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(Aus dem Kaiser WilheIm-Institut ftir Ztichtungsforschung, Mtincheberg i. Mark.) 

Untersuchungen aber das Verhalten yon Tabaksorten und Nicotianaarten 
gegen den Erreger des ,,Wildfeuers", Pse#domonas ta3aci, mit Beriicksich- 

tigung ztichterischer Fragen. 
Von IVI. ScItmtrtt.  

Eine der gef~ihrlichsten Krankheiten, die den 
Tabak bedrohen, ist die als ,,Wildfeuer" (,,wild 
fire" der amerikanischen Literatur) bezeichnete 
Blattfleckenkrankheit. Die Krankheit t ra t  zum 
ersten Male im Jahre I916 in Nordamerika auf. 
Als Erreger wurde yon WOLF und FOSTEI~ ein 
Yon den beiden Autoren als Pse~domonas tabaci 
bezeichneLes Bakterium festgestellt. Im Laufe 
der Zeit hat sich die Krankheit auch auf Sfid- 
amerika, Afrika und Europa ausgedehnt. In 
Deutschland wurde das ,,Wildfeuer" zum ersten 
Male 1923 yon MZlSNER bei Mannheim und 
gleichzeitig yon HOFr~ANN-Speyer in der Pfalz 
entdeckt. 

Die Krankheit nimmt auf dem Tabakblatt  
ihren Anfang in anfangs kleinen, sparer immer 
gr6Ber werdenden kreisrunden, chlorotischen 
Ftecken. In kurzer Zeit beginnen die Blatt- 
flecken yon innen her und st~ndig nach der 
Peripherie hin fortschreitend braun zu werden, 
bis nur noch eine schmale hellgrfine bis gelbliche 
Randzone bleibt. Ist ein Blatt mit vielen solchen 
Befallsstellen besetzt, so geht es meist zugrunde. 
Die Befallsstellen verschmelzen h~iufig zu riesigen 
braunen Flecken, die dann herausfallen. Nach 
den bisher vorliegenden Beobachtungen scheint 
das Auftreten der Wildfeuerkrankheit vor ahem 
dureh l~ingere Regenperioden mit relativ niedri- 
gen Temperaturen begfinstigt zu werden, 

Die schweren Besch~digungen, die die Krank- 
heit dem Tabakblatt  zufiigt, machen seine Ver- 
arbeitung gang oder fast ganz unm6glich. Bei 
Zigarrentabak lassen sich wildfeuerkranke 
Bl~itter h6chstens als Einlage verwenden. Ob- 
wohl das ,,Wildfeuer" in den einzelnen Jahren 

wohI sicher infolge seiner starken Beein- 
flussung durch klimatische Faktoren - -  ver- 
schieden heftig auftritt,  sind die in Deutschland 
bisher verursachten Seh~den sehr groB gewesen. 
So sch~ttzt man den in dem starken Befallsjahr 
1927 in der Pfalz und in Baden entstandenen 
Wildfeuerschaden auf etwa 2 Mill. RM. 

Wie der Name der Krankheit  andeutet, t r i t t  
sie pl6tzlieh und fiberraschend auf. In allen 
Entwicklungsstadien k6nnen die Pflanzen er- 
kranken. Eine wirksame Bek~mpfung des Wild- 
feuers ist daher augerordentlich schwierig. Wohl 
sicher werden die Krankheitserreger bereits vom 

Saatbeet aus ins Freiland verschleppt. Aus 
diesem Grunde werden die zur Verhtitung der 
Krankheit vorgeschlagenen Bek~impfungsmafi- 
nahmen an den jungen Pflanzen im Saatbeet 
durchgeffihrt. Man hat hiermit auch gute Er- 
folge erzielt. Eine wirksame Bek~impfung des 
Wildfeuers an befMlenen Feldbest~inden jedoch 
bleibt weiterhin aul3erordentlich schwierig (vgl. 
hierzu MEIS~ER 1933). 

Im Jahre I927 wurde yon STAPP die Forderung 
erhoben, der Wildfeuerkrankheit durch zfichte- 
rische Mafinahmen zu begegnen: ,,Der Krank- 
heit w~ire mit einem Schlage alle Gef~ihrlichkeit 
genommen, wenn es gel~nge, vSllig resistente 
hochwertige Tabakpflanzen auf zfichterischem 
Wege oder dutch Auslese zu gewinnen." Dieser 
Forderung wurde im Jahre 1932 Rechnung ge- 
tragen, indem auf Veranlassung des Reichs- 
ministeriums ffir Ern~ihrung und Landwirt- 
schaft die Biologische Reichsanstalt, das Tabak- 
forschungsinstitut ffir das Deutsche Reich und 
das Kaiser Wilhelm-Institut f fir Zfichtungs- 
forschung zur Durchffihrung entsprechender 
Arbeiten aufgefordert wurden. Das Mfinche- 
berger Institut sollte dabei die zfichterische SeRe 
des Wildfeuerproblems bearbeiten, tiierbei 
waren zun~chst verschiedene Vorarbeiten zu 
leisten, fiber die im Anschlug an eine frfihere 
kurze Mitteilung (SCttMIDT 1934) im folgenden 
berichtet werden soil Die Untersuchungen 
wurden mit Unterstfitzung der Notgemeinschaft 
der Deutschen Wissenschaft durchgeffihrt, der 
daffir an dieser Stelle gedankt sei. 

Uber die Biologie des Wildfeuererregers, 
Pseudomonas tabaci, wissen wir gut Bescheid, in 
erster Linie durch die Untersuchungen yon 
STAPP. Das Bakterium l~3t sieh auf verschie- 
denen festen und flfissigen N~hrb6den kulti- 
vieren. STAPP (1930, 1933) arbeitete zwei Ver- 
fahren fiir Infektionen mit kfinstlichen Kulturen 
des Wildfeuererregers aus, ein Einzelinfektions- 
verfahren und eine Massenmethode far die In- 
fektion von S~mlingen. Die Einzelinfektion der 
Tabakpflanzen erfolgt dadurch, dab auf die 
Unterseite der B1/itter mit einer feinen Pinzette 
ein Tropfen einer Bakterienaufschwemmung in 
Leitungswasser gebracht wird und durch diesen 
Tropfen hindurch das Blatt  mit einer Nadel 
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durehstochen wird. Nach einigen Tagen t r i t t  
dann die Krankheit  in ihrem typischen Erschei- 
nungsbild zutage. Neben dieser Methode ar- 
beitete STAPP ein Verfahren aus, das die Infek- 
tion einer sehr groBen Zahl yon jungen S~im- 
lingen erlaubt, also eine f/ir die Prfifung eines 
groBen Zuchtmaterials geeignete Methode. Bei 
diesem Infektionsverfahren werden die Bakte- 
rien auf neutralem, verdiinntem Bierwiirzeagar, 
der nach STAPP die beste Virulenz der Kulturen 
gew~hrleistet, vorgezfichtet. Die Aufschwem- 
mung der Bakterien erfolgt nicht in Wasser, 
sondern in Pregsaft  aus Tabakbl~ttern,  der eine 
besonders gute Benetzungsf~ihigkeit besitzt. Die 
Bakterienaufschwemmung wird mit  ttilfe eines 
feinen Zerst~ubers auf die S~mlinge gespritzt. 
In  den ersten drei Tagen ist eine sehr hohe rela- 
tive Luftfeuehtigkeit (85--95 %) und eine Tem- 
peratur  yon 20--22 ~ C erforderlich. Die S~imling9 
dfirfen nicht zu groB sein; die Bl~itter sollen 
etwa Fingernagelgr6Be besitzen. Bei ~ilteren 
Pfl~nzchen gelingt die Infektion nur teilweise 
oder gar nicht, das gleiche gilt fiir zu junge S~m- 
linge. Mit dieser Methode kann man t lunder te  
yon S~mlingen in Pikierk~sten infizieren. STAI'P 
erzielte damit  ausgezeichnete Erfolge. E twa  
6 Tage naeh der Besprfihung t raten die ersten 
chlorotischen Flecke auf den Bl~ittchen auf. 
Diese Flecke nahmen stXndig zu und fiihrten zu 
Welkeerscheinungen und schlieBlich zum Ab- 
sterben der Pfi~inzchen. 

Bei unseren Versuchen wurden die beiden yon 
STAPP ausgearbeiteten Infektionsverfahren mit  
Erfolg angewendet. Als Infektionsmaterial  
diente fiberwiegend ein von STAPI" isolierter 
hochvirulenter S tamm yon Pseudomonas  tabaci, 
der uns v o n d e r  Biologischen Reichsanstalt 
freundlicherweise fiberlassen wurde, wofiir hier 
vielmals gedankt sei. Beobachtungen an Tabak-  
Feldbest~inden konnten nur erg~inzend heran- 
gezogen werden, da die Wildfeuerkrankheit in 
den beiden letzten Jahren in dem Miinche- 
berger Trockenklima nicht heftig genug auf- 
trat .  

Um fiber die Anf~lligkeit der Vertreter der 
Gat tung Nico t iana  fiir den Wildfeuererreger 
AufschluB zu erhalten, wurde ein gr6Beres Sor- 
t iment  yon Tabaksorten verschiedenster I-Ier- 
kunft und yon Nicotiana-Spezies mittels der 
Nadelstichinfektion geprfift. Es wurden hierfiir 
stets gleichalte, ausgewachsene Topfpfianzen 
verwendet.  Da die  Pflanzen unter Ifir Pseudo-  
monas  tabaci optimalen Bedingungen gehalten 
wurden, zeigten sich die Krankhei tssymptome 
vielfach bereits nach 24 Stunden; nach 3 oder 
4 Tagen war die Infektion welt fortgeschritten. 

Der Ztichter, 7- Jahrg. 

Tabelle I berichtet auszugsweise fiber das Er- 
gebnis der Priifung. 

Tabelle 1. 
V e r h a l t e n  v e r s c h i e d e n e r  V e r t r e t e r  d e r  
G a t t u n g  N i c o t i a n a  g e g e n  P s e u d o m o n a s  

t a b a c i  b e i  N a d e l s t i c h i n f e k t i o n .  
+ +  sehr, + schwach, - -  nicht anf~llig. 

Sorten und Va- Sorten und Va- 
riet~iten yon riet~iten yon 

S e c t i o  j N. t a b a c u m :  
N. t. longifolia 

O d e r b r u c h  I .  
N.  t. B ~ d e n  53 
N.  t. B a d e n  54 
N.  t. Pf~ilzer 

127 . . . . . . . . . .  
N. t. Muskatel- 
Ier 49 . . . . . . . .  

N. t. Ungarn 70 
N._t. T firkei 73. 
N. t. Tfirkei I 17 
N. t. Havana 44 
N. t. Havana 44 

nicotinarm . . .  
N. t. Maryland 

45 . . . . . . . . . . . .  
N. t. WhiteBur- 
ley 265 . . . . . . .  i 

N.t. GoldleaI I 
13~ . . . . . . . . . . .  I 

N.  t. macro- ] 
phylIa 155 . . . .  I 

N.  t. grandiflora 
atropurpurea. . 

+ 
+ +  
+ +  

+ 

+ +  
+ +  
+ ~  
+ +  
+ +  

+ +  

+ +  

+ +  

+ +  

+ (++) 

+ + 

T a b a c u m :  
N .  Rusbyi  . . . .  

S e c t i o  
R u s t i c a :  

N .  rustica 133. 
N.  rustica 165 . 
N.rustica texam 
N .  paniculata . . 
N .  Langsdorffii  
N .  -glutinosa . . . .  
N .  viscosa . . . . . .  

S e c t i o  
P e t u n i o i d e s :  
N .  silvestris . . . .  
N .  af f inis  12o.. 
N.  aff inis  193-- 
N .  Sanderae . . .  
N .  speciosa . . . .  
N .  fragrans . . . .  
N .  plumbagini- 
folia . . . . . . . . . .  

N .  micrantha. . . 

+ +  

+ +  
+ +  
+ +  

+ 
+ +  
+ +  

+ +  

(--)+ (++) 

Von Nico t iana  tabacum wurden insgesamt 
lO2 Sorten, Herktinfte und Variet~ten unter- 
sucht. Alle  erwiesen sich als anfi~llig. Zu dem- 
selben Ergebnis kam ANDERSON (I925) , der 
mittels einer anderen Methode 41 nordamerika- 
n[sche und orientalische Tabakherkfinffe prfifte. 
Nach Freilandbeobachtungen sind s~mtliche in 
Deutschland angebauten Tabaksorten wildfeuer- 
anf~llig (vgl. MEISNER 1933). Auger N .  tabacum 
wurden dann weitere Nicotiana-Arten in der 
I-Ioffnung untersucht, unter diesen ffir immuni- 
t~tszfichterischeZwecke brauchbare widerstands- 
ffihige Ausgangstypen zu linden. Die zur Sektion 
Tabacum geh6rende Art N .  R u s b y i  erwies sich 
auch als anf~llig. Vom Bauern- oder Veilchen- 
tabak,  N .  rustica, wurden 9 Variet~ten geprfift, 
die alle ffir stark anf~llig befunden wurden. Auch 
STAt'P (1930) stellte die Empf~nglichkeit yon 
N .  rustica fest. MEISNER hoffte 1933, dab N. 
rustica widerstandsf~hig ist, da aus den Anbatt- 
gebieten yon Bauerntabak noch nie Wildfeuer- 
befall gemeldet worden war. ~/[EISNER sah hierin 
sogar gewisse M6glichkeiten ffir die Immunit~ts-  
zfichtung. A~DERSON (1925) infizierte 7 Varie- 
t~ten yon N .  rustica, und fand diese alle v611ig 
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widerstandsf~hig. Dieser Befund steht also in 
Widerspruch mit den von STAPP und mir er- 
zielten Infektionsergebnissen. Von anderen 
Vertretern der Sektion Rustica erwiesen sich 
N. paniculata, N. Langsdor//ii und N. glutinosa 
als anf/illig. Dasselbe Ergebnis erhielt ANDER- 
SON (I925), der auch die ebenfatls zur Rustica- 
Gruppe geh6rende N. glauca als anf~llig ver- 
zeichnet. Widerstandsf~ihigkeit gegen Pseudo- 
monas zeigte eine im hiesigen Sortiment als 
,,N. viscosa" bezeichnete Form, die aber wohl 
mit  der von SETCHELL (1912) beschriebenen 
N. Langsdor]]ii vat. grandi]lora oder mit  N. 
Langsdor[/ii var. longi/lora identisch ist. Eine 
gr6Bere Zahl von widerstandsf~ihigen Arten 
wurden in der Sektion Petunioides festgestellt, 
wie N. a[[inis ( = N .  alata var. grandi/lora), N. spe- 
ciosa, N. ]ragrans, N. plumbagini/olia und N. 
micrantha. N. silvestris erwies sich als hochgradig 
anfNlig. AXDERSON (1925) fand N. alata v611ig, 
andere Varietiiten der Art fast v611ig wider- 
standsfiihig. N. ptumbagini/olia gibt er im 
Gegensatz zu meinem Befund als anf~Ilig an. 
Die mir nicht zur Verffigung stehenden Arten 
N. attenuata und N. nudicaulis werden als 
widerstandsf~hig bezeichnet. Auf die Anf~illig- 
keitsverh~Itnisse yon N. Sanderae ( =  N. a//inis 
X [orgetiana) komme ich unten zurfick. 

Tabelle 2. 
N a d e l s t i c h i n f e k t i o n  g l e i c h  a l t e r  T o p f -  
p f l a n z e n  v e r s c h i  e d e n e r  N i c o t i a n a - A r t e n  
m i t  e i n e r  A u f s c h w e m m u n g v o n P s e u d o -  
m o n a s  tabac i  in  L e i t u n g s w a s s e r .  D i e  
P f l a n z e n  w u r d e n  d r e i  T a g e  be i  h o h e r  
L u f t f e u c h t i g k e i t  g e h a l t e n .  B e w e r t u n g  

d e r  I m p f u n g e n  n a e h  4 T a g e n .  

N. tabacum 
longifolia 
(Oderbruch) 

N. tabacum 
Burakfakih 
(Tfirkei) 

N. tabacum 
Maryland 
Broadleaf 

N. rustica 

N .  ViSgOS6~ 
N. fragrans 
N. affinis 
N. Sanderae 

N. micrantha 

Chlorotischer Brauner 
Bezirk Bezirk 

schwach, Ringe 
sehr klein 

stark ausgepr~gt, 
sehr groB 

stark ausgepr~gt, 
groB 

stark ausgepr~gt, 
relativ klein 

schwach,Ringklein 
sehwach, Ringgrog 

sehr schwach, 
Ring klein 

sehr schwach, in 
kleine Tfipfel 
aufgel6st 

groB, Braunfgr- 
bung sehr weit 
fortgeschritten 

schwach 

grol3, Braunf~r- 
bung sehr weir 
fortgeschritten 

groB. z.T. Braun- 
Eirbung weit 
fortgeschritten 

Die WiderstandsfS, higkeit gegen Pseudomonas 
tabaci /inl3ert sich bei tier Nadelstichinfektion 

dadurch, dal3 sich um die Stichstelle herum 
zwar ein blaBgrtiner chlorotischer Ring bildet, 
dieser aber nicht gelblich und vor ailem niemals 
yon der Mitre her fortschreitend braun und 
trocken wird (vgl. Tabelle 2). Im Freiland sind 
die bei kfinstlicher Infektion schwache Chlorose 
aufweisenden Arten im Jahre 1932, als in Mfin- 
cheberg ein relativ starker Wildfeuerbefall war, 
nicht angegriffen worden. Beobachtungen fiber 
das Verhalten von N. a/finis, N. micrantha usw. 
im Freiland liegen meines Wissens yon anderer 
Seite noch nicht vor. Die sich bei den wider- 
standsf~higen Nicotiana-Arten ~iugernde Reak- 
tion wfirde bei der Einzelpflanzeninfektion von 
Zuchtst~immen als Standard fiir die Selektion 
widerstandsf~ihiger Typen dienen k6nnen. In- 
teressant w~re es, den physiologischen bzw. 
anatomischen Grundlagen Ifir die unterschied- 
liche Reaktion der BlOtter anf~illiger und wider- 
standsf~higer Nicotiana-Arten nachzuforschen. 

Die bisher untersuchten Sorten und Variet/iten 
yon N. tabacum erwiesen sich zwar s~mtlich als 
anf~llig, jedoch lieBen sich mehr oder weniger 
groBe Unterschiede im Verhalten einzelner t Ier-  
kfinfte erkennen. So reagierte ein tiirkischer 
Zigaret tentabak gegenfiber gleich alten, zur 
gleichen Zeit beimpften anderen Sorten stets 
mit einer besonders heftigen Infektion. Dies 
kam vor allem in dem schnellen Vorw~irtsschrei- 
ten des Krankheitsverlaufes zum Ausdruck. 
Der chlorotische Bezirk wurde gelb, und die 
Braunftecken erreichten besondere Gr6Be. In-  
teressant war, dab der erw~ihnte Zigaret tentabak 
und andere bei kfinstlicher Infektion als sehr 
anf~illig befundene Sorten in dem in Mtinche- 
berg auBerordentlich schwachen Wildfeuerjahr 
i933 Freilandbefall aufwiesen, Durch die Fest- 
stellnng yon Reaktionsunterschieden gegenfiber 
Pseudomonas tabaci innerhalb der Art N. tabacum 
veranlaBt, wurde eine gr6Bere Versuchsserie 
angesetzt, yon deren Ergebnissen ein kleiner 
Teil in Tabelle 3 verzeichnet ist. Von einer 
groBen Zahl yon Tabakherkfinften wurden gleich 
alte Topfpflanzen am gleichen Tage geimpff. 
Die Pflanzen wurden drei Tage bei hoher Luft- 
feuchtigkeit gehalten, um eine m6glichst heftige 
Infektion zn erzielen. Bei alien Pflanzen wurden 
siimtl~ch an den unteren BI~ittern 15--2o Stich- 
infektionen ausgefiihrt; bei manchen Sorten 
wurden auch jfingere BlOtter beimpft. Die un- 
teren BlOtter warden gew~ihlt, weil sich gezeigt 
hat, dab mit  Alter und Gr6Be die Empfiinglich- 
keit des Blattes ffir die Nadelstichinfektion zu- 
nimmt. Vier Tage nach der Infektion erfolgte 
die Bewertung, und es zeigten sich deutlich 
faBbare Unterschiede in der Reaktion der ein- 
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Tabelle 3. 
N a d e l s t i c h i n f e k t i o n  g l e i c h  a l t e r  T o p f p f l a n z e n  m i t  e i n e r  A u f s c h w e m m u n g  y o n  
P s e u d o m o n a s  t a b a c i  i n  L e i t u n g s w a s s e r .  D i e  P f l a n z e n  w u r d e n  3 T a g e  b e i  h o h e r  

L u f t f e u c h t i g k e i t  g e h a l t e n .  B e w e r t n n g  d e r  I m p f u n g e n  n a c h  4 T a g e n .  

N.  af f inis  . . . . . . .  
N .  Sanderae . . . . . .  
N .  Rusby i  . . . . . . .  
N .  tabacum Bursa (Tfirkei 

Xlteres B la t t  . . . . .  
jfingeres Bla t t  . . . .  

N.  tabacum, Pf~Llzer 
~lteres Bla t t  . . . . .  

jiingeres Bla t t  . . . .  

N.  X. macrophytta S 579, 
Pflanze I I ,  ~lteres Blat  
jiingeres Bla t t  . . . . .  

N.  t. macrophylla S 579, 
Pflanze I I I ,  ~lteres Bla t t  

jfingeres Bla t t  . . . .  

Ange- 
gangene 

tmpfstellert 

20  

17 
15 

7 
8 

9 

7 

I 2  

II 

8 

2 I  

Chlorotischer Bezirk 
Durchlnesser und F~Lrbung) Brauner  Bezirk 

bis I I mm, schwach hellgrfin 
bis i i  ram, hellgrtin 
bis I i  ram, gelblichgrfin 

bis 15 ram, gelb 
bis io ram, gelb 

bis 12 ram, gelblichgrfin 

bis I I  ram, gelblichgrfin 

bis I I  mm, gelblichgrfin 
bis 13 ram, gelblichgrfin 

bis I I  ram, hellgrtin bis 
gelblichgrtin 

bis 14 ram, hellgrfin bis 
gelblichgrfin 

zelnen Sorten.  Es  wurde  versucht ,  diese Unter -  
schiede in einer Klass i f iz ierung der  Sof ten  nach  
dem Durchmesser  und der  F~ rbung  des chloro- 
t ischen Bezirks  und dem 
Durchmesse r  und  dem Aus- 
sehen des nekro t i schen  Be- 
zirks zum Ausdruck  zu 
br ingen (vgl. Tabel le  3). Bei  
Einze lpf lanzen einiger 1Ker- 
kfinfte,  wie z . B .  e inem 
S t a m m  yon  N .  tabacum 
macrophyl la ,  einer  Oder- 
b rucher  und einer Pf~ilzer 
Herkunf t ,  wurde  eine nur  
schwache Empf i ing l ichke i t  
fl i t  den Wi ldfeuerer reger  
festgestel l t .  Das Reak t ions -  
b i ld  n i m m t  eine A r t  Mit tel-  
s te l tung zwischen dem ty -  
pischen Befal lsbi ld  und  der  
Chlorosereakt ion  der  wider-  
standsf~ihigen Spezies ein. 
Es k o m m t  n ich t  zu einer 
vom Z e n t r u m  des chloro- 
t i schen Ringes  aus schrei- 
t enden  Braunf i i rbung,  son- 
dern in den per ipheren  Be- 
z i rken des chlorot ischen 
Ringes brechen  viele sehr  kleine br/ iunliche 
P u n k t e  durch,  die die I3efallsstelle k ranza r t ig  
ums~iumen (vgl. Abb.  I) .  Die Schfidigung der  
inf iz ier ten Bla t t s t e l l e  is t  wei taus  ger inger  als bei  
dem normalen  Befa l l s typus .  Es sei hier  er- 

bis 3 mm 
bis 7 mm 

bis I 7 m m  , ineinander tibergegangen 
his 9 mm 

bis 4 mm, ,,peripheres Durch- 
brechen" t 

bis 2 mm, ,,peripheres Durch- 
brechen"l  

bis 3 mm 
bis I I mm 

iticht vorhanden oder sehr klein, peri- 
phere Flecke yon 1--2 mm Durch- 
messer 

dasselbe 

w~ihnt, dab  auch ANDERSON (I925) Untersch iede  
in der  Befallsst / i rke bei  dell yon ihm un te r -  
suchten Tabakso r t en  fend. So erwies sich ein 

Abb. I. Bl~itter yon Nicotiana-Arten, nfittels der Nadelstichmethode mit Pseudomonas tabaci in- 
fiziert. Von links nach rechts: N.  tabacum longi]olia (Oderbruch), N.  taba~um Burakfakih (Tflrkei), 

N.  a/]inis, N .  viscose, N .  rustica. 

M a r y l a n d - T a b a k  als besonders  wenig anf~illig. 
Tabel le  4 zeigt,  wie sich die anf~ll igen und 

widers tandsf~higen Ar t en  auf  die d re i  Sek t ionen  
der  G a t t u n g  Nico t i ana  vertei len.  In  der  Taba-  
cum-Gruppe  wurden  gar  keine widers tands~ 

16" 
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Tabelle 4. 
B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e r  W ' i l d f e u e r e m p f / ~ n g l i c h k e i t  v e r s c h i e d e n e r  N i c o t i a n a  

A r t e n  u n d  i h r e r  s y s t e m a t i s e h e n  S t e l l u n g .  

Empf/tnglichkeit 

Anf/~llig 

stark 

[ schwach 
f 

Widerstandsf/~hig 

Sectio Tabacum 

N. labacum (Sorten und 
Var.) 

N. Rusbyi 

N. tabacum (Einzel- 
pfIanzen yon Her- 
ktinften) 

ffihigen Formen festgestellt, in der Sektion 
Rustica lediglich die wohl als groBblfitige 
Varlet/it von N.  Langsdorffi i  aufzufassende N. 
viscosa. Der fiberwiegende Tell der widerstands- 
fiihigen Arten gehSrt zur Petunioides-Gruppe. 
Sieherlich besteht hier ein Zusammenhang 
zwischen der Widerstandsfiihigkeit dieser Arten 
und ihrer sehr entfernten Verwandtschaft mit  
N.  tabacum. 

Tabelle 5- 
B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e m  N i c o t i n -  
g e h a l t  v o n T a b a k s o r t e n u n d N i c o t i a n a -  
a r t e n  u n d  i h r e m  V e r h a l t e n  g e g e n P s e u -  

d o m o n a s  t a b a c i .  

Nicotingehalt (nach HACKBARTII und 
VON S:ENGBUSCH) 

hoch ! gering sehr gering 
(bis 4%) (biso,5%) (bis o,2%) 

Wild- 
feuer- 
anf~l- 
ligkeit 

A n -  
IMlig 

N. tabacum 
Baden 53 

N. tabacum Bn- 
rakfakih(Tfirkei) 

N. tabacum 
Havana 44 

N. tabacum [ 
Goldteaf i3o 

N. tabacum gran- I 
diflora atropur- I 
~guTect 

hr. rustica 133 

N. tabacum 
Havana 4132 

N. glutinosa 
N.  silvestris 
N. Sanderae 

IN. viscosa N.  affinis 
Wider- (N.  Sanderae) 

N.  fragrans 
stands- ] N.  plumba- 
f~hig I I ginifolia 

IN. micrantha 

Nun ist bekannt  (HACKBARTtt und v. SENG- 
BUSCH 1935), dab die Arten der Sektion Petu- 
nioides einen auBerordentlich niedrigen Nicotin- 
gehalt besitzen trod als praktisch nicotinfrei 
anzusehen sind. Man k6nnte hier Zusammen- 

Sectio Rustica 

N. rustica (alle gepr. 
Var.) 

N. glutinosa 
N. Langsdorffii 

N.  panicuIata 

N.  V~SCOSa 

Sectio Petunioides 

N. silvestris 
N.  Sanderae 

N.  Sanderae 

N. affinis 
(N.  Sanderae) 
N. sanderiana 
N.  fragrans 
N.  plumbaginifolia 
N. micrantha 
N. speciosa 

h~inge zwischen Nicotingehalt und Wildfeuer- 
empffinglichkeit vermuten. Wie die Zusammen- 
stellung in Tabelle 5 zeigt, sind tats~ichlich alle 
widerstandsf~ihigen Arten nicotinarm. Auf der 
anderen Seite jedoch findet man unter nicotin- 
armen Formen auch anfiillige. So ist z. B. der 
von R. v. SENGBUSCH geziichtete nicotinarme 
Tabak Havana  4132 sehr wildfeueranf/illig. 
Dasselbe gilt ffir N.  silvestris. Diese Art 
wird au/3erordentlich heftig yon dem Wildfeuer- 
erreger angegriffen. Es kann also gesagt werden, 
dab ZusammenMnge zwischen Wildfeueremp- 
f~inglichkeit und Nicotingehalt niche bestehen. 

Neben den Einzelinfektionen wurden dann 
Sortimentsprtifungen mittels des yon STAPt" aus- 
gearbeiteten S~imlingsinfektionsverfahrens vor- 
genommen. Die Infektion erfolgte in der yon 
STAPP (1933) angegebenen Weise in Pikierk~sten, 
in denen sieh je 2oo--4oo S/imlinge befanden. 
Bei der Infektion yon Tabaksorten war die 
pathogene Wirkung des Wildfeuererregers viel- 
fach so stark, dab s~imtliche S/imlinge abstarben. 

Tabelle 6. 
E r g e b n i s s e  m i t  d e m  M a s s e n i n f e k t i o n s -  
v e r f a h r e n  n a c h S : l ' A p P a n  S / i m l i n g e n .  Die  
A u s z g h l u n g  e r f o l g t e  2o T a g e  n a c h  d e r  

I n f e k t i o n .  

s ~  

N. tabacum Baden . . . .  [ 287 
N. tabacum Bursa (Tfirkei)[ 264 
N. tabacum Havana . . .[ 247 
(N.  tabacum Baden X N. t. [ ] 

longifolia) 772 . . . . .  29o~ 
N. tabacum angustifolium .] 398 I 
N. tabacum Pfalz . . . . .  ] 298 I 
N. affinis . . . . . . . .  I 194 I 
N. Sanderae . . . . . . .  I 95 I 
(N.aff inis • N.Sanderae) Fll 229/ 

,~-~ 

o.= 

i4 

Krank 
,,~ffi l 
nls- 

Typ"/ 

55 
lO 4 

i~ x3i 291o443 

Tot 

287 
209 
143 

I59 
393 

7 
23 
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Offers war auch ein Teil der S~[mlinge nicht zu- 
grunde gegangen, aber doch so schwer erkrankt, 
dab ein weiteres Fortkommen wohl kaum m6g- 
lich gewesen w~ire (vgl. 
Tabelle 6). Ab und zu 
blieben auch S~mlinge ge- 
sund. Dies erkl/irt sich 
aus den yon STAPP. (1933) 
bezeichneten Fehlerquel- 
len; die Pflanzen waren 
zurZeit der Infektion Iloch 
zu klein oder schon zu alt 
gewesen. Verschiedene 
solcher Pflanzen wurden 
grol3 gezogen und spfiter 
mittels Nadelstichinfek- 
tion gepriift. Alle erwiesen 
sich als stark anf~illig. Es 
wurden auch S~imlinge 
solcher Tabakherktinfte 
untersucht, von denen 
einzelne Pflanzen bei Na- 
delstichinfektion das oben 
erw~ihnte Befallsbild einer 
nut  schwachen Reaktion 
auf den Wildfeuererreger 
gezeigt hatten. Im allge- 
meinen ergab sich keine 
Parallele imVerhalten die- 
ser I-Ierkfinfte bei Nadelstich- und Massen- 
infektion. Lediglich eine Pf~ilzer Sorte (vgl. 
Tabelle 6) fie! dadurdl  auf, dab der tiberwie- 
gende Teil der S{imtinge schwer erkrankte, 
die Pflanzen jedoch nicht zum Absterben 
kamen. Dies Verhalten kann natiirlich 
auch auf Fehlerquellen in den AuBen- 
bedingungen begriindet gewesen sein. 

Vom ziichterischen Standpunkt inter- 
essiert nun das Verhalten der bei Nadel- 
stichinfektion hochwiderstandsf~ihigen 
Spezies. Um hieriiber Aufschlu6 zu er- 
halten, wurden S~imlinge yon N. a/finis 
und N. micrantha nach dem Masseninfek- 
tionsverfahren geprtift. Es zeigte sich, dal3 
bei Anwendung dieser Methode auch die 
S~imlinge dieser Arten erkrankten. Die 
Sch~idigung der Pflanze war jedoch bei 
weitem geringer als bei den anf~lligen 
Arten. Meist erstreckte sich die Erkran- 
kung nur auf die ersten B1/itter, indem 
diese stark chlorotisch wurden und sp/iter 
abwelkten. Den Pflanzen konnte diese 
Sch~idigung aber nichts anhaben, und sie trieben 
weiter dutch (vgl. hierzu Abb. 2 und 3)- In dieser 
Hinsicht zeigte sich N. micrantha gegenfiber 
N. a/finis noch tiberlegen (Abb. 4). 

Um einen genauen Vergleich des Verhaltens 
der S~mlinge anf~illiger und widerstandsfiihiger 
Spezies zu erhalten, wurden gleich alte S~imlinge 

Abb. 2. S~imlinge von N.  tabacum (links) und von N.  e/finis (rechts): 14 Tage nach der Infektiorl 
mit Pseudomonas tabaci. 

yon N. tabacum und N. a/finis in einem Pikier- 
kasten nebeneinander angebaut und gleichzeitig 
infiziert. Wie Abb. 2 zeigt , -macht  sich die 

Abb. 3. Oben: S/imling v o n  N.  tabacum. Unterl: s~imIihge von N. a/finis, 
14 Tage nach der Infektion mit Pseudomo~ms tabaci. 

Widerstandsf~ihigkeit der S/imlinge yon N. 
a/finis vor allem in der !Jberwindung der Krank- 
heitserscheinungen durch weiteres Durchtreiben 
bemerkbar. AuBerdem wurden auch Misch- 
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aussaaten von N. tabacum und N. a//inis infi- 
ziert. Abb. 5 zeigt, wie die S~imlinge yon N. 
a/finis inmitten der absterbenden Tabacum- 
S~imlinge weitergewachsen sind. 

Abb. 4. S~imlinge yon N. micrantha 2o Tage nach tier Infektion mit  Pseudomonas tabaci. 

Bei diesen Versuchen wurden gleichalte S~m- 
linge der anfiilligen und der widerstandsf~ihigen 
Arten verwendet. }Iierbei wurde beobachtet, 
dab die Stimlinge von N. a/finis schnellwiichsiger 

Abb. 5- Mischaussaat von badisct~enl Tabak  und N,  a//inis 14 Tage 
Infektiol l  mi t  Pseudomonas tabaci. 

sind als die yon N. tabacum, besonders nachdem 
sie gerade Fingernagetgr6Be erreicht haben. 
Sollte also gleieh altes Material von N. aHinis 
und yon N. tabacum infiziert werden, so konnte 
fiir N. a//inis die Forderung STApP~ beziiglich 
der Gr6Be der Bl~ittchen nicht eingehalten 
werden. Es wurden daEer gleichzeitig mit N. 
Xabacum 8 Tage iiingere S~imlinge yon N. a//inis 
infiziert, und nun zeigte sich, dab etwa 5o % der 
a//inis-Pflanzen leieht oder schwer krank waren 

und die fibrigen 5o% abstarben. W~ihlt man 
also das richtige Stadium, so wird bei dem 
STA•Pschen Infektionsverfahren auch die bei 
Nadelstichinfektion widerstandsffihige N. a/finis 

nicht verschont. 
Noch ein Wort zu dem Verhalten 

yon N. Sanderae gegeniiber Pseudo- 
monas tabaci. N. Sanderae ist be- 
kanntlich ein Bastard zwischen N. 
aHinis und N. /orgetiana. N. a//inis 
ist widerstandsffihig, N. /orgetiana 
nach ANI)~RSOIq anfitllig. Unter den 
mittels Nadelstichinfektion gepriiffen 
Pflanzen von N. Sanderae befanden 
sich sehr anf~illige, schwach anfiillige 
und in einem Falle eine weitgehend 
widerstandsf~ihige Pflanze. Wie aus 
Tabelle 6 ersichtlich ist, ergab die Aus- 
z~hlung von 95 mit Wildfeuer infizier- 
ten S~imlingen von N. Sanderae 7 tote, 
43 schwer und 45 in derselben, oben 
beschriebenen Weise wie N. a/finis 
erkrankte Individuen. Ein ~ihnliches 
Bild ergab sich fiir die F 1 aus N. 

a//inis • N. Sanderae. Man sieht, wie sich 
die Hybridnatur  der N. Sanderae auch in ihrem 
Verhalten gegen den Wildfeuererreger ~iul3ert. 

Aus den Ergebnissen der mitgeteilten Unter- 
suchungen lassen sieh verschiedene 
Folgerungen in bezug auf die Mag- 
Iichkeit ziehen, der Wildfeuerkrank- 
heir durch Zfichtung widerstands- 
fiihiger Tabaksorten zu begeg- 
nen. Der n~ichstliegende ztichterische 
Weg w~ire die Kombinationsztichtung, 
also die Kreuzung hochwertiger Ta- 
baksorten mit widerstandsf~ihigen Ni- 
cotiana-Arten und die Selektion 
widerstandsf~ihiger, m6glichst Taba- 
cum-~ihnlicher Formen in den Nach- 
kommensehaftsgenerationen. ANDER- 
SO~ (I925) stellte Kreuzungen yon 
N. tabacum mit der widerstandsf~ihigen 
N. alata sowie der ebenfalls wider- 

i~a~h ~er standsfiihigen N. nudicaulis her und 
land in beiden F~illen, dab die F 1 wider- 

standsfiihig war. In meinenVersuehen spalteten 
F1-Generationen aus der Kreuzung widerstands- 
fiihiger Arten mit N. tabacum bei der S~imlings- 
infektion in anf~illige und widerstandsfiihige 
Pflanzen. Genauere Zahlenangaben ertibrigen 
sich, da infolge der schlechten Keimung der F~- 
Samen das Material sehr klein ist. Die Zfichtung 
mit YIilfe yon Spezieskreuzungen bietet groBe 
Schwierigkeiten, vor allem aus genetischen Grfin 
den. Wit haben gesehen, dab es in tier Sektion 
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Tabacum keine widerstandsf/ihigen Arten  gibt 
und  dab wir Formen  als Kreuzungsel tern ver-  
wenden miiBten, die sowohl N. tabacum wie auch 
N. rustics ~verwandtschaftlich, in ihrer Chromo- 
somenzahl  und ihren chemischen Eigenschaften 
sehr fern stehen. Die Nieot iana-Arten sind ja 
genetisch und  cytologisch gut  analysierte Objek- 
te, nnd Speziesbastardierungen sind von einer 
grol3en Zahl yon  Autoren durchgefiihrt  worden. 
Wir  wissen aus diesen Untersuchungen,  dab die 
Speziesbastarde vielfach erhebliche Sterilit/itser- 
scheinungen, chromosomale Unregelm/iBigkeiten 
und minimale Keimprozente aufweisen, so dab es 
Iiir den Zfichter auBerordentlieh schwierig sein 
wtirde, aus Kreuzungen von N. tabacum mit Arten 
der Petunioides-Gruppe gfinstige Typen  zu selel;:- 
tionieren, die samenkons tant  sind. Obwohl wir 
wissen, dal3 die Wildfeuerempf~inglichkeit in 
keinerlei Beziehung zum Nicotingehalt  steht, 
dfirfte die Verbindung von Nicotingehalt ,  Aro- 
ma, tabacum-/ihnlichem Blatt ,  Widerstands-  
f/ihigkeit usw. in ei~Ler Pfianze mit  Hilfe der 
Speziesbastardierung aul3erordentlich schwer zu 
erreichen sein. 

Wie schon frfiher erw/ihnt wurde (ScHMIDT 
I934), w~ire vielleicht ein anderer Weg zur Ziich- 
tung  wildfeuerwiderstandsf/ihiger Tabaksor ten  
gangbar.  Wir  haben gesehen, dab einzelne 

Pflanzen gewisser Tabakherki inf te  eine relativ 
geringe Anf~lligkeit besitzen. Vielleicht w/ire es 
m6glich, aus der Nachkommenschaf t  dieser 
Pfianzen Sorten herauszuziiehten, die im Frei- 
land eine nur  geringe Anf/illigkeit aufweisen, 
AuBerdem k6nnte versueht  werden, mittels 
Kreuzung solcher Formen  durCh Transgression 
die Widerstandsfiihigkeit  zu erh6hen. Da  man  
in der Bekfimpfung der Wildfeuerkrankheit  im 
Saatbeet  sehr gute Erfolge erzielt hat ,  w/ire 
schliel31ich zu erw/igen, ob man  nicht  i iberhaupt 
nur  auf eine m6glichst grol3e , ,Feldresistenz" - -  
vielleicht mit  ]-Iilfe einer kfinstlichen Verseu- 
ehung des Zuchtgar tens  - -  ziichten soil. 
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R E F E R A T E .  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, 

Physiologie. 
�9 Primitive land plants also known as the arche- 
goniatae. (Primitive lLandpflanzen, auch als Ar- 
chegoniaten bekannt.) By F. O. BOWER. 
465 Textabb. XIV, 658 S. London: Macmillan & 
Co. 1935. Geb. 3 0 / _  . 

Im ersten Teil des vorliegenden Werkes wird die 
Morphologie, Anatomie und Entwicklungsgeschiehte 
der Archegoniaten (Moose nnd Pteridophyten) be- 
handelt. Besonders hervorgehoben sei die ansftihr- 
liche Bearbeitung der fossilen Familien. Der zweite 
Teil ist speziellen Kapiteln gewidmet, wie den Ge- 
nerationswechselerscheinungen, der Embryologie, 
entwicklungs-geschichtlich-organographisehen Fra- 
gen nsw. Schmidt (Mfincheberg). 

Die Verbreitung yon Unkrautroggen ond Taumel- 
Iolch in Anatolien. (Mit Bemerkungen zum Roggen- 
Abstammungsproblem.) Von A. SCHEIBE. (T~rk. 
Saatzuchtanst., EskiscJ~ehir.) Angew. Bot. 17, I 
(1935). 

In der Tfirkei kommt der Roggen als Getreide- 
unkraut  fiberwiegend in Weizen-, selten oder gar 
nicht in Gerste- oder I-Iaferfeldern vor. Die st~rkste 
Verbreitung hat  der 1Roggen als Weizenunkraut in 
der zentralanatolischen Hochlandsteppe und in den 
angrenzenden Gebieten (Pontusgebiet, Ostanato- 

lien); v611iges Fehlen oder ganz geringes Vor- 
kommen des Unkrautroggens an den Kfisten und 
in kfistennahen Gebieten. Zwischen den Haupt-  
verbreitungsgebieten und den.. Fehlgebieten liegen 
mehr oder weniger breite Ubergangszonen. Es 
lassen sich zwei Roggenkorntypen unterscheiden: 
Gelbrotbraune Kornformen (Hochlandtypus), gelb- 
grfine Kornformen (Pontustypus). Lolium temu- 
lentum ist in allen Kfistenzonen und kfistennahen 
Gebieten das am h~ufigsten vorkommende Gra- 
mineenunkraut; die st/~rkste Verbreitung hat  der 
Taumellolch in den Kfistenvilaj ets. V611iges Fehlen 
des Taumellolches ist ftir Zentral- und Ostanatolien 
festzustellen. So Sind Unkrautroggen und Taumel- 
lolch gegens~tzliche Gramineenunkr~uter. Weizen- 
herkfinfte mit Unkrautroggen mfissen aus Zentral- 
anatolien oder Ostanatolien, Weizenherkfinffe mit 
Tanmellolch aus den anatolischen Kfistengebieten, 
nnd W'eizenherkfinfte mit Unkrautroggen und 
Taumellolch aus dem Ubergangsgfirtel herkommen. 
Unsere Kulturroggenformen k6nnen nicht yon den 
vorderasiatischen Steppenroggentypen abstammen 
(zentralasiatische Unkrauttypen);  sie mfissen sich 
vielmehr yon Roggentypen der humiden Bergkli- 
mate ableiten (Armenien, Transkaukasien). 

Riede (Bonn)oo 

Genetical and cytological study of species hybrids of 
Asiatic and American cottons. (Genetische und cy- 
tologische Studie fiber Speziesbastarde yon asia- 


