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Nadelschaden an Taxus baccata L. durch Cryptocline taxicola 
(All.) Petr. 
Needle disease on Taxus baccata L. caused by Cryptoc/ine taxico/a (All.) Petr. 

Leo Pehl und Alfred Wulf 

Zusammenfassung 

Uber das Auftreten des Pilzes Cryptocline taxicola (All.) Petr. an 
Eibennadeln (Taxus baccata L.) wird berichtet. Die Eibe gilt als 
Baumart mit nur sehr wenigen ernsthaften pilzlichen Erkrankun
gen. Um so erstaunlicher war das gehaufte Vorkommen eines Pil
zes, der offensichtlich mit Nadelschaden an der Gemeinen Eibe 
in Zusammenhang gebracht werden muss und als Cl)•ptocline 
taxicola bestimmt werden konnte. Im Hinblick auf die sparlichen 
Literaturinformationen zu Krankheiten an T baccata allgemein 
und zu C. taxicola im Besonderen werden Krankheitssymptome, 
morphologische Besonderheiten und Taxonomie des N adelpilzes 
naher beschrieben. Zudem wird ein kurzer Oberblick Uber andere 
biotische und abiotische Schaden an der Eibe gegeben. 
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Abstract 

The article reports the occurrence of the fungus Ci)'ptocline taxi
cola (All.) Petr. on needles of Yew (Taxus baccata L.). This tree 
species is reportedly affected by only few serious fungal diseases 
and therefore the identification of Ci)•ptocline taxico/a associ
ated with needle damage was somewhat surprising. In light of the 
sparse information on T baccata and especially C. taxicola, the 
article attempts to describe the disease symptoms, distinctive 
morphological features and taxonomical aspects of the fungus. In 
addition, a short overview of further biotic and abiotic disorders 
of Yew is given. 
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1 Einleitung 

Die immergrUne, langsam wachsende, in Mitteleuropa heimische 
und in Deutschland unter Naturschutz stehende Gemeine Eibe 
(Taxus baccata L.) spielt insbesondere im Gartenbau eine wich
tige Rolle, was durch die Uber 80 verschiedenen Wuchs- und 
Zuchtformen zum Ausdruck kommt (SCHUIT et al., 1994). Aber 
auch im Forst ist man bemtiht, dem RUckgang der natUrlichen 
Eibenvorkommen gegenzusteuern, wenn auch die Eibe okono
misch hier keine Rolle spielt (SCHEEDER, l 996; ScH!vlIDT, l 994; 
NIEMANN, 1992; KORPEL 1981). 

Aus phytopathologischer Sicht gilt die Eibe nahezu als ,,unbe
schriebenes Blatt". Existenzbedrohende biotische Schadorganis
men sind fiir T baccata nicht bekannt (SCHUIT et al., 1994). Dar
Uber hinaus ist ihre geringe Affinitat zu Pilzen auffallig. Im Ge
gensatz zu den meisten einheimischen Baumarten scheint die 

Eibe ohne spezifischen Myk01Thiza-Partner auszukommen und 
duldet zudem kaum substratspezifische Pilze als Saprophyten 
oder Parasiten (DE VRIES et al., 1996). Umso bemerkenswerter 
ist es daher, wenn ein charakteristischer Nadelpilz mit offen
sichtlich parasitaren Eigenschaften bei dieser Baumart neuer
dings gehauft auftritt, wie dies Einsendungen in letzter Zeit be
legen. Dieser anhand morphologischer Merkmale als Ci)'pto
cline ta.xicola (All .) Petr. bestimmte Pilz sowie die durch ihn ver
ursachten Krankheitssymptome werden nachfolgend naher dar
gestellt. 

2 Symptomatik und Morphologie 

Erste Befallssymptome an Eibennadeln durch Ciyptocline ta.xi
cola erkennt man als einzelne, nekrotische, unregelmaBige 
Flecken an den Nadeln des diesjiihrigen Triebes. Im weiteren 
Krankheitsverlauf erweitern sich die hell- bis dunkelbraunen 
Flecken zu groBeren, fliichigen Nekrosen, die die gesamte Nadel
achse umfassen (Abb. l). Der Uber der Nekrose liegende Nadel
teil stirbt darauf infolge fehlender Nahrstoff- und Wasserversor
gung ab, und nicht selten verbraunt anschlieBend die betroffene 
Nadel vollstandig. Starker Befall fiihrt zum Absterben ganzer 
Triebe, wobei die Nadeln und sogar Teile des Triebes von pus
telartigen schwarzen Fruchtkorpern des Pilzes tibersat sind (Abb. 
2). Die mehr oder weniger rundlichen Fruchtkorper von C. ta.xi
cola entwickeln sich unterhalb der Epidermis auf der Nadelober
und seltener auch auf der Nadelunterseite. Bei der Reife wird die 
Nadelepidermis aufgesprengt, und je nachdem, wie die Epider
mis dem Druck des Stromas nachgibt und aufreif3t, entstehen 
rundliche, leicht ovale oder eckige Fruchtkorper (Abb. 3, 4). Im 
mikroskopischen Bild erkennt man am Fruchtkorperquerschnitt 
(Abb. 5), dass es sich bei dem Bau des Fruchtkorpers um ein fla
ches, unterhalb der Nadelepidermis angelegtes Sporenlager, ei
nen so genannten Acervulus, handelt. 

GemiiB den Untersuchuhgen von MORGAN-JONES (1973) zur 
Gattung Cl)'ptocline entwickelt sich das Fruchtkorperstroma von 
C. taxicola subcuticular bzw. intraepidermal. Die Untersuchun
gen wurden jedoch nicht an frisch befallenen Eibennadeln, son
dern an Exsikkatmaterial vorgenommen. Bei unseren, an fri
schen Nadeln durchgefiihrten Untersuchungen ist allerdings 
deutlich geworden, dass sich das Stroma eher subepidermal ent
wickelt. Die Acervuli erreichen im Durchmesser etwa 200-400 
~tm bei einer Hohe von bis zu 150 µm. Das aus dUnnwandigen, 
pseudoparenchymatischen (Textura angularis), leicht braunli
chen bis hyalinen und 5-7 µm groBen Zellen aufgebaute Basal
stroma ist am Fruchtkorperrand relativ schwach entwickelt mit 
einer Starke von 15-25 ~tm und kann zur Mitte des Acervulus bis 
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auf eine Dicke von 40 ftm ansteigen. Die von den oberen Zellen 
des Stromas ausgehenden, kompakt angeordneten, konidiogenen 
Zellen sind zy lindri sch, hyalin und bi s zu 25 ftm Jang bei einer 
Breite von 3,5- 5 fnn. Im Querschnitt einer befallenen Eibenna
del erkennt man auch die bis zu 5 ftm breiten, verzweigten , sep
tierten, glattwandigen, subhyalinen bis blassbraunen Hyphen im 
durch den Pilz zerstCirten Nadelgewebe. 

Bei ausreichender Feuchti gkeit werden die Konidien des Pil
zes als weiBli ch-cremefarbene Sporenmasse abgesondert (Abb. 
3) . Die hyalinen, dtinnwandigen, eimelligen, elliptisch bis eifo r
migen , glattwandigen Sporen entstehen enteroblastisch und sind 
12-18 x 5-8 ftm groB (Abb. 6). Das Innere der Konidien weist 
haufi g ein lichtbrechendes korni ges Plasma oder seltener 1-2 01-
tropfchen auf. Bei Trockenheit zeigen sich die Fruchtkorper da
gegen als schwarze, eingeschrumpfte Pusteln (Abb. 4) . 
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Abb. 1. Durch Cryptocline taxicola verursachte Nekrosen auf Nadeln 
von Taxus baccata. 

Abb. 2. Abgestorbener Eibenzweig mit schwarzen Cryptoc/ine-Frucht
korpern auf Nadeln und Trieb. 

Abb. 3. Durch die Nadelepidermis brechende Cryploc/ine-Frucht
korper mit weiBlicher, bei feuchter Witterung gebildeter Sporen
masse. 
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Der Pilz tasst sich auf e inem ktinstlichen Nahrboden (Malz
extrakt-Agar: Malzextrakt 2 %, Agar Agar 2 %) kultivieren und 
produziert bereits nach kurzer Zeit bei Zimmertemperatur Ko
nidiosporen. Die Pilzkultur erreicht einen Zuwachs von l ,4 
mm/fag bei 21 °C und zeigt ein fil zig bi s wolliges, oliv-grau
braunes Luftmyzel (Abb. 7). 

3 Taxonomie 

Cl )1ptoc/i11e raxico/a (All. ) Petr. wurde erstmals 1896 als Gloeo
sporiwn taxicola All. beschrieben. PETRAK tiberftihrte den PiJz 
1925 anhand morphologischer Charakteri stika in die Gattung 
Cl )1ptoc/i11e. Auch VON ARX ( 1957) ste!lte in einer Revision der 
Gattung Gloeosporium G. raxico/a All. zur Gattung Cryptoc/i11e. 
In einer Uberarbeitung der Gattung Cryptoc/i11e durch MORGAN-

7 

Abb. 4. Durch Trockenheit eingesunkene, pustelformige Cryploc/ine
Fruchtkorper. 

Abb. 5. Querschnitt (8 µm Dicke) durch einen Fruchtkorper (Acervu
lus) von C. taxicola, Thionin-Farbung. 

Abb. 6. Konidiosporen von C. taxicola . 

Abb. 7. Pilzkultur von C. taxico/a auf Malzextraktagar. 
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JoNES (1973) wurden 14 Arten entsprechend den Gattungsmerk
malen als zugehorig akzeptiert, unter anderem auch Cryptocline 
taxicola. Nach SUTTON ( 1980) stellt die Gattung Cryptocline al
Jerdings unter heutigen Gesichtspunkten eine iiul3erst heterogene 
Pilzgattung dar, deren Gattungsmerkmale sehr breit gefasst sind. 
Seiner Meinung nach wtirde eine Einteilung der Pilzarten, basie
rend auf den morphologischen Merkmalen der Konidiosporen 
sowie der Entstehung der Konidien (Konidiogenese), die Gat
tung in mehrere verschiedene Gmppen spalten. 

4 Sonstige Schaden an Taxus baccata 

In der Literatur gibt es nur wenige Hinweise Uber Pilz- oder In
sektenschiiden an Taxus baccata. Existenzbedrohende pathologi
sche Schadensursachen sind ftir die Gemeine Eibe nicht bekannt 
(SCHUTT et al. , 1994). 

Im Forst ziihlen insbesondere Verbissschiiden durch Rehe, 
Rotwild und Hasen zu den schwerwiegendsten Schadursachen 
an der Eibe (SCHMIDT, 1994; SCHUTT et al., 1994; ZEITLINGER, 
1990; KoRPEL, 1981). Eine Eibennaturverji.ingung im Bereich 
vorhandener Alteiben ist meist nur mit einem Zaunschutz zu rea
lisieren (SCHMIDT, 1994). Auch van Schiiden durch Rotelmiiuse 
an Eibenverjtingungen wird berichtet (FISCHER, 1978). 

Zu den entomologischen Schadursachen an T. baccata 
ziihlen der Rindenfral3 des Gefurchten Dickmaulri.il3lers (Oti
orrhynchus sulcatus) und der Raupen des Kiefernnadelwick
lers (Capuna angustiorana). Dies fohrt zu Nadelvergilbungen 
und einem Absterben der befallenen Triebe (NIENHAUS und 
KIEWNICK, 1998; NIENHAUS et al., 1996). Ein Triebspitzenster
ben mit Nadelverbriiunungen kann zudem <lurch Schild- oder 
Schmierliiuse (z. B.: Chloropulvinaria flocifera, Eulecanium 
crudum, Heliococcus spp., Parthenolecanium spp.) verursacht 
werden (NIENHAUS und KIEWNICK, 1998; NIENHAUS et al., 
1996). Auch die an Bli.iten und Blattknospen briiunliche Gal
len auslOsende und Nadeldeformationen vemrsachende Knos
pengallmilbe Cecidophyes (Cecidophyopsis) psi/aspis wird 
hiiufig als Schiidling an der Eibe genannt (NIENHAUS et al., 
1996; ScHDTT et al., 1994). 

Das Spektrum an phytopathogenen Pilzen, die mit der Eibe 
(Taxus baccata) in Zusammenhang gebracht werden konnen, 
beliiuft sich im Vergleich zu anderen Baumarten auf nur wenige 
Arten (DE VRIES et al., 1996; SCHUTT et al ., 1994). An Jung
pflanzen wird beispielsweise neben Schiiden durch Rhizoctonia 
solani von einem Wurzelsterben <lurch Phytophthora cinna
momi, seltener auch durch Anni/laria-Arten, berichtet (BUTIN, 
1996; BRANDENBURGER, 1985; HEPTING, 197 J; PEACE, 1962). 
Dartiber hinaus sind ebenfalls Wurzelschiiden durch Mycelium 
radicis atrovirens an T. baccata bekannt (SCHUTT et al., 1994). 
Schiiden an Eibennadeln werden hauptsiichlich durch Dothiora 
taxicola (Anamorph: Dothichiza sp. , Syn.: Cytospora tax(folia), 
Guignardia philoprina (Anamorph: Phyllosticta concentrica) 
und Diplodia taxi verursacht (ELLIS und ELLIS, 1997; SCHUTT et 
al., 1994; BRANDENBURGER, 1985; PHILLIPS und BURDEKIN, 1982; 
PEACE, 1962; GROVE, 1937). Das Holz der Eibe gilt als sehr wi
derstandsfiihig gegen einen Abbau durch Pilze (DE VRIES und 
KUYPER, 1990). So gelingt es nur wenigen Basidiomyceten wie 
dem Schwefelporling (Laetiporns sulfureus) oder Kiefern- bzw. 
Tannenfeuerschwamm (Phellinus pini bzw. P. hartigii) eine 
Stammfaule an lebenden Eiben auszulosen (SCHUTT et al., 1994; 
PHILLIPS und BURDEKIN, 1982). 

Zu den hiiufigsten abiotischen Nadelschiiden an der Eibe 
ziihlen die im Fri.ihjahr auftretenden Nadelverbriiunungen durch 
Frosttrocknis an den Triebspitzen sonnenexponierter Eiben wie 
auch Nadelnekrosen durch Streusalzeinwirkung an Stral3en und 
Wegriindern (NIENHAUS et al., 1996). 

5 Schlussbetrachtung 

Zurn phytopathologischen Potential von Ciyptocline taxicola 
liegen zwar keine genauen Angaben in der Literatur vor, die an 
den Einsendungen beobachteten Nadelschiiden konnen aller
dings O)'JJfoc/ine taxico/a zweifelsfrei zugeordnet werden. In 
diesem Zusammenhang ist auch erwiihnenswert, dass SCHMIDT 
( 1994) van einem verstiirkten Auftreten verschiedener Pilze an 
Eibennadeln in natiirlichen Eibenbestiinden Bayerns zu Beginn 
der 80er Jahre berichtet. Demnach handelte es sich zwar i.iber
wiegend um reine Schwiicheparasiten, dennoch wird ein stiirke
rer Befall von Eibennadeln im Paterzeller Eibenwald <lurch 
0)1ptocline taxicola und Phyllostictina hysterella besonders her
vorgehoben. Ob der Nadelpilz eher sekundiir- oder primiirparasi
tische Eigenschaften besitzt, ware jedoch noch durch Infektions
versuche zu kliiren. 
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