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Mykologische Mitteilungen. 
Serie I Ascomyceten. 

Zweites Stuck: 

Keitriige nor hcmitiiis einiger Helotiacceii. 
Von C. van   Overeem. 

(Mit Tai'el IV und 2 Abbijdungen im Text.) 

1.   liber Gorgoniceps aridula Karsten. 
Dkse Art wurde von Karsten zum trsten Male besehrieben 

als Peziza aridula (Mon. pez. fenn. 148) und spatcr stellte er fiir sie 
die Gattung Gorgoniceps auf (Myc. fenn. Ip. 185). Karsten fand 
sie auf Rinde von Kiefern. Schon Oudemans gibt die Art fiir 
Holland an. Wir haben sie verschiedene Male auf Fohrenrinde ge- 
funden. Auf einem groBen Stuck dieses Substrates, gesammelt im 
Spandcrswald unweit Bussum, das in einem feuchten Raum auf- 
bewahrt wurde, entstand eine iippige Vegetation. Obgleich Reh m 
in Rabenh. Kryptogamenflora Band I Abteilung III Ascomyceten 
(p. 691) eine ausfiihrliche Bcschreibung dieser Art gibt, und er auch 
frisches Material, von von Tavel bei Miinster i. W. gesammelt, 
untersuchte, war es unser< r Meinung nach doch erwunscht, einige 
Bemerkungen hinzuzufiigen und einige Verbessertingen anzubringen. 

Die jungen Apothecien sind fast farblos und glatt, spater wtrden 
sie hell graublau und im alten Zustande sind sie dunkelgrau und 
oft weiBlich bestaubt. Die Angabe R e h m s , daB von einem kurzen 
Stiele gar keine Andeutung zu sehen gewesen sei, konnen wir vollig 
b; statigen. Nur sind die Apothecien nach unten hochstens etwas 
verschmalert. Rehm gibt an, daB die Fruchtseheib, „zuletzt 
etwas gewolbt" ist, aber nach unstren Beobachtungen findet di< se 
Wolbung sehr bald und in sehr starkem Grade statt, so daB die 
meisten Apothecien sich zeigen als gewolbte Polster. Bisweilen 
sind sie ganz zusamme ngeflossen. 

Die   Schlauche  unserer Exemplare waren  meistens langi i 
stielt, bis 170 ft lang, schiirfer zugespitzt als R e h m abbildet (Fig. 4. 
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p. 652), etwas kegelformig. Der Porus zeigt deutlich eine Blau- 
farbung mit Jod. Der Bau der Paraphysen stimmt genau mit der 
Bcschreibung von R e h m. Ganz abweichend verhalten sich aba- 
die Sporen unsefer Exemplare. Sie liegen zu acht in einem Bundel 
im oberen, erweiterten Teil der Schlauche, nicht parallel, wie R e h m 
es abbildet, sondern mehr oder weniger deutlich gewunden. In dtr 
B( schreibung heiBt ts ,,fast parallel"; die Abbildung zeigt ein Bundel 
parallele stabchenformige Sporen. Sollten wir diese als etwas sche- 
matisiert betrachten ? Auch die Form der Sporen stimmt nicht. 
Sie sind an dem nach dem oberen Teil des Schlauches gewandten 
Ende etwas angesehwollen, nach unten etwas verschmalert und zu- 
gespitzt. Dies ist im Einklang mit der Be schreibung, aber steht 
im Widerspruch mit der Abbildung, denn R e h m zeichnet die Sporen 
als gerade allenthalben gleich dicke Stabchen. Sie enthalten zahl- 
reiche kleine Oltropfen, bisweilen einen eigentumlich geteiltcn, 
eckigen oligen Inhalt. Die Dimensionen stimmen genau iiberein. 
R e h m gibt an, daB sie meistens 16-zellig seien. Diese Angabe hab.n 
wir nicht bestatigen konnen. Niemals fanden wir einen Schlauch, 
dessen Sporen so regelmaBig geteilt waren, wie Rehm es abbildet. 
Bald zahlten wir vier, bald acht Zellen, abtr aacli andere Zahlen 
kamen vor. Nur ein einziges Mai fanden wir eine Spore mit sechzehn 
Zellen. Es scheint, daB die Teilstiicke sich nicht losen. Auch kei- 
menele Sporen haben wir beobachten konnen. Der Keimschlauch 

< ntsteht meistens am stumpfen Ende'. Mit del" Zahl der Septen steht 
das Keimvermogen in keinem Zusammenhang. Auch die einzelligen 
Sporen zeigten sich keimfahig. Die Sporen werden in einem einzigen 
Bundel vom reifen Schlauch ausgestoBen und bleiben oft noch lange 
am Apothecium hangen, dessen Oberflache am Ende ganz mit Sporen 
bedeckt werden kann und dann weiB bestaubt ist. Schon dort ver- 
mogen die  Sporen zu keimen. 

Die Beobachtungen dts Herrn van Luyk in Amsterdam, 
der uns brieflich seinen Befund iiber diese Art mitteilte, stehen ganz 
im Einklang mit den unsrigen. 

Gehen wir jetzt den Tatsachen nach, so gibt es zwei Moglich- 
keiten. Erstens die Abbildung von Rehm ist richtig, und dann 
ist die Art von Rehm mit der unsrigen nicht identisch, denn das 
Sporenbild ist zu verschieden. Untersuchung des orginellen .Mate- 
rials Karstens soil dann entscheiden, welche der zwei Arten 
mit der seinigen iibereinstimmt. Wir mochten aber auf die Tatsache 
hinweisen, daB die Beschreibung von Rehm, wahrscheinlich von 
K a r s t e n iibernommen, besser auf unsere Art paBt als auf die 
Abbildung von  Rehm.   Zweitens ist eine  Identitat  beider Arten 
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mit d> T von Karsten moglich und die Abbildung von R e h m 
ist dann als falsch zu betrachten. Wir neigen uns zu dieser zweiten 
Ansicht, weil R e h m audi eine Spore mit achtzehn Zellen zeichnet, 
so daB uns die Abbildung mindestens ungenau und etwas schema- 
iisiert vorkommt. 

Gorgoniceps aridula Karsten. 
Ascus, Paraphysen und Sporen 650/1. 

2.   Helotium sulphurinum (Quel.). 

Im Oktober des Jahres 1917 fanden wir in den Dunenwaldungt a 
unweit Harlem auf einem faulenden Eichenstumpf eine iippige 
Vegetation einer kleinen, gelben Peziza-Art. Sogleich war es klar, 
daB wir hier mit etwas anderem als Helotium citrinum (Hedw.) zu 
tun hatten, derm die Farbe war hier schwefelgelb, indem Helotium 
citrinum immer citron- oder bernsteingelb ist. 

Die Apothecien sind 1—2 mm im Durchmesser und bis 0,5 mm 
dick.   Sie entstehen in kleinen gehauften Rasen und sind nach der 
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Basis schwach stielformig verschmalert, ohne daB von der Bildung 
(ines deutlichen Stieks die Rede ist. Die Farbe der Fruchtschicht 
ist hellschwefelgelb, indem der Rand und die AuBenwand mehr 
weiBgelb sind, jedenfalls immer heller als die Fruchtschicht. Bei 
erwachsenen Exemplaren ist diese schwach konkav. 

Die Schlauche sind 88—94 ft lang und 6 u breit, achtsporig. 
Die Pore zeigt mit Jod keine Blaufarbung. Sehr charakteristisch 
fur die Art sind die Paraphysen. Sie sind fadenformig, gleich lang 
als die Schlauche, und zum groBten Teile gefullt mit einer hoch- 
gelben oligen Substanz. Diese ist es, welche der Fruchtschicht die 
schone schwefelgelbe Farbe verlciht. Die Sporen sind spindelformig, 
gerade oder etwas gebogen, farblos und haben meistens vier 01- 
tropfen. Wenn es mehrere Tropfen gibt, sind sie in vier Gruppen 
geordnet.   Die Dimensionen sind  11x3 u. 

Obige Beschreibung steht gut im Einklang mit der von R e h m 
(Rabenh. Kryptogamenflora I 3 p. 776) unter den zweifelhaften 
Arten angefuhrten Diagnose von Helotium sulphurinum (Quel.). 
Die Beschreibung von Quelet ist unvollstandig; Asci und Para- 
physen werden nicht genannt. Besonders fur die letztgenannU n 
ist dies schade, denn sic bilden ein char.akteristiscb.es Merkmal. 
Es ware moglich, daB der Inhalt beim Austrockncn oder Konser- 
vieren verschwindet und also Quelet nicht aufgefallen ist. 

Von verwandten Arten, wie Helotium citrinum ist sie deutlich 
v< rschieden durch die Farbe der Fruchtschicht, die mit vier 01- 
tropfen versehenen Sporen und den Inhalt der Paraphysen. 

3.   Einige Bemerkungen fiber Helotium pallescens  Pers. 

Schon mehrere Jahre ist ts uns moglich gewesen, die Entwick- 
lung dieser Art zu beobachten, denn im Palmenhaus des botanischen 
Gartens in Amsterdam kommt sie regelmaBig vor. Bald bildet sie 
dort iippige Vtgetationen, bald zeigt sie sich in einigen winzigen 
Exemplaren, aber nimmer fehlt sie ganzlich. Im Substrat ist sie 
nicht wahkrisch. Im Jahre 1913 fanden wir sie zum ersten Male 
auf dem Holz der Kiippen in einigen kleinen Exemplaren; spater 
bildete sie ganze Vegetationen auf den uberirdischen Wurzeln der 
Palmen und zuletzt war sie in groBer Zahl auf den PalmfuBen zu 
finden. 

Lange dauerte es, bevor wir ubcrzeugt waren, mit welcher Art 
wir hier zu tun hatten, was seine Ursache findet in dem groBen 
Unterschied in Dimensionen. SchlieBlich haben wir uns hieruber 
hinweggesetzt. 
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Die Apothecien entwickeln sich ganz oberflachlich, moistens 
zerstreut, bei sehr iippigen Vegetationen auch etwas gehauft, aber 
niemals zusammenflieBend. Zuerst entstehen gestielte Knopfch* n. 
Wenn der Stiel ganz entwickelt ist, fangt das Knopfchen an sich 
zur Fruchtscheibe auszubilden. Diese ist weiB oder etwas grau,. 
anfangs deutlich becherformig, bald schiisselformig ausgebreitet 
und zuletzt schwach konkav, aber sie bleibt immer deutlich berandet. 
Der Durchmesser der Fruchtscheibe nach Rehm (Rabenh. Krypto- 
gamenflora I 3 p. 790), welche Angabe Karsten (Myc. fenn. 1. 
p. 114) entnommen wurde, ist 0,5—1 mm. Unsere groBten Apothe- 
cien maBen 7 mm im Durchmesser, aber 3 mm kam am haufigston 
vor. Sehr charakteristisch ist der Farbenwechsel beim Alterwerden. 
Die rein weiBe Farbe wird erst schmutziggelb, dann ockcrgelb und 
endlich kupferfarbig (oder aprikosenfarbig, wie Cook [Handb. 
br. f. p. 712] angibt). Beim Austrocknen kann man dieselbe Farben- 
anderung beobachten. 

Die Schlauche sind zylindrisch-keulig, und 59—83 /x lang, also 
weniger lang als R e h m angibt (85—120 p). Sie enthalten 8 Sporen., 
die am Ende zweireihig im oberen Teil des Schlauches liegen. Die 
Pore zeigt niit Jod eine schwache Blaufarbung. Die Paraphysen 
sind fadenformig, 3,5 /t breit, nach oben etwas erweitert und ent- 
halten immer zahlreiche Oltropfchen. Sie sind etwas kiirzer als die 
Schlauche. Die Sporen sind farblos, 9—13,5x3—4 u, verlangert 
spindclformig, biswcilen etwas keulig. Manchmal fanden wir unregel- 
maBig groBe (bis 20 fx) oder stark keulenformige Sporen. Nor tin 
einziges Mai enthalten sie einen oder mehrere Oltropfen; meistens 
ist der Inhalt gleichmaBig kornig. Am Ende werden sie zweizellig. 
Nach der Diagnose bei Rehm sollten auch vierzellige Sporen vor- 
kommen, aber diese haben wir nicht wahrnehmen konnen. 

Zwar gibt ts also mit den bestehenden Beschreibung< n ciiii^v 
Unterschicde, aber die charaktcristischen Merkmale (Farbenanderung, 
Jodreaktion, Paraphysen) stimmen zu sehr iiberein, urn an einer 
Identifizierung zweifeln zu konnen. Vielleicht werden die Unter- 
schiede der Dimensionen nur von den weit auseinandergehenden 
Substraten hervorgerufen. 

4.   Die Nebenfruchtformen von Rutstroemia firma (Pers.) Karsn n. 
Genannte Art wurde in groBer Zahl gefunden auf Eichtniistrn 

im Stadtwalde (Bosch v. Bredius) unweit Bussum unci spater 
auf demselben Substrate im Bloemendaler Walde. 

Wegen des reichlichen Materials waren wir im Standi, etwas 
Xiiheres iiber die Variabilitat aufzuspiiren.   Besonders fur die Sti. 1- 
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lange ist diese sehr bedeutend. Sic kann unsern Beobachtungen 
nach bis zu 4,5 cm betragen und weil auf diese groBe Lange haupt- 
sachlich die Aufstellung von Rutstroemia tremellosa von Fuckel 
stiitzt, konnen wir diese Art freilich mit Rutstroemia firma identisch 
erklaren, was von R e h m auch schon vorgeschlagen wird. Die 
noch ungeteilten Sporen von Rutstroemia tremellosa deuten auf 
Jugendstadien, denn spater treten die Septen auf. Rutstroemia 
tremellosa ist also ganz als selbstandige Art zu streichen. 

c:a=o 

Rutstroemia firma (Pers.) Karsten. 
Nebenfruchtformen (nach K. Boedyn). 

Schon Phillips (Man. brit. Discom.) erwahnt die eigentum- 
liche Konidienabschniirung an den Enden der Sporen. Der Inhalt 
tritt durch eine Pore hinaus, bildet eine Wand, so daB ein kugel- 
formiges, gestieltes Konidium entsteht, das sich leicht lost. Auch 
an den ganz unseptierten Sporen haben wir diese Konidienbildung 
beobachtet. Die Septen mogen hier vielleicht spater auftreten. 
Weiter haben wir das schwarze Hyphengewebe am FuBe der Apo- 
thecien untersucht. Dies entwickelt sich gleich auf dem Holze, 
innerhalb des Raumes, welcher entsteht beim Durchbrechen tier 
Rinde von den Apothecien.   Es ist zusammengesetzt aus braunen, 
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dlinnwandigen, septierten Hyphen, deren farblose Enden in Oidien 
zerfalien. Seitlich entspringen zahlreiche farblose Konidientrager 
vom Verticilliumtypus. Diese sind bis 100 fi hoch und tragen einige 
Kranze von Seitenasten. Diese Seitenaste sind nach der Basis stark 
aufgeblaht und nach oben stielformig verschmalert. Sie bilden sehr 
kleinc kugelige oder etwas elliptische Konidien. 

Es gibt also bei dieser merkwurdigen Art drei Nebenfrucht- 
formen, namlich ein Vcrticillium, Oidienbildung am Myzel und 
Konidienbildung an den Sporen. 

5. Ciboria rhizophila Fuckel. 
Die am Ende goldgelbe Fruehtscheibe und der weiBlich flaumige 

Stiel bilden die charakteristischen Merkmale dieser Art. Sie wurde 
in groBer Zahl gefunden auf faulenden Stengeln, und dieser .Fund 
ist eine Bereicherung der hollandischen Flora. Oft entwickeln die 
Apothecien sich unvollstandig. Es bilden sich dann kleine weiBe 
Becherchen, die ihre Fruehtscheibe nie entbloBen oder es entstehen 
stielformige Organe, ohne daB es zur Bildung einer Fruehtscheibe 
kommt. 

6.   Uber die bei Rehm angefiihrten Varietaten von 
Helotium virgultorum (Vahl.) Karsten. 

Helotium virgultorum ist eine der haufigsten kleinen Peziza- 
Arten. Besonders in Laubwaldern ist sie eine allgemeine Erscheinung. 
In dem Substrate ist sie nicht wahlerisch, Womit vielleicht die groBe 
Variabilitat zusammenhangt. Auf alien moglichen Humuskom- 
ponenten war sie zu finden. Liegt das Substrat an der Obcrflache, 
so sind die Apothecien kurz gestielt, bisweilen sogar ungestielt. 
Ist dies nicht der Fall, so ist der Stiel oft wurzelformig \arlangert. 
Diese Verlangerung kann mehrere Centimeter betragen. 

Auch die Sporen sind in Form und GroBe sehr verschieden. 
Manchmal sind sie zweizellig. Sie enthalten zahlreiche kleine 01- 
tropfchen, die in zwei polaren Gruppen geordnet sind. Diese konnen 
auch zu zwei groBen Tropfen zusammenflieBen. 

Es ist unbegreiflich, daB Rehm in Rabenh. Kryptogamen- 
flora I, 3 die Varietaten salicinum (Pers.) und fructigenum (Bull.) 
noch beibehalt, denn in keinem einzigen Merkmal unterscheiden 
sie sich von der Art. Rehm selbst sagt schon, daB in beiden Fallen 
wohl nichts anderes als Helotium virgultorum vorliege. Beide Varie- 
taten hat man zu streichen, denn sie bilden fiir die schon iiberladene 
Fungisystematik einen unnotigen Ballast. 



Hedwigia Band LXI. Tafel IV. 

I. Helotium paUescens (Pers.) auf einem PalmfuB. 

II. Rutstroemia firma (Pers.) Karst. auf einem Eichenast. 

C. van Overeem. Verlag von C. Heinrich, Dresden-N. 
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