Bapern auf jedem

nach Belieben

natürlich bapriſche
Speiſezettel unſe

8 0 rzehrt .Reſtaurants zu finden und wird von Arm und Reich verzeh

Pilz⸗Markt .
Vi

— eut 4
Vilze im Narktverkiehr . Die Teuerung hat iuf di

0
land , namentlich in den Großſtädten , die Aufmerkſamkeit a die in

73 ilzeanderen Ländern vielfach als Nahrungsmittel ſehr eſche ehberengelenkt . Es erhebt ſich nun die Frage , ob ſämtliche überhaup ! l dennVilzarten unbedenklich marktfähig ſind . Das iſt nicht der Fa daß ſieeine große HFahl von eßbaren Pilzen iſt ſo wenig haltbar ,— 3¹unbedingt in den nächſten Stunden nach dem Sammeln 5 ibereitet
085 2 8 f ie einiger⸗werden müſſen . Zu Marktpilzen eignen ſich nur die Arten , di

maßen feſt und daher mindeſtens 2 —24 Stunden nach dem SSammeln
5 5 4 folgende 1⸗noch verwendbar ſind . Für den Marktverkehr dürften fendubeen,Arten in Betracht kommen : J. Sjeinpilz , 2. Birkenpilz , 5. Roth

ilz Rehling ) ,4. Fiegenlippe , 3. Maronenpilz , 6. Sandpilz , 7. Habichtspilz eheee
8. Stoppelſchwamm . 9. Semmelpilz , 10. Schafeuter , u . Sierpilz (Pfiffer

38 29 9 9 7 f rling), 15.ling ) , 12 Grünling , 15. Hallimaſch , ſa . Champignon ( Egerli 90
Mehl⸗ oder Pflaumenpilz , 16. Grüner Täubling , ſcheiden .49 E3 . 8 . 0 erſcheideDieſe Pilzarten laſſen ſich ſämtlich unſchwer von anderen 55Ganz beſondere Vorſicht muß angewandt werden ,
vor allem des Champignons mit dem überaus häuftgen

17. Totentrompete .

gen
dabei

8 18 W 0 5 ermeiden .in höchſtem Grad giftigen Unollenblätterſchwamm zu ver8 75 2 8 1140 eranzusDringend iſt zu warnen , an das Sammeln der Pitze heranzug ehen ,
2 993 überohne daß man vorher von ſachkundiger Seite ie e hat ,Unterſcheidung der eßbaren Dilzarten von ſchädlichen empfang

wozu ja vielfach Gelegenheit gegeben iſt .

Pilz⸗Funde .
ß 5 „ „ %Dilze inAm 9. Mai habe ich die erſten Birken⸗ ( Kapuziner ) Pilzeden Wäldern bei Pleß , Gberſchleſien gefunden .

zu
Im Gegenſatz , 38 3 demanderen Jahren , wo dieſe Pilzart nicht vor Anfang Juni auf

Markt zu Kattowitz zu kaufen 1
iſt

di
„ lle ner FTermitkvar , iſt dies ein äußerſt früher Ter—

23 ererIſt auch anderswo ein frühzeitiges Vorkommen dieſer und 6155Pilze zu beobachtend Studienaſſeſſor Müller , Hattowiß

Pilz⸗Zucht .
wirZur Edelpilzzucht . „ In der Nummer 2 braſte eneinen Artikel über die Edelpilzzucht , um das Intereſſe für

wichtigen Gegenſtand zu heben und , wenn auch der gute Wille der
6 chi enVerfaſſerin anerkannt werden ſoll , ſo müſſen wir nach verſchie ugFuſchriften aus Fachkreiſen doch annehmen , daß die Abhar 5

nFehler enthält und zu falſchen Auffaſſungen über das Weſen u
die Ausführbarkeit der Edelpilzzucht auch in kleinen Hüchtereien
und ſolchen für den Hausbedarf führen kann . Wir empfehlenIntereſſenten , durch Leſen eines guten Buches über die Edelpilzz
als welches wir auch die jüngſt im Verlag von Natur und Nultur .232 K 211„ 7 5 eri nMünchen , erſchienene Schrift des Pilzſachverſtändigen der BayeriſchenLebensmittelſtelle Herrn Profeſſor Schnegg , Weihenſtephan , nenn
möchten , ſich zunächſt einmal ichſtergenauer zu unterrichten . “ — In nächſter

1 2 4 „DieNummer bringen wir einen Aufſatz des Herrn Stadtrat Scheel: 131Edelpilzanlagen der Stadt Caſſel “, welche beachtenswerte Erfahrungund Binweiſe bringt . Aug . Henning⸗

—Pilz⸗Vergiftungen .
Demmin , 22 . April . Nach dem Genuß von friſchen , Kelttgeſammelten Morcheln erkrankten ir

jäger . Während Grohmann
der Pilzvergiftung befallen war

Forn benachbarten Dargun der klontmeiſter Grohmann , ſeine Frau , ein Dienſtmädchen und ein 85 151und der Stationsjäger nur leich

5 iſt Frau GHrohmann am Montag daran
geſtorben . Das Dienſtmädchen iſt ſchwer erkrankt . 9

ö
u ( Weſtpreußen ) if

die Kbandes 5 Nergiftung . In Schlochau ( Weſtp
Drogiſten

geſtorben ; ihr Dienſtmäd
elnArthtwager nach dem Genuß von More

Sittenen ſowi 2 5 d 5 uſtt rates Si
ſind ſchwer erkrankt .
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Nutzpflanzen

aus Mald und Flur .

Die Ernte der Pflanzenſchätze Deutſchlauds im

laufenden Jahre .
Von G. Tunmann - — Bern .

Bereits im Anfange des Krieges ( Rovember 1914 )

wurde von mir in einem Aufſatze „ Der Krieg und der

Drogenhandel Deutſchlands “ auf die Verſorgung Deutſch —

lands mit Drogen in eingehender Weiſe hingewieſen .

Als eigentlicher Kriegsgrund wurde der Wettkampf

zwiſchen Deutſchland und England in Handel und In⸗

duſtrie angenommen , und an der Hand praktiſch durch⸗

führbarer Vorſchläge und Maßnahmen die Frage beant⸗

wortet : „ Auf welche Weiſe Deutſchland einem Mangel an

notwendigen Drogen wirkſam begegnen kann, der bei längerer

Dauer der gegenwärtigen Verhältniſſe von einſchneidender

Bedeutung ſein müßte “ ( „ Umſchau “ , Frankfurt a . M. ,

XIX) , die dort gemachten Vorſchläge konnten ſich auf

meine früheren Ausführungen ſtützen (Habilitationsvortrag
1908 , „ Pharm . Zentralhalle “) , und wo immer ſie in der

Folgezeit eingehalten wurden , haben ſie zum Ziele geführt ,

ein Beſchreiten anderer Wege ſtellte ſich als mehr oder

weniger verfehlt heraus . Hierfür nur einige Beiſpiele .

Mein Vorſchlag zur Einſammlung die Schüler durch die

Lehrer heranzuziehen , hatte im Elſaß vollen Erfolg , wie

Schirmer in der „ Pharm . Zeitung “ mitteilte , der Weg

über die Landratsämter allgemein an die Bevölkerung

heranzutreten ſcheiterte in Schleſien . Ebenſo wurde der

von mir zuerſt gemachte Rat , verwundete und geneſende

Soldaten hiermit zu beſchäftigen , in Oeſterreich mit Erfolg

praktiſch verwertet . ( „ Pharm . Poſt 1915 “ ) .

Jene Zeilen beſchränkten ſich nicht auf die Ernte

der Drogen , ſondern gingen bereits auf die Beſchaffung

von Rohſtoffen für techniſche Zwecke und den täglichen
Bedarf ein , ſo heißt es ( „Umſchau“, XIX , S . 225 ) „ als

Waſchmittel müßte die Seifenwurzel herangezogen“
werden , die denn auch vor kurzem von M . Joachimowitz

( „3tſchr . d. allg . öſterr . Apoth. ⸗Ver. “) , empfohlen wurde ,

und des weiteren „ dann zählt hierher die Verwertung

von Eicheln , Roßkaſtanien , die Beſchaffung der

gegenwärtig ſo notwendigen Pflanzenfette ( auch

zur Glycerinbereitung ) u . a . Die Samen unſerer Ulme

führen 26 v . H. Fett ( Erſatz des Kokosöls ) . Anleitungen

zum Trocknen müſſen gegeben werden . Vor dem Ernten

wertloſer Dinge iſt zu warnen .

Mein Mahnruf vom Jahre 1908 wurde aber nicht

oder doch nicht genügend berückſichtigt . Dieſer gipfelte

in dem Satze : „Praktiſche Anleitungen . ſind vor allem

den Lehrern kleiner Ortſchaften zugänglich zu machen,

und es würde ſich empfehlen , „Merkblätter “ auszuarbeiten ,

ähnlich wie ſolche das Reichsgeſundheitsamt und das
Biologiſche Inſtitut herausgeben “ ( „ Pharm . Zentralhalle “,

1909 , S . 1) . Und ſo kommt es , daß infolge mangelhafter

Belehrung , allerdings in dem Beſtreben Gutes zu ſchaffen ,

viel wertvolles Saatgut verloren , ging , wie H. Thoms

( Ber . deutſch . pharm . Geſ . “ , 1916 ) einwandfrei ßfeſtſtellen

konnte .

Im Laufe des Krieges ſind zur Verwertung der

verſchiedenen Rohſtoffe Deutſchlands zahlreiche Vorſchläge

gemacht worden . Es will mir ſcheinen , daß nicht die

ſchlechteſten von den im praktiſchen Berufe ſtehenden

Apothekern kleiner und kleinſter Ortſchaften gemacht

wurden ; es iſt meine feſte Ueberzeugung , daß noch weit

mehr Treffliches der Allgemeinheit nutzbar gemacht werden

könnte , wenn jene Herren mehr wie bisher ihre Erfahr⸗

ungen den Zeitſchriften mitteilen würden .

Die Ernte von Pflanzen und Teile dieſer , die Drogen

lieſern , ſowie Rohſtoffe zu techniſchen Zwecken und zu

Nahrungs - und Genußmitteln iſt den Schulen zu über⸗

weiſen . Die Teilnahme an den Ernteausflügen iſt für

alle Schüler und Schülerinnen obligatoriſch . Mit dieſen

Einſammlungsausflügen iſt der Unterricht in den Natur⸗

wiſſenſchaften ( Botanik , Zoologie , Biologie, , in der

Heimatkunde und ſoweit als möglich in der Geographie

und Geſchichte zu verbinden . Von einem leitenden

Ausſchuß ſind noch vor dem Frühjahre „MWernkblätter “ zu

verſenden , die alle erforderlichen Angaben über die zu

ſammelnden Rohſtoffe , und wenn nötig , über ihr Trocknen ,

ihre Ablieferung uſw . enthalten . In Zweifelsfällen haben

ſich die Lehrkräfte noch vor Eintritt in die Sommerſchulzeit
mit Sachkundigen des Ortes oder der näheren Umgebung

ins Einvernehmen zu ſetzen .

Der Vorſchlag bedarf einiger Begründung , denn er

wird da und dort Widerſpruch erfahren .

Zunächſt wird die Verknüpfung des pflichtmäßigen

Schulunterrichtes mit den Einſammlungsausflügen und

der Zwang , an dieſen teilzunehmen , befremden . Nun ,

gehören denn nicht ſeit vielen Jahren die botaniſchen

Ausflüge ( Exkurſionen ) zum pflichtmäßigen Schulbeſuch ?

Der Unterricht in der Botanik wird ſich naturgemäß an

die zu erntenden Stoffe anlehnen . Und im allgemeinen

ſoll doch der naturwiſſenſchaftliche Unterricht in den Volks —⸗

und Mittelſchulen die Schüler zur ſelbſtändigen Natur —

beobachtung erziehen . Kann es da einen beſſeren Hörſaal

geben als die freie Natur ? Finden ſich dort nicht die beſten

Anknüpfungspunkte? Auch in der Geographie und in

der Geſchichte , vor allem in der immer noch arg vernach —

läſſigten Heimatkunde läßt ſich recht gut im Freien unter —

richten . Dieſe Fächer müſſſen ſomit im Lehrplan auf die

betreffenden Tage vereint werden . Inwieweit ſich der

Unterricht im einzelnen geſtaltet , ergibt ſich aus den

Ortsverhältniſſen von ſelbſt . Der Lehrer wird auf dem

Wege zum Ziele ſeinen Vortrag halten können , und

Ruhepauſen bieten jederzeit Gelegenheit , auf ſchwierige

Dinge einzugehen und Fragen zu ſtellen , teils um das

Intereſſe der Schüler wachzuhalten , teils um ſich von
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dem Wiſſen des Einzelnen zu überzeugen . Letzteres darf
nicht unterlaſſen werden , da ja die Sammlungen im
Rahmen des pflichtmäßigen Schulbeſuches durchgeführt
werden .

Des weiteren wird man einwenden , daß derart
vielen Erwachſenen ein Verdienſt entzogen wird . Doch
laſſen ſich Härten leicht umgehen . Jeder , der vor dem
Kriege die Einſammlung von Rohſtoffen gewerbsmäßig
betrieben hat , dem ſoll es auch weiterhin geſtattet ſein ,
allen anderen nach Möglichkeit nicht , denn eines der
Ziele dieſes Vorſchlages bezweckt eben tunlichſt alle
Kräfte Erwachſener freizumachen , um ſie anderen Aufgabenim Dienſte des Vaterlandes zuführen zu können .

Weniger erforderlich iſt eine Begrüudung , daß die
Einſammlungen ſich nicht auf Drogen beſchränken , ſondern
auf alle RNohſtoffe ausgedehnt werden ſollen , die
techniſchen Zwecken dienen oder als Nahrungs⸗ und
Genußmittel in Betracht kommen . Englands
„ Wohlwollen “ nicht nur für Deutſchland , ſondern auch
für die kleinen neutralen Nachbarſtaaten , hat bekanntlich
zur Heranziehung vieler Erſatzſtoffe geführt , die zum Teil
vor vielen Jahrzehnten gang und gäbe waren , und zum
täglichen Gebrauch eignen ſich als Erſatz für Kaffee
und Tee ( außer den jetzt viel genannten Weißdorn⸗
früchten und Brombeerblä ttern ) manche einhei⸗
miſche Blüten und Kräuter , ſo die Lindenblüten
deren Aufguß auch vor dem Kriege da und dort gern
getrunken wurde . Hier verwiſcht ſich derzeit zuweilen
der Unterſchied zwiſchen Genußmittel und Arzneimittel .
So wird man denn das Einſammeln auf alle Waldfrüchte
( Himbeeren , Brombeeren , Preißelbeeren uſw . ) und auf
die Pilze ausdehnen .

Die unter ſachkundiger Führung durchgeführte Ein⸗
ſammlung der Pilze wird gleichzeitig nach einer anderen
Richtung hin nutzbringend ſein . Die Vergiftungsfälle ,
die im Jahre 1916 einen bedenklich hohen Grad erreichten ,
werden auf ein Mindeſtmaß zurückgeführt werden . Denn
zur Sammlung der Pilze ſind erforderlichenfalls weitere
Sachverſtändige aus anderen Berufen heranzuziehen .
Dies wird ferner der . Fall ſein bei der Harzung , die
ganz gut von älteren Schülern beſorgt werden kann .

Iſt das Ernten mit einer Gefahr verbunden , wie
das Ernten mancher fetthaltiger Baumfrüchte oder das
Pflücken von Lindenblüten , ſo ſind die hiezu herange⸗
zogenen Schüler gegen Unfall zu verſichern ( nach meinen
aus Schweizer Tagesblättern gemachten Aufzeichnungenſind im Sommer 1916 8 Perſonen in der deutſchen
Schweiz beim Lindenblütenpflücken verunglückth ) . Man
wird jedoch zugeben , daß das Erklettern der Bäume
eine gute körperliche Uebung und ſicher nicht gefährlicheriſt , als viele der in den Schulen ausgeführten Turnübun⸗
gen . Der erforderliche Betrag iſt der Sammlungshaſſe
zu entnehmen . Nach meinem Empfinden ſind nämlich
die geſammelten Produkte , wenn auch in geringem Maße ,
zu entlohnen . Die erzielten Beträge kommen in die
Sammlungskaſſe , dienen zur Bezahlung der Verſicherung ,
zur Beſchaffung nötiger Gerätſchaften und werden am
Ende des Sommers , gegebenenfalls nach Verteilung von
Preiſen für beſonders fleißige Schüler nund Schülerinnen
und nach Zurückſtellung eines kleinen Beſtandes , verteilt .

Waldfrüchte , Pilze u . dergl . wird man in erſter
Linie dem Ortsmarkte zuführen — jede Spekulation wird
von ſelbſt ausgeſchaltet , es werden normale Ortspreiſe
entſtehen —, und nur in ertragreichen Gegenden wird

eine einſichtsvolle Behörde ein „ Einhamſtern “ Verhineeund den Ueberſchuß anderen Gegenden überweiſen.
der Allgemeinheit und beſonderen Fabrikationszwe 15dienenden Drogen und Rohſtoffe werden an die in de

Merkblättern angegebenen Stellen weitergeleitet . N
Ein „ Zuviel “ beim Einernten iſt nicht zu befüneebei Rohſtoffen für Nahrungs⸗ und Genußmittel un

Erſatzſtoffen für dieſe unbedingt nicht und bei den a
91meiſten Drogen ebenfalls nicht . Die Natur hat ſchchtdafür geſorgt , daß die Schätze der Pflanzenwelt nicht

über alle Gegenden unſeres Vaterlandes , gleichmäßigverteilt ſind . Vielen Gegenden fehlen Kamillen , ande f
zur Harzung geeignete Waldungen ; wiederum RateGegenden , deren Pilzreichtum wenigſtens bis zum Kriennicht genügend gewürdigt wurde . Nur gering iſt,
Zahl der Drogen , die jährlich erneuert werden 5die allermeiſten ODrogen ſind auch im folgenden Ja

4noch gut und wirkſam . Schließlich kann eine gar 55reichliche „ Ueberernte “ in einzelnen Produkten dem 5freundeten Auslande überlaſſen werden ( als „ Kompe
ſationsware “) . derMan wird einwenden : „ Wozu dies alles , de
Krieg muß doch endlich bald aufhören . “ lenweiß dies aber niemand in Deutſchland , einem fau 55Frieden wird nach den unermeßlichen Opfern kein eriDeutſcher zuſtimmen , und ſelbſt wenn der Krieg zu 3aufhörte , wären die Maßnahmen nicht vergeblich .

8Munitionsfabriken werden gleichfalls nicht am Tage 75
Beginns der Friedensverhandlungen ihre Tätigkeit 995ſtellen . Deutſchland hat aber auf dem in Rede ſtehende
Gebiete noch große Aufgaben zu löſen .

Im vorſtehenden iſt nur einiges hervorgehehoben ,
das für die hier gegebene Anregung ſpricht , wozu no
die nur in engen Grenzen ſchwankende Preisfeſtſetzunnkäme . Alles ſpricht dafür , daß der Vorſchlag , 11auch vielleicht mit kleineren Abänderungen , zum
führen wird und muß . Das Gelingen hängt weſent

0von praktiſch brauchbaren Merkblättern 2die ſich nicht nur auf die Aufführung der Namen 80

ſammelnden Pflanzen und Gegenſtände ( und ihrer
daswechſelungen ) beſchränken dürfen , ſondern ſachgemäß

18Trocknen , Anleitungen zur Aufbewahrung , den Biiffrnu . a . in klarer , leicht verſtändlicher Form bringen müff 0Selbſtverſtändlich wird ſich die Ernte , wo
1und angebracht , auch auf Kulturen erſtrecken . 2

1Schulen müſſen über die geſammelten Stoffe und
Mengen Buch führen und die erzielten Ergebniſſe de

5leitenden Ausſchuſſe mitteilen . So kämen wir zu 9Beſtandsaufnahme der Pflanzenſchätze Deutſchlands - .
70einem Ausrotten der Pflanzen muß in den Merkblätte

ebenfalls gewarnt werden , auch in dieſer Richtung
ausführliche Einzelangaben erforderlich . Sind die Mer

tblätter , die übrigens noch im Laufe des Sommers ergeenwerden können , gut abgefaßt , ſo iſt der Erfolg ſichergeſte
zum Wohle des Vaterlandes , während den Schülern un

Schülerinuen im Unterricht kein Nachteil erwächſt .

Mit Sicherheit



Vermiſchte Nachrichten .

Die Sporenzahl der Pilze .

welche ungeheure Fortpflanzung⸗möglichkeit
die Pilze eigentlich

haben , dafür mögen einige Beiſpiele zeugen . Ein Champignon pro —

duziert ungefähr 2000 Millionen Sporen , ein Coprinus comatus etwa

5000 Millionen , ein Polyporus Squamosus gegen 1000 Millionen und

eine andere Art , die Lycoperdon Giganteus genannt wird , ſogar ſieben

Billionen . Aber die Natur treibt mit den Sporen eine ungeheuere

Verſchwendung , und nur wenige nhaben Ausſicht , zur Entwickelung zu

kommen . Aus einer Billion Sporen von Polyporus Squamonn ; ent⸗

wickelt ſich vielleicht ein einziger Pilz . Die, Sporenmaſſen ,die dieſer

Dilz in einem Gewächshäuſe ausſtreute , erfüllten wolkenartig die Luft
Die Dauer der Sporenausſtreuung iſt verſchieden . die währt bei den

verſchiedenen Arten einige Stunden bis 16 Cage . viele Pilze , die

monate⸗ oder jahrelang trocken aufbewahrt wurden , können durch

Anfeuchten wieder belebt werden , und der Sporenfall beginnt dann

von neuem .

Erſatzmittel oder Wildgemüſe 2 Einer , der es wiſſen

muß , der Stadtchemiker Dr Loock in Düſſeldorf , hat kürzlich einen

Vortrag über Erfatz-Lebensmittel gehalten . Dabei iſt wieder mancherlei

Intereſſantes , aber weniger Appetitliches für die Verbraucher erörtert

worden . Wenn z. B. Loock mitteilt , daß von einem Düſſeldorfer Fab⸗

rikanten 50000 Uilogramm Kreide zu Puddingpulver verarbeitet
worden ſind , ſo wird es dem ohnehin genug gequälten Menſchen der

Kriegszeit gewiß nicht beſſer . Oder man vernimmt , wie Ei⸗Erſatz

und Milch⸗Erſatz einer Kur mit Waſſer und Kreide unterzogen werden ,

ehe ſie gebrauchsfähig und profitfähig ſind , ferner , daß gipshaltiges

Holzmehl und gemahlenes Holz zu einem richtiggehenden Marmelade —

pulver gehören , dann kommt einem der Glanz der Kriegszeit erſt

richtig zum Bewußtſein . Das ſind ja freilich keine Neuerſcheinungen

mehr , ſondern dieſe Dinge zählen zu den dauernden Mitteln der

Kriegsgewinner . Beinahe 4 Jahre hat ſich der Schwindel ausbreiten

und das ganze Fundament der Kriegswirtſchaft überwuchern können ,

ehe ernſthaft verſucht wurde , ihm den Boden zu entziehen , wie es

jetzt durch eine Verordnung betreffend der Konzeſſtonierung der Erſatz⸗

mittel geſchehen ſoll . Ungezählte Millionen aus den Taſchen des

Volkes mußten erſt in dieſem Sumpfe verſchwinden , ehe man daran

ging , ihn trocken zu legen . Da gibt es noch konſervativ angelegte ,

oberflächliche , bequeme Menſchen , die den Nährwert unſerer lebenden

natürlichen , unverfälſchten Wildgemüſe , oder doch dem der Gartenge⸗

müſe offenbar gleichzuſtellen iſt , beſtreiten und die Sammlung und

Verwertung desſelben ablehnen , weil es das Vieh und die Eſel freſſen ;

die aber den obigen , für den menſchlichen Körper ſchädlichen Miſt

ohne jeden Nährwert mit überlegener Miene um ihr ſauer verdientes

Geld ſich anhängen laſſen . O sancta simplicitas ! asinus ſage ich.

autut ein ZSdaldòdbeſitzer das Einſammeln vorr

Beeren und Vilzert verbieten . Fu dieſer Frage können

wir auf Grund von Mitteilungen der Miniſterial⸗Forſtabteilung an⸗

führen , daß in Bayern die Beeren⸗ und Pilzernte ſowohl in den

Staats⸗ wie in den Gemeinde - und Privatwaldungen von alters her

freigegeben it Es iſt auch dem sammeln der Beeren und Pilze in

Bayern noch nie ein Hindernis in den Weg gelegt worden . Selbſt
die Geſetzgebung hat dieſe Frage nicht berückſichtigt , denn das Forſt⸗

eſetz enthält keine Beſtimmung über das Sammeln von Beeren und

Pilzen in wäldern : dieſe wurden demnach ſtets als freies Gut be⸗

Nur eine Beſchränkung iſt im Forſtgeſetz enthalten , die beim

trachtet .
Sammeln von Beeren un

befugte Betreten künſtlicher Ausſaaten oder Pflanzungen : dieſe Kulturen

zu betreten iſt unter Strafe und Erſatz des verurſachten Schadens

verboten . Bei umfriedeten wäldern iſt zu unterſcheiden, ob das

Beſitztum ähnlich wie ein Garten vollſtändigeingefriedet iſt oder ob

oͤffentliche Core in den umfriedeten Wald führen im erſteren Falle

iſt infoige der Abſperrung die Beeren⸗ und Pilzernte Eigentum des

Waldbeſttzers , im anderen Falle iſt dieſe Ernte frei . es

im freien Preußend

PVorſicht mit offenen Tabalispfeifen . Die meiſten

der in des Heit rge Erſatztabake binterlaſſen auch bei

feſtem Stopfen in der Pfeife eine ſo außerordentlich lockere Aſche, daß

ſie namentlich beim Rauchen im Freien bei windigem Wetter zündende

Funken an die Umgebung abgibt . Die Raucher werden daraufauf⸗

merkſam gemacht , größte Vorſicht walten zu laſſen , und womöglich
nur Pfeifen mit Deckeln zu verwenden . Leider haben die jetzt meiſt

nannten Shag⸗Pfeifen , dieſe

127

d Pilzen in Betracht käme , das iſt das un⸗

Iflartzt keine Sträucher , nur um etwas zu pflanzen .
An der Stelle , an welcher der gleichgültige Strauch ſteht , kann auch

ein nützlicher Fruchtſtrauch ſtehen . So pflanzen viele nutzloſe

Sträucher an zur Bekleidung von Mauern , unſchönen Stellen , Kom⸗

poſthaufen uſw . Warum nicht gute Fruchtſträucher ? Eine Jasmin⸗

laube iſt ja herkömmlich poetiſch , aber in einer Laube , die von

Sauerkirſchen , Himbeeren oder Johannisbeeren gebildet wird , ſitzt es

ſich doch ebenſo ſchön . Beim Beſuche einer Schrebergartenanlage fand

ich ſämtliche Lauben mit Feuerbohnen bepflanzt ; das ſah reizend aus

und war jedenfalls der Kriegszeit beſſer angepaßt , als⸗die einjährigen

Winden , welche die Lauben einer Nachbarſiedlung zierten . Jedes

Pfund Hülſenfrüchte , welches wir ſo erzielen können , iſt Gold wert ,

und jedes Pfund Beeren iſt uns in der Kriegszeit darauf wohl noch

willkommen . Alſo verbinden wir , wenn möglich , das Nützliche mit

dem Schönen .

ie Hammlung vornt Obſtiernen zur Per ewinn⸗

ung hat auch im vorigen Jahre wieder durchaus bea teuswerte

Erträge geliefert . Das Miniſterium des Innern hat daher angeordnet ,

daß ſie auch in dieſem Jahre durchgeführt und noch weiter ausgebaut

wird . Die bei Konſerven⸗ und Marmeladenfabriken anfallenden Gbſt⸗
kerne werden auch heuer wieder in dieſen Betrieben unmittelbar erfaßt

werden . Für Erfaſſung aller ſonſt in Baushbalten , bei gewerblichen

Verbrauchern , vor allem in Gaſtwirtſchaften und Uonditoreien , An⸗

ſtalten uſw . anfallenden Kerne ſind Grtsſammelſtellen und Baupt⸗

ſammelſtellen zu errichten . Hu ſammeln ſind die Kerne von Nir⸗

ſchen , Pflaumen , Zwetſchgen , Amarellen , Mirabellen ,

Keineclauden , Aprikoſen , dann von NMürbis , von Sitronen

Apfelſinen ( Orangen ) . Für jeden Kommunalverbandsbezirk iſt

umgehend mindeſtens eine Grtsſammelſtelle zu errichten .

Lindenblütentee . Allgemein gilt ein Tee von Linden⸗

blüten für ein alterprobtes blutreinigendes und ſchweißtreibendes

mittel ; doch ſind die ſchützenden Deckbläctter zu entfernen , da

dieſe nur zuſammenziehende Eigenſchaften beſitzen , während die grün⸗

gelben , wohlriechenden Blüten neben eiſengrünen Gerbſtoff , Gummi ,

etwas Atheröl reich an Fucker ſind . Letztere müſſen nach dem Sammeln

im Schatten gedör rt und beim Gebrauch mit ſiedelnden Waſſer

angebrüht werden Es empfiehlt ſich den Tee länger ſtehen zu leſſen ,

wodurch er eine ſchönere Farbe erhält und kräftiger wirkt Mit

Fucker oder Bonig oder milch vermiſcht kann man den denſelben

ſtatt eines anderen Aufgußgetränkes ſogar jeden Morgen genießen .
Wilh . Wölkerling .

Pflanzen⸗Monats⸗Kalender.
Im Monat Mai

vorkommende Pflanzen und Kräuter .

Mai : Zu Gemüſe und Salat : Ackerſenf , Adlerfarn , Barbarakraut ,

Bärenklau , Beinwell , Berberitzenblätter , Bibernelle , Bocksbart ,
Brunelle , Brunneukreſſe , efeublättriger Ehrenpreis , Engelswurz ,

Erdbeerſpinat , Ferkelkraut , zurückgebogene Fetthenne , Gänſediſtel ,
Gänſefingerkraut , Geißfuß , Gilbweiderich , Glockenblume , Gun⸗

delrebe , Bauhechel , Guter Beinrich , Hederich , HBellerkraut, Birten⸗

täſchel , Huflattich , Kerbel , Ulette , Anöterich , Kohldiſtel , Kümmel ,

Leimkraut , Löwenzahn , Lungenkraut , Malven , Männertreu ,

Melden , Nachtkerze , Naätternkopf , Ochſenzunge , Paſtinak , DOeſti⸗

lenzwurz , Pfeilkraut , Olatterbſe , Portulak , Reinkohl , Raps ,

Sauerampfer , Schafgarbe , Schaumkraut , Sonnenblume , Spir⸗

ſtaude , Taubneſſel , Waſſerehrenpreis , Wegerich , Weidenröschen ,

Wieſenknopf , Hichorie , Sieſt .

Zu Tee : Birken⸗ Brombeer⸗ , Erdbeer⸗ , Heidelbeer⸗ „Him⸗

beer⸗ Virſchen⸗Preißelbeer-, Ulmenblätter , Ehrenpreis , Rollunder ,

und Traubenhollunder ( Blüten ) , Thymian , Waldmeiſter , Unaben⸗

kraut ( Sago ) .
Zu Gewürzen : Gemeiner Beifuß , Eberrante , Unoblauch⸗

hederich , Salbei,Sauerampfer , Thymian , Wermuth .

ſelblume , Stiefmütterchen , Taubneſſel .

Helfer⸗ und Sammeldienſt der Jugend .

Mai : Hilfeleiſtung bei der Beſtellung der Felder und Härten ,

Pflanzen von Erbſen , Bohnen , Steckrüben , Erdkohlraben , Kar⸗

toffeln uſw . Verziehen der Rüben , Ausjäten von Unkraut .

ebräuchli kur lzpfeifen , die ſoge
Ebrirheericnön Abel

chutzes unſerer Ernte dc. iſt

Einrichtung nicht . In Anbetracht des 8

Vorſicht dringend geboten .

Hacken der Rüben und Kartoffeln . Wenn erforderlich Gewinnung

Fu Arznei : Hollunder , Huflattich , Schachtelhalm , Schlüſ —



von Beide , Moos uſw . im Walde als Streu . Sammeln der 8. Heilmittel ; 9, Oel ; 10. Waſchmittel : u. Mehl ; Verzeichnis Relg
wildwachſenden Gemüſepflanzen . Sammeln von Teekräutern . wichtigſten Wildgewächſe .Weinberg : Unkraut jäten , Bebenſchildläuſe , Weinbergſchnecke , verwendung von Wildgemüſe . I. Allgemeine Regeln F1Spyingwürmer und Rebſtecker bekämpfen . Heuwurmmotten Zubersitung . II . Nochvorſchriften für Wildgemüſe als

Subven, Kdncfangen . — Sammeln von Arzneipflanzen . Erforderlichenfalls Tunken , Salate , Brotbelag , Das Haltbarmachen von Wildgemüſe diSammeln der Maikäfer . Entfernung der Berbſtzeitloſe von [ DSörren .
5

den Wieſen .
chten zuB. Verwendung von wildwachſenden Beeren und Fräcß SaftSuppen , Tnunken , Kompott uſw ! , Marmelade und mus , Gelee u. 5

Büehe wſehau .
5
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Briefkaſten . . — — —

E. herrmann , Wilzkochbuchh . à4mwvermehrte Auflage .Preis 20 Pfg Derſelbe : Kücthe Ser Wildgemüfe , 38 Seiten . A.
Preis 60 Pfg Verlag , C. Beinrich Dresden .

7
8 — 3 wertbarMatratzenfüllung als Tee , Taback oder Dörrgemüſe W

ö
e. Kaffec⸗Erſatz ; iſt zu verkaufen .
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Wir ſuchen

Vertrauensleute
die als Sammelſtellenleiter für uns gegen guten Verdienſt

tätig ſein wollen und das Sammeln und Aufkaufen von
N N 1Wildfrüchten , Pflanzen , Sämereten uſw . beſorgen . Man

fordere Auskunft und Druckſchriften .

Groß⸗Berliner Wirtſ chaftsſtelle für pflanzl . Wild⸗

gut , e. G . m . b. H. , Berlin⸗Schöneberg , Vorbergſtr . 4 .
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Das verbreitetſte Werk über Vitze

86
Ickau .Die Küche der Verlag örster & Borries , IIick

Michael ,
ührer für

iſt

Wild⸗Gewüchſe.
bee Beudende ele , Pizireunde
5 e dot mit nalürmahren . farbigen Abbilbungen .
Naushaltungslehrerin ,

15und Emil Herrmarin . Buchausgabe K: 5 JOberlehrer in Dresden . 10,½5 em , mit 545 Pi 380f2 ( 164 eßbare ) . 1 55

einzeln käuflich für .
5Preis 60 Pfg . Volksausgabe S40 Fierbei portofreier Suſendung Gruppen und

Text 204
durch

ln mit 76ö
Tafelausgabe At 3 Tafeln minie⸗

Dů uchbhandtung Pilzgruppen u. 0 15⁵ 3e 1 Tafelausgabe D : 2 Tafeln mit⸗Au gu ſt Henning , der wichtig . Pilheruppen
l 1Nürnberg . Ausführliche Angaben koſtenles⸗

S

70 — 7 2 7—＋ enMorchelvergiftung . Als Spar gelpilze wird in Bayern in
W1 l82 0 5 4 Gegenden die Stinkmorchel , Phallus impuclicus bezeichnet . Hber61% wei treffliche , erprobte und liebe Vüchelchen ſind es die Fichtenſpargel hogotroea hypogitys , welcher ſich von dem 04 0wir hier zu beſprechen haben . Der Verfaſſer iſt ja unſeren Leſern [ der Pilze nährt . Sonſt iſt mir unter dieſer Bezeichnung kein 3ſchon vom „ Pilz⸗ und Kräuterfreund “ bekannt und einem Großteil 8

7 N1 222 3 8 1147 ‚ umalis ,welches uns in neuer Auflage vorliegt . Wertvoll vermehrt — 45 .. Seidel , Lugknitz . Der eingeſandte Pilz iſt kol. enhäuſtKezepte — mit Anhang , die fettarme und ſettloſe Pilzkriegsküche . ] Winterlicher Porling , bei uns an Stöcken von Laubbäume

95 185 98 itterlinge hal⸗
viel ſagen , hieße Eulen nach Athen tragen . — Leider noch weniger Ricken ) oder Schild⸗Rötling ( nach Michael 5, 505 . ) zaittesteneiſt die lüche der Wildgemüſe . Gleichfalls ein äußerſt brauch - nur weiße oder farbloſe Sporen . Ein ſämtliche Porlinge enthbares und preiswertes Bändchen .

5 5 ni zork arr . immt der
ſehr knapp und ließen ſich noch um manches gutes Rezept vermehren , [ein Dadenikum für Pilzfreude heraus . Beſtellungen nimn

Mitarbeit .aber um den Preis iſt an Inhalt z. §t . eben nicht mehr zu bieten . [ und Uräuterfreund entgegen . Beſten Dank für bisherrge 2Die Kezepte ſind ohne Ausnahme gut

V wir das Inhaltsverzeichnis , ausdem die Mannigfaltigkeit der Schrift zu erſehen iſt . Wie das

Angelegentlichſte und Wärmſte zur Anſchaffung empfehlen :

5,Hum Eikochen als Kompott und zu Säften ; 6. Tee ;

dient der Nevbreituinng Ser Naäturerkenmtnis durch
einiwandfreie Darbietung der modernen

der Wiſſenſchaft .
Er fordert tendenzloſe Forſchung und Beachtung der Grenzen

Gebiete der Weltanſchauung erklärt er , daß Naturerkenntnis
und Gottesglauben durchaus vereinbar ſeien Eine lediglich

ſichtigung der Geiſteswiſſenſchaften und religiös - ethiſcher Werte
bleibe ſtets einſeitig und unzulänglich . — „ Gebt der Natur —

der Religion gebührt ! “ — Alle dieſen Grundſätzen zuſtimmenden
Naturfreunde werden gebeten , dem Bunde beizutreten . Von

geltlicher Bezug der illuſtrierten Monatsſchrift „ Zlnitere Welt⸗
zu , bei einem Jatzresbeitrag von 3 Mi . erfolgt auf

ſchrift „ ür Naturfreutide “ . Aufruf des Bundes , Ver⸗
lagsverzeichnis , Probenummern , Werbematerial koſtenlos . An⸗

( für Württemberg in Stuttgart , Cottaſtr . 3) oder bei der

— f
heſchäftsſtrlle des Keplerhundes in Gudesberg b. Eann

—
*

—781 verlag von A. Benning jr . , Druck von Frledr . Beißwanger , be

Opp . , Dresden . Beſten Dank für die mitteilung de

A. Bg⸗
1 0 45 bekannt .ſicher auch ſchon von früher , nicht zuletzt durck das Pilzkochbuch ,
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tEinige Kapetel ſind zwar etwas [ Buch iſt bis jetzt nicht vorhanden . Von Pfarror Ricken kommt demh chſt

und hübſch zuſammengeſtellt .— Im Nachſtehenden bringen

c
LPilzkochbuch können wer auch ſie , allen Intereſſenten nur auch das Kräute : Bumorv .

1. Gemüſe ; 2. Suppenkräuter ; 5. Salatkräuter ; a. Gewürze ;

Keplerbund

Forſchungsergebniſſe .
Er vertritt die umbodinigte Freiheit

zwiſchen Naturwiſſenſchaft und Naturphiloſophie . Auf dem

auf Naturwiſſenſchaft aufgebaure Weltanſchauung ohne Berück⸗

wiſſenſchaft , was der Naturwiſſenſchaft , und de Religion , was

5 Al . Zahresbeitrag an ſteht den Mitgliedern unent⸗

Wunſch die unentgeltliche Fuſtellung der illuſtrierten Monats⸗

meldungen bei einer Buchhandlung , Ortsgruppe , Landesverband
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ide in Nürnberg .
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1. Jahrgang

Heft 12 .

Streifzüge durch den Pilzwald .
Mit Abbildungen .

vVon Bermann Findeiſen , Meißen .

—

Kriegsverhältniſſe .
durch mein Pilz⸗Revier vorgenommen

allein , meine Angehörigen hatten andere Verpflichtungen

und Abſichten . Es hatte

einige Zeit gar nicht ge⸗

regnet und war bei der

Trockenheit ſicher Nichts

zu erwarten . Aber trotz —

dem wird der photogra —
phiſche Apparat mitgenom⸗
men , man kann Ja . nicht
wiſſen , was der Zufall in

den Weg führt . Es war

der zweite Feiertag , der

Hauptandrang auf der

Bahn daher vorüber . Nach

wenigen Minuten Bahn⸗
fahrt , die eine gute Stunde
Weg erſparte um in die

Nähe des Waldes zu

kommen , ging ' s raſch die

ſtaubige Straße entlang .
Eine Lerche zwitſcherte in

den Lüften ihren fröhlichen
Morgengruß , im

Ueber die Wieſen in der §

und brachten dem regendurf
Erfriſchung , denn an jedem

Tautropfen .
Links von der Straße abbiegend ſuchte ich ein

im Herbſte immer , wenn ſonſt
chliche Ernte vonWaldſtück auf , das mir

kaum noch etwas zu ſinden war , eine rei

Herabſteige

V.

Ein herrlicher Pfingſtmorgen !

Botbraune Milchlinge ( eßbar )

Eine größere Pfingſt⸗

reiſe verbieten die Eiſenbahn⸗ Ernährungs⸗ und ſonſtigen
Alſo hatte ich mir blos einen Streifzug

und zwar ganz

( Nach einigen Sätzen hielt

inne , nur mit dem Kopfe um den Stamm herum ſich
Da ich ſtehen blieb und es mit

auch einige Schritte näher

ließ es als Proteſt noch einige male ſein

n hören , bis es von Baum zu Baum ſprin⸗
Strünke abgenagter Kiefern⸗

n immer deutlicher werdend ,

um in einem benachbarten Felde plötzlich zu verſtummen.
erne zogen Nebelſchwaden hin

tenden Graſe wenigſtens etwas

Grashalme hingen glitzernde

nach mir umſchauend .
meinem Fernglaſe verfolgte ,

heranging ,
fauchendes Knurre

gend ſeitwärts verſchwand . Die

zapfen und deren ringsum zerſtreute Schuppen ließ verraten ,

daß es in angenehmer Beſchäftigung geſtört worden war .

Erd - Ritterlingen brachte . Man muß doch einmal nach⸗

ſehen , was vielleicht im Frühjahr an der gleichen Stelle

wächſt . Es war eine Enttäuſchung , das Waldſtück war

verſchwunden es war Kartoffelfeld daraus gemacht worden ,
f

um zu unſerer Kriegsernährung direkt beizutragen , viel⸗

leicht waren auch die hohen Holzpreiſe mik ein Grund

zum Abholzen .
in eine graſige Schneiſe eingebogen , wo oft etwa

finden war .

denn das Gras weeine kleine Pilz⸗Rarität zu

gar nichts , nur naſſe Füße ,
Tau ſo naß , als wenn es die

Phot . H. Findeiſen , Meißen .

f
Bald war der Wald erreicht und ſeitwärts

s beſonderes ,
Nichts

halbe Nacht geregne

Von fern her
Glockengeläut , zwar nicht

ſo volltönig wiefrüher , denn

nur eine Glocke iſt meiſt
den Kriegsforderungen ent —

gangen . Aber das ein⸗

förmige Läuten bringt den⸗

noch Pfingſtſtimmung her⸗

vor . Pilze ſind ja doch

nicht zu finden , alſo bum⸗

melt man träumend , ſeinen
Gedanken nachhängend
durch den Wald . Plötz —

lich faucht es zornig von

einem Baumſtamm her⸗

über ; raſchelnd und klap⸗

pernd klettert ein Eich⸗

hörnchen daran empor ,

immer beſtrebt den Stamm

zwiſchen ſich und mich ,

den Störenfried , zu bringen .

es immer mit dem Klettern
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Bald gings von der Schneiſe abſeits in ſonſt gutes

Pilz⸗Revier , Nichts war zu finden . Weiche Moosflecken
wechſelten mit Heidelbeerſträuchern ab . Sie hatten bereits

ſchon Früchte angeſetzt , teils zeigten ſie noch ihre faſt
kugeligen , zierlichen Blütchen von rot - grüner Farbe . Wenn

die Trockenheit nicht zu lange anhält , wird alſo wohl
eine gute Blaubeerenernte zu erwarten ſein und manche
Familie kann durch Einkochen der Heidelbeeren , auch
Bickbeeren , Beeſinge genannt , ſich wohlſchmeckenden Brot⸗

aufſtrich verſchaffen ; die Butter , 50 Gramm die Woche ,
macht ja jedes erreichbare Streckungsmittel erwünſcht .
Getrocknet ſind ſie ein ausgezeichnetes Mittel gegen
Durchfall und Ruhr . Um den Früchteanſatz nicht zu

ſtören umgehe ich die Heidelbeerſträucherinſeln , im Vorbei —

gehen einen Blick hineinwerfend , ob nicht doch vielleicht
ein Pilz zu finden iſt . Da an einer etwas feuchten
Stelle leuchtet ein brauner Punkt herüber , es kann nur
ein Pilz ſein . En Scheidenſtreifling , die rehbraune
Art alſo Amanitopsis badia Schaeff . Ein kräftiges Exem⸗
plar wohl 20 em hoch , aber doch noch brauchbar , der ſchlanke ,
hohle Stiel und der flache Hut ſind noch friſch und fleiſchig .

Meiſt findet man die

älteren Pilze dieſer Art ſehr
dünnfleiſchig und zerbrech —
lich und lohnt ſich das Sam⸗

meln nur bei den jüngeren .
Wie in einer Eierſchale
eingeſchloſſen , kommen die

jungen Pilze aus der Erde .

Die weiße , dickhäutige
Hülle zerreißt und bleibt

größtenteils als lockere

Scheide am Grunde zurück ,
der obere Teil wird durch
den Hut mit emporgehoben
bleibt aber meiſt nur

kurze Zeit als unregel —
mäßige wollige Fetzen
ſichtbar . Wegen ihrer locke —

ren Beſchaffenheit werden

ſie bald abgeſtreift und

der erſt glockenförmige
Hut , der ſich mit einem

Buckel in der Mitte flach ausbreitet , ja manchmal auch
vertieft , iſt dann glatt und ſeidenglänzend . Am Hute
trägt der Scheidenſtreifling ein ſehr gutes Kennzeichen :
rund um den Rand herum hater feine , aber deutlich
ſichtbare , wohl ein Zentimeter lange Streifen . Daher
der Name Streifling . Die Streifen rühren von den

bauchigen weißen Blättern her , da das Hutfleiſch nament⸗

lich nach dem Rande zu ſehr dünn iſt , ja faſt nur aus
der Oberhaut beſteht . Nach unten zu verſtärkt ſich der
Stiel etwas , bildet aber keine Knolle , ſo daß ihn ein

aufmerkſamer Beobachter mit den Knollenblätterpilzen ,
mit denen er einige Aehnlichkeiten hat , eigentlich nicht
gut verwechſeln kann . Wie bei dieſen haben wir auch
bei den Scheidenſtreiflingen mehrere der Farbe nach ganz
verſchiedene Arten zu unterſcheiden , die alle eßbar ſind .
Außer dem rehbraunen gibt es noch den grauen ( plumben
Schaeff ) , den hellgelben orangefarben - bräunlichen ( kulva
Schaeft ) , ſowie den ganz weißen ( alba Fries ) . Dieſer
hat einen weißen glatten Stiel , während der Stiel der

anderen Arten mehr oder weniger ſchuppig zerriſſen und

der Farbe des Hutes entſprechend etwas abgetönt iſt .
Um nicht ganz leer heimzukommen , ſtecke ich meinen

Birkenpilz ( eßbar )

Fund in meine Papiertüte , einen größeren Behälter hatte
ich in richtiger Borausſicht ohnehin nicht mitgenommen .

Im Walde war zunächſt keine Ausſicht noch mehr
zu finden , ſo ſtreifte ich am Waldrande entlang , wo ſich,
eine ſaftige Wieſe bewäſſernd , ein Bächlein träge hin⸗
ſchlängelte , in dem ſich in wenig geſtörter Einſamkeit
mancherlei Waſſerpflanzen angeſiedelt hatten . Alle paar
Schritte machte ein beim Sonnenbade geſtörtes Fröſchlein
einen kühnen Sprung ins Waſſer , ſo daß ich oft Obacht
darauf geben mußte , die kleinen Fliegenvertilger nicht zu

treten . An einer Stelle , wo das ſonſt überwiegende noch

kleine Schilf den Waſſerſpiegel mehr frei ließ , war der
Bach von einer üppig blühenden Waſſerpflanze mit
ihren weißen Blütenſternen wie überſät . Ein liebliches
Idyll . Was kann das ſein ? Kleine handförmige
Schwimmblätter , fünfblättrige weiße Blüten mit gelben
Stern in der Mitte an kurzen Stielchen auf und über

dem Waſſer . Ich ziehe eine Pflanze heraus . “ Unter
Waſſer nur feine gefiederte , vielfach zerſchliſſene Blätter ,

ganz anders als die dickeren handförmig geteilten Ueber⸗
waſſerblätter , alſo Waſſerhahnenfuß in voller Blüten⸗

pracht , als Sauerſtofferzeu⸗
ger eine der wertvollſten
Pflanzen für das Zimmer⸗
Aquarium . Alſo den Appa⸗
rat aufgeſtellt und ein Bild

davon gemocht . 5
Aber b48 iſt leichter

gedacht wie ausgeführt ,
denn es koſtet mancheit
Verſuch ehe derſelbe mil
ſeinem Auge in richtiger
Stellung auf den ruhigen
Waſſerſpiegel hernieder⸗
ſchaut und mehrmals 1
der gute „ Jea “ Apparan
mit dem wertvollen Zeiß⸗
objektiv in die bedenkliche
Lage in den Bach hinabzu
kippen . Ein kleines grau⸗
grünes Fröſchlein gu 175
eine Zeitlang zwiſchen Veßß
Stativbeinen hockend mi

Phot . B. Findeiſen , Meißen .

großen Augen dem über ihm hantierenden großen Menſchen⸗
kinde zu , um ſchließlich mit einem Hopſer im Waſſer

zu verſchwinden .
Nicht weit davon ſtand in einer Fichtenſchonung

ein alter Stock , beſetzt mit Stockſchwämmchen .
( Siehe Bild Seite 94 ) . Die Trockenheit war ihnen
ſchon etwas anzuſehen , aber ſie waren noch brauchbar ,
wurden daher mitgenommen .

Nun wieder hinein in den Wald . Da es

Erdboden nicht viel zu ſuchen gab , hatte man Muß⸗
ſich an dem herrlichen friſchgrünen Maiwuchſe der Rar
hölzer zu erfreuen . Es war Mittag geworden und die
Sonne hatte ſich verzogen . Bei dem planloſen Umhef
ſtreifen hatte ich die Richtung außer Acht gelaſſen , 3
Sonne war ja mein Kompaß . Nun war ſie weg ＋ich war über die Richtung im Unklaren . Alſo geradefort
wenigſtens glaubt man gerade zu gehen . Aber 951
merkte ich , daß ich im Kreiſe gegangen war . Es fiel
mir die Tatſache ein , daß man beim Wandern in faftſamer , einförmiger Gegend ohne Richtungsmerkmale 5
immer im Kreiſe geht , alſo wieder dahin zurückkomm
wo man vor einiger Zeit geweſen iſt . Daher muß
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ich die Straße wieder treffen , die ich vor einer halben

Stunde überſchritten hatte , nur etwas weiter rechts.

Und richtig , da war die mir bekannte Straße . Einige

hundert Schritte auf derſelben entlang zeigte mir in der

Ferne einen Durchblick auf den erwarteten Teich . Nun
wußte ich genau , wohin ich zu gehen hatte . Wer im

Walde die Richtung verloren hat , tut alſo gut ſich darauf
zu beſinnen , daß er mit großer Wahrſcheinlichkeit im

Kreiſe geht und ſicher an eine vorher betretene , bekannte

Stelle kommt . Zweckloſes Kreuz⸗ und Querirren macht

nur noch unſicherer . Bald fand ich an einſamer, ſchattiger

Stelle unter hohen Fichten einen großen grünen Fleck ,

ganz bedeckt von den langen , ſchmalen Blättern des

Maiblümchens ( Maiglöckchen , Zäupchen) . Die meiſten

waren abgeblüht , aber ich fand noch ſo viele friſche zu

einem Strauße zuſammen , da ich mir ſagen konnte :

In dieſe Waldeinſamkeit hat ſich geſtern und heute noch

zein Pfingſtausflügler gefunden , keines der herrlich duf—

tenden Blümchen wäre ſtehen geblieben . Ich habe die

Stelle auch niemanden verraten , denn ich hätte das

liebliche Plätzchen doch nur vervüſtet wiedergefunden ,

Allzuhäufig findet man das Maiglöckchen bei uns nicht

mehr wild . Den ſtädtiſchen Bedarf verſorgt meiſt der

Gärtner . Ganz harmlos iſt freilich auch das Maiblüm⸗

chen nicht , es kann zu den Giftpflanzen gezählt werden ,

denn es enthält in Wurzeln , Blättern und Blüten ein

ſtarkes Glykoſid und wird als Heilmittel gegen Herz⸗

krankheiten gebraucht .

Dort ſtehen endlich wieder einmal ein Paar Pilze .

Es ſind Rotbraune Milchlinge Lactaria rufa

Scop . ( Siehe Abbildung ) . Es iſt einer der in unſeren

Radelwäldern am häufigſten Pilze und habe ich die Er⸗

fahrung gemacht , wenn man dieſen nicht findet , dann

braucht man auch auf andere gute Bekannte nicht zu

rechnen , dann wächſt überhaupt nichts , was bei unſeren

letzten oft zu trocknen Jahren manchesmal vorkam . Sein

Name kennzeichnet ihn gut . Er ſieht rotbraun aus und

iſt ein Milchling . Den mittelſten auf unſerem Bilde

legte ich etwas um , damit die Unterſeite ſichtbar wurde .

Und ſchon traten kleine weiße Milchtröpfchen an den

kaum berührten Blättern heraus , die man oben am Rande

in der Mitte des Pilzes ſieht . Dieſe Milch iſt ſcharf

brennend und wer ſie koſtet , kann lange ſpucken, ehe

er den unangenehmen Geſchmack los wird. Weiſt hat

der Hut einen k Buckel in der Mitte, ſpäter ver⸗

tieft er ſich . Die dichtſtehenden Blätter ſind erſt hellgelb⸗

lich , dann rötlichbraun . Der erſt volle , dann hohl wer⸗

dende Stiel iſt dem Hute faſt gleich gefärbt . Bei ſeinem

maſſenhaften Vorkommen wurde e⸗ bisher allgemein

bedauert , daß die ſcharfbrennende Milch den Rotbraunen

MWilchling ungenießbar machte . Da aber Herr Oberlehrer

Herrmann in Dresden durch Verſuche gefunden hat , daß

er ſauer gemacht und zehn Minuten gekocht wohlſchmeckend
wird , dürfte es für viele eine Anregung ſein , ihn durch

dieſe Zubereitungsweiſe genußfähig zu machen . Es würde

ein guter Rahrungsmittelzuwachs ein. “)

Meine Pfingſtausbeute war damit , abgeſehen von

einigen unbedeutenden kleinen Sachen , zu Ende und ich

machte mich am frühen Nachmittage wieder auf den

Heimweg . War ich auch bezüglich meiner Funde ziemlich
Schneider geworden , ſo hatte ich doch auch ohne Pilze

eine herrliche Waldſtreife hinter mir ; auch ein vergeb⸗

) Siehe Heft 1: Gramberg : Ein verkannter Speiſepilz .

licher Pilzgang kann hohen Genuß bereiten , wenn man

nur ſonſt die Augen offen halten will .

Früher als . andere Jahre tauchte mir diesmal der

Birkenpilz auf . ( Boletus scaber Bull ) . Siehe Abbildung .

Sein polſterartig gewölbter Hut von oft ganz ſtattlicher

Größe kann ganz verſchiedenartig gefärbt ſein : grau ,

von hellbräunlich bis dunkelbraun in allen Abſtufungen ,

Ja faſt ſchwärzliche trifft man an , wie Kapuzinerkappen ,

weshalb er wohl auch den Ramen Kapuzinerpilz haben

mag . Er gehört zu den Röhrenpilzen , von denen wir bisher

noch nicht viel finden konnten . Die anfangs weiße Röhren⸗

ſchicht wird ſpäter grau und hat kleine feine Mündungen .

Der hohe Stiel iſt im Verhältnis zum ausgewachſenen Kopfe

ſehr ſchlank und auffallend rauhſchuppig . Anfangs fleiſchig,

wird er ſpäter holziger und iſt dann nur der Kopf zu ver⸗

wenden . Das Fleiſch iſt ſehr weichlich und müſſen Birken⸗

pilze daher ſorgfältig gepackt werden , will man ſie nicht

matſchig nach Hauſe bringen . In Gebüſchen und lichten

Laubwaldungen , namentlich bei Birkengruppen , findet

man ihn häuſig . Er iſt gut als Suppen⸗ und Gemüſe⸗

pilz verwertbar und läßt ſich auch gut trocknen .

Alſo fleißig auf die Suche gehen , die Pilze werden

nun häufiger und daher die Gänge lohnender .

Fortſetzung folgt

Vademekum für Pilzfreunde .
von Pfarrer Adalbert Ricken

Taſchenbuch zur bequemen Beſtimmung aller

kommenden anſehnlicheren Pilzkörper mit vier Beſtimmungstafeln

und Hitaten bekannter Bildwerke . Leipzig , Quelle und Meyer zois .

Pappband 554 Seiten .

Beſprochen von Prof . Dr . Spilger , Bensheim .

Ein neues Werk unſeres Herrn Pfarrer Ricken ,

dazu ein billiges Taſchenbuch , das alle anſehnlichen Pilz⸗

körper behandelt , das iſt eine ebenſo wichtige wie erfreuliche

Pfingſtüberraſchung für alle Pilzfreunde .

Als der bedeutendſte deutſche Pilzkenner iſt uns der

Verfaſſer längſt bekannt . Wir ſchätzen ihn als den Be⸗

arbeiter eines Handbuches über die Blätterpilze , das allen ,

die ſich mit dieſer Pilzgruppe beſchäftigen , zu einem ebenſo

unentbehrlichen , wie zuverläſſigen Führer geworden iſt .

Wir alle haben es ſchon oftmals bedauert , das der Krieg

eine Fortſetzung dieſes textlich wie illuſtrativ gleich groß

angelegten Werkes unmöglich machte . Was bringt uns

nun das neuerſchienene Werk ?
Wer die in den kleinen Pilzwerken , als deren älteſtes

wir Lenz , als deren neuſte und am beſten ausgeſtattete

wir Michael und GHramberg nennen wollen , ange⸗

führten und abgebildeten Pilze kennt und weiter in das

Studium der Pilze eintreten und die zahlreichen , in dieſen

Werken nicht behandelten S chwämme kennen

in Mittel⸗Europa vor⸗



lernen will , die ſich auf jedem Pilzausflug uns

aufdrängen , dem kann das VBademekum Richkens nicht
warm genug empfohlen werden . Zwar Abbildungen
enthält es nicht . Der Charakter des Werkes als

„ Taſchenbuch “ und die Papierknappheit machen dies un⸗

möglich . Aber faſt die Hälfte aller Blätterpilze hat ja
Ricken in ſeinem Handbuch bereits fertig abgebildet und
bei den übrigen Pilzgruppen , den Löcherpilzen , Schlauchpil⸗
zen uſw . verweiſt Ricken bei jeder Art auf die bei Gramberg ,
Michael und in größeren Bildwerken vorhandenen Abbil —

dungen . In dem Vademekum ſind ſämtliche in

Mittel⸗Europa vorkommenden einigermaßen
anſehnlichen Pilzkörper genau beſchrieben ,
ſodaß ſie ſchon möglichſt auf den Exkurſionen beſtimmt
werden können . Die Beſchreibungen ſowohl der einzelnen
Arten , wie die größerer Gruppen , weiſen alle Vorzüge der
aus dem Handbuche bekannten Darſtellung guf . Die

unüberſichtlichen Beſtimmungsſchlüſſel , mittels deren man
in röſſelſprungartiger Weiſe ſchließlich zum Namen einer

Pflanze kommen ſoll und die einem das Beſtimmen ganz
verleiden können , findet man bei Ricken nicht . Ueberall

herrſcht bei ihm bei aller Knappheit des Textes voll⸗

kommene Klarheit und Ueberſichtlichkeit . Ueberall ſind
die wichtigſten Merkmale beſonders hervorgehoben , auf
die möglichen Verwechslungen mit ähnlichen Arten iſt
hingewieſen , außer der Beſchreibung iſt bei jeder Art die

Genießbarkeit , Häufigkeit , die Zeit des Erſcheinens , Stand⸗

ort und Art des Wachstums genau angegeben . Vier

beigegebene Tafeln am Anhange des Werkes werden dem

Anfänger das Auffinden und Beſtimmen weſentlich er⸗

leichtern . Ein Vergleich des Textes mit dem des Hand —
buches läßt auf Schritt und Tritt die beſſernde Hand
erkennen . Die Arten des Anhanges findet man an der

richtigen Stelle eingeordnet , die Arten mancher Gattungen
ſind hier zur Erleichterung der Beſtimmung umgruppiert .
Die Beſchreibung mancher Arten iſt ſchärfer gefaßt , u . a .

die der Inocybe sambucina von der wir bei der Gelegen —
heit auch erfahren , daß ſie und nicht lnocybe frumentacea

es war , die im Verdacht ſteht , in Aſchersleben einen töt —

lichen Vergiftungsfall herbeigeführt zu haben . Wir ſind
überzeugt , daß das vom Verlage aufs beſte
ausgeſtattete Vademekum allen Pilzfreunden
bald ebenſo unentbehrlich ſein wird , wie es
das Handbuch bereits geworden iſt . Dem

Herrn Verfaſſer wünſchen wir , daß es ihm vergönnt
ſein möge , uns noch weitere gleich vorzügliche Werke aus

ſeiner Feder zu beſcheeren .

Zur Beurteilung der Genußfähigkeit
von Amanita pantherina .

vVon Profeſſor Dr . Raebiger , Leiter der Pilzbeſtimmungsſtelle des

Bakteriologiſchen Inſtituts der Landwirtſchaftskammer in Halle a. S.

In den Verhandlungen des Botaniſchen Vereins
der Provinz Brandenburg , Bd . 59/1917 , veröffentlicht
R . Kolkwitz einen Vergiftungsfall , der ſich in einer

vierköpfigen Familie in Zehlendorf bei Berlin durch den

Genuß von Pantherpilzen ereignete .
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Schon / — 1 Stunde nach Einnahme des wohl —
ſchmeckenden Gerichtes erkrankten die 4 Perſonen ver⸗

ſchieden ſtark unter folgenden Erſcheinungen :

J . Brennen im Halſe und Uebelkeit ,
2 . Geiſtige Exzitations - und Depreſſionszuſtände , ver⸗

bunden mit Benommenheit , die ſich vorübergehend
bis zur Bewußtloſigkeit , in einem Falle bis zu

Krämpfen ſteigerte ,
3 . Muskelzuckungen ,
4 . Verlangſamte Lichtreaktion der Pupillen .

Kolkwitz ſelbſt hat die verwendeten Pilze
nicht geſehen , es wurden ihm vielmehr erſt nachträglich
geſammelte Exemplare gezeigt , an denen er feſtſtellte , daß
es ſich um den Pantherpilz ( Amanita pantherina ) handelte .

Die Pilze wurden in nachſtehender Weiſe zubereitet .
Sie wurden ſofort gewaſchen und zurecht gemacht , wobei

die Haut des Hutes , die den vermeintlichen Sitz des

gefährlichen Stoffes bilden ſoll , ſorgfältig entfernt und

der Stiel abgeſchabt wurde ; die Lamellen blieben an den

Hüten ſitzen . Die Pilze , die mit einigen auf demſelben
Standort gefundenen Ziegenlippen , Butterpilzen , Kremp⸗

lingen und Birkenröhrlingen vermiſcht waren , wurden
abgekocht , da ſie erſt nach 24 Stunden gegeſſen werden
ſollten . Das Brühwaſſer kam am nächſten Tage beim

uochmaligen Kochen mit Zwiebeln , Salz , Pfeffer , Fett ,
und etwas Mehl wieder zur Verwendung .

Zu vorſtehenden Mitteilungen möchte ich auf Grund
der neueren Literatur und mehrjähriger eigner Erfahrungen
das Nachſtehende bemerken .

Nicht nur Gramberg ( Pilze der Heimat , Verlag
Quelle und Meyer in Leipzig ) bezeichnet den Panther —
ſchwamm nach Abziehen der Oberhaut als guten Speiſe —
pilz , ſondern auch Michael ( Führer für Pilzfreunde ,
Verlag Förſter und Borries , Zwickau i . Sa . ) ſagt , daß
er eine vortreffliche Speiſe abgibt .

Walther ( Taſchenbuch für deutſche Pilzſammler ,
Verlag Heſſe und Becker , Leipzig , 1917 ) betont , daß der

Schwamm nach Entfernung der Oberhaut zweifellos ohne
Schaden für die Geſundheit gegeſſen werden kann und

auch Schnegg ſchließt ſich dieſer Meinung an , indem er

ihn in ſeinem Buche „ Unſere Giftpilze und ihre eßbaren
Doppelgänger “ ( Verlag : Dr . Frz . Joſ . Völler - München ,
1918 ) überhaupt nicht anführt .

Weiterhin weiſt Obermeyer ( Pilz⸗Büchlein ll , Verlag :
C . K . Lutz⸗Stuttgart , 2 . Auflage ) darauf hin , daß der

Pantherpilz in abgehäutetem Zuſtande in Sachſen und

Böhmen gegeſſen wird .

Ferner iſt mir von Pilzſachverſtändigen , wie Staritz⸗
Ziebigk b. Deſſau , Hinterthür - Schwanebeck und A . Schulze —
Noſſen , bekannt , daß ſie den Pantherſchwamm auf ihren
Pilzwanderungen als eßbar bezeichnen .

Ich ſelbſt habe den Pantherpilz ſeit Jahren in den
verſchiedenſten Teilen unſerer Provinz und des Herzog⸗
tums Anhalt geſammelt und in mannigfaltiger Zubereitung
ganze , nur aus dieſer Pilzform beſtehende Gerichte ohne

Geſundheitsſchädigung genoſſen . Es iſt allerdings gleich
beim Einſammeln die Oberhaut des Hutes abgezogen
ſowie der Stiel geſchält und bei der Zubereitung
das erſte Brühwaſſer abgegoſſen worden .

In dem von Kolkwitz erwähnten Falle hat dagegen
die bei verdächtigen Schwämmen ſtets 15 beacztalde
Vorſichtsmaßregel des Abgießens des Kochwaſſers keine

e
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Berückſichtigung gefunden , denn er ſchreibt ausdrücklich ,

daß das benutzte Waſſer zur Verwendung kam .

Außerdem hat er die eingeſammelten Pilze , die die

Krankheitserſcheinungen hervorgerufen haben , nicht ſelbſt

geſehen , ſo daß der Verdacht beſteht , daß die ihm nach⸗

träglich vorgelegten Exemplare ſeitens der betroffenen

Perſonen verwechſelt worden ſind , zumal derartige Irr⸗

tümer bei der verbleichenden Form des Fliegenpilzes und

anderen giftverdächtigen oder ungenießbaren Amanitaarten

den wenig erfahrenen Sammlern ſchon untergelaufen ſind .

Näheres über die Verwertung der Pilze unter be⸗
ſonderer Berückſichtigung der als giftig und verdächtig

bezeichneten Schwämme habe ich in einer Denkſchrift

niedergelegt , die in Heft 24 , Jahrgang 27 , und Heft
L3 bezw . 5, Jahrgang 28/1917 der Zeitſchrift für

Fleiſch⸗ und Milchhygiene ( Verlag : Rich . Schoetz - Berlin

S. W . 48 ) veröffentlicht iſt .

5
)

ilzernte des Frühjahres 1918 .

Von Oberlehrer E. Rerrmann , Dresden .
Die P

Die Monate April
wachstum recht günſtig .
noch an den nötigen Niederſ
Winter war ſo auffällig mild ,

der Pilze zeitig beginnen konnte .

Arten gehörte wieder Collybia velutipes , der Samtfuß⸗
Rübling . Ich habe ihn bereits im Februar und dann

im März in dem von mir geleiteten Schulgarten geerntet ,

auch in einem nahen Weißbuchenwalde gefunden und

mir dadurch ſchon frühzeitig eine ſchmackhafte Pilzſ

verſchafft . Bereits Ende März und Anfang April f

ſich in Unmengen Coprinus micaceus , der Glimmer⸗

Tintling , ebenfalls im Schulgarten zwif

und auch auf Blumenbeeten ein . Von ſ

barkeit habe ich mich ſchon im Vorjahre überze

nach dem Ernten zubereitet, gibt er ganz ſchmackhafte

Gerichte . Er findet in meiner Küche jederzeit freundliche

Aufnahme . Er iſt als Suppenpilz recht brauchbar , ebenſo

wie die verwandten Arten Coprinus porcellanus(Schopf⸗
tintling ) und Coprinus atramentärius , ( Echter Tintenpilz )

die ich Mitte Mai fand . Zu den frühen

a alljährlich die Morcheln . Wachſen f
bei 1 bis 2 Grad Wärme . Etwas ſpäter a

Menge , kam Gyromitra escu-
auch nicht in ſo großer

ereeukden Markt . Auffällig zahlreich aber

ſtellte ſich anfangs Mai die Spitzmorchel Morchella conica

ein . Selbſt die ſonſt ſeltenere Käppchenmorchel , Morchelle

rimosſpes , war diesmal an ihrem alten Standorte recht

Zzeahlreich vertreten . Von Schüpplingen fanden ſich Phol -

löota praecox der voraneilende Schüppling und wiederholt in

großer Anzahl das Stockſchwämmchen Pnoliota mutabilis.

Neben dem büſcheligen Schwefelkopfiypholoma fasciculare

5 kam auch der blaßgelbeHypholomaepixanthum der ſtarkrie⸗

und Mai waren dem Pilz⸗
Es fehlte weder an Wärme ,

aß die Entwickelung
Zu den früheſten

einer Verwend —

ugt . Sofort

ie doch ſchon

chlägen . Schon der ganze

uppe
tellte

chen altem Laub

chende Schwefelkopf i

Maibegegnete mir noch UIy

triger Schwefelkopf , eine weiße ,
iſt der Sommer .

auf Wieſen .
wendbar .

Mehl duf
geſchäften angetro

Preiſen an den

wuchs in d

Ritterling ,

1 Beſtimmen eingeſandt ,

gefunden .

Sorten gehören “

ls ſonſt ,

mAnfang Mai vor . Mittedes Monats
pholoma Candelleanum, lilablätt⸗

eßbare Art . Seine Hauptzeit
Er findet ſich geſellig in Gärten und

Suppen⸗ und Gemüſepilz ver⸗

Häufiger als ſonſt begegnete ich dem Mai⸗

wamm , Tricholoma gambosum . Dieſer ſtark nach

tende Pilz wurde auch erſtmalig in Produkten⸗

ffen und als „ Champignon “ zu hohen

Mann gebracht . Neben dieſem Ritterling
er erſten Hälfte des Mai noch der kurzſtielige

Tricholoma brevipes , auf Gartenland , ein

Pilz von geringem Speiſewert . Geſellig

hlam 11 . Mai den Frühlings - Rötling ,
Er iſt , wie ſchon ſein Mehlgeruch

Geſchmack andeuten , ebenfalls

ein Pilzgericht aus der großen

nte ich leider nicht ausführen , da

nicht ein einziger Pilz madenfrei war . Dieſer Rötling

wurde mir auch von anderen Gegenden Sachſens zum

ſo daß er wohl um die gleiche

ſen ſein muß . Von rotſporigen
cervinus gefunden , ebenfalls

Mitte Mai in dem ſchon

ing Psalliota ar -

Um dieſelbe Zeit

Er iſt als

ebenfalls eßbarer

fand ich in großer Za
Entoloma clypeatum .

und der angenehme

eßbar . Die Abſicht ,
Ernte herzuſtellen , kon

ifig gewe

de noch Pluteus

holt fand ich

Zeit recht här
Vertretern wur

eßbar . Wieder

erwähnten Schulgarten den Schaf - Egerl

vensis , aber jedesmal ganz vermadet .

zeigten ſich in mehreren Produktengeſchäften die erſten

Steinpilze . Doch ſie waren nicht aus der Umgebung

Dresdens . Dagegen fand ich den Birkenpilz Boletus

scaber in 3 ſchönen Vertretern in der Dresdner Heide .

Stellenweiſe machte ſich Phallus impudicus , die Stink⸗

morchel , ſchon bemerkbar . An ſandigen Heidewegen fand

ſich geſellig der walzenſäumige Wirrkopf Inocybe cristata ,

Scop , synonym lacera Karst . Im Kiefernwalde wurde

bereits der Pantherpilz , Amanita pantherina , an einer

Rüſter 2 große Exemplare von Schuppiger Schwarzfuß

Polyporus squamosus und in einem Hofe , zwiſchen

Steinen , der ſeltnere Lepiota erminea , Hermelin⸗Schirmpilz ,
Außerdem ſind noch der Schmetterlings - Dünger⸗

ling , Panaeolus papilionaceus , und der Nadel - Flämmling ,

Flammula spumosa , zu erwähnen . Das ergibt 19 eßbare

neben 7 ungenießbaren Arten .

A
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Der Fliegenpilz als Iuſektenvettilger .
on Dr . E. Wilbrand .

Ueber die Fliegenplage und ihre Bekämpfung iſt

viel geſchrieben und manches mehr oder minder gute

Präparat erprobt worden . Man kann wohl ſagen , daß

kein Mittel ſich beſonders bewährt hat . Praktiſch am

bedeutendſten iſt , wie Dr . E. Wilbrand ſchreibt ( „ Münch .

Med W. , 11 . 12 . 17 / das Verſtäuben von Inſekten⸗

pulver , obwohl dies hinſichtlich ſeiner Wirkung auf die

Atmungsorgane vielleicht nicht ohne Bedenken iſt . Als

weitere Nachteile des Inſektenpulvers kommt in Betracht ,



daß die Fliegen nur vorübergehend betäubt ſind , und

endlich , daß das Präparat unter Umſtänden nicht jederzeit

in genügender Menge zur Verfügung ſteht .

Ein ganz vorzügliches Fliegenvertilgungsmittel be⸗

ſitzen wir nun im Fliegenpilz . Er findet ſich faſt überall ,

beſonders in Nadelwäldern . Sein farbenprächtiges Aeu⸗

ßere kennzeichnet ihn von weitem . Wohl niemandem

dürfte er unbekannt ſein , weder Erwachſenen noch Kindern .

Ehe ſie leſen und ſchreiben können , ſehen die Kleinen

ihn ja bereits auf den bunten Bildern der Märchenbücher .
Der Fliegenſchwamm gilt als Muſterbeiſpiel für einen

Giftpilz .
Wie der Rame ſagt , wurde er offenbar von unſeren

Altvordern zur Vernichtung von Fliegen benutzt . Heute

iſt dies , ſoviel ich weiß , nur auf dem Lande im Kreiſe

Heydekrug in Oſtpreußen der Fall .
Im Gouvernement Minsk wird zur Ungezieferbe —

ſeitigung ausſchließlich der Fliegenſchwamm von der

eingeborenen weißruſſiſchen Bevölkerung benutzt . Sehr

bezeichnend iſt ſein polniſcher Name „ Mucha mora “ , auf

deutſch „Fliegenpeſt “ ( Mucha - Fliege , mor - Peſt ) .

Von den Eingeborenen auf dieſe Verwendungsart

des Pilzes aufmerkſam gemacht , habe ich ſofort in fliegen⸗

reichen Zimmern Verſuche angeſtellt . Der Erfolg war

ein ganz vorzüglicher . Bereits nach einer Stunde lagen

alle Fliegen tot oder ſterbend umher .

Das Ausſehen einer ſertiggeſtellten Lockſpeiſe iſt

nicht unappetitlich , auch iſt ſie geruchlos . Bei ihrer

Zubereitung verfährt man folgendermaßen : —
Man legt den Pilz , mit der Oberſeite des Hutes

nach unten , auf einem Stück Blech ins Feuer . Dort

wird er 2 bis 3 Minuten belaſſen , d . h. ſo lange , bis

genügend Saft ausgetreten iſt , deſſen Menge man durch

Bewegen des Stieles feſtſtellen kann . Nun nimmt man

den Pilz heraus , legt ihn auf eine flache kleine Schale ,

bricht den Stiel ab und beſtreut die Lamellenſeite mit

einer genügenden Menge Streuzucker , der ſich alsbald

in der giftigen Flüſſigkeit löſt . Hierauf wird der ſo ge⸗

fertigte Fangapparat an einem geeigneten Platz aufgeſtellt ,
und zwar ſo , daß etwaige Haustiere ihn nicht erreichen

können . Nach Genuß der giftigen Flüſſigkeit fliegen die

Inſekten nicht mehr weit . Sie kriechen lahm umher ,

taumeln , fallen auf den Rüchken , ſtrecken die Beine
durcheinander und ſuchen vergeblich das Gleichgewicht
wieder zu bekommen .

Zur Tötung des Ungeziefers in Küchen empfiehlt

ſich eine Zeit , in der nicht gekocht wird . Uebrigens be⸗

ſteht wegen der ſchnellen Giftwirkung keine Gefahr , daß

die erkrankten Fliegen ins Eſſen fallen , wenn man die

Lockſpeiſe einige Meter vom Kochherd entfernt aufſtellt .
Die Dauer der Fangmöglichkeit richtet ſich nach

dem Saftgehalt des Fliegenpilzes und iſt mit deſſen

Verdunſtung erſchöpft . Durch rechtzeitigen Zuſatz von

Waſſer kann man jedoch die Gebrauchsfähigkeit um

einige Tage verlängern . Junge Pilze ſind empfehlens⸗

werter als alte , da ſie mehr Saft enthalten .

Beachtenswert erſcheint mir noch , daß die Lockſpeiſe

auf einen möglichſt flachen Teller gelegt wird , da die

Fliegen alsdann den Köder beſſer annehmen .

Uebrigens zeigte ſich bei meinen Verſuchen , daß

unſer Pilz nicht nur Fliegen ſchnell abtötet , ſondern

Zur Rutzbarmachung der Pilze für die

Vollksernährung .
Die wichtigſte Aufgabe der volkstümlichen Pilzauf —

klärung iſt es , die Möglichkeit von Pilzvergiftungen zu

verhüten , oder doch auf das geringſte Maß herabzudrücken .

Dazu würde ſchon eine genaue Kenntnis der glücklicher⸗
weiſe nicht ſehr großen Zahl der Giftpilze ſehr weſentlich
beitragen . Unter dieſen nimmt der Knollenblätterſchwamm
eine beſondere Stellung ein , indem er ſowohl durch ſeine

verheerende Wirkung , wie durch die Häufigkeit ſeiner

Verwechslung mit anderen Pilzen als der gefährlichſte
Giftpilz überhaupt bezeichnet werden kann . Werden doch
nach vorſichtiger Schätzung 2 ; aller tötlich verlaufenden

Pilzvergiftungen auf dieſen Pilz zurückgeführt . Darum

iſt mit Recht von vielen Seiten darauf hingewieſen worden ,

daß ſchon mit der allgemein verbreiteten genauen Kennt —

nis dieſes Giftpilzes die größere Anzahl aller Vergiftungs —

fälle nach Pilzgenuß vermieden werden könnte und wie

wichtig iſt es , gerade dieſem Pilze den Krieg zu erklären .

Dieſe Erwägungen haben zur Herausgabe eines Merk —

blattes :

„ Der gefährlichſte und häufigſte Giftpilz

Deutſchlands und ſeine Doppelgänger “

geführt . Es wurde im Auftrage der Leiter der öffent —

lichen Pilzbeſtimmungsſtellen Sachſens , von den Herren
Oberlehrer Michael , Auerbach ; Oberlehrer Brückner ,

Chemnitz ; Oberlehrer Herrfurth , Stollberg und Oberlehrer
Herrmann , Dresden , in ſorgfältiger Weiſe bearbeitet und

bringt insbeſondere eine genaue Gegenüberſtellung aller

Unterſcheidungsmerkmale . Es iſt mit 7 guten Farben⸗
tafeln ausgeſtattet , die den gelblichen Knollenblätterpilz ,
den grünlichen Knollenblätterpilz , den Schaf - Egerling ,
den Perlſchwamm , den Scheidenſtreifling , den Königs⸗

fliegenpilz und den Pantherwulſtling darſtellen . Trotz

dieſer reichen Ausſtattung kann das Merkblatt zu einem

ſehr wohlfeilen Preiſe abgegeben werden und damit iſt
die Möglichkeit zu einer Maſſenverbreitung desſelben

gegeben . Der Preis beträgt für 1 Stück 0,30 Mk . ,
10 Stück 2 . 80 Mk. , 50 Stück 13 Mk. , 100 Stück

25 Muk. , alles zuzüglich Poſtgeld .
Es wird gebeten , zur weiteſten Verbreitung dieſes

Merlkblattes beizutragen .

Landesausſchuß zur Verbreitung volkstümlicher

Pilzkenntniſſe beim Landesverein Sächſiſcher

Heimatſchutz , Dresden⸗A . , Schießgaſſe 24 , II .

auch Kakerlaken .
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Neue Lehrkurſe 1918

über Sammeln und Verwertung der Pilze .

Rüdesheim a. Rh . Der Pilzreichtum unſerer

Wälder des Rheingaugebirges wird durch die Kriegsver⸗

hältniſſe mehr gewürdigt und nutzbar gemacht . Die ſeit⸗

her ſehr geringe Anzahl von Pilzfreunden und - Sammlern

iſt ſeit zwei Jahren im Steigen begriffen , wozu haupt⸗

ſächlich die Königl . Lehranſtalt für Weins , Obſt⸗ und

Gartenbau , Abteilung Pflanzenpathologiſche Verſuchs —⸗

ſtation zu Geiſenheim , durch Abhaltung von Pilzkurſen

beigetragen hat .

Im Auguſt und September 1916 ——17 wurden
4 Kurſe bei ſtarker Beteiligung , bis 80 Perſonen im

Kurſe , abgehalten . Der Kurs dauerte 4 Tage und um —

faßte folgendes Programm : 1. Tag , Einleitung in das

Leben und Weſen der Pilze ; 2 . Tag , die Chemie der

Pilze , Mignkroſkopieren und Lichtbildervorführungen ;
J . Tag , ganztägige Exkurſion : J . Tag , Zurichten der

Pilze , Koſtproben und Konſervieren .
Dieſe Kurſe waren , Dank ihres gut gemachten

Programmes und des begeiſterten wie tatkräftigen Lehr⸗

körpers , von hohen , praktiſchen und wiſſenſchaftlichen
Wert . Die Beteiligung der Lehrerſchaft , beſonders der

Volksſchulen aus engerer und ' weiterer Umgegend iſt

bemerkenswert ; manche lehrreiche und nutzbringende

Pilz⸗Schulwanderung war ſchon als Frucht der Veran⸗

ſtaltungen zu beobachten .
Die Leitung der Kurſe lag in Händen des bekannten

und geſchätzten Botanikers Herrn Prof . Dr . Lüſtner ;

während Herrn Gartenbauinſpektor Junge das Kapitel

Konſervierung , und Frau Brauch , Haushaltungslehrerin ,
den küchentechniſchen Teil übernahm .

Nach vorliegendem Programm der Anſtalt finden

auch in dieſem Jahre 2 Pilzkurſe ſtatt , und zwar in der

Zeit vom 29 . bis 31 . Augufſt und vom 5 . bis 7. Sept .

Die Teilnahme iſt jedermann geſtattet und koſtenlos .

Anmeldungen ſind zeitig genug unter Angabe des Vor⸗

und Zunamens , des Standes und der Staatsangehörigkeit

an die genannte Anſtalt zu richten .

FPilf- und KräuterAezerle. —. —

Pfannluchem aus Pilzmehl . Dieſe Omelette wird auf

eine ganz einfache Art hergeſtellt , ähnlich wie andere nsskertenß n
daß man anſtatt des Weizenmehle⸗ Pilzmehl verwendet , von dem

Weizenmehl nur ſoviel , daß das Pilzmehl ſich gut verbindet . Dieſe

Omelette iſt bei weitem nahrbafter und geſchmackvoller als die

gewöhnliche .

Vilze als Oelerſatz . Hum beliebten „Schleſiſchen Berings

ſalat “ 0 5 Hausfrauen zurzeit , dasShellert.
hier helfen die Pilze aus der Verlegenheit . Seit Jahren werden 15
meinem Haushalte zum Würzen und Fetten des Heringsſalates ie

in Eſſig eingelegten Pilze verwendet . Der ſchleimige und

Pilzeſſig fettet und macht auf dieſe Weiſe den Salat recht geſchmei 10
Das Einlegen der Pilze in Eſſig iſt ſehr einfach. Es rignen ſic
dazu am beſten die kleinſten , aber nicht nur Steinpilze , 0

Butter⸗ und Semmelpilze , Pſifferlinge und vor allem Grun

Nachdem man dieſe geputzt und gewaſchen, werden ſie mit 95
Waſſer , dem man ein wenig Eſſig und Salz hinzufügt, weich gel 915
kühlt ſie ab und legt ſie zum Abtropfen auf ein Sieb. Irpriß ben

kocht man mit Waſſer verdünnten Weineſſig mit Pfeffer⸗ 915
Riß i

körnern , Schalotten , Eſtragon , Muskatblüte , ein ganz klein 3 5
Ingwer , Lorbeerblatt , Salz , etwa 5 T10 Minuten , legt die 5 11
Gläſer oder Steinkruken und gießt den Eſſig darüber und verſchließ

mit Pergamentpapier . Nach einigen Cagen wird der Eſſig nochmals

aufgekocht und dann werden die ſo eingelegten Pilze in kühlen , luf⸗

tigen Käumen aufbewahrt . In Gläſern ſteriliſiert halten ſie ſich

jahrelang. Seidel , Lugknitz O. L .

Celtochte Kartoffelklöße mit Wildgemüſe . Sutaten :

5 Pfund Kartoffeln , etwas Kartoffelmehl , Ei , Salz , Gewürzkräuter

wie Schafgarbe , Sauerampfer , Gundermann . Die gekochten , geſchnit—
tenen und geriebenen Uartoffeln werden mit den feingewiegten Ge⸗

würzkräutern , einer feingeſchnittenen § wiebel , Salz , Ei und Kartoffel⸗

mehl , gut durchgearbeitet . Aus dem Teig formt man Ulöße , die

man in kochendes Salzwaſſer gibt und 10 Minuten im offenen Topfe

ziehen läßt . Biezu Wildſpinat oder Sauerkraut .

Löwenzahnſalbat . man nehme möglichſt junge Blätter

mit dem Blattſtiel ( denn dieſer iſt der Bauptträger des Aromas . )

Gründlichſtes Putzen und tadelloſes Waſchen des Salates iſt notwendig .

Nach dem Abtropfen , gibt man zu den Blättern Salz und Pfeffer
und übergießt ſie mit Oel ( oder Butter ) . HBierauf läßt man den

Salat eine knappe halbe Stunde ziehen , um ihn dann nach Belieben ,

mit Eſſig , Hitronenſaft , Weineſſig tiſchfertig zu machen . Der nach

dieſem Rezept bereitete Salat —iſt delikat !

Das Troclinert und Rufbenabren vor Sauer⸗

drripfer . Sauerampfer wird ſorgfältig verleſen . gründlich

gewaſchen , auf Siebe zum Abtropfen gelegt , und unter öfterem

Umwenden zum Trocknen an Luft und Sonne ausgebreitet . Nachdem

er ſo übertrocknet iſt , kommt er in die ſchwach erhitzte Ofenröhre

oder beſſer auf die Hürde und wird langſam gedörrt .

Pilz⸗Kalender .
—

Im Monat Juni⸗Juli vorkommende Pilze :

Eßbare .

Echter Gelbling Gehling ) , Pfifferling , Eierpilz

Cantharellus cibarius Fr , faſt überall , beſonders im Dickicht der

Nadelwaldungen , ſowie in Laubwaldungen ; Suppe , Gemüſe , trocknen

und einmachen .

Schter Reißker ( Wachholder - Milchling ) Röſtling , l . actaria

deliciosa L. , unter dichtem Nadelgebüſch , auf mooſigen feuchten Wieſen ,

auf mit Heidekraut und Wachholderbeerſträuchern beſtandenen freien

Waldhügeln ; Suppe , Gemüſe , Extrakt , Salat , einmachen .

Feldchampignon , beld⸗Egerling , Psalliota campestris Iu ,

auf mit Pferdedünger oder Jauche gedüngten Wieſen ; Suppe , Gemüſe ,

trocknen , einmachen .

Schaf⸗Ch ampignon , Psalliota arvensis Schaeff . , geſellig in

Nadel - und Laubwäldern , auf lockerem Bumus ; Suppe , Gemüſe ,

trocknen , einmachen .

Knoblauchpilz , Lauchſchwindling , Mouſſeron , Dürr⸗

behndel Marasmius alliatus Schaefl . auf Beideplätzen , an Wald —

rändern und alten Baumwurzeln , auf Bolzſchlägen ; Gewürgzpilz als

Fuſatz zum Braten , trocknen .

milder milchling , Lactaria mitissima FEr. , in Nadel - ⸗ und

Laubwäldern und in Gebüſchen ; Gemüſe , Ertrakt , einmachen , trocknen .

Lack⸗Bläuling , blauer , Agaricus Iaccata Scop . Lar . amesty -

stina , in feuchten Wäldern zwiſchen Moos und Gras ; Gemüſe , trocknen ,

jung eßbar .

Seidiger Scheidling , Volvaria bombicyna Quel . , an Weiden —

und Pappelſtämmen ; Gemüſe , trocknen .

Scheidenpilz , Amanitopsis vaginata Bull . , in wäldern , Wald —

ſümpfen und büſchen , Torfmooren , auf Grasheiden ; Gemüſe , trocknen .

Breitblättriger Rübling , Agaricus ( Collybia ) platy -

phyllus Bull . , am Grunde und in der Nähe alter Baumſtümpfe in

feuchten wäldern ; Gemüſe , einmachen .

Kahler Krempling , Paxillus involuius Batsch . , in Nadel⸗

und Laubwäldern, Gebüſchen , Gärten und Chauſſeeſtraßen ; Gemüſe ,

trocknen .

Blaßgrüner Täubling , Warziger - ⸗C . , Berren⸗C . , Kus -

sula virescens Schacff . , in Laub - oder Miſchwäldern , an Waldrändern ,

in Gebüſchen ; Gemüſe , trocknen , einmachen .

Mehlpilz , Pflaumenpilz , Moosling , Clitoplus prunulus ,

Scop , in Wäldern , auf Grasplätzen , Triften in Gebüſchen; Gemüſe ,

trocknen , einmachen .

Blaſiger Becheriing , Veziza vesiculosa Bull . , geſellig auf

Schutt⸗ , Dung⸗ , Hompoſthaufen und in Miſtbeeten ; Suppe , trocknen.

— —



Schter Tintenpilz , Coprinus atramentarius Bull . , Wieſen ,
Dünger⸗ und Schutthaufen , Gärten , an Baumſtrünken ; Gemüſe , trock⸗
nen , jung eßbar .

Flaſchen⸗Boviſt , Stachel⸗Stäubling , Lycoperdon gem -
matum Batsch : , Heide , in Wäldern , auf Triften , Grasplätzen und
Sandfeldern , truppweiſe ; Gemüſe , einmachen , jung eßbar , ſolange
Fleiſch weiß iſt .

FHimt⸗Köhrling , Suillus castaueus Bull . , in gemiſchten , ſowie
in Nadelwaldungen , vorzugsweiſe auf ſandigem Boden ; Suppe , Ge⸗
müſe , einmachen , trocknen .

Maronenpilz , Maronen - RKöhrling , Voöletus badius Fr . ,
in Nadel⸗ und Laubwäldern , ſowie auf Beiden ; Suppe , Gemüſe , ein⸗
machen , trocknen .

Schmerling , Schälpilz , Körniger Köhrling , Boletus

granulatus l . , truppweiſe in Nadel⸗ und Laubwäldern , auf Waldwegen
und Wieſen ; Gemüſe , trocknen .

Butterpilz , Butter⸗ - Röhrling , Ringpilz , Boletus luteus
1. , in ſandigen Nadelwäldern , Grasheiden ; Suppée , Gemüſe , einmachen ,
trocknen .

Birkenpilz , Birken⸗Köhrling , Kapuziner , noletus
scaber Bull . , in lichten Wäldern und Hainen , auf Beiden , an Moor —
rändern , im Graſe und Geſträuch ; Suppe , Gemüſe , einmachen , trocknen .

Pilz⸗Marnkt .
öchſtpreiſe für getroclinete PVilze wurden durch die

Landesſtelle für Obſt und Gemüſe feſtgeſetzt . Darnach beträgt der
Höchſtpreis für Steinpilze im beſten getrockneten Fuſtand beim Verkauf
durch den Sammler 2 . 50 Mk . für das Pfund , der Aufkäuferpreis
8 . 50 Mk . und der Großhändlerpreis 9 . 50 Mk . Für Pilze zweiter
Hüte ſtellt ſich der Preis auf 5, 6 und 2 mk . ; für gemiſchte Pilze ,
Rotkappen , Birkenpildze und Kuhpilze 5, a und 5 Mk. , für Pfefferling ,
2,50 , 5 und 5 . 50 Mk . ; für Gewürzpilze ( Semmelpilze , Schafeuter ,
Reizker uſw . ) 5, 5 . 50 und à k . Fum Ankauf von getrockneten
Pilzen , aus der Ernte Ils ſind nur die bevollmächtigten Aufkäufer ,
zum Abſatz nur die damit betrauten Großhändler befügt . Ueber den
Abſatz im Kleinhandel werden beſondere Beſtimmungen erlaſſen .

Münchent . Am Schwammerlmarkt ( Reichenbach⸗ und Frauen⸗
ſtraße ) waren außer den Huchtegerlingen , welche das Pfund zu
5, Mk. ( ) verkauft wurden , kein einziger Pilz — ein Curioſum für
München — zu entdecken , was auf die beängſtigende Trockenheit
zurückzuführen iſt . Walderdbeeren koſten Mark 2 . 20 —2. 50 das
Pfund . Wildgemüſe konnten wir keines entdecken ; wohl aber
verſchiedene Tee - und Kräuterpflanzen , beſonders Waldmeiſter
und Flieder .

Dinlielsbühl . Auf dem Schwammerlmarkte ſchwankte der
Preis für das Pfund Steinpilze zwiſchen 1 . 20 —1 . 20 Mk. , Maiblatteln
0 . 80 — 10 Mk. , Morcheln 1. 00 —1 . 60 Uik . , Champignon 1 . 50 —2 . 50 Mk .

Pilz⸗Funde .
Peziza perlats Fr , Wer kann mir Angaben über ſichere

Funde mit genauen ſelbſtfeſtgeſtellten mikroſkopiſchen Beſtimmungs⸗
arten ( Sporen u. ſ. w ) von Pezian perlata Fr . machend

Kallenbach , Waldmichelbach i. Gdenwald ( Beſſen ) .
Am 19, Mai fand ich in den Nönigshainer Bergen bei Görlitz

und am 20 . Mai in den Waldungen zwiſchen dem Waldhaus bei
Gersdorf und dem Steinbachtal bei Alt⸗Bernsdorf i. S. ( ſchleſiſch⸗
ſächſiſche Grenze ) ebenfalls meine erſten ſois er Birken⸗ ( NKapuziner ) ⸗
Pilze . Auch ich war über dieſen frühen Seitpunkt erfreut .

O . Polesny , Görlitz .

＋ ν Pilz⸗Vergiftungen .

Morchelvergiftung . Bezüglich der in Beft u erwähnten
Fülle von „ Morchelvergiftung “ möchte ich bemerken , daß es ſich hierbei
doch ſicher nur um „ Lorcheln “ ( Ilelvella - Arten ) drehen wird . Pilz⸗
kenner ſollten doch bei der Bezeichnung eine ſtrenge Unterſcheidung
zwiſchen „ Rorchel “ und „Lorchel “ einhalten . Außerdem dürfte es

doch in derartigen Vergiftungsfällen nicht ſchwer ſein , die genaue Art

und die näheren Umſtände der Vergiftung feſtzuſtellen . Die meiſten
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Leute halten ſich doch an die bekannteſten Arten , ſodaß dieſe doch
ſicher nach der Vergiftung nochmals an den gleichen Sammelorten
aufgetrieben und von einem Pilzkenner der betreffenden Gegend
ſicher beſtimmt und veröffentlicht werden können . Es wäre doch an
der Feit , einmal völlige Klarheit zu ſchaffen über die Vergiftungs⸗
möglichkeit durch Helvelta - Arten . Kallenbach , Waldmichelbach .

Aus dem Vereinsleben .

Wereint für PVilzkurtde Eaffel .

7. Sitzung am 15. April 1918 . Anweſend 1ꝛ Mitglieder . Der

Vorſitzende legt einige Speiſemorcheln ( Morchella esculenta ) vor , ſowie
Pilzkochbücher von E. Herrmann und von Gramberg , anſchließende
Ausſprache über zweckmäßiges Trocknen der Pilze . Aus Beft 9 des

„ Pilz⸗ und Uräuterfreundes “ wird Grambergs Aufſatz über richtige
Benennung von Unollenblätterpilzen verleſen , an die Verleſung ſchließt
eine eingehende Beſprechung . Hum Schluß wird noch die auf den

demnächſt anzuſetzenden Pilzwanderungen einzuführende Art des Sam⸗
melns im gegenſeitigen Meinungsaustauſche beſprochen .

ZBericht des PVilzausſchulſes des Humboldvereins
irt Jöbau .

Der Pilzausſchuß arbeitete im Sommer erſtmalig in unſerer
Stadt . Er wurde im Mai 191 begründet und ſtellte ſich die Aufgabe ,
Pilzkenntniſſe zu verbreiten und zur Sammeltätigkeit auzuregen . Ou
dieſem ZHwecke wurden veranſtaltet : . Ein Lichtbildervortrag
über die Pilze unſerer Heimat von Berrn Gberlehrer Verrmann⸗
Dresden . 2. Ein Pilzausflug unter der Führung desſelben Berrn .
3. Dauernde Pilzausſtellung in drei Schaufenſtern unſerer Stadt .

4. Gaben die Ausſchußmitglieder den Sammlern unentgeltlich Aus⸗

kunft über Pilze . Bei der langen Trockenheit des Sommers war⸗

es nicht leicht das Ausſtellungsmaterial aus den entfernten Wäldern
des Rotſteins , der Hönigshainer und Dehſaer Berge , ſowie vom

Kottmar herbeizuſchaffen . Trotzdem ſind wohl faſt alle Pilze der

Heimat gezeigt worden . Beſonder⸗ wertvoll war es , wenn unſere
guten Speiſepilze mit ihren verdächtigen und giftigen Doppelgängern
zu ſehen waren . So ſtand neben dem Steinpilz der Gallenröhrling
und der Satanspilz , neben dem Champignon der Knollenblätterpilz
und neben dem eßbaren Perlwulſtling der giftige Königsfliegenpilz .
Auch die verſchiedenen Boviſte , gute und ſchlechte Keizker , Schwefelkopf
und Stockſchwämmchen waren wiederholt nebeneinander zu ſehen . Aus

der Hahl der vor den Fenſtern ſtehenden Beſchauer zu ſchließen , haben
ſich dieſe kleinen Ausſtellungen großer Beliebtheit erfreut und ſind
jedenfalls ſehr belehrend und erregend geweſen . Auch von der Ein⸗

richtung der Pilzberatungsſtellen wurde viel Gebrauch gemacht.
Ini ganzen iſt in etwa 220 Fällen Auskunft über Pilze erteilt worden ,

und alle bei uns wachſenden Giftpilze wurden in den vorgelegten
Ernten wiederholt feſtgeſtellt . Nicht weniger als zehnmal war
auch der Knollenblätterpilz mit geſammelt worden ; in einem
Korbe fanden ſich ſogar 18 Stück dieſes furchtbarſten aller

Giftpilze . Daß der Pilzausſchuß durch ſeine Arbeit nicht nur be⸗
lehrend gewirkt , ſondern ſicher auch Unglück verhütet hat , liegt ſomit
klar auf der Hand . Die Mitglieder glauben , ihre Aufgabe in der rechten
Weiſe gelöſt zu haben und ſind bereit , ihre Tätigkeit nächſten Sommer
wieder aufzunehmen . Vielleicht wird man dann auch die auf dem

Wochenmarkte zum Verkauf ausgelegten Pilze einer Kontrolle unterziehen .
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An mnſere Leſev !

Dieſer Nummer ſollte urſprünglich Titel und In⸗
haltsverzeichnis des 1. Jahrgang vom Pilz⸗ und

Kräuterfreund beigelegt werden . Infolge ungenü⸗
gender Papierzuweiſung wäre uns dies nur unter

Kürzung des Textes um mindeſtens 4 Seiten

möglich geweſen . Eine Maßnahme zu der ſich die

Schriftleitung — des Einverſtändniſſes der ſehr
verehrten Leſer gewiß — nicht entſchließen konnte .

Wir hoffen , daß die fehlende Papiermenge baldigſt
angewieſen wird und werden dann das Inhalts⸗
verzeichnis der Nr . 1 oder 2 beifügen .

Ergebenſt : Die Schriftleitung des P . u . K .
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wächſt vielſach die Winterkreſſe oder das gemeine
Barbarakraut . Die fetten , ſaftigen Blätter geben

einen wohlſchmeckenden , kräftigen Salat oder eine wert⸗
volle Zutat zum Wildgemüſe . In Frankreich und Eng⸗

land baut man dieſe Pflanze ſogar zu dieſem Zwecke

an . An Feldrändern und auch auf Aeckern begegnet

man den ſchönen Roſetten des Wegerichs . Die Blätter

ſind ein wertvoller Zuſatz zu den grünen Gemüſen . Sie

zeichnen ſich durch einen hohen Gehalt an Nährſalzen

aus . Die Samen ſind als Bogelfutter gewürdigt , aber

viel zu wenig für die Oelgewinnung ausgenützt . Als

Unkraut läſtig , als Schmuck der Getreidefelder von un —

vergleichlicher Pracht , iſt der Feldmohn . Aus prak⸗

tiſchen Gründen muß man ihn aber ebenfalls bekämpfen .

Wenn im Frühjahr die Blattroſetten genügend entwickelt

ſind , benützt man ſie als Miſchung unter das Wildgemüſe .

In Frankreich bringt man die Blätter ſogar als Salat —

kräuter auf den Markt . Seit etwa 100 Jahren iſt das

Knopfkraut ( Galinsoga parviilora ) auf ſandigem Acker⸗

und Gartenland ein läſtiges Unkraut geworden . Dennoch

iſt es nicht nötig , dasſelbe auf den Kompoſthaufen zu

werfen . Sein maſſenhaftes Auftreten verlohnt das Ein⸗

ſammeln als Spinaterſatz . Ich habe es in dieſer Zube —

reitung ganz ſchmackhaft gefunden und auch in größerer

Menge an eine Volksküche abgegeben . Wenn der

Frühling eine Zeitlang durchs Land gezogen iſt , kommt

eine ganze Anzahl andrer Unkräuter zur Entwicklung .

Auf Neckern und Gartenbeeten wird da der kriechende

Hahnenfuß mit ſeinen niederliegenden Ranken ein

gar läſtiges Unkraut , das ſich durch ſeine Ausläufer

ſtark vermehrt und nur ſchwer beſeitigen läßt . Wenn

auch ſein Berwandter , der ſcharfe Hahnenfuß , zu den

ſchädlichen Pflanzen gerechnet wird , ſo kann man doch

den kriechenden unbedenklich als Spinaterſatz verwenden .

Iſt er doch durch ſeine breiteren , dunkleren Blätter und

die zahlreichen Ausläufer genügend kenntlich gemacht .

Daß er völlig unſchädlich und ſogar ſchmackhaft iſt , kann

ich aus eigener Erfahrung beſtätigen . Ueberaus leicht

pflanzt ſich durch die zahlreichen Samen das Hirten⸗

täſchel fort . Es iſt ein überall auf Aeckern verbreitetes

Unkraut. Die Blätter eignen ſich als Zuſatz zum Wild⸗

gemüſe . Schwer zu bekämpfen und in ganz Europa

anzutreffen iſt die Felddiſtel . Um ſie vom Acker zu

entfernen , muß man ſie ſchon ausſtechen . Für ſie gibt

es eine beſſere Berwendung als den Kompoſthaufen .

Die jungen Triebe und Blätter liefern einen ſchmackhaften

Salat oder auch Gemüſe . An gleichem Orte findet man

die ſo überaus ähnlichen Unkräuter Hederich und

Ackerſenf . Den erſten erkennt man an der gegliederten

Schote , den ſchwefelgelben oder weißen Blüten und dem

anliegenden Kelch , während der Ackerſenf ungegliederte

Schoten , goldgelbe Blüten und einen abſtehenden Blüten⸗

kelch hat . Beide liefern in ihren Blättern ein kräftig
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ſchmeckendes Gemüſe , das ſowohl allein als auch in eine Geſchmacksprobe eine genügende Säureverminderung
Miſchung zubereitet werden kann . Durch üppigen Wuchs ergibt ; bei der Gelegenheit ſei noch darauf hingewieſen ,
zeichnen ſich auf dem Acher die Vertreter der Gattung daß man eine Verminderung der Fruchtſäuren erzielt ,
Gänſediſtel ( Sonchus ) aus . Dieſe Pflanzen ſind reich[ wenn man ſie zugleich mit Zucker einkocht , man ſpart

an 9 und

i an Nährſalzen . Am 80 alſo gegenüber dem nachträglichen Süßen an Zucker .

iſt
die Ackergänſe iſtel . a ſie den Kulturpflan en ifnli

; fich in

1 dem Acker 1 Garten nur nachteilig iſt iſt Gutact Babln Ju ln Shenten h S
es beſſer , ſie in die Küche als auf den Kompoſthaufen

Rhabarber in ihren Ge5 75 007lſäure beträchtlich
wandern zu laſſen . Faſt noch maſſenhafter wuchern auf unterſcheiden Der Gehalt 8 dief 25 15 in den Blatt⸗

Feldern und in Gärten die Melden . Gewöhnlich ver —
ſtielen ſei gerin und unb 90 Kli

5

. beſonders ſei

ſteht man darunter auch zugleich die Gattung Gänſefuß
vor der 1

ng d B 15
Form einer

Chenopodium) . Dieſe Unkräuter treten bisweilen ſo
Miſck „ „ ine Der

8 fohlen
üippig auf , daß ſie den angebauten Pflanzen Licht und wennman ſte inatdewarnt, 5

den
Nahrung wegnehmen und ſie faſt erſticken . Sie geben

Genuß ab ukoche
55 1110

5 aſſer genießen

daher überaus reiche Ernten . Da ſie bei ihrer natürlichen
f lafen W 85 5 Hock 3 etwas

Verwandtſchaft mit dem Spinat auch an Speiſewert Kulk 11 165 A thel 15 18 5
1 uſetzen , um

dieſer Kulturpflanze ebenbürtig ſind , ſo ſind ſie als die lösliche Oralfchue i Niis 150145 518 unlösliche
Spinaterſatz ein wertvolles Wildgemüſe . Bei der Zube⸗ Kal ülnverb 5 üb 120 115 hſſ
reitung dieſer Wildgewächſe beachte man , daß ſie in Wange

3 uͤberzuführen .

2

Miſchung immer am ſchmackhafteſten ſind . Gewürz⸗ Danach iſt alſo vor einer Verwendung von Rha⸗
kräuter wie Kerbel , Peterſilie oder Sellerie ſind als Zu⸗barberblättern als Spinatgericht zu warnen . Andererſeits
taten zu empfehlen .

aber werden wir die als bekanntes Kompott zubereitetenStengel — zumal nach vorherigem Abbrühen mi heißemWaſſer und Weggießen dieſer erſten Brühe ! — ohneirgendwelche Beſchwerden getroſt als ein wohlſchmeckendes ,bekömmliches, und im heißen Sommer als ein angenehmkühlendes Tiſchgericht genießen dürfen .

Iſt der Rhabarber giftigꝰ
Von Rektor L. Hinterthür , Schwanebeck .

L

LEBei den hohen Preiſen und geringen Erträgen anſchnittfähigem Gemüſe ſieht ſich mancher nach einem brauch —baren Erſatz um . Melde , Gierſch , Ampfer undandere Wildflanzen bieten da einen guten und billigenSpinaterſatz . Auch die R habarberblät ter ſind viel⸗
E55

wie Spinat verwendet

80 dabei ſind wiederholtErfahrungen gemacht , die die ; rage aufwerfen laſſen , ob ür und wieder , d
i i

nicht alle verö entlichen

der Genuß dieſer Blätter ſchädlich iſt . Es Aöben Inzwiſchen iſt eine Bekannimachung170Staats⸗
wurde gemeldet , daß Leute , beſonders Kinder , nach dem miniſteriums des Innern , der Kirchen und Schulen und

Genuß des Rhabarbers erkrankt ſeien. Durchfall, Leib⸗
der Krieges erſchienen (J. Februar 1918 ) , die die ganze

chmerzen, Erbrechen , auch Gelenkſchmerzen in Armen
wichtige Sache in geordnete Bahnen regelt . Ein Prak⸗

und Beinen ſtellten ſich ein . In Düſſeldorf erkrankte titer , Herr Dekonomierat Alefeld in Unterfranken , geht

ein aus 9 Köpfen beſtehende Familie an Vergiftungs⸗ in einer Zuſchrift an uns von der Anſicht aus , daß es

erſcheinungen nach einer Spinatmahlzeit aus Rhabarber⸗ am beſten iſt , wenn nur einige wenige junge Leute auf

blättern . Ein Kind iſt bereits geſtorben , ein zweites einem Gut zuſfammenarbeiten . Seine Stellungnahme
ſchwebt in Lebensgefahr. Auch von der Familie eines

zu den jungen Leuten iſt eine beachtenswerte und für die

hieſigen Arztes wurde mir kürzlich ein ähnlicher Erkran⸗
Arbeitgeber zum Nachdenken Anlaß bietend , wes halb wir

kungsfall (Durchfall, Erbrechen ꝛc. ) gemeldet , der auf ſie hier wiedergeben wollen Er ſchreibt u. a . .

Rhabarbergemüſe zurückzuführen iſt .
0

4 733
ufna i

ili

and⸗

Der Rhabarber gehört bekanntlich in die Familie
0 wi W ſeen Gehnlt e

der Sauerampfergewächſe und enthält wie dieſe oral⸗ mit den jungen Leuten haben . Sie bringen den beſten

[ aure Salze , die hunden Giften gehören . Die Angaben
Willen mit ; aber man darf nichts Unmögliches von ihnen

ſchwanken zwiſchen 3bis etwa 8 ; genaue Feſtſtellungen verlangen , und die zugewieſene Arbeit muß den körper⸗

ſind aunmöglich, weil der Gehalt Bit, Oralſäure rieſig lichen Fähigkeiten angepaßt ſein . Ordnung und Arbeits⸗

ſchwankt , je nach Art , Bodenlage, Witterung uſw.
zeit milſſen eingehalten doch dürfen die Jünglinge auf

Von chemiſcher Seite wird darauf hingewieſen , daß keinen Fall als gewöhnliche Arbeiter behandelt werden ,

wir in der Schlämmkreide (kohlenſaurerKalk ) ein gutes ſondern im beiderſeitigen Intereſſe mehr als landw . Lehr⸗

Mittel zur Säure haben , womit alle jene Schädigungen linge . Man heißt ſie nicht nur eine Arbeit tun , ſondern
behoben werden . Dieſe wird der Maſſe während des [ man beſpricht mit ihnen auch den Zweck der Arbeit , bringt

Kochens tee⸗ oder eßlöffelweiſe ſo lange zugeſetzt , bis ihnen dadurch Verſtändnis und Einſicht in landw . Ange⸗



legenheiten bei , die manchem ſpäter in Amt und Würden

ſtehenden , recht zuſtatten kommen werden und damit auch
dem Volkswohl bei der großen Wichtigkeit , welche fernerhin
der Landwirtſchaft für das deutſche Volk zukommt .

Bei entſprechender Leiſtung der Aushilfe geize man nicht

mit der Entlohnung , und es wird für manchen ſtrebſamen
Jüngling ein frohes Gefühl ſein , aus eigener Kraft ſein
Brot zu verdienen und noch etwas Baares dazu . Und

manchem Vater wird es in dieſen teuren Zeiten recht
zuſtatten kommen , wenn ſein Sohn einige Monate des

Jahres aus dem elterlichen Brot iſt . Nehmen wir noch
die körperliche Ertüchtigung und Erfriſchung hinzu , welche
der Jüngling durch den Aufenthalt in Gottes freier Natur

erringt , ſo wird bei richtiger Handhabung die Schülerhilfe
in der Landwirtſchaft Teilen von Nutzen ſein , wie es recht iſt .

Vermiſchte Nachrichten . =

Deutſche , ſammelt Brenneſſeln ! !

Fur Verſorgung des Beeres mit Unterkleidung und ähnlichen

Ausrüſtungsſtücken muß die Gewinnung der Brenneſſel zur Erzeugung
von Neſſelfaſer in größtem Maßſtabe erfolgen .

neſſeln werden der Faſergewinnung dadurch entzogen , daß ſie in der

Heuernte mit abgemäht werden . Wird die Neſſel mit abgemäht und

gelangt ſie unter das Beu , ſo iſt ſie für die Faſergewinnung verloren .

Für Futterzwecke wird aber dadurch nicht viel gewonnen , denn nach
genauen Beobachtungen frißt das Vieh die Brenneſſel - Stengel ,
welche ſich unter dem Beu befinden , nur ungern , während es die
Blätter bevorzugt . Andererſeits enthalten gerade die Stengel die
wertvolle Spinnfaſer . — Daher empfiehlt es ſich für jeden Sammler ,
Landwirt , Vauern uſw , die Brenneſſel für ſich zu ernten . In dieſem
Falle behält der Landwirt die Blätter als wertvolles Viehfutter und
bekommt für 100 Kilo völlig trockener und entblätterter Stengel von
der Neſſel⸗Anbäu⸗Geſellſchaft in Berlin , einen Preis von 28 Mark .
Außerdem leiſtet er dem Vaterlande einen großen Dienſt , indem er

dem Heere die Neſſelfaſer zuführt . “ Es iſt auch nicht ſchwierig ,
die Brenneſſel für ſich zu ernten , denn ſie wächſt im allgemeinen in
geſchloſſenen Beſtänden , an Gräben und Bachrändern , zum kleinen
Teil auch auf den Wieſen ſelbſt . Die Erntezeit für die Brenneſſel
iſt etwa Anfang Juli vor der Samenreife der Neſſel . Die Veſſel iſt
dann erſt richtig für die Faſergewinnung entwickelt . Die , überall

zahlreich eingerichteten Sammel - und Abnahmeſtellen nehmen , wie

wir hören , alle verfügbaren Mengen ab und bezahlen ſie . Alle geern⸗

teten Neſſelſtengel ſind beſchlagnahmt und ihre Verfütterung iſt vom

Generalkommando verboten . — Alle Kreiſe , die ſich dem vaterländiſchen

Werke widmen wollen , werden ſicherlich die vorſtehenden Geſichtspunkte

beachten und jeder auch ſeinen Ceil dazu beitragen , daß ein wirklich
gutes Ergebnis erzielt wird und dadurch die Pläne unſerer Feinde

zuſchanden werden .

Höchſtpreiſe . Für Bayern wurde von der Landesſtelle der —

Preis für Erdbeeren pro Sentner1 . Wahl 68 50 —80 Mk. , 2. Wahl

38 . 50 50 Mk. ; Walderdbeeren 986. 50 —10 Mk. feſtgelegt .

Mollieribrot . Der Landesinſpektor für Milchwirtſchaft wies
in einer Verſammlung des Milchwirtſchaftlichen Vereins im Allgäu
Hoſtproben von Molkenbrot vor . Durch Verwendung ſüßer Molken

( Aäswaſſer ) zur Ceigbereitung erhält ein Pfund Brot etwa 9 Gramm

und 2 Gramm Nährſalz mehr als
mit Waſſer bereitetes Brot Ohgleich dieſe geringen Mengen im

Geſchmack wenig hervortreten , erhöhen ſie den Nährwert , die Ausbeute
und Haltbarkeit und gewähren eine nützliche Verwertung des ſonſt

faſt überall , wo man es nicht an Schweine verfüttern kann , wegge⸗

goſſenen Käſewaſſers . Wegen ihres bohen Waſſergehaltes und der

raſchen Säuerung eignen ſich Molken nicht zum Verſand , und das
Eintrocknen wäre viel zu teuer . Wo Uäſereien ſind , ſollte man ſich

Milchzucker 5 Gramm Eiweiß

dieſen Ernährungsvorteil zunutze machen .

Ein billiges Nabrungsmittel . In ſeiner kleinen
Schrift : „ Wie ernähren wir uns und unſere Kinder in dieſer Uriegs⸗

zeit “ macht Sanitätsrat Dr . Bonne auf den Klee als ein wert⸗

volles Gemüſe aufmerkſam . Kleeheu iſt ähnlich zuſammen⸗

A wie das Getreide und beſonders reich an Nährſalzen

Der Geſehmack iſt etwas kräftiger als

—einſchließlich der dünnen
nicht lange kochen laſſen ,

Kalk und Phosphorſäure ) .
Man pflückt den Uleeder des Spinats .

tengel —vor der Blüte , darf ihn aber

3 „
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Die meiſten Bren -

Ueſſel dämpfen ,

da er ſonſt zu ſchleimig wird . Ich habe die verſchiedenſten Kleeſorten
( Not⸗ Weißklee - und Steinklee ) verſucht und alle gleich wohlſchmek —
kend gefunden . Hu warnen iſt nur vor dem Sauerklee , der reich
an giftiger Gralſäure iſt . W. Siegert .

Heidelbeerernte 1918 . Aus dem baperiſchen Wald wird
uns geſchrieben : Die Beidelbeerſträucher blühen prächtig und ſehr
reich , und da nunmehr auch Nachtfröſte nicht mehr zu befürchten ſind ,
hat man heuer vorausſichtlich mit einer ſehr guten Beidelbeer⸗
ernte in faſt allen bayriſchen Bezirken zu rechnen . Die Heidelbeer —
ernte iſt die geeignetſte Beere zur Wintereindeckung für den

Haushalt .
Das Seeren und Pilzeſammeln ini den Vots⸗

damer Jorſten iſt durch Berordnung der Forſtabteilung der
Königlichen Regierung in Potsdam neu geregelt worden . Danach
darf der große Mangel an land - und forſtwirtſchaftlichen Arbeits⸗
kräften unter keinen Umſtänden durch das Sammeln von Beeren und
Pilzen verſchärft werden . Das Sammeln muß in der Bauptſache
von UMindern , ſolchen Jugendlichen und Erwachſenen beſorgt werden ,
die zu land - und forſtwirtſchaftlichen Arbeiten nicht fähig ſind oder

dafür ihren ganzen Verhältniſſen nach nicht in Betracht kommen .

Nach Fahlung der Gebühr von 5 Pfg . erhält jeder von der Ober —

förſterei durch die feſtgeſtellte Liſte zugelaſſene Sammler eine mit

ſeiner Liſtenuummer und dem Gemeindeſiegel verſehene und den

Sammelbezirk Ausweiskarte , weiche er beim Sammeln bei ſich zu
führen hat .

Ndlerfarite als Schweirtefutter .
land trockene , ſandige Wälder und Beiden oft in weiten Strecken

überziehenden Adlerfarn , ( ' reridium acſuilinum ) kann man entweder
die Wurzeln vor dem Austreiben der jungen Wedel verwenden und

dieſe dann möglichſt friſch in der Erhaltungsration an Läufer - und

Fuchtſchweine , ſowie an Sauen , während der erſten Hälfte der Crächtigkeit
verfüttern oder auch als ſtärkemehl - und eiweißhaltiges Beifutter in der

Maſt verabreichen oder regelmäßig die jungen , immer wieder nach —
treibenden Wedel abpflücken , mit geringem Waſſerzuſatz in einem

mit dem Stampfer zerkleinern und anderem Futter
beimiſchen . Die preußiſche Staatsforſtverwaltung har ſich bereit erklärt ,
das Graben der Wurzeln im weiteſten Umfange zu geſtatten .

Einne deutſche Barometerpflanze . Die Wetterdiſtel
oder Eberwurz , eine Pflanze der Gattung Carlina , die im nördlichen
und weſtlichen Deutſchland verhältnismäßig ſelten , häufiger dagegen
in Mitteldentſchland und Süddeutſchland , beſonders häufig in den

bayeriſchen Alpen wächſt , wird von den Bergſteigern und Wanderern wie

auch von den Landwirten auch als Wetterroſe oder Wetterprophet
bezeichnet , und damit hat es , wie die „ Naturwiſſenſchaften “ mitteilen ,

folgende Bewandtnis : Wenn man ſich über das bevorſtehende Wetter

unterrichten will , ſo braucht man nur die großen , dem Wurzelſtock
unmittelbar aufſitzenden Blätter , die ſtrohgelben Blüten der Eberwurz
genauer anzuſehen . Strecken ſich beſonders die ſilberfarbigen , länglich⸗
lanzettlichen Hüllſchuppen der ſtempelloſen Eberwurzblüte wagerecht
aus , ſo gibt es nach den vielen Erfahrungen , die man in dieſer
Hinſicht gemacht hat , am nächſten Cage ſchönes Wetter mit meiſt
blauem Himmel . Wenn jedoch die Eberwurz ihre Blütenſchuppen
zuſammenzieht und dieſe gleich einem Dache die Blüte bedecken , ſo
gibt es Kegen . Die hreite , wollige , 6 —e eém große Blüte muß ſich
beſonders im Gebirge beim Anzuge eines Unwetters zeitig ſchützen ,
weil ſonſt die zahlreichen , ſehr dichtſtehenden wolligen öhrenblüten
nur ſehr ſchwer trocknen würden und unter Umſtänden leicht faulen .
Das Dach auf den glatten Schuppen läßt den Begen ſchnell abfließen ,
und kein einziges Tröpfchen kann ſo in die Blüten eindringen .

Sammelt Linidenblüten ! Unſere Linden blühen von
Mitte Juni bis Mitte Juli . Ihre Blüten werden notwendig für
unſere Lazarette , Krankenhäuſer und in der Apotheke gebraucht . Aber
auch für den Baushalt liefern ſie einen ſchmackhaften , bekömmlichen
Tee , ſei es , daß ſie für ſich allein verwendet werden , ſei es , als
Huſatz zum deutſchen Tee , der beſonders aus Brombeer - Bimbeer —
und Erdbeerblättern beſteht . Bei dieſer Bedeutung der Lindenblüten
beſonders in der jetzigen Seit , iſt es eine vaterländiſche Pflicht , die
Lindenblüten der Nutzung zuzuführen . Sind die Blüten in voller
Entwickelung , ſo werden die ganzen Blütenſtände , einſchließlich des
gelbgrünen Bochblattes geſammelt und dann auf lüftigen Dachböden
oder bei mäßiger künſtlicher Wärme enicht über 55 Grad C ) ge —
trocknet . Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß vom Beſitzer der Bäume die
Erlaubnis zum Sammeln eingeholt wird und daß die Bäume in
keiner Weiſe beſchädigt werden ; beſonders iſt Anleitung und Aufſicht
notwendig , wenn Kinder zum Sammeln verwendet werden . Eine
Schädigung der Bienentracht iſt nicht zu befürchten , da nur ein ver⸗
ſchwindend kleiner Teil der vorhandenen Blüten geſammelt werden
kann . Schon für den eigenen Bedarf iſt das Sammeln lohnend —
Von größter Bedeutung iſt es aber auch , daß der allgemeine , große
Bedarf an Lindenblüten gedeckt und die Apotheken und Groß⸗

Von dem in Deutſch —
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kräuterhandiungen damit verſorgt werden . Es empfiehlt ſich, alles

Einſchlägige , beſonders Preiſe uſw . vorher mit dem Abnehmer zu
vereinbaren . Wer nicht des Geldes wegen ſammeln will , wende die

ſorgfältig getrockneten Blüten wohltätigen Hwecken ( Lazaretten , Kran⸗

kenhäuſern , dem Roten Kreuz uſw. ) ] zu .

Pflanzen⸗Monats⸗Kalender.

Im Monat Juni und Juli

vorkommende Pflanzen und Kräuter .

Fu Gemüſe und Salat : Ackerſenf , Beinwell , Ferkelkraut , zu⸗
rückgebogene , weiße und rote Fetthenne , Gänſefingerkraut ,
Gänſediſtel , Glockenblume , Bederich , Bellerkraut , Unopfkraut ,
Malven , Männertreu , Melden , Rainkohl , Fichorie .

Fu Tee : Doſten , Hollunder , Kamille , Lindenblüten , Minze , Salbei ,
Schafgarbe , Thymian .

Fu Gewürzen : Dill , Unoblauchhederich , Thymian , Knabenkraut

( Sago ) , Erdbeeren .

Fu Arzunei : Baldrian , Doſten , Eibiſch , Faulbaum , Hopfen , Bollunder ,
Buflattich , Linde , Klatſchmohn , Königskerze , Roſe , Schachtelhalm ,
Salbei , Schafgarbe , Stiefmütterchen , Thymian , Renntierflechte .
Laubfutter , Streu .

Helfer⸗ und Sammeldienſt der Jugend .

Hilfeleiſtung beim Hacken und Behäufen der ( ecartoffeln , beim
Jäten , Hacken , Säen , Pflanzen , bei der HBeuernte und beim
Ernten in Hemüſe - und Gbſtgärten . Berſtellung von Laub⸗
futter ( wenn erforderlich ) . Sammeln der Wildbeeren . Sammeln
von Teekräutern . Sammeln von Arzneipflanzen . Weinberg :
Erſtes Aufbinden der grünen Triebe . Heerwürmer mit Fängel⸗
chen in Geſcheinen zerdrücken und Geſcheine ausbürſten , Beben
mit Kupfervitriolkalkbrühe ſpritzen und mit Schwefelpulver
beſtäuben . — Unkraut jäten . Wenn erforderlich , Streugewinnung
wie im Mai . 0
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Vůcherſehau .

E. Gramberg , Wildgemüle . Wilöfriichte . Wildtee . ⸗
1 ze Seiten mit 2à Feichnungen . Preis ungebunden : Mk . 1. 50. 1016 .

Quelle und Meper , Leipzig .
Ein Werkchen — in Ausſtattung , wie im Inhalt —, gleich

vorzüglich und empfehlenswert . Was ſchon an des bekannten Ver⸗
faſſers Pilzwerk ( Pilze der Beimat ) ſo angenehm berührte , zeichnet
auch dieſe Arbeit aus , eine durchaus ſelbſtſtändige , nur auf ſelbſter⸗
worbenen Uenntniſſen beruhende Darſtellung . Wir verweiſen z.
nur auf die Ausführungen über „ Deutſche Tee⸗Miſchungen “ , Aus

dieſem Grunde werden auch alte und erfahrene „ Notgemüſe “ Verwerter
das Büchlein mit Nutzen leſen , dem Laien und Anfänger iſt es un “

eingeſchränkt zu empfehlen . Neben dem Berrmann ' ſchen und dem
Büchlein der Ulein⸗Ulfert iſt uns kein gleich Gutes unter die Kriti

gekommen . Die Abbildungen ſind recht vorzüglich , aber leider ſchereffWer die Unbeholfenheit der Laien kennt , wird dies in deren Intereſſe
ſehr bedauern ; wäre es dem beſtbekannten Verlage nicht möglich die nächſte
Ausgabe mit farbiger Tafel herauszubringend Das Bändchen iſt in
5 große Gruppen eingeteilt : Wildgemüſe — Wildfrüchte — Wildtee;
jede mit Untergruppen 33 2 Wildgemüſeſuppen — Wild⸗Spinat
Wild⸗Salat , Würzpflanzen u. ſ. f. Neben den trefflichen Pflanzenbe⸗
ſchreibungen , ſind es , die jeder Abteilung ſelbſtſtändig beigegebenen
Kochvorſchriften die , wie ſchon oben erwähnt , durch ihre eigenerprobten ,
neuen Rezepte auffallen und das Büchlein ſo wertvoll geſtalten . Wir
können es zur Anſchaffung nur empfehlen .

Beiefkaſten .

Herr Oberlehrer Herrmann , Dresden teilt uns bezugnehmend
auf unſere letzte Briefkaſtennotiz mit , daß in Sachſen allgemein der
Schopftintling , Coprinus porcellanus als Spar gelpilz bezeichnet wird .

Ad . kKniemoſer , Deggendorf : Nein , ſo erzielen ſie kein günſtiges

bei ganz trockenem Wetter vorgenommen werden ; am beſten im Crocken⸗
ofen ; für das Kilogramm 4 —7 Mk .

Herrn U. B. , Berlin . Sie ſind im Irrtum , gerade durch
zu langes Hochen der Wildgemüſe werden dieſelben bitter .

Vorzugsangehot für die Bezieher des P. u. K.

Das beſte

Pilzbeſtimmungsbuch für alle

Pilzksreper Deutſechlands
aus der Feder Pfarrer A . Rickens Deutſch⸗
lands tüchtigſten Mykologen — iſt erſchienen . Den

Leſern des Pilz⸗ und Kräuterfreundes liefern wir

dieſes Werk zum Vorzugspreis von 5 . 50 Mk . bei

Beſtellung bis zum 15 . Auguſt .

Iüddantbldbntntnnnnnndnngunntsdgmdbtdsstdtsduntunnnsntsdadddgnnntdnsnnntnagtanmmndnnnntnusddnnnt

Pihze, Wildgemüſe und Heilpflanzen
finden in jetziger Zeit immer mehr die ihnen zu⸗
kommende Beachtung . Die wiſſenſchaftliche und

Beſchäftigung mit dieſen Gebieten anzuregen , Freude
und Verſtändnis an unſerer Natur zu wecken , iſt
das ſchöne Ziel der illuſtrierten Monatsſchrift des

„ Pilz⸗ und räuterfreund . “ “
Halbjährlich nur Mli . 3 . 50 , Probenummer gratis .

Verlag A. Henning, Nürnberg, Tucherſtr . 20.
nnnnnslnmlngunmnſͤenntanittnnnnnatuuntadtbe

SEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
vorzügli ‚10 Pfund un , Waldmeiſter

aus beſter Gebiegslage gibt ab . — Angebote mit

5 Preis erbittet

1 Fr . Körgelein , Nürnberg⸗ - Gartenſtadt .
EnuuIInIIIAIAIIIuĨIll᷑l̃ - νονννεννανεον

Die Küche der

Wild⸗Gewüchſe.
Eine Anleitung zur vielſei⸗
tigen Verwendung im Haus⸗
halte von Käte Schinidt
Haushaltungslehrerin ,
und Errril Perrnicriri .
Oberlehrer in Dresden .

Preis 60 Pfg .
bei portofreier Suſendung

Das verbreitetſte Wert über Pilze iſt

e, Michael ,
Führer für

Pilzfreunde
mit naturwahren . ſarbigen Abbildungen .

Buchausgabe A: 3 Bände , 15 :

10,½5 em , mit 345 Pilzgruppen
664 eßbare ) . Jeder Band

einzeln käuflich für . . 8 Mk .

Volksausgabe S : 40 wichtige
Gruppen und ausführlicher

Umhinnuntenlintsountnmanennunnnklun
flldunmnnmastosdüusktosdakttodtaüksttttkkttttttttttgtkkttgtttistttttttttdttmäkittttttttttttttttttgsütgifüttspnntnuutunnes

düſtch
S „ 50 Nik .

Tafelausgabe A: 8 Cafeln mit 26

DBuchbandlung Pilzgruppen u. Textheft 15 Mk .
1 Tafelausgabe D : 2 Tafeln m. 26Au gu ſt Hennin 9 , der wichtig . Piserrppel 4Mk .

Nürnberg . Ausführliche Angaben koſtenlos .

Reſultat ; das Sammeln des Feldmohns kann nur in den Mittagsſtunden

enlag Förster & Borrles , IVickaul . “

e

Vverlag von A. Henning jr . , Druck von Friedr . Beißwanger , beide in Nürnberg .
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Deutſches Volk beſinne dich auf die Schütze deines Waldes !

Leitſätze
über die

Organiſation zur Verwertung von Pilzen , Wildfrüchten uſw .

von Fr . Kaufmann .

— —

1. Was iſt bisher geſchehen ?

1) Es wurde von Behörden , Vereinen und Einzelperſonen viel angeregt ,

empfohlen , geſchrieben , gedruckt, aber der Erfolg war verhältnismäßig gering ,

denn es fehlte bisher in der Arbeit an einer Sammlung der Kräfte . Dadurch ,

daß dieſe zerſplittert und iſoliert tätig waren , entſtand viel unnötige Arbeit , wurde

zwecklos⸗ piel Papier verſchrieben und verdruckt . Wenn nur alle die Kräfte , die

bisher ſchon freiwillig in der Sache tätig waren , in einer gemeinſamen Or⸗

ganiſation geſammelt und unter Leitung einer ſachverſtändigen Zentrale nach ge⸗

meinſamem Plane arbeiten würden , könnte praktiſch viel mehr erreicht werden . “

Nur durch eine Zuſammenfaſſung iſt es auch möglich , einen Ueberblick zu gewinnen , nmberg .

wieviele Kräfte für dieſe vaterländiſche Arbeit jetzt ſchon vorhanden ſind , wieviel
K

durch dieſe im laufenden Jahre noch. geſchafft werden kann .
75

1den bisherigen Organiſationsvorſchlägen wurde

lanzenkunde .

mehr eine Antwort

2) Bei

auf die Frage gegeben : Wie iſt es möglich , die Kenntnis der Pilze uſw. zu⸗

verbreiten? als auf die Frage , die damit keineswegs zuſammenfällt : Wie iſt es

möglich, in dieſem Jahre von dieſen Schätzen möglichſt viel einzuſammeln und

der Volksernährung zuzuführen Vor allem wurde aber ein wichtiger Punkt wenig be⸗

Ruückſichtigt ; Da in der Umgebung von Städten ohnehin ſchon ziemlich viel Pilze und

Waldfrüchte geſammelt werden , handelt es ſich vor allem um eine Erſchließung der in

unſerm Vaterlande vielfach vorhandenen weiten , abgelegenen, beſonders pilz⸗ und

beerenreichen Wald⸗ und Weidegebiete , wo bisher kein Menſch daran dachte, auch nur . 3

für ſich etwas von dieſen unendlichen Schätzen zu holen , und wo dieſes Jahr von 1565

ö der Landbevölkerung wegen Zeitmangels erſt recht niemand daran denken kann . 10 9

Il . Was muß geſchehen ?
2 . 1

Die Ziele ſind folgende :
witz 8

A. 1) Veranſtaltung von ſtändigen Ausſtellungen von Pilzen uſw . an möglichſt * 6

vielen Orten , verbunden mit erläuternden Vorträgen , Pilzwanderungen , Kurſen , 93

Bteratungsſtellen , Küchen

2) Eine Kontrolle der auf Märkten uſw . zum Verkaufe kommenden zchlegel 9

Pilze uſw .
— 3

ühlin 985

60
30 Heranziehung der Schuljugend aus der Stadt zur Sammeltätigkeit ins⸗ Nu 888 0

beſondere durch Errichtung von Ferienheimen , wo dieſe unter Anleitung und ein

4 ſtändiger Kontrolle von geeigneten Pilz⸗ und Kräuterkennern zum Einſammeln

von Pilzen uſw . angehalten wird . Da die Pilze nur bei feuchter Witterung l 3

ö erſcheinen , dann aber über Nacht derartig üppig und raſch hervorſchießen , daß e

*

.

——
0

＋

—

1

Ziücgrüch12Heſte, Preis halbjährlich 2. 50 Mk .
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kräuterhandiungen damit verſorgt werden . Es empfiehlt ſich, alles

Einſchlägige , beſonders Preiſe uſw . vorher mit dem Abnehmer zu EEEERR —
vereinbaren . Wer nicht des Gelde

ſorgfältig getrockneten Blüten wohl
kenhäuſern , dem Roten UKreuz uſw . )

Pflanzen⸗Mon

Im Monat J :

vorkommende Pflan

Fu Gemüſe und Salat : Acke

rückgebogene , weiße und re
Gänſediſtel , Glockenblume ,
Malven , Männertreu , Melder

Fu Tee : Doſten , Bollunder , Kam

Schafgarbe , Thymian .

Fu Gewürzen : Dill , Knoblauch
( Sago ) , Erdbeeren .

Fu Arznei : Baldrian , Doſten , Eil .
Buflattich , Linde , Klatſchmohn
Salbei , Schafgarbe , Stiefmütt
Laubfutter , Streu .

Helfer⸗ - und Sammel

Hilfeleiſtung beim Hacken und X
Jäten , Backen , Säen , Pflanze
Ernten in Gemüſe - und Gl
futter ( wenn erforderlich ) . Sa⸗
von Teekräutern . Sammeln

Erſtes Aufbinden der grünen !
chen in Geſcheinen zerdrücken
mit Uupfervitriolkalkbrühe f
beſtäuben . — Unkraut jäten . 1
wie im Mai . 4

Vorzugsangebot für die

Das b

Pilzbeſtimmung
Pilzksreper P .

aus der Feder Pfarrer A
lands tüchtigſten Mykologen
Leſern des Pilz⸗ und Kräi

dieſes Werk zum Vorzugs
Beſtellung bis zu

nnnnnsnnnndnnunnnnnnmnunnnnmnumnt

Vilze, Wildgemüſe

ſie häufig den ganzen Boden wie ein Gemüſebeet bedecken und nach 2 —3 Tagen ſchon
wieder verſchwunden oder neuen Pilzen Platz gemacht haben können ; da dieſe von

den in Betracht kommenden Wildfrüchten ihres hohen Nährſtoffgehaltes bezw .

ihres fleiſchähnlichen Geſchmackes und ihrer großen Ergiebigkeit wegen am wert⸗
vollſten ſind , müſſen in dieſen Tagen alle Hände mit dem Einſammeln von Pilzen
beſchäftigt werden . In Wochen wo keine Pilze gedeihen , müſſen die Kinder mit Ein⸗
ſammeln von Beeren , Wildpflanzen zur Oelbereitung , zu Tee , Arzueimitteln uſw .

beſchäftigt werden . Nur durch ſolche Ferienheime können entlegenere , bisher ganz

unerſchloſſene , beſonders ertragreiche Gebiete erſchloſſen werden , nur hier können
die Kinder durch die tägliche Beſchäftigung und Anleitung die nötige Fähigkeit
und Uebung erlernen , die die Vorausſetzung für einen bedeutenden Erfolg ſind,
während dieſe beiden Vorteile bei Veranſtaltung von vorübergehenden Schüler⸗
wanderungen in die Umgebung der Städte , wie ſie bisher vorgeſchlagen und da
und dort ausgeführt wurden , fortfallen , wobei außerdem noch die Schwierigkeit
und der Zeitverluſt der weiten Wege und der Bahnbeförderung beſteht . 23

Die geſammelten Pilze uſw . ſind in der Hauptſache zu konſervieren , ius⸗
beſonders zu trocknen , wodurch ſie an Wert eher gewinnen als verlieren . Die
getrockneten Pilze werden entweder direkt oder nachdem ſie in der Lebensmittel⸗
induſtrie zu wertvollen Fleiſcherſatzmitteln , Suppenwürfeln uſw . verarbeitet
ſind , der Großſtadtbevölkerung als billiges Nahrungsmittel zugeführt . Alle Ab⸗
fälle , alle für die menſchliche Ernährung unbrauchbaren Pilze mit alleiniger Aus —
nahme wohl des Knollenblätterſchwamms ſind —das iſt ein ſehr wichtiger Punkt ,
welcher bisher kaum hervorgehoben wurde — als Schweine - und Hühnerfutter
zu verwerten .

1 —
Solche Ferienheime ſind leicht einzurichten , man kann da auf viele Erfah⸗

rungen von Jungdeutſchlandvereinigungen uſw . fußen . Man braucht dazu

lediglich ein paar leerſtehende Räume , die als Schlaf - und Wohnzimmer verwende
werden können , eine Küche , in der für eine größere Anzahl von Leuten gekoch
werden kann , die nötigen Strohſäcke , Decken , Geſchirr und ein paar Frauen , die

den inneren Betrieb leiten .

B. Dieſe Ziele können dann und nur dann erreicht werden , wenn es gelingt,
die nötige Anzahl geeigneter Pilzkenner dafür zu gewinnen und dieſe in der rich⸗

tigen Weiſe zu verteilen . Die Frage , auf die es ankommt , iſt nun die : Haben
wir genügend ſolcher Hilfskräfte ?

.
Dabei muß berückſichtigt werden , daß keinerlei Leute , die bereits in einer

wichtigen Tätigkeit ſtehen , daß insbeſondere keine Kräfte , die in der Landwirtſchaft
wertvolle Hilfe leiſten können , herangezogen werden dürfen , daß aber doch andrer —

ſeits Unkenntnis und Vorurteil dazu neigen , die ganz gewaltigen Mengen von

Nahrungswerten , um die es ſich da handelt , weit zu unterſchätzen .
Als Arbeitskräfte kommen danach in Betracht :

1) Lehrer . Die Aufgabe braucht für dieſe keineswegs eine Mehrbelaſtung
zu bedeuten . Es handelt ſich vielmehr lediglich um eine Umſtellung ihrer Arbeit .
Der ganze Schulbetrieb muß ſich da eben in der Jetztzeit auf die Staatsnot —
wendigkeiten umſtellen , indem der Anſchauungsunterricht ' in Natur und Heimat⸗
kunde in den Mittelpunkt geſtellt und die andern Fächer daneben etwas
weniger betrieben werden müſſen, eine Forderung übrigens , die auch ſchon in

3 Friedenszeit von manchen Pädagogen aufgeſtellt wurde . In dieſen Fächern 1
finden 5 WPeneh 3 der Unterricht auch in der Zeit der Ferienheime fortzuſetzen.kommende Beachtung . 2) Schulkinder . Da die Schulkinder , die auf 45ä it di 8 1 uf dem Lande herangewachſenBeſchäftigung mit dieſen Gel ſind , in der Landwirtſchaft mithelfen müſſen , kommen der C die älterene Jahrgänge der Volks⸗ und Mittelſchulen der Städte , Knaben und Mädchen , in

8 das ſchöne Ziel der illuſtris Betracht , doch können auch ſchon kleinere Kinder von ſieben bis acht Jahren an beim

e e
Sammeln von Beeren , Eicheln , Bucheckern , unter Umſtänden auch Pilzen

—— albjährlich nur Mä. 3. 50

Verlag A. Henning, Nüt
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wertvolle Hilfe leiſten . Und das iſt eine Arbeit , bei

mäß mit Eifer und Freude dabei ſind , die dazu dient ,

ihre Kenntniſſe der heimiſchen Natur und damit zugle

land zu heben. Einzugliedern iſt die Organiſati

Organiſation der Helferkolonnen , bezw .

Helferkolonnen ſind in Bezug auf Schüler und Führer ;

ſolche nicht in der Landwirtſchaft und für die verſchie

Zwecke benötigt ſind , mit dem Einſammeln der Pilze , Kräuter uſw .

ndige Uebung und Erfahrung er —

ht werden ſoll . Damit

eigen beſchäftigten Hel —
Landwirtſchaft

Nur ſo können Kinder und Lehrer die notwe

langen , die unbedingt nötig iſt , wenn möglichſt viel erreie

iſt natürlich nicht geſagt , daß die in den verſchiedenen ,
ich ineinander arbeiten , indem die in der

Kräuter ſammeln ( viele der in Be⸗

andwirt Unkräuter , deren Ausrottung

daß die Einrichtung ſolcher

( Knochen , Korke ,

ferkolonnen nicht gelegentl
beſchäftigten nebenbei auch Wildfrüchte und

tracht kommenden Kräuter ſind für den L

er wünſcht ) und umgekehrt . Auch ſei hervorgehoben ,
der Schulkinder

tigen ſondern nur fördern kann .Ferienheime die übrigen Sammelaufgaben
Frauenhaare uſw . ) keinesfalls beinträch

Ferner kommen als Hilfskräfte in Betracht :

3) Pfarrer , Apotheker u. a .

anſtaltung von Pilzausſtellungen uſw —

widmen können .

4) Frauen , die außer zu Ausſtellungen uſ

herangezogen werden können .

5) Kriegsbeſchädigte . Auch ſolche , die ſo ſck
ht werden können , vermögen bei

ſie kaum für eine andere Beſchäftigung gebraue

dem nötigen Intereſſe und hinreichenden Fähigkeiten in dieſer

wertvolle Hilfe zu leiſten .

6 ) Ganz beſonders wertvoll iſt es , wenn die Perſönlichkeiten , die über beſon —⸗

ders gute Fachkenntniſſe und Erfahrungen verfügen un

die Verbreitung der Pilzkenntnis zur Aufgabe geſetzt haben ,
bedenkt , was ſolche Perſönlichkeiten , deren ganze

Intereſſe dieſer Welt der Pilze gehört , die oft neben ihrem

ſehr viel in der Verbreitung

leiſten könnten , wenn ſie
b ſie nicht in der gegenwärtigen
1Dienſt leiſten können , als in jeder

und ob ſie nicht deshalb aus ihrer je

m für die erſten Monate ,

von allergrößter Bedeutung .

nötigen Hilfskräfte erſt heranzu — 12
4

Intereſſe und eine gute Beo - 605
5

wöchigen Kurſen ſoweit

ſelbſtändig die Veranſtaltung
und die Leitung

Um ſolche Kurſe in

gezogen
würden . Wenn man

Liebe und ganzes

Berufe während ihrer gering bemef

der Pilzkenntnis getan haben ,

wären , ſo iſt wohl die Erwägung angebracht , o

Zeit ihrem Vaterlande in der Sache einen größerer

andern Tätigkeit ,
werden ſollten . Das iſt vor alle
richtig in die Wege geleitet iſt ,

unter den oben erwähnten Kategorien die

bilden . Leute , die etwas Vorkenntniſſe , das nötige

bachtungsgabe beſitzen , können in zwei⸗

herangebildet werden , daß ſie dann fähig ſind ,

von ſtändigen Ausſtellungen ulw . , die K

der Sammeltätigk

möglichſt vielen Städten veranſta

dazu geſchickte Pilzkenner . Nac

ſenen Freizeit

Sicherheit und Anſehen gewinnt . Daß der

daneben auch für Einrichtungen im J der

für Vorträge uſw . ſorgt , verſteht ſich von ſelbſt .

der Kinder erfahrungsge —

ihre Geſundheit zu ſtärken ,

ich ihre Liebe zum Vater —

on der Ferienheime in die ganze

lisdienſtes . Die 5

zu ſpezialiſieren , und ſoweit

denen kriegswirtſchaftlichen
zu beſchäftigen .

des Vaterländiſchen Hi

Herren , die ſich in ihrer Freiz

und der Kontrolle von Pilzmärkten

w. zur Leitung der Ferienheime

zwer verſtümmelt ſind , daß
flanzenkunde .

Sache noch ſehr nberg .

d die ſich ſchon im Frieden
zu der Sache heran —

dazu ganz angeſtellt

tzigen Stellung freigemacht Seite

bis die Organiſation
Denn da gilt es , irg

2

leicht in zwei⸗ bis vier

ontrolle auf Märkten ,

eit in den Ferienheimen zu übernehmen .

lten zu können , brauchte man etwa 100 e

h Abſchluß des Kurſes haben die Teilnehmer

eine Prüfung abzulegen , wodurch die ganze Organiſation von vornherein an
U Veranſtalter in der Zeit des Kurſes

Intereſſe der Allgemeinheit , für Ausſtellungen ,

eit der Ver —

—

U

witz 6

6

rfahrene , Schlegel 9
5 Jühling 10

Jährlich 12 Hefte , Preis halbjährlich 2 . 50 Mk .



kräuterhandiungen
Einſchlägige , beſonders Preiſe ufw .vereinbaren .
ſorgfältig getrockneten Blüten wohlkenhäuſern , dem Roten Ureuz uſw . )

Pflanzen⸗Mon

Im Monat

vorkommende Pflan
Gemüſe und Salat :

rückgebogene, weiße und r.Gänſediſtel, Glockenblume ,
Malven , Männertreu , Melde

Tee : Doſten , Hollunder ,
Schafgarbe, Thymian .

Gewür zen : Dill ,
( Sago ) , Erdbeeren .

Arznei : Baldrian , Doſten , Eil
Huflattich , Linde , KlatſchmohnSalbei , Schafgarbe, Stiefmüt ,Laubfutter , Streu .

S u
Acke

NMam

Nnobla uch

Helfer⸗ und Sammel
Hilfeleiſtung beim Backen und 2

Jäten , Backen , Säen, PflanzErnten in Gemüſe - und G
futter ( wenn erforderlich ) . Sa
von Ceekräutern . Sammeln
Erſtes Aufbinden der grünen
chen in Geſcheinen zerdrückenmit Kupfervitriolkalkbrühe
beſtäuben . — Unkraut jäten .wie im Mai .
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Vorzugsangebot für die

Das

Pilzbeſtimmun⸗
Pilzksrper 7

aus der Feder Pfarrer
lands tüchtigſten MynkologeLeſern des Pilz⸗ und Kri
dieſes Werk zum Vorzug —

Beſtellung bis 3

— — . — —
iummmmmmmmmmmſ

Vilze, Wildgemüſe
finden in jetziger Zeit im
kommende Beachtung .
Beſchäftigung mit dieſen G
und Verſtändnis an unſe
das ſchöne Ziel der illuſt
„ Pilz⸗ und tr .

Halbjährlich nur MNl . 3 . k
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Wer nicht des Gelde “

damit verſorgt werden .
vorher

140 —

Es empfiehlt ſich, alles
mit dem Abnebmer zu

521 . 6

Die Arbeit iſt derart zu fördern
Mitte Auguſt in möglichſt

vielen Städten ſolche Kurſe und Prüfungen abgehalten worden ſind , daß inzwiſchenvon andern Kräften die Einrichtung von Ferienheimen betrieben wird , ſo daß
beſtimmt bis Ende Auguſt mi

und der vollen Sammeltätigkeit in
Betriebdieſen eingeſetzt werden kann . Sind doch September bis November im allgemeinen in

Bezug auf Pilze und die
Waldfrüchte die ertragreichſten Monate .

wichtigſten

ich mir die Sache durch einen vom Kriegsamtdung ſtehenden Verein , ähnlich den Verei —
nen , welche die Verſchickung der Großſtadtkinder aufs Land in die Wege geleitet
haben. Es handelt ſich da nicht um Gründung eines neuen Vereins zu den
vielen vorhandenen , ſondern nur um eine

nd Vereincher
Weſen nach gar

Zuſammenfaſſung der vielen in
min einem einheitlichen . Eine Be —
nie das erreichen ( und vor allemVerein , in dem ſich freiwillige Kräfte die Arbeit auf⸗Zuſammenarbeit von Behörde mit Verein und Verein mit

Behörde kann das leiſten , was um unſeres Volkes willen geleiſtet werden muß.
Dieſen Verein würden außer den bereits vorhandenen Ausſchüſſen uſw .

durch Beitritt und Zeichnung von Beiträgen unterſtützen : J) ſolche Kreiſe , denen
der vaterländiſche, ideale Zweck , die Idee , Stadtkindern einen Leib - und Seele⸗
ſtärkenden Ferienaufenthalt zu ermöglichen , am Herzen liegt , 2) Geſchäftskreiſe
der Lebensmittelbranche, denen aus der Sache ein materieller Gewinn winkt .

as Ehrenpräſidium würden gewiß bekannte , hochgeſtellte Perſönlichkeiten ,
die der Sache großes Intereſſe entgegenbringen , gerne übernehmen .

Der zu gründende Verein iſt in einzelne Landesorganiſationen und Orts —
gruppen zu zergliedern .

Ein ſolcher Verein hätte nicht nurer könnte , nachdem einmal das IntereſſFrieden weiterbeſtehen . Auch dann hätte erdeutung nämlich :
1) Die Verwirklichung der Idee der Ferienheime beſonders für ärmere Stadt⸗

kinder , deren idealer Wert gar nicht hoch genug eingeſchätzt werden kann .2) Die wiſſenſchaftliche Erforſchung des volkswirtſchaftlichen Wertes der
Pilze uſw . Ich denke da vor allem an eine Lichtung der außerordentlich zer —
ſtreuten , wenig geſichteten , ſich oft widerſprechenden Literatur , an eine Feſtſtellung
des immer noch ſtrittigen Nähr⸗ und Futterwertes , an eine Unterſuchung des Wer⸗
tes der vielen noch unbekannten Sorten und an die Anſtellung von Kulturverſuchen .Ich gebe mich bei der Ausführung dieſer Pläne darüber keinen Illuſionen
hin, daß es für dieſes Jahr ſpät iſt , die

ganze Organiſation ſo auszubauen ,
wie mir das vorſchweht . er es iſtbm der einzige oder wenigſtens der geradeſte

eg , um zu dem Ziele zu gelangen , einen wirklich bedeuteltdeft Prozentfatz der
vorhandenen Nahrungswerte für das Volksganze nutzbar zu machen , und wir8 00 l Zeit zu Umwegen . Denn Eile tut auf alle Fälle not . Und dann

iſt doch beſtimmt anzunehmen , daß auch falls wir noch in dieſem Jahre den
Frieden erleben ſollten , doch im nächſten Jahre die LYſten Lebensmittelknappheit an⸗

dauern und die Frage nach einer möglichſten Ausnützung aller im Lande vor⸗
handenen Nahrungsmittel noch ebenſo brennend ſein wird . Deshalb müſſen zum

mindeſten in dieſem Jahre die nötigen Erfahrungen geſammelt und unter Lehrern ,
Frauen , Kriegsbeſchädigten, eine möglichſt große S har , dazu herangebildet werden ,

daß im nächſten Jahre das Unternehmen
mehr Erfolg fortgeſetzt

der Sache bisher taͤtigen Vereine uhörde kann ihrem innerſten
raſch ) wie ein

nicht ſo
laſten . Nur eine

eine Bedeutung für den Krieg, ſondern11* —

ſehr wohl im

wichtige Be —

mit noch
werden kann .

Aeußerungen und Unterſchriften ſind an die Geſchäftsſtell des K es

in Godesberg a . Rh . erbeten . 0 Keulerbundes

Sruck von Ern ſt Ra ufma nn in Lahr .
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