
DER Z O C H T E R  
24. BAND 1954 HEFT 7/8 

(Aus dem Institut ftir Pflanzenztichtung GroB-Liisewitz der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin.) 

Beobachtungen 
und 

fiber Parasitenbefall an Pfropfungen 
Chim iren von Pflanzen. 

VOB HERBERT BUHR. 

Einleitung. 
{Jber die mannigfaltigen 13eziehungen, die zwischen 

den Partnern yon Pfropfungen bzw. den Komponenten 
yon Chim~ren bestehen, berichtet die zusammenfas- 
sende Darstellung von KREI~KE (1933). Von beso~- 
derer 13edeutung ffir die Praxis ist die Frage, ob es 
m6glich ist, die ftir einen Partner typische Wider- 
standsf&higkeit bzw. Empfgnglichkeit dureh Pfrop- 
lung auf einen in dieser Hinsicht anders gearteten 
Partner zu fibertragen. Soweit die genannten Eigen- 
schaften yon Ern~ihrungsfaktoren quantltativer oder 
qualitativer Art abh~ngig sind, k6nnen sie, wie durch 
andere MaBnahmen, so auch durch Pfropfung iiber- 
tragen werden. K~ENI<E (S. 527 If.) z.B. ftihrt die 
schon von COUDEI~S (I894) mitgeteilte Verringerung 
tier WiderstandsfShigkeit yon Amerikanerreben gegen- 
fiber der Reblaus dutch Reiser yon Europ~erreben 
ebenso wie DANIELS 13efund (192o) der gr6Beren Phy- 
lophthora-Widerstandsffihigkeit yon Luftknollen der 
Kartoffel, die an Reisern auf Eierfruchtunterlagen ent- 
standen waren, auf anatomische Abweichungen, die 
durch die ver~tnderten Ern&hrungsbedingungen ver- 
ursacht waren, zurfick. Beispiele ffir weitere indirekte, 
jedoch anatomisch nicht erklgtrbare Ver~nderungen 
der Empf/inglichkeit von Pfropfpartnern als Folge 
eines veriinderten Stoffwechsels ffihren dann Flsc~I~t~- 
GXus~AN~ (1929, S. 42 If.) an, so z. I3. aus der Praxis 
des Rebenbaues: Verl/ingerung der Reifezeit und da- 
mit des empf~nglichen Stadiums gegeniJber Ptas~no- 
para oder Steigerung der Anf~illigkeit yon 13eeren 
gegen Bolrytis durch erh6hte Wasserversorgung u. a. 
SAI~MON und WARE (1927) stellten bei ihren Versuchen 
mit Sphaerotheca humuli (DC.) 130RR. an Hopfen lest, 
dab die BefallsstSrke verschieden anf~illiger Sorten 
durch Pfropfung nicht zu beeinflussen sei, und folgern, 
dab die Widerstandsf/ihigkeit gegen S75haero~heca nicht 
von Stoffen abh~tngt, die leieht von Zelle zu Zelle dif- 
fundieren k6nnen. Dagegen gelang es MAY (193o), resi- 
stente Tomatenreiser durch Verwendung einer anf~l- 
ligen Unterlage mit dem Welkeerreger Fusarium lyco- 
#ersici 13R. zu infizieren, w~hrend anf/illige Sorten als 
Reiser auf resistenten Unteflagen yon der Erkrankung 
nicht betroffen wurden. Verf. erw~hnt, dab der Pilz 
dutch den anf/illigen Stengel einige Zentimeter weit in 
den Stengel der resistenten Sorte eindringen konnte, 
dann aber einging; der Stoff, der die Resistenz bzw. 
Anf~lligkeit der Pflanzen bedingt, wird jedoch nicht 
a uf ein fremdes Reis fibertragen, allenfalls wird er ver- 
~ndert. 

Wenn man als Erklfirung ftir derartige Beeinflus- 
sungen eine J4nderung der ,,Widerstandsffihigkeit ge- 
gen Erkrankung", die ge/inderte ,,Disposition", her- 
anzieht, so ergibt sich darfiber hinaus die Frage, ob 
auch die genotypisch bedingte Unempf/inglichkeit bzw. 
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Anf~lligkeit durch Pfropfung modifizierbar 0der fiber- 
tragbar sei. Versuche, wie sie deswegen yon FIscI-IER 
(1912) und SarlI~i (i916) mit Rostpilzen an Pomaceen- 
pfropfungen oder yon RoAcH (1927) mJt dem Krebs- 
erreger an den vergchiedenartigsten Pfropfungen von 
Kulturkartoffeln vorgenommen wurden, ffihrten dJese 
Autoren zu dem Schlu/3, dab in den untersuchten F~il- 
len eine gegenseitige spezifische Anderung dieser Eigen- 
schaften durch Pfropfung nicht m6glich sei (vgl. 
K~E~TKE, S. 5OI If.). Demgegentiber hiilt z. B. DANIEL 
(1920 U. spfiter) eine solche, ohne die Annahme einer 
Mutation erkl~irbare, direkte Beeinflussung, die auf die 
Nachkommenschaft fibertragbar ist, far erwiesen, eine 
Ansicht, der sich mehrere neuere, vor allem sowjetische 
Autoren (vgl. z. B. GLUSTSCHENKO, 1948; KEKUCH, 
1952 ) anschlie f3en. 

Da die Ki~rung dieser Frage sowohl Ifir den Pflan- 
zenztichter als auch Itir den Phytopathologen yon Be- 
deutung ist, so]l mit den folgenden Ausffihrungen ein 
l~berblick fiber die am hiesigen Institut an zahlreichen 
Pfropfungen zwischen Kultur- und Wildkartoffeln 
bzw. anderen Solanaceen und an ihrem Nachbau durch- 
geffihrten Beobachtungen und Untersuchungen gege- 
ben werden. Die Darstellung der umfa.ngreichen Ein- 
zelergebnisse muB in arld.erenl Zusammenhange er- 
folgen. Anhangsweise seien noch einige 13eobachtungen 
aus Botanischen G~irten fiber das Auftreten tierischer 
Parasiten an Laburnicyfisus- und Crataegomespilus- 
Arten mitgeteilt. 

Beobachtungen an Pfropfungen. 
a) Phytophthora in/estans (Mo~-T.) I)z BARY. Ein- 

gehende Untersuchungen fiber den Befall yon Pfrop- 
fungen (Spaltpfropfungen) zwischen den Kulturkar- 
toffelsorteI1 ,,Mittdfrfihe", ,,Ackersegen" und ,,Mer- 
kur" einerseits, sowie einigen ffir Phytophthora nicht 
ani~lligen Herkfinften von Solarium demissum ,,Red- 
dick 521" und S. demissum ,,Malchow 47" anderer- 
seits, wurden w~hrend der Vegetationsperiode 1952 
mit den erforderlichen Kombinationen und Kontrollen 
durchgeffihrt, die Versuchsobjekte in einem Verbai~d 
yon 12o X I2ocm ins Freie gepflanzt und nach 
weitgehender Ausschaltung yon Unterlagenbl~ttern 
sp~ter auf ihren Phytophthora-13efall hin bonitiert 
(Tabelle i). Weiterhin gelangten Pfropfungen, deren 
Partner sich vegetativ oder genera tiv von gleichartigen 
Pfropfungen des voraufgegangenen Jahres ableiteten 
(Tabelle 2), sowie ferner wurzelechte vegetative bzw. 
generative Nachkommen von PfropIungspartnern, 
die ein bis drei Jahre in gleichsinnigen Pfropfungen 
standen (Tabelle 3), zur Untersuchung. Die folgenden 
drei 13bersichten bringen das Ergebnis der Bonitie- 
rungen. 

I3 
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Tabelle i. Phylophtho~,a-Be/all as Reiser~r yon Karto//el- 
p/rop/u~cgen nach Fmiland-Untersuchungen, z952. 

Reis 

~. dem. Reddick 52I 

Mittelfriihe 
kekersegen 
Vferkur 

5. d. Malchow 47 

Mittelfrfihe 
Ackersegen 
Ylerkur 

Unterlage 

Anzahl 
der Pfropfungen 

aus- i I 
ge- boni- Be- 

t tiert la id  ffihrt I 

Mittelfriihe 30 
Ackersegen 30 
Merkur 30 

S. d. Reddiek 521 30 
,, 3 ~ 
,, 3 ~ 

Mittelfriihe 3 ~ 
Ackersegen 3 ~ 
Merkur 3o 

21 0 

16 0 

14 0 

21 3 

15 2 
16 I 

~4Lo 
~8  o 

2][ o 

S. d. Malchow 47 3 ~ I4 3 
30 27 2 

,, 3 0  21  I 
| | 

S. d. Reddick 52I ] S. d. Reddiek 521 ~ ] io 6 o 
S.d.  Malchow47 [S .d -Malchow47  ] ~o 4 o 

[ ] - - - - - -  

Mittelfriihe ] Mittelfriihe [ io 7 4 
Ackersegen ~ Ackersegen ] ro 5 3 
Merkur [ Merkur ] Io 4 2 

Die Befallsst[irke wird in den Tabellen dutch die Zif fern o--5 wiedergegeben. 
Diese autopIastisehen Wildkartoffelpfropfungen standen nicht auf dem 

gleichen Versuehsfeld sondern im Lehrgarten. 

Tabelle 2. Phylophthom-Be/all a~r Reisers yon Kartoffel- 
P/ropfunge~r die aus vegetativen (v) oder generativen (g) 
Nachkomme,z gleichsi~niger P/rop/ungen des Vorjahres 

hergestellt wurden. Freilanduntersuchungen z952. 

Reis 

~. dem. Reddick 521 (g) 
,, 

Mittelfriihe (v) ' 
Ackersegen (v) 
Merkur (v) 

5. dl Malchow 47 (g) 
,, ( v )  
,, (g)  

,, ( v )  

Mittelfrilhe (v) 
Ackersegen (v) 

Mittelfriihe (v) 
Ackersegen (v) 
Merkur (v) 

S. d. Reddick 52I (g) 

Unterlage 

Mittelfriihe (v) 
Ackersegen (v) 
Merkur (v) 

S. d. Reddick 521 
,, (g) 

Mittelfrflhe (v/ 
,, ( v p  

Ackersegen (v) 
,, (v) 

S. d. Malchow 47 (g) 

Mittelfriihe (v) e 
Ackersegen (v) 
Merkur (v) 

S. d. Reddick 521 

Anzahl 
der Pfropfungen 

aus- boni- Be- 
ge- tiert fall ftihrt 

13 IO o 
28 io o 
3 ~ II O 

13 8 I 
28 19 I 
3 ~ 119 I 

15 9 o 
3 I o 

16 12 o 
4 I o 

I 5 II I 

I6 12 I 

io 6 3 
io 5 3 
io 3 2 

io I 6 o 

S. d. Malchow47 (g) S.d. Malchow47(g) io ] 6. o 
Die nur  in spgrliehem Umfange erzielte vegetative Nachkommenschaft  des 

Wfldkartoffelmaterials erwies sich wegen anderweitiger Sehftdigungen als Iiir die 
Pfropfung Wenig geeignet. 

Entspreehende autoplastisehe Pfropfungen yon W!ldkartoffeln (v) warden 
nicht ausgeffihr t. 

s Diese autopIastiseher~ Wildkartoffelpfropfungen (g) standen nicht auf dem 
gleiehen Versuehsfeld sondern im Lehrgarten. 

Die {)bersichten zeigen, dab  eine prinzipielle Ande- 
rung der Empfitnglichkeit  bzw. Unempfgr~glichkeit 
derkPfropfpar tner  gegentiber Phytophthora bei keiner 
der untersuehten Pfropfungep eintrat .  Ein gleich- 
artiges Bild lieferten die zahlreichen ~ihnlichen Pfrop-  
fungen aus d e n  Jahren 1951 und 1953; sie brauchen 
daher  in diesem Zusammenhange  nicht dargestel l t  zu 
werden. Aueh durch t in-  bis zweimalige Wiederholung 

der Pfropfungen in gleieher Kombina t ion  lieB sieh eine 
Xnderung im Verhalten der Par tner  dem Pilz gegen- 
fiber nicht  erzwingen, da die in der Tabelle 2 wieder- 
gegebenen Befal lsdaten auch itir die dreij~hrigen Kom-  
binationen zutreffen. Weitere Ergebnisse hier anzu- 
ffihren erseheint unn6tig. Ebenso konnte bei den un- 
gepfropften vegeta t iven  oder generat iven Nachkom-  
men der P i ropfungspar tner  eine Ver~nderung ihres 
Verhaltens dem Pilz gegeniiber nieht nachgewiesen 
werden (Tabelle 3). Auffallend bei den Pfropfungen 
ist allein die verminder te  Befallsintensit~t auf den 
Kulturkartoffelreisern.  Die Annahme,  dab  dieses ab- 
weichende Verhalten auf den weniger gfinstigen En t -  
wicklungsbedingungen Iiir den Pilz beruht,  die einmal 
auf den weiten Stand der Pflanzen auf den Versuchs- 
beeten und zum anderen auf die weniger gute Entwick-  
lung der Rciser auf den Wildkartoifelunter lagen zu- 
rfiekzufiihren sind, lag nahe. Eine Prfifung der ent- 
sprechenden Piropfungsbl i i t ter  durch kiinstliche In-  
fektion in Sehalenversuehen ergab im Vergleich zu 
Kontrol len yon ungepfropften Pflanzen keine greif- 
baren Differenzen, so dab  die ge~uBerte Vermutung  
gerechtfert igt  sein dfirfte. 

Einige Itir Phytophthora in/estans nieht anf~llige 
Solanaceen wie Solanum nigrum L., S. r xa~tho- 
carpum Ko~lx,~N, Nicandra physaloides GAERTN., Ni- 
coliana fabacum ,,Samsun", N. rudica L. und Sc@olia 
lurida DuN. wurden bei Versuchen vor allem in den 
Jahren 195o, 1951 als Reiser auf anf~lligen Kul tu rkar -  
toffeln weder im Freilande noeh in Schalenversuehen 
von dem Pilz infiziert, dagegen bewahr ten  sowohl 
, ,Mittelfriihe" als auch , ,Ackersegen" und , ,Capella" 
ihre Anf~illigkeit als Reiser auf Samsun-Tabak .  Auch 
die generat ive Nachkommenschaf t  der Solanum ~i- 
grum- u a d d e r  S. nigrum xanthocarpum-Reiser war in 
keinem Jahr  yon dem Pilz befallen oder bei Impfver -  
suchen in fizierbar. 

Zusammenfassend kann also festgestellt  werden, dab 
eine gegenseitige Beeinflussung der Pf ropfungspar tner  
in ihrem Verhal ten gegenfiber Phytophthora is/estans 
durch Pfropfung in unseren Versuchen, seIbst bei 
mehrj~ihriger Wiederholung derselben Kombinat ion ,  
nicht s ta t t fand  und auch in der Nachkommenschaf t  
solcher Pfropfungen nicht nachzuweisen war. 

b) Leptinotarsa decemlineata Say .  In  diesem Zu- 
sammenhange  ist auch das Verhalten des Kartoffe l -  
Milers gegeniiber Pfropfungen von besonderem Inter-  
esse. Als Objekte fiir diese, in den Jahren 1 9 5 1 - 1 9 5 3  
in Grol3-Liisewitz durchgeft ihrten Versuche dienten 
vor allem einige Herkfinf te  yon Solarium demissum 
LINDL. und Sola,t~um chacoe~cse BITT., die auf verschie- 
dene Kul turkar tof fe ln  gepfropft  und sparer  auf ihr 
Verhalten gegeniiber den Larven  des Kgfers unter-  
sueht wurden x. Zu diesen Untersuchungen wurden je- 
weils IO aus gleichen Gelegen s tammende ,  eben ge- 
schliipfte Larven,  die ihre Eihiillen nicht oder m6g- 
Iichst geringffigig bis h6chstens mi t te l s ta rk  befressen 
hat ten,  in Schalen auf abgeschni t tene Bl~itter der zu 
priifenden Pflanzen gesetzt. Nach einigen Tagen 
wurde die FraBweise und der Entwieklungsver lauf  
dieser Larven  bewertet  und der Versuch dana  abge- 
brochen. In  der Tabelle 4 ist das Verhal ten einiger 
Larven des ersten Stadiums (L~) gegen ungepfropfte 

1 Fiir die gewissenhafte Durchfiihrung der zahlreichen 
Ffttterungsserien bin ich Fr~,ulein R. TOBALL, Grog- 
Liisewitz zu Dank verpflichtet. 
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Wildkartoffeln, von denen S. demissum 
Reddick 52I (Herkunft  , ,Lindenhof"), 
S. demissum (Herkunft  ,,Malchow 47") 
und S. chacoense (I lerkunft  ,,Voldagsen") 
ffir die Pfropfungen verwendet wurden, 
sowie vergleichsweise gegenfiber 3 Kultur-  
sorten dargestellt. 

Diese 13bersicht zeigt die aus zahlreichen 
Versuchen bekannte Tatsache, dab auch 
bei unseren Ffit terungsversuchen mit dem 
Laub von Kulturkartoffeln etwa 4- 20% 
der Larven schon im ersten Stadium zu- 
grunde gehen. Die weitere Entwicklung 
der verbleibenden Larven erfolgt im allge- 
meinen gleichmaBig, doch kann eine meist 
geringere Zahl von Larven bei ihrer Sonst 
normal ablaufenden Entwicklung gegen- 
fiber tier Hauptmenge  um einige Tage 
zurtickbleiben 1. 

Demgegenfiber bieten die Wildkartoffeln 
ein verschiedenartiges Bild, Bei Solanum 
demissum z. B. finden sich neben Herkfinf- 
ten, die eine volle Entwicklung von 
3 o - - 4 o %  der Larven, wenn auch unter 
4- ausgepr~gter Verlangsamung der Ent-  
wicklungsdauer, zulassen, andere, die zu 
einer frfihzeitigen, vollen Larveasterb!ich- 
keit ffihren. Zwischen diesen beiden Ex- 
tremen gibt es alle fdberg~nge 2. Er- 
schwerend ffir alle Versuche ist weiter- 
hin vor altem die Tatsache, dab sich 
Pllanzen ein- und derselben Herkunft  
und auch die Nachkommenschaf t  einer 
Selbstungsbeere hinsichtlich ihrer Larven-  
resistenz nicht gleichsinnig verhalten. 
Nach dell Untersuchungen yon KUI{N und 
Mitarbeitern ist d as GlykoalkaloidDemissin 
ftir die toxische Wirkung der demissum- 
Bl~itter auf die K'Merlarven verantwortl ich 
zu machen. PROKOSGHEV und Mitarbeiter 
(i952 a) konnten bei tier Uberprfifung ver- 
schiedener demissum-Eerkfinfte betfiicht- 
fiche Untersehiede in deren Demissin- 
gehalt (i,48 bis 3,15% Trockensubstanz) 
feststellen, wodurch die Verschiedenartig- 
keit .in der K~ferresistenz solcher Her- 
kfinfte verst~ndlich ware. In. welchem 
Umfange der Demissingehalt einer Pflanze 
in AbhSngigkeit yon ihrem Entwick- 
tungsablauf oder yon anderen Augen- 
faktoren schwanken kann, ist nicht be- 
kannt.  

Auch Solanum chacoense (Tabelle 4) und 
S. ~olyadenium verhielten sich mit ihren 
verschiedenen Herkfinffen, S. chacoense aucll mit der 
Naehkommenschaf t  von Einzelbeeren, &hnlich wie 

Tabelle 3- Phytophthora-Be/all der vegetativen bzw. generativen Nach- 
kommen yon Partnern, die vorher ein bis zwei Jahre an gleichsinnigen 

P/rop/ungen beteiligt waren. Freilanduntersuchungen z952/53. 
(Bedeutung der Zeichen wie in den TabeUen z, 2). 

Vorhergehende Pfropfungskombinafion 
. Refs/Unterlage (Zahl der Jahre) 

(g = generativ) 

Solan. dem. Reddick 521 
Mittelfriihe (i) Mittelfrfihe (v) 

S. d. Reddick 52I 
Aekersegen (I) 

S. d. Reddick 52i 
Merkur (I) 

S. d. Malchow 47 
Mittelfrfihe (i) 

S. d. Malehow 47 
Ackersegen (I) 

S. d. Matehow 47 
Merkur (I) 

S. d. Reddick 52z 
Mittelfriihe (2) 

S. d. Reddick 52I 
Ackersegen (2) 

S. d. Malchow 47 
Mittelfrtihe (2) 

S. d. Malchow 47 
Ackersegen (2) 

S. d. Malchow 47 
Merkur (2) 

Samsun/eapella (i) 
Samsun/Ackersegen (x) 

Solan. nigrum/Capetla (I) 
Solan. nigrum/Ackersegen ( I )  

Mittelfrfihe 
S. d. Reddiek 52x (i), (2) 

Ackersegen 
S. d. Reddick 52i (i), (2) 

Merkur 
S. d. Reddick 52i (i), (2) 

Mittelfrfihe 
S. d. Malchow 47 (z), (2) 

Aekersegen 
S. d. Malchow47 (i), (2) 

Merkur 
S. d. Malchow 47 (i), (2) 

S. d. Reddiek 52I 
Mittelfrfihe (i), (2) 

S. d. Reddiek 521 
Aekersegen (x), (2) 

S. d. Reddick 52i 
Merkur (i), (2) 

S. d. Malchow 47 
Mittelfrfihe (i), (2) 

S. d. ?r 47 
Ackersegen (i), (2) 

S. d. Malchow 47 

1 Die unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeit 
der Larven auf Kulturkartoffeln (z. B. ,,Aquila" in Tab. 4) 
l~tBt site atl~ den mit dem Entwicklungszustand und 
den Aul3enbedingungen schwankenden Nahrungswert des 
Futters zurfickffihren. 

2 Von 229 mit je io Tieren geprtiften Pflanzen gingen 
bei 122 s~mtliche Larven als L~, bei 23 spfitestens als 
L=, bei 7 Ms L a, und bei io spgtestens als L, zugrunde; 
an 35 Pflanzen gelangten je i Larve, bei 17 je 2, bei 9 
je 3, bei 2 je 4, bei 3 je 5 und in einem Falle sogar 7 Larven 
zur Verpuppung. 

Nachbau Zahl der 
(v = vegetafiv) bonifierten Befai1 

Pflanzen 

Ackersegen (v) 

Merkur (v) 

Mittelfrfihe (v) 

Ackersegen (v) 

Merkur (v) 

Mittelfriihe (v) 

Aekersegen (v) 

Mittelfrfihe (v) 

Aekersegen (v) 

Merkur (v) 

Capella (v) 
Ackersegen (v) 

Capella (v) 
Ackersegen (v) 

S. d. Reddick 52i (v) 

,, (v) 

,, (v) 

S. d. Malchow 47 (v) 

,, (v) 

(v) 

S. d. Reddick 521 (g) 

,, (g) 

,, (g) 

S. d. Malchow 47 (g) 

,, (g) 

25 

2 0  

I5 

25 

25 

IO 

25 

25 

25 

25 

2O 

8 
IO 

4 
5 

zo bzw. I2 

Io bzw. 8 

I2 bzw. 9 

17 bzw. 19 

I8 bzw. 17 

I8 bzw. 19 

je 20 bis 25 

je 20 bis 25 

je 2o bis 25 

je 20 bis 25 

je 15 bis 20 

Merkur (I), (2) (g) je 15 bis 2o o 

S. demissum, in ihrer Larvenresistenz graduell ver- 
schieden. Eine ver~nderliche Widerstandsfahigkeit  
stellte ffir S. chacoense auch SCHAP~R (I953) fest. 
S. chacoense und S. polyadenium enthalten kein 
Demissin; ihre Larvenresistenz geht auf andere In- 
haltstoffe zurfick, die nach LANG~BUC~I (I95I, 1952 ) 
u. a. als ,,Verg~llungsstoffe" wirken. Ffir S. checoense 
best~tigt SCI-IAP~R (i953) die verg~llende Wirkung, 
betont  aber weiterhin, dab S. checoense auch die Lar- 
vensterblichkeit erh6ht und vor a.llem auch die Fer- 
tilit~t der Imagines mindert,  was in schwaeherem 
Mai3e auch ffir S. demissum und S. lSolyadenium gilt. 

13" 
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Tabelle 4. VerhMlen des ersten Larvemtadiums des Kartoffelkii/ers 
an ungepfropflen Karlo//eln, 1953. 

Futter 

S. dem. Reddick 521 
Herkunft ,,Lindenhof" 

S. d. Reddiek 521 
Herkunft ,,Miihlhausen" 

S. d. Malchow 47 

S. chacoense 
,,Voldagsen" 

,, 

I 
Zahl der [ Ver- 
geprtiften suchs- 
Larven begilm 

Capella 

C4el la  (Summe) 

Ackersegen 

1o 21.8. 
io 27. 8. 

I0 . 2 2 ~  ~ 
IO 

IO 21. ~. 
I0  21. . 

io I4 : 
IO I4 .  

IO 10. ~. 
lO 14 . 
~o 17. ~i 
10 20. 
[o 21. 8~ 

E9 I6. ~i 
zo 17 . 

zo 20. 8. 
zo 23. ~. 
~o 6. 

Aquila 

Ver-  
suchs-  
ende  

27 . 8. 
18.9. 

31.8. 
17.9. 

31.8. 
3.9. 

18.7. 
I7.7. 

13.8. 
18.8. 
20.8. 
24 . 8. 
2 4, 8. o 

IO 

2 1 . 7 .  7 
23. 7. 2 

25 .8 . ,7  
29.8. 3 
i3.8. 1 

Larvenentwicklung 

als L~ abgestorben 
i verpuppungsreife 
Larve; Rest abgestor- 
ben 

als Iq abgestorben 
2 verpuppungsreife 
Larven; Rest abge- 
storben 

Ms L 1 abgestorben 
bei der i. Hfmtung 
abgestorben 

als L 1 abgestorben 
6L1; 4L2 

2to t ;  3L~; 5L~ 
1 tot ; o L~ ; 9 L~ 
2tot ;  IL~; 7L~ 
5tot ;  ILl ;  4L2 

tot; 4L~; 6 L~ 
tot; 9L,; 31 L2 

tot; 1L~; I IL~  
{cot; 1L1; 17 L2 

tot; ILl ;  I2L~ 
tot; oLd; I7L ~ 
tot; oLj; I L  2;8La 

fJber die n~here Beschaffenheit der wirksamen 
Stoffe sowie tiber die Amplitude ihres Vorkommens 
und ihrer Veranderlichkeit in den Pflanzen ist N~iheres 
nicht bekannt. 

Neben den graduellen Abstufungen der Resistenz 
auf seiten der Pflanzen ist bei der Beurteihlng von 
Ffitterungsserien zu beachten, dab auch das K~ifer- 
material hinsichtlich seiner Angriffsf~ihigkeit offen- 
sichtlich heterogen ist. Wie in anderem Zusammen- 
hange genauer auszuffihren sein wird, kann ein, wenn 
auch geringer Prozentsatz der Gesamtpopulation der 
Larven bei S. demissum selbst an Pflanzen, die im 
allgemeinen hoch resistent sind, zur vollen Entwick- 
lung gelangen (vgl. S. demissum Reddick 52I und 
S. chacoense in Tab. 4 undAnm. S. I87). Wenn auch bei 
diesen Tieren die Dauer der Larvenentwicklung be- 
triiehtlick verliingert und die Zahl der gelegten Eier 
auffallend verringert war, so lieferten diese doch roll 
vitale Larven. Auch bei hochresistenten S. chacoense- 
Pflanzen rechnet SCHAl'ER(I953) damit, dab einige 
wenige Larven sich his zum K~iferstadium ,,durch- 
qufilen"; d.oeh steht zu erwarten, dab die Fertilifiit 
solcher K~fer in weitgehendem Mal3e vermindert ist. 

Bei unseren Untersuchungen an Pfropfungen stan- 
den die Prfifungen der Larvensterblichkeit im Vorder- 
grunde; das Verhalten der Kiifer wurde nur beil~tufig 
getestet und soll hier tibergangen werden. Da ftir die 
l?eurteilung des Wirkungsgrades eines Futters neben 
der Sterblichkeitsziffer aueh die Entwieklungsver- 
z6gerung vor allem der jtingsten Larven von Bedeu- 
tung ist, wurden nur solche, jeweils Io Tiere, zu den 
Versuchen verwendet und die Prtifung ihres weiteren 
Verhaltens aus zeitliehen Grtinden im allgemeinen 
unterlassen. Die Ergebnisse der Prtifungen, die im 

Jahre 1953 an Pfropfungen vorge- 
nommen wurden, sind in der Tabelle 5 
wiedergegeben. Alle Pfropfurtgen waren 
zur Verst~rkung etwaiger gegenseitiger 
Beeinflussungen aus generativen (Wild- 
kartoffeln) oder vegetativen (Kultur- 
kartoffeln) Abk6mmlingen von Pfrop- 
fungen, die bereits in der Vegetations- 
periode des Jahres 1952 in gleicher Kom- 
bination gewachsen waren, hergestellt. 
Gepriift wurden nur die (in der Tabelle 
an erster Stelle genannten) Reiser, da 
dieUnterlagen blattfrei gezogen wurden. 
Die als Reiser auf S. demissum wach- 
sender Kulturkartoffeln zeigen im allge- 
meinen eine Larvensterblichkeit von 
:k 2o0/o, wie sie auch an ungepfropften 
Kulturkartoffelrl zu verzeichnen ist; 
ebenso verh~ilt sich ,,Merkur" als Reis 
auf S. chacoeme, w~hrend die ,,Mittel- 
frfihe" auf diesem Substrat eine nicht 
deutbare tiberh6hte Sterbliehkeitsquote 
aufweist. Eine auffallende Verz6gerung 
der Larvenentwicklung ist an keinem 
der Kulturkartoffelreiser festzustellen, 
da ein ansehnlicher Hundertsatz von 
den in allen F~illen normal fressenden 
und vitalen Larven die erste Hfiutung 
hinter sieh brachte. Die Reiser von 
S. demissum bewahren naeh Pfropfung 
auf Kulturkartoffeln in beiden Her- 
kfinften ihre weitgehende Toxizit{it 

gegenfiber den Larven. Die Entwicklungsdauer der 
tiberlebendeu, durchweg weniger vitalen Larven ist 
deutlich verz6gert, wie aus den welt gr6geren Verh~lt- 
niszahlen der Larven des ersten Stadiums zu ienen des 
zweiten Stadiums im Vergleieh zu den Zahlert ftir die 
Larven an den reziproken Pfropfungen hervorgeht. 

Ftir die chacoense-Pfropfungen liegen die Verh~ilt- 
nisse gleichartig. Die relativ niedrigen Sterbeziffern 
der Larven, vor allem an den autoplastischen Pfropfun- 
gen (Tab. 5) weisen wie die hohe Entwicklungsquote 
darauf hin, dab es sich bei den fiir die Pfropfungen ver- 
wendeten I-Ierkfinften um Ptlanzen handelte, die eine 
verh~tltnism/il3ig geringe Larvenresistenz zeigten. 

Nach den Untersuchungen von PROKOSCI~EV und 
Mitarbeitern (i952 b) wird von blattfreien demissum- 
Unterlagen Demissin all Bl~ttter von Kulturkartoffel- 
reisern, die als Glykoalkaloid nur Solanin enthalten, 
nieht abgegeben. Eben.so ftihrt die blattfreie Kultur- 
kartoffelunterlage kein Solanin in die Bl~itter der Rei- 
set von S. demissum ab. Jedocb fanden die Autoren 
in den auf Kulturkar toffdn stehendert demissum-Rei- 
sern einen h6heren Gehalt /3,8%) an Demissin als in 
ungepfropften Pflanzen (1,5--3,2 %, im Mittel 2,3% 
Trockensubstanz) und m6ehten diese Erh6hung nieht 
aus der erschwerten Ableitung, sondern aus spezifi- 
schen, durch die Pfropfung bedingten Einflfissen er- 
kl/iren, die auch in der Nachkommenschaft  der Pfropf- 
linge nachweisbar sein miiBten. 

Diese chemischen Angaben stiitzen unsere Befunde 
und zeigen, dab eine Steigerung der Widerstandsf~thig- 
keit von Kulturkartoffelreisern dutch resistentere de- 
missum-Unterlagen nicht zu erwarten ist. Ein resisten z- 
mindernder EinfluB yon Kulturkartoffelunterlagen 
auf demissum-Reiser dtirfte nach diesen chemischen  



24. Band, Heft 7/8 Beobachtungen fiber Parasitenbefall  an Pfropfungen und ChimXren von Pflanzen. 189 

Tabelle 5. Verhalten des ersten Larvenstadiums des Karto//elkii/ers an Kultur- und Wildharto//elp/rop/ungen, 
die zum zweiten Mal in gleicher Kombination hergestellt waren; bei den Kombinationen rail Tabak handelt 

es sich um erstmalige Prop/ungen, x953. 

Futter Versuchsende FraBweise Larvenentwicklung 

S. d. Reddick 521/Mitteliriihe leichte Schabe- 47 tot ;  3 L~ 
versuehe 

Mittelfriihe/S. d. Reddick 521 

S. d. Reddick 52i/Ackersegen 

Ackersegen/S. d. Reddick 521 

S. d. Malchow 47/Mittelfriihe 

Wiederholung 

S. d. Malchow 47/Aekersegen 

Zahl der 
geprfiften Versuchs- 
Pflanzen beginn 
n. Lalven 

5 X IO 12.8. 

I2 X IO 12.8. 

3 X IO 12.8. 

3 X IO 12.8. 

14 X Io 12.8. 

/ 

14)4 Io i 26.8. 

x7,8, 

I5.8.  

I7.8.  

15.8. 

~7.8. 

3 I. 8./3.9- 

LochfraB 0.0- 3 tot ;  31 L1; 66 L 2 

Schabe- u. 23 tot;  5 L1; 2 L. 
LochfraBver- 
suche 

LoehfraB 5 tot ;  5 L~; 20 L 2 

leichte Schabe- 
versuche; ver- 

einzelt Lochfrag 

1i 4 t o t ; 2 o L ~ ; 6 L  2 

125 t o t ; x o L ~ ;  5L2 

Wiederholung 

Ackersegen/S. d. Malehow 47 

S. d. Malchow 47/Merkur 

Merkur/S. d. Malchow 47 

S. chacoense/S, chacoense 

S. chacoense/Mittelfrfihe 

Mittelfrfihe/S. chacoense 

S. chacoeme/Merkur 

Merkur/S. chacoense 

Nicotiana tabacum ,, Samsun" 
Mittelfr fihe 

N. tabacum , ,Samsun"/Aquila 

N. labacum ,,Samsun" 
(Selbstpfropfungen), 1952 

4X IO 

2 X  1o 

6 X  IO 

9 X I O  

1o X io 

2 X  1o 

12 X 1o 

5 X l O  

6 X  io 

5 X I O  

3 X io 

I O  

io 

26.8. 

12.8. 

12.8. 

12.8. 

12.8. 

12.8. 

12.8. 

i2 .8 .  

12.8. 

13.8. 

13.8. 

2.9. 
2. 9 . 

17. 8. leichte Schabe- 56 tot ;  2 L1; 2 L= 
versuche 

31. 8. ,, 34 tot;  6 L1 

15. 8. Loehfra13 9 tot ;  3 L1; 8 L~ 

15 . 8. 55 tot ;  5 L~ 

15.8. 24 tot ;  45 LI; 2I L2 

15 . 8. 38 tot ;  29 Lx; 33 L2 

15 . 8. 6 t o t ; 8 L x : 6 L ~  

15. 8. Lochfl-aB 23 tot ;  18 L1; 79 L2 

15. 8. Lochfral3 22 tot :  I2 L1; 16 L 2 

15.8. Lochfral3 12 tot ;  16 L~; 32 L2 

LochfraB i2 tot ;  4 L1; 34 L= 

Lochfral3 7tot; 2 L~; 21 L2 

17.8. 

17.8. 

5-9. 
5.9. 

leichte Schabe- 
versuche 

LochfraB 

geringer Loeh- 
fraB 

LochfraB 

nichts gefressen 
nichts gefressen 

lO tot  
io  tot  

Untersuchungen n icht  e in t re ten ,  v ie lmehr  mfil3te d ie  
Widerstandsf{ihigkei t  soleher Reiser, besonders  bei 
Verwendung yon Pfropfungsnachkommen,  e rh6ht  
sein. Ffir eine Best~itigung dieser Annahme  reichen 
die in Tabel le  5 darges te l l t en  Versuche nicht  aus. Dazu 
w~ire es erforderl ich,  de ra r t ige  Versuchsserien neben 
genfigenden Kont ro l len  bis zum Absterben  s~irntlicher 
Tiere durchzuff ihren.  

Ein in teressantes  Ergebnis  l iefer ten die Pfropfungen 
des , , S a m s u n " - T a b a k s  auf Kul tu rkar to f fe ln .  An den 
Blg t te rn  yon ungepfropf ten  Pf lanzen dieses Tabaks  
un te rnahmen  die La rven  des  ers ten  S tad iums  h6ch- 
stens geringfiigige Schabefl 'aBversuche und s t a rben  in 
der Regel schon a m  zweiten Tage;  auch itltere, zuvor 
mi t  Ku l tu rka r to f f e l l aub  geffi t terte La rven  im zweiten, 
d r i t t en  und sogar solche im vier ten  S t ad ium unter -  
nahmen  nur  geringffigige Fral3versuche und gingen, 
ohne sich zu h~uten,  ausnahmslos  vor der  Verpuppung  
ein. Nicht  anders  verhie l ten  sieh die La rven  an au to-  
p las t i sehen Samsunpfropfungen  (Tabelle 5). Befand 
sich dieser T a b a k  jedoch als Pfropfreis  auf einer Kul-  
tu rkar to f fe lun te r lage ,  so befraBen schon die jf ingsten 
Larven  die Tabakb l f i t t e r  willig und er re ichten  mit  nur  
wenig f iberh6hter  Morta l i t~tszi f fer  und ann~hernd der  

gleichen Entwicklungsgeschwindigke i t  wie an K u l tu r -  
kartoffeln das  zweite L a rve ns t a d ium (Tabelle 5). Die 
K~iferlarven verha l ten  sich bier  also ~thnlich, wie spii ter  
an H a n d  von F re i l andbeobach tungen  ffir die Minier-  
fliege Liriomyza bryoniae gesehildert  wird. Da das  Al-  
kaloid bei den T a b a k a r t e n  nach den Unte rsuchungen  
von MOTHES U. a. zum weitaus gr6Bten Tell in der  Wur -  
zel gebi ldet  wird, k6nnen die Samsun-Reiser  nur  die 
geringen, vor der  Pf ropfung von der  eigenen Wurzel  
gelieferten Nikot inmengen  enthalteI1. Es ist nahel ie-  
gend, die v611ig neue, s ta rke  Anf~illigkeit der  T a b a k -  
pfropfreiser  den IZ~ferlarven gegenfiber auf dell grund-  
legend ver{inderten AIka lo idgehal t  bzw. in etwMgen 
dami t  ve rbundenen  StoffwechselverS.nderungen zu 
suchen. N~ihere Untersuchungen  darf iber  sind ge- 
p lant  ; auch erscheint  die ~be rp r t i fung  der  generat iven 
Abk6mmlinge  yon solchen nlkot infre ien  oder  -armen 
Reisern unbeding t  erforderl ich 1. Ein l[lbergang des in 
der  Unter lage  vorhandenen  Glykoalka lo ids  Solanin in 
die Tabakre i se r  erfolgt nach den Untersuchungsergeb-  
nissen von PRolcoscI-IEV und Mitarbe i te rn  (i952b) nieht .  

1 Vgl. E x I ~ I A N x ,  W. : \~V'ird der Nikotingehalt  der 
Samennachkommensehaften dutch Pfropfungen beein- 
fluBt ? - -  Ziichter, a3, 206--207, i953. 
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Tabelle 6. 

Futter 

S. d. iReddick 521 (g), 1952 
Reis auf Ackersegen 

Wiederholung 

Pri~/usg tier gemmtive~ (g) bzw. vegetativen (v) Nachkommeu yon P/rop/ungen 
au/ Lc~rve~c-Resistenz, z953. 

Ackersegen (v), 1952 
Unterlage von S. d. Reddick 521 

S. d. Reddick 521 (g), i952 
1Reis auf Mittelfriihe 

S. d. Reddick 521 (g), 1952 
Reis auf Mittelfrflhe 

Wiederholung 

Mittelfrfihe (v), i952 
Unterlage von S. d. Reddick 521 

S. d. Reddick 521 (g), 1952 
Reis auf Merkur 

S. d. Malchow 47 (g), 1952 
Reis auf Ackersegen 

Wiederholung 

S. d. Malchow 47 (g), 1952 
Reis auf Mittelfriihe 

S. d. Malchow 47 (g), 1952 
Reis  auf Merkur 

Wiederhotung 

S, chacoense (g), 1952 
Reis auf Mittelfriihe 

Wiederholung 

MittelfrOhe (v), 1952 
Unterlage von S. chacoense 

S. chacoeme (g), 1952 
Reis auf Merkur 

Merkur (v), 1952 
Unterlage yon S. chacoe~se 

Wiederholung 

S. polyadenium (g), 1952 
Reis auf Mittelfriihe 

S. polyademum, 
(ungepfropft z. Vergl.) 

Zahl der 
geprfiften 
Pflanzen 
u. Larven 

I 0  

X lO 

X io 

X io 
X io 

Versuchs- 
beginn 

14 . 8. 
27.8. 

132. 8. I 

13.8. 

14 . 8. 
27 . 8. 

7 X IO 13. 8. 

4)4 xo 14.8. 

5)< io 7.8. 

O X  io 
2X io 

8 ) < i o  

IO X I 0  

6 X  lO 
3 X I O  

6X lO 

IO 

9 

Versuehs- FraBweise 
ende 

geringf~gige 
19. 8 Schabeversuche 

3.9. 

Larvenentwicklung 

36 tot; 9 Lt; 5 L~ 
26 tot; 4 L~ 

17. 8. LochfraB 19 tot; 27 L I ;lO 4 L s 

geringfiigige 
19.8. Schabeversuche 15o tot; 16 L1; 4 Ls 

geringEigige 
Schabeversuche 3 ~ t o t ; 9 L ~ ; i L ~  

16 tot; 3 LI; i L~ 

LochfraB i2 tot; 5 L1; 53 La 

geringfiigige 
Schabeversuche 

geringf/igige 
FraBversuche 
etwas Lochfraf3 

29 t o t ; 7 L t ; 4 L ~  

38 tot; 8 L~; 4 L~ 
16 tot; 2 L,; 2 L z 

etwas LochfraB 35 tot; 5 L~ 

geringfiigiger 
SchabefraB 
etwas Lochfraf3 

LochfraB 
Lochffal3 

LochfraB 

LochfraB 

19.8. 
3.9. 

14 . 8. 
8.9. 

t7.8.  

1 8 . 8 .  

8.9. 

12.8. 15 . 8. 
27.8. 2.9. 

i2.8.  15 . 8. 

13 . 8. 17 . 8. 
27. 8. 3.9. 

13 . 8. 18.8. 

3o 871 28. 2. 

LochfraB 
LochfraB 

schwacher Loch- 
ii fral3 

geringffigige 
Schabeversuche 
LochfraB 

33 tot; 13 L1; 4 L2 
26 tot; o L1; 2 L=; 2I  a 

20 tot; 20 L~; 5 o L 2 
�9 i tot ; 6 L, ; 3 L~ 

36 tot; 17L1 ;27L  2 

35 tot; 33 L1; 32 L2 

32 tot; 17L1; n L 2 
9 tot; 14 L~; 7 L2 

57 tot; 3 L~ 

1o tot 
2 tot; 4 L~i 3 L~ 

Weitere Larvenfi i t terungsserien wurden im Jahre 
I953 an der ungepfropften Nachkommenschaf t  von 
vorj~thrigen Pfropfungen durchgef~hrt .  Die Kul tu r -  
kartoffeln s t ammten  von Knollen,  die dutch die Assi- 
milat ionst~t igkei t  yon Wildkartoffelreisern en t s tan-  
den waren; wahrend die Wildkartoffeln aus Samen, die 
an Reisern auf  Kut turkar tof fe lunter lagen reiften, auf- 
gezogen wurden. Tabelle 6 zeigf die Ergebnisse dieser 
Serien. 

Ffir das Laub  aus den durch demissum-Reiser 
ern~ihrten Knol len  ergibt sich die auf Kul turkar tof fe ln  
/ibliche Sterblichkeit und Entwicklungsgeschwindig- 
keit der I .arven (Tabelle 6). Damit  wtirde der yon 
PROKOSCHEV und Mitarbeitern (i952 b) allerdings als 
nicht  endgiil t ig mitgeteil te Befund, dab die unter  de- 
missum-Reisern gebildeten Knollen von Kul tu rkar -  
toffeln Demissin nicht  enthal ten,  fibereinstimmen. 
Vegetativer Nachbau von demissum-Knollen, die 
durch die T/itigkeit yon Kulturkartoffelreisern gebildet 

wurden und nach PROKOSCHEV neben Demissin auch 
Solanin enthal ten,  konnte  nicht  untersucht  werden. 

Welche Faktoren ftir die fiberh6hte Larvensterb-  
lichkeit und geringe Entwicklungsverz6gerung an dem 
Laub der unter  chacoense-Reisern en t s tandenen  Knol-  
len yon ,,Mittelfrfihe" und , ,Merkur" ausschlaggebend 
gewesen sein m6gen, konnte  niche gekl~rt werden. Ob 
in diesen F~llen eine Beeinflussung der Knol len d urch 
die vorj~thrigen Pfropfungspartner  vorliegt, kann  erst 
dutch weitere, mit hinreichenden Kontrol len durchzu-  
fiihrende Untersuchungen ermit te l t  werden. M6glicher- 
weise ist allein die Heterogenit~t  der verwendeten 
Pflanzen als ErklS.rung fiir diese abweichenden Ergeb- 
nisse anzusehen. 

Alle an den generat iven Pfropfungsnachkommen 
yon demissum-Reisern auf Kul turkar toffe ln  ermit tel-  
ten Daten fiigen sich in den Rahmen  der an ungepfropf- 
ten Pflanzen erzielten Befunde ein. Eine Beeinf lus-  
sung der Larvenresistenz, zumal in positiver Richtung,  
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wie sie nach Meinung von PROI<OSCHEV vielleicht zu 
erwarten w~re, konnte, wie bei der Untersuchung der 
Pfropfungen selbst, nieht nachgewiesen werden. 

Ebenso liegen die Verh~ltnisse ffir die generative 
Pfropfungsnachkommenschaft der auf Kulturkartof- 
felwurzeln aufgewachsenen chacoense-Pflanze~. Die 
Werte deeken sich weitgehend mit den Ifir die zwei- 
maligen Pfropfungen /Tabelle 5) ermittelten, geben 
also keinen Hinweis auf eine Ver~nderung der Resi- 
stenzeigenschaften der Pfropfungspartner. 

Nit S. 15olyadenium konnten wegen Materialmangels 
nur wenige Pfropfungen vorgenommen werden. Der 
Vollst~ndigkeit halber ist hier eine Versuchsserie an- 
geffihrt, bei welcher sich zeigt, dab die generativen 
Nachkommen eines auf Kulturkartoffel gewaehsenen 
Reises sich bezfiglich ihrer K5ferresistenz ann~hernd 
so verhielten wie die in der Tabelle 6 vergleichsweise 
an erster Stelle erw~hnte ungepfropfte 15olyadenium- 
Herkunft. 

Zusammenfassend kann ffir die durchgeffihrten Kar- 
toffelpfropfungen gesagt werden, dab sieh bei ihnen 
sJchere Anhaltspunkte ffir eine gegenseitige Beein- 
flussung der Symbionten in bezug auf ihre Resistenz 
gegenfiber den Larven des Kartoffelk~fers nicht naeh- 
weisen lJel3en. Auch die ~3berprfifung der Nachkom- 
menschaft von Pfropfungspartnern lieferte keine Be- 
weise ffir ein Nachwirken von Eigenschaften, deren 
Ursache in der voraufgegangenen Pfropfung gesucht 
werden m/il3te. 

Tabakpflanzen dagegen, die normalerweise gegen die 
I.arven des Kartoffelk~tfers voll resistent sind, wurden 
dutch die Pfropfung dahingehend beeinflugt, dab sie 
ffir die Larven voll anf~llig wurden. Als Ursache fiir 
diese v611ige Umkehr des Resistenzverhaltens werden 
chemisch-physiologische Ver~nderungen des Substra- 
tes angesehen. 

c) Liriomyza bryoniae I~ALT. (= L. solani HER., 
auch MACQ.) und Phytomyza atricornis MG. 

Diese wenig bekannten Fliegen geh6ren zu der Fa- 
milie der A gromyzidae (Minierfliegen). Ihre Larven 
entwickeln sich als Minierer in dem Parenchym der 
BlOtter, notfalls auch der Blattstiele bzw. Stengel 
ihrer Substrate. Phytomyza atricornis ist ~ul3erst 
polyphag, findet sieh aber an Solanaceen relativ selten, 
an knollentragenden Solanum-Arten nur ausnahms- 
weise. Die frfihere Liriomyza soIani galt als ausge- 
sprochener Solanaeeen-Parasit, der an allen untersuch- 
ten knollentragenden Solanum-Arten im allgemeinen 
nicht selten auftritt .  Eine niihere Untersuchung ihres 
Verhaltens im Lehrgarten yon GroB-Lfisewitz und im 
Botanischen Garten yon Rostoek zeigte jedoch, dal3 
auch sie ausgesprochen polyphag ist; nach HERING 
(mdl. Mittlg.) ist sie nunmehr ais L. bryoniae zu be- 
zeichnen. Wegen ihrer Kleinheit sind diese Fliegen 
selbst bei Massenauftreten allenfalls ffir Gew~tchshaus- 
kult uren, hie aber ffir Freilandpflanzen als nennenswerte 
Sch~tdlinge zu bezeichnen. In diesem Zusammenhange 
gewinnen beide Tiere aus dem Grund ein besonderes 
Interesse, weil sie nach den bisher vorliegenden Er- 
fahrungen sowohl Nicotiana tabacum L. als auch 
N. rustica L. nut dana befallen und sich vollst~ndig all 
ihnen zu entwickeln verm6gen, wenn diese Pflanzen 
ats Reiser auf I~ulturkartoffeln wachsen. Phytomyza 
atricornis wurde an weiteren Nicotiana-Arten noeh 
nicht aufgefunden; ffir Liriomyza bryoniae hingegen 
konnten im Freien bisher folgende N.-Arten als Sub- 

strate festgestellt werden: N. acuminata HooI~. (5), 
N. a/finis T. MOORS ( =  N. aZata LI~. et OTTO var. 
grandi/lora CoM~.s) (5), N. alata I.t<. et OTTO (5), 
N. /ragrans HooK. (4), N. longi/lora CAv. (3), N. nocti- 
[Iota HooI<. (3), N. paniculata L. (i, alle unvollendet), 
N. plumbagini/olia VIv. (4), N. quadrivalvis FRAI~cH. 
(i Mal, unvoilendet), N. rustica L. (r Mal, unvollendet), 
N. sanderae hort. (5). Die eingeklammerfen Ziffern 
geben die geseh~tzte Befallsh~ufigkeit (I = ,,sehr 
selten" bis 5 -= ,,sehr h~ufig") an. 

An im Lehrgarten von GroB-Lfisewitz kultivierten 
Pfropfungen mit relativ gut entwiekelten Reisern von 
N. tabacum ,,Samsun" fanden sich die Minen der Lirio- 
myza bryoniae in den Jahren i951--I953 keineswegs 
selten. BlOtter mit einer Lgnge von 25 cm trugen mit- 
unter bis zu 6 (8) Fral3g~inge, gleichgfiltig, ob als Unter- 
lagen die Kartoffelsorten ,,Ackersegen", ,, Mittelfrfihe" 
oder ,,Capella" dienten. Zwischen diesen Pflanzen 
stehende autoplastische Samsun-Pfropfungen blieben 
ebenso wie benaehbart angebaute ungepfropfte Pflan- 
zen von einem Befall verschont. Fast noch Mufiger 
t rat  an solchen Reisern Phytomyza atricornis auf, die 
an autoplastischen Kontrollpflanzen und normalen 
Kontrollen ebenfalls fehlte. Ein gleichartiges Bild 
lieferten ffir beide Fliegen im Jahre i953 die Reiser 
einer aus dem Botanisehen Garten Rostoek stammen- 
den Herkunft yon N. rustica bei Pfropfung auf ,,Acker- 
segen"; aueh hier blieben die autoplastischen Pfrop- 
fungen wie die weiteren Kontrollen befallsfrei. 

Diese Beobachtungen erweitern die an den gleichen 
Pfropfungen schon ffir die Larven des Kartoffelk~fers 
gewonnenen Erfahrungen aucn auf polyphage Tiere. 
Die durch die Pfropfung verursachte Anf~tltigkeit der 
Reiser ffir diese Fliegen kann wahrscheinlich --  wie bei 
den KMerlarven --  durch abweichende, mit dem ver- 
~nderten Alkaloidgehalt verbundene Stoffwechseiab- 
l~ufe erkl~rt werden. Da bei rund 6o (Ybertragungs- 
versuchen von j fingeren, aus anderweitigen Substraten 
stammenden Larven der Liriomyza bryoniae an un- 
gepfropfte Samsun-Pflavzen in nur zwei F~llen eine 
Weiterentwicklung der bei Versuchsbeginn etwa halb 
erwachsenen Larven bis zu einer ann~hernd normalen 
Verpuppung erfolgte, werden stoffliche Eigensehaften 
des betreffenden Substrates das Absterben tier Larven 
herbeiffihren, Eigensehaften, die auch die Ablehnung 
des Substrates durch die Weibchen der Fliege bestim- 
men dfirften. Andererseits kann nicht ausgeschlossen 
werden, dab es --/ihnlieh wie es ffir den Kartoffelk~fer 
an demissinreichen Pflanzen erwiesen ist -- auch bei 
dieser Fliege Gruppen oder Individuen gibt, die von 
Natur aus eine grOl3ere 6kologische Valenz aufweisen als 
die Masse der Gesamtpopulation. W~re dies der Fall, 
so steht zu erwarten, dab sieh diese Liriomyza, sofern 
die VerhSltnisse des I.ebensraumes es erfordern, im 
Laufe der Zeit durch Gew6hnung oder dutch Selektion 
soleher Typen an bis dahin befallsfreie Substrate an- 
passen kann. 

Paras i t enbe fa l l  art Chimiiren.  
Die Erfahrungen, welche fiber den Befall yon Chi- 

m~tren durch aussehliel31ich oder fiberwiegend an nur 
einen Partner angepal3te Parasiten vorliegen, ffihren 
FlSCHER-GAuMA~N (1929, S. 31 If.) an. Far die von 
KLEBA~IIV (I918) untersuchten WInKL~Rschen Sola- 
num-Periklinalchimf~ren konnte gezeigt werden, dab 
Septoria lycopersiciihr normales Substrat, die Tomate, 
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auch dann erfolgreich zu befallen vermochte, wenn das 
Tomatengewebe, wie bet Solanum koelreuterianum, von 
ether Schieht des unempf~ngliehen Solanum nigrum 
iiberzogen war; sogar das yon zum mindesten zwei 
Nachtschattenschichten bedeckte Tomatengewebe 
(S. gaertnerianum) konnte einen sicheren Schutz vor 
diesem durch die Spalt6ffnungen eindringenden Pilz 
nicht bewirken. Bet den reziproken Chimiiren, wit dem 
monochlamyden S. tubingense, liel3 die einschichtige 
Tomatenepiderlnis anfgnglich eine Entwicklung des 
Pilzes zu, doch brachte das unempfgngliche Nacht- 
sehattengewebe das eingedrungene Myzel durch Ne- 
krose zum Absterben. Die mit zwei TomatenschichteI1 
ausgestattete Chimgre, S. proteus, erm6gliehte dem 
Pilz eine fast normale, bis zur Pyknidenbildung vor 
sich gehende Entwicklung. Die yon FlSCI~ER (1912) 
und SAI~LI (1916) Init Rostpilzen der Gattung Gym- 
nosporangium, sowie die yon MAtn~izlo (1927) mit 
Gymn. sabinae und vor allem mit dem Mehltau Podo • 
sphaera oxyacanthae an Pomaceen-Chim~iren durehge- 
ffihrten Versuehe lieferten in vieleI1 F~illen ein mit den 
obigen Erfahrungen flbereinstimmendes Ergebnis. 
Doch traten bet den Crataegomespili in einigen F~llen, 
ebenso wie bet den yon DANIEL (1925) und von MAt> 
RIZlO (1927) untersuchten Pyroeydonia-Chim~ren Ab- 
weichungen yon dem zu erwa~tenden Verhalten gegen- 
tiber Gymnosporangium sabinae und gegenflber der 
Podosphaera auf, die sowohl DANIEL als aueh FISCHER- 
G~IUMANN ZU der Vermutung veranlassen, dal3 in die- 
sen F~illen gar keine Periklinalchimiiren, sondern Bur- 
donen mit durch Neukombination auch in parasitolo- 
gischer Hinsicht v611ig neuen t,~igenschaften vorlagen. 

Erg~nzend zu diesen an pilzlichen Parasiten gewon- 
nenen Ergebnissen seien anschliel3end einige Beobach- 
tungen, die ich im Laufe der Jahre in verschiedenen 
Botaniscben G~trten, vor allem in Rostock fiber den 
Befall yon Chim~ren dureh einige Insekten machen 
konnte, mitgeteilt. 

a) Laburnicytisus adami C. K. SCttNEI1). 
Diese Chimiire besteht aus einem Kern von Labur- 

num anagyroides MED., der yon einer Schicht des 
Cytisus purpureus Scol ~. fiberzogen wird (RtJI)LOFF, 
1931). Typische Parasiten des Goldregens sind die bet- 
den Minierfliegen Phytomyza cytisi BRI. und Agromyza 
de-me@rei HEI~D. sowie der Kleinschmetterling Leu- 
coptera (Cemiostoma) laburnella STT. Alle entwickeln 
sich als Larven minierend fast nur an Goldregen, die 
Leuc@tera gelegentlich auch an Cytisus-Arten, doeh 
wurde sie an C. purpureus m. W. noch nicht nach- 
gewiesen. 

Im Botanischen Garten yon Rostock waren alle drei 
Tiere an dem dort vorhandenen adami-B~umchen nicht 
nut an den reinen Goldregen-Sch6131ingen hAufig, son- 
dern sie fanden sich dort verschiedentlich auch in den 
Bl~ittern der adami-Triebe. Die einschichtige Cytisus- 
Bekleidung des Chimiirenblattes h~lt also weder das 
Leucoptera-Vv'eibchen vonder  Eiablage auf dieser Epi- 
dermis, noch die schlfipfende Larve yon dem Durch- 
bohren der Epidermis ab. Ebenso wie diese Leuco- 
ptera-R~upchen linden auch die Maden der beiden 
Minierfiiegen, die ihre Eier fiber Bohrgrfibchen in das 
Blattinnere bringen, dort zusagendes Goldregenge- 
webe, worth sie sieh normal entwickeln. 

Der Kleinschmettefling Parectopa (Gracilaria) kol- 
lariella Z. ist in dem Botanischen Garten yon Berlin- 

Dahlem nicht selten. Seine Larven minieren dort vor 
allem in Cytisus-Arten, aber auch in weiteren Geni- 
steen, darunter dem Goldregen, so dal3 ihr Vorkom- 
men aa  Laburnicytisus nicht auffallend ist. 

b) C r a t a e g o m e s p i l i .  

I m  Botanischen Garten yon Rostock werden zwei 
hierher gehfrende Arten kultiviert. Bet beiden besteht 
der Kern aus Crataegus-Gewebe, das bei Crm. asnie- 
resii C. K. SCI~NEID. von ether Schicht, bet Crm. dar- 
dart JoolN yon zwei Schichten der Mispel, Mespilus 
germanica L., tiberzogen wird. Die meisten tier an 
Pomaceen minierenden Insekten sind als Larven in 
diesem Rahmen oligophag. So linden sieh z. B. die 
Minen des Rfisselk~fers Rhamphus oxyacanthae HI~BST. 
sowie der Kleinschmetterlinge Lyonetia clerkella L., 
Bucculatri x crataegi Z., Coleophora nigricella STI'H. und 
Coleophora hemerobiella Scoe. sowohl an Crataegus- 
Arten als auch an Mespilus germanica. Das Vorkom- 
men dieser Iiinf Tiere an beiden Crataegomespili im 
Rostocker Botanischen Garten, sowie z .T.  in dem 
Dahlemer und in anderen Botanischen G/irten ist da- 
her nieht tiberraschend. Die R/iupchen yon Parornix 
anglicella STT. entwickeln sich an Crataeg~s-Arten, zu- 
niichst in Ullterseitigen Faltenminen, sp~iter unter um- 
geschlagenen Teilen des Blattrandes ; aus entsprechen- 
den Frafisch~den yon MespiIus wurde Parornix angu- 
li/erella Z. geziichtet. Die in Rostock an Crm. asnie- 
resii mehrfach, an Crm. dardari nur vereinzelt aufge- 
fundenen Minen und  Randfalten ether Parornix 
konaten dutch Aufzucht der Falter noch nieht ge- 
kl~rt werden, so dat3 often bleibt, welcher der beiden 
Arten die Tiere angeh6ren. Verh~iltnism~f3ig eng an 
Crataegus-Arten gebnnden zu sein scheint der Falter 
Neplicula oxyacanthella STT., dess,.n Minen vereinzelt 
auch yon anderen Pomaceen gemeldet werden. An 
Mespilus kommt das Tier mit emer besonderen, von 
St<ALA als var. mespiE bezeichneten, anscheinend sel- 
tenen biologischen Form vor. Mir gelang es bisher 
nicht, das charakteristische FraBbild dieses Tieres an 
Mespilus und an Crm. dardari aufzufinden. An Crm. 
asnieresii dagegen traten die Minen in Rostoek ver- 
schiedentlich auf. Sic konnten daran ferner in den 
Botanischen G~irten yon Dahlem, Bremen und Frank- 
furt a. M. nachgewiesen werden. Ein Befall des Crm. 
dardari wird vermutlich dutch die ihm eigene zwei- 
schichtige Mispelepidermis vernindert, w~hrend die 
nur einfache Mispelepidermis yon Crm. asnieresii das 
WeiBdorntier bet der Eiablage nicht st6rt. 

Auffallend ger6tete, wulstige Blattgallen an unseren 
Crataegus-Arten werden yon einigen Blattlausarten 
der Gattung Yezabura bewohnt. In den voa den 
Fundatrizen erzeugten Gallen entwickelt sich die erste 
fundatrigene Generation; die Virginngenien leben am 
Wurzelhalse bzw. an der Wurzel von verschiedenen 
krautart igen Pflanzen. Die im Botanischen Garten 
von Rostock an Crataegus-Arten auitretende Yezabura 
crataegi KALT. geht sp~iter auf M6hren fiber. In met,re- 
ren Jahren fanden sich dort auf den Bliittern yon Crm. 
asnieresii vereinzelt Fundatrizen, die an den FRichen 
die Bildung yon zahlreiehen bis 2 mm groBen, rund- 
lichen, dieht stehenden, illtensiv ger6teten und leicht 
nach oben gew61bten Flecken hervorriefen. Eine Wei- 
terentwicklung der Gallen konnte an diesem Substrat 
nicht beobachtet werden; jedoch treten an den mit- 
unter zahlreich vorhandenen vergallten Bliittern 
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Blattlituse nur selten auf. Daher konnte der \u 
wechsel der %ere, dessen Kenntnis ffir ihre genaue 
Bestimmung notwendig ist, nicht tiberprtift werden. 
Nach Ansicht l?6m',,ERS (mdl. Mittlg.) k6nnte es sich 
bei dem Tier durchaus um Y. crataegi handeln. Da 
experimentelle Untersuchungen nicht durchgef/]hrt 
werden konnten, ]fil3t sich nicnt  entscheiden, ob die 
Griinde fi~r das Nichtzustandekommen eines normalen 
paras~t[ren Wechselspiels primer auf seiten des Tieres 
oder auf seiten der Pflanze liegen. Man kann anneh- 
men, dab die Laus an der Chimtire zuniichst zur Nah- 
rungsaufnahme tibergeht und durch die bei dem An- 
stechen eingebrachten Sekrete den Beginn der Gallen- 
bildung ausl6st. Werden die Tiere dann durch die 
fremdartige Epidermis abgeschreckt oder sagt ihnen 
die Nahrung aus anderen Grfinden nicht mehr zu, so 
wand ern sie ab, und die weitere Ausbildung der Galle 
ist sistiert. Andererseits ist es m6glich, dab die Chi- 
mgrennatur des Substrates eine normale Gallenbil- 
dung nicht zulitgt (vgl. WIN~(LER, I913) und dadurch 
die weitere Entwicklung der Tiere verhindert. Die 
Kl~rung dieser Fragen muB weiteren Untersuchungen 
vorbehalten bleiben. 

chend veriaufenden Stoffwechselvorg~inge zuriickzu- 
Itihren. 

Von den drei ffir den Goldregen eypischen Parasiten 
Leucoptera laburnella, Phytomyza cytisi, Agromyza 
de-mei/erei, wurden die beiden zuletzt genannten Flie- 
gen an Cytisus-Arten bisher nicht festgestellt. Alle 
drei Tiere werden dutch das Vorhandensein einer 
fremdartigen Epidermis an Laburnicytisus weder bei 
ihrer Eiablage noch bei dem Minieren gest6rt und ent- 
wickeln sich in dem Parenchym dieser Chim[re viSllig 
normal. 

Die Crataegomespili werden von einigen oligophagen 
Pomaeeen-Minierern ebenso befallen wie die reinen 
Ausgangsarten. Die Minen der an Cra~aegus lebenden 
Form yon Ne#ticula oxyacanthella fanden sich ver- 
schiedentlich an dem monochlamyden Crm. asnieresii, 
hingegen nicht an dem dichlamyden Crm. dardar< 

Die an Weil3dorn leberide Blattlaus Yezabura cra- 
taegi bef~llt Crataegomespilus asnieresii, nicht ]edoch 
Crm. dardari. Sie 16st an dem neuen Substrat eine 
Gallenbildung aus, die jedoch bald sistiert wird, und 
vermag es nicht, ihren normalen Entwicklungsablauf 
an dieser Chim~ire durehzuItihren. 

Z u s  a m m e n f a s s u n g .  

Eine Verfinderung im Verhalten von einigen Kultur- 
und Wfldkartoffeln sowie von Tabak und einigen wei- 
teren Solanaceen gegenfiber einem Befall durch Phy- 
tophthora i~@sta*~s liel3 sich durch Pfropfung nicht er- 
zielen. Auch wiederholte Pfropfung ft~hrte zum glei- 
chen Ergebnis. 

Eine Verschiebm~g der Anfiilligkeit bzw. der Wider- 
standsf~higkeit yon Kultur- und Wildkartoffeln gegen- 
fiber den Larven des Kartoffelk/ifers konnte durch 
reziproke Pfropfung der Partner nicht erreicht werden. 
Auch die Pfropfungsnachkommen bewahrten den art- 
eigenen Charakter. 

Die voile Widersta~dsfiihigkeit des ,,Samsun"-Ta- 
baks lieB sich durch Verwendung junger Pflanzen als 
Reiser auf Kulturkartoffeln in volle Anfii]ligkeit um- 
andern. 

Die beiden polyphagen Minierfliegen Liriomyza 
bryo~iae und Phytomyza atricornis befallen wurzel- 
echte Pflanzen von NicoHana labacum ,,Samsun" und 
IV. rustica nicht. Beide Fliegen traten ]edoch an diesen 
Pflanzen h~ufig aut, wenn diese als Reiser auf Kar- 
toffelunterlagen wuchsen. 

Die an Tabakreisern als Folge der Pfropfung festge- 
stellte Ver~inderung der Widerstandsfghigkeit sowohl 
gegen den Kartoffelk~fer als auch gegen die MiMer- 
fliegen ist vermutlich auf die in den Reisern abwei- 
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A. Einle i tun~.  Hand haben. Groge Hoffnung wird daher auf die L6- 
Die Bek~mpfung des Kartoffelnematoden dureh sung des Problems yon der ztichterischen Seite her 

chemische Mittel oder auf dem Wege des Fruchtwech- 1 Die Untersuehungen konnten seit 1953 dutch Mittel der 
sels hat nur eine begrenzte Wirkung, da der Eifolg Deutschen Forsehungsgemeinschaft gef6rdert werden, ftir 
z. T. yon Faktoren abhttngig ist, die wir nicht in der deren Gewghrung an dieser Stelle herzlich gedankt wird. 


