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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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Die Sameniibertragung des Salatmosaiks und ihre Bedeufung flit den 
Salatsamenbau 

V o n  J .  ULLRICI-I 

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 



26 J .  ULLRICH: Die Samenfibertragung des Salatmosaiks u: ihre Bedeutung f. d. Salatsamenbau Der Zfichter 

angels~tchsischen L~tndern spricht man yon ,,big vein". 
Es handelt sieh hierbei urn ein bodentibertragbares 
Virus aus der Gruppe der Tabaknekrose-Viren, zu der 
auch die Korkwurzelkrankheit der Tomate, die 
Augustakrankheit der Tulpe und eine als Stipple- 
streak bezeichnete Erkrankung der Bohne geh6rt. Es 
scheint sicher, dab die Aderchlorose im Friihsalat- 
anbau Westdeutschlands eine gr6gere Rolle spielt; 
n/ihere Untersuchungen stehen noch aus. 

Die Sameniibertragung des Salatmosaiks 
Die Ausbreitung des Salatmosaiks nimmt ihren 

Ausgang yon wenigen Pflanzen, die bereits als Samen 
von der kranken Mutterpflanze her infiziert waren. 
Das Salatmosaik tr i t t  in den letzten Jahren in zu- 
nehmendem Umfang auf, die eigentliehe Ursache hier- 
ftir dtirfte daher in der steigenden Verseuchung des 
Handelssaatgutes liegen. 

Die Samentibertragung des Salatmosaiks wurde be- 
reits 1923 yon NEWHALL exakt nachgewiesen. In Eng- 
land, USA, Neuseeland und Australien wurden im 
Handelssaatgut in den letzten Jahren 1 - -  4 %, gelegent- 
lich his zu 7% Virusanteil gefunden (KAssA~IS 1947, 
GROGAN U. BA~DIN I950, F~Y 1952, STIJBBS 1954). 
Wir konnten im vergangenen Jahr  38 aus dem Handel 
bezogene Sommersalatherktinfte prtifen. Die Aussaat 
erfolgte in einem durch Gazebespannung der Fenster 
l~usefrei gehaltenen Gewfichshausblock. Die ersten 
Symptome an samenkranken Ptlanzen treten selten 
auf dem zweiten, meist erst auf dem dritten Blatt  auf. 
Die Erkennung der Symptome auf den Prim~irbl~ttern 
erfordert eine gewisse ~7bung. Die Blattspreite ist teil- 
weise chlorotisch verffirbt, in den chlorofischen Be- 
zirken bleiben dunkelgrtine Flecken erhalten (Abb. i). 

Abb. I. Prim~rblatt  eines aus infiziertem Samen 
hervorgegangenetl Salats~tmlings mi t  Mosaik- 

symptomem 

Die Mosaikfleckung ist auf weiBer Unterlage oder 
gegen das Licht besser zu erkennen. Im allgemeinen 
bleiben samenkranke Pflanzen gegentiber gesunden im 
Wuchs zurtick, die Blattspreiten sind verdreht oder 
16ffelartig verbildet (Abb. 2). Gelegentlich kommt es 
schon auf den ersten Bl~tttern zur Ausbildung yon 
Strichnekrosen, das gilt ffir die Sorte ,,Attraktion" 
und h~irtere Sorten wie ,,Bautzener Dauer" und 
,,Rhenania". Pflticksalat zeigt kaum eine Mosaik- 
fleckung, bier sind stets Nekrosen zu beobachten, die 
bei ~ilteren S~imlingen besonders ausgepr~igt sind 
(Abb. 2). Die erste Aussaat wurde am 31.3. vor- 
genommen. Die Auswertung erfolgt auf dem 4 bis 

5 Blattstadium etwa ftinf Wochen nach der Aussaat. 
Es ist notwendig, mindestens tausend Pflanzen durch- 
zusehen, um auch geringe Befallsprozente mit einiger 
Sicherheit zu erfassen. Bei Dtinnsaat und einem 
Reihenabstand yon 8 cm lassen sich auf etwa 1,5 qm 
tiber IOOO Pflanzen anziehen. 1954 konnten so in dem 
zur Verftigung stehenden Gewiichshansblock vier Um- 
triebe durchgeftihrt werden. Eine ftinfte Aussaat fiel 
in dem kalten und nassen Herbst einem starken 
Bremia-Befall zum 0pier. 

Abb. 2. Aus infiziertem Samen hervorgegangene Pfliicksalat- 
pflanze (australischer gelber) mi t  Blattverbfldungen und Nekrosen. 

Es wurden Herktinfte folgender Handelssorten ge- 
prtift : 

Venloer Butterkopf 6 Herktinfte 
Wunder yon Voorburg 5 ,, 
Attraktion IO ,, 
Wunder yon Stuttgart  IO ,, 
Stuttgarter  Sommer 2 ,, 

aul3erdem je eine Herkunft  yon , ,Folger", , ,Rhenania",  
,,Bautzener Dauer",  ,,Fiirchtenichts" und ,,Dippe's 
Prahl".  

Von den 38 Herldinften erwiesen sich 16 virusfrei 
(42%), 22 bat ten wechselnde Virusanteile. Wir fan- 
den: 

o , I - - I ,O% Virus bei 14 (38%) Herktinften 
I , I  2,0}/0 . . . .  6 (16%) ,, 
tiber 2,0% . . . .  2 ( 4 % )  - 

Der h6chste Ante.il war 2,3%. 
Von den IO Herktinften der Sorte Attraktion waren 

2 virusfrei, 8 hatten im Mittel 0,86 % Virusanteil, yon 
IO Herktinften der Sorte Wunder yon Stuttgart  waren 
5 virusfrei, 5 hatten iIn Mittel o,71% Virusanteil. 
Hieraus kann jedoch nicht eine unterschiedliche An- 
I~illigkeit der Sorten hergeleitet werden. 

H~irtere Sorten stehen den weichen Butterkopf- 
typen bezt~glich des Virusanteils in keiner Weise nach. 
Je eine aus unserem Herkunftssortiment wahllos her- 
ausgegriffene Herkunft  yon ,,Rhenania" und ,,Bautze- 
ner Dauer" hatte 1,3% bzw. 0,79% Virusanteil. 

Die Bedeutung emer selbst geringen Saatgutinfek- 
tion ftir die Virusausbreitung geht aus folgenden Beob- 
achtungen hervor. Es handelt sich um isolierte Be- 
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st~inde, bei denen eine Infektion aus der Nachbar- 
schaft ausgeschlossen war. Die Allsbreitung nahm 
ausschlieBlich yon sameninfizierten Pflanzell ihren 
Ausgang, die Saatgutillfektion war bekallnt. Die 
Beobachtungen erfolgtell Ende Juli, Anfang August. 

Bei einer Ausgangsverseuchung yon o,I  bzw. 0,2% 
betrug die Endverseuchung zur Zeit der Ernte  4,9% 
bzw. 5 , I%,  bei 0,72% Ausgallgsverseuchung 33,9%, 
bei I , i 6 %  schlieBlich 57,6%. 

I m  praktischen Salatbau spielt die Infektion von 
Feld zu Feld die gr6Bte Rolle, da Salat verschiedenen 
Alters auf engem Raum nebeneinander gebaut wird. 
So kommt  es, dab selbst virusfreie Herkiinfte in sol- 
chen Gebieten zur Zeit der Ernte  einen hohen Ver- 
seuchungsgrad aufweisen. Wir konnten u. a. im Sep- 
tember einen virusfrei ausges~iten Bestand mit  eillem 
Befall voll 80% feststellen. 

Ftir den /Jbergang des Virus auf die Samen einer 
infizierten Eillzelpflanze wird als h6chster Anteil 37 % 
angegeben (OGILVlE et al. 1934). Der Umfang des 
13berganges des Virus auf das Saatgut h~ngt yore 
Infektionstermin der Mutterpflanze ab. Es gibt 
auBerdem beachtliche Unterschiede bei verschiedenen 
Sorten und Individuen. So konnten wir in der Absaat  
yon einer primttr infizierten Pflanze einer Frt~hsalat- 
sorte in eillem Fall nur 20/0 Sameninfektion feststellen. 
I m  allgemeillen kann damit  gerechnet werdell, dab 
das Salatmosaik bei infizierten Samentrtigern zu hSch- 
stens lO% auf das Saatgut iibergeht. Es kommt,  wie 
auch wir feststellen konnten, selbst bei friihinfizierten 
Samentrtigern vor, dab die Samen v611ig virusfrei 
sin& WELCI~ u. Mitarbeiter (1953) fanden unter 
70o Pflanzen der Varietttt Imperial  615 immerhin 
12 Pflallzen ohne Sameniibertragung. Ob sieh hierauf 
eine Ausleseziichtung aufbauen ltiBt, bedarf der Nach- 
priifullg. Bei dem englischen Butterkopftyp Cheshunt 
Ear ly  Giant besteht ebenfalls keine Sameniibertra- 
gung. Bei infizierten Pflanzell stirbt der Hauptblii ten- 
sproB ab, die spttter gebildeten Seitensprosse sind zwar 
infiziert, liefern aber stets gesunde Samen (Couct~ 
1954). Nan  bedient sich dieser Variet~it in den angel- 
s~ichsischen Ltinderll zu Einkreuzullgen, um den Fak- 
tor der Samelliibertragbarkeit zu beseitigen. Bei Eis- 
salaten zieht man den wilden Lattich Lactuca serriola L. 
zu Einkreuzungen heran, bei dem trotz Befalls das 
Virus ebenfalls nicht auf die Frucht tibergeht. Eine 
neue amerikallische Sortenlist e (New vegetable varie- 
ties, List I, Proc. Americ. Soc. hort. 63, 1954) gibt die 
Variettit ,,Parris Island cos" Ms mosaikresistent an. 
Es handelt sich hierbei allerdings um einen r6mischen 
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Salat (Lactuca sativa var. rcmana). Die yon uns ge- 
prtiftell und im Allbau beobachteten deutschen Sor- 
ten waren alle virusallfgllig. 

F o l g e r u n g e n  fiir den S a l a t s a m e n b a u  
Die Eliten der Zuchten werden vorwiegend im Aus- 

land vermehrt,  in erster Linie in Italien, welter in 
Frankreich und Holland, vereinzelt in Ungaru und 
Kalifornien. Enthal ten die Eliten bereits infizierte 
Samen, so findet selbst bei streng isoliertem Ver- 
mehrungsanbau eine weitere Ausbreitung des Virus 

s t a t t .  Dem kann dadurch in gewissem Rahmen be- 
gegnet werden, d a b  beim Ztichter bereits eine scharfe 
Auslese krallker Pflanzen erfolgt und beim Vermehrer 
vor dem Pflanzen eine Auslese infizierter S~imlinge 
vorgenommen wird. Gehen virusfreie Eliten in die 
Vermehrung, so ist immer noch eine Infektion durch 
viruskrallke Nachbarschaft m~]'glich. Sofern die Ver- 
mehrung in Gebieten st~rkeren Erwerbsanbaus vor- 
genommen wird, diirfte diese Gefahr immer bestehen. 
Zum Tell soll infolge der Zunahme des Erwerbsgarten- 
baues in best immten Vermehrungsgebieten Siidfrank- 
reichs eine Verlagerung des Salatsamenbaues in den 
letzten Jahren im Gauge sein. 

Is t  die Virusfreiheit einer Elite durch eine ent- 
sprechende Prtifullg bekannt,  so kanll durch eillen 
sp~iteren Test des vermehrten Saatgutes in der von 
uns bei den Herkunftsprtifungen durchgeftihrten 
Weise durch den Ztichter eine Kontrolle des Ver- 
mehrers erfolgen. 

Auch in Deutschland wird man in Zukullft die an- 
gedeuteten ztichterischen M6glichkeiten einer Be- 
kfimpfung des Salatmosaiks beachten mt~ssen. 
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Mit 4 Textabbildungen 

Ill dem g/irtlterischen Versuchswesen interessiert 
nicht allein die H6he des Ertrages. Zwar ist der Ge- 
wichtsertrag in der Regel eine sehr wesentliche GrSBe. 
Eine wohl ann~ihernd ebenso groBe Bedeutung haben 
aber noch 2 weitere Feststellungen, n~imlich die beim 
Absatz geforderte S o r t i e r u n g  des Ertrages und der 

Zeitpunkt des Anfallens des Ertrages, die Z e i t  ig k eit .  
Diese beiden Gr6Ben haben daher im g/irtnerischen 
Versuchswesen schon seit langem eine erhebliche Rolle 
gespielt, und man hat in der Regel auBer dem Ertrage 
noch seine Aufgliederung in die Sortierungsgruppen 
dargestellt und ebenso die Verteilung der Einzelernten 


