
Mykologische Mittheilungen. 

Einige Mykologen werden vielleicht in dem eben erwahnten, 
kurzen, kolbigen Si-iti-ir/.wt-iu"'1 ein Archikarp erkennen; ich sehe 
dagegen in dem ganzeo Vorgang nur eine bestimmte und sebr 
hiiufig auftretende Form der Verknauelung, welche nicht einmal 
bei ein und derselben Species sfcreng constant festgebalten 
wird. Nach durckgefiihrter Facherung der bei der Ka&uelbildung 
betheiligten Hyphen, erscheint das junge Perithecium auffallend 
grosszellig. Wenn dasselbe dann durch weiteres Wachsthum eine 
Grosse von 200—250 ju erlangt und seine Einde eine bereits tief 
schwarze Farbung angenommen hat, entsteht in seinem Inneren 
durch Verschleimung des, zu dieser Zeit dort vorhandenen, sebr 

in Hohlraum, wahrend sich gleichzeitig 
L Complex von dicken, glanzenden, reich 

mit Protoplasma und Fett erfiillten Hyphen (Ascogonen) bildet. 
Aus letzteren gehen aber nicht, wie in vielen anderen Fallen, die 
Asci als mehr oder minder directe Auszweigungen hervor, sondern 
die ascogenen Hyphen bilden zuerst ein zartes aber ziemlich mach- 
tiges Pseudoparenchym und dieseui entsprossen erst die Asci. Ob 
die Paraphysen aus demselben Gewebe hervorgehen, wie die Asci, 
kontite ich nicbt eruiitteln: iibritjens sind die Parapbysen in unserem 
Falle so ephemerer Natur, dass sie gewobnlich verschwunden sind, 
ehe noch die Sporenschlauche ihre voile Grosse erreicbt haben. Die 
jtingeu Sporen erscheinen in dem auffallend dickwandigen Ascus in 
schief einreihiger Lage als gestreckt-elliptische Zellen und erlnilten 
zuerst die Querwande, dann die Langswande. Bei ihrem weiteren 
Wachsthum kommen sie aus ihrer Lage und liegen im reifen 
Schlauche gewnhnlii-li  unreg'-lmassig zweireihig (13). 

Bei der Keife springt das Perithecium am Scheitel unregel- 
massig in einigen grossen Lappen auf; einmal sah ich auch ein 
Perithecium in der Richtung eines Polarkreises regelmassig auf- 
springen und dann den obersten Theil der Perithecienwand, wie 
einen Deckel, abwerfen. Bei dem Aufreissen der Peritheciumwand 
spielt wahrscbeinlich der sich ausdehnende Ascushaufen die active 
Rolle, wahrend die Fruchtkorperwand, welche zu dieser Zeit nur 
noch aus abgestorbenen Zellen zusammengesetzt ist, passiv gedebnt 
wird und endlich an den Linien des geringsten Widerstandes reisst. 
Hier muss ich auch erwiihnen. diss die Sp.wensrlilauche nahezu 
gleicbzeitig ousreifen   . ii in sebr kurzen Inter- 
vallen   die  Sporen   entleeren.   Den  Ejaculationsvorgang selbst habe 
ich  zwar  nicht  beobachtet,  aber  ich  fand in den Perithecieu ent- 
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weder sammtliche Schlaucbe entleert oder alle nocb mit Sporen 
erfullt. Wie man aus den entleerten Schlauchen schliessen kann, 
wird bei der Ejaculation der oberste Theil des Ascus kappenartig 
abgeworfen und nach dern Entleerangsact der noch tibrig bleibende 
Theil des Schlauches stark verkiirzt. 

Nun war noch der Beweis zu erbringen, dass die geschilderte 
Ascusfrucht mit der Stachybotrys lobulata in einem genetischen 
Zusammenhang stehe. Da handelte es sich vor Allem um reines 
Sporenmaterial. Behufs Gewinnung desselben wurden einige reife 
Perithecien zwischen zwei sterilisirten Uhrschalchen feucht gehalten. 

Binnen 3 Tagen hatten sammtliche Fruchtkorper ihre Sporen 
ejaculirt und das obere Schalchen war mit den dort hingeschleuderten 
und festklebenden Sporen dicht bedeckt. Nun wurden die letzteren 
mittelst einer feinen Borste unter dem Simplex aufgehoben und 
einzeln in die Culturtropfen von 10 Objecttrageni vertheilt. Injeden 
('ultmtroj)ten, der aus destillirtem (ausgekochtem) Wasser bestand, 
war ausserdem eine Zahl ausgekochter Baumwollfasern gelegt worden. 
Fast sammtliche Sporen keimten binnen 48 Stunden, doch war die 
Zahl der ausgesendeten Keimschlauche sehr verschieden (15). Sowie 
die Spitze eines Keimschlauches einen Baumwollfaden beriihrte, 
drang sie sot'ort in den letzteren ein, wobei sich der Kaden in einer 
-MM/ nuffallenden Weise verdiinnte. Der eingedrungene Faden waclist 
gewohnlich zunachst auf dem kurzesten Wege nach dem Zelllumen 
der Wollfaser, um sich hier wieder zu verdicken und reiehlk-h zu 
verasteln. Die Cellulose der Wollfaden scheint dem eindringenden 
Pilzmycel kaum einen nennenswerthen Widerstand entgegenzusetzen, 
sie wird augenscheinlicb durch ein nij^fM-lii.-.i.-..,.s hnzym (?) che- 
misch geldst und dann wahrscheinlich als Nahrungsstoff resorbirt. 
Nach 8 Tagen wurde von dem in die Wollfaden eingedrungenen 
Mycel die ersten Conidientrager aufgerichtet, dieselben waren jedoch 
so ausserordentlich zart und in alien Theilen so zwerghaft, dass ich 
Muhe hatte, mich von ihrer Identitat mit der oben beschriebenen 
Shtrhiihutrii* Inhnhitti zu UIMM/I'UU'I'U. Eist nach weiteren 10 Tagen 
traten solche Formen auf, die jeden Zweifel beseitigten. Mit ihrem 
Auftreten war auch der g.-n.-ti- h-Zi^.ni'nii'nhai.i: zwisrhnu ><<<•},,!- 
hut,-a* loimhita und i'l,-i,-;,,il,. •„ r,, ;,,;,rhi!,i erwiesen. Nicht un- 
erwahnt darf ich es lassen. da.ss -irh nut'einigen Objecttrageni eigen- 
thiimliche hockerige Sclerotien bildeten, welche gewohnlich die im 
Culturtropfen vorhandenen Wollfaden mit in ihren Gewebeverband 
aufnahmen. Da ich dieselben Sclerotien auch in Siachybotrys-Cultnren, 
die ich auf schwedischem Filtrirpapier angelegt hatte, beobachtet 
habe, so hielt ich sie fur sriehtig - us zu zeichnen. 
Wahrscheinlich gehoren die schwarzlichen Knoten, die man in alten 
Schopt'pupieivn hiiuhg nudet. auch hierher. 

In technisch-prafcfeisch«' Beziehung hat die obige Untersuchung 
zu folgenden Kesultaten getuhrt: 
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In den Baumwollballen, welche vor dem Verspinnen oft 
monatelang in den europaischen Magazinen lagern, treten oft miss- 
farbige Stellen (die fleckigen Ketten der Baumwollspinner) auf, 
welche durch ein steriles Pilzmycel verursacht werden. 

Ein Theil dieser Mycelien gehort sicherlich zu meiner Cleisto- 
iheea pa/n/rophila. Die Conidienform des letzteren Pilzes, namlich 
die Stachyhotrys lobulata Berk, befallt aber nicht nur das Roh- 
material, sondern auch die aus letzterem erzeugten Industrieproducte, 
insbesondere das Papier. Der Erste, der darauf aufmerksam machte, 
dass die Papiere unter dem Angriff YOU Pilzmycelien leiden, war 
Wiesner.') Ich selbst habe mich iiberzeugt, dass insbesondere 
Baumwollpapiere, wenn sie feucht gehalten werden, ein ausgezeich- 
netes Substrat fiir unseren Pilz abgeben. Das Papier wird an den 
von der Stachyhotrys befallenen Stellen briichig und zerfallt nach 
dem   Trocknen   wie   Zunder. Hochinteressant ist es, dass unser Pilz 

• 

als Schiidling auftritt, welche Thatsache erst jiingst von Hohnel2) 
constat!it wurde. 

Es konnen jedoch all diese Dinge, die Rohbaumwolle, Papiere, 
Manuscripte und die Holzcellulose relativ leicht vor unserem Pilz 
geschiitzt werden, durch Tiockenheit und geniigenden Luftzutritt. 

Lecythhim.s) 

Ohne Stroma. Perithecien einzeln, weich, ganz oberflachlirh. 
ftaschehftfmig, lebhaft blaugrun, mit langem Hals und deutlii-licin 
Ostiolum. Schlauche lineal, 8sporig, mit Paraphysen gemischt. Sporen 
spindelformig, 4zellig, ungefarbt, an beiden Enden mit einem An- 
hangsel. 

Lecythlunt <ict'n<jhienin ') nov. spec. 
(Taf.  XI.  Fig. 20-25.) 

Ohne Stroma. Perithecien einzeln, weich, ganz oberflachlich, 
flaschenformig (namlich den altromischen Thranenflaschcben ahnlich), 
aussen kleiig behaart, lebhaft blaugrun, mit langem Halse und 
deutlichem, von einem weissen Wimpernkranze umgebenen Ostiolum, 
500 bis 800 ft lang, in seinem bauchigen Theile etwa 150—200^ 
breit (20, 23, 24). 

')   Siehe Wiesner,   Technische  Mikroskopie  1869,   p. 239 nnd dessen 
Mikr-slinjiisdi.   Lntt'i-surliuntr drs Papi-'i-rs.  \\ i-n  ISS7, p. 4S. 

nische Waarenkunde   und   Mikroskopie   der   k.   k.   teohnisch*Ti H'elisclmlc in 
Wien. Centralorgan fur Waarenkunde und Technologic,  Heft :». 

*) Von xb At)v.v&iov, die Fkische. 
4) aerugineum, nach Saccardo's Chromotaxia, tab. II, Nr. 37. 
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Schlauche   schmal  lineal,   Ian 
90—10<V lang (pars sporif.) und I 

Parapbysen sehr diinn und zari jedoch deutlich verzweigt (21). 
Sporen zu 8, im Schlauche einreibig oder schief einreihig, 

spindelformig, 4zellig, hyalin, sebr zartwandig, an beiden Enden mit 
einem kegelformigen, zelligen, leicht abfallenden Anhangsel ver- 
sehen, etwa 20^ lang und 5—6fi breit. Anhangsel etwa 2—Afi 
lang (22). 

Auf der Rinde alter Weidenbaume nachst dem Klopeiner See 
in Karnthen, dann cultivirt in der feuchten Kammer. 1892. 

Der Farbstoff dieses Ascomyceten wird durch die gewohnlichen 
Mineralsauren kaum verandert. von den Alkalien aber in das Gelb- 
liche oder Gelblichbraune uberfuhrt. Alkohol und Aether losen ihn 
nicht, ehensowenig kaltes Glycerin. Im heissen Glycerin wird er 
jedoch gelost und in das Rauchgraue verfarbt. Genauere Unter- 
suchungen liber den Farbstoff konnten aus Mangel an Material nicht 
vorgenommen werden; doch scheint er nach Allem, was ich von ihm 
sah, eine grosse Aehnlichkeit mit dem Farbstoff von Chlorosplemum 
aeruginosum Oed., beziehungsweise von Mollisia Jungermanniae Nees 
zu besitzen.') 

Sehr eigenthumlieh, ja meines Wissens einzig dastehend, ist 
der Entwickelungsgang des Peritheciums. Dasselbe entsteht aus einem 
50—80 fi grossen, spharischen Zellkorper. il*-r l)l;ui^riin gefarbt und 
von einer deutlichen, pseudoparenchymatischen Einde umgeben ist. 
Zahlreiche L'h in an das Sub- 
strat, namlich der Weidenrinde. Ueber die Entstehung des kugeligen 
Zellkorpers aus dem Mycel kann ich nichts mittheilen. Wenn nun 
der erwahnte griine Zellkorper eine gewisse Entwicke- 
lungsstufe erreicht hat, bricht er auf seinem Scheitel 
auf, und es wachst aus seiner Mitte ein Bundel oder 
Saulchen  weisser,  paralleler Hyphen in die Hohe  (25). 

Die mittleren Hyphen dieses Biindels wolben sich mit ihren 
Spitzen kuppelformig zusammen, wahrend sich die peripherischen 
wie in einer Garbe nach aussen neigen. Das aus dem spharischen 
Zellkorper hervorwachsende Hyphenbun<lel bildet von allem Anfange 
an einen Hohlkegel, dessen Spitze dort liegt, wo sich die Hyphen 
kuppelformig zusammenneigen. Dieser Hohlkegel wachst nun mit 
seinem Yegetationspunkte an der Spitze rasch in die Hohe, wobei 
in seinem oheren Theile die parallel neben einander fortlaufenden 
Hyphen in einer ahnlichen Weise mit einander verschmelzen, wie 
in den Hyphenpycniden von Fumago.1) Durch diese Verschmelzung 

Rehm's   Discomycetei 
'54. 

8) Siehe Zopf, Die ConidienfrQchte von Fumago. Nova Acta, 
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der parallelen Hyphen entateht aber noch nicht die eigentliche Eiude. 
Letztere entwickelt sich namlich zuerst an der Basis des Hohlkegels 
und schreitet von dort allmalig gegen die Spitze vor (25). An der 
Rindenbildung betheiligen sich hauptsachlich die nach auswarts ge- 
bogenen Hyphen der Mantelflache und bilden durch eine innige 
Verflechtung ein Pseudoparenchym, das sich bald lebhaft blaugriin 
farbt. Nur im oberen Theile des Kegels wird auch die Kinde aus 
parallel orientirten Langshyphen gebildet. Im Verlaufe des weiteren 
Wachsthums verschmilzt der Basaltheil des Hohlkegels mit dem 
schalenartigen Reste des aufgesprungenen Primitivknauels. Das Re- 
sultat des ganz absonderlichen Wachsthumsprocesses ist schliesslich ein 
grimes, langhalsiges, flaschenformiges Perithecium, aus dessen Basal- 
theil bald eine grosse Menge schmal linealer Schlauche, mit sehr 
diinnen Paraphysen gemischt, hervorspriesst. 

Die spindelfSrmigen, vierzelligen, sehr zarten Sporen liegen 
einreihig im Schlauche und sind durch stumpf konische Anhangsel 
(recte wirkliche Zellen) derartig mit einander verkettet, dass immer 
je zwei Anhangsel zweier Sporen aneinanderkleben. Das terminale 
Anhangsel der obersten Spore ist mit einem Grallertpfropfen ver- 
bunden, der von der Mitte des abgestutzten Ascusscheitels herab- 
hangt. Die Verankerung der obersten Spore im Ascusscheitel, im 
Vereine mit der Verkettung aller 8 Sporen durch die Anhangsel, 
bezweckt offenbar, dass bei dem Acte der Ejaculation alle Sporen 
gleichzeitig in einer ahnlichen Weise entleert werden, wie bei Sor- 
(laria.1) Diesem Zwecke entsprechen auch die Periphysen, welche 
den Iangen Hals des Peritheciums reussenartig erfullen uud zugleich 
verengen. Kinz vor der Reife umgibt sich auch der oberste Theil 
des Halses mit einer deutlichen, griin gefarbten Rinde. Letztere ent- 
steht, wie schon erwahnt, durch Verwachsung der longitudinal ge- 
ordneten Hyphen.   (Fortsetsung foigt.) 

Eigenthiimlichkeiten im anatomischen Bau der Laub- 
blatter einiger Ranunculaceen. 

Von Dr. A. Nestler (Prag, pflanzenphys. Inst, der deutschen Univ.). 

Denselben Bau findet man bei Anemone vitifolia Ham. ebenfalls 
constant wie bei A. Japanica; bei A. nemorosa (cultivirt im Garten 
des   pflanzenphysiolog.   Institutes)   beobachtete  ich im  Markgewebe 
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