
Untersuchungen zu einer Morphologie 
der stromabildenden Sphaeriales 

auf entwickelungsgeschichtlicher Grundlage. 

Mit Tafel I—III. 

Von W. Ruhland. 

Einleitung. 
In der Entwickelung unserer Kenntniss von den Ascomyceten 

iiberhaupt und den Pyrenomyceten im Speciellen lassen sich mehrere 
Perioden unterscheiden, von denen die erste hauptsachlich durch 
die Untersuchungen PERSOON'S, FRIES'S, FUCKEI/S und ihrer Schulen 
ausgefiillt wird und als deren Hauptresultate man die griindliche Be- 
schreibung des fertigen Perithecialstadiums, sowie den ersten wissen- 
schaftlichen Versuch einer systematischen Bearbeitung der betreffenden 
Pilze anzusehen hat. In derselben rein descriptiven Richtung wird auch 
heute noch zum Theil gearbeitet; als ihre verdienstvollsten neueren 
Vertreter sind SCHROTER, WINTER, REHJI U. a. m. zu nennen. 

Einen wesentlichen Fortschritt bezeichnen die Arbeiten der Bruder 
TULASNE, welche hauptsachlich in der „Selecta fungorum Carpo- 
logia" niedergelegt sind. Sie leiten zur zweiten Periode iiber, inso- 
fern als in ihnen, zunachst noch in Form einer systematischen Auf- 
zahlung, auf Grund anatomischer Untersuchung eine kurze entwicke- 
lungsgeschichtliche Charakteristik der einzelnen Art gegeben wurde. 
Als der eigentliche Schopfer der zweiten Periode ist jedoch DE BARY 

zu bezeichnen. Er wies der Entwickelungsgeschichte den ihr in ver- 
wandten Disciplinen bereits eingeraumten Platz auch in der Mycologie 
zu und hat durch seine und seiner Schuler Arbeiten auch der ascomy- 
cologischen Forschung die Bahnen vorgezeichnet, in denen sie noch 
heute wandelt; angeregt wurde vor Allem die Frage nach dem Pleomor- 
phismus der einzelnen Art bezuglich ihrer Nebenfruchtformen und 
die der Entwickelung der Apo- bezw. Perithecialfrucht. Die erstere 
der beiden Fragen wurde sodann durch die auf der exacten Basis 
der Reincultur unternommenen Untersuchungen BREEELD'S machtig 
gefordert,   wahrend das zweite Problem zur Zeit noch allgemein die 
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Gegenwart beschaftigt, indem es sich zugespitzt hat auf den Versuch 
des Nachweises einer Sexualitat der ersten Anlage durch Special- 
untersuchungen auf tinctionstechnischer Grundlage. 

In der vorliegenden Arbeit soil der Versuch unternommen werden, 
eine strengere morphologische Gliederung des Gesammtkorpers der 
stromabildenden Sphaeriales (vergl. unten) auf Grund einer eingehenden 
entwickelungsgeschichtlichen Untersuchung zu geben. Andere Fragen, 
namentlich die nach der Sexualitat (ich habe das so wichtige Ver- 
halten der Kerne nicht naher untersucht), sollen ganz ausser Acht 
gelassen oder nur kurz gestreift werden; nur den Nebenfruchtformen 
wird etwas eingehendere Behandlung zu Theil werden, jedoch nur 
da, wo die zu diesem Zwecke angestellten Culturversuche ein neues 
Ergebniss hatten, oder, soweit dies nicht der Fall war, wo die ent- 
wickelungsgeschichtlich-anatomische Untersuchung moglichst vieler 
Individuen einen sicheren Ersatz zu gewahren schien. 

Was den Begriff des „Stroma" betrifft, so hat die Systematik 
von jeher mit ihm operirt, ohne sich jedoch auf eine eingehendere 
mikroskopische Untersuchung und strengere Definition einzulassen. 
Es werden ganz allgemein alle Spuren der Anwesenheit des Pilzes, 
welche sich im Substrat in der Nahe der Perithecien bemerkbar 
machen, ob sie nun in Membranschwarzungen, functionslos gewor- 
denen Conidientragern, Mycelansammlungen oder Grenzsaumen etc.1) 
bestehen, kurz die heterogensten Bildungen der verschiedensten 
Familien schlechtweg als „Stroma" bezeichnet.-) Diesem „Stroma" 
wird zwar mitunter das „Conidienlager" gegeniibergestellt, keineswegs 
jedoch im Sinne einer streng morphologischen Gliederung, indem 
einmal der entwickelungsgeschichtliche Ursprung und dann das 
Schicksal des Conidienlagers nach Vollendung seiner reproductiven 
Thatigkeit, sowie endlich sein Zusammenhang mit der Perithecien- 
schicht ausser Acht gelassen wurde. 

Erhielt so die Morphologie der Sphaeriales von Seite der Syste- 
matiker fast keine Forderung, so wurde sie in nahezu demselben 
Maasse von den Anatomen vernachlassigt. Schon an und fiir sich 
boten denselben die „Sphaeriaceae compositae" fiir das von ihnen in 
den Vordergrund geruckte Studium der Entwickelungsgeschichte der 
Ascenfruchte unerwiinschte Complicationen, so dass sie bei ihren 
Arbeiten   entschieden   die  stromalosen  bevorzugten.3)    In  der That 

>) Beispiele vergl. wcitcr unten. 

•) Vergl. z. B. E. FRIES, Symb. Myc; TULASNE, Selecta fungor. carpolog. II; 
WINTER, in Rabh., Kryptog.-FI. 1,2 etc. Auf die so gebrauchliche Unterschcidung 
von „Valseen"-  und „Diatrypee?i" - Stroma  wird weiter unten eingegangen werden. 

») Vergl. z. B. die Literaturangabe in DE BARY. Vergl. Morph. u. Biol. etc. 
p. 283  f. 
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ist FOISTING1) der Einzige geblieben, der in einer „Vorlaufigen Mit- 
theilung" neben den fructificativen auch die vegetativen Korpergliedcr 
der in Betracht kommenden Pilze einer Beriicksichtigung wiirdigte; 
nichtsdestoweniger bildet die Entwickelung der reproductiven Theile 
(Perithecium) den Hauptgegenstand seiner Angaben, und die unzu- 
langlichen Notizen iiber das Verhalten der vegetativen Theile basiren 
nur bei wenigen Formen auf einer eingehenderen Untersuchung, bei 
den meisten auf einer speculativen Verwerthung schon bekannter 
Thatsachen. Seine Gliederung des Pilzkorpers in ,,Epi"- und 
„Hypo"-Stroma ist im Wesentlichen nichts weiter als die Unter- 
scheidung von „Conidienlager" und „Perithecienstroma" und bringt 
keine Wiirdigung der local - entwickelungsgeschichtlichen 
Momente unter Ueberschatzung — wie nur eine eingehendere Unter- 
suchung lehrt — der fur die morphologische Beurtheilung unbrauch- 
baren Function derselben. Da die 1. c. p. 178 angekiindigten ein- 
gehenderen Angaben der „Vorlaufigen Mittheilung" nicht gefolgt sind, 
so brauche ich nicht weiter auf sie einzugehen.'2) 

Die nachfolgenden Untersuchungen erstrecken sich auf die ge- 
sammten „stromafuhrenden Sphaeriales", jedoch unter Bevorzugung 
der Familien der Valsaceae, Melanconidaceae, Melogrammataceae, 
Diatrypaceae und Xylariaceae. Das Material wurde theils von mir 
selbst auf Excursionen in der Berliner Umgegend gesammelt, theils 
entstammt es dem Herbarium des Kgl. botanischen Museums, fur 
dessen Benutzung ich dem Director desselben, Herrn Geheimrath Pro- 
fessor Dr. EXGLER, meinem hochverehrten Lehrer, den ehrerbietigsten 
Dank schulde. Die Arbeit wurde unternommen auf Anregung des 
Privatdocenten Herrn Dr. G. LINDAU, der auch den Resultaten der- 
selben das warmste Interesse entgegenbrachte, und begonnen im 
Universitats - Institute des Herrn Geh. Regierungs-Raths Professor 
Dr. SCHWEJJDKNEU , fortgesetzt und abgeschlossen im Berliner bota- 
nischen Museum. Die Einarbeitiing in die fur den Anfanger so 
schwierige, rein systematischc Seite des Formenkreises wurde mir 
durch die freundlichste Unterstiitzung des Herrn Kustos P. HKNNIXGS 

wesentlich erleichtert. Allen diesen Herren meinen herzlichsten 
Dank I 

') ,,Zur Entwickelungsgeschichte der Pyrenomycetcn." Bot. Zcitg. 1867, 1868, 
p. 177 ff. 

a) Die Arbeit FUISTING'S hat nur beziiglich der Perithecialcntvvickelung 
Beriicksichtigung gefunden. Die Nothwendigkeit von Untersuchungen iiber das 
Stroma betonen WINTER, 1. c. p. 19, der nachdnicklichst auf die Verschieden- 
heit des morphologischen Werthes der als „Stroma" zusammengefassten Bil- 
dungen hinvveist (1. c. p. 189), und LINDAU in Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1,1. 
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I. Typus der diplostromatischen Entwickelung.') 
A.   Entoplacodialer Formenkreis.1) 

1. Diatrype disciformis (Hoffm.) Fries, ein annahernd vollstandigr 
untersuchtes Beispiel. 

(Material, lebend untersucht, im April 1898 im Nieder-Schonhausener Schlosspark 
bei Berlin gesammelt.) 

Wie bei vielen anderen stromafiihrenden Pyrenomyceten, deren 
Fruchtkorper uns auf feuchtem, faulem Holz so haufig in Waldungen 
oder Gebiischen auffallen, gehort auch bei Diatrype disciformis die 
Frage zu den schwierigsten, unter welchen Verhaltnissen des Sub- 
strates und in welcher Weise die allererste Entwickelung und Aus- 
breitung bis zur Anlage irgend welcher Fruchtkorper vor sich geht. 
Ueber die Art und den Ort des Eindringens des Keimschlauches 
konnen nur experimentelle Untersuchungen Gewissheit schaffen. 
Jedenfalls sprechen mancherlei Umstande dafiir, dass die erste Thatig- 
keit des Mycels eine rein parasitische ist.'2) Die uns hier interessirende 
Entwickelung beginnt jedenfalls stets in abgestorbenem Substrate. 
Die Art der Ausbreitung des Mycels in ihren Einzelheiten ist fiir 
uns ebenfalls von geringem Interesse. 

Wenn das Gewebe des Wirthes, wahrscheinlich in Folge der 
iibrigens keineswegs in die Augen fallenden Wucherung des Mycels 

») Die Erklarung der von mir eingefuhrten morphologischen Bezeichnungen 
findet im Laufe der Mittheilungen an geeigneter Stelle statt, jedoch erfolgt die 
Anwendung derselben im Interesse einer ubersichtlicheren Gliederung der 
Arbeit schon hier. 

») Ich konnte mehrfach die auch von Anderen constatirte Bemerkung 
machen, dass an ausserlich intacten, lebenden Baumen oder Strauchern abgeknickt 
herabhangende Aeste die Fruchtkorper des Pilzes in alien Stadien von ihrer 
ersten Entwickelung bis zur Fruchtreife zeigten, wahrend bei anderen, offenbar 
sich langsamer entwickelnden Arten (z. B. Diatrypdld) in ahnlicher Weise nur 
die Conidienlager beobachtet wurden. Durch einen Culturversuch konnte ich 
nachweisen, dass die Ascussporen der Diatrype jedenfalls im Stande sind, auch 
von vornherein saprophytisch thatig zu sein. Es gelang mir in einem Falle, 
in der feucht gehaltenen Wunde eines abgebrochenen, abgestorbenen Zweig- 
stiickes weit eindringende Mycelbildung zu erzeugen. Weiter zu kommen ist 
ausserordentlich schwierig, da alle derartigen Culturen mit todtem Wirthsmaterial 
in feuchten Glocken trotz der grossten Vorsicht uber kurz oder lang Schimmel- 
pilzen zum Opfer fallen (vergl. auch TAVEL : „£eilr. z. £ntw. d. Pyr." Bot. Zeitg. 
1886 p- 825 ft). Im Anschluss an obige Notiz moge nur noch ganz allgemein 
bemerkt werden, dass die Frage, ob die Pyrenomyceten der oben namhaft ge- 
machten Familien nicht ganz vorherrschend in ihren ersten Stadien gefahrliche 
Parasiten sind, schon der praktischen Bedeutung wegen in viel erhohterem 
Maasse als bisher die Aufmerksamkeit der Phytopathologen verdient; die Losung 
diirfte Experimenten an lebendem Material kaum allzu grosse Schwierigkeiten 
bieten. Vergl. hieriiber auch FUCKEL (Bot. Zeitg. 1861 p. 250), sowie die treff lichen 
Beobachtungen NlTSCHKE's  in „Pyrenomycetes gtrmanui" p. 109 f.    (Breslau 1867.) 
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in Holz und Rinde, abgetodtet ist, schickt sich der Pilz zur Bildung der 
Fruchtkorper an. Man bemerkt, wie sich zunachst das Mengenverhalt- 
niss der Mycelmassen in Holz und Rinde zu Gunsten der letzteren ver- 
schiebt, so dass man ein deutliches Vorriicken der Hyphen nach 
aussen konstatiren kann, und zwar auf dem Wege durch die Mark- 
strahlen, weil dem Pilz hier bei seinem Wachsthum die geringste 
Anzahl von Querwanden in Folge der radialen Gestrecktheit dieser 
Zellen entgegentreten; iiberdies bieten ihm die zahlreichen Tupfel 
in denselben willkoinmene Durchlasspforten. Dieser Prozess hat zur 
Folge, dass die weiteren Entwickelungsstadien sich ausschliesslich in 
der Rinde, und zwar zumeist unmittelbar ausserhalb vor den Mark- 
strahlenendigungen, abspielen. 

Unterziehen wir nun die Rindenpartieen einer naheren Unter- 
suchung,1) so fallt zunachst eine Ungleichheit der Vertheilung des 
Mycels in denselben in die Augen, und zwar sind die inneren zwischen 
der tangentialen Sklerenchymschicht einerseits und dem Cambium 
andererseits belegenen Partieen, auf ersten Stadien zwar noch relativ 
intact, immerhin aber von einer augenfalligen Mycelmasse nach alien 
Richtungen hin durchzogen. Das spatere, weiter unten besprochene 
Schicksal dieser Partieen macht es gewiss, dass wir in ihnen eine aus- 
schliesslich der Ernahrung dienende Schicht zu sehen haben. Weiter 
von hier aus ziehen sich in Folge ihrer geringen Menge leicht zu iiber- 
sehende Hyphencomplexe durch die Markstrahlzellen, aber auch durch 
die mechanische Schicht, die Tiipfelkanale der Sklerenchymzellen als 
Wege benutzend, nach den aussen belegenen Rindenpartieen hindurch. 
Hier scheinen sie sich spurlos zu verlieren und nur die Anwesenheit 
von Mycel in der unmittelbar an das Periderm grenzenden 
Schicht beweist das Gegentheil. 

In erster Linie ist nunmehr das entwickelungsgeschichtliche Ver- 
halten dieser kurz erwahnten Schicht von Interesse. Und zwar konnen 
wir von nun an zwei von einander unabhangige, durch die Aus- 
breitungsweise dieser Schicht bedingte, local und zeitlich neben- 
einander stattfindende Entwickelungsweisen constatiren, von denen 
zunachst die typische und normaler Weise stets zur Ascenfructification 
fuhrende geschildert werden mag. 

J) Die Anwendung des Mikrotoms bei den Untersuchungen iiber rinden- 
bewohnende Pilze war ganz unmoglich, da wegen der schr ungleichen Con- 
sistenz des jungen Pilzes und seiner Unterlage, die narfirlich mit ihm zusammen 
eingebettet werden muss, nur unvollkommene Resultate zu erzielen waren. So- 
bald iibrigens die Kernfrage von untergeordnetem Interesse ist, sind Freihand- 
schnitte bei entwickelungsgcschichtlich-mycologischen Untersuchungen wohi 
entschieden vorzuziehen, auch wo die Verwendung des Mikrotoms nicht auf 
solche Schwierigkeiten an sich stosst, da auf ersteren der Verlauf und Zu- 
sammenhang der Hyphenmassen einer bequemeren und sichereren Beurtheilung 
zuganglich sind. 
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a)  Typisches  Verhalten. 

Unmittelbar iiber die Oberflache des Rindenpafenchyms treten 
feine, farblose, im Durchmesser nur etwa 1,2 u starke Hyphe, welche 
sich zwischen jenes und die Peridermlagen drangen und dort unter 
reichlicher allseitiger Verflechtung zu einer platten, stark olhaltigen 
Scheibe auswachsen. (Taf. I, Fig. 1.) Letztere erhalt durch ener- 
gisches Wachsthum von der Durchbruchstelle aus in centrifugaler 
Richtung bei einer Machtigkeit von nur etwa 8—9 fi zunachst einen 
Langendurchmesser von etwa 100 p. Wahrend dessen erhebt sich 
in der Mitte iiber die Oberflache der Scheibe empor ein vorerst 
niedriges Biindel von Hyphen, welche, indem sie nach oben und der 
Mitte zu gegen einander convergiren, eine stumpfe Kuppe bilden, deren 
Bestandtheile von vornherein durch einen betrachtlicheren Durch- 
messer und starkere Membranen ausgezeichnet sind. Vermoge dieser 
Consistenz und eines energischen Wachsthums iibt die Kuppe bald 
einen so bedeutenden Druck auf das dariiber liegende Periderm aus, 
dass dasselbe emporgehoben wird. In Folge dessen kann man bereits 
auf diesem Stadium schon mittelst einer starkeren Lupe deutlich 
flache Pusteln oder Emportreibungen der Peridermoberflache wahr- 
nehmen.1) 

Sobald dies der Fall ist, beginnen zunachst an der Basis der be- 
schriebenen Kuppe die dort befindlichen Hyphen in den nunmehr 
durch den geschilderten Process entstandenen Zwischenraum von 
Periderm und Rindenparenchymobernache senkrecht emporzuwachsen, 
unter Bildung eines dichten Hymeniums, auf welchem die so charak- 
teristischen, stark gekriimmten, einzelligen, nur 1,7 fi dicken, farblosen 
oder nur bei grosserer Masse fleischroth erscheinenden Conidien'2) 
abgeschnurt werden, deren ZugehSrigkeit zum Entwickelungskreis 
der Diatrype erst BREFELD nachwies, indem er sie in Reinkultur aus 
den Ascensporen erzog.3) Mit der Hohenzunahme der centralen, 
dauernd steril bleibenden4) Kuppe und des durch sie bedingten 
Emporhebens und Losreissens des Periderms vom Rindenparenchym 
steht   ein   energisches   Wachsthum   des  Lagers  nach  der Peripherie 

») Meist geht dieser Process vor sich unter Ausscheidung von Calcium- 
oxalat. Je reichlicher dieselbe ist, desto lockerer bleibt das Pilzgeflecht, ohne 
hierdurch von seiner emportreibenden Fahigkeit cinzubiisscn. Auf die hohe 
physiologische Bedeutung dieses bei sehr vielen Formen verbreiteten Phanomens 
werde ich an geeigneter Stelle zuruckkommen. Am vorliegenden Beispiel ist 
dasselbe untypisch und schwach entwickelt. 

2) Dieselben werden bereits von Th. NITSCHKE („Pyrenomycetes germanici" 
p. 68) erwahnt. 

3) Unt. a. d. Gesmtgeb. d. Myc. X, p. 244. 

*) Wo dies auf Praparaten nicht der Fall zu sein scheint, lehrt stets die 
nahere Untersuchung, dass der Schnitt nicht genau median ist. - 
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zu im ursachlichen Zusammenhang, welches ebenfalls in centrifugaler 
Folge zur Conidienbildung schreitet.    (Taf. I, Fig. 2.) 

Dieser Process findet ein Ende, sobald durch den Druck der 
Centralkuppe eine Sprengung der Peridermdecke erreicht ist. Die 
Conidienproduction hort bald auf. Die bereits abgeschniirten Conidien 
vermogen durch die Peridermoffnung nach aussen zu gelangen. 
Nachdem der Pilz so die erste Periode der Entwickelung seines 
Fruchtkorpers beendet und durch dieselbe in einer durch ein 
Minimum von Aufwand an Material und Zeit erreichbaren, aus- 
giebigen Weise sich seine weitere Ausbreitnng iiberhaupt gesichert hat, 
tritt er nunmehr sofort in seine zweite, wesentlich langwierigere Periode 
iiber. Die Entwickelung der Ascenfruchtform ist das Ziel derselben. 
Zur Erreichung dieses Zieles wendet er alles verfiigbare Material 
seines Korpers auf. 

Zunachst bemerkt man, dass die durch Ruptur des Periderms 
mit der Luft in Beriihrung gekommenen oberflachlichen Membran- 
theile der Kuppe sich zu braunen beginnen und unter Verquellung 
seitlich inniger mit einander in Connex treten. Gleichzcitig wachsen 
nunmehr die urspriinglich hymeniumtragenden Partieen der Scheibe, 
und zwar wiederum, Hand in Hand mit dem Auf horen der Conidien- 
abgliederung in centrifugaler Folge aus, d. h. so, dass die der Basis 
der Kuppe zunachst gelegenen Partieen des Lagers zuerst seitlich 
fest aneinander und an die Centralkuppe schliessende, parallel ver- 
laufende Faden senkrecht iiber ihre Oberflache emporsenden.1) In 
seiner definitiven Gestalt stellt das ehemalige Conidienlager eine von 
den Seitenrandern allmahlig ansteigende und ihren Gipfelpunkt im 
Centrum behaltende, abgestumpft-konische Warze dar, welche aus 
nahezu liickenlos aneinander grenzenden, vorwiegend aufwarts ver- 
laufenden Hyphen besteht und bald an seiner Gesammtoberflache 
dem erwahnten Process der Braunung und Verquellung unterliegt, 
der mit dem natiirlich nur senkrecht nach aussen erfolgendem Wachs- 
thum der Warze proportional nach der Basis zu fortschreitet und als 
die ofFenbare Folgeerscheinung eines ganz allmahlichen, langsamen 
Absterbens aufzufassen ist. Der Zuwachs des Kegels erfolgt auf 
Kosten der Basalschicht desselben, welche sich durch ihre locker- 
paraplectenchymatische,-)  stark  olhaltige  und   bleibend  hyaline Be- 

*) Offen muss die Frage bleiben, ob vielleicht die Conidientrager selbst 
nach Verlust ihrer typischen Function unmittelbar auswachsen. Mir scheinen 
bei Diatrype dieselben zulctzt unter fadiger Krummung selbst zu Conidien zu 
werden. 

a) Ich bediene mich hier und im Folgenden der ausserordentlich zweck- 
massigen Bezeichnungen „Phctenchym'\ nprosoplectenchymatisch" und „paraplccttnchy- 
matisch" in Verbindung mit naher kennzeichnenden Adjectiven Jocktr", „Jicht", 
Jiornartig" etc.    Dieselben sind durch LINDAU zuerst eingefuhrt worden.    Vergl. 
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schaffenheit jederzeit deutlich von den dariiber befindlichen Schichten 
abhebt. Sie bleibt meist nur 8 — 9 Reihen stark und ist identisch 
mit der primaren, Conidien ausgliedernden Gewebsschicht. 

Lange noch bevor der eben geschilderte Process seinen Hohe- 
punkt erreicht hat, aber doch schon zu einer Zeit, wo die konische 
Warze bereits deutlich erkennbar ist, bemerkt man, dass die oben 
naher gekennzeichnete basale Zuwachsschicht Hyphen nach innen in 
die ausserhalb der Sklerenchymschicht belegenen Rindenparenchym- 
schichten entsendet, welche, nur eine kurze Strecke senkrecht nach 
innen wachsend, sich sofort in tangentialer Richtung zu verzweigen 
und auszubreiten beginnen, indem sie weniger in energischer Weise 
zu einer Losung der Membrantheile der Rinde schreiten (es findet 
normaler Weise hier nie eine Schwarzung derselben statt), als viel- 
mehr deren Elemente auseinander drangen und so, allerdings unter 
gleichzeitiger, allmahlicher Resorption, Platz fur die nunmehr erfolgende 
Ausgliederung der Perithecialanlagen schaffen. 

Meist hat sich bald hierauf eine langgestreckte, anfangs nur 
8—9 n machtige Zone lockersten Plectenchyms ausgebildet, welche 
sich in den meisten Fallen, wenn nicht unmittelbar auf der Ober- 
flache der tangentialen mechanischen Schicht, so doch meist nur 
2—3 Parenchymzellreihen dariiber befindet. Nie aber grenzt sie 
unmittelbar an die unterhalb des Periderms befindlichen Pilzgewebs- 
elemente, ist vielmehr stets und auf alien Stadien durch eine starke 
Schicht von Rindenparenchymresten von ihnen geschieden. In 
diesem Plectenchym findet nunmehr die Bildung der Perithecien 
statt. Seltener, doch haufig genug ist das perithecienausgliedernde 
Plectenchym schwach oder nur fadig entwickelt. 

Die Perithecien werden annahernd in einer Ebene (Taf. I, Fig. 4), 
meist dicht neben einander, aber nie genau gleichzeitig angelegt, 
und so erklart es sich, dass haufig ein in der Entwickelung jungeres 
Perithecium durch benachbarte, in alteren Stadien befindliche, und 
darum in lebhafterer Grossenzunahme begriffene, aus seiner urspriing- 
lichen Lage herausgedrangt wird, indem es an den alteren voruber- 
gleitet, und zwar dann, da nach unten zu die Sklerenchymschicht 
entgegensteht, fast stets nach aussen (auf dem Schnitte oben) hin. 
Mitunter verkiimmern solche Bildungen dann spater. 

Wenn ich nunmehr daran gehe, eine kurze Darstellung der Ent- 
wickelungsgeschichte des Peritheciums zu geben, so geschieht dies, 
ohne damit irgendwie einen Beitrag zu der jetzt mit so viel Eifer 
studirten Frage nach der Sexualitat der Ascomyceten liefern zu 
wollen.    Der Schwierigkeiten  sind auch ohnehin infolge der ausser- 

dessen „Beitr&gc zar K'enntniss der Galtutig Gyrophora" in ..Festschrift fur SCHWEN- 

DENER" p. 28, wo auch die Details beziiglich der Erlauterung und Begrundung 
der Bezeichnungen nachzulesen sind. 
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ordentlichen Subtilitat der Anlagen so viele, dass wir eigentlich, 
namentlich was die hier behandelten Formenreihen der Ascomyceten 
anbelangt, betreffs Klarlegung der rein morphologischen Details — 
abgesehen von der Kernfrage und alien physiologischen Deutungen — 
kaum irgend weiter sind als DE BARY und seine Schiiler. 

Die ersten Anlagen entstehen offenbar, indem die oben ihrem 
Ursprunge nach naher gekennzeichneten Hyphen der ausseren Rinden- 
parenchympartieen ohne irgend eine Verengerung ihrer Zelllumina 
oder sonstige Veranderung sich an einer Stelle zu einem zunachst 
ziemlich lockeren, kugeligen Knauel verflechten, in dessen Innerem 
bald, offenbar durch Ausgliederung aus dem primaren Knauel eine 
besonders grosszellige und vielleicht (ob wirklich?) dauernd unver- 
zweigte Hyphe') mit starker lichtbrechendem Inhalt sich zeigt, welche 
sehr rasch wachst und schliesslich ebenfalls zu einem in seinem Ver- 
lauf nicht mehr verfolgbaren Knauel wird, welches, die bedeutend 
schwacheren Hyphen des primaren zusammendrangend und nach 
aussen pressend, letzteres zu einer filzigen Hohlkugel, deren Inneres 
sie nunmehr fasst allein bildet, umwandelt. (Taf. I, Fig. 3). Diese 
Hiille wird wahrend der Vergrosserung des jungen Peritheciums all- 
mahlich in ihren ausseren Partieen zart und dicht-prosoplecten- 
chymatisch, doch tritt die so charakteristische olivengriinlich-dunkle 
Farbung erst relativ sehr spat, wohl erst nach Sistirung des Wachs- 
thums iiberhaupt zu Tage. Nachdem, wie ich annehmen mochte, die 
WoRONix'sche Hyphe ihre Maximalausdehnung erreicht hat, wahrend 
die sie umgebende Hiille noch lebhafter Wachsthumszunahme fahig 
ist, findet eine, die zwischen beiden entstandene, mitunter nur schwer 
bemerkbare Lxicke ausfiillende Differenzirung in letzterer (der Hiille) 
statt, deren Resultat das ist, dass sich die das Innere der Hohlkugel 
auskleidenden Partieen nunmehr als aus grosslumigem, plasmareichem 
Plectenchym bestehend reprasentiren. Irgendwelches Eingreifen der 
WoKONiu'schen Hyphe in diese Umgestaltung, etwa so, dass diese 
innerste Hiillschicht der ersteren ihren Ursprung verdanke, mochte 
ich durchaus in Abrede stellen. 

Die genannte Schicht beginnt nunmehr iiberaus zarte Hyphen, 
Paraphysen, in das Innere des Peritheciums, gegen die WoROXiN'sche 
Hyphe hin zu entsenden, welche darauf sehr auffallige Desorgani- 
sationserscheinungen zeigt. Ihre ohnehin schon zarten Membranen 
werden immer undeutlicher, der Zellinhalt homogener, lichtbrechender, 
bis von einem Verfolgen ihrer Umrisslinien nicht mehr die Rede sein 
kann, indem sie durch Verschleimung und Verquellung hochstens 
bis  auf einige  selten   noch   deutlich   wahrnehmbare  Membranfetzen 

») Dies Gebilde wird gewohnlich seit FUISTJNG als „WORONiN'sche Hyphe" 
bezeichnet. 
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ganz verschwindet.1) Ob iiberhaupt und inwieweit diese beiden Er- 
scheinungen, das Auftreten der Paraphysen einerseits und dieser 
Destructionsveranderungen andererseits, in causalem Zusammenhange 
stehen, durfte wohl exact sehr schwer zu entscheiden sein. Wahr- 
scheinlich ist dieser Zusammenhang jedenfalls. Und da ich nichts 
bemerken konnte, was etwa, vorausgesetzt dass mir (vielleicht nur 
durch Farbungen deutlich zu machende) wichtigere Einzelheiten, die 
fur einen stattgefundenen, sexuellen Act hatten sprechen konnen, 
nicht entgangen sind, so mochte ich der Vermuthung Raum geben, 
dass in diesem Falle der WoRONiN'schen Hyphe ein im Sinne der 
obigen Auseinandersetzungen gestaltbildender Einfluss auf die sie 
umgebenden wichtigen, eigentlichen Bestandtheile des spateren Peri- 
theciums zuzuschreiben ware, und dass sie darauf nach Austibung 
dieser Function, als ein der nunmehr in's Innere des Hohlraumes 
hinein erfolgenden Ausgliederung der Ascen im Wege stehendes 
Hinderniss durch die Paraphysen der Beseitigung anheimfielen. -) 

Complicirt werden diese Vorgange jedenfalls noch durch das 
nunmehr oder fast gleichzeitig erfolgende Auftreten der Ascen. Die- 
selben erscheinen durch Ausgliederung aus einem grosslumigen 
Plectenchym, das mir von dem die Paraphysen liefernden weder 
genetisch noch morphologisch verschieden zu sein scheint. Der Ein- 
blick in den feineren Bau der ascenproducirenden Schicht bietet 
bekanntlich die grossten Schwierigkeiten, doch konnte ich soviel 
ermitteln, dass die Hyphen papillos mit ihren Endigungen in den 
Innenraum des jungen Peritheciums vorspringen und nahe ihrem 
Gipfel, lateral dicht neben einander, die Ascen zu mehreren hervor- 
sprossen lassen, und zwar hangen, wie man bisweilen auf besonders 
gliicklichen, aus der Umgebung herausgerissenen Schnittfetzen sieht, 
diese Hyphen durch Verzweigung mehr oder weniger unter einander 
zusammen. Verzweigungen der jungsten (obersten) Theile, die dann 
wieder ascophor sind, wurden sicher beobachtet. So kommt eine 
fast doldig-terminale oder wirtelige Insertion der Ascen an den 
fructificativen Hyphen zu Stande.    (Taf. I, Fig. 6). 

Wahrend der ersten Anlage der Ascen findet, ahnlich wie vorher 
der WouoxiN'schen Hyphe, so jetzt eine Riickbildung der Paraphysen 
statt. Zweifelhaft und einer speciellen Untersuchung werth erscheint 
mir noch die Frage, ob diese Paraphysen als den in reifen Peri- 
thecien anderer Pyreno- und Discomyceten  beobachteten typischen 

') Die Dcsorganisationsproducte durften durch die Paraphysen resorbirt 
werden. Aehnliche Erscheinungen sind audi bei der Entwickelung von Dis- 
comyceten beobachtet worden.   (Vcrgl. unten.) 

8) Uebrigcns ist die Destruction der WoRONlN'chen Hyphe beim Auftreten 
der Paraphysen cine auch von FUISTJNG, FISCH U. a. beobachtete, bei vielen 
Pyrenomyceten verbreitete Erscheinung. 



Untersuch. z. einer Morpholog. d. stromabildend. Sphaeriales etc.       11 

Paraphysen homologe Gebilde aufzufassen seien. In Anbetracht ihres 
ahnlichen Ursprunges halte ich dies trotz der muthmasslich so ver- 
schiedenartigen Function beider(Zerstorung derWouoNiN'schen Hyphe 
einerseits — und Entleerungsmechanismen der reifen Fruchtorgane 
andererseits) fur nicht unwahrscheinlich. 

Sehr bemerkenswerth muss noch der Umstand erscheinen, dass 
bei vorliegender, wie bei alien andern von mir untersuchten Arten 
irgend welche „Trichogyn"-Bildung nicht zu beobachten war. Ich 
muss daher das Vorkommen derselben bei den stromafuhrenden 
Sphaeriales bestreiten. Bei Diatrype ist das Auftreten solcher Ge- 
bilde ja schon a priori unwahrscheinlich, da das schon in friihen 
Stadien liickenfreie, iiber der Parenchymoberflache befindliche, feste 
Warzen-Plectenchym ein Hindurchwachsen der zarten Trichogyne 
zum mindesten sehr erschweren wiirde. 

Wahrend der beschriebenen Entwickelungsprocesse des Perithe- 
ciums hat keine wesentliche Veranderung in der zwischen dem Periderm 
und der Aussenflache der tangentialen Sklerenchymschicht belegenen 
Zone stattgefunden. Zunachst wuchsen die von jener basalen wachs- 
thumsfahigen Schicht ausserhalb der Rinde hineingesandten Partieen 
unter bedeutender Vermehrung ihrer Bestandtheile von dort zu einer 
nie fehlenden Schicht heran, welche, unterhalb der obersten noch dicht 
bei einander gelagerten 4—5 Rindenparenchymschichten, die jungen 
Perithecialanlagen von aussen her als ein locker-plectenchymatisches 
Polster bedeckt, und die durch sein Wachsthum stark auseinander 
gedrangten und in Folge der allmahligen Resorption immer sparlicher 
werdenden Reste der mittleren Rindenparenchympartieen eingelagert 
enthalt. — Unbestandig in ihrem Vorkommen dagegen ist eine 
Plectenchyrn-Schicht, welche man mitunter in der betrachtlichen 
Machtigkeit von 30 /< zwischen der Aussenflache der Sklerenchym- 
lage und der Basis der Perithecialanlagen sich erstrecken sieht; meist 
jedoch ist sie schwacher entwickelt, haufig sogar so bedeutend re- 
ducirt, dass man sie nur noch am Grunde in den Liicken zwischen 
den Perithecien, diese ausfiillend, wahrnimmt, wahrend letztere selbst 
dann unmittelbar auf der Bastschicht zu ruhen scheinen. 

Am besten schliesst sich hieran die Besprechung des bereits 
oben erwahnten, innerhalb der tangentialen Sklerenchymschicht 
zwischen ihr und dem Holze befindlichen Thallustheiles an, da die 
eben erwahnte Plectenchyrn-Schicht stets ein Product des ersteren 
darstellt. 

Derselbe fuhrt im vollen Gegensatz zu den bisher besprochenen 
Pilzkorperelementen einen fast ausschliesslich der Resorption der 
Rindenbestandtheile seines Wirthes dienenden Entwicklungslauf, also 
den eines saprophytischen Mycels. Man bemerkt denn auch in der 
That   als   Folge   der   resorbirenden,   nie   aber   von. irgend  welcher 
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Schwarzung der Rindenmembranen begleiteten Thatigkeit dieses 
Theiles eine vollige, bis zum Verschwinden der meisten Bestandtheile 
fiihrende Destruction des Rindenparenchyms, wahrend und nach 
deren Vollendung die Hyphen nach Aussen hin wachsen. Man sieht 
in diesem Stadium reichlicher als vorher Hyphen sich durch die 
Tupfelkanale der Sklerenchymzellen, letztere in Folge dessen bei 
reichlicher Wucherung manchmal zersprengend, sowie durch die Mark- 
strahlelemente hindurchziehen und in die ausseren Rindenparenchym- 
schichten iibertreten, wo sie die Bildung des oben erwahnten, auf 
der Oberflache der mechanischen Schicht und unten zwischen den 
Perithecien befindlichen, oft entwickelten Plectenchyms, wenn nicht 
ganz allein ubernehmen, so sich doch sicher an seiner Zusammen- 
setzung betheiligen. 

In Folge dieses Processes entstehen schon leicht makroskopisch 
wahrnehmbare, ausgedehnte Hohlungen zwischen der Oberflache des 
Holzkorpers und den tangentialen Bastschichten, welche nur briicken- 
ahnlich von den grosseren Markstrahlen durchsetzt werden. Gegen 
diese Hohlungen zu grenzt sich nun der Pilz durch eine weitausge- 
dehnte, auf dem Querschnitt rundbogenartig oder gewolbeahnlich 
verlaufende schwarze Saumlinie nach innen zu ab, welche sich bei 
mikroskopischer Untersuchung als aus einem harten, sklerotischen, 
dunkelbraun bis schwarz gefarbten, oft 5—6 „Zellschichten" starken, 
kleinlumigen Paraplectenchym bestehend zu erkennen giebt, dessen 
Structur und hornartige Consistenz durch die Verdickung und gegen- 
seitige Verschmelzung benachbarter Zellmembranen eines schon vor- 
her dichten Hyphengewirres, das dann in der Hohlung bei eintreten- 
dem Nahrungsmangel nach aussen zu abstarb, entstanden zu denken 
ist.    (Taf. I, Fig. 5). 

Die noch restirenden Entwicklungsvorgange bieten der Auffassung 
keine wesentlichen Schwierigkeiten mehr. 

Die Perithecien beginnen schon meist vor der Anlage der Ascen 
und Paraphysen die Ausgliederung des „Tubulus" im Sinne von 
TODE oder, mit andern Worten, die Differenzirung in Hals- und 
Bauchtheil (Sphaerula, TOOK). Wesentliche Modificationen treten 
auch bei nicht verwandten Formen kaum ein; ich darf mich daher 
kurz fassen, zumal diese Entwickelung fur Eutypa flavovirens (Pers.) 
Sacc. durch FUISTING bereits eine, wenn auch nicht besonders klare, 
so doch im Ganzen correcte Schilderung erfahren hat.1) 

Die erste Anlage des Halstheiles findet statt, indem reichliche 
Auszweigungen der der Aussenflache der Rinde nachst gelegenen 
aussersten Partieen der die primare Hulle der Perithecialanlage zu- 
sammensetzenden Hyphen auftreten,  welche,  bogig verlaufend, mit 

') FOISTING, 1. c, p.  195. 
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ihren Spitzen convergiren. Diese ganze Erweiterung der jungen 
Anlagen macht bei oberflachlicher Betrachtung derselben den Ein- 
druck einer rundlich-buchtigen Ausstiilpung, wodurch das Ganze ein 
birn-, oder spater mehr flaschenformiges Aussehen erhalt. Nicht so 
klar ist mir geworden, wie die durch die inneren Schichten des 
apicalen Theiles der primaren Hiille des Bauchtheiles reprasentirte, 
und auf jungen Stadien auch noch deutlich erkennbare Trennungs- 
schicht des Binnenraumes von Hals- und Bauchtheil (Sphaerula und 
Tubulus) beseitigt wird. Jedenfalls wird dieselbe in ihren Bestand- 
theilen wohl nicht vermehrt werden, so dass sie dann bei der steten 
Grossenzunahme des Bauchtheiles bereits1 weitlaufiger und liicken- 
hafter erscheint. Die Scheitelregion des Halstheiles wachst nunmehr, 
sich durch die oberen Thallustheile hindurchschiebend, und die 
Restbestandtheile des Rindenparenchyms bei Seite drangend oder 
zum Theil wohl gar resorbirend, bei vorliegender Art unbedeutend 
aus, indem wohl sammtliche, die aussere, dichtere und spater fest 
paraplectenchymatisch werdende Hiille bildenden Hyphen reiche 
Verzweigungen nach Innen zu absenden, die sich zunachst schwach 
verflechtend eine lockere Binnenschicht des Halstheiles bilden, um 
darauf mit ihren Endigungen in das Innere desselben von alien 
Seiten her sparrig hineinstrahlend und denselben so pelzartig aus- 
kleidend die schon in fruher Jugend bemerkbaren „Periphysen" zu 
liefern; doch scheinen eine Anzahl der Hyphen, welche, indem sie 
etwas gegen die Mitte zusammenneigen, die jedesmalige Scheitel- 
kuppe des Halstheiles zusammensetzen, in dieser Stellung dauernd 
zu verbleiben, und so ohne weiteres zu Periphysen zu werden. Alle 
weiteren Einzelheiten entziehen sich auch der gewissenhaftesten Be- 
obachtung. Die letztgeschilderte Thatsache kann natiirlich nie da 
statthaben, wo, wie bei vielen anderen Arten, der Halstheil nach 
fruher endgiltiger Ausbildung seiner Kuppe spater nur noch inter- 
calare oder basilare Streckungen erfahrt. 

Im Anschluss hieran sei noch bemerkt, dass gerade die Diatry- 
paceae wegen der Kiirze ihres Halstheiles im Ganzen zum Studium 
der Entwicklungsvorgange desselben wenig geeignet sind. Mehr 
empfehlen sich in dieser Beziehung z. B. die Valsaceae, wo der 
Tubulus mitunter den Langendurchmesser des Bauchtheiles noch 
um ein Mehrfaches ubertrifft. 

Inzwischen hat das iiber dem Rindenparenchym aus dem Coni- 
dienlager hervorgegangene Plectenchympolster seinen angedeuteten 
Entwickelungsprocess fortgesetzt, so dass es schliesslich in Folge 
seines uberall mindestens 800—1400 fi betragenden radialen1) Durch- 
messers   und   durch   die   schliesslich   bis   zum  Grunde   sklerotisch- 

0 Vergl. Anm. 3, Seite 20. 
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hornartige Beschaffenheit das Periderm in betrachtlicher Ausdehnung 
aufgelockert und zur Absprengung gebracht hat. Hiermit hat es 
seinen hochst bedeutsamen Zweck erfullt. Die Leistung dieser Auf- 
gabe wird namlich nothwendig gemacht durch die flache, breite 
Gestalt des „Perithecienstromas", welches in Folge dessen ungeeignet 
ist, selbststandig das Periderm zu heben und frei an die Oberflache 
zu kommen. Ausserdem wiirde es hierbei einen bedeutenden Druck 
erfahren, der, wie das Beispiel der Diatrype Stigma (Hoffm.) De Not. 
var. undulata Nitschke spater zeigen soil, fur die Entwickelung der 
Perithecien vernichtende Folgen hat. 

Nachdem nunmehr auch die basalen Partieen der Warze die 
beschriebene Umwandlung erlitten haben, sterben wahrend dieses 
Processes die zwischen den aussersten Rindenparenchymresten be- 
findlichen Hyphen ab. Hierdurch wird die Verbindung der Warze 
mit der Rinde gelockert, und erstere wird in Folge dessen bald, 
vielleicht mit Hilfe der emporgewachsenen Halstheile, abgeworfen, 
indem die relativ unveranderten, unterhalb der jetzt ebenfalls abge- 
storbenen basalen Wachsthumsschicht belegenen Rindenreste die 
Trennungsebene, und so auch spater die neue Oberflache des Peri- 
thecienlagers darstellen. 

Das Heranreifen der Perithecien geht nunmehr sehr schnell von 
statten, nach dessen Vollendung der Pilz sich in der bekannten, 
scheiben- oder flachpolsterformigen Gestalt reprasentirt, deren Um- 
risse meist regelmassig kreisrund sind, mit einem Durchmesser von 
2—3 mm. In jeder Scheibe ist eine betrachtliche Anzahl von 
Perithecien vereinigt, nur sehr selten unter 30. Auffallig ist die 
.schnelle Farbenveranderung der Oberflache. Wahrend dieselbe noch 
kurz nach dem Abwerfen der dariiber befindlichen Warze ein weiss- 
lich- oder hellgrau-mehliges Aussehen hatte, erscheint sie nunmehr 
meist in schwarzer, glanzloser Farbung. 

Die mikroskopische Betrachtung eines feinen Querschnittes 
(Taf. I, Fig. 7) lehrt, dass sich die oberhalb der Perithecien befind- 
liche, im Radialdurchmesser etwa 180— 200 f< machtige Schicht durch 
innige Verflechtung ihrer Bestandtheile in den aussersten Partieen 
zu einer Rindenschicht umgewandelt hat. Letztere besteht aus 
etwa 9—10 Reihen ungefahr isodiametrischer, rundlich-eckiger Zellen, 
von denen namentlich die aussersten durch den Besitz einer ver- 
haltnissmassig derben, dunkelbraunen bis fast schwarzen Membran 
ausgezeichnet sind, vermoge welcher sie fest mit einander verwachsen 
sind. Wahrend diese noch meist mit wenn auch wenigen Resten 
des Rindenparenchyms durchsetzt sind und sich durch eine sklerotisch- 
hornige paraplectenchymatische Beschaffenheit auszeichnen, be- 
stehen die darauf nach innen folgenden Theile aus einem weisslichen 
Mark.    Dasselbe stellt ein festes, hyalines, knorpeliges Gallertgewebe 
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dar, welches nie Luftliieken aufweist. Die Lumina der Zellen desselben 
sind von ausserst unregelmassiger Form, je nach der Richtung, in 
der das Messer die nach alien Richtungen durch einander gewirrten 
Hyphencomplexe getroffen hat. Die Schichten diirfen daher als 
,,Prosoplectenchym" angesprochen werden. 

Diese Schichten schliessen nahezu luckenlos an die oberen 
Theile der ,,Sphaerulae" der Perithecien an, ohne seitlich zwischen 
sie tiefer einzudringen. Selten machen sparliche Lufttheilchen den 
sonst nur sehr schwer wahrzunehmenden, stets aber vorhandenen 
trennenden Raum von Perithecienwand und Scheibenplectenchym 
auffalliger. Letzteres ist in regelmassigen Abstanden von den kurzen 
Halsen der Perithecien durchzogen, deren Bauchtheile meist dicht 
an einander schliessen, oder seltener wenige Reste von Sklerenchym- 
zellen zwischen sich enthalten. Nach innen zu liegen die Perithecien 
meist unmittelbar der mechanischen Schicht auf. Wie bereits er- 
wahnt, werden die Perithecien nach oben zu von dem naher be- 
schriebenen flach-deckelartigen Gebilde iiberdacht, welches von diesen 
sowie den es gleichsam durchbohrenden Halsen bei sorgfaltiger 
Betrachtung deutlich abgesetzt ist. Gewissermaassen verankert oder 
festgeheftet wird dieser Deckel dadurch, dass er sich an seinen 
peripherischen Theilen unter Aufgabe der fest-plectenchymatischen 
Beschaffenheit  allmahlich fadig in das Rindenparenchym verliert. 

Es erhellt aus der oben gegebenen Beschreibung der Scheiben- 
plectenchymschichten, dass eine auffallige Aehnlichkeit besteht im 
Bau der letzteren mit dem gewisser Sklerotien, so z. B. von Typhula 
placorrhiza, Euphorbiae Fuck., graminum Karst., Sclerotinia tuberosa, 
Fuckeliana, baccarum u. a.,1) nur dass hier noch eine bedeutend 
kraftigere Rindenschicht entwickelt ist. Wir diirfen daher auch an- 
nehmen, dass dem ubereinstimmenden Bau die Anstrebung derselben 
Functionsleistung zu Grunde liegt, namlich die Verhinderung einer 
schnellen Austrocknung der umschlossenen Partieen, in diesem 
Falle der Perithecien, die ja bei ihrer oft langwierigen Entwickelung 
im hohen Grade des Schutzes gegen den Wechsel der Witterung 
bediirfen. 

Morphologische Betrachtung. Ich halte es fur zweckmassig, an 
dieser Stelle nach nunmehr erfolgter, annahernd vollstandiger-) Be- 
sprechung eines concreten Falles, die wichtigsten morphologischen 
Definitionen zu geben, obwohl die ihnen zu Grunde liegende 
Scheidung von Haupt- und Nebenmomenten natiirlich erst durch 
einen Ueberblick iiber die Entwickelungsweise eines grosseren Kreises 

*) Vergl. DE BAEY, Vergleichende Morph. etc., p. 32 ff. 
2) Die von FUISTING beschriebenen „Spermogonien"  habe  ich trotz  zahl- 

•oser Schnitte nie gesehen. 
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distincter Formen  verstandlich wird.    Eine  eingehendere Darlegung 
wird daher erst weiter unten erfolgen. 

Wir konnen 2 Hauptgliederelemente des Pilzkorpers unter- 
scheiden, von denen das eine das Rindenparenchym be- 
wohnt, wahrend das auf der Oberflache desselben sich 
zwischen dieser und dem Periderm unter Auftreibung und 
Abstossung des letzteren entwickelt. Ich bezeichne das erstgenannte 
als Entostroma, das andere dementsprechend als Eetostroma. Als 
durchgreifende Unterschiede treten noch hinzu, dass die das Ento- 
stroma bildenden Hyphen in ihrer Jugend der Resorption des 
Rindenparenchyms in hohem Grade fahig sind und sich 
stets demgemass verhalten, wahrend dieses bei dem iibrigens meist 
weitlumigeren Plectenchym des Ectostromas nicht statthat, welch 
letzteres vielmehr stets zuletzt eine mehr oder minder feste, wenn 
auch durchaus nicht immer paraplectenchymatische Beschaffenheit 
annimmt. Auf diese beiden Grundbestandtheile lassen sich 
alle nach verschiedenen Richtungen hin so mannigfaltig 
undabweichend entwickelten rindenbewohnenden Stroma- 
bildenden Sphaeriales zuruckfiihren. 

Das Eetostroma hat also im vorliegenden Falle noch 1) die 
Abschniirung der bekannten Conidien und demgemass 
2) die Oeffnung des Periderms iiberhaupt zu besorgen, 
und nach Vollendung dieser Function unter zweckent- 
sprechender Umwandlung in eine konische, fest-skle- 
rotische Warze mit basaler Wachsthumszone 3) die weiter- 
gehende Lockerung und Absprengung des Periderms zu 
Gunsten des wegen seiner flachen, niedrigen Gestalthier- 
zu ungeeigneten Entostromas zu leisten. Endlich 4) geht 
von ihm der Anstoss zur Ausbildung des Entostromas 
vor sich. Nach Ableistung der ihm zukommenden Functi- 
onen wird das Eetostroma endlich abgeworfen. 

Das Entostroma der Diatrype disciformis zeigt 1) eine sich 
in der charakteristischen Resorptionsfahigkeit in hohem 
Grade aussprechende ernahrende Thatigkeit und bildet 
sich zum Schluss 2) zu einem fest pseudoparenchymati- 
schen Deckel der Perithecienschicht urn. Letzterer stellt 
in unserem Falle das aus den systematischen Werken her 
bekannte „Diatrypeen-Stroma"l) dar. 

Sodann moge zum besseren Verstandniss des Folgenden eine 
vorlaufige Definition dessen gegeben werden, was ich als (Ecto- und 
Ento-) Stroma iiberhaupt betrachte, indem ich beziiglich einer ein- 

') Auf diesen durchaus unhaltbaren, unklaren Begriff, unter dem die ver- 
schiedenartigsten Dinge zusammengeworfen werden, uerde ich spater naher 
cingehen. 
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gehenderen Begriindung natiirlich auf den Schluss der Arbeit ver- 
weisen muss: 

Stroma (im Unterschiede zum Mycelium) ist die Gesammt- 
heit derjenigen vegetativen1) Bestandtheile des Pilz- 
korpers, welche, ohne ausschliesslich der Resorption zu 
dienen, sich in irgend welcher Weise am Aufbau des 
Fruchtkorpers betheiligen. 

Aus den gegebenen Definitionen ist die oben gebrauchte Be- 
zeichnung „diplostromatischer Typus" ohne weiteres verstand- 
lich. Unter ihm fasse ich die Formen (und das ist der grosste 
Theil der stromabildenden Sphaeriales) zusammen, welche eine 
Gliederung in Ecto- und Ento-Stroma erkennen lassen. Zum 
„entoplacodialen" Formenkreise gehort Diatrype deshalb, weil 
das „Placodium" -) d. h. die Miindungsscheibe der Perithecien 
sich entwickelungsgeschichtlich aus dem Entostroma herleitet. 

b) Anormales Verhalten. 

Man hat beim Studium der Diatrype disciformis haufig genug 
Gelegenheit, Bilder zu sehen, welche in den oben geschilderten Ent- 
wickelungsgang nicht zu passen scheinen. Wie die Untersuchung 
lehrt, beruhen dieselben — und das ist fur die Beurtheilung der 
morphologischen Gliederung von grosstem Interesse — auf Storung 
des normalen Verhaltens, die dadurch hervorgerufen wird, dass statt 
der strengen Localisirung des normalen Ectostromas auf die Ober- 
flache des Rindenparenchyms, eine Verlegung der ersten Stadien 
desselben in die Rinde hinein stattfindet. Man bemerkt alsdann 
60—70 /ti unterhalb der Oberflache derselben eine Plectenchymschicht, 
welche sich durch ein ausserordentlich energisches, mit einer sonst 
nicht zu beobachtenden Schwarzung des Parenchyms verbundenes 
Wachsthum in der Richtung parallel zur Oberflache der Rinde aus- 
zeichnet. Sobald diese Anlage ein Lager von 0,5—0,6 mm Lange 
und einer Machtigkeit von 20 — 30 ,« gebildet hat, wachst in den 
meisten Fallen ein centraler Strangcomplex von Hyphen, die obere 
(anssere) geschwarzte Rindenschicht durchbrechend, an die Ober- 
flache, um zwischen Parenchym und Periderm eine rasch absterbende 
Warze mit unregelmassig-hockeriger Oberflache zu bilden, die meist 
rings an ihrer Basis ein conidienabschniirendes Gewebe ausgliedert. 
(Taf. II, Fig. I). Inzwischen hat das im Innern eingeschlossene, 
lockere Plectenchym in Folge reichlicher Wucherung das es um- 
gebende Rindenparenchym nahezu vollig in eine structurlose, kohlige 
Masse   umgewandelt,   in   der  es   nie   spater   zur Perithecienbildung 

l) „Vegetativ" ganz allgemein im Gegensatz zu „fructificativ", also zu Peri- 
thecien und Conidientragern. 

s) Vergl. weiter unten. 
Uedwigia Bd. XXXIX. iqoo. 2 
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kommt.     Der   gesammte   so   entwickelte   Pilzkorper   stirbt   danach 

rasch ab. 
Derartige Falle sind mit unwesentlichen Modificationen nicht 

selten, und ich trage kein Bedenken, sie dahin zu deuten, dass 
hier die aus irgend welchen ausseren Ursachen an un- 
typischer Stelle erfolgte erste Anlage des Fruchtkorpers 
eine locale Inanspruchnahme und zu fruhe Resorption 
der eigentlich zur Ernahrung der jungen Perithecialfrucht 
bestimmten Gewebepartieen des Wirthes bewirkt hat, 
dass die Verwischung der sonst streng durchgefiihrten 
morphologischen Gliederung des Pilzkorpers auch das 
Ausbleiben der wichtigsten durch dieselbe bedingten 
Function zur Folge  hat,  der Bildung  der Perithecien.1) 

2. Die iibrig-en, iiblicherweise-) zu den Diatrypaceae gestellten 
Formen. 

a) Diatrype Stigma (Hoffm.) de Not.'8) 

Diejenige Form, welche sich am nachsten an die oben ge- 
schilderte anschliesst, nichtsdestoweniger aber noch fur uns Interesse 
bietet, ist die zur selben Gattung gehorige, allerorts so haufige 
Diatrype Stigma (Hoffm.) de Not. (= Sphaeria Stigma Hoffm); sie 
unterscheidet sich sofort ausserlich durch ihren weit ausgebreiteten, 
fleckenartig unterbrochenen Fruchtkorper. Die Entwickelung ist 
principiell dieselbe. Die Abweichungen beziehen sich hauptsachlich 
nur auf Grossenverhaltnisse und sind in der angestrebten defini- 
tiven   Gestalt   des   Pilzes   begriindet.4)     Bemerkenswerth   ist,   dass 

!) Aehnlichc lehrreiche, „pathologische" Bildungen sollen fiir andere Arten 
ebenfalls berucksichtigt werden. 

8) Ich folge hier der Bearbeitung WINTER'S in Rabenhorst, Kryptogamen- 
Flora von Deutschland etc. 2, II. 

8) Material gesammelt jm Mai 1898 in Finkcnkrug bei Berlin und im August 
desselben Jahres in Laase bei Koslin. 

*) Die Entwickelung der Art ist auch von FCISTING (1. c.) studirt, zum 
Theil jedoch ganz missverstanden worden. Er sagt (p. 179): „Das pseudo- 
parenchymatische, zwischen Parenchym und Periderm entstandene Gewebe zeigt 
auf dem Stromarande ein verschiedenes Verhalten; in vielen Fallen verliert es 
seine pseudoparenchymatische Beschaffenheit und verwandelt sich in ern filziges, 
fadiges Gewebe, das noch vor dem bis an das Periderm reichenden schwarzen 
Saume des parenchymbewohnenden Stromatheiles verschwindet. In anderen 
Fallen hingegen bildet es seine Randpartieen um zu einer fadigen, aber mach- 
tigen polsterartigen Gewebemasse, die auf ihrer Oberflache oder in ihrem Innern 
ein conidienbildendes Hymenium erzeugt (Conidienpolster). Unterhalb des 
sterilen Randgewebes und der Conidienpolster entstehen Peri- 
thecien ebensowenig, wie hier das sie erzeugende Geflecht einen 
irgend bedeutcnden Grad der Ausbildung erfahrt. Dieses erscheint 
mit Jenem im Parenchym erst da,   wo  das Conidienpolster  oder  das  fadige 
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die Ectostromata meist getrennt angelegt werden, und dass diese 
Anlagen bei nur langsamer Ausbreitung in tangentialer Richtung 
aber schliesslich auf einander treffen und zusammenfliessen, worauf 
dann diese so entstandenen, in der Entwickelung naturlich jiingsteh 
Theile dieselben Stadien durchlaufen wie die urspriinglichen, ge- 
trennten Initialcentren. So erklart sich wenigstens theilweise die 
eigenthumlich fleckenartige Gestalt des Pilzes, indem namlich an 
solchen Stellen, wo eine Unterbrechung des Fruchtkorpers stattzu- 
finden scheint, nur jiingere Stadien verborgen liegen. 

Eine allgemeinere Bedeutung dagegen mochte ich fur eine 
andere Erklarung beanspruchen, welche auch beziiglich der Beur- 
theilung der Function des alteren Ectostroma's von Interesse ist. 
NITSCHKE

1
) hatte bereits das Richtige im Sinn, wenn er beziiglich 

der var. undulata, einer Form mit wellenformig vertiefter Entostroma- 
oberflache, die auch als eigene Art Spkacria undulata Fries2) auf- 
gestellt worden ist, sagt: „Die typische Form der „Sphaeria un- 
dulata" ist nichts als eine Hemmungsbildung, bedingt durch das 
stellenweise festere Anhaften des das jugendliche Stroma bedeckenden 
Peridems, wodurch einzelne Partieen des Stromas in ihrer Aus- 
bildung gehindert, steril bleiben, wahrend die zwischenliegenden, 
rechtzeitig entblossten, oft dicker als gewohnlich anschwellen." Das 
Periderm haftet namlich fiber einzelnen Stellen des jugendlichen 
Ectostromas darum fester, weil letztere dort einen minder kraftigen 
Druck auf dasselbe ausiiben, weil die Vergrosserung und Consistenz 
der ausgegliederten Warze nicht hinreicht, um die dariiber befind- 
liche Decke zu sprengen, und so die besonders zarten Perithecial- 
anlagen von dem so schadlichen Drucke zu befreien. Normalerweise 
werden dieselben ja stets erst nach der Ruptur der Peridermdecke 
gebildet. Sind sie aber noch nicht angelegt, so wird ihre Anlage 
iiberhaupt verhindert; ist das Entgegengesetzte der Fall, so werden 
sie zerdriickt oder mindestens in ihrer Weiterentwickelung ge- 
hemmt, da in Folge des Widerstandes der Peridermdecke unter dem 
Drucke des lebhaft wachsenden Ectostromas nunmehr die unter 
ihm gelegenen Rindenparenchym- und Entostromapartieen zu leiden 

sterile Randgewebe in das Pseudoparenchym ubergeht. Ein Verhalten, welches 
TULASNE (sel. f. Carp. torn. II, tab. VI. fig. 5) abbildet, habe ich nie beobachtet." 
Dem gegeniiber muss bemerkt werden, dass das „pseudoparenchymatische Ge- 
webe" aus einem Conidien abgliedernden Hymenium hervorgegangen ist, genau 
so wie bei D. disd/ormis, und dass die fructificativen Randpartieen lediglich 
jungere Stadien desselben sind, unterhalb derer naturlich auch das Plectenchym 
des Entostromas in seiner Entwickelung weiter zuruck ist, und minder haufig 
bereits Perithecien angelegt hat. Die bemangelte Figur TULASNE'S stellt daher 
eine durchaus zutreffende Beobachtung dar. 

1) Pyrenomycetes germanici, p. 67. 
2) Syst. II, p. 350. 

2* 



20 W. Ruhland. 

haben; der Vorgang des Druckes lasst sich mikroskopisch direct 
verfolgen, indem sich namlich die untere Flache des Ektostromas 
uhrglasartig vorwolbt und alle unter ihm befindlichen Partikel gegen 
die mechanische Schicht presst. Entweder bleibt nun das Periderm 
dauernd geschlossen oder es wird schliesslich doch gesprengt; es 
tritt alsdann nach regularer Ablosung des Ectostromas das Ento- 
stroma auch wirklich an die Oberflache. Dieses ist alsdann aber 
stets steril und auch meist diinner als an den umgebenden Theilen: 
Ersterer Fall ist nicht selten bei der typischen D. Stigma realisirt, 
letzterer ist charakteristisch fur die forma undulata. 

b) Die Arten der Gattung Diatrypella Ces. et. de Not. 

Etwas weitergehende Verschiedenheiten machen sich bereits bei 
der Gattung Diatrypella geltend, deren Arten zum grosseren Theil 
nach frischem Material von verschiedenen Standorten einer orien- 
tirenden Untersuchung unterzogen wurden. Die Gattung wird mit 
Recht gewohnlich als die nachste Verwandte von Diatrypc betrachtet 
und wurde friiher sogar mit ihr vereinigt. Auch hier bemerkt bereits 
NITSCHKE 

J) zutreffend, dass die vielsporigen Asci keineswegs den 
einzigen Unterschied von Diatrype bildeten. 

In der That zeichnen sich die hierher gehorigen Arten bereits 
bei der makroskopischen jBetrachtung durch eine mehr „Euvalsa"- 
artige -) Ausbildung des Entostromas aus, d. h. dasselbe ist von ge- 
ringerem tangentialen3) Durchmesser, nie aber so flach wie bei Dia- 
trype, meist vielmehr in radialer3) Richtung stark warzenformig ver- 
langert. Diese makroskopische Betrachtung lasst bereits das Resultat 
der mikroskopisch-entwickelungsgeschichtlichen Untersuchung im 
Voraus errathen. Man bemerkt namlich bei den meisten Arten: so 
bei D. pulvinata Nitschke, sordida (Pers.) Ntsch., aspera (Fries) Ntsch., 
melaetia Ntsch. etc. das ausgebildete Stroma seitlich noch deutlich 
von den Lappen des Periderms umgeben und dieser Umstand wird 
sogar als Merkmal in den systematischen Beschreibungen benutzt. 
Die entwickelungsgeschichtliche Untersuchung lehrt nun, dass bei 
alien den genannten Arten das Ectostroma nur schwach polsterformig 
entwickelt ist, dass es kurz nach vollendeter Conidienproduktion 
schon abstirbt und in Folge dessen als Oeffnungsmittel des Periderms 
kaum wesentlich in Betracht kommt. Diese Function wird vielmehr 
ausgeiibt von dem ausserordentlich kraftig entwickelten stark vor- 
springenden Entostroma, welches im Uebrigen aber,  namentlich auch 

anatomie 

l) 1. c. p. 70. 
s) Im Sinne der Systematiker. 
8) Hier   wie  im Folgenden   „radial" und   „tangential"   im Sinne der Holz- 
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beziiglich des mikroskopischen Baues, keine wesentlichen Besonder- 
heiten bietet. 

Die aufgefiihrten Formen nehmen eine Mittelstellung in der 
Gattung ein. Die Art D. quercina (Pers.) Nitschke namlich nahert 
sich in Folge der noch deutlich hockerformig-kraftigen Entwickelung 
seines Ectostromas den Arten der Gattung Diatrype, von denen sie 
jedoch schon abweicht durch das etwas starker entwickelte Entostroma. 
Umgekehrt ist die Riickbildung des ectostromatischen Plectenchyms 
weiter gediehen bei D. Tocciaeana de Not. und D. exigua Winter, wo 
wir das genannte Gebilde nur noch als ganz diinnen, verganglichen, 
locker-plectenchymatischen Ueberzug entwickelt sehen. D. favacea 
Fries endlich ist in der genannten Tendenz in sofern noch extremer 
vorgeschritten, als hier sogar die Entwickelung der ectostromatischen 
Partieen, wie schon FiJiSTiNG konstatirte, in die Peridermschichten 
selbst verlegt werden, so dass die zwischen jenem und dem Ento- 
stroma befindlichen trennenden Peridermlamellen ausschliesslich von 
letzterem beseitigt werden miissen. D. verrucaeformis (Ehrh.) Nitschke 
zeigt diese Besonderheit iibrigens ebenfalls nicht selten, wenn auch 
keineswegs vorherrschend. Als Folge einer derartigen Entwickelung 
kann man bei diesen Arten, namentlich D. Tocciaeana, exigua. favacea 
und verrucaeformis haufig reife Stromata beobachten, denen es keines- 
wegs gelungen ist, vollig frei an die Oberflache zu gelangen, die viel- 
mehr dauernd an ihrer Miindungsscheibe von einzelnen Periderm- 
fetzen bedeckt sind. Wir konnen demnach fur fast die ganze Gattung 
Diatrypella eine verschiedenstufige Reduction des Ectostromas 
constatiren. 

c) Bemerkungen uber die iibrigen Gattungen, 

Von den iibrigen von WINTER (1. c.) in die Familie der Diatry- 
paceae gestellten Gattungen stand mir entwickelungsgeschichthch 
verwerthbares Material leider nicht zur Verfiigung. Ich konnte mich 
daher nur von den Eigenschaften des ausgebildeten Stromas unter- 
richten. Was zunachst die Gattung Calosphaeria Tul. anbetrifft, so 
ist sie meines Wissens zuerst von NITSCHKE ZU den Diatrypaceae gestellt 
worden, obwohl er selbst deren Verwandtschaft zur genannten Familie 
fur schwach halt. Er sagt'): „Diese Gattung vereinigt eine Reihe von 
Formen, die bei grosser Mannigfaltigkeit in verschiedenen, sonst 
wesentlichen und constanten Charakteren sowohl des inneren als 
ausseren Baues dennoch einen alien gemeinsamen Typus nicht ver- 
kennen lassen. Derselbe wird hauptsachlich durch den anscheinend 
ganzlichen Mangel eines Perithecienstromas und die 
Lagerung der Perithecien frei auf der inneren Rinde unter 
dem Periderm bedingt." — „Jedenfalls weicht Calosphaeria durch 

l) 1. C. p. 90. 
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dieses Verhalten sehr von den iibrigen Gattungen der Dtatrypeae ab, 
wenngleich in Quaternaria Persoonii eine nicht zu verkennende Ver- 
mittelung beider Gattungen vorliegt.1) — Einen zweiten fur Calo- 
sphaeria wesentlichen Charakter bieten die eigenthiimlichen Conidien- 
stromata. Wahrend die beiden iibrigen Gattungen den 
Perithecienstromaten ahnlich geformt auftreten, ahmen 
sie bei Calosphaeria die Perithecien selbst nach." Auch die 
Form der Conidien sowie die der Asci weicht scharf von den iibrigen 
Diatrypaceae ab. Ebensowenig hat die Gattung mit den Valsaceae 
gemein, zu denen sie von TULASNE'

2
) gestellt wird. Nun hat bereits 

BREFELD
8

) die "Vermuthung NITSCHKE'S, dass „wahrscheinlich indess 
die Entwickelungsgeschichte auch hier eine Stromabildung nachweisen 
wird", widerlegt, indem es ihm gelang, in Nahrlosung den gesammten 
Entwickelungsgang der Calosphaeria minima Tul. von der keimenden 
Ascusspore an zur Conidienbildung und wiederum zur Perithecien- 
ausgliederung zu studiren, wobei „von einem Stroma wahrend 
der ganzen Entwickelung keine Spur zu bemerken war". 
WINTER

4
) trifft daher das richtige, wenn er sagt ^Calosphaeria miisste 

eigentlich zu den typisch stromalosen Pyrenomyceten, etwa zu den 
Massarieae gebracht werden." In der That stellt die Gattung Enchnoa 
Fries die nachstverwandte Artengruppe von Calosphaeria dar. 

Ebensowenig scheint in unseren Typus (und auch in die Familie 
der Diatrypaceae) die zweifelhafte, nur von NITSCHKE gesammelte 
Gattung Scoptria zu gehoren. Am Wichtigsten aus der Beschreibung5) 
fur uns sind folgende Bemerkungen: „Sie (sc. die Conidienstromata) 
enthalten keine Perithecialanlagen im Innern. Sind sie dagegen grosser, 
bis 2^2 mm breit, so findet man beiQuer- und Langsschnitt 
stets junge, schwarze Perithecien in ihrer weissen Masse 
eingebettet. Aus der Beschaffenheit der schmutzigbraunen, un- 
regelmassig-rauhen Oberflache der bis 5 mm breiten reifen Perithecien- 
stromata mochte ich schliessen, dass sie sammtlich aus 
Conidienstromaten hervorgegangen sind." Demgemass sagt 
er auch in der Diagnose: „Perithecia saepe (vel semper?) in imo 
stromate conidifero, hymenium pedetentim dejiciente oriuntur eoque 
accrescente ut proprio utuntur." Dieses Verhalten aber stimmt 
sehr gut zu meinem haplostromatischen Typus (vgl. weiter unten), 
zu dessen Vertretern auch die Xylariaceae gehoren. Dazu kommt 
noch, dass NITSCHKE die Aehnlichkeit des Conidienlagers von Scoptria 

») Worin diese Vermittelung liegen soil, ist mir nicht recht verstandlich. 
Das blosse gruppenweise Beisammensitzen der Perithecien besagt garnichts. 
Alles andere ist ganzlich verschieden. 

«) Sel. f. carp. II, 108. Vgl. auch dessen Taf. XIII, Fig. 17—22. 
s) Myc. X., p. 246. 
4) I. c, p. 813. 
5) 1. c, p. 84. 
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mit dem conidienbildenden Hymenium von Hypoxylon, etwa mit der 
sog. „Zsarien"-Form von H. coccineum selbst ausdriicklich hervorhebt. 
Die ebenfalls betonte Aehnlichkeit mit Eutypella scheint demnach 
nur eine ausserliche zu sein, da nach meinen Untersuchungen die 
hierher gehorigen Arten keine von den fur Scoptria namhaft ge- 
machten Eigenthiimlichkeiten aufweisen. Dass SACCARDO den Pilz 
ohne Weiteres als Eutypella isariphora^) auffuhrt, ist daher nicht zu 
rechtfertigen. 

Ob die Gattung Quaternaria Tul., welche allgemein zu den 
Diatrypaceae gestellt wird, auch in unseren Typus gehort, bedarf 
einer entwickelungsgeschichtlichen Untersuchung, zu der mir leider 
das junge Material fehlte. Die unklaren Angaben FUISTING'S lassen 
kein sicheres Urtheil zu. Mir scheint es, soweit die fertigen Stadien 
einen Schluss zulassen, nicht der Fall zu sein. 

B.   Formen,   welche   sich  im  Allgemeinen  noch nach 
dem entoplacodialen Typus entwickeln, jedoch bereits 

Uebergange zum ectoplacodialen Typus aufweisen. 

1. Die Arten der Gattung- Diaporthe Nitschke, Subgen. Chorostate. 
Die ausserordentlich umfangreiche, zu den grossten der Pyre- 

nomyceten iiberhaupt gehorige Gattung Diaporthe ist im Wesentlichen 
auf das Vorhandensein eines Stromas iiberhaupt und auf die 8 stets 
getheilten Sporen gegriindet. Zu diesem erdriickenden Reichthum 
und der Mannigfaltigkeit der Arten kommt eine so ausserordentliche 
Verschiedenheit in der Ausbildung des Stromas, dass es dem Nicht- 
Monographen schwer fallt, an eine systematische Einheit der grossen 
Gattung zu glauben. Dieselbe wurde wohl hauptsachlich auf die 
Autoritat NITSCHKE'S hin beibehalten, welcher die Gattung mit der 
ihm eigenen Sorgfalt am Eingehendsten studirt hat. Die Jedem, 
welcher sich mit diesen Formen beschaftigt hat, auffallenden, weit- 
gehenden Uebereinstimmungen im Bau und in der Ausbildung des 
Stromas bei gewissen Subgenera von Valsa (im alten Umfange nach 
NITSCHKE und WINTER) einerseits und Diaporthe andrerseits, welche 
auch NITSCHKE ganz besonders hervorhebt-), — man kann mit der 
Lupe nur in den seltensten Fallen beide Gattungen unterscheiden — 
veranlassen mich zu der Vermuthung, ob nicht doch je zwischen 
diesen Parallelformen beider Gattungen eine grossere Verwandtschaft 
besteht, als zwischen den Subgenera derselben Gattung.    Sicher ist 

J) Sylloge I, pag. 146. 
2) I. c. p. 241: „Im Reichthum und in der Mannigfaltigkeit der Arten die 

vorhergehende Gattung (sc. Valsa) selbst noch ubertreffend, durchlauft Diaporthe, 
diescr durchaus parallel, dieselben Wandlungen im Bau, in der Form und 
Lagerung des Stromas." 
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jedenfalls, dass in der Systematik der Ascomyceten haufig ein viel 
zu weitgehendes Gewicht auf die Ein- oder Mehrzelligkeit der Ascus- 
sporen (so namentlich auch neuerdings wieder durch SACCARDO) 

gelegt ist, vielleicht veranlasst durch die iibliche, oft iibertriebene 
Werthschatzung von geringfiigigen Bliithenmerkmalen in der Phanero- 
gamensystematik gegenuber den vegetativen und anatomischen Be- 
sonderheiten. Wie dem auch sei, die Entwickelungsgeschichte muss 
die Subgenera beider obengenannter Gattungen, entsprechend schon 
ihrem so divergenten Habitus als in sehr entfernte Typen gehorig 
registriren, und einem sorgfaltigen, umfassenden, vergleichend- 
entwickelungsgeschichtlich-anatomischen Studium muss die Ent- 
scheidung der Frage vorbehalten bleiben, ob diese konstatirten Ver- 
schiedenheiten in der Entwickelung nicht auch eine weitgehende 
systematische Trennung der zusammengeworfenen Formen recht- 
fertigen. 

Von der oben bezeichneten Gruppe der Gattung soil nunmehr 
ein Reprasentant einer etwas eingehenderen Besprechung unterzogen 
werden, welcher im Herbst sich haufig an feuchtliegenden, abge- 
fallenen Eichenzweigen findet, und fiir entwickelungsgeschichtliche 
Untersuchung auch durch seine ziemlich langdauernde Entwickelung, 
in Folge deren sich unschwer verschiedene Stadien neben einander 
finden lassen, besonders geeignet ist, namlich: 

a) Diaporthe chorostate leiphaemia (Fries) Sacc. 
(Material gesammelt im October 1898 in der Jungfernhaide bei Berlin und frisch 

untersucht.) 

Die Art zeichnet sich durch ihre im reifen Stadium weit vor- 
springenden Stromata aus. Schon die ersten Anlagen des Frucht- 
korpers heben sich als schwach-polsterformige Auftreibungen deutlich 
von der sonst ebenen Peridermoberflache ab. Brauchbare Schnitte 
durch diese Anfangsstadien sind schwer zu erhalten wegen der 
krumelig-bruchigen Beschaffenheit derselben, die sich als durch 
reichliche Einlagerung von Calciumoxalat hervorgerufen erweist. Das 
Mycel selbst durchzieht in wenig auffalliger Weise die gesammten 
Rindenpartieen, namentlich ausserhalb der tangentialen mechanischen 
Schicht. Reichliche Ansammlungen von Hyphen finden erst unter- 
halb der Peridermlagen statt in Form eines ausserordentlich flachen, 
zwischen Rindenparenchym und Periderm eingepressten, verhiiltniss- 
massig dicht-plectenchymatischen Beleges, welcher bei einer Machtig- 
keit von nur 16—20 p eine Ausbreitung von bis 0,5 mm erlangt. 
Diese durchaus unscheinbare Schicht stellt die Anlage des Ectostroma's 
dar, und bildet fiir alle weiteren Lebensvorgange desselben gewisser- 
massen die Matrix oder Ausgangsstatte. Diese entsendet zunachst 
nach Aussen gegen  das Periderm  hin Hyphencomplexe, welche zu 
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einer ziemlich locker-plectenchymatischen, in den reichlichen Liicken 
zahlreiche Calciumoxalat-Bestandtheile enthaltenden, schwach griin- 
lich-grauen, flachen Warze auswachsen. Das sogestaltete Ectostroma 
vergrossert sich recht energisch unter Beibehaltung der abgestumpft- 
conischen Gestalt, bis es eine Machtigkeit von etwa 60 \i und einen 
Langsdurchmesser von 120 bis sehr viel mehr ,« erreicht hat. Dann 
ist auch meist die Oeffnung des Periderms bewerkstelligt, deren 
Vorgang bei vorliegender Art nicht naher verfolgt wurde. (Betr. dies- 
beziiglicher Einzelheiten verweise ich auf meine Angaben weiter 
unten gelegentlich der entwickelungsgeschichtlichen Besprechung von 
Valsa nivea.) 

Hiermit ist die erste Functionsperiode des Ectostroma's abge- 
schlossen; dasselbe tritt nunmehr sogleich in sein nachstes Lebens- 
stadium, indem es in seinem Innern, meist etwas der Basis genahert, 
die aus den Beschreibungen TULASNE'S her bekannte, einfache Pycnide 
anlegt (cfr. 1. c. Tafel XXIII, Fig. 18). Das die Innenflache desselben 
auskleidende Hymenium schnurt terminal stabchenformige Conidien 
ab. Wahrend dieser Thatigkeit vergrossert sich das Ectostroma 
betrachtlich, indem es weniger seine Bestandtheile als seinen Umfang 
vermehrt. Da nun in Folge dessen die centrale Hohlung, also die 
Pycnide, im Verhaltniss zur umgebenden Wandung bedeutend an- 
wachst, so erfolgt scheinbar durch die Conidienproduction eine Auf- 
zehrung der Substanz der letzteren. 

In sein drittes und letztes Stadium tritt das Ectostroma ein, 
indem die Conidienabgliederung in der Mitte des Grundes der Pycnide 
sistirt wird. Es vermehren sich alsdann die unmittelbar uber der 
Parenchymoberflache belegenen ectostromatischen Partieen unter 
reichlicher allseitiger Wucherung, urn endlich, nachdem sie einen 
Radialdurchmesser von 50—60 f-i erlangt haben, senkrecht zum 
Substrat nach aussen zu wachsen. Hier bilden sie schliesslich eine 
250—280 fi hohe und etwas mehr (bis 300 /<) im Durchmesser be- 
tragende Erhebung von streng cylindrischer Ausbildung mit formlich 
abgestutzter Oberflache. (Taf. II, Fig. 2). Die Consistenz des Cylinders 
wechselt, doch ist sie meist eine nicht besonders fest-paraplecten- 
chymatische mit eingeschlossenen Calciumoxalatpartikelchen, wahrend 
die unteren Theile lockeres hyalines, besonderes kalkhaltiges Gewebe 
darstellen. Durch diesen Process ist die Pycnide gewissermassen 
am Grunde handschuhfingerformig vorgestiilpt worden, und kleidet 
mit ihrer iibrigen Flache theils die Unterseite des Periderms, theils 
die Oberflache des ectostromatischen Cylinders aus, so dass man 
auf medianen Querschnitten nunmehr 2 getrennte seitliche, den 
Zwischenraum von Cylinder und Periderm ausfiillende Pycniden zu 
sehen glaubt. Hier erlischt die Thatigkeit derselben erst verhaltniss- 
massig spat.   Ist dies iiberall eingetreten, so braunen sich gewohnlich 
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die Sterigmen- und Wandungsschichten und werden in Folge der auch 
hier von einer basalen Wachsthumszone aus erfolgenden Verdickung 
des ganzen Cylinders gegen einander und gegen das Periderm ge- 
presst. Man kann alsdann deutlich den Cylinder an seiner Gesammt- 
oberflache wie von einem braunlichen Polster oder Velum uberzogen 
sehen, welches schliesslich am Gipfel durch den Druck des weiter- 
wachsenden Cylinders gesprengt wird. In einigen Fallen jedoch 
habe ich ein insofern abweichendes Verhalten beobachtet, als hier 
das functionslos gewordene Hymenium der Pycnide nicht ohne 
Weiteres abstarb, sondern es wuchsen vielmehr die gegeniiberliegen- 
den Sterigmen senkrecht in den engen, sie trennenden Zwischenraum 
hinein, indem sie sich nun entweder ohne Weiteres an einander 
vorbei, in die Gegenschicht hineinschoben, und so eine gewisser- 
massen pallisadenformige Vernarbungsschicht bildeten, oder die beider- 
seitigen, zunachst parallel ausgewachsenen Hyphen stiessen mit ihren 
Endigungen dichtgedrangt in der Mitte des Zwischenraumes auf 
einander und bildeten, indem sie sich bei Seite drangten, dort ein 
zartes 2—3schichtiges Plectenchym. Die gesammte Pycnidennarbe 
erhalt einen Durchmesser von etwa 60—70 ft. 

Wahrend sich im Ectostroma diese Vorgange abspielen, hat das 
Entostroma schon Perithecien angelegt. Die Zeit seines ersten Auf- 
tretens fallt bereits in ein fruhes Stadium des Ectostromas, noch in 
das der Conidienproduction. Alsdann bemerkt man die relativ 
durchaus intacte Rindenschicht oberhalb der Steinzellen von einem 
zarten Mycel durchzogen, welches, wie bei Diatrype disciformis sich 
durch starke Resorptionsfahigkeit auszeichnet, und zu einer Zeit, wo 
die oben beschriebenen Entwickelungen im Ectostroma nahezu ab- 
geschlossen sind, in seinem Grunde, fast unmittelbar oberhalb der 
mechanischen Schicht die Perithecien anlegt. Diese zeigen schon 
sehr friih die WoEONiN'sche Hyphe, deren Entwickelung hier genau 
nach dem fur Diatrype geschilderten Schema erfolgt. Auch das 
Auftreten, die Thatigkeit und das Verschwinden der Paraphysen 
findet in derselben Weise statt, so dass die Entwickelung des Peri- 
theciums hier nichts Neues bietet. Abweichend dagegen ist die 
Ausbildung des Tubulus. Derselbe ist auch hier ein Product der 
jugendlichen Perithecialwandung; zu einer Zeit, wo dieselbe zwar 
schon durchaus luckenlos-prosoplectenchymatisch geworden ist, ihre 
Zellen aber nichtsdestoweniger noch eine nahezu hyaline zarte 
Membran und vor allem plasmareichen Inhalt besitzen, erfolgen, nicht 
streng am Scheitel, sondern vielmehr etwa in einem 50—60 f* von 
ihm entfernten Kreise der kugeligen Perithecialoberflache seitliche 
Auszweigungen, welche, am Gipfel convergirend und senkrecht nach 
Aussen wachsend, zunachst die geringen iiber ihnen befindlichen 
locker-fadig-plectenchymatischen Entostromapartieen bei Seite drangen 
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und nunmehr auf die stets zwischen dem Ento- und Ectostroma 
befindliche, oft recht reichliche, bis 100 ft machtige Schicht von 
Rindenparenchymresten stossen. Hier entwickeln sie nunmehr eine 
energisch resorptive Thatigkeit und gelangen so, selten durch theil- 
weises actives Beiseitestossen der Hindernisse, unmittelbar unter die 
Oberflache des Ectostromas. Schon jetzt finden die wichtigsten 
Differenzirungen im Innern statt, indem einfach die die junge Kuppe 
nach aussen begrenzenden Hyphen Auszweigungen entsenden, welche 
als junge Periphysen sparrig in den Innenraum des Halstheiles hin- 
einstrahlen. Diese Differenzirung findet stets zuerst in der obersten 
Region des Tubulus statt, der untere, unmittelbar iiber dem Bauch- 
theil belegene Theil zeigt dieselbe noch nicht, vielmehr liegt hier die 
jiingste Zone, auf deren Kosten der spater noch bedeutende Zuwachs 
des Tubulus erfolgt. Die offene Communication zwischen Binnen- 
raum von Hals- und Bauchtheil, deren Herstellung sich sonst meist 
der Beobachtung entzieht, ist hier mit einiger Sicherheit in ihrem 
Werden zu verfolgen. Es erfolgt hier namlich eine Verquellung und 
Verschleimung der in jtingeren Stadien durch scharfe Membranen 
ausgezeichneten Trennungsschicht, welche sich auch durch geeignete 
Reagentien (z. B. Thionin) unschwer nachweisen lasst. Dieser Process 
scheint vom Innern des Peritheciums her vor sich zu gehen. 

Der spatere Zuwachs des Entostromas ist im Vergleich zu der 
bedeutenden nachtraglichen Vergrosserung der Halse ausserst gering. 

Seine Erklarung findet dieser zunachst auffallige Umstand darin, 
dass einerseits wegen der starken Verbreiterung der Bauchtheile, 
wodurch dieselben nahezu liickenlos an einander gedriickt werden, 
und andererseits ferner wegen des Hineinwachsens der Tubuli in die 
unterste, durch locker-plectenchymatische Beschaffenheit und starken 
Calciumoxalatgehalt ausgezeichnete Ectostromaschicht die vom Ento- 
stroma auszufullenden Liicken zwischen den Fruchtorganen ver- 
mindert werden. 

Der Pilz nimmt nun bald in alien seinen Theilen die definitive 
Beschaffenheit an. Zunachst ist die obere grossere, trotz ihrer Kalk- 
einschliisse fest-paraplectenchymatische Halfte des Ectostromas unter 
einem Braunungsprocess abgestorben und lost sich, wohl unter activer 
Mitwirkung des Tubuli leicht von dem darunter befindlichen, ganz 
entgegengesetzt beschaffenen Theile ab. Letzteres wird durch die 
Tubuli, welche nunmehr inzwischen meist schon fest-paraplecten- 
chymatisch und dunkelbraun geworden sind, zum Theil nach Aussen 
gedrangt, zum Theil fullt es die Liicken zwischen diesen aus. In 
Folge dessen sieht man auf jungeren, meist jedoch schon perithecien- 
reifen Stadien die dunklen, etwas vorragenden Perithecienhalse sich 
von einer hellen Stromasubstanz deutlich abheben, welch letztere 
anfangs    von   einer   mehr   pulverig-krumeligen   (weil   Calciumoxalat- 
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partikelchen enthaltenden) Masse bedeckt war. Schliesslich schwarzt 
sich die gesammte Stromaoberflache. Die Hauptmasse des fertigen 
Fruchtkorpers wird demnach von den gruppenweise dicht an einander 
schliessenden, voluminosen Perithecien gebildet. Das lockere Stroma 
ist hochst unscheinbar und fiillt nur gemeinsam mit den nicht 
resorbirten Rindenresten die sparlichen Liicken zwischen den Peri- 
thecienhalsen aus, und zwar entweder das Entostroma nahezu allein, 
oder als oberste Schicht zwischen den Miindungen die letzten Reste 
des abgeworfenen Ectostromas. Als Bestandtheile des Entostromas 
erweisen sich auch sparliche Hyphenmassen, welche sich rings um 
den Peritheciencomplex herum mycelartig im Parenchym verlieren. 

Dem geschilderten Verhalten schliessen sich eine ganze Anzahl 
von Arten der Gattung Diaporthe- Chorostate an. Ebenfalls dem- 
selben principiell entsprechend, doch in einigen Punkten abweichend 
verhalt sich z. B. D. Berlesiana, deren Entwickelung im Folgenden 
kurz geschildert werden moge. 

b) Diaporthe Chorostate Berlesiana Sacc. et Roum. in Sacc. 
Syll. IV, 708. 

(Material gesammelt im August 1898 in der Umgebung von  Laase bei Koslin, 
lebend in Untersuchung genommen.)1) 

Die genannte Art wachst wie die bekanntere D. syngenesia (Fries) 
Fuckel, von der sie sich durch die Form des Stromas und der Sporen 
trotz naher Verwandtschaft deutlich unterscheidet, in der Rinde von 
diirren Aestchen von Rliamnus Fratigula. Die Anlage des Ecto- 
stromas und dessen erste Entwickelung erfolgt in der fur D. leiphaemia 
geschilderten Weise. Die Consistenz ist von Anfang an ein wenig 
fester als bei voriger Art, die Kalktheilchen treten nicht so auffallig 
hervor und die Farbung ist eine dunkelbraun-griine. Abweichend 
ist ferner das Verhalten zur Fortpflanzung. Sobald namlich das 
Periderm durchbrochen ist, findet auf der ectostromalen Oberflache 
die Anlegung eines offenen Hymeniums statt, welches ausserordentlich 
winzige, eiformige, nur 4 fi lange und 1,5 /< dicke, hyaline Conidien 
reichlichst producirt. (Taf. II, Fig. 6.) Im Innern des Ectostromas, 
nahe der Parenchymoberflache, wird eine Pycnide angelegt, welche 
in ihrer Ausbildung der D. leiphaemia entspricht, und hyaline bis 
ganz schwach griinliche Conidien von 9,5 fi Lange und 3 p Dicke 
hervorbringt. (Taf. II, Fig. 4—5). Um wo moglich die Zusammen- 
gehorigkeit-J  dieser  sehr  ahnlichen,   nur in  ihrer Grosse wesentlich 

») Ueber das Vorkoramen des Pilzes vergl. auch RUHLAND, „Ueber einige 
neue oder weniger bekannte Ascomyceten etc." in Verh. d. bot. V. Brand. 1899. 
Heft 1, p. 90 Aran. 

») Die Zugehorigkeit der grosseren (9,5 fi langen, 3 r« dicken) Conidien zur 
Perithecienform war mir von vornherein sicher, einmal wcgen der ausserordent- 
lichen Constanz  ihres Auftretens  im  Ectostroma,  namentlich  aber  weil  diese 
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verschiedenen Conidien exact darzuthun, wurden zunachst die 
Ascensporen in Cultur genommen; sie producirten reichlich Mycel, 
welches jedoch vollig steril blieb und schliesslich zu Grunde ging. 
Die grosseren Conidien zeigten in den Culturen ein verschiedenes 
Verhalten. Die meisten derselben erzeugten ein sehr ansehnliches 
Mycel, welches sich offenbar zur Pycniden- oder Perithecien- 
bildung anschicken wollte. Diese wurde, da sie nach Analogie der 
Angaben BREFELD'S doch erst nach Ablauf einiger Monate zu er- 
warten stand, nicht weiter verfolgt. Dagegen ergaben andere (im 
Ganzen 2) Culturen, welche in derselben (hochstens wenig verdiinn- 
teren?)Nahrlosung vorgenommen wurden, insofern giinstigereResultate, 
als an den reichlich verzweigten Keimschlauchen der grosseren Coni- 
dien seitlich einzeln Conidien abgegliedert wurden, welche, zwar 
kleiner als die Mutterconidie, jedoch auch etwas grosser als die 
auf der Stromaoberflache frei beobachteten Conidien waren. Dieselben 
massen 5—5,5 fi in der Lange und fast 2 fi in der Dicke. Ein gewiss 
recht auffalliges Resultat! Doch mochte ich immerhin die Zusammen- 
gehorigkeit der in der Natur ganz constant nebeneinander beobach- 
teten Conidienformen hiernach mindestens fur sehr wahrscheinlich 
halten. Uebrigens waren die ersten Wuchsstadien, welche die 
keimende grossere Conidie durchlief, sprosshefeartige, welche hierauf 
in fadenformiges Wachsthum iibergingen. Den exacten Beweis dafiir, 
dass gewissen Arten der Gattung Diaporthe zweierlei Conidien zu- 
kommen, hat BKEFEI-D

1
) geliefert, nachdem bereits NITSCHKE

2
) und 

TULASNE
8

) ihre Zusammengehorigkeit behauptet hatten. Jedoch gilt 
dies nur von den Subgenera Euporthe und Tetrastaga; die bisher fur 
das Subgenus Chorostate bekannt gewordenen Conidien sind nur von 
einer Form. — Es war bei vorliegender Art iibrigens besonders 
leicht, aus den Pycnosporen bereits nach etwa 5wochentlichem Wachs- 
thum wiederum reife Pycniden zu erzielen. Von irgend welcher ge- 
setzmassigen Formeinheit oder morphologischen Differenzirung der 
,,Stromata" ist unter solchen Umstanden natiirlich nicht die Rede. 
Die „Stromata" sind nichts weiter als dicke, wattige Mycelpolster, 
die sich unregelmassig-filzartig ausbreiten. Es kann dies Verhalten 
nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, dass in der Cultur alle 
fur die Pilze so wichtigen, formgebenden ausseren Einfliisse (Oeffnung 

Conidien durchaus dem fur auch andere Chorostate- Arten bekannten Typus ent- 
sprechen, zumal es BREFELD gelungen war, in Reinculturen aus Ascussporen 
von Diaporthe sorbicola Nitschke Pycniden zu erzielen, deren Hymenium ganz 
ahnliche hyaline, einzellige, 11—16 ft lange und 2—3 fi dicke Conidien abschniirte 
(1. c. p. 236 f.) Ein ahnliches Verhalten giebt TULASNE fur D. castanea, und WINTER 

fur D. dryophila (Niessl) Sacc. an. 
J) Myc. Heft IX, p. 35. 
a) 1.  C  p.  240 ff. 
8) Carp. II, p, 163. 
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des Periderms, Widerstand der mechanischen Wirthselemente, Er- 
nahrungsverhaltnisse etc.) ganzlich verschieden von denen in der 
freien Natur sind. 

Nachdem durch die auf der Oberflache und im Innern erfolgte 
Conidienproduction die Substanz der Pycnide gewissermassen er- 
schopft ist, findet nur in sehr seltenen Fallen noch ein nicht wesent- 
licher Hyphenauswuchs statt, meist unterbleibt er jedoch wie gesagt, 
und es ist also hier mit der Oeffnung des Periderms und der Coni- 
dienausgliederung die Wirksamkeit des Ectostromas iiberhaupt abge- 

schlossen. 
Das Entostroma ist bereits sehr fruh, schon vor Anlage der 

Pycniden, reichlichst entwickelt. Es zeichnet sich wie das Ecto- 
stroma durch eine kraftige, griin-braune Farbung aus. Da starkere 
mechanische Belege in der Rinde von Rhamnus Frangula fehlen, 
so durchwuchert es zu Anfang mycelartig den gesammten Raum 
zwischen Holz und Rinde und legt auch in diesem Zustande die Peri- 
thecien an. (Taf. II, Fig. 3.) Dieselben entwickeln sich, namentlich 
was ihre Halstheile anbetrifft, genau in der fur D. leiphaemia an- 
gegebenen Weise. Die Einzelheiten der Entwickelung sind hier wie 
bei genannter Art in Folge der Grosse des Tubulus und des lang- 
samen Wachsthums verhaltnissmassig leicht sichtbar, so dass die 
Arten gerade von Diaporthe sich, wenn man von der Nothwendigkeit 
besonders feiner Freihandschnitte absieht, zum Studium der ein- 
schlagigen Verhaltnisse sehr empfehlen. (Taf. II, Fig. 7.) Wahrend- 
dessen resorbirt das Entostroma nahezu sammtliche Rindenbestand- 
theile, indem jedoch die Tangentialwandungen namentlich der 
aussersten Parenchymzellen verhaltnissmassig intact bleiben, und, in 
dem schliesslich fest-sklerotischen Paraplectenchym eingeschlossen, 
die sonst schwer sichtbare Grenzschicht gegen das in seinen untersten 
(d. h. nach innen liegenden) Schichten ebenfalls paraplectenchymatisch 
gewordene Ectostroma darstellen. Die Tubuli haben schon vor dieser 
Umwandlung die iiber ihnen befindlichen Rindenreste gelost, haben 
mit ihrem, in der Entwickelung stets am weitesten vorgeschrittenen 
Gipfel das gebraunte und obliterirte Hymenium der Pycnide durch- 
brochen und ragen nun in den Innenraum der letzteren hinein. 
Durch die jetzt erfolgenden basalen und intercalaren bedeutenden 
Streckungen der Halstheile werden die Reste des morsch und rissig 
gewordenen Ectostromas emporgehoben und befinden sich im Reife- 
stadium als sparliche Flocken zwischen den kopfig angeschwollenen 
Gipfeln der Tubuli. Das Entostroma nebst den Rindenparenchym- 
resten wird durch die Querausdehnung der Halstheile und die all- 
seitige Vergrosserung der Perithecien stark zusammengepresst, so 
dass es zum Theil eine bnichige Beschaffenheit annimmt. Anderer- 
seits  aber haben   auch die  mittleren Partieen  der Tubuli hicrunter 
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zu leiden, indem sie durch den Widerstand der eingeschlossenen 
Elemente an einer erheblichen Weitung ihres Querschnittes ver- 
hindert werden und so gegen die verbreiterten Gipfel oft stark ver- 
jiingt erscheinen. Plausibler noch wird diese Erklarung fiir die auch 
bei vielen anderen Pyrenomyceten verbreitete Erscheinung durch 
den Umstand gemacht, dass der Grund des Halstheiles in der Ent- 
wickelung jeweilig weiter zuriick ist, als der Gipfeltheil und so erst 
verhaltnissmassig spat die gegen den Druck der umgebenden Theile 
widerstandsfahige Consistenz erhalt. — Mit ihrem Grunde stossen 
die Perithecien meist unmittelbar auf die Oberflache des Holzes, 
scltener ist zwischen beiden noch eine ganz flach-polsterformige Ento- 
stromalschicht zu erkennen. An seiner Peripherie verliert sich das 
wegen seiner dunkeln Farbung stets in die Augen fallende Ento- 
stroma fadig-mycelartig im umgebenden Rindengewebe, ohne jedoch 
in das Holz einzudringen. Oberhalb (ausserhalb) dieser Schicht, d. h. 
zwischen Periderm und dem oberen Theile der Perithecienhalse be- 
findet sich ein Gewebecomplex, der aus den seitlichen und nach 
aussen gedrangten unteren Wandtheilen der ehemaligen Pycnide, 
also ectostromalen Bestandtheilen, zusammengesetzt ist. — Nicht 
unerwahnt mag ferner bleiben, dass wir, falls hier, wie haufig bei 
D. leiphemia, mehrseitige Perithecien auftreten, in den oben (aussen) 
liegenden auch dort entstandene, jiingere Anlagen zu sehen haben, 
im Gegensatz zu Diatrype disciformis. Betreffs der reifen Ascen und 
Sporen vergl. Taf. II, Fig. 8—9. 

Demselben Typus der Entwickelungsweise, wie er obenstehend 
fiir D. leiphaemia und D. Berlesiana beschrieben wurde, schliessen 
sich mit unwesentlichen Modificationen die zahlreichen Arten von 
Diaporthe chorostate an, von denen mir jedoch leider nur sehr wenige 
in entwickelungsgeschichtlich verwerthbaren Exemplaren zur Ver- 
fiigung standen; doch berechtigte hier auch die vergleichende 
Untersuchung fertiger Stadien zu dem Schlusse, dass eine mit der 
oben geschilderten principiell analoge Entwickelung stattgefunden 
haben musste, bei der das Gemeinsame, Wichtige, darin beruht, dass 
hier die basalen Partieen des Ectostromas, oft in scharfem Gegen- 
satz zu den oberen, die urspriingliche, locker-plectenchymatische Be- 
schaffenheit behalten, also nie vollig absterben; hierdurch wird es 
ermoglicht, dass dieselben mehr oder weniger haften bleiben, also 
bei der spater erfolgenden Vergrosserung des Entostromas und 
namentlich der Perithecien nur emporgehoben und von den Tubuli 
durchwachsen werden konnen. Die durchweg grossere Lange der 
Halse steht in schonstem Einklang mit diesem Verhalten. Eswerden 
also hier zum ersten Male — im vollen Gegensatz namentlich 
zu Diatrype — ectostromaleBestandtheile mit zumAufbau 
des   fertigen  Fruchtkorpers   verwandt.    In  correlativem 
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Verhaltniss zu dieser Nutzbarmachung des Ectostromas 
fur das definitive Stadium steht ein deutliches Zuruck- 
gehen desEntostromas, welches bereits haufigfadigbleibt, 
seltener nur noch im Reifestadium eine fest-paraplecten- 
chymatische Beschaffenheit {Diaporthe Berlesiana) annimmt. 

Es soil nunmehr im Folgenden eine Art betrachtet werden, die — 
obwohl sie iiblicher Weise von den Systematikern in eine ganz andere 
Familie gestellt wird — doch in ihrem Verhalten sich an die be- 
schriebenen Falle sehr gut anschliesst, nur in der oben angedeuteten 
Richtung noch einen Schritt weiter geht. 

2. Endothia radicalis (Schweinitz) Fries. 
(Material   aus   dem Herbarium   des  kgl.   botan. Museums   zu Berlin stammend, 

und zwar von SACCARDO und CESATI gesammelte Exemplare.) 

Was zunachst die systematische Stellung dieses Pilzes anbetrifft, 
so   ist   derselbe   von   TtlLASNE   als   Melogramma gyrosum   zu   den 
„Xylariei"   gestellt   worden.1)    In   dem   fast    allgemein    acceptirten 
WiXTKH-NiESSL'schen   Pyrenomycetensystem   sind   dann   einige   der 
von TULASNE  zu   den „Xylartei" gerechneten Formen als besondere 
Familie der Melogrammataccae abgetrennt worden, zu denen natiirlich 
auch die nunmehrige Endothia radicalis gestellt wurde, 5)  was eben- 
falls  iiberall  Nachfolge   gefunden   hat.    Ueber   die  Berechtigung  der 
erwahnten Familie im Allgemeinen wird weiter unten nach Besprechung 
des Verhaltens der iibrigen Gattungen Botryosphaeria,   Valsaria und 
Melogramma des Naheren die Rede sein.    Hier geniige der Hinweis, 
dass   die   nachfolgende   Untersuchung   gelehrt   hat,   dass   der   oben 
genannte Pilz in Bau und Entwickelung zu den iibrigen Melogrammata- 
r^K-Gattungen in scharfstem Gegensatz steht.    Die Gattung Endothia 
ist daher  an   ganz anderer   Stelle unterzubringen,   namlich,   wie   es 
auch in vorliegender Besprechung geschieht, in unmittelbarer Nahe 
der Gattung Diaporthe. 

Der Pilz durchwuchert die ausseren Rindenschichten verschiedener 
Laubholzer, wo er den Grund der Stamme oder blossliegende, dickere 
Wurzeltheile bevorzugt. Hier bildet er, unmittelbar unter dem Periderm, 
eine ectostromatische, abgestutzt-konische Warze aus, welche aus 
iiberaus zartwandigen, diinnen, nach alien Richtungen durch einander 
gewirrten, nie aber paraplectenchymatischen Hyphen besteht. Die- 
selben sind so dicht-filzig in einander verflochten, dass das ganze 
Gebilde trotz der Zartheit seiner Einzelbestandtheile eine, namentlich 
in den obersten Schichten, relativ feste Beschaffenheit erhalt. Die 
Zuwachszone ist auch hier die basale.' Die Hyphen scheiden Calcium- 
Oxalat aus und zeichnen sich namentlich durch eine auffallig Hypo- 

>) Carp. II, p. 87. 
*) WINTER, 1. c. p. 798. 
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creaceen-ahnYiche brennend rothgelbe Membranfarbung aus. Sobald 
das Periderm durchbrochen ist, wird genau im Centrum des Ecto- 
stromas, also nicht wie bei Diaporthe dem Grunde genahert, eine 
zeitlebens einkammerige Pycnide (Taf. II, Fig. 10) angelegt, welche in 
ihrem Innern unzahlige hyaline, nur 3—4ft lange und kaum 1// dicke, 
gerade, spermatienahnliche Conidien erzeugt. Das ganze Ectostroma 
hat alsdann eine Hohe von 0,5—0,6 mm und einen Querdurchmesser 
von 0,7—1 mm erreicht. 

Unterhalb des Ectostromas hat sich schon sehr friih das Ento- 
stroma entwickelt, welches sich augenfallig von ihm unterscheidet, 
indem die Hyphen des letzteren keineswegs jene gelblich-rothe 
Farbung zeigen, sondern vielmehr vollig hyalin sind. Dieser Unter- 
schied ist bereits TuLASNE aufgefallen. Er sagt (1. c. p. 87.): 
,,Fungilli mycelium in summo matricis cortice, sub illius epidermide, 
generatur, superne byssino-tomentiforme et nitide luteo-vitellinum est, 
sua autem demissiora strata quum albida, turn etiam densiora mon- 
strat." Das Entostroma durchwuchert mycelartig die oberen Rinden- 
bestandtheile. Bemerkenswerth ist nun die Thatsachc, dass der 
Pilz bei uns nie uber dieses Stadium herauskommt, dass also das 
Entostroma, wie ich mich iiberzeugen konnte, wohl reichlich an- 
gelegt wird, nicht aber zur Perithecienbildung schreitet, mit anderen 
Worten vollig Mycel bleibt. Selbst in Italien ist, nach WINTER'S 

Angabe, der Pilz haufiger conidienfiihrend als mit Perithecien an- 
zutreffen. 

Sehr schon sind letztere bei den CESATi'schen Exemplaren aus- 
gebildet, die hauptsachlich das Material fur die Entwickelungsgeschichte 
lieferten. Die Anlage der Perithecien findet statt, ohne dass das 
Entostroma sich bedeutend vermehrt, und zwar in sehr betrachtlicher 
(fast 1mm) Entfernung unter dem Ectostroma. Die sehr langen 
Tubuli durchwachsen nun in Folge deren fadiger Beschaffenheit 
leicht die iiber ihnen liegenden entostromatischen Partieen und auch 
das Ectostroma bis zum Grunde der — inzwischen functionslos ge- 
wordenen — Pycnide. Die oberhalb derselben bclegenen Bestand- 
theile (also auch die Seitenwandungen) sind inzwischen unter lebhafter 
Braunung abgestorben und werden abgeworfen. (Taf. II, Fig. 11.) 
Haufig geht auch durch das Wachsthum der Tubuli eine sehr grosse 
Masse der unterhalb der Pycnide belegenen Theile des Ectostromas 
verloren. Mitunter werden noch verhaltnissmassig spat nachtragliche 
Perithecien angelegt, und zwar oberhalb der bereits vorhandenen, 
zwischen den Tubuli, stets jedoch innerhalb der Substanz des Ento- 
stromas, welches iibrigens schliesslich ebenfalls eine fleischige Con- 
sistenz und die erwahnte brennend gelb-rothliche Farbung ange- 
nommen hat. Nach Aussen zu ist stets eine Rindenschicht vor- 
handen,    die   sich  durch   dichter-plectenchymatische  Beschaffenheit 

Hedwigia Bd. XXXIX. igoo. 3 
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meist gut abhebt.    Haufig  wird  hierzu  das abgestorbene Hymenium 
des Grundes der Pycnide verwandt. 

3. Das Verhalten der Gattung- Fenestella Tul. 
(Xach trockncm Material des Berliner Museums.) 

Es eriibrigen einige Bemerkungen beziiglich der interessanten 
Gattung Fenestella Tul. Da mir Exemplare mit fortlaufenden Ent- 
wickelungsstadien nicht zur Verfugung standen, habe ich leider auf 
eine eingehendere Untersuchung verzichten miissen. Immerhin habe 
ich jedoch von einigen Arten Jugendstadien gesehen, die ein sicheres 
Urtheil beziiglich des Typus der Entwickelung zulassen. Es ent- 
wickelt sich auch hier ein warzig-hockeriges, allerdings meist kleines 
Ectostroma zwischen Periderm und Rinde, welches in seinem Innern 
(wahrscheinlich immer nahe dem Grunde) eine Pycnide anlegt. Die 
in einem iiberaus unscheinbaren Entostroma angelegten Perithecien 
durchwachsen mit ihren Halsen das Ectostroma, welches sie jedoch 
zum grossen Theil abwerfen. So bei Fenestella princeps Tul. (Vgl. 
auch Sel. fungor. carp. II, p. 207.) Bei anderen Arten scheint die 
Abstossung des Ectostromas noch weiter zu gehen, sodass scheinbar 
im fertigen Fruchtkorper nur nackte Perithecien vorhanden sind; 
doch finden sich iiber deren Miindungsfeld stets noch Spuren des 
Ectostromas in Form einer mehligen, weissen oder gelblichen Be- 
staubung. [F. vestita [Fries] Sacc. etc.) Ganz brauchbare Angaben 
macht iiber Fenestella platani Tav. v. TAVKL in Bot. Ztg. 1886 
p. 841, die zu dem oben Gesagten sehr gut stimmen. Das fur 

. uns Wesentliche ist, dass ein „von einem dichten, unregelmassigen 
Geflecht ziemlich starker, braunlich gefarbter Hyphen gebildetes, 
kegelformiges" Ectostroma das Periderm durchbricht, in dessen 
Grunde eine Cytispora-ahnliche gekammerte Pycnide angelegt wird. 
Die Perithecien entstehen in gewohnter Weise. — Die Gattung ist 
von WINTER und NIKSSL ZU den Melanconidaceae gestellt worden. 
Beziiglich dieser Familie soil im Folgenden gezeigt werden, dass sie 
aus den heterogensten Elementen zusammengewiirfelt ist, und des- 
halb besser ganz gestrichen wird. BEEFELD betrachtet die Gattung 
(Myc. X, 210), wohl wegen der ahnlichen Ascensporen (obwohl er 
es nicht Wort haben will) als nachst verwandt mit Cucurbitaria. In- 
dessen betont schon WlNTEB richtig das rasenartige oder heerden- 
formige Wachsthum der Perithecien als ausreichend, um die vollige 
Verschiedenheit mit Fenestella darzuthun. Cucurbitaria darf iiber- 
haupt nicht zu den in unserem Sinne stromafuhrenden Sphaeriales 
gestellt werden. Indessen waren Untersuchungen iiber die Ent- 
wickelung von Cucurbitaria nach der angedeuteten Richtung hin sehr 
erwiinscht, da v. TDBEOF (Bot. Centralbl. XXVI, 1886 p. 229) in 
seiner Arbeit iiber die Entwickelung des Pilzes die uns hier interessiren- 
den Verhaltnisse leider nicht beriicksichtigt hat. 
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4. Die Gattung Cryptospora Tul. 
Die Gattung Cryptospora haben WINTER und NIESSL ZU den 

Melcmconidaceae gestellt, obwohl bereits ToLASKB und NITSCHKE ihre 
nahe Verwandtschaft mit den Valsaceae betont haben. In der That 
schliessen sich die untersuchten Arten in ihrem entwickelungsgeschicht- 
lichen Verhalten eng an Diaporthe an. Cryptospora kann sogar in 
mehrfacher Beziehung schlechtweg als ein reducirter Typus von 
Diaporthe betrachtet werden. Eine der bekanntesten Arten ist C. sufftisa 
(Fries) Tul., welchc an feuchtliegenden diirren Aesten von Alnus 
glutinosa in der Umgebung Berlins iiberall haufig ist, sodass jederzeit 
lebendes Material zur Untersuchung gelangen konnte. 

Das nur schwache Ectostroma entwickelt sich flach-hockerformig 
unter dem Periderm, in welchem es eine nur ganz minutiose Oeffhung 
herstellt. In der Mitte desselben wird friihzeitig eine Pycnide zur 
Anlage gebracht, welche bald nahezu den gesammten Binnenraum 
des Ectostromas ausfullt, sodass letzteres nur etwa als eine Ver- 
dickungsschicht der Wandung der ersteren (meist nur in einer 
Machtigkeit von 30 — 40 ft) erscheint1). Demgemass kommt das 
Ectostroma fiir den Aufbau des Fruchtkorpers gar nicht mehr in 
Betracht. 

Im hochsten Grade reducirt ist auch das Entostroma. Dasselbe 
erlangt zu keiner Zeit seines Daseins einen irgendwie bemerkens- 
werthen Grad in seiner Ausbildung, sondern durchzieht vielmehr 
unscheinbar-mycelartig die ausseren Rindenpartieen, ohne hier aber 
besonders zerstorend zu wirken. Die Hyphen durchbohren die Mem- 
branen der Wirthszellen an einigen Punkten, schreiten jedoch niemals 
zur Resorption ganzer Wandungen oder gar Zellgruppen der Rinde. 
Im Zusammenhange hiermit steht das ganzliche Unterbleiben von 
Schwarzungen der Membranen. Tragt schon dieser Umstand wesent- 
lich zur Erhohung der Unscheinbarkeit des Ectostromas bei, so wird 
sie besonders hervorgerufen durch eine braunlich-grune Farbung der 
Hyphen, in Folge deren dieselben sich fast gar nicht vom Rinden- 
gewebe des Wirthes abheben. 

Sobald die Conidienproduction sich ihrem Ende nahert, schreitet 
das Entostroma zur Bildung der Perithecien, welche sie meist nur 
zu 6—8 in einer Kreisflache parallel zur Peridermoberfiache inner- 
halb der Rindensubstanz anlegt. Der erste, zur Ausgliederung er- 
forderliche Raum wird durch localisirte, besonders energische Losung 
des Wirthsgewebes durch das Entostroma hergestellt, wahrend spater 
die peripheren Partieen der jungen Perithecien die zur Platzschaffung 
fiir ihren sich stetig vergrossernden Korper nothige Resorptionsfahig- 

1) Auch hier wieder fallt eine sehr bemerkcnsvverthc, tau.schcndc Aehn- 
lichkeit der Ascussporen mit den Conidien auf, wie ubcrhaupt haufig bei den 
hoheren Pyrenomyceten. 

3* 
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keit in hohem Grade selbst zeigen. Die friihzeitig ausgegliederten 
Tubuli wachsen gleichzeitig, gegen die gemeinsame Mitte zu deutlich 
convergirend, empor. 

Bald erstarken sie unter Braunung ihrer peripheren Partieen und 
treffen schliesslich unmittelbar unterhalb der ectostromalen, functions- 
los gewordenen Pycnide zusammen, die ihrem Weiterwachsen einen 
merklichen Widerstand entgegensetzt. Die nunmehr erfolgende Art 
der Placodiumbildung verdient besondere Beachtung, weil sie mor- 
phologisch ziemlich vereinzelt dasteht. Die mit ihren Scheiteln sich 
beriihrenden Tubuli verwachsen namlich seitlich mit einander, und 
indem das Wachsthum der nach der gemeinsamen Mitte zu gelegenen 
Partieen der Partialgipfel sistirt wird, wahrend das der nach aussen 
gerichteten Theile analog dem der freien Tubulus- und Perithecien- 
wandungen fortgesetzt wird, entsteht ein napfformiges, von Periphysen 
ausgekleidetes und, wie die Perithecien, schwarz berindetes Gebilde, 
in welches die Einzeltubuli gewissermaassen einmiinden. Dasselbe 
hat inzwischen entweder das gesammte Ectostroma abgeworfen, oder 
hat die basalen Theile desselben durchbrochen, die jedoch nur selten 
noch auf Schnitten durch fertige Stadien als sparliche seitliche Reste 
sichtbar sind. 

Dieses auffallige Verhalten findet eine ungezwungene Erklarung 
in dem Umstande, dass das Ectostroma zur Placodienbildung un- 
geeignet ist, weil seine Substanz durch die Pycnidenentwickelung die 
zu jener erforderliche Compactheit eingebiisst hat, und weil die durch 
dasselbe hergestellle Peridermoffnung zu geringfiigig ist, um fur die 
Miindungen einer Anzahl von Perithecien den nothigen Platz zu 
bieten. Das Entostroma kann fur die erwahnte Function in Folge 
seiner ganz karglichen Entwickelung noch weniger in Betracht kommen. 

Es sei mir nun gestattet, anhangsweise, obgleich es ja streng 
genommen nicht hierher gehort, eine an obiger Art gelegcntlich be- 
obachtete Erscheinung kurz zu besprechen, welche einen kleinen, 
vielleicht nicht uninteressanten Beitrag zu der leider noch so wenig 
gepflegten Pilzteratologie bilden dtirfte. Ich bemerkte namlich Frucht- 
korper, deren sammtliche Perithecien steril waren, obgleich sie selbst 
langst ihre Jugendstadien iiberschritten hatten. Das gesammte 
Hymenium war wie abrasirt und der Binnenraum nur von sparlichen, 
unregelmassig verzweigten, hell-braunlichen Hyphen erfiillt. Die 
Wandung der Perithecien war starker als normal entwickelt. Ein 
ganz eigenthiimliches Aussehen bot auch das sonst so charakteristi- 
sche bccherformige Placodium derartiger Exemplare. Dasselbe war 
fast doppelt so gross wie gewohnlich, und hatte eine ringsgeschlossene, 
nahezu streng-kugelformige Gestalt angenommen. Auf Querschnitten 
erwies sich diese Kugel als fast ganzlich solid, und aus einem auffiillig 
grosszelligen   (die   einzelnen   Zellen   erreichten   bei   isodiametrischer 
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Form einen Durchmesser von 35 jil) schwarzen, diinnwandigen, 
sclerotisch-harten Paraplectenchym zusammengesetzt. Die Membran 
der Zellen wies, oft in grosser Zahl, etwa 1,5 /< grosse, dunkel um- 
saumte Locher auf, durch welche sich aussert zarte, hyaline, septirte 
Hyphen zogen, welche, so bald sie in den Zellraum gelangten, 
bauchig-sackartig anschwollen, reichlich wucherten und wiederum 
unter bedeutender Verengerung weitere Membranen durchbohrten. 
(Taf. II, Fig. 13.) Diese Hyphen gehorten offenbar einem Schmarotzer 
an, vielleicht einer Hypocreacee, deren Einfluss die vorstehend ge- 
schilderten, krankhaften Veranderungen zugeschrieben werden mussten. 
Von einer Fruchtform desselben war nirgends etwas zu sehen. Um 
solche zu erzielen wurden sowohl Schnitte in Nahrlosungen, als auch 
ganze Zweigstiicke in feucht gehaltenen Glaskammern cultivirt, leider 
ohne Erfolg.') 

TULASNE erwahnt (1. c. p. 147) noch eine zweite, kleinere Coni- 
dienform: „Praeter Conidia maxima supra descripta, alia item alba 
nonnumquam occurrunt, sed perxigua, nempe ovato-globosa et vix 
0,003 mm maiori diametro crassa, quae in stromatibus disciformibus 
aut saltern maxime depressis, minimis atrisque generantur et in cirros 
albos muco hyalino agglutinata, per cpidermidem matricis angustissime 
foratam eructantur." BREFELD, welcher die obige Art ebenfalls unter- 
sucht hat (p. 250), erwahnt nur die grossere Conidienform. Mir sind 
die von TULASNE hierher gezogenen Conidien einige Male begegnet, 
doch mochte ich auf Grund mehrerer Beobachtungen ihre Zugehorig- 
keit zuCryptospora suffusaemstWch bezweifeln. Ganz abgesehen von der 
auffallig seltenen Art ihres Auftretens spricht namentlich der Bau 
ihrer Lager dagegen. Ich habe dieselben stets ausserhalb der 
Wandung der Macropycnide, zwischen dieser und dem Periderm be- 
obachtet. Ihre Hyphen sind bedeutend diinner als diejenigen der 
Cryptospora. Sie bilden lockere, in der Langsrichtung verflochtene, 
flache Polster, welche sich mycclartig im Wandungsgewebe der 
Macropycnide verlieren. Die Abschnurung der hyalinen, iiusserst 
winzigen, kugeligen bis breit-eiformigen Conidien findet terminal 
an nicht besonders praformirten Hyphen innerhalb des Lagers statt, 
oder   es   treten   biischelig-gruppenweise   kurze   Sterigmen   liber   die 

') Einen ganz ahnlich wachsenden Schmarotzer beobachtete ich bei Unter- 
suchung der Aglaospora profusa (Fries) de Not., in deren Pseudoparenchym. 
Derselbe hatte hier jedoch die Reifung der Perithecien nicht verhindert — 
moglicherweise war die Infection auch erst nach Vollendung der ersteren er- 
folgt —, hatte jedoch die Hymenialschichten derselben zu einer eigenartigen 
Wucherung veranlasst, welche bald die gesammtcn Innenraume der Perithecien 
ausfiillte. Die Schlauche mit den reifen Sporen waren so vollig von einem der 
ausseren Wandung ahnlichen Pseudoparenchym eingebettet. Selbstverstnndlich 
war somit auch ihre Ausstreuung verhindert. 
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Oberflache desselben empor.    Ein regelrechtes, ausgedehntes Hyme- 
nium habe ich nie beobachten konnen.    (Taf.  II, Fig.  14, 15.) 

Sammtliche iibrigen mir bekannten Arten stimmen mit der oben 
geschilderten uberein, insofern als iiberhaupt noch ein Ectostroma 
gebildet wird, welches jedoch nicht immer eine Pycnide anlegt. 
1st dies nicht der Fall, so findet mitunter iiberhaupt keine Abstossung 
des stets winzigen Ectostromas statt, sondern die Tubuli der Peri- 
thecien durchwachsen dasselbe; letzteres ist z. B. der Fall bei Cr. 
compta (Tul.) Winter, Cr. Niesslii (Kunze) Niessl und C. aurea Fuck. 
In den iibrigen Fallen kann die Abstossung eine vollstandige oder 
partielle sein (C. corylina [Tul.] Fuck.). Als der reducirteste Typus 
des besprochenen Formenkreises muss jedoch der nachstehend an- 
gefuhrte Pilz betrachtet werden. 

5. Aplacodina Ruhl. n. gen. 
Diese Gattung, mit der einzigen Art A. chondrospora (Ces.) Ruhl. 

(= Cryptospora chondrospora [Ces.] Rehm) bildet ausserst unschein- 
bare Pusteln und Auftreibungen unter dem Periderm durrer Tilia- 
Zweige. Ein Ectostroma wird iiberhaupt nicht mehr ausgegliedert. 
Die gelblich-hellbraunen Hyphen des Entostromas durchziehen mycel- 
artig die Rinde, ohne an irgend einer Stelle derselben eine bedeutendere 
MiLchtigkeit zu erreichen. Die Perithecien werden in den meisten 
Fallen noch gruppenweise zu mehreren neben einander angelegt; 
die sehr kurzen Tubuli besitzen die Fahigkeit, mit ihrem jugend- 
lichen Gipfel das Periderm zu losen. Meist ist eine ganz minutiose 
Oeffnung fur je ein Perithecium gebildet. Nur in sehr seltenen Fallen 
zeigen die Halstheile die Fahigkeit, vereint ein grosseres Stuck 
Periderm abzuwerfen. Endlich kommt es sogar haufig vor, dass nur 
noch einzelne Perithecien angelegt werden, sodass der Pilz auch 
Uebergange zu den „Sphacriaceae simp/ices" aufweist. Immerhin aber 
hebt sich auch in solchen Fallen die gelbliche, wenn auch nur spar- 
liche Stromasubstanz gerade in der nachsten Umgebung der schwarzen 
Perithecialwandung sehr gut von dieser ab; es kann daher ein Zweifel 
bezuglich der Deutung der besprochenen Hyphencomplexe als echter 
Stromasubstanz nicht bestehen, wenngleich eine principielle Ab- 
lehnung der Moglichkeit wirklicher Uebergange zum Mycel als durch- 
aus unnatiirlich bezeichnet werden muss. (Vergl. hieriiber das bei 
Besprechung des ,,protostromatischen Typus" Gesagte.) 

Was die systematische Stellung dieses seltenen und interessanten 
Pilzes anbetrifft, so ist die Vereinigung desselben mit den Arten der 
Gattung Cryptospora und ebenso, wie es SACG'ARDO durchfuhrt, mit 
den Arten seines wenig natiirlichen Genus Cryptosporella nicht ge- 
rechtfertigt. Schon WINTER bemerkt: „Diese ganz eigenthumliche 
Art  ist  als   solche   nicht   zweifelhaft,   sondern   nur  ihre  Stellung  zu 
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Cryptospora unsicher. Mir scheint die Quertheilung nahe der Basis 
der Spore ein wirkliches Septum zu sein, wonach also die Spore 
zweizellig ware, wie dies auch NlESSL annimmt. 1st dies aber wirk- 
lich der Fall, so kann die Art nicht bei Cryptospora bleiben, wofiir 
auch noch einiges andere spricht." Eine nahere Untersuchung der 
Spore mit Hilfe von Farbstoffen rechtfertigte die WiNTEii'sche Ver- 
muthung, und auf Grund der entwickelungsgeschichtlichen Ergebnisse, 
so der Moglichkeit der Anlage vereinzelter Perithecien, des Fehlens 
von Ectostroma und Conidien, wird die Abtrennung des Pilzes von 
Cryptospora und Cryptosporella, auch abgesehen von der ganz eigen- 
thumlichen Querseptirung der Spore nothig. (Taf. Ill, Fig. 16—17.) 
Seine Verwandtschaft mit Cryptospora bleibt demungeachtet unbe- 
stritten. Ich fand den Pilz im Friihjahr (Marz) 1898 im Niederschon- 
hausener Schlosspark bei Berlin an einem Aestchen in reichstcr 
Entwickelung. 

C.   Ectoplacodialer Formenkreis. 

1.  Melaneonis stilbostoma (Fries) Tul. 
(Material gesammelt im Anfang September bei Laase in der Nahc von Koslin 

und frisch untersucht.) 

Dieser Pilz, welcher als erster Vertreter eines abweichenden 
Typus nachstehend geschildert werden moge, ist auf diirren Zweigen 
und Stammstiicken von Bet?ila alba ziemlich haufig. Sein Mycelium 
bewohnt die ausseren Rindenbestandtheile, ohne irgendwie hier auf- 
fallig hervorzutreten. Das Ectostroma wird angelegt als ein fadiger 
Hyphencomplex unterhalb des Periderms, welcher die Membranen 
der unter ihm befindlichen Rindentheile sehr energisch schwarzt. Die 
Hyphencomplexe vergrossern sich ziemlich rasch, bis sie Hiigelchen 
von 0,30—0,35 mm Hohe und mehr als doppelter Breite gebildet 
haben. (Taf. Ill, Fig. 1.) Alsdann schreiten sie mit Ausnahmc des 
unmittelbar ans Periderm stossenden Gipfels auf ihrer Gesammtober- 
flache zur Conidienproduction. Die Conidien, dunkelbraun, einzellig, 
eiformig sind allgemein bekannt. (Taf. Ill, Fig. 3.) Sie sind als 
Melanconium bicolor etc. auch zu den Fungi imperfecti gestellt worden. 
Die sie ausgliedernde Warze ist aus iiberaus feinen und zarten, 
wirrig-verflochtenen, hyalinen Hyphen zusammengesetzt, welche indess 
durch sehr reichlich und regelmassig eingeschlossene Calciumoxalat- 
bestandtheile eine solche Festigkeit erlangt, dass sie das Periderm 
durchbricht. Der Gehalt an Kalk ist ein so reicher, dass der Pilz 
durch ihn eine krumelig-pulverige Beschaffenheit annimmt, die das 
Schneiden sehr erschwert, und dass TtJLASNE ihn mit Pilzbestand- 
theilen venvechselte und das ganze Stadium in Folge dessen fiilsch- 
lich als „pseudo-parenchymatisch" abbildete. (Taf. XIV, Fig. 4.) Eine 
besonders   lebenskriiftige   basale   Plectenchymzone,   vermoge   deren 
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Streckung der Zuwachs des gesammten Ectostromas erfolgt, ist hier 
in Folge dessen homogener, durchweg langlebiger Beschaffenheit 
nicht mehr ausgebildet. 

Auch dieser Pilz kommt haufig nicht uber das beschriebene 
Stadium hinaus. Der wahre Grund fiir diese bei auch zahlreichen 
andern stromafiihrenden Sphaeriales nicht seltene Erscheinung diirfte 
in ungiinstigen Witterungsverhaltnissen zu suchen sein, von denen 
die Ausgliederung der Perithecien in Folge ihrer langeren Dauer 
viel abhangiger ist als die Conidienstufe. Und in besonders hohem 
Grade werden hierunter — ich denke vor Allem an zu grosse Trocken- 
heit — diejenigen Formen zu leiden haben, deren Entostroma in 
Folge hochgradiger Riickbildung — wie gerade bei den vorliegenden 
Arten — den jungen Anlagen keincn genugenden Schutz mehr zu 
bieten im Stande ist. 

Das nunmehr ausgegliederte Entostroma bleibt durchaus mycel- 
artig, ohne irgendwo durch grossere Massigkeit in die Augen zu fallen. 
Die Perithecien werden so angelegt, dass sie mit ihrem Scheitel die 
bei alien bisher besprochenen Arten relativ intacten, zwischen Ento- 
und Ectostroma vorhandenen Rindcnschichten von innen her beriihren. 
Es wird nun zwar in beschranktcm Maasse durch die Thatigkeit des 
Ectostromas Platz fiir die erste Anlage des Peritheciums geschaffen, 
indess muss auch der Anlage selbst eine hochgradig resorbirende 
Fahigkeit zugeschrieben werden, da, wie gerade hier besonders deut- 
lich wird, die jungen Perithecien die noch reichlich vorhandenen um- 
gcbenden Rindenbestandtheile keineswegs activ zur Seite drangen. 

Die ihrem Verhalten entsprechend durch besondere 
(bis iiber 2 mm) Lange ausgezeichneten Halse durch- 
wachsen, und das ist fiir den in Rede stehenden Typus 
eben das Charakteristische, den Gesammtkorper des Ecto- 
stromas. (Taf. Ill, Fig. 2.) Dies wird einmal ermoglicht durch 
ihre eigene, feste Consistenz und Lange, dann aber auch durch die 
Langlebigkeit und lockere Beschaffenheit des Ectostromas. Sehr 
wichtig ist hierfur natiirlich auch der Umstand, dass die Substanz 
des Stromas nicht durch Anlage einer Pycnide im Innern ausgehohlt 
wird, sondern dass die Conidienproduction auf die seitliche Ober- 
flache desselben beschrankt wird. 

Es moge noch besonders darauf hingewiesen werden, dass der 
Pilz vermoge seines basalen ectostromatischen Hyphenauswuchses 
functionell dasselbe erreicht, namlich die Herstellung eines nahezu 
geschlossenen Conidienfruchtkorpers — oder, wenn man lieber will, 
einer physiologischen Pycnide — ohne dabei an Continuir- 
lichkeit seines Aufbaues irgend etwas einzubiissen. 

Wie aus der vorauf gegangenen Betrachtung ersichtlich, be- 
steht  hier  die   ,,Mundungsscheibe"   der   Perithecien,   d. h.   das   die 
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Tubuli derselben einschliessende Gewebselement, ausschliesslich aus 
Ectostroma. Ich fuhre fiir dasselbe, dessen wechselnde morphologische 
Natur somit dargethan ist, die auch schon mehrfach erwahnte Be- 
zeichnung Plaeodium ein. 

Herkunft des Wortes vom griechischen nkuS, d. h. Scheibe oder 
besser Platte aus festem Material. In den Beschreibungen der Syste- 
matiker wird das Gebilde, wenn iiberhaupt erwahnt, theils einfach 
als ^Stroma" abgethan, theils genauer als „Scheibe" oder „Discus'\ 
auch „Mundungsscheibe der Perithecien" bezeichnet. Ich habe den 
obigen Ausdruck gewahlt, nicht nur weil er treffender ist, sondern 
auch um einer Gleichbenennung mit dem in der Phanerogamen- 
Morphologie iiblichen Terminus „Discus" aus dem Wege zu gehen. 
Wichtiger noch ist, dass auch in der Discomycetenliteratur haufig 
von einem „Discusu im Sinne von ,,Fruchlscheibe", als eigentlich 
fruchtbarem Theil des Apotheciums, die Rede ist. 

2. Hercospora Tiliae (Pers.) Fries. 
(Material:   1.  Von mir   selbst   im  kgl.   botan.   Garten   und im Thiergarten ge- 
sammelt,   dasselbe frisch untersucht.    2.   Exsiccate des Herbars  im   kgl. bot. 

Museum.) 

Bevor auf die Entwickelung naher eingegangen wird, moge zur 
besseren Orientirung einiges iiber die betreffenden bisherigen An- 
gaben vorausgeschickt werden. Vor allem beziehen sich letztere auf 
die Nebenfruchtformen. TULASNE (1. c. p. 155) giebt als hierher 
gehorig an: 1. Es treten aus der Rinde der trockenen Lindenzweige 
zunachst ansehnliche, kugelformige, innen unregelmassig gekammerte 
Pycniden hervor, welche in ihrem Inneren hyaline, einzellige, eiformige 
Sporen abschniiren. Diese Form ist sehr bekannt unter dem Namen 
Rabenhorstia Tiliae Fries. 2. An Stelle derselben konnen sich 
Cytispora-'ahnWchePycniden mit winzigen spermatienahnlichen Conidien 
finden. BKEFELD (1. c. p. 250), welcher diese Mittheilungen ebenfalls 
citirt, fiigt hinzu: „Es findet also, die Richtigkeit dieser Beobacht- 
ungen vorausgesetzt, eine Spaltung der Conidienform und Vertheilung 
derselben auf verschiedene, geschlossene Fruchtkorper statt." Seine 
darauf hin angestellten Culturen lieferten „trotz wiederholter Aussaat 
und langer Dauer nur kleine sterile Mycelien". Auch ich erhielt in 
meinen Culturen nur die gleichen negativen Resultate, und zwar sowohl 
bei der Aussaat der Rabenhorstia-, als der Hercospora- Sporen. Liessen 
schon diese Ergebnisse die Unrichtigkeit der TiXASNfc'schen Angaben 
vermuthen, so brachte die sorgfaltige Untersuchung der vom Pilz be- 
fallenen Aestchen von den verschiedensten Standorten fiir mich die 
Gewissheit, dass eine Nebenfruchtform der Hercospora nicht 
existirt. In der That ist schon die Erscheinung auffallig, dass man 
an  denjenigen diirren Lindenastchen,  welche im Herbste  dicht von 
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der so ausserordentlich gemeinen, fast iiberall zu findenden Rabev- 
horstia besetzt sind, nur hochst selten daneben die Hercospora ent- 
wickelt findet. Ausserdem ware der hochst eigenartige Oeffnungs- 
modus dieses Fungus imperfectus etwas, so viel mir bekannt, sonst 
bei keinem andern Ascomyceten sich wiederfindendes. Den Ausschlag 
aber giebt die Thatsache, dass ich auf keinem der zahlreichen Schnitte 
durch jiingste und junge Fruchtkorper, oberhalb oder seitlich des- 
selben Spuren einer Pycnide wahrnahm. Das Periderm war an 
manchen Stucken vollig intact, wahrend doch die Rabenhorstia be- 
kanntlich die Entfernung desselben verursacht, ja sogar meist das 
gesammte Rindenparenchym absorbirt, so dass die charakteristischen 
Bastbestandtheile mit ihren netzformigen Anastomosen allein iibrig 
bleiben. Ebensowenig konnte ich an den von mir studirten Exemplaren 
das Auftreten irgendwclcher Oytispora-ahnlicher Pycniden constatiren. 

Die Anfange des Fruchtkorpers machen sich als unter Schwarzung 
die Wirthsbestandtheile energisch resorbirende Mycelhaufchen von 
geringer Ausdehnung in den aussersten Schichten des Rindenparen- 
chyms bemerkbar. Dieselben erheben sich uber die Oberflache des 
letzteren, indem sie bald durch besonders lebhaftes Wachsthum in 
dieser Richtung die Gestalt von cylindrischen bis abgestumpft-kegel- 
formigen Haufchen annehmen. Erst nachdem das Periderm durch- 
brochen ist, wachsen dieselben mehr in die Dicke. Die Hyphen 
verquellen und sterben an den peripheren Partieen rasch ab, indem 
sie so eine namentlich auf Querschnitten an den Seitenrandern her- 
vortretende Rindenschicht bilden, welche rasch auch eine dunklere 
Farbung und hornig-prosoplectenchymatische Structur annimmt. Der 
Gipfel der Warze bleibt jedoch auffallender Weise meist fadig, auch 
ist die gesammte ectostromale Binnenschicht hyalin-fadig, wenn auch 
in Folge der Dichte und Dickwandigkeit ihrer Hyphen von derber 
Consistenz, so dass hier die Annahme einer auf die Grundschicht 
localisirten Wachsthumszone unstatthaft erscheint. — Recht be- 
merkenswerth ist auch der Umstand, dass die Ruptur des Periderms 
hier ohne Zuhilfenahme von Calciumoxalatpartikelchen, allein durch 
die feste Structur des Plectenchyms an sich ermoglicht ist. 

Das Entostroma macht sich bereits nach dem ersten Auftreten des 
Ectostromas bemerkbar durch tangentiale mycelartige Wucherungen, 
die jedoch ziemlich streng localisirt bleiben. Verschont von ihnen 
sind namlich in gewissem Grade einerseits die auch bei den andern 
bisher besprochenen Arten so auffallend hervortretenden aussersten 
Rindenschichten, durch welche die beiden morphologischen Glieder- 
elemente (Ento- und Ectostroma) auch ausserlich sich so gut von 
einander abheben. Sodann lasst der Pilz in noch hoherem Grade 
die innersten Rindenschichten intact, so dass hier sogar meist die Zell- 
structur des Parenchyms unverandert erhaltcn bleibt.   Die eigentliche, 
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stark resorbirende Wuchszone des Entostromas liegt vielmehr 25—30 ft 
unterhalb des Ectostromas und hat eine Machtigkeit von etwa 
40—50 /< erreicht, wenn sie zur Ausgliederung der Perithecien 
(iibrigens in wechselnder Anzahl, meist 6—11) schreitet. Nur iiber 
und aussen zwischen letzteren findet eine Vermehrung und theilweise 
Verdichtung der stromatischen Bestandtheile statt, die ubrigen sterben 
rasch ab.    (Taf. Ill, Fig. 4.) 

Die langen Tubuli, welche hierauf gebildet werden, resorbiren 
die trennende Rindenschicht iiber ihnen und durchwachsen gerad- 
linig das gesammte Ectostroma, indem sie haufig gegen die Mitte 
desselben ein wenig convergiren. Recht interessant ist nun die 
Thatsache, dass alsobald die unteren, der Rinde zugekehrten Schichten 
desEctostromas, welche sich durch mehr locker-paraplectenchymatische 
Beschaffenheit von den dariiber liegenden, vorwiegend (in der Richtung 
nach aussen) parallel -fadigen Bestandtheilen abheben, abzusterben 
beginnen, indem sie eine den seitlichen Rindenschichten ahnliche 
dunkle Farbung und sclerotisch-harte Consistenz annehmen. Meist 
klafft alsbald eine Liicke nach den Rindenschichten zu, und das 
gesammte Ectostroma wiirde abfallen, wenn es nicht durch die 
langen Tubuli mit den fest im Rindenparenchym und Entostroma 
eingebetteten Perithecien verbunden ware. Man sieht ein, dass nur 
durch dies friihzeitige Hineinwachsen in den noch jugendlich-weichen 
ectostromalen Korper eine Abstossung desselben vermieden und so 
der ganze vom entoplacodialen Typus so abweichende Aufbau des 
reifen Fruchtkorpers bedingt wird. 

Hiermit scheint mir das Wesentliche der Entwickelung erschopft 
zu sein. Die nahe Verwandtschaft der He7-cospora zu Melanconis, 
welche schon W/XTKK betont, ist auch in der Entwickelung zu Tage 
getreten, ja durch den Nachweis der Nichtzusammengehorigkeit mit 
Rabenhorstia noch enger geworden, so dass die Selbstandigkeit der 
hauptsachlich auf die abweichenden Nebenfruchtformen hin abgc- 
trennten Gattung sogar zweifelhaft erscheint, zumal von Melanconis 
thelebola (Fries) Sacc. ebenfalls mit Sicherheit Conidien nicht be- 
kannt sind. 

3. Die Entwickelung- von Valsa nivea (Pers.) Fries als Reprasen- 
tant des Subgenus Leucostoma Nitschke. 

Das Verhalten des Stromas bei den zu Leucostoma gestellten 
Valsa-Arten charakterisirt NITSCHKE

1
) wie folgt: „Das Stroma ist 

gegen das umgebende Rindenparenchym durch eine consistentere, 
bald sich schwarzende Schicht abgegrenzt, welche, von beckenformiger 
Gestalt, in ihrer Hohlung Perithecien, Spermogonien, oder beide zU- 

') Pyr. germ.    p. ->->\. 
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gleich einschliesst". Fur diese eigenartige Bildung gebraucht er 
darauf in den Diagnosen die Bezeichnung „Conceptaculum". 
Untersucht wurde von den hierhergezogenen Arten eine der haufigsten, 
die sich zwar weniger durch immer gut entwickelte Stromata aus- 
zeichnet, als durch die Leichtigkeit, mit der sie von ihren sonst 
sehr schwierigen Verwandten zu unterscheiden ist. Sie bewohnt 
ausschliesslich Zweige von Po/>ulus-Arten. 

Da die vorliegende Art fur das Studium der Einzelheiten in der 
ersten Entwickelung ein besonders giinstiges Object bietet, moge 
dieselbe hier etwas ausfiihrlicher besprochen werden. Das Mycel 
des Pilzes, welches iibrigens auch das Holz nicht ganz verschont, 
durchzieht als ein ausserst zartes Hyphengeflecht besonders die 
ausseren Rindenschichten, wo es an bestimmten Punkten, oft in 
regelmassigen Abstanden von einander, sich etwas reichlicher an- 
sammelt. Diese im aussersten Rindenparenchym befindlichen Hauf- 
chen miissen als die jugendlichen Entostromata gedeutet werden. 
Dieselben vergrossern sich schnell um das Vielfache ihres urspriing- 
lichen Volumens, aber merkwiirdiger Weise weniger durch besonders 
starkes Wachsthum ihrer Hyphen als vielmehr durch ganz gewaltige, 
mit der Hyphenmenge in gar keinem Verhaltniss stehende Ab- 
scheidungen von Calciumoxalat. Dieselben finden in Form kleiner 
Korperchen von unregelmassiger Oberflache mit 6—18 f« Durch- 
messer statt. Durch dieselben wird das Hyphengeflecht selbst fast 
vollig verdeckt, so dass man einen Haufen lediglich von Kalk vor 
sich zu haben glaubt. Die einzelnen Kalkstiickchen grenzen mit 
ihren Ecken und Kanten fest an einander, und, indem nun immer 
neue Kalkpartikelchen ausgeschieden werden, vergrossert sich das 
ganze Hiigelchen so, dass schliesslich das dariiber liegende Periderm 
durch den ausgeiibten Druck geknickt wird. Schnitte durch diese 
Stadien sind wegen der kriimelig-pulverigen Beschaffenheit des 
Ganzen sehr schwer herzustellen. Es ist daher zu empfehlen, die 
Schnittflache zuvor mit Salzsaure zu betupfen, durch welche das 
Calciumoxalat leicht gelSst wird. Erst auf so behandelten Schnitten 
sind deutlich Hyphen iiberhaupt sichtbar. 

Calciumoxalatausscheidungen an und fur sich sind nun zwar 
bei Pilzen ziemlich verbreitet, und werden auch proportional der 
Lebensenergie des Pilzes in seinen Jugendstadien besonders reichlich 
sein. Indessen muss doch, in Anbetracht der quantitativ so auffalligen, 
gerade vor der Oeffnung des Periderms und nur auf diesem Stadium, 
bei so vielen Pyrenomyceten allgemein hervortretenden Erscheinung 
auch der Zweck, oder, falls dies zu teleologisch klingt, auch die 
Wirkung zugeschrieben werden, dass der Pilz durch sie mit einem 
ausserordentlich geringen Aufwand von lebendem Material seinen 
jungen Fruchtkorper blosszulegen  vermag,  welches  er  nunmehr fur 
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die reproductive Verbreitung verwerthet. Besonders einleuchtend 
wird diese Erwagung auch noch durch den Umstand, dass sich die 
besprochene Erscheinung typisch nur bei solchen Pilzen findet, deren 
jugendliches Hyphengeflecht zu zart ist, als dass es irgendwie an 
und fiir sich einer so bedeutenden mechanischen Leistung fahig 
ware. Sie findet sich also nicht z. B. bei Pseudovalsa, Botryospliaeria, 
Valsaria etc.') 

In die geknickten Zellen des Periderms dringen sogleich Hyphen, 
welche diese losen, und also einen offenen Riss herbeifiihren. Da- 
rauf wachsen dieselben tangential zwischen die einzelnen Zelllagen 
keilformig sehr energisch ein; in Folge dessen klaffen jene sehr bald 
unter sternformig angeordneten Rissen weit auseinander; das Periderm 
setzt nun natiirlich dem anwachsenden Pilzkorper kcinen irgendwie 
erwahnenswerthen Widerstand mehr entgegen. 

Jetzt erst findet die Ausgliederung des Ectostromas statt. 
Wahrenddessen wandeln sich die dem Periderm und dem Rinden- 
parenchym zugekehrten Partieen des Entostromas zu einer dunkel- 
gefarbten, sclerotisch-paraplectenchymatischen Rindenschicht um, 
welche die oben envahnte ,,beckenformige Hohlung" oder das „Con- 
ceptaculum" NlTSCHKE's darstellt, durch welches der Pilz seinen 
Korper dauernd gegen das Substrat abgrenzt, so dass alle weiteren 
Lebensverrichtungen sich nunmehr innerhalb dieser Bildung abspielen. 
Inzwischen haben die oberen, fadigen Partieen des Entostrotnas unter 
rapider Vermehrung ihrer Bestandtheile das innerhalb derselben ein- 
geschlossene Rindenparenchym vollig resorbirt, und konnen nunmehr 
eine etwas innigere Verflechtung eingehen, was jedoch keineswegs 
immer geschieht. Umgekehrt verhalten sich, wie gesagt, die das 
„Conceptaculum" bildenden unteren Partieen des Entostromas. Hier 
findet die Umwandlung in eine mehr sclerotische Masse bereits viel 
friiher statt, stets jedenfalls bevor das dort befindliche Wirthsgewebe 
ganz resorbirt ist. In Folge dessen sieht man auch innerhalb dieser 
Schicht noch deutlich langsgestreckte Einschliisse von iibrig ge- 
bliebenen Rindenparenchymresten. Die eigentliche sclerotische 
Schicht ist aus etwa 4—5 schwarzlich-braunen, paraplectenchymati- 
schen Zellreihen zusammengesetzt, worauf noch 5—6 Reihen 
blasserer, mehr prosoplectenchymatischer Bestandtheile folgen. Der 
Durchmesser der ganzen Rindenschicht betragt durchschnittlich 35 <<. 
Sie hat offenbar die Aufgabe, auch noch nach Zerfall der Wirths- 
zellen den von ihr eingeschlossenen Fruchttheilen einen festen Zu- 
sammenhalt zu geben. Daher auch die innige Festheftung am 
Periderm. 

Die Anlage des Ectostromas findet seitens der oberen, fadigen 
Partieen  des  Entostromas  statt und  zwar zu einer Zeit bereits, wo 

') Vergl. weiter unten. 
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das Conceptaculum noch nicht deutlich differenziirt und auch die 
Resorption der Rinde seitens der oben genannten entostromalen 
Schichten noch nicht vollendet ist. Die das Ectostroma bildenden 
Hyphen zeichnen sich durch betrachtlichen Durchmesser aus und 
verflechten sich sehr fruh zu einer sich von aussen her bald braunen- 
den paraplectenchymatischen Masse. Sie vervollstandigen die Auf- 
treibung des Periderms und setzen in Hirer definitiven Ausbildung 
einen flach-abgestutzten Kegel zusammen. 

Wie man sieht, weicht die Entwickelung in ihren Einzelheiten 
recht betrachtlich von der anderer Beispiele ab, und kann leicht, 
wenn sie nicht streng stufenweise verfolgt wird, Anlass zu Miss- 
deutungen geben. Erhoht werden die Complicationen noch dadurch, 
dass schliesslich in nicht seltenen Fallen nach friihzeitiger Resorption 
der Rinde sich die ausseren Entostromaschichten paraplectenchyma- 
tisch umwandeln, eine nachtragliche Verwischung der Grenzen von 
Ecto- und Entostroma herbeigefiihrt wird. Doch geht dieselbe nur 
selten soweit, dass nicht auch noch spater, wenigstens annahernd, 
eine Scheidung beider Schichten moglich ware. 

Derso gestaltete, sterile Pilzkorper kann nunmehr der 
Trager von Perithecien oder auch einer „zusammenge- 
setzten Pycnide" werden. Wovon es abhangt, ob die eine oder 
die andere Moglichkeit realisirt wird, habe ich nicht ermitteln konnen. 
Uebrigens fallt es auf, dass das perithecientragende Stroma stets 
etwas minder iippig ausgebildet ist. Namentlich gilt dies vom Ento- 
stroma. 

Es moge nunmehr zunachst die Entwickelung der ,,zusammen- 
gesetzten Pycnide" geschildert werden. 

In den ausseren, oft noch durch reichen Calciumoxalatgehalt 
ausgezeichneten Entostromalschichten, meist nur wenig oberhalb der 
Rindenschicht des „Conceptaculums", machen sich rundliche, dichte 
Knauel dicker, hyaliner, inhaltsreicher Hyphen bemerkbar, welche 
auf diesem Stadium jungen Perithecialanlagen mitunter tauschend 
ahnlich sehen. Dieselben sieht man auf jedem Querschnitt durch 
iippig entwickelte Exemplare zu 8—15, durch geringe Zwischenraume 
getrennt, neben einander liegen, und es lasst sich die Zahl derselben 
im ganzen Stroma alsdann auf nahezu 70—80 schatzen. Die Anlagen 
vergrossern sich rasch, werden an ihrer Peripherie rindenartig-para- 
plectenchymatisch und braunlich und bilden schliesslich im Innern 
eine Hohlung aus, indem im Centrum des kugeligen Korpers das 
Wachsthum einen Stillstand erfahrt oder jedenfalls mit dem der 
peripherischen Partieen nicht mehr Schritt halt. In die Hohlung 
hinein wachsen alsdann die dichtgedrangten, verhaltnissmassig langen 
Sterigmen, welche hierauf die bekannten, den Ascussporen auffallend 
ahnlichen   Conidien   abschniiren.    Oft   erreichen   diese   perithecien- 
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artigen Einzelhohlungen einen Durchmesser bis zu 200 /.1. Dann 
aber, meist jedoch schon viel friiher, stossen sie seitlich mit ein- 
ander zusammen, und verschmelzen alsdann zu mehr oder weniger 
unregelmassig-labyrinthartigen Gesammthohlungen; auf diese Weise 
entstehen auch die „unvollstandigen Scheidewande", welche die 
Reste der durch Conidienabgliederung aufgezehrten primaren, all- 
seitigen Wandungen darstellen und eine offene Communication der 
Partialhohlungen freilassen.») — Fur die Vergrosserung der Pycnide 
wird iibrigens auch die Substanz des Ectostromas oft in erheblichem 
Maasse in Anspruch genommen. In haufigen Fallen jedoch wird 
sie nur von dem stets in der Einzahl vorhandenen gemeinschaft- 
lichen Ausfuhrungsgang der Pycnide durchbrochen. 

Aus der gegebenen Schilderung ist leicht ersichtlich, dass die 
„zusammengesetzte" Pycnide, wie sie beispielsweise fiir das ganze 
Genus Valsa so charakteristisch ist, als morphologisch gleich- 
werthig mit dem Perithecienstroma betrachtet werden 
muss. Denn einmal lehrt die Entwickelungsgeschichte, 
dass sich ihr Fruchtgehause aus den gleichen Gewebs- 
elementen entwickelt, wie das der Perithecien. Sodann 
entspricht die Entstehung der einzelnen Primar-Kammern 
local durchaus dem Verhalten der Perithecien. Auch 
spater bleibt das Hymenium der Pycnide, die ich am zweck- 
massigsten ihrer Verschmelzung aus mehreren Partialpycniden gemass 
als ,,polythalam1' bezeichnen mochte, haufig auf das Entostroma 
beschrankt. 

Fiir den Fall iibrigens, dass die Substanz des Ectostromas mit 
zur Conidienbildung verwandt wird, zeigt sich ein etwas abweichen- 
der Entstehungsmodus beziiglich des dort auftretenden Hymeniums. 
Es unterbleibt die Anlage eines kugeligen Initialknauels, wahrschein- 
lich, weil die fest paraplectenchymatische Structur des Ectostromas 
einer Ausgliederung desselben mehr Schwierigkeiten entgegensetzt, 
als das mehr oder weniger lockere Entostroma. Es verhalt sich hier 
vielmehr das ganze Ectostroma als Initialknauel, insofern als auch 
hier im Centrum das Wachsthum nachlasst, und so zunachst ein 
enger, in tangentialer Richtung lang-spaltenformiger Hohlraum auf- 
tritt, in den dann das junge Hymenium hineinwachst. 

Die Entstehung der Perithecien erfolgt, wie bereits angegeben 
wurde, in einem zwar analog aufgebauten, doch stets sparlicher ent- 
wickelten Fruchtkorper. Namentlich der Radialdurchmesser ist ein 
betrachtlich   geringerer.      Wiihrend   derselbe    auf   medianen   Quer- 

l) Die Details bez. einer etwaigen symphogenen oder mcristogenen (cfr. 
BACKS, „Beitr. z. Kenntniss der Pycniden". N. Act Leopold. VoL XXXVIII, 1876 
Entstehung der ersten Anlagen konnen nur mittels besonderer Rcinculturen 
gelost werden.    Fiir uns ist diese Frage ohne weiteres Int. 
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schnitten durch die polythalame Pycnide 1 mm betragt, ist er fur 
das reife Perithecienstroma selten grosser als 1/2-—% mm- Die 
Perithecien entstehen im Entostroma zu 4—8. Sie haben, nament- 
lich wenn sie nur zu wenigen ausgebildet sind, oft eine deutlich von 
oben nach innen platt gedriickte Gestalt, die mechanisch dadurch 
zu Stande kommt, dass, da seitlich noch Raum vorhanden ist, die 
junge Anlage in dieser Richtung fortwachst, selbst wenn sie bereits 
oben an das Ectostroma und unten an die Rindenschicht des ,,Con- 
ceptaculums" anstosst. Die Tubuli sind nur kurz, das Perithecium 
scheint sich allmahlich in sie zu verschmalern. Sie durchwachsen die 
Substanz des Ectostromas, ohne von ihr grossere Mengen abzuwerfen. 
Uebrigens ist von dem Entostroma in reifen Perithecialfruchtkorpern 
meist nur noch wenig mehr als die untere Rindenschicht vorhanden. 
— Trotz unzahliger Schnitte habe ich leider nie ein der bekannten 
TcLASNE'schen Abbildung1) entsprechendes Bild zu Gesicht be- 
kommen, wo Perithecien und Pycniden im selben Stroma liegen. 
Uebrigens andert dieses Verhalten nichts bezuglich der Auffassung 
des ectoplacodialen Typus. Haufig dagegen tritt der Fall ein, wie 
ihn TULASNE in Figur 16 abbildet, dass mehrere neben einander be- 
findliche junge Stromata mit einander verwachsen, und sich dann 
durch eine gemeinschaftliche Rindenschicht gegen das um- 
gebende Wirthsgewebe abgrenzen. 

Anmerkung". Da die Gruppe Leucostoma eine sehr natiirliche 
ist, so schliesst sich auch die Mehrzahl der hierher gehorigen Arten 
dem beschriebenen Typus bezuglich der Entwickelung in der Haupt- 
sache an. Die ,,Conceptacula" heben sich meist nicht so scharf 
vom Rindengewebe ab, was seinen Grund darin hat, dass das Zu- 
standekommen und der Bau der Begrenzungsraume des Pilzes vicl- 
fach ein wesentlich anderer ist. Von dem gesammten Formenkreise 
stand entwickelungsgeschichtlich verwerthbares, frisches Material *) 
nur noch von V. superficialis Nitschke (Pyrenom. germ. p. 232) zur 
Verfiigung, einer der seltensten Arten der Gattung, die ich im Mai 
1898 auf gefalltem, noch glattrindigem Stiickholz von Pinus Strobus 
in der Jungfernhaide bei Berlin gelegentlich einer Excursion in reich- 
lichster Entwickelung antraf. Da die Entwickelung einiges Interessantes 
darbietet, so sei sie hier kurz anhangsweise besprochen. 

') Carp. II, Tab. XXII, Fig. 15, auch in WINTER  1. c.  p. 597  reproducirt. 
s) Es ist recht auffallig, dass man an Herbarmaterial neben reifen fast immer 

nur ganz bestimmte Jugendstadien findet, namlich namentlich Mycel- und Conidien- 
stufen, junge Perithecien dagegen nur recht setten. Es liegt dies wohl zum Then 
daran, dass der Schutz, den das Stroma den jungen Anlagen gegen Verdunstung 
gewahrt, hinreicht, urn selbst noch eine Nachreifung der Perithecien im Herbar 
zu crmoglichen. 
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3 a. Valsa superficialis Nke. 
In der Rinde finden sich bekanntlich oft bis 0,5 qmm und 

dariiber hinaus grosse, rundliche oder langsgestreckte Hohlungen, 
welche durch rcichliche Harzausscheidung verschlossen werden. 
In diesen Harzkltimpchen findet auffalliger Weise eine betrachtliche 
Wucherung des sonst sehr sparlichen Mycels statt, so dass man, 
wenn man einen derselben durch Zusatz von Aether oder Alkohol 
lost, ein oft stattliches Hyphenknauel iibrig behalt. Es hat somit 
den Anschcin, als ob der Pilz gewisse Bestandtheile des Harzes 
sich zu Nutze zu machen vermoge. Eine sichtbarc Veranderung des 
letzteren durch ihn findet nicht statt. Aehnliche Erscheinungen, 
wenn auch nicht in demsclben Maasse, kann man ubrigens auch 
nicht selten bei der so haufigen Valsa pini (Alb. et Schwein.) Fries 
beobachten. Ein vcrhaltnissmassig reichliches Wachsthum des Pilzes 
findet nur etwa in einer Schicht der Rinde statt, welche vom Periderm 
an gerechnet etwa eine durchschnittliche Machtigkeit von 750—800 /.i 
hat. Jedoch ist auch in dieser Region die Resorptionsenergie nur 
sehr gering, so dass man iiberall noch mit grosster Leichtigkeit die 
Parcnchymzellumrisse erkennen kann'). Diese Schicht grenzt sich 
gegen die weiter nach innen liegenden Rindenpartieen durch einen 
etwa 20—35 ,« starken Saum ab, der sich dem unbewaffneten Auge 
als eine schwarze, der Peridermoberflache parallel laufende Linie zu 
erkennen giebt. Ausserhalb derselben ist die Rinde in Folge der 
eingelagerten Pilzbestandtheile blasser gefarbt, sie enthalt dort, wie 
die Entwickelungsgeschichte lehrt, das Entostroma, welches uns also 
hier wiederum in sehr sparlicher, mycelartig-reducirter Ausbildung 
entgegentritt. Der erwahnte schwarze Saum reprasentirt also, seiner 
physiologischen Bedeutung nach, dasselbe wie bei V. nivea, indem 
er den stromatischen Pilzkorper nach innen zu gegen die Rinde ab- 
grenzt. Dass derselbe nur noch selten flach-muldenartig das einzelne 
Stroma umgiebt, sondern fast stets zu einer weitausgebreiteten, alle 
Einzelstromata eines Rindenstiickes in ihrer Gesammtheit abgrenzen- 
den Linie wird, lehrt, dass die Entostromalpartieen nicht nur die 
Form, sondern auch das ganze Verhalten eines gleichmassig-diffusen 
Mycels angenommen haben, die jedoch nur an ganz besonderen 
Stellen, namlich da, wo ihnen die Ectostromata den Weg bahnen, 
zur Perithecienausgliederung fahig sind. 

') Im Anschluss an die obige Mittheilung mochte ich iiberhaupt auf die 
uberraschende Thatsache hinweisen, dass die in der Rinde von Nadelbaumen 
Wohnenden Pyrenomyceten durchweg nur ganz minimale Spuren ihrer Anwesen- 
heit zurucklassen, im Vergleich zu der haulig volligcn Destruction, die das 
Auftreten der Pilze, oft mit jenen ganz nahe verwandter Arten, in Laubbaumen 
zum Gefolge hat. Die Ursachen sind hier ofienbar nicht in specifischen Eigen- 
thumlichkeiten der betreffenden Pilze zu suchen. 

Htdwigia Bd. XXXIX. 1900. 4 
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Der schwarze Saum selbst nun ist seinem Bau nach etwas ganz 
anderes als bei V. nivea, wo er eine mehrere Schichten starke sclero- 
tische Pilzrinde darstellte. Er besteht hier vielmehr aus einer Rinden- 
parenchymlage, welche durch innige Beriihrung mit Pilzhyphen eine 
Schwarzung erfahren haben. Er enthalt, da die ersten Anlagen des 
Ectostromas wie uberall, so auch hier unmittelbar unter der Ober- 
flache des Rindenparenchyms erfolgen, stets die jiingsten, am weitesten 
nach innen vorgedrungenen Hyphen, welche durch Ausscheidung irgend 
eines Enzyms1) das Rindenparenchym in die zur Resorption ge- 
eignete chemischc Form umsetzen. Die hierbei auftretende Schwarzung 
ist eine voriibergehende, da die weiter nach aussen liegenden Rinden- 
schichten wieder die normale (mitunter etwas blassere) braune Farbung 
zeigen. In diesem Zustande erst erfolgt die Resorption. Die Thatsachen 
stimmen also sehr gut zur Annahme zweier verschiedener Secrete, und 
man hat sich wahrscheinlich vorzustellen, dass jede Hyphe in ihrer 
Jugend (d. h. an ihrem jiingsten Theile, der jedesmaligen Scheitelkuppe) 
das schwarzende, in ihrem Alter das resorbirende Secret ausscheidet. 
Nur durch diese Annahme werden in unserem Falle die thatsachlichen 
Befunde verstandlich. Uebrigens ist die zerstorende Wirkung, welche 
bereits das schwarzende Secret ausgeiibt hat, zu erkennen an der 
Leichtigkeit, mit welcher es gelingt, an der Saumlinie entlang den 
ausseren, hauptsachlich vom Pilz bewohnten Rindentheil von dem 
inneren zu trennen. 

Das ausgewachsene Ectostroma ist von cylindrischer Gestalt, 
etwa 300—350 ,« hoch, und besteht aus einem lockeren, gelbbraunen 
Paraplectenchym, das von den meist in der Mitte biindelig zusammen- 
neigenden, 25—40 e langen, schwarzen Tubulis durchbrochen ist. Ihre 
homogene Substanz ist, im Gegensatz zu V. nivea und in Ueber- 
einstimmung mit V. pint auch im Alter durch tangentiale Rindenreste 
deutlich von der des Entostroma geschieden. Nach oben zu und 
seitlich ist eine deutliche schwarzliche Rindenschicht entwickelt. 

Es ist hiermit das Wesentliche der Entwickelung des Perithecien- 
stromas erschopft. Es moge nur noch kurz auf ein paar gelegent- 
liche Beobachtungen hingewiesen werden, deren Erwahnung mir nicht 
ganz uberfliissig erscheint. Es fanden sich namlich regelmassig auf 
Jugendstadien des Ectostromas gewisse Conidienfruchtformen an. 
Zur Zeit, wo eben die Oeffnung des Periderms durch den Pilz erfolgt 
ist und das Ectostroma noch eine flach-warzige Gestalt hat, traten 
stets auf der Oberflache desselben Hymenien [auf, welche in manchen 
Fallen terminal stabchenformige, einzellige, hyaline, leicht gekriimmte 

i) Vergleiche hieriiber: NOEDHAUSBN, „Beitrage zur Biologie parasitarer 
Pilze" in Pringsheims Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. XXXIII, Heft 1 (1898) p. 15 
und BEIIKEXS : „Beitrage zur Kenntniss der Obstfaule", Centralblatt fur Bact. etc. 
(Abth. II, Bd. V, Nr. 12 etc. p. 521 und 522.) 
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oder fast gerade 7,5—8,5 JJ lange und 1 ft dicke Conidien abschniirten, 
in andern Fallen fanden sich zwischen denselben auch Sterigmen, 
welche 3—5- (meist 4-) zellige, hyaline bis schwachgelbliche, langlich- 
eiformige, 22—28 ii lange und 6,8—7,5 p dicke Conidien trugen. 
Mitunter war das Lager gyros gefaltet, so dass Mulden zu Stande 
kamen, welche dann oft nur einerlei Conidien producirten. Haufig 
wurden sogar in der Substanz des Stromas rundliche Hohlungen 
gebildet, in denen die Conidien neben oder getrennt von einander 
auftraten. So ungerechtfertigt nun nach Analogie der iiber die andern 
Va/sa-Avten bekannten Nebenfruchtformen die Annahme der Zu- 
sammengehorigkeit der Conidien- und Perithecienformen schien, so 
bot doch auch andrerseits die mikroskopische Untersuchung keine 
Anhaltspunkte, die auf ein parasitares Verhaltniss der besprochenen 
Formen hatten schliessen lassen konnen, insofern als kein sichtbarer 
Unterschied in der Grosse und Farbe der die Conidien producirenden 
Hyphen und der unteren, offenbar zu V. superjicialis gehorigen 
Schichten bemerkbar war. In Culturen gelang es nun sehr leicht, 
bereits nach wenigen Wochen, die grossere, mehrzellige Conidie1) in 
Aussaat zur Abschnurung der kleineren, 1 zelligen an Luftmycelien 
und in unregelmassig gestalteten Hohlungen zu bringen. Nicht da- 
gegen war es moglich, denselben Effect aus Ascensporen zu erzielen 
und ebensowenig aus einer weiteren, ohne Zweifel wirklich hierher 
gehorigen, gleich zu besprechenden Conidienfruchtform. Ich habe 
dies Beispiel nur auffuhren wollen, urn zu zeigen, mit welchcr Vor- 
sicht bei der Beurtheilung der ZusammengehSrigkeit selbst in der 
Natur ganz constant neben oder nach einander auftretender Frucht- 
formen verfahren werden muss. 

Ohne alien Zweifel dagegen gehort in den Entwickelungskreis 
der Art die schon von NiTSCHKK (1. c. p. 232) beschriebene „Sper- 
mogonien"-Form, die auch an meinen Exemplaren sehr zahlreich 
neben den Perithecienstromaten zu beobachten war. Sic ent- 
spricht in ihrem Bau und der Form der von ihr abgeschniirten 
Conidien durchaus dem Typus der V. nivea. Auch die Entwickelungs- 
geschichte bietet nichts besonders Abweichendes. Hervorgehoben 
set nur noch der Umstand, dass das Entostroma der polythalamen 
Pjcniden stets in seinen obersten Partieen zur volligen Resorption 
des dort befindlichen Rindengewebes schreitet, und nur hier findet 
in der besprochenen Weise die Anlage der Primarkammem statt. 
Die unteren (inneren), an die schwarze Saumlinie grenzenden Theile 
dagegen bleiben stets steril. Dies Verhalten steht in vollem Gegen- 
satz zu   dem  der  Perithecienstromata  und  findet offenbar seine Er- 

l) Es besass jede Einzelzelle der Conidie die Fahigkeit, je einen Keim- 
schlauch auszutreiben. Es keimten sogar Bruchstuckc von Conidien, sobald 
nur eine Zelle unverletzt geblieben war. 

4* 
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klarung in der Thatsache, dass die junge Pycnide nicht in demselben 
Maasse der Beseitigung des Rindengewebes fahig ist, wie die Pcri- 
thecialanlage. 

4. Valsa salieina (Pers.) Fries; (Sutog-en. Euvalsa Nitschke, 
§ Circinatae). 

Das zur Untersuchung gelangte Material wurde im September 1898 
von  mir  in  der Umgebung von  Laase  bei  Koslin   gesammelt.    Die 
Oeffnung   des Periderms   bewerkstelligt   der Pilz   in   ganz  ahnlicher 
Weise, wie es fur V. nivea (vergl. oben) geschildert wurde.    Auch hier 
finden   wir   grosse   Calciumoxalatmengen   entwickelt,   deren   Einzel- 
bestandtheile   mit  ihren Ecken   oder Kanten   aneinanderstossen.    In 
den  dazwischen  freigelassenen Lucken  zieht  sich   sehr  sparlich   das 
junge Gewebe des Pilzes hin.    Der Zuwachs des sich ausgliedernden 
Ectostromas  erfolgt  hauptsachlich vom Grunde  her  und die an das 
Periderm   anstossenden Hyphen   braunen  sich,   ohne   jedoch  durch 
diesen   Process   ihre   voile   Entwicklungsfahigkeit   einzubiissen.    Sie 
vermogen namlich ohne weiteres in die durch das Emporheben ver- 
ursachten  Risse   des   Periderms   einzudringen.    Indem   sie  sich   nun 
seitlich    zwischen    die   tangentialen    Lagen    desselben    eindrangen, 
bewirken   sie  eine Abblatterung  der Schichten.    Wie iiberhaupt bei 
den Arten der Subgenera Leucostoma und Euvalsa ist auch hier die 
Grenze   zwischen Ecto- und Entostroma   auf  ausgebildeten   Stadien 
keine scharfe, da die oberen Partieen des letzteren stark resorbirend 
thatig sind und nach Verwischung der durch die ausseren Parenchym- 
schichten   gebildeten Grenze  beider  sogar  obendrein  noch  eine der 
des Ectostromas ahnliche, paraplectenchymatische Structur annehmen. 

Sehr auffallig war es nun fur mich — ich habe in der Literatur 
wenigstens  keine ahnlichen Angaben auffinden konnen —,  dass der 
Pilz haufig auf diesem Stadium stehen bleibt, d. h. dass jede Anlage 
einer Pycnide oder eines Peritheciums unterbleibt.    Solche Bildungen 
unterschieden  sich  in  ihrer  definitiven Ausbildung  schon ausserlich 
meist recht augenfallig von Perithecial- oder Conidienstromaten.   Sie 
stellten stattlichere,  im Gegensatz zu jenen mit schwarzlicher Ober- 
flache  versehene,  abgeplattete Warzchen   dar,  welche  das Periderm 
durchbrochen   hatten.    Unter   dem Mikroskop  erwiesen  sie  sich auf 
Querschnitten   als   breit-cylindrische,   etwa   280 ft  hohe  und  500 f 
dicke Korperchen, welche, von  paraplectenchymatischer  Consistenz, 
rings   von   einer   deutlichen   Rindenschicht   umgeben   waren.    Die 
Rindenschicht der Oberflache bestand aus sehr regelmassigen, auf dem 
Querschnitt mosaikartig aneinander gereihten, etwa 4,5—5 /.i im Quer- 
durchmesser betragenden Kugelchen, welche eine ziemlich derbe, glatte 
Membran und schwarzlich-braune Farbung aufwiesen; sie waren ent- 
standen   durch   rosenkranzformige   Zergliederung   von   kurzzelligen, 
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dicken Hyphen. Selbst noch etwa bis zur Mitte des Stromas hinein 
Hess sich dieses als vorwiegend aus solchen gleich grossen, aber 
helleren Kugelchen bestehend erkennen.    (Taf. Ill, Fig. 5.) 

Es lag nun bei der sonstigen absoluten Sterilitat dieser Gebilde 
die Vermuthung nahe, dass in den beschriebenen Kugelchen viel- 
leicht primitive, der Fortpflanzung dienende Organe, etwa oidien- 
oder gemmen-ahnliche Bildungen zu sehen seien. Es wurde daher 
deren etwaige Keimfahigkeit in Objecttragerculturen einer Pruning 
unterzogen. Selbstverstandlich war es ganz unmoglich, die be- 
sprochenen Gebilde absolut rein zu erhalten. Dieselben wurden mit 
einer Praparirnadel abgekratzt und im Tropfen zur Aussaat gebracht. 
Nach 14 Tagen gingen die Culturen regelmassig zu Grunde, doch 
hatten sie gezeigt, dass die ausseren, gebraunten, sich leicht ab- 
losenden Kugelchen weder in reinem Wasser noch im Kulturtropfen 
keimfahig, also wohl bereits abgestorben waren. Wurden jedoch 
einige der weitcr innen befindlichen, noch nahezu farblosen Kiigclchen 
zur Aussaat gebracht, so trat in einigen Fallen eine ganz regel- 
massige, fadenformige Keimschlauchbildung ein. Trotzdem aber bin 
ich nicht zu der Ueberzeugung gelangt, dass der Kugelbildung eine 
Production von Fortpflanzungsorganen zu Grunde liege. Gegen diese 
Annahme sprach vor allem die geringe Lebensfahigkeit dieser Ge- 
bilde. Wurde namlich vorsichtig mittels eines Rasiermessers die 
ausserste, abgestorbene Kugelschicht abgetragen, so braunten sich die 
nunmehr an der Oberflache des Stromas befindlichen Kiigelchen 
bereits nach Verlauf von wenigen Wochen, und verhielten sich nun- 
mehr bei der Aussaat genau ebenso wie die bisher aussen befind- 
lichen, d. h. sie gelangten nicht zur Keimung. Ich glaube daher, 
dass das Auftreten der hier erwahnten fraglichen Gebilde nur eine 
Folgeerscheinung des Zerfalles von Hyphen darstellt, welche in Folge 
der Sterilitat des Stromas eine betrachtliche Hypertrophic') erlitten 
haben, eine Hypertrophic, welche sich in der Weitlumigkeit der ein- 
zelnen Hyphe und der anormalen Grosse des Gesammtstromas kund 
giebt. Damit bleibt aber die Ursache der Sterilitat selbst ganz 
unaufgeklart; wenigstens waren weder Substrateigenthiimlichkeiten 
noch parasitare Organismen, wie ich solche sonst vielfach-) im 
Pseudoparenchym der Pyrenomyceten mit ihren Begleiterscheinungen 
beobachten konnte, auffindbar, denen dieses auffallige Verhalten 
unseres Pilzes als Ursache zu Grunde gelegen haben konnte. 
Ebenso   unaufgeklart   bleibt   die   Frage,   ob  die   sterilen   Gewebe- 

') Eine Hypertrophic ist eingetreten, da die Fruchtorgane mit ihrcn W'an- 
dungen etc. unterdriickt sind. Das Material, welches zu ihrcr Herstellung hattc 
aufgewendet werden miissen, wird Ursache zu einer Qppigen WqchcrUBg ihr 
sterilen Theilc. 

8) Vergl. weiter unten. 
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korper  fehlgeschlagene Perithecienstromata  oder  Pycnidenlager  dar- 

stellen.1) 

Die Entwickelung der letzteren vollzieht sich in der fur V. nivea 
naher geschilderten Weise. Und zwar sind hier 2 Falle moglich. 
Es wird namlich, besonders dann, wenn das Stroma klein ge- 
blieben ist, in den ausseren Partieen eine einzige querverlangerte 
„monothalame" Pycnide angelegt. Ist dasselbe jedoch kraftiger ent- 
wickelt, so entstehen in den basalen Theilen mehrere Partialanlagen, 
aus denen sich die bald ganz zusammenfliessenden ,,polythalamen" 
Pycniden entwickeln. Die Bildung der gemeinsamen, centralen Miin- 
dung erfolgt dadurch, dass sich die Wandung der schon conidien- 
producirenden und zum Theil bereits mit ihren Nachbarpycniden com- 
municirenden mittelstandigen Pycnide nach aussen zu handschuh- 
fingerformig ausstiilpt. Die Ausstiilpung verlangert sich durch starkes 
Wachsthum rohrenartig, bis sie die Stromaoberflache erreicht hat. 
In welcher Weise sodann dieser Blindsack oben geoffnet wird, habe 
ich nicht ermitteln konnen. Dieses einseitige „Aussprossen" der 
Wandung der Pycnide ist iibrigens nichts Auffalliges, da gerade hier 
die Vergrosserung der anfangs kugeligen Anlagen spater nach den 
verschiedenen Richtungen hin mit ganz ungleicher Intensitat erfolgt, so 
dass schliesslich unregelmassig lappige Bildungen zu Stande kommen. 

Dass das Stroma, in welchem spater die Perithecien gebildet 
werden, durchweg schwacher entwickelt ist, wurde bereits hervor- 
gehoben. Das Ectostroma, welches stets gut von dem mycelartigen 
Entostroma abgesetzt ist, erlangt nur in seltenen Fallen eine grossere 
Machtigkeit als 250 f. Es ist von abgestutzt-konischer oder mehr 
flach-cylindrischer Gestalt. 

Von der besprochenen Art ist eine in den Herbarien meist als 
f. tetraspora Curr. bezeichnete Form bekannt, deren Asci sich im 
Gegensatz zu der typisch achtsporigen Hauptform durch Vier- 
sporigkeit auszeichnen. Auch diese wurde vergleichend untersucht. 
Principiell weicht sie in ihrer Entwickelung nicht ab, doch fiel es 
mir auf, dass ihr Stroma durchweg nur sehr sparlich entwickelt ist. 
Wir haben es daher hier wohl nur mit einer Hemmungsbildung zu 
thun, hervorgerufen durch irgend welche ungiinstigen Einfliisse, die 
eine rasche Fertigstellung der Sporen nothig machten, noch bevor 
die letzte Zweitheilung der Kerne in den Asci erfolgt war. Da nichts- 
destoweniger die Schlauche dieselbe Grosse wie bei der Hauptform 
haben, und ein Verbrauch des gesammten Schlauchplasmas fiir die 
Bildung der in ihrer Zahl reducirten Sporen stattfindet, so erhalten 
letztere stets eine wesentlich betrachtlichere, oft vierfache, Grosse als 
bei der typischen Form. 

») Ich mochte mich jedoch  der letzteren Annahme zuwenden. 
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Es moge noch hervorgehoben werden, dass, wie bereits TCLASNE 
und NITSCHKE ') durchbiicken lassen, Valsa sakinia wahrscheinlich 
iiberhaupt nur eine verkiimmerte Form der allverbreiteten V. am- 
biens (Pers.) Fries ist. In Folge dessen eignet sich auch letztere 
mehr zu entwickelungsgeschichtlichen Studien. Ich habe jedoch der 
V. sakinia den Vorzug gegeben, da es mir einerseits darauf ankam, 
ein Beispiel fur den reducirten Euvalsa-Typus zu untersuchen, 
und andererseits mir nur von dieser frisches Material zur Ver- 
fiigung stand. 

Als das fur die Entwickelung des ectoplacodialen Formenkreises, 
dem sich bei weiterer Untersuchung wahrscheinlich noch eine Anzahl 
anderer Gattungen werden einreihen lassen, Wichtigste ist nach dem 
Vorausgegangenen also der Umstand anzusehen, dass stets das 
Placodium des Fruchtkorpers durch das Ectostroma ge- 
bildet wird. Im Zusammenhange damit steht die That- 
sache, dass nunmehr die Conidienproduction entweder 
in die allerfriihesten Jugendstadien des Ectostromas ver- 
legt wird (Melanconis) oder aber besonderen Fruchtorganen 
(Valsa) iiberwiesen wird, offenbar um einer Aushohlung und 
einem Substanzverbrauch desselben, wie wir ihn beispielsweise fur 
Dtaporthe kennen gelernt haben, vorzubeugen. Eine unausbleib- 
liche Folge dieser Inanspruchnahme des Ectostromas 
fiir den Aufbau des Fruchtkorpers ist aber auch das all- 
gemeine Zuruckgehen des Entostromas, welches in seiner 
Ausbildung immer mycelahnlicher wird, und schliesslich 
fiir die Beurtheilung des fertigen Fruchtkorpers nur noch 
wenig in Hetracht kommt. Eine durchgangig noch vor- 
handene, wichtige Function desselben ist es jedoch, die 
Perithecien auszugliedern. Mitunter ist auch schon eine, wenn 
auch nur secundare, Verwischung der Grenzen von Ecto- und 
Entostroma erkennbar (Valsa nivea). Dieselben zeigen jedoch noch 
stets in local-entwickelungsgeschichtlicher, anatomischer und auch 
functioneller Hinsicht fundamentale Unterschiede, auf denen ihr 
morphologischer Werth beruht, selbst wo nicht nur genetisch, sondern 
auch auf alteren Stadien eine Communication ihrer Bestandtheile 
stattfindet. Solche Falle, von denen bei einer umfangreicheren 
Untersuchung der genannten Subgenera von Valsa vielleicht noch 
weitergehende nachzuweisen sein werden, wiirden dann zum folgenden 
Grundtypus iiberleiten. 

]) 1. c. p. 213. 
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II. Typus der haplostromatischen Entwickelung. 
1. Pseudovalsa laneiformis (Fries) Ges. et de Not. 

Der nunmehr zur Besprechung gelangende Grundtypus in der 
Entwickelung der stromafiihrenden Sphaeriales unterscheidet sich im 
Princip scharf vom vorher besprochenen. Es ist hier von Anfang 
an nur ein Stromatheil, das Ectostroma, entwickelt, dem 
auch die Ausiibung der gesammten Fortpflanzungsfunc- 
tionen anvertraut wird. Das Entostroma, so reducirt in 
seiner Ausbildung es auch war, hatte doch bisher durch- 
gangig die Ausgliederung der Perithecien zu besorgen. 
Hier finden wir stets nur noch ein echtes Mycel entwickelt, 
nicht nur der Gestalt nach, welches allein die Ernahrung 
des rein ectostromatischen Fruchtkorpers zu bewerk- 
stelligen hat. Als erstes Beispiel soil eine Art besprochen werden, 
welche die Vorziige hat, iiberall haufig zu sein (auf durren Birken- 
zweigen) und nahezu alle charakteristischen Eigenschaften zu zeigen, 
welche fiir den oben genannten Typus wichtig sind. 

Ausserhalb der machtigen, tangentialen mechanischen Schicht 
finden wir friihzeitig die Rinde von einem iippigen, schwarzen, sehr 
derbhyphigen Mycel durchzogen, welches, eine so machtige Ent- 
wickelung es auch erreicht, doch nie eine vollige Resorption der 
ausseren Rinde zu Stande bringt. (Taf. Ill, Fig. 9.) Diese Ent- 
wickelung geht nicht selten so weit, dass scheinbar die Reste des 
Rindenparenchyms schliesslich in ein abgestorbenes, sclerotisch-festes 
Paraplectenchym eingebettet sind. Die Hyphen dieses Gewebes nun 
wachsen, sobald sie eine gewisse Ausbreitung erlangt haben, senk- 
recht, und parallel zu einander, gegen das Periderm empor, welches 
sie vermoge ihrer festen Consistenz ohne weitere Schwierigkeit 
emporheben und durchbrechen. Der normale Verlauf geht so vor 
sich, dass nunmehr, nachdem das Gesammtstroma einen Radialdurch- 
messer von meist 250—350 fi erreicht hat, die obersten parallelen 
Hyphen die schwarze Membranfarbung aufgeben und an ihrem Gipfel 
hyalin und plasmareich werden. Die Hyphenspitze schwillt nunmehr 
schwach keulig an, worauf sie durch eine Scheidewand abgegrenzt 
wird. Die so entstandene zartwandige, eiformige Endzelle geht mehr- 
fache (meist 3—4) Theilungen ein, indem sie bereits friihzeitig eine 
dunklere Farbung annimmt und ihre Membran bedeutend verdickt. 
Sie stellt die Conidienform der Pseudovalsa dar, welche auch unter 
dem Namen Coryneum disciforme Corda als Fungus imperfectus be- 
schrieben worden ist. Sie bekleidet als offenes Hymenium die jungen 
Perithecienstromata. Solange die Conidie sich noch in der Ent- 
wickelung befindet, erfahrt die sie acrogen ausgliedernde Hyphe 
noch bedeutende, intercalare Streckungen.   Daher Jugendstadien dieser 



Untcrsuch. z. einer Morpholog. d. stromabildend. Sphaerialcs etc.        57 

Conidien stets betrachtlich unterhalb der Oberflache des reifen Lagers 
liegen. 1st dagegen die Ausbildung der Conidie erfolgt, so verliert 
auch das Sterigma die Fahigkeit des Langenwachsthums. In Folge 
dessen sieht man haufig zu friih gebildete Conidien fest von den 
unteren Partieen anderer Hyphen, die sich spater zu Sterigmen um- 
gewandelt haben, eingeschlossen, gleichsam in die Stromasubstanz 
eingebettet. Derartige Conidien kommen natiirlich fur die Aus- 
breitung des Pilzes nicht mehr in Betracht, da ihre Abgliederung 
nicht mehr erfolgen kann. 

Nicht selten jedoch hat man Gelegenheit, auf Querschnitten Bilder 
zu sehen, welche auf eine ganz andere Entwickelungsweise des 
Conidienlagers zu deuten scheinen. Man bemerkt alsdann, von einer 
engen, gipfelstandigen Mundung abgesehen, ringsgeschlossene Hoh- 
lungen von oft ];'., mm Durchmesser, in welche von alien Seiten die 
Sterigmen hereinstrahlen; derartige Bildungen sehen dann echten 
Pycniden tauschend ahnlich. Die Entwickelungsgeschichte lehrt 
jedoch, dass sie nichts weiter als etwas modificirte offene Conidien- 
lager sind. Wenn namlich das ja gerade bei Betula so vielschichtige 
starke Periderm den bis zu einer gewissen Machtigkeit gelangten 
jungen Stromaten einen so bedeutenden Widerstand entgegensetzt, 
dass eine vollige Oeffnung nicht gelingt, so wird dasselbe doch immer- 
hin pustelformig aufgetrieben, und nichtsdestoweniger entwickcln sich 
die mittleren gipfelstandigen Hyphen unmittelbar gegen die geschlossene 
Peridermdecke hin an ihrer Spitze zu Sterigmen, welche jedoch in 
Folge ihrer zarten Consistenz die erstere nicht zu durchbrechen im 
Stande sind und deshalb, von ihrer urspriinglichen Wachsthums- 
richtung abgelenkt, sich etwas unter einander zu verknaueln beginnen. 
Nunmehr wachsen jedoch die seitlich der jungen Sterigmen befind- 
lichen, kraftigeren, schwarzen Stromahyphen um so energischer in die 
Hohe gegen das Periderm zu, wobei sie natiirlich das jugendliche 
Conidienlager von alien Seiten her uberwallen. In Folge des durch 
sie ausgetibten Druckes wird das Periderm endlich gesprengt, nachdem 
die jungen Sterigmen langst Gelegenheit gefunden hatten, in der so 
gebildeten, geraumigeirHohlung ihre normale, parallele Lagerung zu 
einander wieder einzunehmen. Es verdient noch hervorgehoben zu 
werden, dass die Oeffnung des Periderms stets schon erreicht ist, 
bevor die uberwallenden Stromarander in der Mitte vollig auf einander 
gestossen sind. Die Bildung eines ganzlich geschlossenen Lagers 
wird stets vermieden. Eine besondere, gegen die Stromasubstanz 
abgesetzte Wandung fehlt in alien Fallen.    (Taf. Ill, Fig. 10.) 

Am Grunde oder meist sogar nicht unbetrachtlich oberhalb des- 
selben findet nunmehr die Anlage der Perithecien statt. Da jedoch 
die Consistenz des Stroma dort ebenfalls eine luckenlos-sclerotische 
und feste ist,   so ist die junge Anlage nicht im Stande,  sich   durch 
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Druck auf die umgebenden Theile in ihren ersten Stadien Raum zu 
verschaffen. In Folge dessen verquellen die Membranen der Stroma- 
hyphen an einigen gesonderten Stellen, indem zunachst ihre Contouren 
undeutlich und ihre Farbung heller werden. Schliesslich findet eine 
vollige Verschleimung statt. Derartige Stellen heben sich dann als 
weissliche Flecken von etwa zunachst nur 20—35 f« Durchmesser 
markant vom umgebenden schwarzen Paraplectenchym ab. Eine 
derartige nachtragliche Auflosung von eigenen Korperelementen steht, 
so auffallend sie an sich ist, bei Pilzen doch keineswegs vereinzelt 
da. Bereits im ersten Abschnitte dieser Untersuchung hatten wir 
Gelegenheit, sie fur die primaren Paraphysen und die WoROXiK'sche 
Hyphe zu constatiren. Sodann erwahnt DE BARY

1
) bei Besprechung 

der Entstehung der Apothecien im Sclerotium von Sclerotinia Sclero- 
tiorum, dass jene in letzterem als Knauel entstehen „unter gleich- 
zeitiger Verdrangung und gelatinoser Desorganisation angrcnzender 
Markhyphenstucke" (sc. des Sclerotiuins). In mehrfacher Beziehung 
ist diese Uebereinstimmung der von DE BARY geschilderten Entwicke- 
lung der Apothecialprimordien im Sclerotium mit der der Perithecien 
in dem ja so sclerotienahnlich gebauten Stroma interessant. — Die 
weiteren Einzelheiten in der Perithecialentwickelung von Pseudovalsa 
wurden nicht naher verfolgt. Es sei nur noch erwahnt, dass es mir 
hier nicht gelang, mit voller Deutlichkeit den Ursprung der WOKO- 

MN'schen Hyphe wahrzunehmen,(doch schien dieselbe den umgebenden 
Stromabestandtheilen unmittelbar in die Hohlung hinein zu ent- 
sprossen. Der Halstheil nimmt auch hier seinen Ursprung von der 
jungen Perithecienwandung. Einen besonderen Widerstand setzt das 
Stroma dem Vordringen nicht entgegen, da die Hyphen parallel der 
Richtung des Tubulus gestreckt sind. 

Die Zugehorigkeit des Coryneum disciforme als Conidien- (Chlamy- 
dosporen-) Form zur Pseudovalsa kann, nachdem ihr Entstehen aus 
den Stromahyphen unmittelbar beobachtet ist, keinem Zweifel mehr 
unterliegen, obwohl zum Zweck des exacteren Nachweises unter- 
nommene Culturen von Ascussporen selbst nach 12wochentlichem 
Stehen noch vollig steril waren.'-) Uebrigens giebt TULASNE

8
) noch 

eine dritte Conidienform an: „Spermatia exilissime filiformia, 
0,mm0095—013 longa, modice incurvata, turn ex universa superficie, 
quandoque nonnihil rugosa, stromatis recentis, turn duntaxat ex illius 
lateribus   aut   parte   subdefinita,   fibris   autem   erectis   exilissimis  et 

>) Vergleichende Morphologic etc. p. 237. Vergl. auch die Angaben von 
DITTRICH: „Zur Entwickelungsgeschichte der Helvtllinttn" (COHN'S Beitrage etc. 
VIII, 1, 32 und 35) und NICHOLS „The morphology and development of certain 
Pyrenomycetous fungi" in Botan. Gazette XXII, 1896, 312. 

s) cfr. auch BREFELD, 1. c. p. 253. 
') 1. c. p. 136. 
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0,mm03 circiter longis singulatim innixa nascuntur, pultem subachroam 
fingunt et multimodis foras profluunt." Andere Forscher scheinen 
diese „Spermatien" nicht beobachtet zu haben. Wenigstens erwahnt 
ihrer WINTER

1
) nur mit ausdriicklicher Bezugnahme auf TCLASNE, 

BREFELD
2

) iibergeht sie ganz. 
Ich selbst hatte auf meinen zahlreichen Schnitten durch jungc 

Fruchtkorper nur einige Male Gelegenheit, Conidienlager zu beob- 
achten, welche mit denen TCLASNE'S, nach dessen Maassen und Be- 
schreibung zu urtheilen, zweifellos identisch waren. Im Centrum und 
im Grunde des Schnittes sari man die typische, aus dicken, schwarzen 
Hyphen gebildete jugendliche Pseudovalsa-VJarze, welche soeben das 
Periderm gesprengt hatte. Die anormal steil abfallenden Seiten- 
rander derselben waren bedeckt von einem gallertig-weichen, hyalinen 
bis gelblich-grauen, zart-plectenchymatischen Korper, welcher an 
seiner Oberflache und in unregelmassig-gyrosen Hohlungen seiner 
Substanz ein dem von TUXASNE auf Taf. XV, Fig. 11 genau ent- 
sprechendes Hymenium nebst Conidien trug. Dieses Plectcnchym 
erreichte an einzelnen Stellen die bedeutende Machtigkeit von fast 
350 ft. An andern Stellen, so namentlich am Gipfel des Stromas, 
bildete es dagegen nur eine ganz fein-filzige Belagsschicht. Beide 
so verschiedenartigen Plectenchyme waren an ihrer gemeinsamen 
Grenzlage gleichsam unregelmassig-zackig aneinander gefiigt, d. h. es 
schienen sich einzelne Auslaufer der Stromawarze in das Conidien- 
gewebe hineinzuschieben. Auf besonders gliicklichen Schnitten war 
es leicht, braune, stark corrodirte Hyphenfetzen, welche offenbar der 
Pseudovalsa angehorten, innerhalb der Substanz des Conidienplecten- 
chyms nachzuweisen. Auch konnte ich bemerken, dass die aussersten 
Schichten des im Uebrigen noch compacten Stromakegels bereits stets 
von hellgefarbten, viel feineren Mycelfaden durchsetzt waren. War 
ich mir schon auf Grand dieser Beobachtungen, sowie der auffalligen 
Inconstanz des Auftretens der gedachten Conidienform keinen Augen- 
blick im Zweifel, in letzterer einen echten Parasiten der Pseudovalsa 
vor mir zu haben, so wurde diese Vermuthung durch die Ergebnisse 
angestellter Culturen zur Gewissheit erhoben. Es wurden zunachst 
Ascussporen auf Objecttragern ausgesat, und nachdem die aus ihnen 
hervorgegangenen Keimschlauche zu einer mehrere mm ausgebreiteten 
Schicht herangewachsen waren, die fraglichen Conidien dazugethan. 
In mehreren Fallen fand reichliches Auswachsen derselben statt. 
Die Mycelfaden legten sich an die der Pseudovalsa zunachst an, urn 
sodann in sie einzudringen und hier einc kraftig resorbirende Wirkung 
auszuiiben. In zwei Fallen gelang es mir, den Parasiten zu reich- 
licher Entwickelung heranzuziehen, sodass nach Verlauf von4'/2 Wochcn 

*) RABENHORST, 1. c. p. 184. 
2) cfr. auch BREFEMJ I. c. p. 253. 
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auf seiner Oberflache reichliche Conidienbildung eintrat. Wie die Unter- 
suchung lehrtc, war diese Entwickelung durchaus auf Kosten des da- 
runter befindlichen Pseudova/sa-MyceYmms erfolgt; von demselben waren 
fast nur noch halb desorganisirte, braunliche Flocken iibrig geblieben. 

Es sei mir noch gestattet, auf das Auftreten eines anderen, 
allerdings viel unscheinbareren und deshalb wohl bisher iibersehenen 
Pseudova/sa-Parasiten hinzuweisen, der vielleicht auch Anlass zur 
Verwechselung mit einer regularen Conidienfructification geben konnte. 
Haufig unterbleibt namlich, wenn die Coryneiim-Sporenbildung auf 
hohlenformig-geschlossenen Hymenien stattfand, in Folge zu schwach- 
licher Entwickelung der unterhalb der Hohlung befindlichen Stroma- 
partieen die Perithecienbildung ganz. Der Pilz stirbt alsdann langsam 
ab. In solchen Fallen nun sah ich stets uber das bereits halb- 
verrottete Conidienhymenium ein zweites, ausserordentlich winziges 
Hymenium sich erheben, welches bald die gesammte Innenfliiche der 
Hohlung auszukleiden begann. Die Sterigmen schniirten terminal 
rundliche bis langlich-eiformige, hyaline, nur etwa 1—1,8 t* grosse 
Conidien ab, welche in Folge ihrer Kleinheit die BROWN'sche Molekular- 
bewegung zeigten. — Eine kritische Untersuchung wird iibrigens in 
ahnlichen Fallen meist schon ohne Reincultur uber die wahre Natur 
solcher Gebilde Aufschluss geben. 

2. Botryosphaeria melanops (Tul.) Wint. 
Das Stroma der Botryosphaeria, eines auf durren Quercus-Aestcn 

ziemlich seltenen Pilzes, den ich im September 1898 aus der Um- 
gegend von Laase bei Koslin ziemlich reichlich erhielt') und frisch in 
Untersuchung nehmen konnte, zeigt in den Grundziigen dieselbe 
Ausbildung wie das von Pseudovalsa. Es besteht auch hier aus einem 
grosszelligen, sclerotisch-harten, schwarzen Paraplectenchym, welches 
einen recht unregelmassig geformten, buckelig-scheibigen oder mehr 
flach-cylindrischen Fruchtkorper bildet. Die Entstehung desselben 
verlauft im Allgemeinen in der fur Pseudovalsa angegebenen Weise, 
mit einigen gleich zu besprechenden Modificationen. Das in der 
Rinde befindliche hellbraunliche Mycel dringt bis unter das Periderm 
vor, wo es alsbald paraplectenchymatisch wird. Durch in der Richtung 
senkrecht nach aussen zu stattfindendes Auswachsen des Mycels 
wird diese Plectenchymschicht emporgehoben und gegen das Periderm 
gepresst, bis dessen Apertur stattgefunden hat. Wir finden alsdann 
nach aussen zu eine alteste, pseudoparenchymatische, zunachst nur 
etwa 60 /< starke Rindenschicht und weiter nach innen sich an- 
schliessend eine heller (hyalin bis hellbraunlich) gefarbte „Markzone", 

') Das Material verdanke ich meinem Freunde cand. med. T.UTZ , der, 
obwohl der Botanik an sich fernstehend, mich auf so mancher Excursion mit 
verstandnissvollem [nteresse begleitet hat. 
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deren Hyphen in der Richtung von innen nach aussen parallel zu 
einander verlaufen. Hieran sich anschliessend verliert sich das Mycel 
fadig in der Rinde, in deren ausseren Schichten es besonders stark 
resorbirend thatig ist und wo es proportional dem Schwinden der 
Rindenbestandtheile eine immer deutlichere, fest-paraplectenchyma- 
tische Structur und Braunung annimmt. Nunmehr ist also die Mark- 
zone rings von sclerotischem Pseudoparenchym umgeben. 

Auf diesem, meist jedoch schon einem etwas fruheren Stadium 
findet die Anlage der Perithecien in den unteren Partieen der Mark- 
zone statt, welche ja dem Wachsthum der zarten Anlage in Folg°- 
ihrer weichen Consistenz den geringsten Widerstand entgegensetzt. 
Die Vorgange innerhalb des primaren Knauels wurden nicht naher 
verfolgt. So lange nun eine Vergrosserung der jungen Anlagen 
erfolgt, bleibt die Markschicht fadig. Haben dagegen die Perithecien 
ihre definitive Grosse erreicht, so verliert fast in alien Fallen die Zone 
ihre charakteristische Consistenz, indem sie durch reichlichere, meist 
mit einer Braunung verbundene Verflechtung ihrer Hyphen den peri- 
pheren Bestandtheilen des Stromas ahnlich wird. Charakteristisch 
und abvveichend ist das Verhalten der Perithecienwandung. Es 
unterbleibt hier, wie es z. B. fur Diatrype disciformis etwas ein- 
gehender geschildert wurde, eine deutliche Differenzirung der Wandung 
derHohlkugel nach Auflosung der WoROXiN'schen Hyphe in eine lang- 
gestreckt-prosoplectenchymatische, dunkler gefarbte und durch hornig- 
verdickte Membranen ausgezeichnete, aussere Rindenschicht und ein 
wcich-hyalines Gewebe, welches den Ascen und Paraphysen den Ur- 
sprung giebt. Selbst auf alteren Stadien hebt sich vielmehr auffallig 
vom sclerotischen Stromagewebe die aus zarten, weisslich-hyalinen, 
mehr oder weniger locker-plectenchymatischen Hyphen gebildete 
Hiille ab, in welche die Ascen wie in einen wattigen Filz eingebettet 
erscheinen. Scheinbar geht dann die urspriingliche Markschicht in 
die letztere allmahlich iiber, so dass es fast den Anschein hat, als 
ob die Ascen in eine im Stroma spontan entstandene Hohlung als 
unmittelbare Producte jenes hineingesprosst seien. (Vergl. z. B. die 
TuxASNE'sche Abbildung auf Taf. X, Fig. 9.) 

Indessen kann man nicht selten selbst auf alteren Stadien noch 
zwischen dem Wandungsgewebe der Perithecien einerseits und 
den Bestandtheilen des Stromas andrerseits zusammengedruckte, 
langsgestreckte Luftreste wahrnehmen, welche bereits auf den ge- 
sonderten Ursprung der beiden Elemente hinweisen.   (Taf. Ill, Fig. 8.) 

TDLASNE hat den Pilz zu Boihidea gestellt, offenbar, weil er die 
Entwickelung der Perithecien missverstanden hatte. Im Anschluss 
hieran sei mir gestattet, mit einigen Worten naher auf die Dothideaccac 
einzugehen, an die obige Besprechung ankniipfend. Diese Famine, 
„eine  in ihren typischen Formen   hochst  ausgezeichnete  Pyrenomy- 
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cetengruppe" (WINTER)
1
), soil gesonderte Perithecien iiberhaupt nicht 

besitzen. „An ihrer Stelle finden sich Hohlungen im Stroma von 
perithecienahnlicher Gestalt, die aber keine eigene, das heisst keine 
vom Gewebe des Stromas irgendwie unterschiedene Wandung be- 
sitzen; nur besteht das Gewebe des Stromas an der Peripherie einer 
solchen Hohlung aus kleineren, schmaleren und zarteren Zellen." 
Wie an dem obigen Beispiel gezeigt wurde, ist eine im reifen Stadium 
nicht mehr vorhandene deutliche Sonderung der Mutterschicht der 
Ascen und des Stromas keineswegs ein Indicium fur den unmittel- 
baren genetischen Zusammenhang beider Theile. WINTER macht selbst 
bereits darauf aufmerksam, dass ausser den nach seiner Meinung 
typisch-perithecienlosen Formen auch solche Pilze zu den Dotki- 
dcaccen gestellt seien, deren „Perithecien als gesonderte Korper sehr 
deutlich" hervortreten und endlich solche, deren Perithecien sogar 
„scharf gesonderte, von dem umgebenden Gewebe ablosbare und 
ganz verschieden gebaute, hautige Wandungen" besassen. Ich habe 
alien Grand, anzunehmen, dass bei keiner Dothideacce die Perithecien- 
wandung typisch fehlt, sondern dass in alien zweifelhaften Fallen sich 
eine solche entwickelungsgeschichtlich ohne Schwierigkeit wird nach- 
weisen lassen, eine Aufgabe, die ich mir fur eine spatere Veroffent- 
lichung, sobald mir geeignetes Material zur Verfiigung steht, vor- 
behalten mochte. Da nun aber auch die Structur des Stromas 
(schwarz, „pseudoparenchymatisch") keineswegs nur fur die Dothidca- 
ceen charakteristisch ist (vergl. meinen haplostromatischen Typus), so 
miisste diese ganze Gruppe als eine durchaus unnaturliche wegfallen. 
In diesem Sinne spricht sich auch bereits BHEFELD-) aus. 

Als Conidienformen fuhrt TtLASNE an, einmal einzellige, langlich- 
eiformige „Macrostylosporen" und ferner „Microstylosporae spermati- 
formes". An dem mir zur Verfiigung stehenden Material habe ich 
Perithecien und Pycniden leider nur einmal auf demselben Stroma 
zusammen beobachten konnen. Beide Conidienformen entstehen von 
vorn herein angiocarp, im Gegensatz zu Pseudovalsa. Beide Conidien- 
formen kamen ferner fast stets auf demselben Stroma nebeneinander 
zum Vorschein, welches sich von dem reifen perithecientragenden 
nicht unterschied. Es bestand gleichfalls von Grund auf aus 
schwarzer grosszellig-paraplectenchymatischer Hyphenmasse. 

Die Entstehung der kleinsporigen Pycniden findet stets etwa 
50—60 ix. unterhalb der ausseren Oberflache des Stromas in dessen 
peripheren Partieen statt. Derartige Stellen, an denen eine Pycnide 
ausgegliedert werden soil, heben sich als auf dem Querschnitt un- 
regelmassig   kreisformige,   im Durchmesser  zunachst  etwa 70—80 ," 

') I. c. p. 893. 
9) 1. c. p. 265, allerdings mit einer andcren Begriindung. 
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betragende, helle Flecke von der im iibrigen schwarzen Substanz des 
Stromas ab. Die nahere Untersuchung eines solchen Fleckes ergiebt 
nun, dass die in ihm liegenden Theile des Stromas zwar denselben 
Bau, doch schwacher contourirte, heller gefarbte Membranen besitzen, 
und zwar in steigender Intensitat nach der Mitte des Fleckes zu, 
wo eine unverkennbare Losung mehrerer Zellgruppen des Pseudo- 
parenchyms stattgefunden hat. In den so gebildeten Hohlungen 
finden sich ausserst zarte, rundliche, stark lichtbrechende, verworrene 
Flocken, welche sich aus besonders feinen, hyalinen Hyphen zu- 
sammensetzen, und deren Secretwirkung die obenerwahnte Flecken- 
bildung und Membranlosung zugeschrieben werden muss. Diese 
Flocken wachsen zu grossen, homogenen, gallertig-plectenchymati- 
schen Knaueln an, indem, ihrer steten Vergrosserung entsprechend, 
hiermit auch eine weiter um sich greifende Losung der umgebenden 
Stromabestandtheile verbunden ist. Wenn die Anlage etwa einen 
Durchmesser von 100—150 fi erreicht hat, findet ein Stillstand des 
Wachsthums im Centrum des Knauels statt, so dass hier eine ver- 
schieden gestaltete, meist jedoch langlich-elliptische Hohlung ent- 
steht, in welche sofort von alien Seiten die Sterigmen hineinwachsen. 
Bald darauf hort die junge Pycnide iiberhaupt zu wachsen auf, und 
es wandeln sich nunmehr seine aussersten Bestandtheile in ein Pseudo- 
parenchym um, dessen innere Zellen mehr flach-gedriickt prosen- 
chymatisch sind, wahrend die aussersten nahezu isodiametrisch 
werden, und sich in Folge dessen von den luckenlos angrenzenden 
Stromazellen nur durch ihre zunachst noch hyaline Farbung unter- 
scheiden. Sobald sie jedoch ihre definitive Braunung erfahren haben, 
ist es nur noch in den seltensten Fallen moglich, die secundar ver- 
narbten Grenzen beider annahernd anzugeben. In Folge dessen er- 
scheinen hier die reifen Pycniden nur als Stromahohlungen, in welche 
scheinbar das Hymenium derConidienunmittelbar hereingewachsen ist. 

Die Entwickelung der die grosseren Conidien1) abschniirenden 
Pycniden scheint ganz nach demselben Schema zu verlaufen. Sie 
wurde nicht naher verfolgt. Den von TlJLASSK angegebenen Fall, 
dass in derselben Hohlung von benachbarten Sterigmen theils 
grossere, theils kleinere Conidien abgegliedert werden, habe ich nicht 
beobachten   konnen.    Irrthumer   sind   hier  sehr   leicht   moglich,   da 

*) Diese Conidien hatten durchaus die von TULASNE abgebildete Form, 
zeigten dagegen ganz andere Maasse. Wahrend TULASNE eine Lange von 
45—65 f( und eine Dicke von 10—13 u angiebt, fand ich dieselben 22—27 ft 
lang und hochstens 5—6 n dick, wie man sieht, kaum halb so gross. Die 
..Microstylosporen" fand ich ubcreinstimmend mit TULASNE 6—7 /' lang, d.i- 
gegen abweichend von ihm durchaus nicht immer gerade, sondern haufig ge- 
kriimmt. Trotz alledem kann kein Zweifel darul.cr bestehen, dass mir d.csclbe 
Art wie TULASNE vorgelegen hat. 
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leicht durch das Messer z. B. in die kleinsporigen Pycniden Conidien 
aus den benachbarten grosssporigen ubergefuhrt werden und umge- 
kehrt. — Was das Nebeneinanderauftreten von beiderlei, ubrigens 
stets „monothalam" bleibenden Pycniden betrifft, so mochte ich an- 
nehmen, dass dann stets die grosssporige die am ersten angelegte 
ist, wahrend die kleinsporigen erst nach deren Fertigstellung er- 
scheinen. Haufig kann man mehrere Pycniden derselben Art iiber 
einander liegend beobachten, doch kommen mehr als zwei Schichten 
selten vor. Die jiingeren Pycniden werden stets ausserhalb (ober- 
halb) der alteren angelegt, so dass also die jiingsten Pycniden stets 
den altesten Stromatheil bewohnen. 

Wie bereits oben erwahnt, habe ich mich in einem Falle iiber- 
zeugt, dass Perithecien auch auf demselben Stroma wie die Pycniden 
angelegt werden konnen, und zwar dann ausserhalb der letzteren. 
Die Entwickelung der so orientirten Ascenfruchtkorper habe ich 
Materialmangels halber leider nicht verfolgen konnen. 

3.  Die Gattung Valsaria Ces. et de Not. 

Erst nachdem nunmehr einige typische Beispiele fur den haplo- 
stromatischen Formenkreis zur Besprechung gelangt sind, mogen im 
Anschluss hieran auch zwei Arten erwahnt werden, die als Ueber- 
gangsformen vom diplostromatischen Typus her bezeichnet werden 
diirfen. 

a)   V. insitiva Ces. et de Not. 

Das entwickelungsgcschichtliche Verhalten dieser Art ist ein sehr 
variables und in hohem Grade von den Wirthsverhaltnissen ab- 
hangiges. Es wurden zunachst auf Quercus-Aestchen gewachsene 
Exemplare untersucht, welche unter der Bezeichnung Myrmaecium 
rubricosum Fuck, forma quercicola Fckl. von REIIM unter Ascomyc. 
170b ausgegeben worden sind. Es entsteht hier ausserhalb der ausser- 
sten tangentialen mechanischen Schicht in der aussersten Rindenparen- 
chymlage ein platter, paraplectenchymatischer Belag, welcher eine 
stumpf-kegelige, das Periderm durchbrechende Warze ausgliedert; 
dieselbe entspricht in ihrer Ausbildung ganz der etwa fur Hercospora 
geschilderten, nur dass sie stets kleiner bleibt. 

Erst nach ihrer Fertigstellung werden von ziemlich sparlichen, 
von jener durch die mechanische Schicht getrennt, eine Reihe von 
Perithecien angelegt, da die ausserhalb der ersteren gelegenen Rinden- 
theile keinen geniigenden Raum bieten. Jedes der Perithecien ent- 
sendet von seinem Gipfel aus einen Tubulus, welcher natiirlich bei 
seinem Emporwachsen gegen den mechanischen Belag stosst. Ihre 
Hyphen sind nun zwar zur Resorption der Collenchymzellen befahigt. 
Da dies jedoch nie in grosserem Maassstabe geschieht, sondern stets 
nur sehr langsam  und auf wenige Zellen beschrankt,  so ist die zur 
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Erreichung einer Communication der Perithecienmiindung mit der 
Aussenwelt durchaus nothwendige Durchbrechung dieser Schicht 
eine vorwiegend mechanische Leistung, welche dem einzelnen Tubulus 
nur in seltenen Fallen moglich ist; meistens verschmelzen daher 
dieselben untereinander, in ganz analoger Weise, wie es fur Crypto- 
spora suffusa geschildert wurde, und durchwachsen nunmehr vereint 
die Tangentialschicht und die Warze, deren dem Rindenparenchym 
eingesenkte untere Partieen inzwischen eine erhebliche Vermehrung 
ihrer Bestandtheile erfahren haben. Es kommt auch vor, dass die 
Mehrzahl der Halstheile sich vereinigt, wahrend ein oder zwei, dann 
stets sehr kraftig entwickelte und lange derselben selbstandig empor- 
wachsen und auch getrennt munden. Dieser Entwickelungsweise 
schliesst sich die forma Robiniae Sacc. an.    (Taf. Ill, Fig. 15.) 

Ein weiterer Fortschritt ist der, dass einzelne Perithecien, und 
dann fast stets solche, die am weitesten seitlich liegen, in den 
unteren, von Rindenparenchymresten durchsetzten Theilen der ausser- 
halb der mechanischen Schicht gelegenen Warze angelegt werden; 
diese Perithecien entwickeln bei ihrer Vergrosserung einen so be- 
deutenden Druck, dass die unter ihnen liegenden Theile der Schicht 
stark bogig nach abwarts gedrangt werden. Dieses Verhalten kann 
endlich bei auf anderen Holzern wachsenden Exemplaren zur Regel 
werden. Nebenfruchtformen irgend welcher Art habe ich nicht be- 
obachtet. 

b)   Valsaria rubricosa (Fries) Sacc. 

Mit der vorhergehenden ist die obige Art vielfach zusammen- 
geworfen worden unter dem gemeinschaftlichen Namen Myrmaecium 
rubricosum Fuck. Ich habe mich vergeblich bemuht, in dem reich- 
lichen Material des kgl. botanischen Museums Uebergangsformen zu 
entdecken. Vielmehr war der Unterschied stets ein recht markanter, 
welcher sich allerdings weniger in der Grosse, Gestalt und Farbung von 
Sporen und Ascus, als in der hier ganz abweichenden Beschaffenheit 
des Stromas, dem Vorhandensein von Nebenfruchtformen und nicht 
zuletzt in dem ziemlich divergenten entwickelungsgeschichtlichen 

Verhalten beider Arten zeigt. 
Dasselbe nahert sich bereits sehr dem der Botryosphaeria melanops. 

Es soil zunachst der normale Fall zur Besprechung gelangen. Der 
Pilz ist keineswegs wahlerisch in Bezug auf seine Wirthsspecies. Die- 
selbe konnte fur die nur zur Verfiigung stehenden Exemplare leider 
nicht ermittelt werden. Die ausseren Rindentheile werden bis ziemlich 
weit nach innen hinein von einem relativ dickhyphigen, fast farblosen 
Mycel durchwuchert, welches in fast alien Partieen nahezu gleich 
schnell heranwachst unter energischer Resorption der Rindenpartio n 
Auf diese Weise entstehen Hocker, welche das Periderm sprengen 
und iiberall noch verstreute Rindenzellreste aufweisen. 

f/tdwigia Bd. XXXIX. 1900. 
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In diesem fast fleischigen Plectenchym werden in grosser Zahl 
iiberall Pycniden angelegt, welche sich in der fur V. nivea geschilderten 
Weise entwickeln. Sie bleiben meist getrennt, konnen jedoch auch 
seitlich zu zweien oder dreien verschmelzen. Weitergehende Ver- 
schmelzungen sind selten. Die Hymenien schnuren winzige „sper- 
matienahnliche", eiformige Conidien in grosser Zahl ab. Durch das 
Wachsthum der zahlreichen Pycniden erfahrt das Stroma eine Ver- 
grosserung um oft m«hr als das Doppelte. Noch wahrend die Conidien- 
production in vollem Gange ist, entsprossen den unterhalb der Ste- 
rigmen befindlichen paraplectenchymatischen Bestandtheilen der 
Pycnide von alien Seiten hyaline Hyphen, welche in den Innenraum 
derselben hineinwachsen, nachdem sie die eigcntliche Hymenialschicht 
durchbrochen haben. (Tafel III, Fig. 11.) Dass diese Hyphen nicht, wie 
man glauben konnte, functionslos gewordene, ausgesprosste Sterigmen 
sind, geht schon aus ihrer bedeutcnderen (zwei- bis dreifachen) Dicke 
hcrvor. Die vorhandenen Hyphen werden durch neu hinzutretende 
wesentlich vermehrt und treffen schliesslich im Centrum des Pycniden- 
raumes zusammen. Sie wachsen jedoch weiter, indem sie sich an- 
einander vorbeischieben und so unter sich eine innige Verflechtung 
bilden. Es wird auf diese Weise die gesammte Hohlung vollkommen 
ausgefiillt, dass der Stromakorper nun wieder eine solide Structur an- 
genommen hat. Wir konnen somit die Gesammtheit der auswachsenden 
und paraplectenchymatisch werdenden Hyphen unter der Bezeichnung 
„Vernarbungsgeflecht" zusammenfassen. Meist ist dessen Aus- 
bildung ein wenig lockerer als die des umgebenden Stromas, sodass 
sich die ehemaligen Pycnidenhohlungen immer noch ziemlich gut 
von letzterem abheben. Auf der Peripherie derselben kann man 
mitunter auf besonders feinen Querschnitten auch noch die Reste 
der Sterigmen wahrnehmen und zahlreiche Conidien, welche nicht 
zur Ausstossung gelangt sind. 

Wahrend des Beginns der Thatigkeit des Vernarbungsgeflechts 
werden in den ausseren Partieen des Stromas die Perithecien an- 
gelegt, deren Entwickelung keine erwahnenswerthen Besonderheiten 
bietet. Da dieselben ziemlich weit nach aussen liegen, bleiben 
natiirlich auch, in vollem Gegensatz zu voriger Art, die Halstheile 
sehr kurz. Sie contrastiren wie die Perithecienwandung durch ihre 
glanzend-schwarze Farbung auffallig mit der hellrothlich-fleischigen 
Stromasubstanz. 

Uebrigens treten beziiglich des zeitlichen Zusammenhanges der 
Entstehung der Pycniden und Perithecien grosse Verschiedenheiten 
auf. Man kann nicht sagen, dass die Perithecienform stets die 
Entwickelung des Pilzes abschliesst, vielmehr konnen noch nach 
Reifung derselben centrale, durch Verschmelzungen unregelmassig- 
gyrose  polythalame  Pycniden  gebildet   werden.    Andererseits  kann 
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man unschwer solche Stromata finden, deren Pycnidenentwickelung 
langst abgeschlossen ist, ohne dass derPilz zur Perithecienausgliederung 
geschritten ware. Doch ist der oben beschriebene Fall der bei 
weitem haufigste. Ascen und Sporen sind auf Taf. Ill, Fig. 12 u. 13 
dargestellt. 

Valsarta hysterioides Rehm, welche mir allein noch von den 
iibrigen Arten der Gattung aus dem kgl. Herbar zur Untersuchung 
vorlag, schliesst sich in seiner Entwickelung im Grossen und Ganzen 
der obigen Art an. Dasselbe gilt bezuglich der nahe verwandten 
Gattung Melogramma, deren Arten somit sammtlich als typische 
Reprasentanten des haplostromatischen Formenkreises gelten durfen. 
Die monotype Gattung Melanops Fuckel kenne ich nicht. Die von 
FccKEL1) gegebene Beschreibung geniigt nicht zu einer Beurtheilung 
der morphologischen  Verhaltnisse. 

4. Ausblick auf die Familie der Xylariaceae. 
Seine charakteristische Auspragung findet der haplostromatische 

Typus in den Gattungen der Xylariaceae, welche bekanntlich die 
ansehnlichsten Formen unter den Pyrenomyceten iiberhaupt auf- 
weisen und von grosster ausserer Mannigfaltigkeit sind. Sie schliessen 
sich am engsten an die Familie der Melogramtnataceae, zunachst mit 
dem Fortschritte an, dass die zur Aufnahme der Perithecien be- 
stimmte Stromasubstanz in ihrer einheitlichen Zusammensetzung da- 
durch besonders gewinnt, dass die Conidienproduction ganz auf 
die Oberflache derselben verlegt wird. Mit Riicksicht hierauf konnte 
man Pseudovalsa lanciformis als eine Form bezeichnen, bei der dieses 
Princip bereits angebahnt wird, da auch hier oberflachliche Conidien- 
lager vorhanden sind. Uebrigens strebt auch Valsarta rubricosa schon 
dasselbe Ziel vermittelst des Vernarbungsgewebes an. 

Da die Unterschiede in der Auspragung der Stromata nur graduelle 
sind, nicht aber, so mannigfaltig die Pilze in ihrer ausseren Ge- 
staltung auch sein mogen, morphologische Differenzen aufweisen, so 
war ihre eingehendere Untersuchung hier nicht von Interesse. Der 
gemeinsame Grundzug in der Entwickelung besteht darin, dass, 
entsprechend dem Princip der Oberflachenvergrosserung, das Stroma 
ansehnlichere Formen annimmt und in seiner Jugend vom Conidien- 
lager bedeckt ist. Es tritt stets frei an die Oberflache empor, wie 
auch spater mehr oder weniger die Perithecien selbst. Zur Ernahrung 
ist ein reichliches Mycelium bestimmt, welches im Sinne der voran- 
gegangenen Erorterungen als ein reducirtes Entostroma aufzufassen 
ist. Die Consistenz des Stromas ist sehr wechselnd; sie kann locker- 
fleischig,   lederig   und   sclerotisch-hornartig   sein,   was  einen  ebenso 

') Symbolac pag. 225. 
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mannigfaltigen anatomischen Bau bedingt. (Grossenverhaltniss von 
Rinde und Markschicht, Membranverdickungen etc.) Eine Unter- 
suchung aller dieser Verhaltnisse, welche noch keineswegs eine ein- 
gehendere Darstellung gefunden haben, sie aber ohne Zweifel ver- 
dienen, schien iiber den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus 
zu gehen und muss einer Specialabhandlung vorbehalten bleiben. 
Eine Besprechung ausserer Gestaltungsverhaltnisse ist an dieser 
Stelle iiberflussig, da sie bereits bei NITSCHKK eine sorgfaltige Dar- 
stellung gefunden hat, welche auch eine glucklich durchdachte Ent- 
wickelungsreihe dieser Organismen bietet. 

Die abweichende Natur des Xyiartaceen-Stromas iiberhaupt ist, da 
sie bereits durch die auffallende aussere Form wahrscheinlich gemacht 
wird, schon von FUISTING und NITSCHKE angedeutet, doch mit Un- 
recht von letzterem dem Valseenstroma an und fur sich gegeniiber- 
gestellt worden, da ja, wie sich aus der voranstehenden Uebersicht 
ergiebt, auch Arten mit „Valseenstroma" in diesen Typus gehoren. *) 

III. Typus der protostromatischenEntwickehmg. 
So gross im einzelnen auch die Mannigfaltigkeit in der Ent- 

wickelung der vorstehend besprochenen Formen ist, so zeigen sie 
doch durchgangig alle die Eigenschaft, dass ihr Stroma auf einen 
bestimmten Rauin des Wirthes beschrankt bleibt, und dass es durch 
seine Umrisse eine meist sogar recht charakteristische Gestalt erhalt. 
Diesen Formen steht eine grosse Zahl anderer gegeniiber, bei denen 
die stromatischen Elemente insofern noch eine primitivere, mycel- 
ahnliche Ausbildung zeigen, als dieselben nur selten zur Bildung 
charakteristisch geformter Fruchtkorper befahigt sind, sondern viel- 
mehr unregelmassig-diffus ausgebreitet iiberall in gleichformiger Ver- 
theilung die Fortpflanzungskorper tragen. Auch hier sind die Grenzen 
gegen die iibrigen Formen hin keineswegs scharfe; es lassen sich 
sogar in aufsteigender Reihe Verbindungsglieder festlegcn, bei denen 
die Formbestandigkeit des Stromas einen verschieden hohen Grad 
erreicht hat. Die folgenden Mittheilungen konnen in keiner Weise 
einen Anspruch auf Vollstandigkeit machen, um so mehr, als grade 
hier die Zahl der hergehorigen Arten und Sectionen eine grosse ist. 
Es   sind  nur wenige  Typen  herausgegriffen,   die  iiber die  in Rede 

») Cfr. NITSCHKE, I.e. p. 2: „Durch die peripherische Lagerung des Peri- 
thecium unterscheiden sich beide Stromaformen (er macht nach habituellen 
Unterschieden die morphologisch nicht gerechtfertigte Trennung von „Xylarien- 
stroma" und „Hypoxylonstroma") wesentlich von dem Diatrypeen- und Valseen- 
stroma, bei denen die Perithecien dem Grunde des Stromas scheinbar oft dem 
Substrat eingesenkt sind." Die Ausfuhrungen FUISTING'S kommen den oben 
entwickelten sehr nahe. 
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stehenden Verhaltnisse nur einen ganz allgemeinen Ueberblick bieten 
sollen. Indessen verdienten gerade sie in ihren Uebergangen zu den 
„Sphaeriaceae simplices" hin eine eingehendere Behandlung, da von 
einer Untersuchung der ersten Anfange stromatischer Bildungen 
weitere Aufschliisse iiber die Natur derselben zu erwarten sind. 

Die Uebergangsformen zu den diplostromatischen Arten enthalt 
das Subgenus von Valsa: Eutypella Nke. In alien von mir unter- 
suchten Fallen ist die Entwickelung eine noch rein diplostromatische, 
genau nach dem ectoplacodialen Typus der Valsa salicina erfolgende. 
Es treten jedoch bereits einige abweichende Eigenthiimlichkeiten auf, 
die wir bei Euvalsa nicht finden. Auszuschliessen von der Betrach- 
tung ist hier zunachst eine Gruppe, welche durch streng form- 
bestandige Stromata ausgezeichnet ist, so z. B. Valsa sorbi (Schmidt) 
Fries, V. alnifraga (Wahl.) Fr. u. a. Einen Riickschritt macht schon 
V. prunastri Fr. Es werden in zahlreichen das Periderm offnenden, 
locker-plectenchymatischen und abgestutzt-kegelformigen Warzen 
Pycniden gebildet, welch erstere somit getrennte Ectostromata dar- 
stellen. Das Entostroma ist meist gut unterscheidbar; es entwickelt 
sich seitlich nach dem Ectostroma innerhalb des Rindenparenchyms 
mycelartig und legt Perithecien an. Dieser Fall ware vollig der Norm 
entsprechend. Sehr haufig jedoch geht die strenge Localisirung des 
letzteren verloren; es bildet dann ganz unabhangig von der Lage 
der Ectostromaten auf eine ziemlich weite, oft mehrere Centimeter 
lange Strecke hin ein ununterbrochenes Lager von Perithecien, welche 
nunmehr die Halstheile entsenden, vermittelst deren sie die gesamm- 
ten Ectostromata bis auf sparliche Reste abstossen und sich zum 
Schluss als langlich-ovale Gruppen reprasentiren. 

Ein weiterer Riickschritt ist bei Valsa (Eutypella) Lindavii Ruhl.1) 
zu constatiren. Die polythalamen Pycniden (Taf. II, Fig. 12) werden 
in gesonderten Fruchtkorpern angelegt, deren Bau und aussere Form 
ganz denen von V. nivea entspricht. Die Ectostromata der Perithe- 
cienlager dagegen entstehen als ganz platte, weissliche, locker-fadige, 
unregelmassig ausgebreitete (bis 2 und 3 cm messende) sterile Scheib- 
chen, unterhalb welcher ein mycelartiges Entostroma die zahlreichen 
Perithecien anlegt. 

Bei alien ferner angefuhrten Formen ist eine sichere Unter- 
scheidung zwischen Ento- und Ectostroma noch nicht moglich. Zur 
Bildung eigentlicher Fruchtkorper kommt es eben noch nicht. Ebenso 
muss es vielfach dem Belieben des Einzelnen iiberlassen bleiben, 
ob er in diesem oder jenem Falle von „Stroma" oder nur'von „Mycel" 
sprechen will. Greifbare Unterschiede existiren nicht. Die Bezeich- 
nung  „Protostroma"   (Stroma  diatrypeum'Auct.   ex  parte),  die  ich 

») Vergl. Verh. bot. V. Prov. Brdbg. 1899, Heft 1, p. 81. 
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fiir solche Bildungen als zweckmassig erachte, sagt in vielen Fallen 
nichts weiter aus, als dass sich die Hyphen des Pilzes in unmittel- 
barer Nahe seiner Fortpflanzungsorgane durch mehr oder weniger 
reichliche Anhaufung bemerkbar machen. 

In alien hierher gehorigen Fallen findet eine starke Haufung der 
Perithecien resp. Conidientrager auf weit ausgebreitete Strecken hin 
statt; in Folge dessen muss das zu ihrer Ernahrung bestimmte Mycel 
ebenfalls bedeutendere Dimensionen annehmen als bei den „Sphae- 
riaceae simplices" und kann alsdann als der Anfang einer Stroma- 
bildung (Protostroma) aufgefasst werden, wenngleich nicht zu ver- 
gessen ist, dass die eigentliche Aufgabe und Thatigkeit dieses Organes 
die Ernahrung und nur eine unmittelbare Folge seiner Existenz 
iiberhaupt die Bildung fruchtkorperahnlicher Lager ist, in welchen 
die zahlreichen Fruchtorgane mehr oder weniger als einheitliches 
Ganzes hervortreten. Hieraus geht auch hervor, dass in solchen 
Fallen, wo die Perithecien von „Sphaeriaceae simplices" gehauft auf- 
treten, ebenfalls der Eindruck eines Protostromas hervorgerufen werden 
kann (z. B. gewisse Ceratostomataceae, Trichosphaeriaccae etc.), und 
in der That lassen sich derartige Formen mitunter ungezwungen 
als Uebergange deuten. 

Die hierher zu ziehenden Formen sind namentlich die Arten der 
Subgenera Euporthe Nk. und Tetrastagon Nke. von Diaporthe, Euan- 
thostoma der Gattung Anthostoma und Eutypa Tul., Eudoxyla Fckl., 
Gryptovalsa Ces. et de Not., Cryptosphaeria Grev. und Cryptosphae- 
rella Sacc. von der Gattung Valsa. 

Etwas eingehender soil nunmehr ein Vertreter von Cryptosphaeria, 
die Valsa myriocarpa NITSCHKE in seinem entwickelungsgeschicht- 
lichen Verhalten beleuchtet werden. Die mir zuganglichen Exemplare 
befanden sich im kgl. Herbar und waren von VOCHTING ge- 
sammelt. In den ausseren, unmittelbar unter dem Periderm befind- 
lichen Rindenpartieen entsteht friihzeitig eine diese leicht schwarzende, 
weit ausgebreitete, mycelartige, etwa 40 t* machtige Protostromaschicht, 
welche durch Zerstorung der aussersten Zellschicht die Verbindung 
von Periderm und Rinde lost, so dass ersteres blatterig abfallt. So- 
dann entsendet die genannte Protostromalschicht Hyphen weiter nach 
innen, welche, ohne dort bemerkbare Zerstorungen anzurichten, ohne 
weiteres in diffusen Lagern neben einander die Perithecien anlegt. 
Den zu ihrem Wachsthum erforderlichen Raum schafft sich die junge 
Anlage selbst, indem ihre ausseren Bestandtheile ein kraftiges Re- 
sorptionsvermogen besitzen. Das Glciche gilt von dem kurzen, 
jungen Tubulus, welcher sich alsbald durch die dariiber befindlichen 
Rindentheile und die oben erwahnte, sich stets auch auf alteren 
Stadien noch sehr gut als einheitliches Ganze abhebende, geschwarzte 
Protostromalschicht Bahn bricht.    Unter der Lupe betrachtet erscheint 
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dann das vom Pilz bewohnte Zweigstiickchen an seiner Rindenober- 
fiache als eine schwarzlich angelaufene und von den zahlreichen, 
dicht nebeneinander stehenden, kurz-hervorragenden Mundungen 
kornig-rauhe Masse. 

Neben den stets vom Periderm entblossten, perithecienhaltigen 
Theilen des Zweigchens konnte man an meinen Exemplaren auch 
solche, ebenfalls ausgedehnte Strecken wahrnehmen, welche noch 
vom Periderm bedeckt waren; das Letztere schien nur in regel- 
massigen Abstanden von unregelmassig umrissenen, kleinen, in der 
Mitte etwas ausgehohlten platt - kegelformigen Warzchen durch- 
brochen zu sein, welche jedoch nie besonders liber die Oberflache 
des Periderms hervorragten. (Taf. Ill, Fig. 6.) Eine Untersuchung 
derartiger Partieen lehrt, dass die dort befindlichen Rindentheile 
gleichmassig von einem sparlichen Mycel durchzogen sind, welches 
an einigen Stellen einen grosseren Umfang erhalt. Hier schreitet 
das Mycel zur Ablosung des Periderms, indem es feine Hyphen 
entsendet, welche vornehmlich die zarten Querwande desselben zer- 
storen, und es so in einzelne iibereinander liegende zusammenhangs- 
lose Lamellen zerlegen, welche bald abblattern. Das Protostroma 
legt dann hier mehrere (3—4) getrennte, kugelige Pycniden an, und 
zwar meist iiber, oft jedoch auch in dem Rindenparenchym. Dieselben 
verschmelzen stets mehr oder weniger mit einander. Die in ihnen 
abgeschniirten Conidien hat NlTSCHKE beschrieben.    (Taf. Ill, Fig. 7.) 

Die Entwickelungsweise der meisten iibrigen hierher gezogenen 
Arten ist eine recht gleichformige. Eine derartige locale Getrenntheit 
von Perithecien- und Conidienform wie bei Cryptosphaeria habe ich 
sonst nicht beobachtet. Dagegen ist eine gewisse Unabhangigkeit der- 
selben von einander ganz unverkennbar. Die Regel ist, dass die jugend- 
lichen Protostromata von weit ausgedehnten, offenen Conidienlagern 
gleichmassig bedeckt sind, so z. B. bei den meisten A?ithostoma- und 
Eutypa-Formen. Wachsen dagegen gerade die letztgenannten, wozu 
sie meist ebenfalls befahigt sind, auf von Rinde entblossten Stiicken, 
also im Holz selbst (eine Anpassungsfahigkeit, die ebenfalls die 
niedrige Entwickelungsstufe im Gegensatz zu den diplostromatischen 
Formen kennzeichnet), so kommt die Conidienform ganzlich in Weg- 
fall. Wir sehen alsdann, so z. B. bei Valsa Eutypa (Ach.) Nke. oder 
bei V. flavovirens (Hoffm.) Nke. die aussersten Holzschichten vom 
Mycel oder Protostroma gleichmassig durchwuchert, wahrend die 
Hyphen weiter nach innen sparlicher werden. Gerade die aller- 
aussersten Holzzellen sind vollgepfropft mit Hyphen, sodass die Holz- 
oberflache, der Hyphenfarbe entsprechend, eine schwarze (resp. grune) 
Farbung annimmt. Diese Hyphen legen innerhalb des Holzes, bei 
V. Eutypa etwa Vs mm unterhalb der Oberflache dicht nebeneinander 
die Perithecien an, deren Anlagen starke Resorptionsfahigkeit zeigen. 
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Durch die grosse Zahl der nebeneinander befindlichen Perithecien 
erscheint alsdann die Holzoberflache unregelmassig-hockerig auf- 
getrieben, was also nicht von grosseren Mengen von Stromasubstanz 
herruhrt. (Taf. Ill, Fig.  18.) 

Schluss. 

Ruckblick und Zusammenfassung. 
Von der obigen Betrachtung wurden ausgeschlossen eine ganze 

Reihe von Formen, fur welche ebenfalls in den Diagnosen das Vor- 
handensein eines ,,Stroma" in Anspruch genommen wird, eines 
Stromas, welches aber keinerlei Beziehungen zu dem oben geschil- 
derten aufweist, so z. B. der in der Umgebung junger Perithecien 
von Rosellinia auf der Substratoberflache befindliche Hyphenfilz, so 
auch ahnliche Bildungen bei Bertia moriformis (Tode) de Not. etc. 
Auch der vielgenannte Clypeus der Chjpeosphaeriaceen diirfte nicht 
hierher zu ziehen sein, sondern stellt vielleicht nur paraplectenchy- 
matische Wucherungen der jugendlichen Perithecienwandung dar. 
Was das Nectriaceen-Stroma, dagegen betrifft, so ist kaum ein 
Zweifel, dass sich bei einer eingehenderen vergleichenden Unter- 
suchung desselben ganz ahnliche Beziehungen werden feststellen 
lassen, wie fur die echten Sphaeriaceen; ist doch z. B. die Identitat 
der Stromata von Cordyceps und Xylaria bezuglich ihrer morpho- 
logischen Natur bereits von anderer Seite betont worden. 

Die entwickelungsgeschichtliche Untersuchung der „Sphaeriaceae 
compositae" hat ergeben: 

I. Zur Morphologie des Stromas. 

1. Das Stroma1) ist in seiner primitivsten Ausbildung nichts weiter 
als reichliche Mycelanhaufung, welche uns zuerst bei gewissen Unter- 
gattungen von Valsa, Anthostoma und Diaporthe entgegentritt, her- 
vorgerufen durch die in Folge schariger Perithecienanhaufungen auf 
weite Strecken hin gesteigerten Ernahrungsanspruche. Die primitive 
Stufe solcher Formen spricht sich in der Unfahigkeit des Stromas 
zur Bildung formbestandiger Fruchtkorper, dem meist lockeren Zu- 
sammenhange von Conidien- und Perithecienfructification (erstere oft 
nur facultativ auftretend) und der oft noch vorhandenen Anpassungs- 
fahigkeit an heterogene Substrate (Holz, Rinde) aus, wie wir sie bei 
hoheren Formen nicht mehr finden. Das hier auftretende Stroma 
erhalt aus diesen Grunden die Bezeichnung „Protostroma"; es fallt, 
wie aus den angefuhrten Beispielen ersichtlich, nur zum Theil mit 
dem „Stroma diatrypeum" der Systematiker zusammen. 

*) Vergl. hierzu auch die Ausfuhrungen p. 16 f. 
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2. Das Protostroma geht in seinen hoher entwickelten Formen 
allmahlich in die des diplostromatischen Typus iiber, sobald namlich 
der locale und zeitliche Zusammenhang von Conidien- und Perithe- 
cienfruchtform ein festerer wird und die zu deren Production be- 
stimmten vegetativen Hyphenmassen eine reichlichere Ausbildung 
erfahren, oder sobald die Apertur des Periderms einem von dem 
perithecienproducirenden Gewebe unterscheidbaren Plectenchymkegel 
iibertragen wird. Alsdann wird eine morphologische Gliederung 
moglich, wenngleich nie zu vergessen ist, dass gerade wegen des 
mehr oder minder engen Zusammenhanges des Stromas und des 
Mycels dieses von den Ernahrungsfragen beziiglich seiner quantita- 
tiven und qualitativen Ausbildung, oft noch bei hoch entwickelten 
Formen, eine weitgehende Abhangigkeit zeigt.') Es lasst sich ein 
Ento- und ein Ectostroma unterscheiden, welche beide nicht nur 
genetisch zusammenhangen; vielmehr konnen auch auf spateren 
Lebensstadien ihre Bestandtheile mehr oder weniger miteinander in 
Communication treten. Dennoch weisen beide in ihrer Ausbildung 
und Function (Fortpflanzung, Verhaltniss zum Substrat) einen solchen 
Grad von Unabhangigkeit voneinander auf, dass ihre morphologische 
Trennung gerechtfertigt erscheinen muss. 

a) DasEntostroma nimmt seinen Ursprung unmittelbar aus dem 
Mycel, indem letzteres in den ausseren Rindenregionen reichlichere 
Ausbildung zeigt, um hier als Hauptfunction die Perithecien anzulegen. 
Seinem Ursprung aus dem Mycel und seinem Sitz innerhalb des 
Rindenparenchyms entspricht seine zweite Function, die der Ernahrung 
der jungen Perithecialanlagen, eine Thatigkeit, die in dem mehr oder 
minder energischen Resorptionsvermogen charakteristischen Ausdruck 
findet. Fiillt das Entostroma die durch seine Resorptionsthatigkeit 
verursachten Lticken im Rindenparenchym durch eigene paraplecten- 
chymatische Umwandlung wieder aus, so leistet es hiermit seine 
dritte Function, die des (partiellen oder totalen) Auf baues des Frucht- 
korpers. Dies ist vielfach aber iiberhaupt nicht der Fall;2) bei so 
schwacher Entwickelung des Entostromas hat die junge Perithecial- 
anlage sich dann den zu ihrer Ausbreitung erforderlichen Raum 
durch Resorption selbst zu schaffen. Ist es dagegen der Fall, so 
wird der fertige Pilzkorper entweder vom Entostroma allein oder 
(meistens) von Ento- und Ectostroma vereint aufgebaut. 

b) Das Ectostroma ist ein unmittelbares Product des jugend- 
lichen Entostromas, welches jenes stets zu einer Zeit ausgliedert, wo 
es noch vollig mycelartig ausgebildet ist  und noch keineswegs Peri- 

*) In den vorangehenden Mittheilungen wurde von der Darstellung auch 
keineswegs sejtener Abweichungen Abstand genommen. Es ist immer nur der 
haufigste, typische Fall zur Besprechung gelangt. 

•) Beziiglich der Beispiele muss auf die Arbeit selbst verwiesen werden. 
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thecien angelegt hat. Es besteht meist schon in friiher Jugend lm 
Gegensatz zum Entostroma aus von dem Substrat senkrecht sich 
entfernenden, parallel verlaufenden Hyphenmassen, welche haufig 
einen etwas grosseren Durchmesser zeigen und fruhzeitig eine cylin- 
drische oder abgestumpft-kegelformige, mehr oder weniger sclerotisch- 
feste Gestalt erhalten. Fast stets ist eine localisirte Zuwachszone 
vorhanden, die sich alsdann am Grunde des ganzen Gebildes vor- 
findet. Sie ist am langsten lebensfahig, wahrend die ausseren Theile 
die altesten sind und fruhzeitig absterben. Die Function des Ecto- 
stromas besteht vornehmlich in der Apertur des Periderms.1) Hinzu 
tritt haufig die Aufgabe, den Zusammenhalt der Halstheile der Peri- 
theciengruppe des Entostromas herzustellen und ferner, jedoch keines- 
wegs immer, die Production der Conidien, welche, je nach der 
spateren Verwendung des Ectostromas fur den Aufbau des Frucht- 
korpers, in die allerersten Jugendstadien auf die Oberflache in Form 
offener Hymenienlager fallt, oder aber es wird im Centrum des Ecto- 
stromas eine rings geschlossene Pycnide angelegt. — Nach Ausubung 
seiner Functionen wird das Ectostroma entweder ganzlich oder nur 
zum Theil oder endlich iiberhaupt nicht abgeworfen. Selten kann, 
wie bei der interessanten Gattung Aplacodina Ruhl., seine Anlage 
ganz unterbleiben. 

c) DerBau derStromata im Allgemeinen ist sehr wechselnd, 
fur die einzelne Art dagegen constant und charakteristisch. Haufig ist 
eine deutliche Rinden- und Markzone, ahnlich wie am Sclerotium unter- 
scheidbar. Es findet fast stets die Ausbildung eines „Placodiums" 
statt, einer dicken, compacten Scheibe, welche das Bundel der Tubuli 
umschliesst, und dem einzelnen Fruchtkorper das Einheitliche im 
Habitus verleiht. Dieses Placodium ist an und fur sich noch kein 
streng morphologischer Begriff, denn es kann entweder vom Ecto- 
stroma (ectoplacodialer Formenkreis) oder vom Entostroma (ento- 
placodialer Formenkreis) [selten von beiden zugleich] geliefert werden. 

3. DasHaplostroma entsteht durch Reduction des Entostromas, 
indem dieses die Fahigkeit der Perithecienbildung verliert, und nur 
noch als zur Ernahrung des allein vorhandenen Ectostromas dienen- 
des Mycel erscheint. Nichtsdestoweniger werden die hierher zu 
ziehenden Formen mit Recht als die hochst entwickelten unter den 
Pyrenomyceten iiberhaupt angesehen. Auch hier sind stufenweise 
Uebergange vom diplostromatischen Typus her vorhanden. 

4. Die bisher gebrauchlichen Bezeichnungen „Diatrypetn"- und 
„Vaheefi-Stromau bringen keinen morphologisch-einheitlichen Begriff 
zum   Ausdruck.    Unter ..Diatrypeemtroma"   fasst   man   sowohl   den 

») Die diese vorbereitende Losung einzelner Zellen derselben wird meist 
besonderen, feinen Hyphen ubertragen. 
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protostromatischen Typus wie ausgebreitete Formen des diplostroma- 
tischen Typus zusammen; als „ Valseenstroma" werden Diplo- und 
Haplostroma (letzteres nur zum Theil) zusammengeworfen, wobei auch 
die so mannigfachen Beziehungen von Ecto- und Entostroma im 
reifen Fruchtkorper unberiicksichtigt bleiben. Die erwahnten Bezeich- 
nungen werden daher besser vermieden. 

5. Die morphologische Gliederung des Pilzkorpers ist im Wesent- 
lichen durch directe Einfliisse des Substrates bedingt. Dieses hoch- 
gradige Abhangigkeitsverhaltniss von Pilz und Substrat tritt bereits 
in einer gewissen Variability der Ausbildung des Stromas beim 
Auftreten derselben Art auf verschiedenen Wirthsspecies (vergl. z. B. 
Valsaria insitivd) entgegen und wird namentlich evident, sobald der 
formgestaltende Einfluss des Substrats iiberhaupt eliminirt wird, wie 
z. B. in Reinculturen auf mehr oder weniger ausgebreitetem kiinst- 
lichem Nahrboden. Hier kommt die morphologische Gliederung ganz 
in Wegfall. Das Stroma zeigt sich alsdann, wie bei den niederen 
Formen, nur als homogener, mycelartiger, die Fruchtorgane unvoll- 
kommen einbettender Hyphenfilz. 

II.  Zur Morphologie der Fruchtorgane. 

1. DasPerithecium entsteht bei den diplostromatischen Formen 
stets im Entostroma, welches den Raum fur die Ausgliederung durch 
localisirte Resorption vorbereitet. Die ausseren Partieen der jungen 
Perithecien besitzen ebenfalls Resorptionsfahigkeit. Die kugelige 
Anlage bildet in den untersuchten Fallen friihzeitig eine WORONiN'sche 
Hyphe aus; ein sogenanntes „Trichogyn" wird nicht angelegt. Sehr 
verbreitet sind auf Jugendstadien paraphysenahnliche Bildungen, die 
wahrscheinlich ein die WORONiN'sche Hyphe losendes Secret aus- 
scheiden. Wahrend jene zuriickgebildet werden, entstehen die Asci. 
Stets wird eine eigene Perithecialwandung angelegt. 

2. DerTubulus wird nicht vom Stroma durch Umwandlung ge- 
bildet, sondern er ist stets ein Product der oberen Peritheciumtheile; 
seine Zuwachszone liegt meist basal, unmittelbar oberhalb des Peri- 
theciums. Dementsprechend werden die Periphysen in der Scheitel- 
region des Halstheiles zuerst fertig gestellt. Der Tubukis bricht sich 
nach aussen Bahn, indem er die fast stets noch zwischen Ecto- und 
Entostroma besonders reichlich vorhandenen Rindenreste resorbirt. 
Das Ectostroma wird meist durchwachsen. 

3. Die Conidienbildung erfolgt entweder in offenen Lagern, 
oder in Pycniden. Die ersteren entwickeln Sterigmen in centrifugaler 
Ordnung, so dass auch die Sistirung der Conidienproduction und 
Umwandlung des Lagers fur anderc Zwecke in dieser Reihenfolge 
stattfindet. Die Pycnide nimmt ihren Ursprung meist von kugeligen 
Anlagen aus,   kann aber auch spontan durch Luckenbildung in der 
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Ectostromasubstanz entstehen. Die polythalame Pycnide kann in 
vielen (ob alien?) Fallen als dem Perithecienfruchtkorper morphologisch 
gleichwerthig betrachtet werden, indem nur an Stelle der Perithecial- 
anlage das junge Pycnidenknauel tritt. Die Conidienbildung wird 
entweder besonderen Fruchtkorpern iibertragen, oder findet im Peri- 
thecienfruchtkorper,  und dann stets  im Ectostroma desselben statt. 

III.   Zur Systematik. 

Obwohl die Zahl der untersuchten Beispiele noch keineswegs 
gross genug ist, um definitive Schliisse nach der systematischen 
Seite hin zu ziehen, lasst sich doch schon mit einiger Sicherheit 
etwas iiber die Abgrenzung der Familien und ihre Verwandtschafts- 
verhaltnisse zu einander sagen. 

Ausgehend von den niedrigsten Formen, denen des protostroma- 
tischen Typus, erhalten wir eine Verbindung zu Diatrype, etwa zu 
D. Stigma hin, wenn wir rindenbewohnende, mit Conidienlagern 
versehene Exemplare, z. B. von Falsa Eutypa ins Auge fassen, auch 
in Bezug auf Bau von Conidien und Ascussporen. Andrerseits sind 
unzweifelhafte Beziehungen zu den noch nicht mit formbestandigem 
Stroma ausgeriisteten Eutypel'la-Arten vorhanden, die aber weniger 
enge sein diirften; denn wenn auch, wie schon NITSCHKE mit Recht 
betont, Uebereinstimmungen im Bau der Schlauchschicht da sind, 
und andere nicht unwichtige gemeinsame Ziige, so ist doch der 
grosse Fortschritt nicht zu unterschatzen, dass bei Eutypella die 
Conidienproduction, soviel mir bekannt, nie mehr auf offenen Lagern, 
sondern stets schon in Leucostoma-artigen, diplostromatischen, poly- 
thalamen Pycniden stattfindet. 

Die Entwickelungsreihe von Diatrype zu Diatrypella und von dort 
zu Cryptospora und Aplacodina durch Reduction des Ectostromas einer- 
seits und zu Diaporthe durch partielle Persistenz des Ectostromas 
andererseits wurde bereits friiher erortert. Dem Verhalten von Dia- 
porthe steht das von Endothia am nachsten, aus welchem wir durch 
weitgehende Reduction des Entostromas zu Gunsten des persistirenden 
Ectostromas Melanconis und Hercospora erhalten. Die Stellung von 
Euvalsa und die Beziehungen zu Eutypella und Diaporthe wurden 
ebenfalls bereits besprochen. Bei Leucostoma hat eine gleichmassigere 
Entwickelung von Ento- und Ectostroma stattgefunden. — Steigert 
sich die bei Melanconis und Hercospora beobachtete Reduction des 
Entostromas bis zur Unfahigkeit, Perithecien zu entwickeln, so er- 
halten wir den haplostromatischen Typus. Als Uebergangsgattung 
darf Valsaria betrachtet werden. — Die hier entwickelten Beziehungen 
moge das nachstehende Schema1) veranschaulichen. 

*) In demselben sind die Bezeichnungen links am Rande Lentoplacodial'1 und 
„tctcplacodial" mit einander zu vertauschen. 
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Aus den entwickelungsgeschichtlichen Angaben geht hervor, dass 
die Familien der stromabildenden Sphaeriales einer grundlichen 
Revision nach den angedeuteten Gesichtspunkten hin dringend be- 
durfen;   besonders  fraglich  sind   die Melanconidaceae und  die Melo- 

•//do? O/tfunlfce/ydcy? 

grammataceae. Abgesehen davon, dass sie anderweitig unterzu- 
bringende Formen umfassen (z. B. Pseudovalsa bezw. Endothia etc.), 
ist auch ihre Abgrenzung gegen die Valsaceae resp. Dothideaceae hin, 
mithin ihre Selbstandigkeit iiberhaupt, noch ganz unsicher. 

Berlin, kgl. botanisches Museum, 3. April 1899. 

Fig.   1. 

Figurenerklarung. 
Tafel I. 

(Sammtliche Figuren beziehen sich auf Diatrype disci/ormis.) 

Schnitt durch die Anlage des Ectostromas (nach Behandlung mit Salz- 
saure).    Die   dunkel gehaltenen  Partieen am Grunde dicser wie  der 
folgenden Figur stellen die Reste des Rindenparenchyms dar.  Vergr. 600. 
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Fig. 2. Schnitt durch das Ectostroma. Aelteres Stadium. (Nur die rechte 
Halfte des Schnittes dargestcllt.) Der centrale Theil (links) schon 
warzenformig ausgewachsen, wahrend die peripheren Partieen (rechts) 
noch Conidicn abschniiren.    Vcrgr. 400. 

Fig. 3. Theil eines Querschnittes durch Ecto- und Entostroma. Ersteres 
vollig ausgewachsen und steril; letzteres bereits mit Perithecialanlagen. 

Vergr. 600. 
Fig. 4. Schematisirter Querschnitt durch den Pilz, kurz vor der Reife. Einige 

Perithecicn haben bereits Halstheile angelcgt. Ectostromawarze noch 
vorhanden.   Schwach vergr. 

Fig. 5. Schematisirter Querschnitt durch den reifen Pilzkorper. Das Ecto- 
stroma abgefallen. a Ectostroma; b Entostroma; c Periderm; d Peri- 
thecien; e Rinde; / tangentiale mee'lanische Schicht; g Mycelium und 
Rindenparenchym; g' paraplectenchymatischer Restsaum des Mycels; 
h Markstrahl; i Hohlraum zwischen Holz und Rinde in Folge der 
Thatigkeit des Mycels; k Holz. — Schwach vergr. 

Fig. 6. Ein aus dem Hymenium des Pcritheciums herausgerissencs Stuck einer 
ascophoren Hyphe; Ascen nrch ziemlich jung.   Vergr. 400. 

Fig. 7. Theil eines dunnen Querschnittes durch die peripheren Partieen des 
reifen Entostromas.    Vergr. 1000. 

Tafel II. 

Fig.   1.    Diatrype disciformis;  Querschnitt.    Anormales Verhaltcn.   pd Periderm; 
h Hymenium; r' Rindenparenchym, vom Pilz durchwuchert; r Rinden- 
gewebe;  w Warze des Pilzes; p Initialschicht;  sd tangentiale mecha- 
nische Schicht.   Vergr. schwach. 

Fig.   2.    Diaporthe leiphaemia;   Querschnitt.   pd Periderm;   h Hymenium  der  ob- 
literirten Pycnide; rp Rindenparenchym, vom Ectostroma durchzogen. 
Vergr. schwach. 

Fig.    3.    Diaporthe Berlesiana; Querschnitt.   /(/Periderm; P' Pycnide mit kleinen 
Conidien;    P"   diejenige   mit   grosseren   Conidicn;    Ec   Ectostroma; 
Ent Entostroma;  H Holz.    Vergr. schwach. 
W.vor.; Partie aus dem Hymenium der grosssporigen Pycnide.  Vergr. 200. 
Conidien aus derselben.    Vergr. 500. 
Kleinere Conidien.    Vergr. 375. 
Schnitt durch  die  obere Partie  eines jungen Peritheciums  nebst Tu- 
bulus.    P Perithecium;   T Tubulus;   S verschleimte Schicht  der Peri- 
thecienwandung.    Vergr. 250. 
Ascen.    Vergr. 630. 
Sporen aus denselben.   Vergr. 710. 
Endothia radicalis; Schnitt durch das Ectostroma nebst Pycnide.    Vergr. 
schwach. 
IV. vor.; Schnitt durch das reife Entostroma.    Vergr. schwach. 
Vclsa Lindavii; Partie aus dem Hymenium der Pycnide.    Vergr. 720. 
Cryptospora  snffusa;   Paraplcctenchym   der   gemeinsamen   Perithecien- 
miindung, von einem Parasiten durchwuchert.   Vergr. 1200. 
W.vor.; Sterigmengruppederangeblichen„Spermatien"form. Vergr. 1200. 
W. vor.;   Conidien derselben, einieln.    Vergr. 1500. 

Tafel III. 
Fig. 1. Melanconis stilbostoma; Querschnitt durch ein junges Ectostroma; c die 

auf dessen Obernache abgeschnurten Conidien.   Vergr. schwach. 

Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 
Fig. 7. 

Fig. 8. 
Fig. 9. 
Fig. 10. 

Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 13. 

Fig. 14. 
Fig. 15. 
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Fig.   2.    W. vor.; Schnitt durch den reifen Pilz; r die Reste des Conidienlagers 
zwischen Periderm und Stromaoberflache.   Die zwischen den Perithecien 
befindlichen,   dunkler   gehaltenen   Theile   bezeichnen   die   Reste   des 
Rindenparenchyms,  die helleren Liicken  sind als z. Th. von Hyphen 
erfullt zu denken.   Vergr. schwach. 

Fig.   3.    W. vor.; Conidien.    Vergr. 550. 
Fig.   4.    Hercospora Tiliae; Ouerschnitt durch einen halbfreien Pilzkorper; a Ecto- 

stroma; enl Entostroma mit zwei halbentwickelten Perithecien.   Vergr. 
schwach. 

Fig.    5.    Valsa salkina;   Querschnitt  durch  ein  steriles,  hypertrophirtes Lager; 
linke Halfte.    Vergr. 200. 

Fig.    6.    Cryptosphaeria  myriocarpa;   Habitusbild   des  Pilzes   auf dem   natiirlichen 
Substrate.   Lupenansichti   / von Periderm entblosste,  perithecienbe- 
wohnte Halfte;  c Conidienlager,   warzig  durch das Periderm  an die 
Oberflache tretend.   Vergr.-schwach. 

Fig.    7.    W. vor.; Conidien.    Vergr. 450. 
Fig.   8.    Botryosphaeria  melanops;   Querschnitt   durch   den   reifen  Fruchtkorper. 

Vergr. schwach. ,t 

Fig.   9.    Pseudovaha lanciformis;  Schnitt  durch cin junges Haplostroma.    Vergr. 
schwach. 

Fig. 10.    W. vor.; Schnitt durch ein scheinbar angiocarpes Conidienlager.   Vergr. 
schwach. 

Fig. 11.    Valsaria rubricosa; Schnitt durch das Hymenium und die angrenzenden 
Stromaschichten einer alteren Pycnide.   si Sterigmen; / Vernarbungs- 
Ivyphen.    Vergr. 450. 

Fig. 12.    W. vor.; Ascus.    Vergr. 300. 
Fig. 13.    W. vor.; Sporen.   Vergr. 600. 
Fig, 14.    Valsaria insitiva; Ascussporen.    Vergr. 600. 
Fig. 15.    V. insilivaf. Robiniae; Schnitt durch einen reifen Fruchtkorper.  Man sieht 

unmittelbar dem Holze aufgclagert 3 Perithecien mit ihren Schlauchen. 
Die Halstheile sind unterhalb der ausscrsten mechanischen Schicht der 
Rinde „zusammengeflossen".   Vergr. schwach. 

Fig. 16.    Aplacodina chondrospora; links ein halbreifer, rechts ein bercits entleerter 
Ascus mit Paraphyse. Vergr. 560. 

Fig. 17. W. vor.; Ascussporen. Vergr. 750. 
Fig. 18.    Eutypa Acharii;  Schnitt  durch  das  Protostroma und  ein junges  Peri- 

thecium.   Vergr. 600. 
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