
25. Band, Heft I/2 }{. O~ERTHO a: Ober die Anfgltigkeit versehiedener Tabak-Arten, -Soften und Zuehtstgmme usw. 17 

dauer, die bis zur 9-1Vlonate-Serie Mar erkennbar ist. 
W~thrend also in der 4-Monate-Serie nach vierw6ehiger 
K&ltebehandlung noch keinerlei Wirkung festgestellt 
werden konnte, war dies in der 5-Monate-Serie bereits 
der Fall. Eine nur einw6chige Kfiltebehandlungszeit 
ist auch bei letztgenannter Versuchsanordnung noch 
zu gering, um eine Irtihzeitige Bltihausl6sung zu be- 
dingen. 4 Wochen spXter zeigeil sich Schosserprozente 
in siimtlichen Gruppen; v o n d e r  K0- bis zur K10- 
Variante erkennen wir, yon geringen Schwankungen 
abgesehen, eiilen allmah!ichen prozentualen Anstieg 
bis zum Wert ioo, w&hrend sich die Zeit von Beendi- 
gung der IZ~lteeinwirkung an bis zum Sichtbarwerden 
des ersten Bltitenstandes um 12 Wochen verktirzt. 

Betrachtet man wieder ,die Gesamtiibersicht vom 
I. M/irz, so mag im ersten Augen blick die iiberraschende 
SchoBneigung auch der Kontrollgruppen (K0) in der 
6- bis 9-Monate-Serie auffallen, was ferner sehr deut- 
lich die Ergebnisse des 29. M~irz zeigen. Diese 4 Kon- 
trollgruppen lagerten jedoch zusammen mit den 
tibrigen Varianten bereits eine verschieden lange Zeit 
in der Miete bei Temperaturen von etwa 5--6~ die 
also jene bliihausl6sende Wirkung hervorgerufen haben 
miissen. In der 8- und 9-Monate-Serie stehen die K0- 
Varianteil sogar prozentua] an erster Stelle. Die hohen 
Schosserprozente bei den Dauerlichtparallelen der 
Korttrollgruppeil in der 4- und 5-Monate-Serie sind 
ausschlieBlich durch die Langtagswirkung erzielt 
worden. 

Zu den am i. und 29. Mgrz noch leergebliebenen 
FHichen der Serien 6- bis 9-Monate-Rtibenalter sei 
bemerkt, dab zungchst der Anschein erweckt werden 
k6nnte, bei den letzten Va rianten dieser Gruppen fielen 
die Prozente der bliihinduzierten Pflanzen sehr bald 
bis auf den Nullwert ab. Das ist jedoch nur scheinbar 
der Fall,denn zum Zeitpunkt der Bonituren, besonders 
der am I. Marz, waren die meisten Varianten mit 
l~ingerer Kiiltebehandluilgsdauer noch im Kiihlkeller 
oder gerade erst 8 bis 14 Tage im Gew~chshaus. Der 
weitere Verlauf dieser Entwicklung wird durch das 
Ergebnis der Bonitur am 29. M~irz angedeutet. 

Interessant ist ferner tin Vergleich aller 6 $erien 
miteinander. Die Zeit bis zum Sichtbarwerden des 
ersten Bltitenstandes nach Abschlul3 der K~tteeinwir- 
kung verkiirzt sich von links nach rechts (mit zuneh- 
mender KaltebehandIungsdauer) und yon oben nach 
unten (mit sich erh6hendem Rtibenalter zu Beginn der 
Kiiltebehandlung). Die prozentualen Werte dagegen 
erh6hen sieh in den gleichen Richtungen. Eine weitere 
Detailanalyse der Ergebnisse ertibrigt sich, da alle 
Einzelheiten aus den Graphiken ersichtlich sind. In 

der nachf01genden Zusammenfassung werden noch 
einmal die weseiltlichsten Punkte aufgez~hlt: 

I. Bei lgngerer Iiiiltebehandlung nehmen die Pro- 
zente der bliihinduzierten Pflanzen zu und verktirzt 
sich die Zeit bis zum Sichtbarwerden des ersten Bliiten- 
standes. 

2. Jtingeres Rtibenalter mug mit l~ngerer Kfilte- 
behandlungsdauer kombiniert werden, um prozentual 
und zeitlich gleiche Schoi3effekte zu erzielen, denn bei 
denselben Versuchsbedingungen nehmen in h6herem 
Alter Schol3prozente und Blahbeschleunigung zu. 

3. Dauerbetichtung l{ilJt die Anzahl der bltihindu- 
zierten Pflanzen wesentlich ansteigen, auBerdem wird 
die Induktionszeit erheblich verkfirzt. Die zeitlichen 
Differenzen zu den entsprechenden normal belichteten 
Pflanzen verwischen sich bei h6herem Riibenalter, 
wghrend der prozentuale Unterschied bestehen bteibt. 

4. Die auch bei den Kontrollgruppen (K0-Gruppen) 
der Versuchsserieil mit h6herem Rtibenalter relativ 
hohen Schosserprozente zeigen, dab die Mietenlagerung 
einer K~ltebehandlung gleichzusetzen ist. 
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(Aus dem Institut f~r Tabakforschung Wohlsdorf-Biendorf (Anh.). 

Uber die Anf illigkeit verschiedener Tabak.-Arten, .-Sorten und 
.-Zuchtst imme gegen Thielavia basicola (B. et BR.) ZOPF. 

Von K.  OBERTIcI{)ll. 

Mit 5 Textabbildungen. 

A. Der  Paras i t  und  se ine  S c h a d w i r k u n g e n .  

Eine Wurzelkrankheit des Tabaks, die in den USA 
unter dem Namen ,,Black root-rot" oder ,,root-rot" 
und in Deutschland als ,,Wurzelbr~une", ,,Wurzel- 
schwgrze", ,,Wurzelbrand" oder ,,Wurzelf&ule" be- 
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kannt ist, wird durch den Pilz Thidavic~ basicokz 
(B. et Bin) ZoPF verursacht. In der ausl~ndischen, be- 
sonders in der angloamerikanischen Literatur wird 
dieser Parasit seit etwa 2 5 ]ahren fast ausschliel31ich 
mit der Bezeichnung Thidavi@sis basicola (B~.RK.) 
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FERRARIS angegeben. Dieses begrfindet ) /~cCoRMICIK 1 

nach VALLEAU, KEI, TNE'Z und KINXEY (4 o) damit ,  dab 
nut die Chlamydosporen des Pilzes (Abb. I) imstande 
sind, die Erkrankung der Tabakwurzel  hervorzurufeI1. 

Abb. L Chlamydosporen von Tl~ieIavia basicoIa ZOI'I' {Vergr6~3erung 2o0 maI 
mit Zeif3 Lumipan Okular io • Obj. PH 2o, 0,4@ 

In fast allen Tabakanbaugebieten der Welt (vgl. 
OBERTI~f2R [28]) richter der Pilz besonders im Saat- 
beet empfindliche Schgden an (Abb. 2) und ffihrt in 
den meisten F~llen zu Totalverlusten. Schwacher er-  
krankte Setzlinge entwickeln sich langsamer oder 
gehen schon naeh kurzer Zeit noch auf dem Felde ein. 

einen geringen Ertrag.  Augerdem mug darauf hin- 
gewiesen werden, dab Wurzelerkrankungen such zu 
einer Qualit~tsminderung fiihren, da die Tabakbl~itter 
infolge der Beeintr~chtigung der Wurzelt~tigkeit nieht 
voll ausreifen und bei verh~ltnism~iBig hohem Stick- 
stoff- und niedrigem Kalkgehalt  den Charakter un~ 
reifen Tabaks haben. Im Sinne der Ertrags- und 
Qualit~tsverluste liegen schlieBlich such die ver- 
schiedenartigsten Blatterkrankungen, denen die dutch 
Thielavia basicola hervorgerufene Wurzelerkrankung 
Vorschub leisten. 

Thielavia basicola ist ein ausgesprochen polyvorer 
Pilz mit  einer weiten Wirtswahl. Nach FISCI-IER und 
GXUMASrN (I0) parasitiert  er auf mehr als hundert  
Phanerogamen-Arten aus den verschiedensten Mono- 
kotylen- und Dikotylenfamilien. Die wirtschaftlich 
bedeutendsten Schiiden werden zweifellos am Tabak  
angerichtet, der - -  wie auch GARNER (12) angibt - -  
die Hauptwirtspflanze des Pilzes ist. Daraus erkl~rt 
es sich wohl auch, dab er besonders in den USA als 
einem der bedeutendsten Tabakanbaugebiete  ein- 
gehend studiert wurde, und es liegt von amerikani- 
schen Forschern ein ausf/ihrliches Schrifttum vor 
(siehe Literaturangaben bei OBERT~IOR [28] ) t~ber den 
Einflul3 derjenigen Faktoren, die den Grad der Er- 
krankung des Tabaks durch Thielavia beeinflussen, 
sowie fiber Mal3nahmen zur Bek~ilnpfung der Wurzel- 

Abb. 2. Tlzida.via-Sek~den im Tabaka:tzuctxtbeet. 

Das Wurzelsystem befallener Pflanzen ist dutch den 
Pilz braurt bis schwarz gefiirbt und weniger entwickelt 
(Abb. 3); meist brechen die Wurzeln ab, oder sie gehen 
durch F~ulnis zugrunde. Bei leichterer Infektion 
werden oberhalb der erkrankten Stellen neue Wurzeln 
gebildet, denen es gelingen kann, die Pflanzen am 
Leben zu erhalten. Einmal angegriffene 16flanzen 
bleiben aber im Wuchs mehr oder weniger s tark 
zuriick, geben einen ungleichm~13igen Bestand mid 

Die Arbeit von McCoRmicK (25) war im Original nicht 
zugSmglich, deshalb sei hier die diesbeztigliche Anmerkung 
yon VALLEAU, K~NRY und KII~-NEY (4O, p. I8o) wieder- 
gegeben: ,,Since this bulletin was written, Miss MeCoR- 
~IicK has published the results of her work on Perithecia 
of Thielavia basicola ZoPF in culture and the stimulation 
of their production by extracts from other fungi" (Con- 
necticut agr. exp. sta. Bull. 269) in which she has appa- 
rently shown that cultures from ascospores of Thietav~a 
basicola are distinct from chlamydospore cultures and 
that the latter organism which is the cause of black root- 
rot of tobacco should properly be called Thielaviopsis 
basicola (BERI~.) Fm~RAt~IS. 

Abb. 3. d~ttere gleichaite Tabakwurzein der Sorte Virgin Gold A; 
links gesund, rechts Thielavia-krank. 

br~une. Hierfiber wurde vom Verfasser (28) berichtet. 
Es sei an dieser Stelle nochmals zusammengefaBt, dab 
die Feststellungen yon ANDERSON, OSNUM und 
DOl~C~N (2) bezfiglich der Bodenreaktion best~tigt 
werden k6nnen und die gr6Bten Sch~tden durch 
Thielavia basicola an Tabak  auftreten, wenn der 
pi~-Wert des Bodens h6her als 5,9 ist. Die Empf~ing- 
lichkeit des Tabaks ist - -  wie schon JOI-INSON und 
I-IARTMANN (20) angeben - -  bei hoher Bodenfeuchtig- 
keit gr6Ber als bei geringer, so dab die Heftigkeit der 
Erkrankung mit dem Wassergehalt des Bodens korre- 
lat iv verbunden ist. Die Bodentemperatur  tibt nach 
FISCHER und GKUIANN (I0), DORAN (9) U.a. ihren 
direkten Einflul3 nicht in erster Linie auf die Aggres- 
sivit~t des Parasiten, sondern auf die Disposition - -  
also Empf~inglichkeit und Widerstandsf~higkeit - -  der 
Wirtspflanze aus. Das Intensi t~tsopt imum der Er- 
krankung der Pflanze, das bei i7~176 C liegt, f~illt 
also nicht mit dem Wachstumsopt imum des Pilzes 
(280--320 C) zusammen. 
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B. M a l 3 n a h m e n  z u r  B e k ~ i m p f u n g  der  W u r z e l -  
br i iune  u n d  die Z i i c h t u n g  Thielavia-res is tenter  

T a b a k - S o r t e n .  
Die Bek~mpfung der Wurzelbriiune ist fiir den 

Tabakanbau eine zwingende Notwendigkeit. Sie wird 
in der Praxis am sichersten durch D~mpfen oder Be- 
handlung der Saatbeeterde mit Formalin bzw. NaB- 
beizmitteln erreicht. Auf die Nachteile der physika- 
lischen und chemischen Bek~impfurtgsmethoden hat 
Verfasser (28) hingewiesen. Durch Versuche wurde 
auBerdem festgestellt, dab verschiedene Fungizide, 
die sich als sogenannte Trockenprgparate teilweise im 
Gartenbau bewahrt haben, zur Bek~impfung der 
Thielavia im Tabakbau  nicht empfohlen werden 
k6nnen. Diese Pr~parate t6ten entweder die beson- 
ders widerstandsf~higen Chlamydosporen yon Thiela- 
via basicola nicht ab, oder sie beeintr~ichtigen die 
Keimf~ihigkeit des Tabaksamens bzw. sch~digen die 
j ungen PflXnzchen. 

Es ist daher verst~ndlich, dab  seit langem versucht 
wird, Tabaksorten zu zfichten, die gegen die Wurzel- 
brgune weniger anf~llig oder sogar resistent sind, wie 
auch die Zfichtung yon Variet~ten, die gegen andere 
Krankheiten widerstandsf~hig sind, ebenfalls von 
verschiedenen Seiten in AngriiI genommen wurde. 
I-tierbei w~re an die Versuche zur Zfichtung von 
Tabaksorten zu denken, die gegen ,,Wildfeuer" 
(Pseudomonas tabaci [WOLF and FOSTER] STAPP), 
Phytophthora, Fusarium, Mosaikkrankheiten und 
Nematoden nicht anf~llig sind (ausffihrliche Literatur- 
angaben bei VALLEAU [39], THOMAS [38] und GARNER 
[12]). 

lJber die erfolgreiche Selektion und Zfichtung 
Thielavia-resistenter Tabaksorten liegen Arbeiten von 
AiVDERSON und SWANBACtr (3), BENINCASA (4), CLAY- 
TON (6), C L A Y T O N  u n d  F O S T E R  (7),  GRUSCHEWOJ (13) , 
HENDERSON (I4), (I5), JOHNSON (I6), (17), (I8), (I9), 
JOHNSON und MILTON (2I), JOHNSON ulld VALLEAU 
(22), I~IGHTLINGER (23), MATHEWS und HENDER- 
SON (24), NELSON (27), ORTON (29), RACOVlTZA (3I), 
VALLEAU (39), VALLEAU und KINNEY (41) U. a. vor. 

In allen F~ilten handelt es sich um Gebrauchs- 
tabaksorten, um sogenannte , ,Provenienzen", die in 
best immten Gebieten gebaut werden. Aus den zu- 
sammenfassenden Arbeiten von GARNER (I2), THOMAS 
(38) und VALLEAU (39) ergibt sich im Hinblick auf 
Resistenz und Anf~tlligkeit der Sorten folgende lJber- 
sicht : 

resistent mittlere Anfgdligkeit stark anf~illig 

Little Dutch G, TI~, V ~ 
Cuban G 
Connecticut G 
Connecticut I5 V 

Broadleaf 
v a t .  2 G 

Burley G, TH 
Maryland G 
Cigar-binder 

vat. 2 G 
Havana 2I i  TH, V 
Havana 38 TH 
Havana K 2 T~, V 
Comstock T~ 
Harrow- 

Velvet V 
Harmony V 

Havana Seed G 
Pennsylvania G 
Broadleaf G 
Ky 5 ( = Ken- 

tucky) V 

White Burley G 
Orinoco G 
Pryor G 
Maryland G 
Burley V 

Kentucky V 
Virginia V 

Yellow 
Spezial V 

Stamm 4oi V 

(Tabellen-For tsetzung) 

resistent mittlere Anffilligkeit stark anf;illig 

Ky 41 A 
( =  Ken- 
tucky) V 

Stamm 4o0 V 
Turkish 

(Xanthia) V 
Vamour 48 V 
Vamour 5 ~ V 

1 G = n a e h  GARNER (I2), TH =THo.vAS (38), V = 
VALLEALI (39) .  

2 Broadleaf und cigar-binder sind keine Tabaksorten 
im engeren Sinne, sondern umfassen Gruppen morpho- 
iogisch einheitlicher Sorten. 

Schon diese Angaben lassen erkennen, wie unsicher 
die Bezeichnung ,,Thielavia-resistent" ist, da einzelne 
Tabaksorten sowohl als anf~llig als auch als resistent 
gegen die Wurzelbfiiune bewertet werden. 

Aus Rumiinien berichtet RACOVlTZA (31), dab dort 
nachstehende Resistenzunterschiede festgestellt .wur- 
den 

hoch anf~llig: Broadleaf, Hickory, Pryor, Joiner, 
Gold Dollar, Maryland, Bonanza, 
Special 4oo, Havana  mid Virginia 
Bright, 

anf~llig: Rezina, Ghimpati  urld Satmarean, 
resistent: Banat,  Ghimpati-Lupu, Samsun, 

Goldleaf, Ialomita und Szabolesi, 
hoch resistent: Tombac und Mahorca (Nicotiana 

rustica), Yaka de Dragasani und 
Molovata. 

Gesieherte Unterschiede weisen dagegen die Nico- 
tiana-Arten auf. Erfahrungsgem~13 wird Nicotiana 
rustica, die in gr6Berem Umfang Irfiher in Deutsch- 
land angebaut wurde (z. B. die Sorte ,,Schwabacher 
Rundblatt" und Variet~ten, die teilweise als, ,Bauena"- 
oder , ,Veilchentabak" bezeichnet waren) durch Thie- 
lavia basicola nicht gesch~digt. Diese Nicotiana-Art 
zeichnet sich bekanntlich auch dureh grol3e Wider- 
standsf~higkeit gegen eine Reihe anderer Krankheiten 
aus, wie z. B. gegen ,,Wildfeuer" (vgl. SCI~MIDT [33], 
[34], B6NING [5]), lV[ehltau und Tabakwfirger (vgl. 
TERNOVStCY [ 37] ). 

Nach GRuSCtlEVO J (i3) , KOSMODEmANSKY, LEVYK 
U.a. (zitiert bei [13] ) sollen auch Nicotiana sanderae 
und Nicotiana nocti/lora gegen Thidavia-Erkran- 
kungen immun sein, w/ihrend Nicotiana glauca und 
Nicotiana relhanda hohe Resistenz zeigen; Nicotiana 
glutinosa soll dagegen sehr anf~llig sein. Hierzu be- 
merkt G~uscl-IEVOJ (13) jedoeh, dab auBer neuen 
Sorten wie z. B. ,,Trapezund L"  und solchen, die aus 
Kreuzungen mit dieser entstanden sind, sehr wahr- 
scheinlich alle Standardsorten des Tabaks gegen die 
Wurzelbr~une anf~illig seien und nur die Boden- 
verh/iltnisse und die klimatischen Faktoren entspre- 
chende Einflfisse auI das Ausmal3 der Erkrankung aus- 
fiben. Als Beispiel werden White Burley-Sorten an- 
geffihrt, die in anderen L~indern als resistent be- 
schrieben wfirden, w~hrend diese Variet/iten unter 
den klimatischen Bedingungen der Sowjetunion aber 
anf/illig seien. Nach Meinung der sowjetischen For- 
scher kommen die resistenten Sorten aus den L~indern 
des Mittelmeeres, w~ihrend die anf~lligen aus Nord- 

2*  
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und Siidamerika stammen. Schliel31ich weisen sie noch 
darauf hin, dab sich mSglieherweise auch der Pilz alp 
m~hlich , ,anpassen" wiirde, selbst wenn es gelgnge, 
Thielavia-resistente Sorten zu linden. Dieser Hinweis 
dart nicht tibersehen werden, da sehon PETERS (3 o) 
angibt, dab die Existenz spezialisierter Rassen von 
Thidavia basicola wahrscheinlich ist. Inzwischen sind 
diese nachgewiesen worden. ALLISON (I) hat bei der 
Priifung verschiedener Tabaksorten vier Rassen des 
Prizes unterschieden. STOVER (35), (36) stellte eben- 
falls vier Rassen heraus und charakterisierte sie folgen- 
dermaBen : 

I. brauner wild-type yon hoher Pathogenit/it, 
2. brauner wild-type y o n  geringer Pathogenit~t, 
3- grauer wild-type in Gebieten, die auch Rasse i 

enthielten, 
4. grauer wild-type aus Virginia, der einzige n 

Gegend, in der die braunen types nicht gefunden 
werden konnten. 

Diese Spezialisierung des Parasiten erschwert die 
Ziichtung Thielavia-resistenter Tabaksorten, wie dies 
VAI.LEAO und KINNE'Z (41) in ihren Untersuchungen 
und Versuchen zeigten. 

Der Erbgang der Resistenz des Tabaks ist im 
Rahmen der ziichterischen Arbeiten von verschiedenen 
Seiten (JOHNSON [18], [19], MclLvAINE und GARBER 
[26]) untersucht worden. Nach VALLEAU (39): ist An- 
fiilligkei t rezess.iv und Resistenz dominant,  wahrschein- 
lich s ind 'aber  auch multiple Faktoren mit im Spiel 
(siehe auch FlSCHER. und GXUMAI~N [IO, p. 28]). 
NELSOSr (27) und WHITe. (42) stellen die These auf, dab 
Resistenz von zwei Paar dominanter Faktoren ab- 
h~ingig ist und dab der Grad  der Resistenz yon der 
Anzahl der im Zuchts tamm enthaltenen Faktoren be- 
einflul3t wird. ROEMER, FUCHS und ISENBECK (32, 
p. 423) geben fiir die Resistenz intermedigre oder 
dominante bzw. halbdominate Vererbung an. Sie 
weisen aber darauf hin, dab die Resistenz gegen die 
Wurzelbrgune des Tabaks s t a rk  yon der Umwelt be- 
einfluBt wird. Von den Umweltfaktoren sprechen 
VALLEAO (39) und COXAXT (8) der Bodentemperatur  
den entscheidenden Einflul3 zu. Die hierfiir gegebenen 
physiologischen Erki~rungen Speziell ffir Thielavia 
basicola linden sieh bei GAU~IANN (II,  p. 444/45)' 
Naeh allgemeinen Beobachtungen nehmen die durch 
Thielavia basicolaverursachten ScMden von Jahr zu 
Jahr gr6Bere Ausmal3e an, und damit  bildet die 
Wurzelbdiune eine ernste Gefahr auch ftir den deut- 
schen Tabakbau.  Besonders schwer wird die im An- 
bau stehende Sorte ,,Virgin Gold A" gesch~digt, 
w~hrend Verluste bei den Zigarrengutsorten ,,Ha- 
vana 2 c" und ; ,Geudertheimer" weniger grog sind. 

C. Eigene Versuche zur Priifung der Wider-i 
standsfi ihigkeit  verschiedener  Tabak-Arten,  
-Sorten und -Zuchts t i imme gegen  T h l e l a v i a  

bas ico la  Zot'F. 
I m  Hinblick auf den verst~trkten Tabakanbau  in 

der DDR und die bisher nicht befriedigenden Metho- 
den und Mittel zur Bekiimpfung der WurzelbrSune 
(OBERTHi)R [28]), ist auch am Inst i tut  fiir Tabak-  
forschung in Wohlsdorf-Biendorf (Anh.) 1 die Ziichtung 
Thielavia-resistenter Tabaksorten vorgesehen. Z u  

1 Das Institut far Tabakforschung befindet sich seil:- 
i. 6. 1954 in Dresden. 

diesem Zweck wurden zungchst Untersuchungen 
durchgefiihrt, um die Widerstandsf~higkeit verschie- 
dener Tabak-Arten,  -Sorten und -Zuehtst~mme gegen 
Thielavia basicola festzustellen. Wenn auch Gebrauchs- 
tabaksorten und Neuztichtungen yon Nicotiana taba- 
cum-Varietf~ten den breitesten Raum einnehmen, so 
wurden in unseren Versuchen doch aueh eine Reihe 
Nicotiana-Arten mit einbezogen, weft einige yon diesen 
vielfach ftir andere Zwecke (z. B. ftir die Virusfor- 
schung und andere Untersuehungen) angebaut wer- 
den, obw0hl sie keinen Anspruch auf Anbauwiirdig- 
keit als Gebrauchstabake erheben. 

Bei den Versuchen 1 wurden 1/16 g Tabaksamen in 
Tonschalen wie tiblich ausges~t und zwar sowohl in 
Thielavia-verseuchte als auch in sterilisierte Erde 
(2 Stunden lang im Dampftopf ohne Druck erhitzt). 
Sicherheitshalber wurden die Tabaksamen in zwei 
Schalen mit verseuchter Erde und in einer Schale mit 
steriler Erde ausges~tt. Die Schalen wurden bei etwa 
I 8 ~  und 7o- -75% relativer Luftfeuchtigkeit im 
Gew~tchshaus gehalten. Drei bis vier Wochen nach 
der Aussaat, naehdem die Keimpflgnzehen eine GrSBe 
yon ungefiihr 1,5--2,o cm erreicht batten,  wurde eine 
Bonitierung vorgenommen. Hierbei wurde die Zahl 
der aufgelaufenen Pflanzen - in Prozenten ausgedriickt 
- -  und der Entwicklungszustand der S~imlinge (i = 
sehr gut, 2 = gut, 3 = ger~figend, 4 = mangethaff, 
5 = ungentigend) beurteilt. Danebea wurdert auch 
die Wurzeln von mindestens 3 ~ Pflanzen je Schale 
mikroskopisch auI Thielavia-Sporen wiederholt unter- 
sucht. Die Ergebnisse der einzelnen Bonitierungen 
und mikroskopischen Untersuchungert werden aus 
Grfinden der Platzerspamis nicht mitgeteilt ; sie unter- 
scheiden sich auch nur unwesentlich. Es sind daher 
nur die i .  Bonitierung (4 Wochen nach der Aussaat 
und die nachfolgende mikroskopische Untersuchung) 
und die 2. ( =  letzte) Bonitierung angegeben. 

Ungef~hr 8 Wochen nach der Aussaat 2 wurden yon 
den in verseuchter Erde angezogenen Pfl~nzchen je 5 
der krMtigsten in andere verseuchte und in gesullde 
(2 Stunden lang im Dampftopf ohne Druck sterili- 
sierte) Erde pikiert. Nach weiteren 4 Wochen wurden 
sie ausgelichtet, so dab nur noch die kr~ftigste Pflanze 
verblieb. In einigen F~llen waren jedoch inzwischen 
alle Setzlinge infolge Wurzelbrfiune eingegangen, 
naturgem~tB meist yon solchen, die in verseuchte Erde 
umgesetzt worden waren. Die in verseuchter Erde 
angezogenen und in sterile Erde ausgepflanzten Indi- 
viduen waren auffallend kfiiftiger, und eine Anzahl 
Pflanzen der verschiedenen Arten, Sorten und Varie- 
tiiten schien sogar ,,gesundet" zu sein. 

Die Versuehe wurden am 31. 3. 54, ffinf bzw. vier 
Monate nach der Aussaat, abgesehlossen. Zu diesem 
Zeitpunkt hatteI1 die Pflanzen noch keineswegs ihre 
normale H6he, wie sie yore Freilandanbau bekannt ist, 

J Ftir diese Arbeit erhielt ieh yon Herrn Dipl.-Landw. 
ENDE~aAXIV, dem Leiter des Labors Zfiehtung, und der 
Saatzuchtassistentin Frl. lgasl~Sl~ wertvolle Hinweise. Die 
Versuche wurden yon Gartentechniker M. HOSS~aANN 
und meiner Mitarbeiterin, Frau STUR~a, vorbildlich be- 
treut. Letztere unterstiitzte mieh aueh wesentlich bei 
den Bonitierungen und mikroskopisehen Untersuchun- 
gen. Allen Genannten sei an dieser Stelle gedankt. 

2 Die gesamte Versuehsserie wurde in der Zeit vom 
28. IO bis I8. II .  1953 in Abst~tnden yon 8 Tagen aus- 
ges~t, um spXter die zeitbeanspruchenden mikroskopi- 
schen Untersuchungen bei et;wa gleicher Gr613e der Pil~nz- 
chen durchfiihren zu k6nnen. 



25. Band, Heft 2t/2 {Jber die Anfgl l igkei t  versch iedener  T a b a k - A r t e n ,  -Sor ten  und  -Zuchts t~imme usw. 2 1  

e r r e i c h t .  E s  mul3 a b e r  b e m e r k t  w e r d e n ,  d a b  s i ch  
T a b a k  i m  S o m m e r  in fo lge  d e r  l i i n g e r e n  E i n w i r k u n g  
des  S o n n e n l i e h t e s  s e h r  v ie l  s c h n e l l e r  u n d  b e s s e r  e n t -  
w icke l t  a l s  i m  W i n t e r .  Be i  u n s e r e n  V e r s u c h e n  w a r  
k f in s t l i che  B e l i c h t u n g  i m  Gew~ichshaus  n i c h t  m 6 g l i c h .  

Diese  A n o r d n u n g  g e s t a t t e t  z u d e m  e ine  be s se r e  U b e r -  
s i c h t  f iber  d ie  E n t w i c k l u n g  e r k r a n k t e r  P f l a n z e n  in  
v e r s e u c h t e r  u n d  i n  g e s u n d e r  E r d e .  Die  Z u s a m m e n -  
s t e l l u n g  d e r  T a b e l l e n  is t  g e t r e n n t  n a c h  T a b a k - A r t e n ,  
S o r t e n  y o n  N i c o t i a n a  r u s t i c a ,  S o r t e n  y o n  N i c o t i a n a  

Tabel le  i .  T h i e l a v i a - B e / a l l  bei T a b a k -  d r t e n .  

a) A n z u c h t  in  ve r s eueh t e r  E rde  b) A n z u e h t  in  gesunde r  E rde  

2. Bonifie- x. Bonitierung 2. Bonitle- r. Bonitierung 
Register- rung Thielavia- rung Thielavia- 

Nr. * Tabak-Art  - - - -  Befall - -  Befall 
Bntwick- Best and Ent- Entwick-  Bestand Entwick- 

lung ~ wicklung lung % lung 

700 N i c o t i a n a  r u s t i c a  . . . . . . . .  12 95 " 12 8 12 IOO I - - (@)~ 
609 ,, t a b a c u m  (vat .  Foreh-  

helm) . . . . . . .  I 55 3,3 q - q - +  Ioo  - - ( + )  
8o1 ,, l o n g i / l o r a  . . . . . . .  i 65 2,8 + + - { -  i o o  - - ( + )  
809 t e x a n a  . . . . . . . .  1, 5 80 2 -- 95 -- 
803 ,, a la la  . . . . . . . .  2 25 3'8 2_+T+@ IOO I - - ( + )  
807 ,, a c u m i n a t a  . . . . . .  2 13 4 io  - -  
805 ,, g l u t i n o s a  . . . . . . .  3 23 5 + + + i oo  ,5 - -  
804 ,, l a n g s d o r / i i  . . . . . .  3 28 4 + + q- 1o ,5 - -  
6 i o  ,, t a b a c u m  ( H e r k u n f t  : 

C l u i / R u m a n i e n )  �9 �9 3,5 23 4,3 + + +  ioo  - - ( + )  
611 ,, t a b a c u m  ( H e r k u n f t  : 

B u d a p e s t - D e b r e c e n )  . 3,8 + + @  90 ,5 --(+) 43, 5 4 ~ ?+ff-+] 
6Ol ,, t a b a c u m  . . . . . . .  38 3 i oo  - - ( + )  
800 ,, s i l v e s t r i s  . . . . . . .  5 60 4, 5 + i zoo i - -  ( + )  

N u m m e r ,  u n t e r  der  die A r t  im  Sor t en reg i s t e r  des I n s t l t u t s  fiir T a b a k f o r s c h u n g  gef t ihr t  wird. 
2 i : sehr  gut ,  2 ~ gut ,  3 = geni igend,  4 ~ m a n g e l h a f t ,  5 = ungent igend .  
a _ _  = kein  Befal l ,  + : s ehwaehe r  Befal l ,  + + : s t a r k e r  Befal l ,  - 4 - q - +  : sehr  s t a r k e r  Befall ,  + q - +  + = ausserst  

s tarker  Befall yon  C h l a m y d o s p o r e n  bei  der  m i k r o s k o p i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  der  Wurze l .  
- - ( + )  = s chwache r  Befa l l  d u r c h  N a e h i n i e k t i o n .  

Wie  w i e d e r h o l t  a n g e d e u t e t  w u r d e ,  ze igen  die  v e r -  
s c h i e d e n e n  T a b a k - A r t e n , - S o r t e n  u n d  Var ie t~ i t en  
u n t e r s c h i e d l i c h e  W i d e r s t a n d s f ~ h i g k e i t  g e g e n  T h i e l a v i a  

bas ico la .  Der  G r a d  d e r  E r k r a n k u n g  w i r d  be i  d e n  
g r 6 B e r e n  P f l a n z e n  a m  d e u t l i c h s t e n  e r k a n n t .  A u s  
d i e s e m  G r u n d e  w u r d e  in  d e n  T a b e l l e n  d i e  b e i m  A b -  
s c h l u B  d e r  V e r s u c h e  d u r c h g e f f i h r t e  B o n i t i e r u n g  
( =  2. B o n i t i e r u n g )  de r  i .  B o n i t i e r u n g  v o r a n g e s t e l l t .  

t a b a c u m ,  V a r i e t ~ t e n  yon N i c o t a n a  r u s t i c a  und N i c o -  

t i a n a  t a b a c u m  sowie  y o n  Z u c h t s t a m m e n ,  j ewe i l s  in  d e r  
R e i h e n f o l g e  d e r  a u f  G r u n d  d e r  2. B o n i t i e r u n g  fes t -  
g e s t e l l t e n  E n t w i c k l u n g  d e r  I n d i v i d u e n ,  d ie  i n  v e r -  
s e u c h t e r  E r d e  g e @ a c h s e n  w a r e n .  

Die i n  de r  T a b e l l e  I a u f g e f i i h r t e n  E r g e b n i s s e  ze igen,  
d a b  d ie  e i n z e l n e n  A r t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  W i d e r s t a n d s -  
f ~ h i g k e i t  g e g e n  T l ~ e l a v ~ a  bas ico la  bes i tzer t .  U n t e r -  

Tabel le  2. T h i e l a v i a - B e / a l l  bei  S o r t e n  y o n  N i c o t i a n a  r u s t i c a .  
a) A n z u ~ h t  in  ve r seuch te r  E rde  b) A n z u e h t  in  gesunder  t?;rde 

Register- 
Nr. 

715 
7 I I  
713 

7o5 
725 
7o4 
724 
7o3 
799 
716 
707 
718 
706 
717 
71o 
7o2 
722 
72I 
708 
7oi  
719 
72o 
714 
723 

Sorte yon 
7Vicotiana rustica 

R u s t i c a  T e p l m a n n  . . . . . . .  
I R u s t i c a  S c h w e d t  . . . . . . . .  
'~ T a b a k  R u s t i c a  ( H e r k u n f t :  
i SehrOder) . . . . . . . . . .  
I R u s t i c a  ( H e r k u n f t :  Magdeburg)  
I J a j h a l m i  Bauerntabak . . . . .  

Tscherbel . . . . . . . . .  . . 

Machorka Tomorska . . . . . .  

Grfiner Machorka . . . . . . . .  

IAmonka Maehorka . . . . . . .  

Gelber  Machorka . . . . . . . .  

A l b a n i e r  . . . . . . . . . . . .  
C h e m l o k a  . . . . . . . . . . .  
Bu lga r i s che r  . . . . . . . .  . . . 
A m e r i k a  E m i t z  . . . . . . . . .  
N i k o t i n t a b a k  N R T  63 . . . . .  
S c h w a b a c h e r  . . . . . . . . . .  
U k r a i n e r  . . . . . . . . . . .  
K o m o n k a  , . . . . . . . . . .  
IRustica N R T  61 . . . . . . . .  
S c h w a b a c h e r  F D  (Landsor te )  . . 
Ge lbe r  . . . . . . . . . . . .  
H o l l a n d k a  . . . . . . . . . .  
F o r c h h e i m  3o i  . . . . .  . . . .  
T i m m e r  Spaiser  . . . . . . . .  

2. Bonitie- 
rung 

Entwick- Bestand 
lung % 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

r 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

2 

4 

4,5 

I .  Bonitierung 

55 
85 

80 
75 
80 
8o 

Entwick- 
lung 

I 

I 

3,5 
1,5 
I 

1,3 

2. Bonifie- 

Thidavia rung 
Befall 

Entwick- 
lung -I I 
I 

I 

I 

I 

I 

I. Bonitierung 

Bestand Entwick- 
% lung 

90 1,3 
7 ~ 1,5 
9 ~ 1,5 
5 ~ I 
9 ~ 1,5 
55 1,5 
7 ~ 1,5 
9 ~ i 

45 2 
75 i 
80 i - -  
80 I, 3 
75 1,8 
65 I 
55 2,3 - -  
4 ~ 1,3 
60 i ,  3 
60 1,5 

7 ~ 
80 

8o 

95 
90 

I O O  

4 ~ 
s 

I O O  

95 
I O O  

8o 
95 
95 

I O O  

I O O  

I O O  

1OO 

I O O  

I O O  

9o 
85 
95 
9o 

2 

I 

I 

I 

3 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1,5 
1,5 

i, 5 ' 

Thielavia- 
Befall 



22 14. O B E R T H U R :  Der Zfichter 

schiedliche Anf~lligkeit besteht sogar innerhalb der 
Art Nicotiana tabacum. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dab bei den einzeleen Herkfinften dieser Art bereits 
Ergebnisse von Resistenzziichtungen zum Ausdruck 
kommen. 

Wie bereits angedeutet wurde, wird NicoHana 
rustica durch Thielavia basicola nicht gesch~idigt. Diese 
besonders auch der Praxis bekannte Tatsache wird 
durch unsere Versuche best~tigt (s. vorst. Tabelle 2). 

Selbst in verseuch~er Erde werden Sorten yon 
Nicotiana rustica nicht von Thielavia basicola all- 
gegriffen; bei der mikroskopischen Untersuchung 
wurden in keinem Fall Chlamydosporen gefunden. 
Diese Feststellung liBt vermuten, dab die Wurzeln 
dieser Tabak-Art Toxine ausscheiden, die gegen 

Thielavia basicola fungizid wirken. Die mangelhafte 
Entwicklung der Sorten ,,Forchheim 3o1" und ,,Tim- 
met Spaiser" (Reg.-Nr. 714 und 723) in versefichter 
Erde, die bei der AbschluBbonitierung festgestellt 
werden muBte, dfirfte auf klimatische Ursachen, auf 
Lichtmangel oder andere Umwelteinflfisse zuriickzu- 
ffihren sein. 

Beim Anbau von Gebrauchstabaken nimmt die Art 
Nicotiana tabacum den breitesten Raum ein. Es ist 
daher verst~tndlich, dab yon dieser das umfangreichste 
Sortiment vorliegt. Soweit Sorten yon NicoHana 
tabacum im Rahmen der Erhaltungs- und Neuztich- 
tungen beim Institut vorhanden waren, wurden diese 
auf ihre Anf~lligkeit gegen Thidavia basicola geprtift. 
Die Ergebnisse gibt Tabelle 3 wieder. 

Tabel le  3. .Thielavia-Be/all bei Soften yon Nicot iana tabacum. 

a) A n z u c h t  in  v e r s e u c h t e r  E r d e  b) A n z u e h t  in  g e s u n d e r  E r d e  

Register- 
Nr, 

572 
4o4 . 
205 
574 
215 

o h n e  
319 
2o i  
208 

ohne 

546 

579 
578 
541 

54 ~ 
576 
ohne 
217 
2o 7 

4o7 
ohne 

3 0 0  

544 
577 
204 
316 

2o6 
2 1 2  

ohne 

585 
57 ~ 
51o 
ohne 
ohne 
312 

307 
o h n e  
3~7 

2o9 
543 
924 
3o6 
325 
537 
2 0 0  

298 
3Ol 

Sorte VOU 
Nicotian~ tabacum 

S i e b e n h a u s e n e r  K r i m  . . . . . .  
N F  Z i g a r e t t e n t a b a k  . . . . . .  
G e u d e r t h e i m e r  I I I  . . . . . . .  
D j u b e k  L i m o n n i h i  . . . . . . .  
L o r s c h e r  Z i g a r r e n - D e c k b l a t t  . . 
Bras i l  k l e i n s a m i g  (Herk .  : Ho l l and )  
H e r c e g o w i n a  . . . . . . . . .  
H a v a n a  ( H e r k u n f t :  Hal le)  . . . 
B a d i s c h e r  G e u d e r t h e i m e r  (L and -  

sor te )  . . . . . . . . . . . .  
N F T  5I  . . . . . . . . . . . .  
T a s e h l i j s k o  (Herk .  : K r u n o w g r a d )  
D s e h e b e l  b a s m a  i a  . . . . . . .  
P o r o j s k a  . . . . . . . . . . .  
T s c h e r w e n  Zwjat C (Herk .  : K a r -  

a r sko)  . . . . . . . . . . . .  
C h a r m a n l i j s k a  b a s m a  . . . . . .  
N j e w o k o s e h k a  b a s m a  36 . . . . .  
H a v a n a  ( H e r k u n f t :  H o l l a n d ) . . .  
A m e r i c a n  . . . . . . . . . . .  
Pf~lzer  G e u d e r t h e i m e r  (Landso r t e )  
So r t e  Meisdor f  . . . . . . . . .  
N F  F e i n s c h n i t t  ( T y p  I, b re i t e  

Glocke) . . . . . . . . . . .  
H a v a n a  2 c . . . . . . . . . .  
W i s o k  m a r u l j a  . . . . . . . . .  
S t a n i m a s c h k o  s ch i ebe  Nr.  536 
G e u d e r t h e i m e r  . . . . . . . . .  
V i rg in  spf i t re i fender  T y p  I (Her -  

k u n f t  : Sp inge lbe rg )  . . . . .  
G e u d e r t h e i m e r  V I I  . . . . . . .  
P fg l ze r  U - S t a m m  . . . . . . .  
Bras i l  k l e i n s a m i g  I . . . . . . .  
N j e w r o k o p s k a  b a s m a  . . . . .  
Gr i ech i sche r  Z i g a r e t t e n * a b a k . . .  
H a v a n a  ( H e r k u n f t :  B u s c h d o r I )  . 
Bras i l  g r o B s a m i g  (H e rk , :  Ho l l and )  
N F T  53 . . . . . . . . . . . .  
U - S t a m m  V I I I  . . . . . . . .  
Mex iko  Ziepel  
Havana (Herk ni: h /nAa) :  : : 
F e i n b l g t t r i g e r  Z i g a r e t t e n t a b a k  

( T y p  I hell) . . . . . . . . .  
F o r c h h e i m e r  lO3 . . . . . . . .  
P a d e s e h k i  w i sok  . . . . . . . .  
Sor te(?)  aus  der  SU . . . . . . .  
G o u n d i e  V I  . . . . . . . . . .  
Szu loker  . . . . . . . . . . .  
R a v i c a  D r a m a  . . . . . . . . .  
H a v a n a  3/3 . . . . . . . . . .  
V i rg in  Gold  A . . . . . . . . .  
H a v a n a  ( H e r k u n f t :  Taun.us)  . . . 

2. Bonitie- 
rung 

Entwick- Bestand 
lung % 

i 68 
65 
8o 
85 
60 

5 ~ 
i 5 ~ 
I 4 0  

i 4 ~ 
i 5o 
i 6o 

i 45 
i 78 

I 93 
i 75 
I 83 
1,5 38 
1,5 95 
1,5 5 ~ 
1,5 75 

1,5 35 
1,5 4c 
1,5 75 
1,5 7 c 
2 55 

2 8c 
2 6o 
2 68 
2 3 ~ 
2 78 
2 38 
2 45 
2 35 
2 7 ~ 
2,5 50 
2,5 7 ~ 
2,5 35 

2, 5 i8  
2,5 45 
2,5 93 
2,5 7 ~ 
2,5 65 
2,5 83 
2,5 85 

45 
65 

3 4o 

I. Bonitierung 

Ent- 
wicMung 

2,8 
2,5 
2,5 
1,8 
2,8 

3,3 
3,3 
3,5 

3,5 
3,5 

4 

3,3 
4 
4 
4 
2 

4 
1,8 

3,8 
3,8 
4,o 
3,5 
3,5 

ThieIavia. 
BefaI1 

+; 
+ +  

+ + +  

+;++ 
§  
+ +  

+ 

+ + +  
+ +  

~ +  
+ + +  

+ 7-+ 

+++ § 

+ + +  
+ + +  

+ 
+ 

+ + +  

;++1 
+ +  
+ +  
+ +  

+ ; + +  

2. Bonitie - 1 
 uuA< I. 
Entwiek-  / 

lung / 

1 

I 

I 
I 

1,5 
I 

I 

I 
2 

I 

I 

3 

I 
I 

1,5 
I 
I 
I 
I 

I 

1,5 
I 

I 

I 

1,5 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

1,5 
I 
I 

I 

2,5 
I 

I. Bonitierung 

Bestand Entwick- 
% lung 

! 0 0  1 

95 1,5 
8o I 

I00 I 

7o 2 
I00 I 

IO0 I 

9o 2 

IO0 I 

I00 I 

80 i ,  5 
95 z,5 
95 1,5 

I00 I 
IO0 I 

9 ~ 1,5 
I00 I 

IO0 I 

7 ~ 1,5 
I00 I 

95 1,5 
25 

IOO 

6o 2, 5 
IOO I 

95 r ,5  
7 ~ r ,5 

ZOO I 

95 i 
IO0 1,5 

8o i ,  5 
56 2,5 
9 ~ i 

IO0 I 
80 z, 5 

I00 I 

85 2,5 

9 ~ 1,5 
IOO I 

IO0 I 

8o 2 
IO0 I 

95 i 
I00 I 

80 I 
9 ~ i 

IOO I 

Thielavia- 
Befall 

- ( + )  

- ( + )  

FuBnotenhiI~we~se a m  SchluB der TabelIe auf  Seite 2 4 
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(Fo r t s e t zung  von  Tabe l l e  3.) 

Regis ter-  
Nr .  

2 I O  

I O O  

41I  
569 
3o2 
58I  
4 i o  1 

ohne 

409 

Io 4 
ohne 

o h n e  
542 
584 
297 
568 
311 

o h n e  
322 
324 
3z4 
32I  
534 
582 
3 2 o  

IO3 
i o 2  

ohne  

ohne  
223 

2 

323 
575 
203 
218 

499 
3~3 

o h n e  

573 
545 
399 
318 

o h n e  
2I  4 

o h n e  

535 
4o5 
536 
538 
57 I 

7 
4o8 
4o6 
3o9 
3o3 

o h n e  
lO5 

58o 
412 
583 

4 
4oo 
213 

8 
2 0 2  

567 
315 

6 
ohne 
ohne 

I 

Sorte von  
Nicotiana tabacum 

N e u - F o r c h h e i m e r  . . . . . . .  
A m e r i k a n i s c h e r  Z i g a r e t t e n t a b a k  . 
Szabo lcs i  
T ik - IKu lak  
H a v a n a ( H e r i u n f i : T a u n u s  i I i  : : 
, ,Ri la  9" Sor te  Seleks  . . . . . .  
U n g a r i s e h e s  G a r t e n b l a t t  K e r t i  . 
Cava l la  ( H e r k u n f t :  G u h r a u )  . 
G i g a n t e a  . . . . . . . . . . .  
Uckerm~i rker  U - S t a m m  . . . . .  
G o u n d i e  U k r a i n e  . . . . . . . .  
H a v a n a  ( H e r k u n f t :  H o l l a n d ) . .  . 
Y e n i d z e  I 3 4  a . . . . . . . . .  
C h a r m a n l i j s k a  b a s m a  . . . . . .  
Caval la  I . . . . . . . . . . .  
D j u b e k  . . . . . . . . . . . .  
U - S t a t u r e  I I I  . . . . . . . . .  
O s t e r b u r g  . . . . . . . . . . .  
D e b r e c i n e r  . . . . . . . . . . .  
Szeged ine r  . . . . . . . . . . .  
O r i e n t t y p  ( H e r k u n f t :  Hal le)  . . . 
M u s k a t e l l e r  . . . . . . . . . .  

S a m s u n  dere  . . . . . . . . .  
U s t i n s k i  
T a b a k  aus  Sf ids lav ien  . . . . .  
F r i e d r i c h s t a l e r  . . . . . . . . .  
A m e r s f o o r t e r  . . . . . . . . . .  
N F  F e i n s c h n i t t  ( T y p  I f ,  s c h m a l e  

Glocke)  . . . . . . . . . . .  
G e u d e r t h e i m e r  grol3blAttr ig . . . 
M u s k a t e l l e r  . . . . . . . . . .  
V i r g i n  MB T y p  I I  . . . . . . .  
T h e i s s e r  . . . . . . . . . . .  
D j u b e k  N 4,4 . . . . . . . . .  
Bras i l  k l e i n s a m i g  (Herk .  : H o l l a n d )  
B a k u e r  d u n k e l  . . . . . . . . .  
C a n a d a  Gold  . . . . . . . . .  
N o n n e v i l l e  . . . . . . . . . .  
Bras i l  g r o B s a m i g  ( H e r k u n f t  : Hol -  

�9 l and )  . . . . . . . . . . . .  
S a m s u n  B a s h i  B a g h l i  . . . . . .  
N 5 4 1 - K o s a r s k o  . . . . . . . .  
K r i m t a b a k  I . . . . . . . . .  
M a r y l a n d - K r e u z u n g  . . . . . .  
H a g e n o w e r  V i r g i n  . . . . . . .  

I S c h w e r g u t  . . . . . . . . . .  
W h i t e  B u r l e y  I . . . . . . . . .  
T r a p e s u n d  i272  . . . . . . . .  

I G r i e c h i s c h e r  T a b a k  . . . . . . .  
U l s t m a n n  . . . . . . . . . . .  
T r a p i z u n d a  . . . . . . . . . .  
T r a p e z u n d  . . . . . . . . . .  
V i rg in i a  I r i s h  P r y o r  . . . . . . .  
W e n g e r k i ]  . . . . . . . . . . .  
M a r y l a n d  . . . . . . . . . . .  
Man i l a  . . . . . . . . . . . .  
H a v a n a  ( H e r k u n f t :  T a u n u s )  . . . 
S u m a t r a  P a y a k o m b o  . . . . . .  
I t a l i e n i s c h e r  K e n t u c k y  ( f t e r k u n f t :  

DObeln)  . . . . . . . . . . .  
U s t i n s k o  Nr .  4 . . . . . . . . .  
u n b e k a n n t e  Sor t e  . . . . . . .  
D s c h e b e l  b a s m a  ( t t e r k u n f t  : 
�9 Sch i rka )  . . . . . . . . . .  

V i rg in  Gold  D . . . . . . . . .  
S u m a t r a  delhi  . . . . . . . . .  
S t a t u r e  F . . . . . . . . . . .  
K e n t u c k y  3oo2 . . . . . . . .  
K e n t u c k y  17 . . . . . . . . .  
T i i r k i s h  Sa lon ik i  . . . . . . . .  
V i r g i n  f r f ihre i fer  T y p  ( H e r k u n f t  : 

Sp inge lbe rg )  . . . . . . . . .  
V i rg in  Gold  L . . . . . . . . .  
Madole  I . . . . . . . . . . .  
H a v a n a  ( H e r k u n f t :  T a u n u s )  . . . 
V i rg in  MB T y p  I . . . . . . . .  

2" B~ I i .  Bon i t i e rung  ,uu l 
E n t w i c k -  I Bes t and  En twiek -  

lung  I % lung  

3 55 
3 38 
3 8o 
3 43 
3 40 
3 85 
3 83 
3 6o 
3 65 
3 8o 
3,5 3 ~ 
3,5 3o 
3,5 3 ~ 
3,5 50 
3,5 45 
3,5 55 
3,5 79 
3,5 7 ~ 
3,5 70 
3,5 65 
3,5 60 
3,5 75 
3,5 35 
3,5 7 ~ 
3,5 5 ~ 
3,5 60 
3,5 65 

3,5 48 
4 ao  
4 is 
4 45 
4 80 
4 85 
4 3 ~ 

44 75 
45 

4 65 

4 35 
4 9o 
4 75 
4,5 48 
4,5 60 
4,5 80 
4,5 3 ~ 
4,5 6o 
4,5 65 
4,5 5 ~ 
4,5 7o 
4,5 78 
4,5 I3  
4,5 45 
4,5 8o 
4,5 3 ~ 
4,5 3o 
4,5 3o 
4,5 20 

4o 
8o 

,5 80 

,5 68 
38 

5 3o 
7 ~ 
48 

5 25 
75 

5 75 
5 5 ~ 
5 5 ~ 
5 50 
5 2o 

2,8 

3,5 
2,8 

43,3 

3,5 
3,8 
3,8 
4 
4,5 
3,5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4,3 
3,3 
3,5 
3,5 

3,8 
3,8 
4,5 
4 
3,8 
3,5 
4 
3,3 

43 

4 
2 

4 
4,3 
3,3 

444 
3,8 
3,8 
3,8 

i8 
3,5 
4,8 

% 

3,3 
4,5 
4,5 

48 
3,8 
2,5 

3,8 

3,8 4 

Thiel~via- 
Befall 

i t +  
+ + +  
+ t +  
t + +  
+ + +  

;++++ 
+ +  

-F + +  
+ +  
+ +  

+ + +  
+ + + +  
+ 6 + +  

6 + +  
' t + + +  

+ 
+ +  

t + + t  
+ t +  
+ + +  

+ +  
+ +  

+ t +  
t +  

+ 
+ + +  

M _ 2 _  

+ t +  
+ +  
t +  

t + +  
+ t + +  
++++I 
++++I 

~+I 

+;++I 
+ + + + 1  
++++1 
++++1 

+++1 
+ + + + 1  

+ + 1  + + +  

I + + +  i t +  
I t + t +  
+ t + +  

+ + +  

J § 
__I 

+ + + +  

+ +  
+ t +  

+ + + +  
+ + t +  
+ + t +  

+ t +  
t + +  

++++i 
+++J 

+ + +  

2 ,Boni t i e -  
r u n g  

E n t w i e k  - 
l ung  

I 

I 

I 

I 

I 

r 

l 

I 

r,5 
f 

f 
[ 

[ 

[ 

I 

1,5 
I 

1,5 
1,5 
I 

I 

I 

2 

I 

4,5 
I 

I 

1,5 
2 

I 

I 

I 

I 

4 

I 

I 

12 

2 

2,5 
I 
s 

I 

4 

I 
% 

x. B o n i t i e r u n g  

B e s t a n d  En t w i ck -  
% lung  

9c i 
I O C  l 

I O C  I 

I O C  1 , 5  

I00 I 

IOO I 

I00 I 

9o 2, 5 
80 2 
95 1,5 

I00 I 

9 ~ 2 

3 ~ 2,5 
I00 I 

IO0 I 

I00 I 

90 1,5 
I00 I 

I00 I 

IO0 I 

IO0 I 

I O O  I 

I00 I 

I00 I 

100 I 

IO0 I 

6o i 

100 I 

IO0 I 

IO0 I 

95 i 
90 1,5 
95 I 
95 2 
90 1,5 
95 
95 i 

i00 I 

TO0 I 

60 4 
20 3 

I00 I 

95 1,5 
I00 I 

95 
IO0 I 

80 1,5 
I O 0  I 

95 z 
IO0 I 

IO0 I 

80 1,5 
I00 I 

90 1,5 
IO0 I 

IO0 I 

4o 
I O O  

IO0 I 

90 I ,  5 
IO0 I 

IO0 I 

IO0 I 

95 z 

95 x,5 
8 5 1,5 

9 ~ 
IO0 I 

I O O  I 

IO0 I 

I00 I 

Thielavi~- 
Befal l  

- ( + )  

- ( + )  

- ( t )  

- ( + )  

m 

u 

- ( + )  

- ( + )  

- ( + )  

- ( + )  
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(Fortsetzung yon TabelIe 3) 

Register- 
Nr. 

ohne 

II 

221 

403 

539 

304 

398 
I O  

x98 
3 
5 
9 

3o5 
ohne 

308 
2 I X  

ohne 
IOX 

197 
216 
2 2 2  

I99 ~ 
299 
296 
2 1 9  
2 2 0  

Sorte yon 

N@otiana tabacum 

U-Stamm (Herkunft: Ukraine) . 
Amerikanischer Zigaretten-Tabak I 
Hoher Grfiner . . . . . . . . .  
Pulawski Seerokolistny . . . . .  
ChadsehiIarska . . . . . . . . .  
Havana Taunus . . . . . . . .  
Mazedonischer Virgin . . . . . .  
Hevesi . . . . . . . . . . . .  
Virgin Gold B . . . . . . . . .  
Virgin Gold C . . . . . . . . .  
Wiirztabak M . . . . . . . . .  
Virginia Joyner . . . . . . . .  
Havana Taunus . . . . . . . .  
Brasil kleinsamig (Herkunft:  HIol- 

land) . . . . . . . . . . . .  
Brasil Herkunft :  Halle) . . . . .  
Holl~ndisch F . . . . . . . . .  
Virgin Gold (Herkunft: Holland) . 
Fr tihreifender SchmalblXttriger 

(Herkunft : Magdeburg) . . . .  
White Burley . . . . . . . . .  
t-Ioll~indischer Zigaretten-Tabak 
Kinkenheimer . . . . . . . . .  
Burley giuseppina . . . . . . .  
S/iddeutseher Burley . . . . . .  
Bakuer hell . . . . . .  . . . . 
Burley . . . . . . . . . . . .  
White Burley . . . . . . . . .  

2. Bonitie- 
rung 

Entwiek- 
lung 

I. Bonitierung 

Bestand Entwick- 
% lung 

5 ~ 
7 ~ 
80 
35 
80 

2,8 
4 

Thielevig- 
Befall 

+++1 
+ + + 1  
+ + + 1  
+ + + 1  
+ + + 1  
+ + + i  + + + ~  

+ + + + i  
+ + + +  

+ + +  
+ + +  

+ + + +  
+ + +  

+ +  
+ + +  

+ + + +  
+ + +  

+ + + +  
+ + + +  

+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  

+ + + +  
+ + + +  
+ + + +  

~. Bonitie- 
rung 

Entwick- 
lung 

I 

4 
1 , 5  
I 

I 2 

1 

5 
2 

2 

,5 

,5 

~. Bonit iernng 
ThielavSa- 

Befall 
Bestand Entwick- 

% lung 

80 i, 5 --  
IO0 I -- 

IOO I -- 

ioo i - ( + )  
IO0 I -- 

90 1,5 -- 

I00 I - -  

IOO I -- 

IO0 I -- 

90 I -- 

8o I, 5 -- 

65 ~,5 - ( + )  
I 5  4 -- 

95 I -- 

95 1 - -  
100 1 -- 

60 2 

90 2,5 -- 

Io0 i - - ( + )  
9 0  1 , 5  -- 

I00 1 

60 1,5 -- 

IO I, 5 -- 

7 ~ 2,5 -- 

40 2,5 
So  i - ( + )  

1 Bei einer Wiederholung der Prfifung wurden auch an den Wurzeln dieser Sorte Chlamydosporen gefunden. 
2 Die Sorte war bis zum AbschluB der Versuche eingegangen. 
3 Die letzten ffinf Burley-Sorten wurden auBerhalb der vorstehenden Versuchsreihe bereits einige Monate friiher 

gepriift. Sit waren naeh 3 Monaten eingegangen; der Volls~ndigkeit halber werden sit an dieser Stelle mit auf- 
geffihrt 

Alle gepriiften i44 Sorten von Nicotiana tabacum 
werden von Thielavia befallen. Der Grad der Schidi-  
gung ist jedoch unterschiedlich stark, so dab  Soften 
vorhanden sind, die praktisch nicht  an Wurzelbr~une 
erkranken ;e in  groger Teil aber wird durch den Wurzel-  
pilz vernichtet .  

Die in verseuchter Erde angezogenen und dann  wie- 
der in Thielavia-kranke Erde umgesetzten Pflanzen 
werden in der Abb.  4 gezeigt, und zwar in der Reihen- 
folge ihres Entwicklungszus tandes  bei der 2. Boni- 

Abb. 4. Verschiedene Tabak-Sorten, die in Thielavia-verseuchter Erde angezogen dann in kranke 
]~rde pikiert wurden. Zunehmende Anf~lligkeit yon links nach reehts entsprechend Tabelle 3. 

Abb. 5. Versohiedene Tabak-Sorten, die in Thielavia-verseuchter Erde angezogen, dann in gesunde 
;Erde tmagesetzt wp~de!~ wgre~n, Zunehmende Widerstand~f~hisk~it yon rechts nach links 

t ie rung (von links Entwick lung  I = sehr gut bis 
Entwicklung  5 = ungenfigend auf der rechten Seite 
der Abbildung} wie die Sorten in  der Tabel le  3 auf- 
gefiihrt sind. 

Abb. 5 zeigt die aus verseuehter Erde in sterilisierte 
pikiertell Pf lanzen ebenfalls in der Reihenfolge ihrer 
Entwick lung  naeh vier bzw. ffinf Monaten.  Die Ab- 
bi ldung gibt jedoch nieht  die gleiche Reihenfolge wie- 
der, wie die Tabelle 3 (Anzucht in  gesunder Erde), well 
in  dieser ein Vergleich m i t d e r  in verseuchter Erde 

angezogenen Sorte gew~hrleistet sein 
sollte. Die schlechte Entwiek lung  
einiger Sorten in gesunder Erde ist 
sehr wahrscheinlich durch Umwelt-  
einfli~sse bedingt .  

(3bet die Anf5lligkeit einiger Tabak-  
variet~ten gegen Thielavia basicola 
gibt die Tabelle 4 Aufschlul3. 

Lediglich Nicotiana rustica var. sil- 
vestris wurde nieht  von Thidavia be- 
fallen. Alle Variet~ten yon Nicotiana 
tdbacum wiesen dagegen Chlamydo- 
sporen auf, jedoch l~il3t .der Grad 
der Erk rankung  bzw. Schlidigung 
auf unt  erschiedliche Widerst  ands fiihig- 
keit schlieBen. 

In  der Tabelle 5 sind drei Neu- 
zfichtungen des Ins t i tu t s  ffir Tabak-  
forschung aufgeffihrt, die mit  in die 
Prfifungen einbezogen worden waren. 
Da sich die St~imme ,,Wohlsdorfer 
303" u n d  ,,Auslese aus Virgin MB" 
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Tabelle 4- T h i e l a v i a - B e / a l t  bei vers~hiedenen Tabak-  Var ie td ten .  

a) A n z u c h t  in ve r seuch te r  Erde  b) Anzuch t  in gesunder  Erde  

Register- 
Nr. 

7 1 2  
6 0 0  
802 
608 
6 o 2  
6o6 
6o3 
607 
6o5 
6o4 

z. Bonitie- 
, ~mag 

Variet~t 
Entwiek- 

lung 

Nico t iana  rus t ica  var .  si lvestris  . . 
VielblXttriger Z i g a r e t t e n - T a b a k  ,.  
Roter  Z ie r t abak  . . . . . . . .  
N i c o r  vat,  lacerata . . 

,, tab. var.  albanens i s  
. . . .  var. hercegowina . 
,, vat. a n g u s t i / o l i u m  
,, var. havanens i s  
. . . .  var. c a l y c i n a  . 
. . . .  var. alropurpurea"  

r 
1 
i 
2 

2,5 

4,5 
4,5 
5 

x. Bonitierung 

Bestand Entwiek- 
% lung 

9 ~ I 
60 2,8 

45 
5 ~ 3,3 
38 
55 3,5 
33 3, 8 
43 3, 8 
23 4,3 

Thie lavia-  
Befall 

%+ 
+ +  
+ +  

+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  

z. Bonitie- 
rung 

Entwiek- 
lung 

I .  Bonitierung 

Bestand Entwiek- 
% iung 

95 1 
100 I 

75 1,5 
too I 

9 ~ I 

4o 3 
IO0 I 

IO0 I 

I00 I 

IO0 I 

Thie lavia-  
Befall 

- (+ )  
- ( + )  

- ( + )  

- ( + )  

Tabelle 5. Thielc~via-Be/al l  bei T a b a k - Z u c h t s t i i m m e n .  

a) A n z u c h t  in verseuch te r  Erde  b) A n z u c h t  in gesunder  Erde  

Register 
Nr.  

4 0 2  
ohne 
ohne 

Zuchtstamm 

Wohlsdor fe r  212 . . . . . . . .  
Wohlsdor fe r  303 . . . . . . . .  
Auslese aus  Virgin  MB . . . . .  

2. Bonitie- 1 rnn [ 
Entwick- / 

lung I 

I.  Bonitiernng 

Bestand Entwick- 
% iung 

55 2,5 
80 3,5 
5o 

Thie lavia-  
Befall 

§  
+ + + +  

+ +  

2. Bonitie- 
rung 

Entwick- 
lung 

I .  Bonitierung 

Bestand Entwiek- 
% lung 

90 1,5 
9o 3 
70 1,5 

Thie lav  a- 
Befall 

--(+) 

nicht als Gebrauchstabake eignen, wurden sie in- 
zwischen aus dem Sorten-Register gestrichen. Der 
Zuchtstamm ,,Wohlsdorfer 212" hat den Charakter 
eines Zigarrentabaks ; er wird durch Thielavia basicola 
kaum gesch~digt, obwohl er von dem Wurzelpilz be- 
fallen wird. 

D. Schlugfol~erung. 
Die durchgeffihrten Versuche zeigen eindeutig, dab 

Nicotiana rustics und alle Varietgten dieser Art gegen 
die Wurzelbr/iune resistent sind. Damit werden die 
von anderer Seite schon wiederholt getroffenen Fest- 
stellungen nochmals best~tigt. Alle Arten yon Nico- 
tiana labacum sind dagegen unter unseren klimatischen 
Verh~iltnissen gegen Thielavia basicola anf~illig, ob- 
gleich deutliche Unterschiede bei einzelnen Sorten 
hinsichtlich der Seh/idigung festzustellen sind. 

Die vorstehenden, im Institut fiir Tabakforschung 
Wohlsdorf-Biendorf angestellten Versuche wurden in 
erster Linie orientierend durchgeffihrt. Die erzielten 
Ergebnisse berechtigen zuder  Hoffnung, dab es m6g- 
lich ist, Gebrauehstabake zu zfichten, die unter unseren 
klimatischen Verh~ltnissen gegen Thielavia basicola 
weitgehend resistent sind. Es sei besonders bemerkt, 
dab der Grad der Bodenverseuchung fiir die Entwick- 
lung des Tabaks entscheidender ist als mangelhafte 
Dfingung, wie racist angenommerl wird. Die sach- 
gem~B durchgefiihrte Desinfektion der Saatbeeterde 
(D~mpfen oder Behandlung mit Forr~alin bzw. Nat3- 
beizmitteln) ist zur Anzucht gesunder Setzlinge im 
Tabakanbau unerl~131ich, solange es nicht gelungen ist, 
resistente Sorten zu ztichten. 
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Uber somatische Mutationen der Zellgr6Be bei Griinkohl 
und ihren Einflut3 auf Form und Qualit it.* 

Von  F. SCHWANITZ~ Hamburg. 
Mit 18 Textabbildungen.  

In der F 2 und F avon Kreuzungen zwischen verschie-  
denen Zuchtsor ten  von Gr/inkohl,  die im Jahre  194o 
vorgenommen worden waren, konn ten  gelege*ttlich 
Pflanzen beobachte t  werden, bei dene*t einzelne Sek- 
toren sich hinsichtl ich der  Kr~iuselung der  Bla t te r  ab-  
weichend von der  i ibrigen Pf lanze verhiel ten.  Es 
handel te  sich hierbei  ersichtl ich um somat ische Muta-  
t ionen, die in allen beobachte ten  F~llen sich so aus-  
wirkten,  dab  in den mut ier ten  Sektoren die Kr/iuse- 
lung sehr viel st~irker war als in den von der  Mutat ion 
nicht  betroffenen Teilen der  Pf lanze.  

I*t besonders  hohem Proze . t t sa tz  t ra te . t  diese soma-  
t ischen Mutat ionen aber  in einer Popula t ion  auf, die 
aus einer Kreuzung  zwischen Wirs ingkohl  (Sorte:  
, ,Erfur ter  grol3er Winterwirs ing")  und Griinkohl (Sorte : 
, ,Erfur ter  ha lbhoher  Mooskrauser")  s t ammte  und 
von der  el.re Reihe von t~-Pf lanzen  mi t  Grfinkohl 
(Sorte:  , ,Moosbacher hellgri iner Fe ingekraus te r" )  
zurfickgekreuzt worden waren.  Aus der Nachkommen-  
schaft  dieser Rt ickkreuzung waren die gr i inkohlahn-  
l ichsten Typen  mit  den fleischigsten B1~t tern .ausge-  
lesen worden, und diese Auslese wurde auch in den 
folgenden Generat ionen fortgesetzt .  

In  diesen t r a t  die e rwahnte  Muta t ion  in dieser Riick-  
k reuzungsnachkommenschaK mit  einer verh/ i l tnis-  
m~13ig sehr hohe.t H~iufigkeit auf. So be t rug  die H~u-  
figkeit  der  Sektor ia lchimgren  im Jahre 195i 8, 7 Yo, 
im .laMe 1952 5,4 %- Diese Zahlen entsprechen jedoch 
wahrscheinl ich . t icht der  wirkl iehen Mutat ionsra te ,  
denn wir k6.tnen mit  Sicherheit  das  Auf t re ten  dieser 
somat ischen Muta t ion  nur dor t  feststellen, wo wir Sek- 
torialchim~iren fi.tden, WO also Teile des gleiehe.t Bla t -  

Die Arbei t  wurde mit  HiKe yon ERP-Mit te ln  durchge- 
f flhr~:. 

tes s t a rk  und d a n e b e n  l iegende Teile schwach ge- 
kr~iuselt sind, oder  wo nebe. te inander  befindliche 
Bla t te r  sich in dem Grad der Krause lung  scharf  unter-  
scheiden.  Wir  konnten in u-nseren Popu la t ionen  je-  
doch s tets  such ei*te gr6Bere Anzahl  von Pf lanzen be- 
obachten,  bei denen im Gegensatz  zu dem normalen  
al lmahl ichen rJbergang yon der  schwachen Krause lung 
der  /iltere~a BlOtter zur in tens iven  Krguse lung der  
j t ingeren inneren Bla t te r  der  rgbergang yon geringer 
zu s tarker  Kr/ iuselung der  BlOtter sprungar t ig ,  ohne 
verb indende  Zwischenformen erfolgt.  Es ist  anzu- 
. tehmen, d a b  such in solchen Fa l len  somat ische Muta- 
t ionen vorliege.t,  nur  dab  hier im Gegensatz  zu den 
Vorg~ngen, die  zur En t s t ehung  von Sektor ia lchim/iren 
ft ihrten, die Muta t ion  in der Spitze des Vegetat ions-  
kegels so aufget re ten  ist, dab  nach allen Seiten hin nur  
mut ie r te  Zellen abgegl ieder t  worden sind, so dab  yon 
e inem b e s t i m m t e a  Ze i tpunkt  der  En twick lung  aM 
samtl iche  neugebi lde ten  Bla t te r  vol ls tandig  aus mu- 
t i e r tem Gewebe aufgebaut  sind. DaB diese Vorstel lung 
r icht ig ist, zeigt die Tatsache,  d a b  bei solchen Pflanzen,  
bei denen schwachgekrausel te  BlUrter unmi t t e lba r  yon 
s t a rk  gekrausel ten  Bla t t e rn  abgel6st  werden, an den 
le tz teren  .ticht sel ten kleinere Teilst i icke,  die scharf  
yon der  rest l ichen Blattf l / iehe abgese tz t  sin& noeh 
e indeut ig  die schwache Krause lung  der a l teren Bla t te r  
zeigen. In  derar t igen  F~illen kann  man  mit  groBer 
Sicherhei t  feststellen, dab  der pl6tzliche Sprung yon 
schwacher  zu s ta rker  Krguse lung auf somatische Muta-  
t ion zuri ickzufiihren ist. In  allen anderen  Fal len  eines 
solchen plOtzlichen Wechsels  im Grad der Krguselung 
kann  man nur  mit  e inem gewissen Grad von W a h r -  
scheinl iehkei t  ebenfal ls  das Anf t re ten  einer somat ischen 
Mutatio*t vermute*t, die am Vegeta t ionskegeI  p l6tz-  


