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Se i tdemJuzlgs  K~HN vor nunmehr nahezu Ioo 
Jahren den Wurzeltbter der Kartoffel beschrieb und 
ibm den Namen Rhizoc~onia solani gab, ist auf die 
Bedeutung dieses Schadpilzes Ifir die verschiedenen 
Gebiete des Pflanzeilbaues, ganz besonders abet I fir 
den Kartoffelbau immer wieder mit Nachdruck hinge- 
wiesen wordeil, und die bisher darfiber erschieilene 
Literatur ist kaum noch zu/iberseheil. Um so erstaun- 
licher ist es, dab wit fiber die tatsachliche Itbhe des 
Schadens auctl heute noch keine wohlfundierte Vor- 
stellung haben, sondern nur auf weilige Schiitzungen 
angewieseil siild. So wird Ilach BRAUN (I) auf Grund 
statistischer Ermittlungen in den USA im Kartoffel- 
bau mit einem durchschnittlichen ErilteveHust yon 
2,5 % durch Rhizoctonia-Befall gerechnet, w~ihrend f fir 
Einzelfalle Ertragsminderungen yon Io-- I5% ge- 
meldet werden. In Deutschland sch~tzt K. O. MttLLER 
(8) die alljahrlichen Ertragsausfalle fiir Lagen, wie sic 
in Pommern und den angrenzenden Kartoffelbau' 
gebieten vorliegen auf durchschnittlich 5%. Gailz 
allgemeinist festzustellen, dab die Rhizoclonia-Schiiden 
in. der Regel eher unter- als fiberschatzt werden [siebe 
auch SCHLEUSENER (II)]. 

Leider sind auch die Bek~impfungsmbglichkeiten, die 
uns bisher zur Verffigung stehen noch immer sehr un- 
zureichend. Sind wir doch nach wie vor fast aus- 
schlieBlich auf anbautechilische MaBnahmen ange- 
wiesen, die darauf ausgerichtet sind ffir die Kartoffel 
mbglichst giinstige Entwicklungsbedinguilgen zu schaf- 
fen, damit sic in der Lage ist, dem Schadpilz ,,aus den 
Zghnen zu wachsen". Wenn auch die Bedeutung der- 
artiger acker- und pflailzenbaulicher MaBnahmen, die 
letzten Endes das A und O des Kartoffelbaues bilden, 
keineswegs verkannt werden soll, so reichen sic ffir 
eine vollwirksame Rhizoctonia-Bekampfung ebeil doch 
nicht aus. fi~hnlich liegen die Dinge bei der unmittel- 
bareil Bekitmpfung. Die Pflanzgutbeizuilg (I, 5) wird 
bei der starken Verseuchung unserer Kartoffelbbden 
mit Rhizoctonia salami bestenfalls immer nut Teil- 
erfolge bringen. Auch die Behandlung des Bodeils mit 
fungiziden Mitteln, bei der einige durchaus erfolgver- 
sprecheilde Versuchsergebnisse vorliegen (4, I2, I3, 
I4), ist aus verschiedenen Grfinden vorlaufig in der 
Praxis noch nicht in dem erforderlicheil MaBe durch- 
ffihrbar. Es i s t  daher sehr naheliegeild, dab immer 
wieder die Frage der unterschiedlichen Anfalligkeit der 
Kartoffelsorten gegenfiber Rhizoc~onia diskutiert und 
die Mbglichkeit des Anbaues und der Zfichtung rhizoc- 
toMa-widerstandsfahige~: Sorteil erbrtert werden. Aller- 
dings ist es auffallig, dab BRAWN in seiner Monogra- 
phie (I) nach Durchsicht der sehr umfangreichen Lite- 
ratur die Frage Ilach dem Vorhaildensein voil spezifi- 
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schen Sortenunterschieden im Hinblick auf die Rhizoc- 
lonia-Anfalligkeit nicht eindeutig beantworteil konnte. 
Auch Beobachtuilgen der Praxis zu diesem Thema zei- 
gen keine einheitliche Linie Ilnd man stbBt bei der Be- 
urteilung der Soften immer wieder auf widersprechende 
Angabeil. Optimistisch fiuBert sich ST6RMER (I5): 
,,Die verschiedenen Kartoffelsorten zeigeil eine ver- 
schiedene Empfindlichkeit gegen den Pilz, und es lassen 
sich zweifelsolme auch Resisteilz- oder gar Immunitats- 
zfichtungen gegen ihn durchffihren als eine lohnende 
kartoffelzfichterische Aufgabe der Zukunft". Auch 
K. O. MOLLER (8) kommt Ileuerdings auf Grund seiner 
Beobachtungen an Kultursorten und eigeileil Zucht- 
st~tmmen zu einer positiven Beurteilung der sorten- 
spezifischen Rhizoctonig-Anfalligkeit. Auch er sieht im 
Anbau relativ widerstandsfahiger bzw. toleranter Sof- 
ten eineil aussichtsvollen Weg der Rhizoclonia-Be- 
kampfung und ist der Ansicht, dab zun~ichst schoil viel 
gewonnen ware, wenn die Zfichter yon vorn herein alle 
Formen yon der weitereil Vermehrung ausschalten 
wfirden, die st~irker unter Rhizoctonia-Befall zu leiden 
habeil. Weniger zuversichtlich ist LUDBROOI~ (6), der 
sich in Australien mit dem Problem der Rhizoctonia- 
Anfalligkeit der Kartoffelsorten befa!3t, uild der auf 
Grund seiner Untersuchungen der Ansicht ist, dab die 
bisher festgestellten Uilterschiede in der Sortenanf~il- 
ligkeit Iloch nicht markant und koilstant genug sind, 
nm die plailvolle Resistenzzfichtung gegeil Rhizoctonia 
solani aufznnehmen. 

Die systematische Untersuchung der Kartoffelsorten 
auf ihre Rhizocto~ia-Anfalligkeit bzw. -Widerstands- 
fahigkeit setzt vor allem Testmethodeil voraus, die 
mbglichst einfach in der Durchffihrung sind und zu- 
verlassige, reproduzierbare Ergebnisse liefern. Ehe 
also das Problem der Resistenzauslese bzw. -Zfichtung 
systematisch in Angriff genommen werden kann, ist 
noch das methodisch-mykologische Problem der Aus- 
arbeitung geeigneter !nfektionsverfahren zu 16sen. 
~ber spezielle Untersuchungen in dieser Richtung und 
die bisher dabei erzielten Ergebnisse soll im folgenden 
berichtet werden. 

I. I n f e k t i o n s v e r s u c h e  m i t  a b g e s c h n i t t e n e n  
D u n k e l k e i m e n  in  der F e u c h t k a m m e r .  

I. M e t h o d i k  u n d  M a t e r i a l .  

Alle in der Literatur bislailg beschriebeneil !nfek~ 
tionsversuche wurdeil im Freiland oder als Gef~il3ver- 
suche im Gewachshaus durchgefiihrt. Dabei verur- 
sachteil natfirlich unkontrollierbare Umstfinde dutch 
Schwankung des Infektionserfolges erhebliche Un- 
sicherheiten der Ergebnisse. Es lag uns nun daran, 
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eine laboratoriumstechnische Prrifmethode zu ent- 
wick'eln, die nicht viel Raum beansprucht, m6glichst 
schnell arbeitet und auch den Praktiker in die Lage 
versetzt, selbst Anhaltspunkte fiber die Rhizocto~da- 
Anf~lligkeit seinesZuchtmaterials zu gewinnen Aul3er- 
dem sollte das Verfahren nach MSglichkeit w~ihrend 
der Wintermonate oder doch so frfihzeitig durchffihr- 
bar sein, dab das gepriifte Material in der anschlieBen- 
den Vegetationsperiode noch ausgepflanzt werden 
kann. 

Nach CORSANr (3) sol!en bei !nfektion roher steriler 
Kartoffelknollenstricke mit Rhizoctonia solani Unter' 
schiede in der Anfiilligkeit der Kartoffelsorten erkenn- 
bar sein. In der kurzen Mitteilung finder sich folgende 
Angabe: ,,It was also found, when grown on steril row 
plugs cut from different varieties of potatoes the fun- 
gus developped rapidly on certain varieties and but 
slowly on others". !m Hinblick auf die M6glichkeit 
auf dieser Beobachtung eine einfache Testmethode auf- 
zubauen, erschien uns eine sorgf~tltige Nachprfifung 
dieses Befundes angezeigt. Unsere !nfektiqnsversuche 
an rohen Knollenstricken von 66 Kartoffelsorten ver- 
liefen indessen negativ. Der Pilz wuchs auf der rohen 
Kartoffelknolle nur sp~rlich und oberfl~chlich, sofern 
niclit Set~und~irinfektionen dutch andere Mikroorganis- 
men hinzukamen. Unterschiede traten bei den ein- 
zelnen Soften entweder gar nicht auf, oder waien yon 
so geriflgfiigiger Natur, dab sie nlcht iiberzeugten. An 
dieser Stelle sollen auch unsere Bemiihungen zur Ent- 
wicklung eines Kartoffels~iml!ngs-Testes mit Rhizoc- 
ionia sola~i Erw~thnung linden. Alle !nfektionsver- 
suche nach den bei Keimpflanzenprrifungen bisher 
riblichen Verfahren verliefen an Kartoffels~mlingen 
ebenfa!Is negativ, weil Sol,hum tubeTosum anseheinend 
eine ausgesprochene Jugendresistenz gegenfiber Rhi- 
zoctonia solan# besitzt, worfiber an anderer Stelle 
noch ausffihrlicher berichtet werden wird. 

Nach umfangreichen Vorversuchen, auf deren Dar- 
stellung verzichtet werden soll, gelang es, eine Feucht- 
kammer-!nfektionsmethode an abgeschnittenen Dun- 
kelkeimen zu entwick'eln, die recht sichere Befalls- 
ergebnisselieferte. Dabei wurden abgeschnittene, et wa 
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Das !mpfmaterial wurde in Petrischalen auf Bier- 
wrirze-Agar herangezogen, his das N~hrsubstrat durch- 
wachsen war. Die infizierten Keime l~amen unter 
Glasglocken, die mit angefeuchtetem Fliegpapier aus- 
gelegt waren und standen auch w~hrend des Versuches 
dunkel in einer Temperaturkammer bei 2o ~ C. Ffir 
diese !nfektionsversuche wurden die aggressivsten 
Kartoffelherktinfte unserer umfangreichen Rhizoc- 
tonia-Sammlung, die StXmme S 39, 228o, R 322 aus- 
gew~thlt. Sie waren teils yon sklerotientragenden Kar- 
toffelknollen teils yon stengelfaulen Kartoffelpflanzen 
isoliert worden. Daneben diente noch eine andere 
Rhizocfoni~-Herkunft, der yon GRASSAAT durch VAN 
LUJK I930 isolierte Stature IV Io ~ zu Vergleichs- 
zwecken. IV Io befallt die Keimpflanzen zahlreicher 
Pflanzengattungen und ruft an Stengeln und Wurzeln 
schwere F~ulen hervor. 

2. K r a n k h e i t s b i l d ,  I n f e k t i o n s v e r l a u f .  
Aus den an den Kartoffelkeimen angelegten Mycel- 

stricken sproBte nach 24 his 48 Stunden ein reiches 
Luftmycel hervor, das am dritten Tage wieder ab- 
welkte. Inzwischen war der Pilz auch auf den Keim 
ribergegangen. Die braunen Langhyphen, die yon 
K. O. MOLLER (7) sehr treffend als die ,,Marschorgane" 
bezeichnet worden waren, verbreiteten sich basal- und 
spitzenw~rts und entwickelten die bekannten appres- 
sorienartigen Kurzhyphen, die sich der Epidermis 
dicht anlegen und den Angriff auf das Wirtsgewebe 
durchffihren. Vom vierten Tage an waren die ersten 
KrankheitSsymptome bereits mit blol3em Auge zu er- 
kennen, und zwar, bei dem NichtkartoIfelstamm IV IO 
etwas frfiher und mehr ins Auge fallend als bei den 
iKartoffelst~mmen. Bei der Kartoffelstamminfektion 
(Abb. 2) tritt  meist dicht.fiber dem Impfstrick, aber 
auch noch in einiger Entfernung davon ein heller, sich 
rasch vergr6!?ernder w~tssriger Fleck auf, der bald ein- 
sinkt. Die Keime welkten mitunter schon 24 Stunden 

Abb. I .  I n f e k t i o n s v e r f a h r e n  m i t  Rhizvctonia solani ffir abgeschn i t t ene  
und  bewurzel te  Dunke lke ime  in der  Feuch~kammer .  

IO cm lange Dunkelkeime in angefeuchteten Sand zu 
3o bis 35 Strick in eine "flache Glasschale yon 25 cm 
Durchmesser eingepf/anzt. Nach Bewurzelung erfolgte 
die Beimpfung durch seitliches Anlegen yon drei etwa 
I qcm groBen Mycelstricken an der Basis, fiber der 
Mitre und in der Spitzenregion der Keime (Abb. I). 
. 

1 Das gilt nur tiir Rhizoctonia-StXmme, die yon Kar- 
toffeI isoliert wurden, nicht aber ft~r RMzoctonie-FIer- 
ktinfte yon anderen Wirtspflanzen. 

Abb. 2. Infektionserfolg m i t  Rhizocto~via solani 
( K a r t o f f e l s t a m m )  i m  , , F e u c h t k a m m e r v e r f a h r e n " .  

B e f a l I s b i l d e r  in verschiede~len S tad ien .  

spater und kollabierten schlie!3Iich infolge Turgorver- 
lust. Bei Sorten mit sehr kr~tftigen, robusten Keimen 
(z. B. bei Parnassia) wird das Endstadium langsamer 
und mehr schrRtweise erreicht. Nicht bei allen in eider 
Schale eingepflanzten Keimen erfolgte indessen der 
A1)griff des Pilzes mit solcher Heftigkeit. Bei ,,schwa- 

1 Der St~/mm IV IO wurde aus dem Centralbureau 
voor Schimmelcultures in Baarn (Holland) fibernommen. 
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chem" und ,,m~iBigem" Befall trateil Ilur leichte Ver- 
briiuiluilgen der Epidermis uild flaehe Nekrosen auf. 
Bisweilen kam es aueh bier zur Ausbildung leicht ein- 
gesunkener Flecke, die Ilur ailm~hlich meist aber gar 
nicht in NaBf~ule fibergingeil. Eiil etwas anderes 
Krankheitsbild wlrd dutch den Nichtkartoffelstamm 
I.V Io hervorgerufen (Abb. 3). Am gailzen Keim ent- 
stehen in der Gr6Be zwischen 1,/2 und 5 mm variierende 
nadelstich- his strichf6rmige Nekrosen in unfiberseh- 

die er abt6tet und zerst6rt. Auf solchen zerst6rten 
Gewebepartien entwickelt sich dann der Parasit be- 
sonders iippig. Sie stelleil nun die neue Operations- 

Abb. 3. Infektionserfolg mit Rhizoctonia solani (Nicht- 
kartoffelstamm) im , ,Feuchtkammerverfahren".  

Befallsbilder in verschiedenen Stadien. 

barer Menge. Der Pilz ,,probiert" es gewissermaJ3en 
fiberall. Diese tiefbraun his schwarz gef~rbteil Striche 
k6nileil allm~hlich zusammenflieBen, so dab ~hnlich 
wie bei den Kartoffelst~mmen mehr fleckenhafte Herde 
entstehen, die sich abet auf den ersten Blick durch ihre 
dunklere Farbe yon den letzteren uilterscheiden lassen. 
Die Zerst6ruilg des Gewebes und der Verfall der Keime 
erfolgt niemals pl6tzlich wie bei krMtigen Kartoffel- 
stamm:!ilfektioilen, sondern greift langsam, ,,schritt- 
weise" um sich. !ndessen ist der !nfektioilserfolg 
sicherer. Die iilfizierteil Keime kollabierten stets, fast 
ohne Ausnahme. 

Die mikroskopische Untersuchung ergab, dab der 
Rhizoctonia-Pilz an allen Stelleil des Keimes in das 
Gewebe eindriilgen kanil. Besoildere Eingangspforteil, 
wie sie beispielsweise kleine Verletzungen darstellen, 
brauchen nicht vorhandeil zu sein. Voil der !ii- 
vasionsstelle aus dringt das Mycel vorwiegend inter- 
zellular abet auch iiltrazellular his in den Zeiltral- 
zylinder hineiil. Auch in den Gef~J3eil war der Pilz 
zu linden. Bei KartoffelstamminfektioneI1, die zu 
einem pl6tzlichen Abwelken der Keime f/ihrten, lieB 
sich das Mycel oft Ilur interzellular nachweisen. Nicht 
selteil wuchs der Pilz yon der !nVasioilsstelle aus streng 
radial (Abb. 4) his zu den GefiiBeil, urn sich in ihnen 
auch in longitudinaler Richtung auszubreiten. Nur 
so wird auch die oben beschriebeile Erscheinuilg des 
pl6tzliehen Abwelkens der Keime verst~ndlich. Ge- 
lingt der VorstoJ3 auf die GefiiBe nicht sofort, bleibt 
die I nfektion gewissermaBen ,,steckeil" (bei schwa- 
chem und m~Bigem Befall durch Kartoffelst~mme und 
dutch I.V IO), so dringt der Pilz auch in die Zelle eiil, 

Abb. 4. Querschnitt durch einea etiolierte~ Kartoffelkeim. 
Der Pilz dringt vorwiegend interzeIlular durch das Rindenparenchym 

his zum Zentralzylinder vor. 

basis dar, yon der aus die Hyphen wieder intrazellular 
und in loilgitudinaler Richtung vordringeil k6nnen. 
~-ber die sehr iilteressanten zellularpathologischen Ver- 
~tnderungen, die das Wirtsgewebe unter dem EintluJ3 
des Parasiteil erf/ihrt, wird eine sp~tere Mitteiiung be- 
richten. 

3. E r g e b i l i s s e .  
Bei der Bonitierung wurde Ilach etwa 8 Tagen der 

Befallsgrad jedes einzelneil Keimes Ilach einem Schema 
mit drei !iltensit~ttsgraden beurteilt. Es bedeutet : 

-~ Epidermisverbr~tuilungen uild Oberfl~tcheil- 
Ilekrosen, s c h w a c h e r  B e f a l l .  

-JT-~- Leieht eingesuilkene Flecke; Nekrosen blei- 
ben im Rindenparenchym stecken, 
m ~ B i g e r  B e f a l l .  

q-q-q- Keime kollabiert, s t a r k e r B e f a 11. 

Voil einer Sorte wurden jeweils I5o his 200 Keime 
infiziert uild ausgez~hlt. Die Prfifung erstreckte sich 
auf folgeilde Sorten: Erstling, Flava, Friihm611e, Sieg- 
linde, Frtihbote, Friihnudel, Mittelfrfihe, Olympia, 
Aquila, Capella, Fl~tmingskost, Gelnma, Priska, Voran, 
Fl~tmingsst~rke, Viola, Carnea, Kaiserkrone nnd Sik- 
kingen. ]Die Ergebilisse der Kartoffelstamm-Infek- 
tionen sind in Abb. 5 gTaphisch wiedergegeben. Bei 
Betrachtung dieser Darstellung f~llt sofort ins Auge, 
dab sich bei dem angewandten !nfektionsverfahren 
alleSorteil als a u s g e s p r o c h e n  a n f ~ l l i g  er- 
wieseil. Eine gewisse Differenzierung ergibt sich nur 
hinsichtlich der Verteilung der Befallsgruppen q- 
schwach, q-q-~-m~iBig, + q - q - ~ - s t a r k .  Bei den 
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Sorten Erstling, Friihbote, Olympia, Fl~imingskost, 
Priskal Voran erreichten mehr als 5o% der Keime den 
Befallsgrad (@@@). Diese Soften sind also in den 
Feuchtkammerverfahren relativ am stttrksten , ,rhizoc- " 
t on ia ,an fX l l ig" .  Relativ am sch.wachsten gescMdigt 
o/~ 

8# 

6'# 
50 
4L# 

J# 
20 
7# 

�9 , ~  ~ ~ ~ 

Abb. 5. Rhizoc tonia-Befa l l  nach k/ inst l icher  I n f e k t i o n .  

oben: Ia Gef/igen: un t en :  An bewurzel ten  Dunke lke imel l  in der  F e u c h t k a m m e r ,  

wurden die Sorten Friihnudel, B6hm's Mittelfriihe, 
Aquila, Gemma, Fl~imingsst~rke und Violal Bet ihnen 
ist der Prozentsatz der starkbefallenen (@q-q-) Keime 
am geringsten (bis 25Yo). Die anderen Sorten: Flava, 
Sieglinde, Capella, Carnea, Kaiserkrone, Sickingen 
stehen zwischen diesen beiden Oruppen. Bet ihnen 
waren 25--50~o der KMme stark befallen (@@@). 

Bet den IV io-Nichtkartoffelstamm-!nfektionen ver- 
hielten sich alle Sorten gleich. Alle Keime erreichten 
den BefalIsgrad (@@@). 

Nachdem sich bet diesen Iufektionsversuchen er- 
geben hatte, dab unter optimalen Laboratoriumsbedin- 
gungen gewisse Sortenanfttlligkeitsunterschiede vor- 
handen sind, galt es nunmehr festzustellen, ob bet In- 
fektionsversuchen in Erde ein gleichsinniges Verhalten 
der einzelnen Sorten besteht. Zur Entscheidung dieser 
Frage wurden Infektionsversuche I. in Gef~gen unter 
relativ konstanten Temperatur- und Feuchtigkeits- 
bedingungen und 2. im Freiland angelegt. 

II. I n f e k t i o n s v e r s u c h e  in  Gef~il~en. 

I. A n l a g e  d e r  V e r s u c h e .  
Als Versuchsgef~iBe dienten Blument6pfe yon 8 cm 

H6he und Io cm Durchmesser. Die verwendete Erde 
war eine schwach lehmige Komposterde, die aus tech- 
nischen Griinden unsteril benutzt werden mu!3te. Es 
wird behauptet (7, 9, IO) dab das Pilzwachstum und 
auch die !nfektionen in unsteriler Erde kr~tftiger sind 
als in ged~impfter Erde. Eigene, in dieser Richtung 
durchgefilhrte, orientierende Vorversuche ergaben 
keine gesicherten Unterschiede im !nfektionserfolg. 
weit  entscheidender diirften unseres Erachtens Boden- 
a~t und Bodenbesehaffenheit sein. So konnten wir 
immer wieder die Erfahrung machen, dab sich schon 

bet Verwendung yon Komposterde verschiedener Her- 
kunft Unterschiede zeigten. Aus diesem Grunde wur- 
den atle Infektionsversuehe mit ]?;rde vom gleiehen. 
Aushub angelegt, um yon vorn herein die sich aus 
Bodenunterschieden ergebende Fehlerquelle auszu- 

sehalten. Von den weiteren 
Befallsbedingungen sind 
nach bereits vorhandenen 
Feststellungen in erster 
Linie Temperatur und 
Feuehtigkeit in ihrer Ein- 
wirkung wiehtig. In der 
BRAgNschen Monographie 
S. IO3ff. (I) finden sich 
hieriiber eine Reihe recht 

widerspruehsvolter An- 
gaben, aus denensich keine 
gesicherten Grundlagen fiir 
unsere Versuche ableiten 
lieJ3en. Deshalb wurden die 
in Rede stehenden !nfek- 
tionsversuche bet folgenden 
Bodenfeuchtigkeits- und 
Temperaturstufen durch- 
gefiihrt : 
Bodenfeuchtigkeit, bezogen 

auf die volle Wasserkapa- 
zit~it 3o%, 45%, 5o%, 
7o%, 75%, 9o%; 

Temperatur in Celsius Io ~ 
I5 ~ 22~ 

dabei ergab sieh, dab bet z5~ und ether relativen 
Bodenfeuchtigkeit yon 45% die starksten Sch~tdigun- 
gen auftraten. 

Zur Versuchstechnik seien noch folgende weitere 
Einzelheiten mitgeteilt : Fiir die !nfektion wurden die 
gleichen von Kartoffel isolierten R h i z o c t o n i a - S t ~ m m e  
benutzt, namlich S 39, 2280, R 322. I)amit wurden 
folgende Soften infiziert: Flava, Sieglinde, Friihbote, 
B6hm's Mittetffiihe, Olympia, Aquila, Capella, Fl~t- 
mingskost, Oemma, Priska, Voran, Fl~mingsstiifke, 
Parnassia, Viola, Carnea, Kaiserkrone, Sickingen, 
Ackersegen, Bona, Immertreu, Deodara, Wekaragis, 
Sabina. ]9as infektionsmaterial wurde auf einem 
Torf-H~cksel-Sand-Gemisch mit Malzextrakt-Zusatz 
in 500 ccm Weithalskolben herangezogen 1. 

Die beimpften Kolben wurden bei Temperaturen 
von 2o--25~ C gehalten his das Substrat (nach etwa 
3 Wochen) gleichm~13ig yore Pilzmycel durcHwachsen 
war. Dann wurde der Inhalt yon je 2 gut durch- 
wachsenen Kolben mit 5 kg unsteriler Erde yon 45% 
relativer Bodenfeuchtigkeit gut durchmischt. Etwa 
gleich groBe und schwere KnollenhMften legten wh- 
einzetn etwa 7 cm tief in die Blument6pfe, beimpften 
die Augen durch Auflegen yon Mycelstiicken, die auf 
Bier~qirze-Agar oder St~trke-Gel-Platten 2 herangezo- 

I Der Torfmull wurde zun~chst gut angefeuchtet (auf 
5oo g hlfttrockenen Torflnull etwa iooo bis 12oo ccm 
Wasser) und mit FI~tcksel und Sand gemischt (3 Raum- 
teile feuchter Torfmull, I Teil Strohh~cksel, I Tell 
Quarzsand). Dann erfolgte der iVialzextraktzllsatz, so 
dab in je einem 5o0 ccm-Kolben 35 ccm einer lO~oigen 
iV~alzextraktl6sung enthalten war. Die mit dem Ge- 
misch beschickten Kolben wurden in der iiblichen Weise 
im Dampftopf oder Auloklaven sterilisiert. 

s 12~oiges St~rkegel nach Prof. Dr. I-IEIcK~N. Zu 
beziehen dutch Schering A.G., Berlin 51 65. 
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gen waren und iiberschichteten dann mit der infizierten 
Erde. Die T6pfe wurden nun in einem Kellerraum mit 
kollstanter Temperatur roll 15 ~ C aufgestellt. ])ie ur- 
sprrillglich vorgesehene Bedeckung mit feuchtem Torf- 
mull konnte unterbleiben, da der Raum verh~iltnis- 
m~iBig feucht war, und laufende Kontrollw;tgungen 
der T6pfe zeigten, dab sich die Bodenfeuchtigkeit yon 
45% w~ihrend der Versuchsdauer nut ganz unwesent- 
lich ver~inderte. Nach Ablauf von 4 Wochen Wurden 
dann die j ungen Triebe und Wurzeln der Stauden 
untersucht. Jeder Versuch hatte 8 Parallelen llnd 
I Kontrolle, frir die gebeizte Knollenh~ilften genom- 
men wurden. 

2. E r g e b n i s s e .  
])ie Resnltate der Gef~iBversuche sind ebenfalls in 

Abb. 5 graphisch dargestellt. ])a die Krankheitssymp- 
tome und die Befallstypen grunds~ttzlich die gleichen 
waren wie in der Feuchtkammer wurde auch das 
gleiche Bewe~tungsschema beibehaltell. Aus techni- 
schen Grrinden konnten die Gefiil3versuche erst in den 
Monaten Mai--Juni i949 angesetzt werden. Zu dieser 
Zeit hatte offenbar die Triebkraft bei allen Sorten be- 
reits mehr oder weniger stark nachgelassen. ])amit 
mag es zusammenh~tngen, dab in diesen Versucben 
bei a 11 e n Sortell die Infektionen zu besonders 
schweren Sch~tden an dell Trieben, weniger an den 
\u fiihrten (Abb. 6). Die Soften Flava, Sieg- 

Abb. 6. I l ffekt ionaerfolg mi t  Rhizoctonia sotani an Kartoffelgorte Sickin-  
gen im Gef~igversuch. Befal lsbi ld  nach 3 Wochen, rechts Kontrolle~ 

linde, Frfihbote, Capella, Fl~tmingskost, Gemma, 
Carnea, Sickingen und Sabina wurden durch den Pilz- 
befall so stark in Mitleidenschaft gezogen, dab nicht 
eine einzige Knolle mehr auflief. Babel handelt es sich 
bei Flava, Capella, Gemma und Carnea gerade um die 
Sorten, die im Feuchtkammerverfahren nicht zu den 
am st~trksten gesch~tdigten geh6rten. Etwas geringer 
war der Ausfall und Befallsgrad bei den iib~igen Sor- 
ten: Mittelfriihe, Olympia, Aquila, Priska, Fl~mings- 
st~trke, Parnassia, Viola, Kaiserkrone, Ackersegen, 
Bona, Immertreu, Deodara und Wekaragis; yon denell 
Aquila, Fl~tmingsst~irke, Bona, Deodara und Wekara- 
gis am gfinstigsten abgeschnittell batten. Aquila und 
FlXmingsst~trke waren auch bei den Feuchtkammer- 
infektionen relativ am schw/ichsten gesch~idigt worden 
(Bona, Deod ara und Wekaragis konnten in der Feucht- 
kammer noch nicht geprfift werden). 

III. Infekt ionsversuche im Freiland. 

Die Versuche wurden mit verschiedenen Infektions- 
methoden an zwei Stellen durchgeffihrt, auf dem Ver- 
suchsfeld der Biologischen Zentralanstalt in Berlin- 

DahIem und in einem Saatzuchtbetrieb der Deutschen 
Saatzucht-Gesellschaft in Knehden bei Templin. Der 
Anbauort Knehden erschien uns fiir unsere Zwecke 
besonders geeignet, well hier nach einer Mitteilung des 
Saatzuchtleiters in den letzten Jahren die Rhizoctonia- 
Krankheit an einigen Sorten besonders heftig aufge- 
treten war. 

~ . A n l a g e  d e r  V e r s u c h e  i n  D a h l e m .  

In diese Infektionsversuche wurden folgende Soften 
einbezogen: Erstling, Frrihbote, Viola, Erntedank, 
Flava, Olympia, Ackersegen, Aquila, Capella, Fl~t- 
mingskost, Gemma, Merkur, Priska, Sabina, Voran, 
Fl~imingsst~rke, Deodara, Hilla, Parnassia, Wekaragis, 
Carnea, Kaiserkrone. Die gebeizten Knollen wurden 
am 3.5. 1949 in ein landesiiblich hergeriehtetes und 
gediingtes Saatbett in Abst~inden yon 4 ~ • 6o cm in 
den schwach sauren, mittelschweren Boden ausge- 
pIlanzt. Wir benutzten 2 verschiedene Infektionsver- 
fahren. Nach jedem wurden jeweils 25 Knollen yon 
einer Sorte infiziert, die dazugeh6rige Kontrolle um- 
faBte 4o Knollen. Bei dem einen Infektionsverfahren 
beimpften wit mit einem Rhizoctonia-Kartoffelstamm- 
Gemisch, bestehend aus 15 verschiedenen Kartoffel- 
herkfinften, das, wie fiir die Gefitgversuche, auf dem 
Torf-HXcksel-'Sand-Gemisch in Weithalskolben heran- 
gezogen wurde (siehe S. 26o). Dieses Impfmaterial 
streutell wir ill Mengen von etwa 2o g (I reichlicher 
E!316ffel voll) fiber die in das Pfianzloch eingesenkte 
Knolle, die anschliegend sofort mit Erde bedeckt 
wurde. Bei dem anderen Verfahren erfolgte die Be- 
impfung vor dem Auspflanzen. AuI alle Augen einer 
Knolle wurde der Pilz durch Auflegen yon Mycel- 
stricken des Kartoffelstammes S 39 aufgebracht. ])as 
Mycel wurde wieder in PetrischMen auf einem Bier- 
wiirze-St~trkegel-N~thrboden (siehe FuBnote S. 26o) her- 
angezogen. ])as St~rkegel erwies sich tfir unsere 
Zwecke insofern als sehr brauchbar, als es viskoser als 
Agar-Agar und auBerdem yon gut schmierfiihiger Kon- 
sistenz ist. Der mit Mycel bewachsene St~rke-N~thr- 
boden liel3 sich regelrecht wie eine Paste auf den Knol- 
len ausstreiehell. Allerdings ist die Austrocknungs- 
gefahr etwas gr6Ber ats bei Verwendullg yon Agar- 
Agar-Mycelstficken. Um dem Rechnung zu tragen 
wurden die infizierten Kartoffelknollen bis zum Aus- 
legell in feuchtem Torf autbewahrt und auch beim 
Auspflanzen noch mit einer Handvoll nassem Torf 
bedeckt. 

2. A n l a g e  d e s  V e r s u c h e s  i n  K n e h d e n  1. 

Der Saatzuchtbetrieb Knehden hat ieichten, ausge- 
sprochenen Kartoffelboden; hier wnrde der Versuch 
mit den Sorten Priska, Erika, Ostbote, Bona, Mittel- 
frrihe, Merkur, Wekaragis, Jubel, Aquila, Flava, Ro- 
busta, Frrihnudel, Ackersegen, Gemma, Erntedank, 
Parnassia, Carnea, Olympia, Frfihbote und Voran 
durchgeffihrt. Die !nfektion erfolgte ebenfalls durch 
Auflegen yon Mycelstficken des Stammes S 39. Die 
inlizierten Knollen wurden dagegen hierbei nicht mit 
Torf abgedeckt. Es wurden jeweils 2o gebeizte Knollen 

i Die Versuche in Knehden wurdert yon dem dortigen 
Saatzuchtleiter, HerrnWAI, T~R Pore,, angelegt und be- 
treut, der uns auch seine Aufzeichnungen und Ergeb- 
nisse bereitwilligst zur Verfiigung stellte, wofiir ihm 
auch an dieser Stelle verbindlichst gedankt sei. 
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beimpft; die gleiche Anzahl gebeizter aber unbeimpfter 
Knollen diente als Kontrolle. 

Da die Met mitzuteitenden Freilandversuctle vet 
allem darauf gerichtet waren, ein einfaches Infektions- 
verfahren fiir die Rhizoctonia-Feldpriifung zu schaffen, 
sollen zun~chst noch unsere Erfahrungen hinsichtlich 
der Brauchbarkeit der benutzten !nfektionsverfahren 
mitgeteilt werden. Beide Infektionsverfahren, ,,Torf- 
methode" und ,,Mycelstiickmethode" erwiesen sich als 
geeignet. In Dahlem war der !nfektionserfolg bei der 
,,Torfmethode" etwas gr6Ber als bei der ,,Mycelstfick- 
methode". In Knehden, we nur die ,,Mycelstfickinfek- 

Abb. y. Auflaufsch~iden (oben) an der Sorte Carnea im Feldinfektions- 
versuch mit Rl~izoct~nia solan.i (Kartoffelstamm). Unten nicht infizierte 

Kontrollparzelle. Beides 2y Tage nach dem Pflanzen. 

tion" zur Anwendung kam, wa, diese relativ wirk- 
samer als die ,,Torfmethode" in Dahlem. Wir werden 
daher kaum fehlgehen, wenn wir zur Erkl~irung dieser 
Tatsache annehmen, dab in Knehden besonders grin- 
stige Verhfiltnisse t fir Rhizoclonia-Befall vorliegen. 
Damit hat die Becbachtung des dortigen Saatzucht- 
leiters fiber das besonders starke Rhizoctonia-Auftreten 
gewissermaBen durch den Infektionsversuch eine Be- 
st~ttigung erfahren. Obwohl also die ,,Torfinfektien" 
in nicht ausgesprochener ,,Rhizoclonia-Lage". der 
,Mycelstfickinfektion" fiberlegen ist, glauben wir doch, 
das ,,Mycelstfickverfahren" als eine geeignete Methode 
zur Prfifung auf Rhizoctonia-Anffilligkeit im Frefland 
empfehlen zu k6nnen. Es bietet eben gegeniiber der 
�9 .Torfmethode" der~ sehr wesentlichen Vorteil, dab es 
einen erhebhch geringeren Aufwand an Zeit, Arbeit 

und Material erfordert und sich auch dann durch- 
ffihren l~Bt, wenn die laboratoriumsm~Bigen Voraus- 
setzungen ffir die Anzucht von Pitzmaterial nicht be- 
senders gfinstig sind. Bei der ,,Myeelstfickinfektion" 
wird man jedoch vorsiehtshalber, vor allem, wenn die 
Versuche bei trockener Witterung angelegt werden, 
auf die Bedeekung der infizierten ausgepflanzten Kar- 
toffeln mit feuchtem Torf nicht verzichten, obwohl die 
Knehdener Versuche bewiesen haben, dab die Tor!- 
bedeckung nicht unbedingt notwendig zu sein braucht. 
Ein zur Kl~irung dieser Frage auf dem Dahlemer Ver- 
suchsfeld durchgeffihrter Parallelversuch ,,mR" und 
,,ohne" Torfbedeckung ergab, dab der Infektions- 
erfolg im ersten Fall gr6Ber ist. Der Versuch wurde 
Ende Juni I949 mit den Soften Gemma, Wekaragis, 
Carnea, Sickingen und Bona angetegt und kam in 
eine ausgesprochene Trockenperiode hinein. Sehon 
beim Auflauf waren die Parzellen mit Torfbedeekung 
auffallend schlechter als die ohne Torf. Bei der Ernte 
stellte sich dann heraus, dab die relativen Ernte- 
gewichte (Kontrolle~---lOO%) bei den Parzellen mit 
Torf um etwa 2o% tiefer lagen als bei den Beeten ohne 
Tortbedeckung. 

3. E r g e b n i s s e .  
Die Ergebnisse Dahlem-Knehden lassen sich ge- 

meinsam besprechen; ulld zwar sollen hier, um zu ver- 
gleiehbaren Resultaten zu kommen, nut die Mycel- 
infektionen einander gegenfibergestelIt werden. Deut- 
liche AnfXlligkeitsunterschiede zwischen den einzelnen 
Sorten waren bereits beim Auflaufen zu erkennen. In 
Tabelle I sind die relative Auflaufverz6gerung und die 
mittlere Wfichsigkeit der Pflanzen eingetragen. E s  
geht daraus hervor, dab in Dahlem die Soften Flava, 
Carnea; Parnassia, Voran, Fl~tmingsst~irke, Erstling 
verh~tltnism~tgig starke Aufiaufsch~tden zeigten, w~th- 
rend in Knehden Priska, Parnassia, Olympia, Merkur, 
Bona, B6hm's Mittelfrfihe, Frfihnudel, Robusta, Erika 
und Ostbote relativ am st~irksten gesch~tdigt wurden, 
In Dahlem hatte etwa die H~tlfte der geprfiften Sorten 
nur schwache bzw. keine Auflaufsch~tden; im Gegen- 
satz zu ~Znehden. Hier waren nur die Sorten Flava, 
Gemma, ErIltedank, relativ schw/tcher und Wekaragis 
gar nicht beeintr~tchtigt worden. Die fibrigen Sorten 
zeigten mittelstarken Befall. Auff~tllig ist, dab Flava 
in Dahlem stark, in Knehden aber nut relativ schwach 
gesch~tdigt wurde; und umgekehrt Priska, Olympia 
und Me~kur nur eine schwache Auflaufverz6gerung in 
Dahlem, ager eine relativ starke Auflaufverz6gerung 
in Knehden aufzuweisen hatten. Recht gut ist die 
~3bereinstimmung bei Parnassia einerseits, die in 
Dahlem und Knehden schlecht aufgelaufen ist und bei 
Erntedank und Gemma andererseits, die an beiden 
Versuchsorten sich nicht vie1 anders verhielten als die 
Kontrollen. 

Die Unterschiede zwischen infizierter Parzelle und 
Kontrolle verwischten sich bei den einzelnen Soften 
im Laufe der Vegetationspericde ~mmer mehr. Zur 
Blfitezeit waren sle auch nic~t mehr andeutungsweise 
vorllander~. Von ausschlaggebender Bedeutung t fir die 
Beurteilung der Rhizoctonia-Sortenanf~lligkeit sind 
die Ernteergebnisse. Sie sind in relativen ZaMen (Kon- 
trolle~---IOO~o) in Abb. 8 graphisch dargestellt. In 
Dahlem wurde das Durchschnittsknollengewicht und 
die Durchschnittsknollenzahl (Knollen mit Durch- 
messer fiber 3,5 cm) yon 25 Stauden; in Knehden yon 
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nur Io Stauden ermittelt. Bet Betrachtung der ~;rnte- 
gewichte in Abb. 8 ilberrascht zun~tchst die Tatsache, 
dab die Werte in Knehden fast durchweg tiefer liegen 
als in l)ahlem, l)as w/irde eben wieder besagen, dab 
die Krankheit in Knehden ganz allgemein st~irker auf- 
tritt als in l)ahlem, l)er Parasit Iindet bier anschei- 

retativen Erntegewichte liegen zwischen 86 und 
I0o%. B e t  Voran, Aquila, E~ntedank, Merkur, Hilla, 
Fl~tmingsst~irke, Erstling, Viola und l)eodara lieferten 
die Nyeelinfektionen h6here Ertr~ge als die Kontrol- 
len..In Knehden zeigen eine relativ schwache l)epres- 
sion der Erntegewichte auf Werte zwischen 8o und 
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nend, wie schon hervorgehoben wurde, die giinstigeren 
Entwicklungs-, Infekt ions-und Befallsbedingungen 
vor. 

Was k6nnen wit nun den Erntegewichts-Ergebnissen 
fiir die Sortenanf~tlligkeitsfrage entnehmen ? l)en re- 
lativ st~rksten Abfall der Ertt~ge auf Werte zwisclaen 
5 ~ und 75% zeigen in Dahlem die Sorten: Yriska, Yrfih- 
bote, Flava, Kaiserkrone und Fl~mingskost ; in Kneh- 
den fast die Mehrzahl der angebauten Soften: Prisca, 
Friihbote, Carnea, Wekaragis, Ackersegen, Olympia, 
Aquila, Erntedank, Merkur, Bona, B6hm's Nittelfriihe 
und Juloel. Verh~ltnismttBig gering sind die Ertrags- 
depressionen in l)ahlem bet Parnassia, Gemma, Weka- 
ragis, Ackersegen, Olympia, Capella und Sabina. Die 

I00% die Sorten: Flava, Parnassia, Voran, Gemma, 
Frfihnudel, Robusta und Erika. AuifSlhg ist, dab die 
Ernte4ewichte l)ahlem--Knehden bet den Sorten We- 
karagis, Ackersegen, Olympia, Aquila, Erntedank, 
]Kerkur, ein uneinheitliches Verhalten zeigen und z war 
in dem Sinne, da~ die Mehrzahl diesel- Soften in I)ah- 
lem entweder ausgesprochen widersta ndsf~ihig {Aquila, 
Erntedank, Nerkur) oder nur schwach anf~illig (We- 
karagis, Ackersegen, Olympia), in Knehden hingegen 
offensichtlich anf~llig sind. Recht befriedigend ist da- 
gegen die t~bereinstimmung bet x. Priska, Frfihbote; 
2. Flava, Carnea und 3. Parnassia, Voran, Gemma. 
Unter den auf ihre Anffi!ligkeit in l)ahlem und Kneh- 
den gleichzeitig gepriiffen Soften sind Priska und 
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Frfihbote am anfiilligsten. Sie lieferten an beiden Ver- 
suchsorten relativ niedrige Ernten unter 75% (68% 
und 58% in Dahlem; 74% und 63% in Knehden). 
Bet den Soften Parnassia, Voran, Gemma liegen die 
Ernten in Dahlem bet 94%, 11o% und Ioo%, in Kneh- 
den bet 85%, 95% und 9o%. Hier handelt es sich 
offenbal um relativ widerstandsf~thige Sorten. Zwi- 
schen diese beiden Oruppen kSnnte man vielleicht die 

Ackersegen auch hier wieder die gleichen Soften wie 
�9 oben, Wekaragis, Olympia, Erntedank, lVferkur und 
Aquila. Bet ihnen ist die Knollenzahl in Dahlem nur 
schwach oder gar nicht beeintr~ichtigt (relative Knol- 
lenzahlzwischen 85% und z2o%) ; in Knehden dagegen 
relativ stark herabgesetzt (Knollenzahl zwischen 45% 
und 7I%). In der Gruppe der relativ anf~lligsten mit 
PAska und Frtihbote ist die Knollenzahl wieder relativ 

Sorte 

Priska 

Friihbote 

Flava 

Carnea 

Parnassia 

Voran 

Gelnma 

Wekaragis 

Ackersegen 

Olympia 

Aquila 

Erntedank 

Merkur 
Kaiserkrone 
Fl~imingskost 
Capella 
Sabina 

Hilla 

Fl~imingsst~,rke 

Erstling 
Viola 
Deodara 
Bona 
B5hm's Mittel- 

frfihe 
Jubel 
Friihnudel 
Robusia 
Erika 

Ostbote 

Auflauf- 
verzSgerung 

TaSelle z.  

verzOgerung 

Ka~ehden 

Auflauf- l 
i beimpft 

stark 

mittel 

geri~g 

mittel 

stark 

gering 

keine 

mittel 

stark 

mittel 

gering 

stark 

m~iBig 

m~iBig 

gut 

m~iBig- 
gut 

m~iBig 

Vegetati0nszusta~d 
I Kontrolle 

gut 

gut 

gut 

gut 

gut 

schwach 

gut 

m~Big 

m~i2ig 

m~il3ig 

m~iBig 

m~Big 

gering 

mittel 

stark 

stark 

stark 

mittel- 
s tark  

gering 

mittel 

�9 gering 

gering 

gering 

gering 

gering 
gering 
mittel 
mittel 
mittel 

keine 

mittel- 
stark 

stark 
gering 
keine 

Dahlem 

Vegetationszustand 
beimpft I Kontrolle 

schwach- m~Big- 
m~Big gut 

schwach m~Big 
m~iBig m~iBig- 

gut 

m~iBig m~iBig 

schwach- m~iBig 
m~tBig 

schwach- 
m~iBig m~iBig 

schwach schwach 
schw.ach- schwach- 

m~iBig m~il3ig 
schwach schwach 
schwach- 

m~gig m~iBig 

schwach- 
m~iBig mgBig 

m~LBig- m~iBig- 
gut gut 

schwach schwach 
schwach m~iBig 
m~Big schwach 
m~iBig m~Big 
schwach schwach 
schwach- schwach- 

m~iBig m~Big 

m~iBig m~iBig 

m~iBig m~iBig 
schwach schwach 
m~Big m~iBig 

stark 
stark 

mittel 
stark 
stark 
Stark 
stark 

m~tBig 
gut 

mXBig 
m~igig 
schwach 
m~il3ig 
schwach- 

m~igig 

m~13ig 

gut 

m~iBig 

gut 

m~iBig 

m~igig 

gut 

gut 
gut 

gut 
gut 
m~iBig 
gut 
gut 

Sorten Flava und Carnea stellen; Flava mit einem 
Ertrag yon 73% in Dahlem und 86% in Knehden, 
und Carnea mit 78% in Dahlem und 7o~o in Knehden. 

Eine ~ihnliche Oruppierung ergibt sich, wenn wir 
jeweils, die Knollenanzahl miteinander vergleichen. 
Die Werte liegen im groBen und ganzen in Knehden 
wieder niedriger als ill Dahlem; und zwar sind die Dif- 
ferenzen zwischen den entsprechenden Knollenzahlen 
noch etwas hSher als bet den Erntegewichten. In der 
Oruppe, ffir die ein eindeutiges Verhalten nicht an- 
gegeben werden kann, stehen mit Ausnahme yon 

am niedrigsten: 55% und 58% in Dahlem und 48% 
und 56~o Jn Knehden. Vollst~indig erscheint auch 
wieder die Gruppe der relativ schwach anfiilligen. 
Bet Parnassia, Voran, Gemma tritt das gleichsinnige 
Verhalten ganz eindeutig zu Tage. Die Werte liegen 
in Dahlem zwischen 8o% und 95%, in Knehden zwi- 
schen 72 und lOO%, also relativ hoch ! Nicht ganz klar 
ist wieder die Stellung yon Flava und Carnea. Diese 
Sorten lassen sich vielleicht am besten in der N~he 
yon Frfihbote und Priska, also neben den relativ an, 
fiilligsten Soften unterbringen. 
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Es w/ire nun zu erwarten, dab zwischen diesen 
Erntewerten und den Resultaten der Auflaufboni- 
tierung in Tabelle I ein Zusammenhang besteht. Nit 
anderen Worten: es miigte bet der Ernte ann~thernd 
die gleiche Gruppierung hervortreten wie vorher beim 
Auflauf. Da s ist abet nut bedingt der Fall. So hXtten 
beispielsweise folgende Sorten mit einer starken Auf- 
!aufverz6gerung: Flava, Carnea, Parnassia, Voran, 
Fl~tmlngsst~trke und Erstling in Dahlem; und Priska 
Parnassia, Olympia, Merkur, Bona, B6hm's Mittel- 
friihe, Frfihnudel, Robusta, Erika nnd Ostbote in 
Knehden relativ niedrige Ernten haben miissen. Eine 
Koordination der Resultate der Auflaufbonitierung mit 
den Erntewerten ist aber nut m6glich bet Flava und 
Carnea in Dahlem und bet Priska, Olympia, Merkur, 
Bona, B6hm's Mittelfrfihe in Knehden. Hervorheben 
m6chten wit noch, daft bet der Sorte Gemma die zu 
erwartende Ubereinstimmung deutlich hervortritt. 
Gemma ist sowohl in Dahlem, als auch in Knehden 
verh~tlt nism~tl3ig gut aufgelaufen und zeigte auch sp~tter 
eine nur relativ schwache Beeintr~tchtigung der Ernte- 
werte. Bet den meisten anderen Sorten ist dieser Zu- 
sammenhang nicht vorhanden. Worauf diese Diskre- 
panz zurfickzuffihren ist, 1/iBt sich vorl/tufig nicht ent- 
scheiden. Es spricht vim ffir die Wahrscheinlichkeit, 
dab einerseits die Auflaufschaden durch ein hohes 
RegenerationsvermSgen ausgeglichen worden sind, und 
dab andererseits dutch nnterirdische Sch~den an Wur- 
zeln, Stolonen nnd Knollenanlagen, fiber deren Ab- 
lauf n0ch wenig bekannt ist, st~irkere Ausfglle hervor- 
gerufen wurden. Die bisherigen Versuchsergebnisse 
zeigen jedenfalls deutlich, dab sich aus der H6he der 
Auflaufsch~tden a 11 e i n keineswegs sichere SchluB- 
folgerungen anf die Rhizoctonia-Anf~lligkeit der Sorten 
ziehen lassen. Ebenso bildet auch das Fehlen yon 
Wachstumsdepressionen oder anderen oberirdiseh in 
Erscheinung tretenden Krankheitsmerkmalen noch 
keinen Mal3stab f/Jr die Rhizoctonia-Resistenz einer 
Sorte. 

H/iufig wird eine Erscheinungsform des Rhizoclonia- 
Pilzes, die nicht auf den unmittelbar gesch~digten Or- 
ganen, sondern auf den Knollen aufzutreten pflegt, als 
Kriterium ftir den Befall einer Kartoffelsorte gewertet, 
die sog. Poekenbildung. Es handelt sich dabei um jene 
charakteristischen, schwarzbraunen Pocken, dutch die 
die Knolle unmittelbar nicht gesch~idigt wird, die viel- 
mehr lediglich eine oberfl~chliche Auflagerung von 
Sklerotien darstellen. Die Verbindung mit der Knolle 
ist hierbei so locker, dab sich die Pocken schon mit dem 
Fingernagel leicht entfernen lassen, so dab darnnter 
die unverletzte Schale zum Vorschein kommt. Auch 
in der Reinkultur findet Sklerotienbildung statt. Je- 
doeh sehen diese Sklerotien bier ganz anders aus als 
auf der Kartoffelschale. Sie sind lockerer und belier 
gef~irbt. Worauf diese unterschiedliche Entwicklung 
zuriickzufiihren ist, mug vorl~tufig dahingestellt bleiben. 
l)~oer die Bedingungen, die zur Sklerotienbildung 
fiihren, wissen wit z. Zt. noch nicht viM. Nach dell 
Untersuchungen von BI~ITO~-JoxEs (2) an Rhizoc- 
tonia-Reinkulturen soll eine Beziehung zwischen der 
Sklerotienbi!dung einerseits und der Beschaffenheit 
des Substrates ~nd der Luftfeuchtigkeit andererseits 
bestehen. Inwieweit der Sklerotienbesatz der Kar- 
toffelkno]le im Freiland dem EinfluB der gleichen Be- 
dingungen unterliegt, bleibt noeh zu untersuchen. In 
Kreisen der Praxis ist man vielfach der Meinung, dal3" 

s t a rke r  Rhizoclonia-Befall der Stauden auch eine 
tippige Sklerotienentwicklung auf den Knollen nach 
sich zieht. Zur Entscheidung dieser Frage wurden 
alle in Dahlem und Knehden angebauten Sorten auf 
Sklerotienbefali bonitiert. In Dahlem waren durch- 
g~ingig bet allen Sorten die Sklerotien gleichm~Big und 
fiberwiegend schwach ausgebildet. Nut ganz gering- 
ffigige Unterschiede ergaben sich zwischen infizierten 
Parzellen und den, durch dell im Boden saprophytisch 
lebenden Pilz spontan befallenen Kontrollen. Bet allen 
Kontrollen war aber auch stets ein mehr oder minder 
hoher Prozentsatz der Knollen sklerotienfrei. In Kneh- 
den war der Sklerotienbesatz bet den einzelnen Soften 
unterschiedlich und im grol3en nnd ganzen bet den 
Kontrollen auch wieder schw~icher als bet den infi- 
zierten Parzellen. Eine eindeutig greifbare Beziehung 
zwischen Sklerotienbefall der Knolle und Befallsgrad 
der Staude konnten wir j edoch aus diesen Ergebnissen 
nicht herauslesen. Zur Veranschaulichung dieser Tat- 
sache sollen die 3ditteilungen in nachstehender Tabelle 2 

Tabelle -2. 

Sorte 

Priska 
!~'r tihbot e 
Flava 
Carnea 
Parnassia 
Voran 
Gemma 
Ackersegen 
Olympia 
Aquila 
Erntedank 
Bona 
Jubel 
Robusta 

Befall im Freilandversuch~ 

s ta rk  
s ta rk  
mitre1 
s tark 
mit te l  
schwach, 
schwach 
s tark 
s tark 
s tark 
s tark 
s tark 
s tark 
schwach 

Sklerotienbesatz 
beimpft i Kontrolle 

schwach mittel 
schwach 
s ta rk  
schwach 
mit te l  
schwach 
s tark  
mit te l  
sehr s tark 
mit te l  
schwach 
mi t te l  
schwach 
schwach 

mitre1 
stark 
schwach 
schwach 
schwach 
schwach 
mittel 
mittel 
schwach 
schwach 
schwach 
schwach 
schwach 

1 Relatives Erntegewicht, herabgesetzt auf: 
5o--75 % = stark 
75--86% = mittel 

86-- IOO % = schwach 

dienen, in der wir fiir einige Sorten aus dem Feld- 
versuch Knehden Sklerotienbesatz der Knollen und 
Verhalten der Stauden gegeniiber Rhizoctonia solani 
eingetragen haben. 

IV. Zur Diskussion der Ergebnisse. 

In Tabelle 3 ist das Verhalten der untersuchten Kar- 
toffelsorten nach Infektion in der Feuchtkalnmer und 
in der Feldprfifung gegenfibergesteltt. Dabei ist be- 
merkenswert, dab sich eine Reihe yon Sorten bet der 
feldm~i3igen Prfifung gerade umgekehrt verhielt, wie 
im Feuchtkammerverfahren Jm L~iboratorium, darun- 
ter vor allem die Sorten Erstling nnd Voran. Sie 
waren im Feuchtkammerinfektionsversnch relativ stark 
anf~llig, in der Feidpififung relafiv widerstandsf~hig. 
Es ]iegt die Vermutung nahe, dab es sich hier um Sor- 
ten handelt, die all und Ifir sich anfallig sind aber fiber 
eine gewisse Feldresistenz bzw. Unempfindlichkeit 
verfiigen. Eine gute Ubereinstimmung der Befunde 
liegt vor bei Priska, Frfihbote (relativ stark anf~tllig), 
Flava, Carnea (m~tBig) und Gemma (relativ schwach 
anf/~Hig). 



266 It: RICHTER und R. SCHNEIDER: Untersuchungen zur Rhizoc/onia-Anf~lligkeitder Kartoffelsorten. Der Ziiehter 

])as Gesamtergebnis der Versuche ffihrt uns zu fOP 
gender znn~chst als Arbeitshypothese zu wertenden 
Vorstellung: alle yon uns geprfiften Sorten und m6g- 
licherweise alle derzeitigen Kultursorten sind a n -  
f ~ 11 i g. Bet einigen Sorten sind spezifische Unter- 
schiede im Anf~lligkeitsverhalten vorhanden, die 

Tabetle 3. 

Sorte 

Priska 
Frfihbote 
Flava 
Carnea 
Voran 
Gemma 
Olympia 
Aquila 
Kaiserkrone 
Fl~mingskost 
Capella 
Fl~miligs- 

st~rke 
Erstling 
Viola 
B6hm's 

NIittelfriihe 
Friihnudel 

Befall  im 
Labor a tor ium x 

stark ( q- + +) 
stark (.+ + +) 
mittel ( + +) 
mittel (++) 
stark ( + + +) 
schwach (+) 
stark ( + + +) 
schwacb (+) 
mittel ( + +) 
stark ( +  + +) 
mittel ( + +) 
schwach (+) 

stark ( + + +) 
schwach (+) 
schwach (+) 

schwach (+) 

Befall  i m  I~reilandversuch ~ 

Knehden Dahlem 

stark 
stark 
stark 
mittel 
nicht befallen 
nicht befallen 
schwach 
IIicht befalleli 
stark 
stark 
schwach 
nicht befallen 

nicht befallen 
nicht befallen 

stark 
stark 
mittel 
stark 
schwach 
schwach 
stark 
stark 

stark 

mittel 

Siehe Bonitierungsschema S. 259. 
2 Relatives Erntegewicht, herabgesetzt auf: 

5 ~  75% = stark 
75-- 86o/o = mittel 
86-- IOO % = s chwach. 

allem Anschein nach auf erbIich bedingte Konsti- 
tutionsunterschiede zurfickzufiihren sind. Die meisten 
Soften jedoch reagieren nach nnseren bisherigen Er- 
fahrungen nicht eindeutig. Ihr  Verhalten nnterliegt 
in st~trkerem MaBe der Beeinflussung durch ~uBere 
Faktoren. Nicht die Konsti tut ion sondern die Dis- 
position bestimmt bet ihnen Auftreten u n d  Verlauf 
der Krankheit.  Zur Kl~rung dieses Fragenkomplexes 
sind vergleichende Infektionsversuche auf breitester 
Basis in, der Feuchtkammer, im Gef~13 und unter  Frei- 
landbedingnngen eingeleitet. Nach den bisherigen 
Erfahrungen wird auf die feldm~!3igen Priifnngen zu- 
n~chst noch besonderes Gewicht zu legen seth. Um 
festzustellen, v ie  weft Konsti tution und Disposition 
der Wirtspf lanze dutch edaphische und klimatische 
Faktoren beeinflugt werden k6nnen, sollen die Frei- 
landinfektionsversuche wfihrend mehrerer Jahre an 
mehreren Anbauorten mit der Mycelstiick-Infektions- 
methode durchgeffihrt werden. 

Fiir den Versuch der Auslese v611ig rhizoctonia- 
f e s t e r Kartoffeln toni3 Material yon besonders gro- 
13er genetischer Streubreite, wie wit es in den ,,Wild- 
kartoffeln" besitzen herangezogen werden. Trotz 
aller sonstigen Nachteile bieten hier voraussichtlich 
die zahlreichen knollentragenden Solanum-Arten 
auBerhalb der Art Solanum tuberosum vielfiiltige 
M6glichkeiten. 

Fiir die praktische Kart0ffelziichtung ergibt 'sich 
aus den bisherigen Versuchsergebnissen, dab bet dem 
derzeit in der Praxis benutzten Ausgangsmaterial 
wenig Aussicht besteht, Formen mit ectlter Rhizoc- 
tonia-Resistenz aufzufinden. Dagegen dfirfte der Weg 
der Suche nach Feldresistenz bzw. Unempfindlic!~keit 
auch heute bereits gangbar seth. Es wird sich dabei 

um di e Auffindung yon St~mmen oder Sorten handeln, 
die, set es durch erh6hte  Regenerationsf~higkeit, set 
es durch einen abweichenden Entwicklungsrhythmus 
oder andere Eigenschaften, in der Lage sin& Rhizoc- 
tonia-Befall auszugleichen, und obwohl sie nicht be- 
fallsfrei bleiben keine oder nur uriwesentliche Ertrags- 
dewessionen erleiden. Leider stehen uns zur Beurtei-  
lung dieser Eigenschaften noch keine einfachen tin 
Laboratorium durchffihrbaren Testverfahren zur Ver- 
Ifigung. Wir k6nnen daffir den umst~ndlichen und 
zeitraubenden Feldversuch, der m6glichst an verschie- 
denen Orten parallel laufen miiBte, vorerst noch nicht 
entbehren. Es dfirfte zweckmfigig seth, ffir diese Feld- 
versuche regelrechte Rhizoctonia-Prflffelder anzulege n. 
Man w~hlt dazu am besten ein Feldstiick aus, das a l s  
,,Rhizoctonia-Lage" bekannt  ist. Dieser Schlag oder 
Schlagteil miiBte dann aus der Fruchtfolge ausscheiden 
und in m6glichst kurzfristiger Folge, am besten wohl 
in zweij~hrigem Wechsel mit Leguminosen, den Rhi- 
zoctonia-Infektionsversuch tragen. Die dadurch im 
Laufe der Jahre eintretende gleichm~tBige und starke 
Rhizoctonia-Verseuchung des Bodens wird die in jedem 
Jahre zu wiederholende kfinstliche Infektion der Knol- 
len zwar nicht iiberfliissig machen, wird abet bestimmt 
zur Erh6hung des Infektionserfolges und damit zur 
Sicherung der Versuchsergebnisse beitragen. 

Zusammenfassung.  

Ffir die vergleichende Prfifung yon Kartoffelsorten 
auf Rhizoctonia-Anfalligkeit bzw. -Widerstandsfghig- 
keit wurden eine bequem zu handhabende labora- 
toriumstechnische Prfifmethode und geeignete Infek- 
tionsverfahren fiir GeI~B- und Freilandversuche aus- 
gearbeitet. 

Damit wurden folgende Ergebnisse erzielt : A 11 e 
geprfiiten Kartoffelsorten sind a n f g 11 i g. Gra- 
duelle Anf~'tlligkeitsunterschiede konnten mit den ge- 
nannten Infektionsverfahren im Labomtorinm nnd 
Freiland festgestellt werden. Die Resultate yon La- 
boratoriums- und Freilandinfektionsversuchen stilnm- 
ten nur bei einigen Sorten fiberein. Bet einer Reihe 
yon Sorten war ein eindeutiges Verhalten weder bet 
den an zwei Orten gleichzeitig angelegten Freiland- 
versuchen noch bei den in Laboratorium nnd Freiland 
vergleichend durchgefiihrten Priifungen, festzustellen. 

Literatur. 
I. BR~UN, H.: Der Wurzett6ter der Kartoffel, Rhi- 

zootonia solc~ni K. Monographien z. Pflanzenschutz 5, 
Verlag J. Springer, Berlin 193o. -- 2. BRITON-JoNEs, 
H. R. : Mycological work in Egypt. during the period 
192o--1922. Niin. Agricult. Egypt. Techn. a. sci. Ser- 
vice Bull. 49, 1925. --  3. CORSAN% I. N.: Studies of 
the Rhizoctonia disease of potatoes. Science, N. S. 
42, 582--583 (1915). -- 4. EHRKE: Die Aussichten in 
der RMzo~lonic~- und Sehorfbek~mpfung. Mitt. f. d. 
Landw. 54, 525--526 ll. 547--549 (I939). -- 5. LE- 
PiX, E:: Beitrag zur Beizung der Pflanzkartoffeln. 

Nachrichteli SchXdlingSbek~mpiung 13, 55--61 (1938). 
-- 6. L U D B R O O K ,  W. V. : Potatoes: Rhizovtonic~ solani. 
In Commonwealth Scient. Industr. Res. Org. Ann. 
Rept. for 1948--49. Canberra, Australia (Brieiliche 
Mitteilung). -- 7. Mt~LL~R, K. O.: Untersuchungen zur 
Eutwicklungsgeschichte und Biologie yon Hypochnus 
solcbni P. u. D. (RhizooXoni~ solani K.). Arb. Biol. 
Reichsanst. Land- u. Forstw. x3, 197--262 (1924). -- 
8. MOLI,~R, K. O.: U'ber die Schadwirkung der Rhi- 

.zoctonia solani K. bet der Kartoffel, Nachrichtenbl. 
Dtsch. Pflanzenschutzdielist. Neue Folge I, 47--51 



2o. Band, Heft 9/~o ~{.W. ZANOI~: Befruchtungsbiologische Untersuchungen an Siidtiroler Apfelsorten. 267 

(1947). -- 9. tZZCI~AgDS, ]3. L. : Pathogenicity of Corti- 
cium vagunl on the potato as affected by soil tempera- 
ture. J. agricult. IRes. 21, 459--483 (1921). --  IO. 1RI- 
CI~ARDS, B. L. : Further studies on the pathogenicity of 
Corticium vagum on the potato as affected by soil 
temperature. J. agricult. Res. 23, 7 6 1 - 7 7  ~ (1923). 
n .  SCRLZrJS~NER: Was lehrei1 uns die Kartoffelkrank- 
heiten des Jahres 1943. Mitt. f. d. Landw. 59, 141 his 
143 (1944). -- I2. ST6~MER, I.: Versuche zur Bek~mp- 
lung yon Schorf und Rhizo~to~d~i bei der Kartoffel durch 

quecksilberhaltige Ditnge- und ]3eizmittel. Nachr. 
Sch~dlingsbek~mpfullg 13, 45--55 (1938). --  13. ST6R- 
MEg, I . :  Weitere Versuchsergebnisse bei der ]3ek~mp- 
lung des Kartoffelschorfes und der Rhizoctonic~ solani. 
Nachr. Sch/~dlingsbek~.mpfung 14, 57 - -65  (1939). --  
14. ST61~MER und ]~BELL., MARIE: Rhizo~toni~-Be- 
k~impfungsversuche. Mitt. f. d. Landw. 59, 352--353 
(1944). --  15. ST61~M~R, I.: Magnahmen zur Gesund- 
heitspflege bei Pflanzkartoffeln. IV[itt. f. d. Landw. 58, 
475--478 (1943). 

Befruchtungsbiologische 

In Anbetracht der Wichtigkeit einer genatien Kennt- 
nis der Bttiten- und Befruchttingsbiologie der Obst- 
gew/ichse und der Tatsache, dab bis heute das Ver- 
halten der einheimischen Sfidtiroler A p f e 1 s o r t e n 
(8o% des Siidtiroler Obstbatimbestandes sind Apfel- 
b/iume!) tinter sich tind mit  den eingeftihrten Sorten 
bis anf einen Beitrag yon BAcI-I (I928) g~nzlich tiner- 
forscht geblieben ist, habe ich mich im Jabre I947 ent- 
schlossen, eille Serie systematischer Ullterstichungen zti 
beginnen, um diese fiihlbare L/icke zu schliegen. 

Dem grogziigigen Entgegenkommen der DOBLHOF" 
schen Gutsverwaltung, Meran, verdanke ich es, wenn 
ich meine Vers~xche in den rationell angepflanzfen 
und gepflegten Obstanlagen dieses Betriebes, der etwa 
40 ha Kulttirgrund auf einer Meeresh6he yon 325 m 
fi. d. M. umfagt,  durchffihren konnte.  

Das vorhandene Sortiment timfagte folgende Apfel- 
soften: 

I. Ananas Renette,  2. Champagner Renet te ,  
3. Champion, 4. Goldparm/ine, 5. Gravensteiner, 
6" Jonathan,  7. Kalterer  B6hmer, 8. Kanada Renette, 
9. K6stlicher, Io. Rome Beauty  (Morgenduft), 
I I .  Spitzlederer, I2. Wagener, 13. WeiBer Rosmarin, 
14. Winesap. 

Wir setzten tins znm Ziel, folgende miteinander ver- 
bundene Fragen zu kl~iren: 

I. Bliihdauer und Bltihverlauf der einzelnen Sorten. 
2. Keimf/ihigkeit und Keimkraft  des Pollens der 

verschiedenen Sorten. 
3. Sterilit/it, Unvertr~iglichkeit, bezw. Vertr/ig- 

lichkeit verschiedener Kreuzungen, Ermit t lung der 
geeigaetsten Befruchttingspartner, Feststellung even- 
tueller Neigung zur Selbstfruchtbarkeit  oder yon 
Metaxenien. 

Leider warea die uns ztir Verftigung stehenden fi- 
nanziellen 1Kittel sehr beschr~inkt, so dab wir nicht 
Mle mSglichen Kreuztingen der erw/ihnten 14 Sorten 
vornehmen konnten. Der urspriinglich festgesetzte 
Versuchsplan muBte auBerdem, infolge augergew6hn- 
rich ung(instiger Witterungsverh/iltnisse w~hrend der 
Bltitezeit (starker Wind und Regen!), welche einen 
Tell des Hiillmaterials versehrte, noch nachtr~iglich 
reduziert werden. Trotz M1 dieser Schwierigkeiten, 
koanten wir 26 verschiedene Kreuzungen der wich- 
tigsten Sorten, auger den dazugeh6rigen Kontrollen 
ulld einigen summarischen Untersuchungen fiber die 
Selbststerilit/it, erfolgreich dtirchf/ihren. Ztir Oew/ihr- 
leistung der Richtigkeit der erzielten Ergebnisse tind 
der gr613eren Vollst~indigkeit halber ist es vorgesehen, 

Untersuchungen an Siidtiroler Apfelsorten. 
Von K. W. ZANON. 

Mit 3 Textabbildungen. 

diese Versuche in dell folgenden Jahren zn wieder- 
holen und atich auf andere Kombinationen anszti- 
dehnen. 

1. D ie  B e o b a c h t u n g e n  f iber B l f i h d a u e r  u n d  
B l f ihver lauf .  

Fiir die vorgesehenen i 4 Sorten wur.de die Auf- 
blfihzeit der ersten Blfitenknospen, der Zeitptinkt der 
Vollbliite und die Beendignng der Bltite in den Obst- 
antagen des Doblhof-G~xtes ermittelt .  

Da diese Beobachttingen sich nur auf ein einziges 
Jahr  (i948) ~nd bei ganz welligen Soften atif zwei 
Jahre (1947--I948) erstrecken, k611nen nachfolgende 
Angaben allerdings ntir ann/ihernd die r e 1 a t i v e 
B 1 f i t  e z e i t (d. h. die Atifbliihfolge ti. den zeit- 
lichen Abstand der Bliite der verschiedenen Sorten) 
charakterisieren, da sowohl diese als die Daner der 
Bl/itezeit vom Witterungsverlanf, yon der Wtichsig- 
keit tind dem Gesundheitszustand des Batimes, yon 
der Veredhing, vom'  AnsmaB der letzten Ernte  tind 
der gegenw~irtigen Bliite, sowie yon vielen anderen 
Faktoren beeinfltil3t wird. 

Urn wenigstens einen Tell dieser Fehlerqtiellen zti 
vermeiden, wttrden m6glichst gleichaltrige Biitime in 
denselben Standorts-  nnd KtilttirverMiltnissen und 
mit derselben Banmform (Halbstamm) ausgew/ihlt. 

Die ermittel ten Daten sind in der nachfotgenden 
Abb. I fibersichtlich als Ph~inogramme graphisch dar- 
gestellt. 

Auf Grund der Ergebnisse unserer Unterstichungen 
haben wir die Sorten in den folgenden drei Gruppen 
eingeteilt : 

a) F r t i h b l f i h e n d :  Gravensteiner, Kalterer 
B6hmer. 

b) M i t  m i t  t l e r e r  B l f i t e z e i t :  Ananas 
Renette, Champagner Renette, Champion, Goldpar- 
m/ine, Jonathan,  Kanada Renette, K6stlicher, Wa- 
gener, WeiBer Rosmarin, Winesap. 

c) S p ~i t b 1 ii h e n d :  Rome Beauty, Spitzlederer. 
Bei einer genatieren Dnrchsicht der Ph/inogramme 

f~illt es leicht anf, dab nicht mtr weitaus die Mehrheit 
der tintersuchten Apfelsorten ungef/ihr gleichzeitig 
btfiht und eine m i t t 1 e r e BI/itezeit aufweist ,  son- 
dern dab selbst Sorten, die zwei angrenzenden, nnd 
sogar der I. und III. Grnppe angeh6ren, sick in ihrer 
Blfite gentigend fiberdecken, tim die gegenseitige Be- 
st~iubung in ausreichendem MaBe zu gew~ihrleisten. 

Die Dauer der Bliite schwankte yon 17--29 Tagen, 
am ktirzesten war sit bei der Sorte ,,Goldparm/ine", 


