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anderen SeRe geht aus der Zusammenstellung aber 
auch hervor, dab Frtihzeffigkeit durchans nicht mit  
schneller Reifeentwicklung gekoppelt zu sein braucht.  
So hat die Schalerbse Kleine Weil?enfelserin, obwohl sie 
3 Tage friiher pfltickreif ist als z. B. Smaragd, einen 
sehr viel grSgeren Temperaturbedarf  als diese Sorte. 
~hnliche Verh~iltnisse liegen auch im Markerbensorti- 
ment  vor. Die Sorte Kobold und der Quedlinburger 
S tamm 52/8215 sind ihrer Fr~hzeitigkeit nach in die 
Gruppe der friihen Markerbsen einzuordnen, in bezug 
auf den W~trmebedarf liegen sie aber am Ende der 
Tabelle und iibertreffen in dieser Beziehung z. B. die 
sprite Sorte Foli um ein Vielfaches. 

Zusammenfassung 
I m  Jahre 1954 wurde die Reifeentwicklung bei 36 

Gemtiseerbsensorten bzw. -st~rnmen dutch Registrie- 
rung der Trockensubstanzgehalts/  und Gewebefestig- 
keits~inderungen verfolgt. Parallel dazu konnten die 
mikrometeorologischen Faktoren in den Erbsenbe- 
st~nden erfaBt werden. Als wichtigster beeinflussen- 
der Fak tor  auf die Reifegeschwindigkeit erwies sich die 
Temperatur .  Bestandstemperaturen unter 15 ~ C ftihr- 
ten bei einigen Erbsensorten zu rtickl~iufiger Reifeent- 
wicklung. Daneben konnte auch die vegetat ive Ent-  
wieklung, welche durch Feststellen des Internodienzu- 
wachses verfolgt wurde, in ihrer Abh~ngigkeit yon den 
mikrometeorologischen Faktoren erfaf3t werden. I m  
Gegensatz zur Reifeentwicklung ist das vegetat ive 
Wachstum in erster Linie yon der Evapotranspirat ion 
abMngig. Das PMnomen  der rtickl~tufigen Reifeent- 
wicklung konnte durch einen Vergleich beider Vorg~nge 
nicht gekl~rt werden. Nachdem die Temperaturab-  
Mngigkeit  der Reifegeschwindigkeit bekannt  war, 
k0nnte dutch Temperatursummenbildung tin Mag far  

die sortentypischen Unterschiede in der Reifegeschwin- 
digkeit geschaffen werden. 
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Die Ubertragung des Merkmals ,,Weichschaligkeit" vom Olkiirbis 
(Cucurbitapepo L.) in fertile Artbastarde aus der Kreuzung Cucurbita 

maxima DUCH. • Cucurbitapepo L. 
(Vorl~iufige Mitteilung) 

Von F. WEILING 

Mit 2 Textabbildungen 

Die angebauten Arten der Gattung Cucurbita 
(c.p@o L. Gartenktirbis, zu dem auch die als @ktirbis 
gebauten Formen geh6ren, C. moschata DUCH. Mo- 
sehuskfirbis, C. mixta PA~C~ALO, C. maxima Ducm 
Riesenktirbis und C. /ici/oIia BoucHf~ Feigenblatt-  
kiirbis) weisen in der Ausbildung yon Samenfl~che, 
Samenrand und Samenspitze eine Reihe yon Unter- 
schieden auf, die zum Teil zur Artbest immung heran- 
gezogen werden k6nnen (RussEL 1924 u.a.) .  Bei den 
einzelnen Arten sind die Samea nicht einheitlich; 
vielmehr finden wir bei den meisten Arten verschiedene 
Samentypen ausgebildet. Beim Feigenblattktirbis 
kommen neben Formen mit schwarz oder dunkelbraun 
gefarbten Samen (BuKAsov 1930 ) in Mexiko weiB- 
samige Typen vor. Beirn Riesenktirbis kennen wir 
Formen mit brauner, besonders dicker, and solche mit 
weiBer, dtinnerer Samenschale (forma pachys#erma 

und f. leptosperma, nach ROSEN I92O ). Ffir C. mixta 
geben WHITAKER• BOHN (195o) ebenfalls Formen 
mit brauner und and.ere mit  weiBer Samenschale, d a  7 
neben Formen init besonders breitem, hS.ufig dunkler 
gef~irbtem Samenrand an. Der Gartenkiirbis (01- 
kfirbis) weist neben Herkiinften mit bleicher bis 
schmutzig weil3er (barter) Samenschale und deut- 
Hchem, mitunter  breitem Samenrand Formen auf, 
deren Samenschale entweder fiberhaupt keJne Ver- 
holzung aufweist oder deren Verholzung auf die groB- 
zellige Sklerenchymschicht eingeschr~nkt ist, wobei 
diese ganz oder nur teilweise verholzt sein kann (weich- 
schaliger Samentyp nach PRYM- V. DECHERER 1955). 
Weichscha]ige Samentypen sind somit nur bei 
C. pepo bekannt geworden. 

Die anatomische Untersuchung der Samenschale 
ergibt, dab die verschiedenen Typen vor Beginu der 



~6. BaM, Heft~/2 Die ~bertragung des Merkmals ,,Weichsehaligkeit" veto Olkfirbis (Cucurbita pepo L.) 23 

Testadifferenzierung ill ihrem Bau weitgehelld tiber- 
einstimmen. Die Unterschiede treten in erster Linie 
auf Grund unterschiedlicher Verholzung einzelner 
Testaschichten sowie dutch Einlagerung von Farb- 
stoffen zu Tage. Uber den Erbgang der einzelnen 
Samentypen wissen wir nut bei C. pepo (GREBEN, 
~IKOV I950, 1954, WEILING und PRYM- VON BE- 
CI-IER:~R 1950, SCHSNIO~I~ 1950, 1952, 1955, PRYM- 
YON B~.CHERER 1955) sowie bei C. maxima (PRYM- 
YON B~.CHEm~R 1955) genauer Bescheid. GRXBESr- 
g~IKOV und SCHONIGEI~ fanden bei C. pepo nur ein 
Hauptverholzungsgen. Nach PRYM- vest ]~ECHERER 
ist bei C. pepo das Merkmalspaar hartschalig-weich- 
schalig wahrscheinlich durch 2 oder gar 3 ttauptgene, 
bei C. maxima alas Merkmalspaar pachysperm-l@to- 
sperm 1 dutch mindestens i Genpaar bestimmt. 

Es l~Bt sich nun die Frage stellen, ob das Merkmal 
weichschalig bei den fibrigen Arten auf dem Wege 
der Zfichtung erzielt werden kann, wobei maxima- 
Formen mit weichschaligen Samen sicherlich von be- 
sonderem Interesse w~ren. Im Hinblick darauf, dab 
der weichschalige 131kfirbis C. flepo L., convar, citrul- 
linina I. GRE~. var. styriaca I. GREB. bzw. convar. 
giromontiina I. GR~:B. vat. old/era PIETSc~I) auf eine 
Mutation zurfickgeffihrt wird, darI vielleicht erwartet 
werden, dab beispielsweise durch Mutation mittels 
Strahlen auch bei den fibrigen Ktirbisarten wNch- 
schalige Formen erzielbar sind. Ein derartiger Ver- 
such steht meines Wissens bislang aus. Ein weiterer 
gangbarer Weg wS.re die Ubertragung dieses Merk- 
reals auf dem Wege fiber eine Artkreuzung. Zahl- 
reiche Kreuzungsversuche der letzten 3 ~ Jahre er- 
gaben, dab sich C. pepo mit C. moschata und C. mixta 
relativ leicht kreuzen 15.Bt (Literatur siehe bei W~I- 
LING I955), w~hrend Kreuzungen mit C. maxima so- 
wie mit C. ]ici/olia unmSglich erschienen. Daher 

schlugen WHITaI~EI~&BOI-IN (I950) ffir die Uber- 
tragung wichtiger Eigenschaften des Gartenkfirbis in 
dell Riesenkfirbis, zu denen sie neben Resistenz gegell 
die Wanze Anasa tristis DEG. die Weichschaligkeit 
(Nacktsamigkeit) z~ihlen, vor: , ,It seems logical to 
adopt the working hypothesis that desirable economic 
characters . . ,  can be transferred from C. ib@o to 
C. maxima by using C. moschata as a bridge". Nachdem 
es jedoch gelungen ist, zwischell den Arten C. maxima 
und. C. pepo gleichfalls mit Erfolg Artkreuzungen 
durchzuffihren (WEILING I955), die inzwischell bis in 
die 4. Generation verfolgt werden konnten, dfirfte 
sich der vorgeschlagene Umweg eriibrigen, nnd es er- 
gab sich die Frage, unter welchen Bedingungen eine 
solche [lbertragung gelingt. 

Bislang haben Kreuznngen zwischen C. maxima 
und C. perle nur mit C. maxima als Mutter zu einer 
lebensfS.higen F1-Bastardgeneration geffihrt. Obwohl 
die Fz-Bastarde sich mit beiden Elternarten rfick- 
kreuzen lieBen, erbrachten nur die Rfickkreuzungen 
mit C. maxima ill nennenswertem Umfang Nach- 
kommen. Gleiches gilt mit nur einer Ausnahme yon 
der  zweitenn Bastard.generation. Erst in der dritten 
Bastardgeneration gelangen in grSBerem Umfang 
Selbstungen, die zu zahlenmfiBig starkell Nach- 

Anmerkung: Ich m6chte diese Bezeichnung der Be- 
nennung ,,braunschalig--weiBschalig" vorziehen, da bei 
den Artkreuzungen zwischen C. maxima und C. pepo 
leptosperme Formen herausspalten, die mehr oder we- 
niger intensive Braun~6ne aufweisen. 

kommenschaftell ffihrten. Die zweifache Rfickkreu- 
zung der Bastarde mit C. maxima muBte zwangs- 
l~ufig dazu ftihren, dab die Erbanlagen ffir Weich- 
schaligkeit nur noch bei wenigen Fs-Nachkommen- 
schaften zu erwarten waren. Nehmen wir an, dab 
die Formen von C. maxima mit leptospermem Samell- 
typ hinsichtlich der Testaausbildung die gleiche ge- 
netische Ausstattung besitzell wie der hartschalige 
01kfirbis -- eine Annahme, die zun/~chst vSllig hypo- 
thetisch ist -- so mfiBten im gtinstigstell Falle, d. h. 
bei Zugrundelegung eines einzigen Hauptgens ffir das 
Merkmal hartschalig und stSrungsfreiem Verlauf der 
Reifeteile 75 % der Artbastarde der 3. Generation 
das Merkmal hartschalig reinerbig besitzen, w~hrend 
die restlichen 25% heterozygot w~ren, also ein Allel 
ftir Weichschaligkeit bes~Ben. AusschlieBlich diese 
Pflanzen wfirden llach Selbstung in Jhrer Nach- 
kommenschaft im Verh~ltllis 3 hartschalig :I weich- 
schalig aufspaltell. Bei Annahme eines Ullterschiedes 
in 2 Hauptfaktoren wfirden ill der F3-Bastardgene- 
ration nur lloch 6,25% der Nachkommen ill beidell 
Faktorell heterozygot sein, w~hrend die restlichell 
Pfianzen in einem oder in beiden Faktoren reinerbig 
geworden w~ren. Aus den 6,25% in beiden Faktorell 
heterozygoten F3-Nachkommen wfirden nach Selbstung 
weichschalige und hartschalige Pflanzen im VerhNt- 
rds I : 15 herausspalten. 

Auf Grund dieser Uberlegung wurden 1954 24 Selb- 
stungsnachkommenschaftell von F32Artbastardell so- 
wie die Nachkommenschaft einer Geschwisterkreuzung 
angebaut. Bei 6 Nachkommenschaften besaB die 
Mutterpflanze pachysperme Samen. Die fibrigen 
Nachkommenschaftei1 stammten voll leptospermen 
Bastardpflanzen ab. Die Anzahl der kultivierten 
Pflanzen muBte aus Platzmangel sowie aus arbeits- 
technischell Grtinden auf 8 his maximal 40 Pflanzen 
je Nachkommenschaft besehr~llkt bleiben. Den ein- 
zelnen Nachkommenschaftell lagen folgende Kreu- 
zungskombinationen ill der P-Generatioll zugrunde, 
wS.hrend die Rfickkreuzungell in der Regel mit dem 
elterlichen maxima-Stamm erfolgten: 
C. maxima C. pepo weich- 

~erkunft X schalig, I~er- 
Kattenvenne kunft Institut re Nach- 

Itir Angewandte kommen- 
Botanik Ham- schaften 
burg 

C. maxima C. pepo weich- 7 Nach- 
IXerkunft X schalig, Schrei- kommen- 
Kattenvenne ber's 01kiirbis schaften 

C. maxima C. pepo weich- ] 
tterkunft X schalig, I Nach- 
Kattenvenne Tschermak's / kommen- 

01kfirbis schaf t  

C. maxima C. p@o weich- ] 
I-Ierkunft X schalig, 7 Nach- 
Schaugarten Tschermak's / kommen- 
des Institutes (~lkfirbis schaftell 

Das ftir die Artkreuzungen verwendete pepo-Saatgut 
der Herkunft Tschermak entstammte freiem Ansatz 
und war infolgedessen in dem Merkmal weichschalig 
wenigstens zum Tell heterozygot. Die tibrigen pepo- 
Kerkfinfte waren erbrein. 

Die Aufarbeitung d er erzielten Frfichte ergab in 
einer Nachkommenschaft der Kreuzung C. maxima 
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Kattv. X C. pepo Schreiber eine Frucht mit weicb- 
schaligen Samen (Abb. I u. 2). Diese Frucht stammte 
aus Ireiem Ansatz und zeigte in ihrer F~rbung weit- 
gehende Ubereinstimmung mit dem maxima-Elter, 
Die Frucht war umgekehrt birnf6rmig, wich somit 
vonder kugeligen bis geoidf6rmigen Gestalt der Ker- 

Abb. L Frucht  des welchschaligert F~-Bastardes aus 
der Kreuzung C. maxi~na Herkunf t  Kattenvenrte • 

C. pepo weiqhschalig, Schreiber's Olk~irbis. 

kunft Kattenvenne ab. Die Samen der Mutterpflanze 
waren leptosperm. Die  weichschaligen Samen der 
Tochterpflanze zeigten gr6Btenteils leichte partietle 
Verholzung, wie sie auch beim weichschaligen r 
kfirbis, wahrscheinlich als Folge yon Modifikations- 
genen, bekannt ist. Die Samenspitze war bei den 
meisten'Samen leicht schr~g abgeschnitten. Jedoch Jst 
dieses auf die Bastardnatur hinweisende 3/ierkmal 
nicht bei allen Samen eindeutig, was wohl darauf 

Abb, e. Unten:  Samei1 des weichschaligen F4-Bastardes aus der Kreuzung 
G.m~xgm~ • G. pepo; oben: Samefl tier leptospermert Matterpflanze. 

zurfickzuffihren ist, dab die Samenspitze weichschali- 
ger Samen beim Entkernen der Frfichte leicht be- 
sch~digt wird. Die Anzahl der erzielten voll ausge- 
bildeten Samen betrug 18, war also sehr gering. Dies 
mag zum Tell die Folge einer mangelhaften Best~iu- 
bunggewesen sein, die bei den schlechten Witterungs- 
verh~iltnissen des Sommers 1954 nicht verwunder - 
lich w~ire. Indessen wurde eine Reihe F,-Frfichte aus 
freiem Ansatz geerntet, die guten Samenansatz auf- 
wiesen. Die Fertilit~t der F4-Artbastarde ist im Durch- 
sehnitt h6her als die der dritten Bastardgeneration. Sie 
betr~igt ffir die PoUenausbildung, festgestellt auf Grund 
der gut ausgebildeten Pollen, bei den F4-Nachkommen 
der Artkreuzung M Kattenvenne X P I-Iamburg 
66,i4-2,86% gegenfiber 41,84-2,17% bei der Fa-Ge- 
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neration. Ffir die F4-Bastarde aus der Kreuzung 
M Kattenvenne • P Schreiber ergaben sich 65, 3 :j: 
4,24% gut ausgebildete Pollen. Bei den fibrigen Naeh- 
kommenschaften konnte die Pollenfertilit/it nicht 
untersucht werden. Da die Ausbildung der Samen 
infolge der ungfinstigen Witterung allgemein schlecht 
war, wurde fiber die Samenausbildung der Artbastarde 
keine Erhebung durchgeffihrt. 1 

B e s p r e c h u n g  der  E rgebn i s se  
Die bisherigen Untersuchungen zeigen, dab das 

Merkmal weichsehalig in allerdings zun~ichst be- 
sehfiinkt fertile Nachkommender E:reuzung C. maxima 
X C. pepo fibertragen werden kann. Dabei darf auf 
Grund der bisherigen Beobachtungen wohl damit ge- 
rechnet werden, dab die Fertilit~t in h6heren Nach- 
kommenschaften weiterhin ansteigt. Es bleibt zu 
untersuehen: 

I. inwieweit die Samenfertilit~t der weichsehaligen 
Artbastarde in Zukunft noch verbessert werden kann, 

2. welchen Gesetzm~iBigkeiten die Vererbung des 
Merkmals weichschalig bei den Artbastarden unter- 
liegt. Naeh den bisherigen Versuchsergebnissen be- 
steht die lV[6glichkeit, dab an der Ausbildung dieses 
Merkmals bzw. dem Unterschied leptosperm -- weich- 
schalig zwei Faktoren beteiligt sind. Es muB jedoch 
damit gerechnet werden, dab eine klare Mendel- 
spaltung nicht in Erseheinung tritt, denn die bislang 
durchgeffihrten eytologischen Untersuchungen an 
Nachkommen yon Kfirbisartbastarden zeigen St6- 
rungen der Meiosis (Univalent-, Ring- u. Ketten- 
bildung) (vgl. aueh iV~cGoLI)RIGK, BoHN und WHIT- 
AI~EI~ 1954). Die Durchffihrung dieser Untersuchung, 
ffir die noch genfigend Restsaatgut zur Verffigung 
steht,  muB also im Zusammenhang mit einer cytolo- 
gischen Untersuchung erfolgen. 

3. Weiterhin sind St~mme auszulesen, die das Merk- 
real weichschalig erbrein enthalten. Diese Aufgabe 
st613t insofern auf gewisse Schwierigkeiten, als das 
Verh~ltnis von weiblichen und m~nnlichen Blfiten zu- 
einander auch in der 4. Generation zum Teil stark 
zugunsten des weibllchen Geschlechtes verschoben ist. 
Es wurden auch in der 4. Bastardgeneration einzelne 
Pflanzen beobachtet, die w~ihrend der I-Iauptblfitezeit 
selten oder fiberhaupt keine m~nnlichen Blfiten aus- 
bildete~l. Ffir die erforderlichen Selbstungen fehlen 
somit in manchen F~llen die m~innlichen Bliiten. 

lJber die wirtscbaftliche Bedeutung der r3bertra- 
gung des Merkmals weichschalig in fertile Artbastarde, 
die in gr6gerem AusmaB maxima-Erbgut besitzen, 
l~Bt sieh eine abschlieBende Aussage -vorerst nicht 
machen.  Wichtig erscheint, dab die maximaXpepo- 
Artbastarde im allgemeinen eine gr613ere Resistenz 
gegen Mehltau und eine gr6Bere Lebensdauer auf- 
weisen als C. ])epO. Sie folgen in diesem Merkmal 
weitgehend dem Riesenkfirbis (C. maxima). Da yon 
C. maxima in Sfidamerika kurztriebige Formen be- 
kannt sind, ist auch die Zfichtung eines weichschaligen 
kurztriebigen, ffir den Feldanbau geeigneten Kfirbis, 
der in st~rkerem MaBe maxima-Erbgut enth~ilt, m6g- 

1Anmerkung w~hrend der 2. Kor rek tur :  Bei 
Fortfiihrtmg der Untersuchung im Jahre I955 geIangten 
weitere F4-Nachkommensciaaften zum Anbau. Dabei wur- 
den zwei Pflanzen mit weichsehaligen Samen in Nach- 
kommenschaften aus der Kreuzung C. maxima, I-terkunft 
tfattenvenne • C. i?epo weichsehalig, Herkunft Institut 
Ifir Angewandte Botanik Hambmg, neu ermittelt. 
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lich. Uberdies kann damit gerechnet werden, dab 
auch bei unserell Artbastarden kurztriebige Formen 
herausspalten, r3ber dell 01gehalt der Artbastarde 
und ihr Verh~iltnis zu den fiir die Ausgangskreuzungen 
benutzten I-Ierktinfte k6nnen im derzeitigen Stadium 
der Versuche noch keJne Aussagen gemacht werden. 

Abschliefler~d eine kurze Bemerkung zur Benennung 
der Samelltypen. Leider ist in dieser Hinsieht trotz 
mehrfacher Ulltersuchung des anatomischen Baues 
und der Vererbungsweise des weichschaligen Samen- 
typs noah keine Ubereinstimmung erzielt worden. 
t~inigkeit besteht wohl dartiber, dab die Bezeich- 
nungen ,,schalenlos" (Yon TSCHEI~MAI< 1934 U. a.) und 
,,nacktsamig" (die letzte Bezeichnung ist in der 
englischsprachigen Literatur gelegentlich zu finden), 
dem anatomischen Bau der Samellschale nicht ge- 
recht warden und daher fallen zu lassell sind. 

Zur Diskussion stehen die Bezeichnullgen ,,dfinll- 
schalig" (SCtt6NIGER, GREB~51~It~OV 1954) und,,weich- 
schalig" (HEINISCH und RUTHENBERG I950, WEILING 
und PRYM- VON BECHERER 1950 ). ]~hnlich ulleinheit- 
lich ist die Benennung des hartsehaligen Samentyps 
(vgl. PRYM- YON BECHERER 1955). 

Nachdem die Ubertragung des Merkmals weieh- 
schalig in fertile Bastarde der Kreuzung C. maxima )< 
C. pepo gelungen ist, die weitgehend maxima-~hnlieh 
sind ulld sicti roar C. maxima ohne jade .Schwierigkeit 
kreuzen lasseI1, wird mail bei C. maxima in Zukunft 
die Merkmalsreihe: pachYsPerm - leptosperm - 
weiehschalig (malako@erm) zu unterscheidell habell. 
Die Bezeiehnungen ,,pachysperm -- leptosperm" liegen 
bereits seit ROS]~N (192o) test. Da der Terminus 
,,leptosperm" der griechische Ausdruck ffir dtinn- 
schalig ist, bleibt ftir das dritte Merkmal nur die Be- 
zeichnullg ,,weichschalig", die tiberdies anatomisch 
gut fundiert ist. 

Ebenso mfil3te die Bezeichnung ,,dickschalig" 
(SCHONIGER) anstelle von ,,hartschalig" entfallen, da 
sie mit ,,pachy@erm" synonym ist. Hillzu kommt, 
dab dam Merkmal leptosperm bei C. maxima und 
hartschalig bei C. peso unter Umst~nden die gleichell 
Erbfaktoren zugrundeliegen. Es bleibell dalln die Be- 
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zeichnungen ,,normalschalig" (H~.INISCt~ und RUTI~EN- 
BERG),,,vollbeschalt"(G~EBENg~II~OV 1954) ulld ,,hart- 
schalig" fiir den gew6hnlichell pepo-Samen. Hier 
m6chten wir der Bezeichnung ,,hartsehalig" den Vor- 
zug geben, da sie einen echten Gegensatz zur Be- 
zeichnung ,,weichsehalig" darstellt und gleichzeitig 
gut zu den beiden ursprfingliehen Samentypen yon 
C. maxima paBt, die beide, wenll auch mit Unter- 
schieden, hartschalig sind. 

Zusammenfassung 
Ullter F4-Nachkommell aus der Kreuzung C. maxi- 

ma X C ~epo mit  weichschaligen Herktinftell als 
Pollenspender in cler P-Generation wurde eine Pflanze 
mit weichschaligell Samell gefunden: In der ersten 
und zweitell Generation warell die Bastardpflanzen 
mit C. maxima rtickgekreuzt, in der dri t ten Gene- 
ration grSBtenteils geselbstet worden. Die Unter- 
suchung erstreckte sich auf 25F4-NachkGmmen - 
schaften mit jeweils 8 bis maximal 4 ~ Pflanzen. Die 
genetische und zfichterische Bedeutung dieses Er- 
gebnisses wird kurz besprochell sowie abschlieBend 
eine kurze Bemerkung zur Bellennullg des Merkmals- 
paares hartschalig --  weichsehalig mitgeteilt. 

Die vorstehende Untersuchnng erfolgte im Rahmen 
eines Forschungsauftrages des Ministeriums fiir Er- 
n~thrung, Landwirtschaft und Forstell des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Da die Fortfiihrung dieser 
Untersuchullg" zur Zeit nut  in beschr~inktem AusmaB 
m6glich ist, werden die blsherigen Ergebnisse kurz 
mitgeteilt, 
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Mit 2 Textabbildungen 

Einleitung 
Das Salatmosaik macht sich fast in der ganzen Welt 

in steigendem Maf3e als bedeutsame Xrankheit im 
Gemtisebau bemerkbar~ Da das Salatmosaik in erster 
Linie dutch die geflt~gelte Pfirsichblattlaus (Myzodes 
15ersicae Sonz.) ansgebreitet wird, nimmt der Feld- 
befall nach Beginn des sommerlichen L/iusemassen- 
wechsels, der etwa l i t t e  Juni beginnt, rapide z u .  Die 
Inkubationszeit betrggt lO--14 Tage, der Befall steigt 
somit Ende Juni an und erreicht Anfang August in 
Gebieten starken Freilandsalatanbaues 7o--IOO~o. 
Wit konnten diese Beobachtungen im August 1954 
im niederrheinischen Anbau, in der Vorderpfalz und 

u m  Stuttgart  machen. Nindestens die H/ilfte tier 
Ernte ist unbrauchbar, der Rest Ware minderer Gate. 

Salat bester Giiteklasse kommt zu dieser Zeit kaum 
noch auf den 3/iarkt (ULRICH 1954). 

Das Salatmosaik ist somit bei uns eine Krankheit 
des Sommersalates. Ein ~)bergang vom sp/iten 
Sommersalat auf den Wintersalat ist mSglich. Dann 
scheint die hlfektionskette abzureiBen. Infektionen 
yon Senecio vulgaris L. mid Sonchus asper L., beides 
h~ufige Unkrfiuter in Salatbest~nden, komnlen vor, 
diirften aber praktisch keine Rolle spielen. Im Frtihsalat 
geht der Befall kaum tiber den Anteil an prim~tren 
Infektionen. infolge Samentibertragung hinaus. Im 
Friihjahr sichtbare Viruserscheinungen gr6Beren Urn- 
ranges sind auf ein anderes Virus zuriickzuf~ihren. 
Diese Virose ist vom Salatmosaik wohl zu untersehei- 
den, sie wird bei uns als Aderchlorose bezeichnet, in 


