
Pilzsukzession auf Eichenstümpfen 
ANNEMARIE RUNGE> Münster 

Es ist seit langem bekannt> daß die Stümpfe gefällter Bäume verhältnismäßig 
rasch von Pilzen besiedelt werden. Man weiß auch> daß die Pilzarten an ein- und 
demselben Stumpf im Laufe der Jahre wechseln> ja, daß eine ganz bestimmte 
Aufeinanderfolge verschiedener Arten stattfindet. Auf diese Sukzessionen weisen 
bereits ]AHN (1961, 1966), KREISEL (1961) und RICEK (1967, 1968) hin. 

Bei den bisherigen Untersuchungen des Sukzessionsablaufes wurde der Pilz
bewuchs der Baumstümpfe im allgemeinen aber nur einmal notiert. Man erfaßte 
also mit der Aufnahme lediglich einen einzigen Aspekt einer ganz bestimmten 
Phase. Das genaue Alter der Stümpfe stellte man in einigen Fällen fest. Meist 
aber schätzte man es ab. Bei Schätzungen des Alters von Baumstümpfen besteht 
jedoch die Gefahr der Überschätzung. Nach meinen Beobachtungen können schon 
2-3jährige Stümpfe deutliche Verrottungsercheinungen aufweisen und ein höhe
res Alter vortäuschen. Auch RICEK (1967) macht auf die außerordentlich rasche 
Veränderung von Totholz gerade in seinen ersten Stadien aufmerksam. 

über Untersuchungen, die mehrere Jahre lang an den gleichen Baumstümpfen 
durchgeführt wurden, gibt es bisher wohl nur wenige Veröffentlichungen (PIRK 
und TüxEN 1957, RuNGE 1967, SEIDEL 1964 und 1967). Aus diesem Grunde 
habe ich sechs Eichenstümpfe vom Zeitpunkt der Baumfällung an auf ihren 
Pilzbewuchs hin laufend kontrolliert. Das Ergebnis der jetzt 5-7jährigen 
Beobachtungen sei nachfolgend aufgezeichnet. 

Einer der sechs Eichenstümpfe befand sich im Schloßgarten zu Münster 
(Westf.), die anderen fünf beherbergte der Dyckburgwald zwischen Münster 
und Handorf. An jedem Stumpf befestigte ich seitlich ein kleines Blechschild 
mit eingestanzter Nummer. Die erschienenen Pilze notierte ich etwa einmal, 
während der Hauptpilzzeit von August bis Oktober etwa zweimal monatlich. 
Dabei zählte ich die Fruchtkörper aus. Bei Porlingen und Schichtpilzen, deren 
Hüte häufig miteinander verwachsen, birgt die Zählmethode gewisse Unge
nauigkeiten. Doch ergibt sie m. E. ein besseres Bild als eine Schätzung des Dek
kungsgrades. Pilzkörper entnahm ich den Stümpfen nur dann, wenn dies zur 
Bestimmung unbedingt erforderlich war. 

Natürlich können die Ergebnisse dieser Arbeit nur auf die lokalen Ver
hältnisse bezogen werden. Sie lassen sich also wohl nicht verallgemeinern. 

DAS PILZWACHSTUM AUF DEN EINZELNEN EICHENSTÜMPFEN 

Um für den Druck nicht übermäßig lange Tabellen zu bekommen, sind in 
den nachfolgenden 6 Listen längst nicht alle Beobachtungstage erfaßt, an denen 
ich Pilze auszählte. Dagegen enthalten die Tabellen die Aufzeichnungen von ein 
bis zwei Tagen im Jahr, an denen das Pilzwachstum besonders reich war. 

Die Nomenklatur der Blätter- und der Schlauchpilze richtet sich nach MosER (Die Röhrlinge 
' und Blätterpilze, 1967; Ascomyceten, 1963), die der Porlinge nach ]AHN (Mitteleuropäische Por

linge, 1963). :ßei den übrigen Nichtblätterpilzen richtete ich mich nach HENNIG (Handbuch für 
Pilz&eund~ 2 Ban~ 1960). 
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Eichenstumpf (wahrscheinlich Quercus robur) Nr. 1 befand sich 
im Schloßgarten zu Münster an einem Hang gegenüber dem Hüfferstift. 
Dicht stehende Parkbäume beschatteten ihn. Der Hang fiel ziemlich steil nach 
SSW ab. Die Eiche wurde im Januar 1962 gefällt. Die Schnittfläche des Stumpfes • 
(im folgenden stets „ Scheibe" genannt) lag 10-100 cm hoch über der umgeben
den Bodenoberfläche. Ich zählte am 31. 3. 1962 133 Jahresringe. Der Baum war 
aber sicherlich 150-170 Jahre alt. Die Scheibenausdehnung betrug 58 cm 
(kleinster) bzw. 88 cm (größter Durchmesser). Während der Beobachtungszeit 
trat keinerlei Stockausschlag auf. Im ersten Jahr wies der Stumpf einige Male 
frische Beschädigungen auf, verursacht wahrscheinlich durch spielende Kinder. 

Am 2. 9. 62, also etwa 8 Monate nach dem Fällen der Eiche trug die Scheibe 
eine hauchdünne Algenschicht; sie war aber am 4. 11. 62 bereits wieder ver
schwunden. Am 16. 12. 62, ca. 11 Monate nach dem Schlag kamen die ersten 
höheren Pilze zum Vorschein. Die ersten wie spätere Pilzauszählungen sind in 
der Tabelle 1 enthalten. 

Am 28. 12. 65, fast 4 Jahre nach dem Schlag, bemerkte ich deutliche Zeichen 
der Zersetzung der Rinde. Am 17. 11. 67, also nach 53/4 Jahren, war das Holz 
an der dem Hang zugekehrten Nordseite schon ziemlich stark verrottet, während 
es an der Südseite noch eine recht feste Konsistenz aufwies. 

Tab. 1: Pilzsukzession auf dem Stumpf einer 150-170 Jahre alten Eiche 
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S tereum purpureum 14 3 
N ectria cinnabarina 125 
Armilliariella mellea 52 
Bjerkandera adusta 123 46 171 8 78 2 
Trametes versicolor 32 43 133 18 136 
S tereum hirsutum 5 9 
Ustulina deusta '~ 18 9 12 
Pluteus atricapillus 2 
Dacrymyces deliquescens 78 
Calocera cornea 28 
X erocomus chrysentheron 2 

Außerdem traten folgende Arten auf: Coprinus micaceus (7. 7. 63, 16. 9. 65), Flammulina 
velutipes (16. 7. 63!), Pluteus lutescens (am Grunde des Stumpfes; mit zitronengelbem Stiel, blaß
gelbem Hutfleisch und Lamellen; sehr breite, blasenförmige Flächenzystiden) (5. 11. 63, 16. 9. 65), 
Galerina hypnorum (16. 9. 65), Xylosphaera hypoxylon (8. 10. 65), Peziza varia (Fleisch im 
Querschnitt deutlich mehrschichtig) (22. 3. 67), Lycogala epidendron (24. 5. 67). 

Die Eichenstümpfe (Quercus robur) Nr. 2-6 standen auf einem Kahlschlag 
im Forst der Stadt Münster, Revier Dyckburg, und zwar südlich der Fahrstraße 
von Münster zur „Boniburg". Die Bäume fällte man im Januar 1964. Anschlie
ßend forstete man die Schlagfläche mit verschiedenen Holzarten (u. a. Lärche, 
Ahorn, Esche, Buche) wieder auf. Die hoch aufschießende Kahlschlagvegetation 
wurde jährlich ein- bis zweimal gemäht, um eine Wachstumsbeeinträchtigung 
der frisch angepflanzten Bäumchen zu verhindern. 

::- Hier zählte ich die einzelnen, getrennt wachsenden Kolonien. 
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Eichenstumpf (Quercus robur) Nr. 2: Am frischen Stumpf zählte ich 
am 9. 2. 64 80 Jahresringe. Der Baum dürfte also etwa 100 Jahre alt gewesen 
sein. Der Stumpf war 5-15 cm hoch. Sein Scheibendurchmesser betrug 75 bzw. 
85 cm. Die Kahlschlagfläche fiel an dieser Stelle mit 14 ° nach Ost ab. Der 
erste Pilzbewuchs zeigte sich am 1. 11. 64, also knapp 10 Monate nach dem 
Abtrieb der Eiche. 

Schon am 27. 2. 67, 3 Jahre nach dem Schlag, ließ sich die Rinde an mehreren 
Stellen des Stumpfes leicht ablösen, unter der Rinde war das Holz ca. 2-3 cm 
tief zersetzt. Der übrige Stumpf zeigte noch durchaus festes Holz. Am 7. 6. 67, 
also 31/2 Jahre nach dem Fällen, stellte ich Hackspuren (von einem Specht?) in 
den morschen Holzteilen fest. Am 21. 5. 68 maß ich den Durchmesser der Scheibe 
(und zwar nur das noch feste Holz) mit 64 bzw. 84 cm. 

Tab. 2: Pilzsukzession auf dem Stumpf einer etwa 100jährigen Eiche 

1. 11. 64 18.9. 65 10.8.66 15.9.67 10.8.68 

Coryne sarcoides 63 
Bjerkandera adusta 10 15 5 
Trametes versicolor 17 
Mycena galericulata 
Laccaria lacata 

Außerdem traten auf: Collybia fusipes (4. 10. 66) und A rmillarie ll a mellea (24. 10. 68). 

Eichenstumpf (Quercus robur) Nr. 3: Am 9. 2. 64 zählte ich 85 
Jahresringe (Alter des Baumes ca. 100 Jahre). Die Stumpfhöhe betrug 5-20 cm. 
Der Scheibendurchmesser war 70 bzw. 104 cm. Die Fläche neigte sich nach ESE 
mit 12°. Am 9. 8. 64 beobachtete ich Stockausschlag. Die ersten Pilze notierte ich 
am 1. 11. 64, knapp 10 Monate nach dem Schlag. 

Tab. 3: Pilzsukzession auf dem Stubben einer etwa 100 Jahre alten Eiche 

1. 11. 64 26. 1. 65 28. 12. 65 4. 10. 66 15. 9. 67 19. 9. 68 

Stereum purpureum 
Sterettm hirsutum 
Bjerkandera adusta 
Trametes versicolor 
Trametes betulina 
Armillariella mellea 
Mycena galericulata 
Hypholoma sublatericium 
Galerina hypnorum 
Gerronema fibula 

11 
13 3 

39 
4 

2 

2 

14 
4 

2 
2 

7 

9 

28 
2 

36 

Außerdem notierte ich Coryne sarcoides (10. 11. 65, 11. 11. 66, 16. 11. 67) und Polyporus 
ciliatus f. lipideus (23. 6. 66, 7. 6. und 11. 7. 67). 

Beim Eichenstumpf (Quercus robur) Nr. 4 stellte ich am 19. 4. 64 
51 Jahresringe fest (Alter des im fast ebenen Gelände stehenden Baumes ca. 

, 60-70 Jahre). Die Scheibe lag 4-10 cm über dem Boden. Ihr Durchmesser 
betrug 42 bzw. 52 cm. Der erste Pilzbewuchs zeigte sich am 5. 10. 64, 8-9 
Monate nach dem Schlag. 
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Tab. 4: Pilzsukzession auf dem Stumpf einer 60-70 Jahre alten Eiche 

1. 11. 64 18.9.65 4. 10.66 16. 11. 67 19. 9.68 

Stereum hirsutum 5 9 

Trametes versicolor 12 16 3 7 
Trametes betulina 26 12 
M erulius tremellosus 8 3 
Gymnopilus hybridus ':· 14 3 
Panellus stypticus 7 

Armillariella mellea 16 

Außerdem traten auf: Polyporus brumalis (10. 11. und 28. 12. 65), Coryne sarcoides (10. 11. 
und 28. 12. 65), Polyporus ciliatus f. lepideus (23. 6. und 10. 8. 66, 9. 5. und 11. 7. 67, 
21. 5. 68), Bjerkandera adusta (19. 7. 66), Stemonitis ferrnginea (1 Polster am 7. 6. 67), 
Psathyrella hydrophila (15. 9. 67). 

Eichenstumpf (Quercus robur) Nr. 5 : Am 19. 4. 64 notierte ich 
54 Jahresringe und ein Alter des in fast ebener Lage wachsenden Baumes von 
ca. 60-70 Jahren. Der Scheibendurchmesser des 5-15 cm hohen Stumpfes betrug 
50 bzw. 54 cm. Die ersten Pilze beobachtete ich am 5. 10. 64, 8-9 Monate nach 
dem Abtrieb der Eiche. Am 7. 6. 67, knapp 31/2 Jahre nach dem Schlag zeigten 
sich frische Hackspuren in den verrotteten Teilen am Rande des Stumpfes. 
Gramineen sprossen im Juni 1967 zwischen Rinde und Holz hervor. 

Tab. 5: Pilze auf dem Stubben einer 60-70jährigen Eiche 

16. 12 64 30. 8.65 10. 8.66 24. 10. 67 30. 11. 68 

Stereum hirsutum 23 
Trametes betulina 1 58 17 
Bjerkandera adusta 6 6 
Trametes versicolor 13 2 
Panellus stypticus 15 
Gymnopilus h_ybridus 2 5 
M erulius tremellosus 5 

Eichenstumpf (Quercus robur) Nr. 6: Am 19. 4. 64 zählte ich bei 
einem Scheibendurchmesser von 54 bzw. 60 cm 56 Jahresringe und schätzte das 
Alter des geschlagenen Baumes auf ca. 60-70 Jahre. Die Scheibe lag ca. 10 cm 
über der fast ebenen Bodenoberfläche. Die ersten höheren Pilze sah ich am 
5. 10. 64, 8-9 Monate nach dem Fällen der Eiche. Am 9. 5. und am 8. 6. 67 
stellte ich frische Hackspuren (vom Specht?) in den vermorschten Holzteilen fest. 
Beim Hacken wurde die Rinde an der West- und Südseite des Stumpfes völlig 
abgelöst. Am 16. 11. 67 waren die übrige Rinde und auch darunter liegende, 
verrottete Holzteile in dicken Brocken abgefallen. Die V ermorschungszone rings 
um den Stumpf erreichte ca. 4-6 cm Breite. Auch am 25. 3. 68 zeigten sich 
wieder frische Hackspuren am morschen Rand. 

::- Gymnopilus hybridus und ihre Nachbarart G. penetrans gelten in der Bestimmungsliteratur 
stets als Nadelholzbewohner. H. ScmvÖBEL, Wöschbach über Karlsruhe bestätigte mir: „Nach 
Moser ist es eindeutig hybridus, kopfige Zystiden." „Die Art kommt auch hier bei Karlsruhe 
an Eichenstümpfen vor." LANGE und SKIFTE fanden G. penetrans in Nordnorwegen ebenfalls 
nicht nur an Nadelholz sondern außerdem an Birke. 
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Tab. 6: Pilzsukzession auf dem Stumpf einer 60-70 Jahre alten Eiche 

5. 10.64 10. 11. 65 4. 10. 66 15.9.67 19.9. 68 

Trametes betulina 58 14 3 
Trametes versicolor 25 31 36 7 
Bjerkandera adusta 23 30 4 
Merulius tremellosus 7 4 
Pluteus atricapillus 2 
Psathyrella hydrophilum 6 

Außerdem traten auf: Polyporus lepideus f. ciliatus (19. 7. 66, 7. 6. 67), Armillariella mellea 
(11. 11. 66, 24. 10. 68), Gymnopilus hybridus (24. 10. 67), Hypholoma sublatericium (24. 10. 68) 
und Stereum hirsutum im noch ganz festen Holz am 24. 10. 68. 

FOLGERUNGEN AUS DEN TABELLEN 

Die ersten höheren Pilze erschienen bei allen sechs Baumstümpfen ungefähr 
zur gleichen Zeit. Sie kamen 8 bis 11 Monate nach dem Schlag, also in dem Spät
sommer oder Herbst hervor, der dem Fällen im vorhergehenden Winter folgte. 
Dieselbe Zeitspanne notierte ich früher bereits bei einem Lindenstumpf (RUNGE 
1967). Auch auf drei Buchen- und einem weiteren Eichenstubben, die ich seit 
1967 kontrolliere, erschienen 8 bis 9 Monate nach dem Schlag die ersten Frucht
körper. Vielleicht berechtigen diese Beobachtungen zu folgendem Schluß: Auf 
Eichen- und anderen Laubholzstümpfen, die durch Schlag der Bäume im Winter 
entstanden sind, fruktifizieren normalerweise nach 8 bis 11 Monaten die ersten 
höheren Pilze. 

Wie aus den Tabellen hervorgeht, läßt sich das Pilzwachstum in einzelne 
Phasen gliedern. Diese Phasen sind zwar miteinander verzahnt, lassen sich aber 
deutlich voneinander trennen. 

In der ersten Phase, der In i t i a 1 p h a s e, treten folgende Arten mit hoher 
Stetigkeit auf (d. h. sie wachsen an 3-6 der untersuchten 6 Eichenstümpfe), 
kommen aber auch in den späteren Phasen noch vor: Zottiger Schichtpilz 
(Stereum hirsutum), Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta), Schmet
terlingsporling (Trametes versicolor) und Birkenblättling (Trametes betulina). 

Die für die Initialphase meiner Eichenstümpfe bezeichnendste Art scheint mir 
aber lediglich der Zottige Schichtpilz zu sein. Nur er zeigt in dieser Phase seine 
optimale Entwicklung, d. h. er erreicht seine höchsten Fruchtkörperzahlen. An 
nicht abtransportierten Eichenstämmen auf der Kahlschlagfläche im Dyckburg
wald brach Stereum hirsutum 8 bis 10 Monate nach dem Schlag in üppigen 
Exemplaren aus der Schnittfläche der Stämme hervor. 

In anderen Wäldern traf ich im Herbst gleichfalls immer wieder die leuchtend 
gelben Kolonien von Zottigen Schichtpilzen auf den Schnittflächen der im Winter 
zuvor gefällten Eichen. Auch diese Beobachtungen sprechen dafür, daß Stereum 
hirsutum eine charakteristische Initialart ist. Der Pilz tritt zwar auch in späte
ren Jahren noch an den Eichenstümpfen auf, aber spärlicher und dann immer 

'" auf den noch ausgesprochen festen Holzteilen. Hierbei dürfte es sich um eine auf 
das weniger zersetzte Holz beschränkte Fortsetzung der Initialphase handeln. 
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Den Violetten Schichtpilz (Stereum purpureum) und den Rotpustelpilz 
(Nectria cinnabarina) notierte ich nur in der Initialphase. Beide Arten erschienen 
in späteren Jahren nicht wieder auf den Stümpfen. Sie gehören wahrscheinlich 
auch zu den Charakterpilzen der Initialphase. Aber vielleicht bevorzugen sie 
andere Holzarten. Ich beobachtete sie nämlich mehrfach auf frisch geschlagenen " 
Buchen- und Lindenstümpfen. 

Birkenblättling, Schmetterlingsporling und Angebrannter Rauchporling er
schienen zwar ebenfalls während der Initialphase. Doch erreichten sie ihre 
optimale Entwicklung erst später. Aus diesem Grunde können sie m. E. nicht zur 
Phasencharakterisierung herangezogen werden. 

Die Initialphase erstreckt sich nach meinen Beobachtungen über einen Zeit
raum von etwa 6 bis 15 Monaten. Bei dem Eichenstumpf Nr. 1 dauerte sie 14 
Monate lang. Der Stubben stand zwar im dichten Schatten hoher Bäume, doch 
schien der Standort - vielleicht bedingt durch die Steilheit und die südliche 
Exposition des Hanges - verhältnismäßig trocken zu sein. Im Dyckburgwald 
erlebten die Quercus-Stubben Nr. 2 und 3 eine 101/2monatige Initialphase. Sie 
waren zwar der Sonneneinstrahlung voll ausgesetzt, aber die alljährlich hoch 
aufschießende Kahlschlagvegetation dürfte die Feuchtigkeit gut festgehalten 
haben. Außerdem traf der gesamte Niederschlag direkt auf die Sümpfe. Bei den 
Eichenstümpfen Nr. 4, 5 und 6 auf dem gleichen Kahlschlag war die Initial
phase am kürzesten, nämlich nur 6 bis 8 1

/ 2 Monate. Auch diese Stubben erhielten 
wie Nr. 2 und 3 den gesamten Niederschlag unmittelbar und standen im Schutz 
der hoch aufgeschossenen Krautschicht. Außerdem war ihr Standort verhältnis
mäßig schattig. Nach KREISEL (1961) wirkt xerisches Mikroklima verzögernd, 
hygrisches Mikroklima beschleunigend auf den Sukzessionsablauf. Wahrscheinlich 
ist hier die Ursache für die unterschiedliche Phasendauer - 14 Monate am 
trockenen Hang, 101/2 Monate in sonniger und 6 bis 81/2 Monate in schattiger 
Lage - bei den sechs Eichenstümpfen zu suchen. 

Die dem Initialstadium folgende 0 p tim a 1 p h a s e ist nicht über mehrere 
Jahre hinaus einheitlich ausgeprägt. Nach meinen bisherigen Beobachtungen läßt 
sie sich deutlich in zwei Stadien unterteilen, die ich vorläufig Optimalphase I 
und II nennen möchte. 

In der 0ptima1 p h a s e I trat der Zottige Schichtpilz zwar noch mehrfach 
auf, aber er saß stets auf dem noch festen Holz der verfallenden Stümpfe. Er 
setzte mithin das Initialstadium auf solchen Holzteilen fort, die noch eine 
ähnliche Konsistenz aufwiesen wie das Holz der Initialphase. 

Mit sehr hoher Stetigkeit erschienen in dieser Phase nun Trametes versicolor 
und Bjerkandera adusta (an allen 6 Stümpfen) sowie Trametes betulina . (an 4 
Stümpfen). Der Birkenblättling zeigte in der Optimalphase I an sämtlichen 
sechs Stümpfen seine optimale Entwicklung mit den höchsten Fruchtkörper
zahlen. Auch Schmetterlingsporling und Angebrannter Rauchporling erreichten 
an vier Stümpfen den Höhepunkt ihres Wachstums. Lediglich an den Eichen
stubben Nr. 1 und 6 erschienen beide Arten auch in der nachfolgenden Phase 
noch mit hohen Individuenzahlen. Hier wuchsen sie bezeichnenderweise wieder
um auf solchen Holzteilen, die in ihrer Konsistenz dem Holzzustand der 
Optimalphase I entsprachen. 

Interessanterweise fanden HöNER und TmEMANN (1968) an knapp drei
jährigen Eichenstümpfen gerade diese drei Arten mit sehr hohen Fruchtkörper
zahlen. 
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Möglicherweise gibt es bei Buchen- und Birkenstümpfen eine ganz entspre
chende Optimalphase I. Bei einer Aufnahme, die DIRCKSEN und ]AHN (1957) 
an 25 fünfjährigen Buchen- und Birkenstümpfen im Teutoburger Wald machten, 
erreichen Trametes betulina, Tr. versicolor und Bjerkandera adusta die höchsten 
Frequenzzahlen. RICEK (1967) spricht sogar von einer eigenen Pilzgesellschaft, 
dem Trametetum versicoloris, auf 3-5jährigen Buchenstubben am Attersee in 
Oberösterreich. Häufigste Arten dieser Gesellschaft sind bei ihm ebenfalls 
Schmetterlingsporling, Birkenblättling und Angebrannter Rauchporling. Die 
Beobachtungen KREISELS (1961) an 2-6jährigen Buchenstümpfen (Alter ge
schätzt) in der Uckermark und im Ostseeküstengebiet lassen gleichfalls das starke 
Auftreten dieser drei Porlinge erkennen. 

Die Optimalphase I beginnt bei meinen sechs Quercus-Stubben 11/2 bis 
2 Jahre nach dem Schlag. Sie hält dann 11/.i bis 2 Jahre an. Die Optimalphase I 
dauert somit etwas länger als die 1/2 bis l1/.i Jahre währende Initialphase. Die 
Baumstümpfe sind zum Schluß der Optimalphase I ca. 3 bis 41/2 Jahre alt. 

Zu Beginn der 0ptima1 p h a s e I I wiesen alle Baumstümpfe weitgehende 
Vermorschungserscheinungen auf. Besonders die schattig stehenden Stubben 
Nr. 4, 5 und 6 waren äußerlich kaum noch als Eichenstümpfe zu erkennen, zumal 
sie ihre Rinde inzwischen völlig verloren hatten. 

In dieser Phase wuchs keine einzige Art mehr an sämtlichen 6 Stümpfen. 
Zwar erschienen noch Bjerkandera adusta, Trametes versicolor und Tr. betulina 
mit größerer Stetigkeit (an 2 bis 4 Stümpfen). Aber sie waren nicht mehr phasen
bestimmend und zeigten eine deutlich herabgesetzte Vitalität (außer an den 
Stümpfen Nr. 1 und 6). Sogar Stereum hirsutum fand sich immer noch auf den 
Stümpfen, allerdings nur auf den festesten Holzteilen im Zentrum der Scheibe. 

Den Tabellen läßt sich ferner entnehmen, daß in der Optimalphase II 
weitere 20 (!)Arten auftraten. Während ich in der Initialphase 11 und in der 
Optimalphase I 14 Pilzarten notierte, beobachtete ich während der Optimal
phase II 24 Arten. Aber der Homogenitat von Initial- und 1. Optimalphase 
stand die völlig heterogene Optimalphase II gegenüber. Trotzdem läßt sich 
diese Phase gut charakterisieren: 

1. Weichfleischige holzbewohnende Blätterpilze wie Rosablättriger Helmling 
(Mycena galericulata), Ziegelroter Schwefelkopf (Hypholoma sublatericium), 
Eichenknäueling Panellus stypticus) und die Flämmlingsart Gymnopilus hy
bridus treten verstärkt auf. 

2. Die ersten Boden- und Moosbewohner siedeln sich auf den nunmehr 
stärker verrotteten Stümpfen an, so der Rosa Lackpilz (Laccaria laccata), der 
Rotfußröhrling (X erocomus chrysentheron), der Mooshäubling (Galerina hypno
rum) und der Heftel-Nabeling (Gerronema fibula). 

3. Eine Reihe von Nichtblätterpilzen erscheint in der Optimalphase II ver
hältnismäßig häufig, z.B. Brandkrustenpilz (Ustulina deusta), Gallertträne 
(Dacrymyces deliquescens), Pfriemlicher Hörnling (Calocera cornea) und Gal
lertfleischiger Fältling (Merulius tremellosus). Sie sind anscheinend Bewohner 
stärker zersetzten Holzes (vgl. KREISEL 1961). 

Die Dauer der Optimalphase II vermag ich nach meiner Beobachtungszeit 
von 5-7 Jahren noch nicht abzusehen. Möglicherweise stellt diese Phase schon 
die beginnende F in a 1 p h a s e dar. Und diese wäre ja erst mit dem völligen 

• Verrotten des Stumpfes und der Angleichung der Pilzflora an die bodenbewoh
nende Pilzvegetation der Umgebung zu Ende. 

9 



SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Mit einigem Vorbehalt läßt sich nunmehr vom Pilzbewuchs auf das Alter 
der Eichenstümpfe schließen: 

So würde die Massenentfaltung des Zottigen Schichtpilzes bedeuten, daß 
die Eiche vor 1 bis 2 Jahren gefällt wurde, der Baumstumpf also 1 bis 2 Jahre 
alt ist. 

Gemeinsames Massenauftreten von Birkenblättling, Schmetterlingsporling und 
Angebranntem Rauchporling sowie das Weiterleben des Zottigen Schichtpilzes 
auf den weniger zersetzten Holzteilen deuten auf ein Stumpfalter von l1/2 bis 
ca. 4 Jahren hin. 

Vier und mehr Jahre alt jedoch dürften Stümpfe sein, die boden- und moos
bewohnende Pilze tragen, auf denen Brandkrustenpilz, Gallertfleischiger Fältling 
und Pfriemlicher Hörnling sowie weichfleischige Blätterpilze in reicheren Ko
lonien gedeihen und auf denen Birkenblättling, Schmetterlings- und Angebrann
ter Rauchporling nur in den noch festeren Holzteilen wachsen. 
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