
Revision der Species Venturia chloro- 
spora, inaequalis und ditricha autorum. 

Von Dr. Rud. A der hold. 

(Aus der  botanischen Abtheilung der Versuchsstation des Koniglichen Pomo- 
logischen Institutes zu Proskau.) 

(Mit Tafel IV.) 

Untcr den Namen Venturia chlorospora, V. inaequalis und V. 
ditricha gehen in der mycologischen Litteratur cine Anzahl nahc ver- 
wandter Pilze, deren gegenseitige Abgrenzung von den verschiedenen 
Autoren sehr verschieden gehandhabt worden ist. In einer kfirzlich 
in den landwirthschaftlichen Jahrbiichern1) erschienenen Arbeit habe 
icli gezeigt, dass zu einigen dieser Venturien die unter dem Namen 
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl. und Fusicladium pirinum 
(Lib.) Fckl. bekannten Conidienformen gehoren. Diese Zugehorigkeit 
gab mir Veranlassung, mich mit den unter obigen Namen gehenden 
Venturia-Species etwas naher zu beschaftigen. Ich bin dabei zu 
einer Artumgrenzung innerhalb der fraglichen Pilze gelangt, die von 
der heute ublichen vollstandig abweicht, und die ich daher im Nach- 
folgenden mittheilen will. 

I.   Historischer Riickblick. 
Der bekanntestc hierher gehorige Pilz wurde 1858 von Cesati 

auf Weiden entdeckt und als Sphaeria chlorospora in sein Herbarium 
sub No. 296 eingcrciht und in Rabenhorst's Fungi europaei No. 48 von 
ihm mit Beschreibung und Abbildung ausgegeben. In ihrem ,,Schema 
di classificazione degli sferiacei italici"stellten deNotarisund Cesati 1863 
sub No. 65 dcnselbcn Pilz in die Gattung Sphaerella als Sphaerella 
chlorospora. Unter diesem Namen wird er auch von de Notaris in 
den sich an das Schema direct anschliessenden Sferiacei italici 2. Fasc. 
No. 97 pag. 86 aufgefuhrt und Taf. 97 abgebildet. Es ist bemerkens- 
werth, dass diese Abbildung von der oben citirten Cesati's 1. dadurch 
abweicht, dass die Pyrcnien bei de Notaris borstenlos dargestellt 
sind,   und   2. dadurch,  dass bei den Sporcn,   von denen vier Stuck 

') Mil. XXV (1896) pag. 875—914 „Ueber die Fusicladien unsercr Obstbaume" 
I. Theil. 
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ausserhalb des Ascus gczeichnet sind, sicher absichtlich, Form- 
schwankungen wiedergegeben sind. Bei zweien derselbcn ist die 
obere Zelle etwas dicker, als die untere. Dass die Schlauche in 
beiden Figuren nicht ganz correct (bei Cesati z. B. gerade umgekehrt) 
gczeichnet sind, ist fur uns nebensachlich. 

Unabhangig von Cesati beschrieb und bildete Cooke 1866 cine 
Perithecienform in Journal of Botany IV. pag. 248 als Sphaerella in- 
aequalis n. spec. ab. Er identifkirte selbst seinen Pilz mit Sphaerella 
cinerascens, welche von Fleischhack gesammelt und ohnc Abbildung 
aber mit Diagnose in Rabenhorst's Fungi europaei sub No. 845 auf 
Blattern von Sorbus Aria ausgcgeben worden ist. Hier findet sich 
die Bemerkung ,,a Sphaerella ditricha Fr. et Sph. chlorospora Ces. 
vix diversa" und weiterhin, dass der Pilz auch in den mir leidcr un- 
zuganglichen Fungi Rhenani Fuckel's sub No. 824 ausgcgeben sei. 
Es ist mir nicht ersichtlich, ob Fuckel odor, wie man ofter geschrieben 
findet, Fleischhack der Autor, der ihn benannte, gewesen ist. lch 
nehme Fuckel als richtig an nach der bezeichneten Nummer in 
Rabenhorst's Fungi europaei. 

Was Cooke veranlasste, trotz seines Hinweises auf Sphaerella 
cinerascens Fckl. seinem Pilze eincn neuen Namen zn geben, ist 
nicht erkennbar, wenn nicht etwa der Umstand, dass er ihn aut sehr 
verschiedencn Wirthspflanzen fand und die Ungleichzelligkeit der 
Sporen, die wir noch kennen lernen werden und die in seiner Figur 
zum Ausdruck kommt, durch das Wort „inaequalis" ausdriicken 
wollte. Cooke fiihrte als Standort an: Todte Blatter von Pirns Aria, 
Esche, Wcissdorn, Birne und Apfel und fiigt hinzu ,,apparently very 
common". 

Die von Fleischhack erwahnte Sphaerella ditricha Fr. ist, soweit 
mir ersichtlich ist, von Fries in Systema mycologica II. pag. 515 auf 
dflrren Betula-Blattern vorkommend beschrieben worden. Sie wurde 
von Auerswald mit den bisher betrachteten Pilzen in Rabenhorst's 
Fungi europaei No. 943 als Sphaerella ditricha Awsd. in litt. ct Mspt. 
zusammengezogen. Er giebt an diesem Orte unter dcm so ge- 
wonnenen Namen den Pilz auf diirren Eschenblattern, von Nitzschke 
1863 gesammelt, aus und bcgriindet seine Zusammenziehung mit der 
Variability der vermeintlichen Art, indem er sagt: ,,Die Pyrenien 
,,zeigen bald an ihrem Scheitel einigc Haare. bald sind sie kahl; 
,,selbst Cesati zcichnet (cf. Fungi europaei No. 48) dieselben mit 
,,1 Iaaren, wahrend de Notaris (Sfer. it. No. 97) die Pyrenien vollkommen 
,,kahl zcichnet. Die, wie es scheint, ziemlich verbreitete Art variirt 
,,sehr in der Lage der Scheidewand. Auf Hirkenblattern sah ich die- 
,,sclbe ziemlich regelmassig in der Mitte; auf den Blattern von Salix 
,,alba (Sph. chlorospora) zeigt sich bereits die Neigung, die Mitte zu 
„verlassen,  und  die  schon  hier  und  da  etwas  kurzere Halfte   wird 



Revision der Species Venturia chlorospora, inaequalis etc. 69 

„etwas breiter als die ljingcre; auf den Blattern von Sorbus Aria 
„(Sph. cinerascens) und Fraxinus tritt dieses Verhaltniss noch weit 
„entschiedener hervor, weil hier die Scheidewand die Mitte ganz 
„deutlich verlassen hat; die kurzere Sporenhalfte scheint auf der 
„langeren wie eine Mutze zu sitzen." 

,,Auf diese in einander iibergehenden Formen (Sph. chlorospora 
„zeigt am deutlichsten den Ucbergang) eigene Arten zu begriinden, 
„ersclieint mir mehr als unrathlich; es miissten denn mit ungleich 
,,gr6sserem Rechte die sammtlichen Formen der Sph. maculaeformis 
,,zu Arten erhoben werden etc." 

Kin weiterer hierher gehoriger Pilz wurde von Karsten als 
Sphaerella canescens in Fungi fennici sub No. 895 auf Salix acuti- 
folia herausgegeben. Bald darauf aber corrigirte derselbe Autor end- 
lich die Gattung unserer Species und verwies die Pilze in die von 
Cesati et de Notaris im Schema di classificazione geschaffenc Gattung 
Venturia. Als Venturia chlorospora (Ces.) Karst. gab er nicht bios 
einen Pilz in Fungi fennici No. 957 heraus, sondern fiihrt auch in 
seiner Mycologia fennica II. 189 die l'ilze auf Salix Capraea, aurita 
und I'irus Malus auf, zu denen er allerdings als Varietat auch die 
eben erwahnte Sphaerella canescens auf Salix acutifolia zieht. Den 
Birkenpilz dagegen trennte Karsten als Venturia ditricha (Fr.) Krst. 
von der eben erwahnten Species ab. 

Seit dieser Zeit erscheinen denn unsere Pilze in den Exsiccaten 
immer als Venturien. Nur Niessl gab 1881 in Rabenhorst's Fungi 
europaei No. 2663 noch einmal eine hierher gehorige Form auf 
Sorbus torminalis als Didymosphaeria inaequalis (Cooke) heraus, 
offenbar weil er an der Perithecienmiindung keine Borsten fand — 
ein Merkmal, welches indessen, wie wir sahen, bcreits Auerswald als 
triigerisch erkannte. Daher zogen denn auch bereits Winter und 
Andere Niessl's Pilz wieder zu den Venturien hinzu. 

Winter scheint unabhangig von Karsten auch die Gattung Sphae- 
rella in Venturia umgewandelt zu haben. Denn in v. Thiimen's 
Mycotheca universalis ist sub No. 560 der Pilz auf Weiden als Ven- 
turia chlorospora Winter ausgegeben. Allein in seinen Pilzen Deutsch- 
lands fiihrt er selber Karsten als Autor hierfiir an. Dagegen gebiihrt 
Winter das Verdienst, Cooke's Species-Namen „inaequalis" rehabilitirt 
zu haben. Denn in den Exsiccaten jener Zeit ist eine Venturia in- 
aequalis (Mycotheca universalis 261 auf Sorbus domcstica, 650 auf 
Sorbus Aria, Rabenhorst's Fungi europaei No. 2053 auf Sorbus 
domestical iiberall mit der Autorbezeichnung Winter in litt. heraus- 
gegeben worden und es scheint, als hatte Winter in jener Zeit die 
hier besprochencn Pilze in zwei Arten, V. chlorospora Wint. und 
V. inaequalis Wint., zerlegen wollen. Allein in seinem noch heute 
werthvollen und bereits oben citirten „Pilzen Deutschlands,   Ocster- 
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reichs und der Schweiz" kcnnt er pag. 436 neben der Birkenventurie, 
die, abgesehen von Auerswald, immer getrennt gehalten wurde, nur 
eine Species, in der er unter Auffuhrung aller der oben erwahntcn 
Synonyme vereint: die Pilze auf Salix-, Sorbus-Arten, ferner Fraxinus, 
Pyrus, Ulmus und so weiter, wie er sagt. Er schreibt dazu: „Ich 
„bin dem Vorgange Rehm's und Anderer gefolgt, welche die Ven- 
„turia auf Salix und die auf Sorbus (V. chlorospora und V. inaequalis) 
,,vereinigen, da in der That ein constanter Unterschied sich nicht 
,,auffinden lasst. Hingegen kann ich mich nicht entschliessen, audi 
,,die folgende Art (NB. Venturia ditricha [Fries]) mit einzubeziehen, 
„wie es Auerswald thut: abgesehen von anderen Unterschieden habe 
,,ich die Form der Sporen konstant und nicht unwesentlich ver- 
„schicden gefunden. Wahrend namlich bei V. chlorospora die Ouer- 
,,wand iiber der Mitte liegt und daher die obere Zelle die kiirzere 
„(oft auch etwas breitere) ist, liegt bei Venturia ditricha die Scheide- 
„wand immer unter der Mitte, so dass die obere Zelle langer ist, 
,,als die untere." 

Im Gegensatz zu Winter hat Saccardo im Sylloge fungorum Vol. 1. 
pag. 586 ff. (von der Birkenventurie wieder abgesehen) zwei Species bei 
behalten, die er als Venturia chlorospora (Ces.) Karst. und Venturia 
inaequalis (Cooke) Winter bezeichnet. Fur die erstere fiihrt er als 
Standorte an: faulende Blatter von Quercus, Salix, Pyrus, Prunus, 
Sorbus, Crataegus etc. und unterscheidct folgende Varietaten: a) Var. 
salicis vitellinae, b) Var. Pruni Cerasi, c) Var. Sorbi aucupariac, d) Var. 
Pyri, e) Var. microspora in foliis quercinis. Fiir die zweite dagegen 
giebt er an, dass sie vorkomme ,,in foliis emortuis Pyri Ariae, P. 
communis et P. Mali  nee non Crataegi, Salicis, Fraxini etc." 

Schroter endlich nimmt in seinen „Pilzen der Cohn'schen Krypto- 
gamenflora von Schlesien" II. Bd. pag. 351 und 352 neben Venturia 
ditricha auf Birke wieder nur eine Species V. chlorospora (Ces.) 
Karsten fiir die oben angefuhrten Pilze an, schafft dagegen cine ganz 
neuc Species Venturia inaequalis (Cooke 1866: Sphaerella i., non V. 
inaequalis Winter) aus dem auf faulenden Blattern von Populus tre- 
mula vorkommenden Pilze. 

Gewiss liessen sich in der systematischen Litteratur noch weitere 
Verschicdenheiten in den Auffassungen der verschiedenen Autoren 
bezuglich der in Rede stehenden Pilze auffinden. Das Gesagte ge- 
niigt aber, urn zweierlei zu folgern: 1. I£s giebt auf den verwesenden 
Blattern verschiedener Baumarten eine Reihe sehr ahnlicher in die 
Gattung Venturia gehoriger Pilze. 2. Es ist schwer moglich, hies 
nach den morphologischen Verhaltnissen der bisher allein beriick- 
sichtigten Perithecien einzelne Arten abzugrenzen. 

Wollte man daher hier Ordnung schaffen, so miisste man nicht 
bios   1.   moglichst   viele   der  in   den   verschiedenen  Exsiccaten  zer- 
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streuten Formen dicser Pilze vcrgleichen, sondcrn 2. audi andere 
Entwickclungsglicdcr als die Perithecien heranziehen und womoglich 
3. endlich ihre Uebcrtragbarkcit von der einen Baumart auf die andere 
experimentell priifen. Der erste Punkt ist leicht ausfiihrbar, und ich 
habe das Material aus den Exsiccaten der hiesigen ganz ansehnlichen 
Sammlungen, sowie aus dem Schrciter'schen Herbarium, das mir zu 
dem Zwccke in liebenswiirdiger Weise durch Herrn Geheimrath Cohn 
zuganglich gemacht wurde, sorgfaltig durchgesehen. Punkt 2 und 3 
erfordern dagegen lebendes Material, welches mir zwar nicht von 
jedem I'ilze zur Verfiigung stand, aber doch in geniigend reichem 
Maasse, urn aus den Kulturen auch Analogieschliisse auf die nur in 
Herbarien vorliegenden  Pilze machen zu konnen. 

II.   Eigene Abgrenzung und Begriindung der Arten. 

Fasst man die in der oben skizzirten Litteratur aufgefiihrten 
Standorte fur unsere Venturien zusammen und erganzt sie durch die 
Angabcn in de Thiimen ,,I'ilze der Obstgewachse", so handelt es 
sich fur uns urn Venturien auf: Pirus communis, P. malus, Prunus 
domestica, insititia, cerasus und avium, Sorbus-Arten, Crataegus, 
Salix-Arten, Fraxinus, Ulmus, Populus, Betula und Ouercus. Davon 
waren mir bisher ganz unzugiinglich die Pilze auf Ouercus, Ulmus und 
Prunus-Arten. Herr Professor Saccardo schickte mir zwar auf meine 
Bitte in liebenswiirdiger Weise ein Blatt einer Pflaume, wie ich wegen 
der behaarten Unterseite schliesse, mit seiner Venturia chlorospora 
f. Cerasi Sacc. Allein ich fand auf demselben kein reifes Perithecium, 
so dass ich die Prunus-Pilze zunachst ausser Acht lassen will. 

Bei der Durchsicht des so iibrig bleibenden und mir sowohl in 
zahlreichen Originalexemplaren wie aus eigenen Funden zur Ver- 
fiigung   stehenden Materiales ergab sich  im Allgemeinen Folgendes: 

1. Wie schon Auerswald und Winter angeben, sind an den Peri- 
thecien bald Borsten vorhanden, bald fchlen solche. Diese Ungleich- 
heit im Borstenbesatz findet sich bei alien Vorkommnissen, d. h. bei 
den Venturien, auf alien hier noch in Betracht kommenden Blattarten. 
Oft stehen borstenreiche neben borstenarmen, neben borstenfreien 
Perithecien auf demselben Blatte, oft zeichnen sich die Pyrenien eines 
Blattes gleichmassig durch den Besitz, die eines anderen Blattes durch 
das Fehlen von Borsten aus. Da die Gattung Venturia von manchen 
Arten der Gattung Didymosphaeria fast nur durch diesen Besitz ver- 
schieden ist, leuchtet ein, dass beide Gattungen nur schlecht und 
nur nach Prufung mehrerer Vorkommnisse gleicher Art auseinander- 
gehalten werden konnen. Der von Niessl als Didymosphaeria inaequalis 
(Cooke) Nssl. bezeichnete Pilz ist in der That eine Venturia, gleich 
den auf anderen Sorbus-Arten ausgegebenen. 
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2. Die Form der Asci ist liberal] dieselbe, sackartig, nach unten 
breiter werdend, hier zwei Sporenreihen tragend, denen sich im 
untersten Ende in der Rcgel noch einc einzelne Spore anscliliesst. 
Nur bei der Salix-Venturie fand ich die Schlauche ofter mit der 
grossten Breite in der Mitte ihrer Lange. Die Asci reifen nach 
einander, aber in kurzem Zeitraume. 

3. Die Sporen sind iiberall gelb oder griinlich-gelb, bald heller, 
bald etwas dunkler, wie es scheint, bei gleichem Standort. Sic sind 
iiberall zweizellig und sowohl Form wie Grosse schwankt beim 
gleichen Vorkommen etwas. Die Oucrscheidewand liegt bald deut- 
lich unter, bald iiber der Mitte und dazwischen kommen intermediare 
Formen vor, bei welchen sich die Membran schrittweise so weit nach 
der Mitte verschicbt, dass schliesslich zwei gleiche Zellen zu Stande 
kommen. Gewisse Differenzen zeigen biswcilen sogar die Sporen 
eines und desselben Peritheciums. Es Hesse sich also wohl aus den 
Sporen der gesammten Formen einc Reihc zeichnen, innerhalb deren 
ganz allmahlich die Scheidewand aus dem unteren Drittel in das obere 
Drittel riickte. Allein bei Formen eines und desselben Wirthcs ist 
doch eine gewisse Grenzc innegehalten, iiber welchc die Ouerscheide- 
wand niemals verschoben wird, und das ist die Mitte der Spore, so 
dass man zunachst zwei Reihen unterschciden kann, die sich wie 
folgt theilen: 

a) Scheidewand unter der Mitte, d. h. langerc Zelle im Ascus 
voran auf Pirus communis, Betula alba und Populus tremula 
(vergl. Taf. IV. Fig. 1—3); 

b) Scheidewand iiber der Mitte, kiirzere Zelle im Ascus voran 
auf Pirus Mains, Sorbus, Crataegus, Fraxinus und Salix 
(vergl. Taf. IV. Fig. 4-6). 

Die dadurch bedingte Verschiedenheit wird fur das Auge in 
willkommener Weise dadurch erhoht, dass bei den Pilzen a die 
grossere Sporenzelle immer auch dicker ist, als die kleinere und bei 
den Pilzen b gerade die kleine zwar nicht immer, aber doch meistens 
und bei den als typisch zu bctrachtenden Formen stets dicker ist. 
In Wirklichkeit ist dieser Gegensatz gerade eine Uebereinstimmung, 
insofern immer die im Ascus vorangehende Zelle die dickere ist, 
was wahrscheinlich mit dem Schleudermechanismus zusammenhangt, 
der   bei   alien Arten   in   der von de Bary  geschilderten Art verlauft. 

Unter den Pilzen a lasst sich weiterhin morphologisch die Form 
auf Populus dadurch von den beiden anderen abtrennen, dass die 
obere Zelle sehr viel dicker, fast doppelt so dick ist wic die untere 
und oft geradezu kuglig genannt werden kann (Taf. IV. Fig. 3), wahrend 
sie bei den beiden anderen Venturien (Fig. 1 und 2) zwar dicker 
ist, als die der klcineren Zelle, aber doch immer schlank bleibt. 
Dazu   ist  bei  dem   crsteren Pilz   die kleinere Zelle stets kegelformig 
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abgerundet, bei letzterem kuglig ge\V(")lbt. Die Pilze auf Betula und 
Pirus communis dagegen sind morphologisch nicht wohl von einander 
zu trennen, so dass Brefeld (Unters. aus dem Ges.-Geb. d. Mykologie 
Heft X, Figurenerklarung zu Tafcl VII, Fig. 59) gar nicht Unrecht 
that, wenn cr den Birnenpilz als Venturia ditricha f. piri zu der 
Birkenform hinzuzog. Allein dass diese Zusammenziehung trotzdcm 
nicht riclitig ist, babe ich am obengenannten Orte gezeigt, indem 
ich nachwies, dass zu der auf der Birke vorkommenden Art das von 
Brefeld geziichtete, von mir auf Birkenblattern parasitisch gefundene 
und im Centralbl. f. Bact. u. Parasitenk. II. Abth. Bd. II. pag. 57 
beschriebene Fusicladium betulae Ad., zu der Birnenfonn das auf 
Birnen langst bekannte Fusicladium pirinum (Lib.) Fuck, mit den 
unten ersichtlichen Unterschieden gehort (Fig. 1 u. 2 links). Eine 
Kultur der Populus-Venturie war mir nicht moglich. Ich stehe aber 
nach den Beziehungen der anderen hicr besprochencn Venturia-Artcn 
nicht an, zu folgern, dass zu ihr das von Frank (Bcrichte d. deutsch. 
bot. Ges. I. Bd. pag. 29 und Landwirthsch. Jahrbiicher Bd. XII. pag. 525) 
geschilderte Fusicladium (Napicladium auct.) Tremulae Frk. gehort. 
Demnach waren die Pilze sub a in 3 Species zu zerlegen: 

Venturia ditricha (Fries) Karsten mit Fusicladium betulae Ad. 
auf lebenden und diirren Birkenblattern vorkommend.    (Fig.  1.) 

Venturia pirina Ad. mit Fusicladium pirinum (Lib.) Fckl. auf 
lebenden und todten Blattern von Pirus communis und viclleicht 
anderen Pirus-Artcn.    (Fig. 2.) 

Venturia Tremulae Ad., wie ich den Pilz, um den anderwarts 
zu verbrauchenden Namen inaequalis zu vermeiden, nennen will, 
mit Fusicladium Tremulae Frank auf lebenden und todten Blattern 
von Populus Tremula.    (Fig. 3.) 

Die Pilze der Gruppe b lassen sich noch weniger leicht mit dem 
Auge unterscheiden. Die Sporen der Pirus Malus- (Fig. 4), Sorbus- 
und Crataegus-Blatter sind iiberhaupt nicht von einander zu trennen, 
sondern gleichen sich in ihren verschicdenen Formschwankungen wie 
ein Ei dem anderen. Ihnen durchaus nahe stehen diejenigen von 
Fraxinus 'Fig. 6), die ich aber fast stets einen Ton dunkler gefarbt 
fand. Die typische Gestalt der Sporen dieser beiderlei Venturien zeigt 
eine fast cylindrische grossere Zelle und eine gleichsam wie eine 
Haube darauf sitzende kleinere, welche man als ,,mucronata", aber 
mit stumpfer Spitze, bezeichnen konnte. Ftwas besser sind die 
Sporen der Salix-Form zu unterscheiden (Fig. 5). Bei ihnen fand 
ich besonders haufig die Scheidewand der Mittc naher geriickt und 
beide Zellcn nahezu gleich lang und auch gleich dick. Allein ge- 
naueres Studium und scharfe Beobachtung zeigte doch, dass die 
obere Zelle immer etwas dicker ist als die untere. Die Sporen unter- 
scheiden   sich   aber   von   denen   der  zuletzt  betrachteten Venturien 
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durch die gleichmassige Rundung der oberen Zelle, auf welche das 
Wort ,,mucronatus" keine Anwendung finden konnte, und durch die 
als schwach kegelformig, beidcrseits abgerundet zu bezeichnende 
Gesammtform. 

Wenn man also die Salix-Venturie auch bei genauerem Studium 
wohl noch von den andercn abtrennen kann, so war fur schiirfere 
Unterscheidung der anderen Arten hier doch die Heranziehung der 
Conidienformen erforderlich. Am oben citirten Orte habe ich nach- 
gewiesen, dass zu der Apfelblattventurie der als Fusicladium dendri- 
ticum (Wallr.) Fuck, bekannte Pilz gehort. Aus den Ascosporen 
der Venturie auf Fraxinus hat Brefeld (Unters. aus d. Ges.-Geb. d. 
Myc. Heft X. pag. 220 u. 221 Taf. VII, Fig..62) eine Conidienform 
geziichtet, welche bisher zwar spontan vorkommend nicht bekannt 
war, aber ganz einem Fusicladium unter kunstlichen Bedingungen 
glich. Ich habe nicht bios diese Kulturen Brefeld's mit gleichein 
Erfolge wiederholt, sondern es ist mir auch gelungen, diese Conidien- 
form spontan auf griinen gesunden Eschenblattern aufzufinden (cf. 
Fig. 6 links). Ich will sic, ran zunachst einen Namen zu haben, als 
Fusicladium Fraxini n. spec, bezeichnen. Ich beobachtete dieselbe 
im vorigen Sommer zuerst am 18. August und land sie von da bis 
zum Herbste hin ziemlich haufig an sehr verschiedenen Standorten, 
so an den jungen Eschenstammen der hiesigen Baumschulen massen- 
haft, ferner gelegentlich einer Reise in Frankfurt a. M., Wi'irzburg 
und KSnigsee i. Thiir. Sie scheint also, wie nach dem bekannten 
Vorkommen der Perithccienform zu erwarten war, ziemlich vveit ver- 
breitet zu sein. Dass man sie bisher iibersehen hat, liegt gewiss 
nur an der minimalen Grosse und geringen Dichte, welche die be- 
trcffenden Raschcn zeigen. Ich habe nur in einem Falle eine an- 
schnliche Vegetation gesehen, die man etwa dem Wachsthum von 
einem schwachen Fusicladium pirinum vergleichen konnte. In bei 
weitem den meisten Fallen waren die Vegetationen so dunn und 
so klein, dass sie nur wie ein leichter bleigraucr bis schwarzer Hauch 
erschienen, den eben nur das wiederholt danach suchende Auge 
entdecken konnte. Neben diesen zarten Riischen traten freilich sehr 
haufig tief schwarze, aber oft auch sehr zarte Pilzmassen, wie mir 
schien, hauptsachlich im Gefolge von Milben und Blattlausen auf 
Kschenblattern auf. Sie bestanden aber nur aus gemmenartig ent- 
wickelten sterilen Mycelien, von denen ich dahingestellt sein lassen 
muss, ob sie, wie mir Manches wahrscheinlich macht, zu dem Fusi- 
cladium Fraxini als sterile Form gehoren. Von einer verderblichen, 
von unserem Pilze erzeugten Krankheit der Esche konnte nach 
meinen bisherigen Beobachtungen nicht die Rede sein. Ich halte 
es jedoch nicht fur ausgeschlossen, dass dieser in diesem Jahre 
schiichterne   Pilz   in   anderen   Jahren    und    unter    viclleicht   noch 



Revision dcr Species Venturia chlorospora, inaequalis etc. 75 

giinstigeren Bedingungen doch zu eincm cnergischcn Feinde wird. 
Icli habe das Namliche nicht bios von Fusicladium betulac erlebt, 
sondern meine mehrjahrige Beschaftigung mit den Fusicladien hat 
es mir wahrscheinlich gcmacht, dass bei alien Arten periodische 
Intensitatsverschiedenheiten auftreten, worauf ich an einem anderen 
Ortc noch zuriickkommen werde. 

Die fructificirenden Fusicladium Fraxini-Riischen fand ich aus- 
schliesslich auf der Blattunterseite und den Blattstielen, hier oft dicht 
gedrangt. Flachenschnitte hiervon zeigten das typische Fusicladien- 
bild: subcuticulare, hier schwer sichtbare farblose Hyphenstrange mit 
untergemengten gemmenartigen, gebraunten superficialen Aesten und 
dazwischen vereinzelt oder hochstens in Biischeln zu wenigen bei- 
sammen stehendc Conidientrager mit in der Rcgel zweizclligen 
Sporen. Von dem Fusicladium dendriticum wich dieser Pilz 1. durch 
die Conidientrager ab, die mit wenigen Warzen besetzt eher an 
Fusicladium pirinum erinnerten, 2. durch die Form der Sporen: 
Diese vvaren schlank mohrenformig und ziemlich spitz, sehr wenig 
gefarbt, nur schwach griinlich-gelb und 2—4zellig. Die zweite und 
dritte Wand war dabei sehr di'mn und schwer erkennbar und lag oft 
nahe an die erste beiderseits heran. An der ersten Wand ist die 
Spore bisweilen ein klein wenig, aber unbedeutend eingeschniirt. 
Die Ansatzstclle ist schmal wie bei Fusicladium pirinum. 

Ich habe den Pilz leicht auf Gelatine mit Eschenblattabkochung 
kultiviren konnen und mich dabei von seiner Identitat mit der aus 
den Ascosporen erzogenen Conidienform iiberzeugt, so dass ich audi 
ohne Impfversuche fiir sicher erwiesen erachte, dass er zu der 
Fraxinus-Venturie gehort. Da er weiterhin seine Figenthumlichkciten 
auch auf Apfel-, Birn- und Birkenblattgelatine beibchielt, halte ich 
fiir erwiesen, dass die Eschen-Venturie eine zwar nahe verwandtc, 
aber von den bisher betrachteten verschiedene Species ist. 

Wenn aber durch meine Studien nachgewiesen ist, dass zu den 
Venturien auf Apfel, Birne, Birke und Fraxinus Fusicladien als 
Conidienformen gehoren, so ist wohl nunmehr der Schluss gestattet, 
dass auch die anderen hier betrachteten Venturien derartige Ilypho- 
myceten als Nebenfruchtformen haben, und wenn nun wirklich 
Fusicladien von den gleichen Standorten wie die jedesmaligcn 
Venturien bekannt sind, so darf man wohl mit Recht folgern, dass 
je die beiden Fruchtformen zusammen gehoren. So liegen aber die 
Verhaltnisse fiir die Sorbus- und Salix-Pilze. 

Von Sorbus-Arten ist ein Fusicladium seit langc von de Thiimen 
als Fus. orbiculatum beschrieben worden. Ich fand dasselbe, aber 
leider nur mit nicht keimenden Sporen im letzten Sommer auf Sorbus 
Aria und Sorbus latifolia. Es ist nach diesem Material so wenig 
von Fusicladium  dendriticum verschieden,   dass ich es nur fiir cine 
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Varietat dieses Pilzes erachten kann und da auch die Perithecienform 
der Sorbus-Arten dem Maluspilze ganz gleich ist, kann hier von 
zwei verschiedenen Species nicht die Rede sein. 

Von Salix-Arten hat Rostrup ein Fusicladium als ramulosum 
beschrieben (Miiller's Tidskr. for Skoobring VI. pag. 294-296, ref. 
Hot. Centralbl. XV. pag. 151). Er war so freundlich, mir Original- 
Material dieses Pilzes in getrocknetem Zustande zu iibersenden. Da- 
nach unterscheidet sich der Pilz von alien bisher betrachteten Formen 
durch das dichte, krustenartige Wachsthum und die Gestalt der Coni- 
dien, welche Rostrup mil „schuhsohlenf6rmig" gut gekennzeichnet hat. 
Ninnnt man wieder als wahrscheinlich an, dass diese Conidienform zu 
unserer Salix-Venturie gehort und summirt die Abweichungen, welche 
letztere von den anderen hier betrachteten Arten zeigt, mit den 
Differenzen in der Conidienform, so wird man auch den Salix-Pilz 
als besondere Art abtrennen miissen. 

So ergabe sich denn als Resultat unserer Betrachtungcn fiir die 
Pilze   der  oben   unterschiedenen Gruppe b   folgende Arteintheilung: 

1. V. inaequalis (Cooke) Ad. will ich im Ilinblick darauf, dass 
bei Winter die Pomaceen-Venturien sehr lange unter diesem Namen 
gingen, den Pilz auf Apfelblattern nennen = Fusicladium dendriticum. 
Dazu als Varitaten: 

Var. cinerascens Fuck, die Pilze auf Sorbus mit Fusicladium 
orbiculatum de '1 hiim. Wahrscheinlich gehort ferner hierher var. 
Pyracanthae, von welcher bisher nur das von tie Thiimen benannte 
Fusicladium dendriticum var. Pyracanthae bekannt ist (S. A. d. Her. 
des bot. Vereins z. Landshut, vergl. Hedwigia 1879) — var. Crataegi, 
von der man bisher nur die Venturia kennt, die sich nicht von V. 
inaequalis (Cooke) Ad. unterscheiden lasst. Zweifelhaft bleibt es zu- 
nachst, ob es auch eine var. Pruni Cerasi giebt, wie Saccardo anfuhrt, 
und unwahrscheinlich ist es, dass die Saccardo'sche Var. microspora 
Sacc. auf Eichen hierher gehort, welches wohl eine besondere Art 
sein wird. 

2. Venturia chlorospora (Cooke) Ad. = Fusicladium ramulosum 
Rostr. auf Weiden-Arten. 

3. Venturia Fraxini n. sp. mit Fusicladium Fraxini Ad. auf 
Fraxinus -Arten. 

Man wird zugeben miissen, dass diese Artumgrenzung schon 
deshalb natiirlicher als die der Litteratur ist, weil wir auch ander- 
warts nur selten beobachten, dass diesclbe Pilzspecies auf so wenig 
verwandten Pflanzen wie die obigen Baumarten vorkommt. Allcin 
scrupeliise Feinde der Speciesmachcrei (zu denen ich iibrigens selbst 
gehore) konnten doch den Beweis fiir die Verschiedenheit der hier 
geschaffenen Arten nicht erbracht erachten. Sic werden vor Allem 
die Impfversuche   bisher vermisst   haben.     Solche   waren   allerdings 
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wunschenswerth und sind deshalb von mir auch soweit moglich 
durchgefuhrt worden. Abcr sic bieten wohl selten weniger Garantie 
als gerade bei den Fusicladien. 

Ich habe mit alien den von mir cultivirten l'ilzen (Venturia 
ditricha, pirina, inaequalis, Fraxini) in der That Uebertragungen vice 
versa auf die in Betracht kommenden Baumarten ausgefiihrt und 
wer sich dadurch vielleicht zur obigen Artunterscheidung berechtigter 
fiihlt, mag hiiren, dass sie allesammt im gewohnlichen Sinne miss- 
lungen sind, sofern sie nicht gerade auf die Wirthsspecies ausgefiihrt 
wurden. Fur mich selbst haben sic nicht diesen ausschlaggebenden 
Werth. Denn wenn ein negativcr Erfolg iiberhaupt nichts beweist, 
so thut er es noch weniger bei den Fusicladien. Es gelingen nam- 
lich bei diesen Pilzspecics Impfversuche auch doit, wo es sich um 
den richtigen Wirth handelt, mir thcilweise, wie ich bereits in meiner 
oben erwahnten Arbeit angefuhrt habe. Ich habe es unternommen, 
nach der Ursache dieser Erscheinung zu suchen, da ich, so schwierig 
und aussichtslos derartige Fragen auch sind, die Kenntniss der 
Infcctionsbedingungen gerade ftir den Kernpunkt phytopathologischer 
Forschung halte, der allein die Richtschnur fur eine zweckmassige 
Bekampfung der Krankheiten abgeben kann. Dass man trotz der 
Scbwierigkeit solcher Fragen nicht von vornherein die Hoffnung auf 
Erfolg aufzugeben braucht, hat Brefeld in seinen Untersuchungen 
iiber die Brandkrankheiten gezeigt und hoffe ich demnachst an 
anderem Orte auch beziiglich der Venturien zu illustriren. Hier will 
ich nur eine Beobachtung anfuhren, die auf die Zeit des Auftretens 
unserer Pilze ein Licht wirft. 

Wie bckannt, schleudern die Venturien ihre Sporen im Fruh- 
linge oder Anfang Sommer. Zur selben Zeit beobachtet man des- 
halb in der Regel auch die zugehorigen Fusicladien. Allein diese 
Regel ist nicht ohne Ausnahme. Die Conidienform der Venturia 
ditricha und diejenige von Venturia Fraxini bcobachtete ich z. B. 
immcr erst von August an, obschon die Perithecien bereits seit Mai 
in der Entleerung waren.-') Auch bei kiinstlichen Impfungen mit 
Fusicladium pirinum auf ein im Glashause gchaltenes Birnbaumchen 
ist es mir vorgekommen, dass eine Impfung Anfang Juni scheinbar 
erfolglos war, dass aber plcitzlich Ende August Fusicladien -Raschen 
auf den Blattern sichtbar wurden. Es schcint also, als ob zwischen 
Infectionseintritt und Impfung oft eine lange Zeit licgen konnte. 
Untersucht man geimpfte Blatter wahrend dieser Incubationszeit, so 
findet man die aufgesaten Sporen in sehr grossem Procentsatze ge- 
keimt.    Sie   haben   es  aber  nur bis zur Entwicklung   eines Appres- 

-i Dei Venturia Fraxini dauert allerdings die Entleerung bisweilen bis in 
den llerhst hinein. 
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soriums von dcr Form, wie ich sie am anderen Orte geschildcrt 
habe, gebracht. Bei Fusicladium Fraxini bcsonders sah ich zwischen 
sehr einfachcn Appressoricn auch Formcn, welche sich vcrzwcigt 
hattcn und als Ucbergange zu den oben erwahnten russthauahnlichen 
Vegctationen aufgefasst werden konnten. In meinen Notizen habe 
ich jenc Appressorien-Kcimlinge ,,vcrankerte Sporen" genannt — 
ein Ausdruck, dcr mir sehr bezeichnend diinkt und den ich daher 
auch hier beibehalten will. Ich habe zwar bisher das Erwachcn 
dieser ,,verankerten Sporen" nicht direct beobachten konnen, und 
glaube auch, dass ein Theil derselbcn sicher abgestorben ist, von 
anderen aber ist bei meiner mehrjahrigen Beschaftigung mit den 
l'usicladien infolge mannigfacher Impfrcsultate in mir die Ueber- 
zeugung erwcckt worden, dass diese Organe noch lebend sind und 
gleichsam nur auf eine Gelegcnhcit warten, urn in das Blatt cin- 
zudringen, wenn nicht eher, so beim herbstlichen Verfalle des Blattes. 
Welcher Art die Bedingungcn sein miisscn, um ein Erwachcn auf 
dem lebenden Blatte herbeizufuhren, habe ich trotz vielfaltiger Ver- 
suche bisher nicht ermitteln konnen. Dagegen scheint die Ein- 
Wanderung mit dem Todc des Blattes allgcmein zu sein. Es wiirde 
sich derart die eigenthiimlichc Thatsache crklaren, dass sich Vcnturicn 
aller Art selbst auf solchen vorjahrigen Blattern finden, die kcine 
Spur eines vorangegangenen Fusicladium-Wachsthums zeigen und 
sicher auch kein solches getragen haben. 

Bisher nahm man wohl zur Erklarung dieser Thatsachcn an, 
dass sich diese und ahnliche Pyrenomyceten den Sommcr iiber 
saprophytisch umhertricben, um im Herbste infolge reicher Conidien- 
production in die abgefallenen Blatter einzuwandern. Allein wer hat 
jcmals solchc vagabundiienden Conidienformen gefunden? Ich habe 
jahrelang an alien erdenklichen Stellcn unserer Obstanlagen ver- 
geblich nach ihncn gesucht. Und doch wie haufig miissten sic sein, 
um die ungeheure Haufigkcit jener Pyrenomyceten zu erklarenl Ich 
nehme im Gcgenthcile an, dass die erst in's todte Blatt cinwandcrnden 
Mycelien gar kcine Conidien producircn, weil ich solchc einmal vcr- 
gcblich suchtc, sodann auch cine grossc Neigung zur Sterilitat an 
saprophytisch eultivirten Fusicladien namentlich gegen Herbst hin 
beobachtete. 

Ich glaube also, um cs zu rcsumiren, dass die Infection der 
Blatter, welche abgefallen im nachsten Jahre Venturien zeigen, im 
Laufe des vorigen Sommers odcr gar Friihjahrs, als sic noch lebend 
am Baume hingen, stattgefunden hat. Die angeflogenen Ascosporen 
verankern sich. Treten im Laufc des Sommers sehr giinstige Be- 
dingungcn ein, so wachscn sic parasitisch weiter untcr Conidicn- 
fructificationcn; sind die Bcdingungen weniger gunstig, so bilden 
einigc   ein   schwaches   Russthau-Myccl   und   sind   cndlich   die   lie 
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dingungen ganz ungiinstig, so ruhen die Appressorienkeimlinge bis 
zum Herbste, um in das abfallende Blatt einzuwandern, wobei eine 
Conidienbildung ganz unterbleibt. Der letzte Fall lag fur mich bei 
Venturia chlorospora (Ces.) Ad. vor, die ich auf todten Weidenblattern 
hier gar nicht selten fand, ohne je eine Spur von Fusicladium 
ramulosum entdecken zu konnen. 

So kann also ein Impferfolg bei Venturien (und wahrscheinlich 
auch manchen anderen Pyrenomyceten) erst auf den abgefallenen 
Blattern im nachsten Jahrc konstatirt wcrden. Ich habe mehrere 
auf solche Zeit bcrechnete Impfungen vorgenommen und werde 
seinerzeit fiber den fur mich nicht zweifelhaften Erfolg berichten. 
Dass solchen auf eine lange Zeit berechneten Impfungen viele Un- 
sicherheiten anhaften, dass es insbcsondere schwierig ist, naturliche 
Bcdingungen cinzuhalten und gleichzeitig spontane Infectionen fern 
zu halten, liegt auf der Hand und das ist der Grund, warum ich ihnen 
zunachst noch wenig Gewicht beilege und mit der Veroffentlichung 
dieser Anschauungcn nicht bis zu der vielleicht erst nach Jahren 
experimcntcll gesicherten Nachwcisung gewartet habe. 

Ich will dicse Erorterungen nicht weiter ausspinnen, da ich hoffe, 
dass das Gesagte zur Rechtfertigung meiner Artabgrenzungen geniigen 
wird. Auch die Auffassung als „Art" und nicht als Standortsformen 
oder „biologische Arten", wie der terminus technicus heute lautet, 
bedarf wohl keiner Begriindung; haben doch die Systematiker aus 
den hier besprochenen Conidienformen sogar zwei Gattungen gemacht, 
indem sie die mit mehrzelligen Conidien versehenen Fusicladien als 
Napicladium bezeichneten — ein Vorgang, den ich nicht billigen 
kann, da zweizellige Conidien iiberall vorkommen und die Zahl der 
Sporenscheidewande bei alien von mir kultivirten Fusicladien schliess- 
lich nur davon abhing, wic lange die Conidie am Trager blieb. 
Beim spontanen Vorkommen bildet dabei eine bestimmte Zellenzahl 
wohl bei jeder Species die Hauptmasse der Sporen, bei kiinstlichen 
Culturen kann sich aber das Verhaltniss sehr verwischen und ich 
meine, dass man auf solche Charactere hin hochstens Arten, aber 
kcine Gattungen griinden kann. Daher ist auch vorn immer von 
der Gattung Napicladium abgesehen worden. 

Es mogen zum Schluss folgen: 

III.   Die Diagnosen der Arten im neuen Umfange. 

Dieselben sind natiirlich unter Berucksichtigung alien Materiales 
zusammengestellt. Fusicladium ramulosum und Tremulae waren mir 
durch ihre Entdecker in getrocknetem Originalmaterial zur Verfiigung 
gestellt worden, nach welchem die betreffende Diagnose von mir 
selbcr gegeben resp. ergiinzt worden ist. 
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Venturia ditricha (Fries) Karsten!   (Mycolog. Fennica II. pag. 188). 

Synony me (n. Winter): Sphaeria ditricha Fries (Syst. myc. II. pay. 515), 
Vermicularia ditricha Fries (Summa vcy. Scand. pay. 420) 
Sphacrolla ditricha Fuckel (Symbol, myc. pay. 100). 

Perithecien meist hecrdenweis, hating auf grau gefarbten Stcllen, 
meist blattunterseits durchbrechend, tief in's Blattgewebe eingesenkt 
oder subepidermal, kugelig, mit 60—120 ft Durclimesser. Meist mit 
und zwar bis zu 6 Borsten von 20    50 t< Lange und 4 /' Breitc. 

Asci sackartig oder kculenartig, sitzend, 44 60 fi lang, 10—12 |« 
dick.    8sporig, Sporen oben ein-, unten zweireihig. 

Sporen olivengriin oder griinlich-gelb, 12 16/< lang, 5 -7 /< dick, 
ei- oder keulenfdrmig, ungleich 2zellig, in der Mitte leicht ein- 
geschnurt, beide Zellen abgerundet, grossere und dickere Zelle im 
Ascus voran. Untere Zelle meist nur '/«—a/s so lang wie obere, 
selten Scheidewand, bis nahe zur Mitte verschoben. 

Conidienform: Fusicladium betulac Ad. (Centrlbl. f. Bact. u. 
Paras. II. Abth. Bd. II. pag. 57;. Conidientrager aufrecht, einzeln 
oder biischelig, knorrig, gelbbraun, 30 70 ft lang. Conidien langlich 
bis kahnformig, 2-, seltener 3zellig, an der Querwand leicht ein- 
geschniirt. Scheitel rund oder mil kurzem, stumpfem Spitzchen, an 
der Basis  quer abgestutzt.    15—24 // lang, 5—9 fi breit. 

Conidienform Ende Sommer und Herbst parasitisch auf lebenden, 
Perithecien im Fruhjahr und Sommer auf todten Blattern von Betula 
alba, pubescens und anderen Betula-Arten. 

Venturia pirina Ad. (Ldw. Jhrb. 1896. Bd. XXV. pag. 875). 
Synonyme: Sphacrella inaec]ualis Cooke part., 

Venturia chlorospora (Ces.) Karsten part., 
V. ditricha f. piri Href. (Unters. a. d. Ges.-Geb. d. Myc. 1 left X. pay. 221 

und Erkl. d. Taf. VII. Fig. 5')). 

Perithecien gruppen- oder hecrdenweis, meist blattunterseits 
durchbrechend, in der Regel tief im Blattgewebe sitzend, kugelig, 
mit ki'irzercm oder langerem Halse, 120—160 ,» Durclimesser; sehr 
haufig   olmc   Borsten,   immer   nur wenige Borsten  an  der Miindung. 

Asci 8sporig, sackartig, in der unteren Halfte breiter, 40—70 /< 
lang, im unteren Theile zwei, im oberen eine Sporenreihe, nach dem 
Verquellen eine Sporenreihe. 

Sporen gelbgriin, 14- -20 ,« lang, 5—8 ft breit. Ungleich 2zellig. 
Grossere und dickere Zelle im Ascus voran. Beide Zellen abgerundet. 
Obere Zelle meist doppelt so lang wie untere. Selten nahezu gleicli 
lang und beide gleich dick. 

Conidienform: Fusicladium pirinum (Lib.) Fckl. Conidientrager 
aufrecht, unvcrzweigt, ein-, sehr selten zweizellig, braun, knorrig, 
20—60 /(   (meist   40 ft)  lang.     Conidien   spindel-   oder   kahnformig, 
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grosste Brcite in dcr Mitte, einzellig, im Alter zweizellig und schwanz- 
formig verlangert, 20—25 u lang, 5—8 ,» breit. 

Conidienform den ganzen Sommer iiber parasitisch auf Blatt, 
Frucht und Tricb, Perithecienform im Friihjahr saprophytisch auf 
vorjahrigen  Blattern von Pirus communis. 

Venturia Tremulae n. spec. 
Synonyme: Sphaerella inaequalis Cooke part., 

Venturia inaequalis Schroter, nee Winter (Pilze pag. 351). 

Perithecien zerstreut, meist blattunterseits durchbrechend, kuglig, 
mit kurzem Halse, 100—160 /t Durchmesscr. Meist mit Borsten an 
der Miindung, die sehr lang (bis 100 fi) und dunkel schwarzbraun 
gefarbt sind. 

Asci sackformig, gebogen, 50—60^ lang, 10—14/* breit. 8sporig. 
Sporen oben 1-, unten 2—3rcihig. 

Sporen 14—18 p lang, 6—9 (*. breit, gelblich-griin, plump und 
dick im Vergleich zu denen der vorigen Species; birn- oder eiformig, 
ungleich zweizellig, an der Querwand stark eingeschniirt. Grossere 
Zelle im Ascus voran, durch ihre Dicke ausgezeichnet, bisweilen fast 
kuglig, 8—10 ft lang und bis 9 fi breit. Untere Zelle kegelformig 
mit abgerundetem Ende, meist nur halb so dick und lang wie die 
grossere; bisweilen aber auch die Scheidewand bis nahe zur Mitte 
verschoben. 

Conidienform: Fusicladium Tremulae Fr. (Landwirthsch. Jahrb. 
Bd. XII. pag. 525). Conidientrager kurz, kaum so lang wie die 
Spore, einfach, unverzweigt und glatt. Conidien 18—24 ,« lang, 
4—7 fx breit, hell gelblich-braun, spindelformig, 2—4zellig; meist 
3zellig. Erste Scheidewand im oberen Drittel. Mittlere Zelle die 
dickste, zuweilen etwas angeschwollen. Obere Zelle zuweilen ziem- 
lich plotzlich diinner als die mittlere und so bisweilen riibenformige 
Sporen.    Spitze stumpf, Basis abgestutzt, schmal. 

Conidienform auf lebenden, Perithecien auf todten Blattern von 
Populus Tremula im Friihjahr. 

Venturia inaequalis (Cooke) Ad. 
Synonyme: Sphaerella inaequalis Cooke (Journal of botany Vol.lY. pag. 24]—253). 

Sph. cincrascens Fuck. (Fungi Rhenani No. 824), 
Venturia inaequalis Wint. in litt, non Schroter, 
Venturia chlorospora (Ces.) Karst. part. (Mycol. fennic. II. pag. 189), 
Didymosphaeria inaequalis Nssl. (Rabh. Fung. Europ. No. 2663), 
V. chlorospora f. Mali (Ces.) Ad. (Ldw. Jhrb. 1896 pag. 875). 

Perithecien gruppenweis, in der Regel unterseits durchbrechend, 
kuglig, mit kurzem Hals; 90—160 (i Durchmesser. Mit oder ohne 
Borsten von meist etwa 40 ii Lange. 

Hedwigia Bd. XXXVI. iSgy. 6 
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Asci unverquollen sackartig, in dor unteren Halfte dicker, 40—70 n 
lang, nach dem Vcrquellen cylindrisch; 8 sporig, oben eine, unten 
zwei Sporenreihen. 

Sporen gelbgriin, einer im Niipfchen sitzenden Eichel gleichend, 
11—15 ;i lang, 4—8 << breit; ungleich zwcizellig, obere Zelle bci dcr 
typischen Form nur etwa halb so lang wie die untere, etwas dicker 
und mit stumpfer Spitze gekront, sitzt wie cine Miitze auf der 
unteren. Untere Zelle cylindrisch oder oblong mit abgerundetem 
Ende. Bisweilen fehlt die Spitze dcr oberen Zelle und die Scheide- 
wand riickt der Mitte etwas naher, nie aber bis an diese heran. 

Conidicnform: Fusicladium dendriticum (Wall.) Fuck. Conidien- 
trager aufrecht, einfach, 1-, sehr selten 2 zellig, glatt, 20—40 u lang 
(bisweilen bis 72 « lang). Conidien gelbbraun, rflbenformig oder 
mohrenformig, grosste Breite im unteren Drittel, 1 zellig, beim Altern 
2zellig.    Basis abgestutzt, Scheitel mit stumpfer Spitze;. 

Conidicnform im Sommer parasitisch auf Blatt und Frucht 
(Zweig?), Perithccien im Fruhjahr und Sommer auf den todten 
Blattern von Pirus Mains, parasidiaca und verwandten Pirus-Arten, 
nicht aber Pirns communis. 

Var. cinerascens (Fuck.) Ad. mit Fusicladium orbiculatum 
de Thiim. auf Sorbus-Arten, weicht nur in der Conidicnform ein 
wenig von dcr typischen Form ab.    Conidien dicker und kiirzer. 

Venturia chlorospora (Ces.) Ad. 
Synonyme: Sphaeria chlorospora Ces. (Rabh. Fungi Europ. exsicc. 48), 

Sphaerella chlorospora Ces. et de Ntrs. (Sferiac. ital. No. 97), 
Sphaerella canescens Karsten (Fungi fennic. 895 
Venturia   chlorospora  (Ces.)  Karst.  part.  (Fungi  fennic.  957  und. 

Mycol. fennic. II. 189). 

Perithccien heerdenweis, meist blattunterseits durchbrechend, 
kuglig, mit kurzem Hals, 70—100 (i Durchmcsser, meist mit Borsten 
von 30—40 ft Lange. 

Asci 40—50 f lang, 10—12 it breit, gcrade, sackartig, grosste 
Breite in der Mitte, 8 sporig, Sporen fast bis obenhin zweireihig. 

Sporen gelbgriin, 11—14 n lang, 5—7 <i breit, ungleich 2zellig, 
kiirzere und breitere Zelle im Ascus voran. Scheidewand jedoch 
haufig bis dicht an die Mitte geriickt. Sporen lcicht kcgelformig, 
beidendig abgerundet, grosste Breite in der kiirzeren Zelle. 

Conidicnform: Fusicladium ramulosum Rostr. (Mullers Tidschr. 
for Skoobring VI. pag. 294-296, ref. Bot. Centrlbl. XV. pag. 151). 
Conidientrager einfach, glatt, am oberen Ende abgestutzt, dicht 
rasenartig, Conidien griingelb, zweizellig, schuhsohlenformig, mit 
breiter Ansatzflache. Obere Zelle kiirzer und schmaler als die untere. 
18—20 ii lang (vereinzelt bis 28 .«), 6-9 ," dick. (Rostrup giebt 
nur 6 — 7 /A an.) 
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Conidienform im Friihjahr auf lebenden, Perithecicnform im 
Friihjahr auf todten Blattern von Salix Caprea, aurita, cinerea und 
anderen. 

Venturia Fraxini n. spec. 
Synonyme: SphaereUa ditricha Auersw. in litt. (Rabenh. Fungi Furop. 943), 

SphaereUa inaequalis Cooke part. (Journ. of Botany IV. pag. 248). 

Perithecien heerdenweis, kuglig, schwarz, meist mit und zwar 
mehr als 4 sehr langen, buschartig auseinanderstarrenden oder 
zuruckgeschlagenen Borsten, meist blattunterseits durchbrechend. 
100—160 (i Durchmesser. 

Asci sackartig, unten breiter, 40—50 /n lang, 8—10 /< breit. 
8 sporig, oben eine, unten zwei Sporenreihen. 

Sporen gelbgriin, von denen der Venturia inaequalis (Cooke) 
kaum zu unterscheiden, eichelartig. Meist ohne deutliches Spitzchen 
auf der kurzeren, im Ascus vorangehenden Zelle. 11—14 ft lang, 
5—8 /< breit. 

Conidienform: Fusicladium Tremulae n. spec. Conidientragcr 
einzellig, 20—35 f« lang, im oberen Theile etwas knorrig oder zackig, 
nicht selten gekriimmt. Conidien mohrenformig, schlank und spitz, 
leicht griingelb gefarbt, zweizellig, selten ein- und dreizellige da- 
zwischen. Erste Scheidewand im unteren Drittel, Ansatzstelle schmal. 
12—20 ft lang, 4 —6 ft breit. 

Conidienform im Sommer und Herbst in ausserst zarten Vege- 
tationen parasitisch auf Blattern von Fraxinus excelsior; Perithecien 
auf den   todten  Blattern   des  Vorjahres   im   Friihjahr  und  Sommer. 

Figurenerklarung den Tafel IV. 

Bei alien Figuren  links die Conidien,  rechts die Ascosporcn,  in der Mitte die 
Asci des betreffenden Pilzes.    Vergr. uberall u*lv 

Fig. 1. Venturia ditricha (Fries). 
Fig. 2. V. pirina Ad. 
Fig. 3. V. Tremulae Ad. 
Fig. 4. V. inaequalis (Cooke) Ad. 
Fig. 5. V. chlorospora (Ces.) Ad. 
Fig. 6. V. Fraxini Ad. 

6* 
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