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Tabelle 11. Verteilung tier tVri~chte im Korb und TKG einer Variante mit einjdhriger Selektion und ihrer Kontroll e 

Varianten 

1 + 2  

Kontrolle (Ostsonne + BFS) 1 1~t,2 
einmalige Auslese 12,5 

-b = freie Abblfite gegeniiber x = erzwungene ]3estaubung 

Anteit (in %) tier 

taubea I vollen 

Frfichte an der Zahl der Frfiehte in Zone 

3 

7,3 
4,8 

insges. 

18,5 
17,3 

: L + 2  

74,9 
79,2 

3 

6,6 
3,4 

insges. 

81,5 
82,6 

TKG {in g) der Fr0ehte 
in Zone 

1 2 3 

83,5 74,8 52,9 
91,8 81,9 55,2 

Tabelle 12. Anfeil tier einzelnen tgomponenlen am idealen Erlrag einer Variante mit ein]iihriger SelekHon und ihrer 
Kontrolle. 

Varianten 

Kontrolle (Bezug auf das TKG 
der eigenen Zone 1) 

Kontrolle (Bezug auf das TKG 
der Auslesevariante) 
ginmalige Anslese (13ezug auf 
das TKG der eigenen Zone 1) 

Verringerung des idealen Samenertrages (in %) 

infolge Anftretens 

tauber ! minderwerfiger 
Frfichte 

insgesamt 
q- 2 3 insges. I + 2 3 insges. 

lo,5 

9,5 

1 1 , 9  

4,6 

4 , 2  

2 , 8  

15,1 i 4,1 
I 

13,7 11,7 

14, 7 i 4,7 

Zone 3 der Auslesevariante gegentiber der Kontrolle 
(Bezug auf das TKG der eigenen Zone 1) um 1,8% 
(5,>--3,3) bzw. 1,8% (4,6--2,8) eine Erh6hung des 
TKG in Zone 1 stattgefunden hat, was natiirlich aueh 
die Werte der Kontrolle bei ihrem Bezug auf die 
Auslesevariante ver~indert. W~thrend der Ertrag ohne 
Bezug der Varianten aufeinander nur um 1,6% 
(77,3%--75,7%) steigt, erh6ht sich derselbe bei dem 
Bezug der Varianten aufeinander um 8,6% (77,3% 
bis 68,7% ). Bei Betrachtung der Werte der Kon- 
trolle (Bezug auf das TKG der eigenen Zone 1) stellen 
wir lest, dab der Ertragsausfall infolge Auftretens 
tauber und minderwertiger Friichte in Zone3 
(4,6% + 5,1%) sowie minderwertiger Friichte in 
Zone 2 (4,1%) (dutch gemeinsame Ursache bedingt) 
13,8% betr~igt, indes der Minderertrag der tauben 
Frtichte in den Zonen 1 und 2 (ebenfalls auf ge- 
lneinsamer Ursaehe beruhend) lo,5% ausmacht. Bei 
der Auslesevariante betragen die entsprechenden 
Werte lo,8% (2,8% + 3,3% + 4,7%) bzw. 1~,9%, 
was besonders auf die Notwendigkeit einer st~trkeren 
Bearbeitung der tauben Friichte in den Zonen 1 und 
2 hinweist, welche mit HiKe der Beurteilung dieses 
Merkmals vor der Best~ubung ebenialls sehr wirksam 
gestaltet werden kann. 

5,  1 

5,9 

3,3 

9 , 2  

17,6 

8,0 

24,3 

31,3 

2 2 ,  7 

idealer 
Samenertrag Samen- 

er trag 

% I dz/ha 

75,7 28,7 37, ~ 

68,7 [28,7 41,o 

77,3 31,9 41,o 

Schluf~fol~erun~en 

Die von uns angewandte Methode der mathema- 
tischen Analyse des Ertrages und seiner Komponenten, 
die am Beispiel einer inoffiziellen Leistungsprfifung 
sowjetischer und deutscher Sorten demonstriert wird, 
gestattet:  

1. ein Erkennen des Anteils der einzelnen Kompo- 
nenten am Ertrag und damit ein Erkennen der Not- 
wendigkeit ihrer ziichterischen Bearbeitung; 

2. Kreuzungspartner fiir bestimmte Kombinationen 
yon Ertragskomponenten zu ermitteln; 

3- den Fortschrit t  der Zuchtarbeit  im allgemeinen 
und im speziellen (bei einzelnen Ertragskomponenten) 
exakt zu messen; 

4. konkrete Hinweise auf die ziichterischen Lei- 
stungsreserven der Sonnenblume zu bekommen. 
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Beitr//ge zur Zfichtung moniliaresistenter Sauerkirschen 
I. Mitte i lung fiber Infekt ionsversuehe mit  Sclerotinia laxa AD~m-L et Run~. nnd Sclerotinia [fuctigena 

SCHROET. an Sauerkirschsorten  
V o l a  M E C I t T I L D  B R A U N S  

Mit 5 Abbildungen 

Die Anbauwfirdigkeit der Schattenmorelle, unserer ordentlich hoch und der zur Bek/impfung erforderliche 
wichtigsten dunkelfrtichtigen Sauerkirsche, wird durch laufende Aufwand fiir die Schnittarbeiten kann selten 
ihre hohe Anf~tlligkeit ffir die dutch Sclerotinia laxa geleistet werden. Die Ziichtung einer moniliaresisten- 
verursachte Zweigdiirre begrenzt. Der Schaden auf ten Sauerkirschsorte mit den Frucht- und Ertrags- 
leichten B6den und in luftfeuchten Lagen ist auBer- eigenschaften der Schattenmorelle ist desha]b ein 
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schon von RUDLOFF (11) und SCHMIDr (*2) heraus- 
gestelltes Zuehtziel. 

Die Absicht, die geringere AnfiilIigkeit der Stil3- 
kirsche mit den Fruehteigenschaften der Sauerkirsche 
zu verbinden (12), scheiterte an den ungleichen 
Chromosomensiitzen der Eltern. Die Bastarde aus 
solchen Kreuzungen erwiesen sich als hochgradig 
unfruchtbar (2). In umfangreichen Schattenmorellen- 
naehkommenschaften wurden resistente S{imlinge ge- 
funden, die leider teils dutch Kriegseinwirkungen, 
tells dutch Frostwinter verloren gingen oder deren 
Fruchtqualifiit noch nicht ausreicht (13). 

Die Verwirklichung des Ztichtungszieles soll nun 
in einem grSBeren Arbeitsprogramm planm~iBig in 
Angriff genommen werden. Fiir die in grol3em Urn- 
fang dnrchzuftihrenden Kreuzungen kSnnen die yon 
SC~t~IDT ausgelesenen moniliaresistenten Schatten- 
morellens~imlinge als Resistenztr~tger verwendet wer- 
den. Gleichzeitig mnB nach neuen, Resistenz vererben- 
den Kreuzungspartnern gesucht werden. 

Umfangreiche Infektionen an den Sorten setbst 
sowie an fret abgebltihten Nachkommenschaften dieser 
Sorten werden also in Zuknnft durchzuftihren sein. 
Die Voraussetzung ftir ein derartiges Vorhaben ist 
eine siehere und bequeme Infektionsmethode, an 
deren grgebnis der Resistenzgrad abgelesen werden 
kann. Es mug weiterhin ein 13berblick fiber die 
Formenmannigfaltigkeit des Erregers vorhanden sein, 
da evtl. mit Pilzherktinften unterschiedlicher Aggres- 
sivifiit gearbeitet werden mul~ (9). 

Von verschiedenen Autoren wurde die Resistenz 
yon Sauerkirschsorten mit Hilfe ktinstlicher In- 
fektionen geprtift (5, lo, 12). Voa~s (*5) berichtet 
fiber eine Methodik der Zweiginfektion, die SCH~DT 
(12), ELSS~r (5) und MIT:r~aAIVN (10) fibernahmen. 
Die Infektion tier Bltltennarben wurde von fast allen, 
die sich mit diesem Problem beschMtigt haben, durch- 
geftihrt. Beim Vergleich der Infektionserfolge der 
Autoren mit verschiedenen oder auch gleiehen Me- 
thoden fallen die untersehiedlichen Ergebnisse auf, 
wie alas in tier Obers ieht ,  zum Ausdruck kommt. Uns 
erschien daher zun~ichst prtifenswert, ob mit Bltiten- 
und Zweiginfektionen anf dem gleichen Wirt ein 
gleiches Anfalligkeits- bzw. Resistenzverhalten zu 
verzeiehnen ist und wieweit die erzielten Krankheits- 
bilder einander entsprechen. Die Differenzen im 
InfeMionsergebnis versehiedener Autoren werden aber 
nicht nur dutch die Infektionsmethodik, sondern 
wahrscheinlich auch dutch die jeweils verwendeten 
Monilia-Herkfinfte verursacht sein. 

Die zahlreichen Arbeiten, die sich mit der Ab- 
grenzung yon Scl. laxa and Scl. ]ructigen~ befassen 
(ausffihrliche 13bersicht bet BAI~TELS (~)), bewiesen, 
dab die Formenmannigfaltigkeit und Reaktionsbreite 
beider Erreger sehr groB ist. Aus den umfangreichen 
Arbeiten yon WORMALD (16, '7,  18) fiber die Speziali- 
sierung der Monilia-Arten und ihrer forma specialis 
auf ihren Wirtspflanzen werden besonders ihre viel- 
fiiltigen pathologischen Eigenschaften deutlich. KRS- 
BER (6) fand, dab nach Infektion der Blfiten yon 
Schattenmorelle, StiBkirsehe, Apfel and Birne nur die 
Schattenmorelle resistent gegentiber Monilia [ructi- 
gena-Herkfinften war. In einem VergMch yon 4 Scl. 
~x~-und 4 Scl. frucfige~ca-Herkfinften fand BARRELS (1) 
nach Bltiten- and Zweiginfektion weitgehende Unter- 
schiede in der Aggressivit~t der verschiedenen Her- 

ktinffe and konnte zeigen, dab Sd. laxa-Herkfmfte 
nur auf der Obstart Spitzendtirre verursachen konnten, 
yon der sie isoliert worden waren. Infektionsversuche 
yon MITTMAN~-MAIER (8) mit 23Sfiimmen ver- 
schiedener Herkunft von Scl. laxa und Scl./ructigena 
weisen daraufhin, dab es St{imme mit verschieden 
groBer Virulenz gibt. Die Anzahl der Infektionen ist 
allerdings zu gering and die Infektionsteehnik zu 
unterschiedlich, Ms dal3 endgiiltige SchluBfolgerungen 
aus der Arbeit gezogen werden kSnnten. In einem 
sp~teren Versueh yon MITTMANN-MAIER (10) mit drei 
morphologisch deutlich verschiedenen Sfiimmen von 
Scl. laxa ergaben sich an Sauerkirschen keine Virulenz- 
unterschiede. Es ist also zu vermuten, dab man bet 
Resistenzprfifungen yon S{imlingen und Sorten mit 
vielen Herkfinften arbeiten muB, urn die aggressivsten 
St{imme herauszufinden. 

Wir stellten uns zun{ichst die Aufgabe, die Methodik 
der Infektionen zu erlernen und zu tiberprtifen. Dabei 
wurde in kleinem Umfang eine Kl~irung der erwghnten 
Fragen angestrebt, so dab nun ein erster Uberblick 
tiber den einzuschlagenden Arbeitsweg gewonnen 
werden konnte. 

Material und Methodik 

Die Wirtspflanze1, 
Urn mSglichst schnell das Ztichtungsziel zu er- 

reichen, bestand die Absicht, haupts~ichlich dunkel- 
fftichtige Sauerkirschen zur Kreuzung zu verwenden, 
und deshalb wurde zun~ichst unter diesen nach 
Resistenzeigenschaften gesucht. In den Kreis der 
Untersuchungen wurde als hellfrtichtige Sauerkirsch- 
sorte lediglieh die als weitgehend resistent bekannte 
,,GroBer Gobet" (syn. ,,Kurzstielige Montmorency") 
mit einbezogen. In Ubersicht 1 sind die verwendeten 
Soften und ihre aus Literaturzitaten bekannte An~ 
f~illigkeit zusammengestellt. 

Ubersicht 1. Die zu den In/ektionsversuchen verwendelen 
�9 Sauerkirsvhsorten und ihre An]tilligkeit 

[i~r die Z~eig- u~d Spitzendi~rre 
Schattenmorelle: yon allen Autoren als sehr stark 

anfgllig bezeichnet. 
KSr6ser ~vVeichsel: ELSSMAI~N (5): stark anfiillig. 

TRZNKI-~ (X4): resistenter als 
Schattenmorelle, yon tier Praxis 
wechselnd beurteilt. 
MITT~AN~ (10) : stark anf~llig. 
ELSSMANN (5): resistent. 
MIT~AN~ (10): stark anfs 
BUCKSTEEG (3): stark anis 
MITTmAN~ (10): schwach anfallig. 
EI, ss~xNIv (5): resistent. 
MITTMAIVN (10): ganz sehwach 
anfgllig. 
SCI~IDT (12) : mittelschwach 
anfgllig. 
CAI.AVAN und KEITr (4) : verhgltnis- 
mi~Big resistent, 

Gubens ghre: 
Ostheimer Weichsel: 

Podbielski: 
GroBer Gobet: 

Das Injektio~csma~erial 
Zur Infektion verwendeten wit im Frtihjahr 1958 

von Sporenpusteln fiberwinterter Zweige und Frucht- 
mumien isolierte Herktinffe : 

M 1 wurde yon moniliakranken Zweigen der Schat- 
tenmorelle aus einer Pflanzung in Worin, Kreis 
Sedow, gewonnen. 

M2 wurde yon einem Schattenmorellens{tmling 
aus Mtincheberg isoliert. 
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Ubersicht 2. Zuordnung tier Herki~n/te zu den Sclerotinia-Arten 
au/ Grund der Sporengrb/3e and der _Form der SporenZager. 

25 Sporen warden/eweils gemessen. 

145 

M 3 s tammt  von einer Frucht- 
mumie der Pf laumensorte , ,Emma 
Leppermann" aus Miincheberg. 

M 4 wurde yon ether Apfel- 
fruchtmumie aus einer Anlage bet 
Weimar isoliert. 

Die Messung der Konidien und 
die Form der Konidienpolster er- 
gab die in Ubersicht 2 zusammen- 
gestellte Zugeh~Srigkeit zu den 
Sclerotinia-Arten. 

Monilia- Sporenbildung Form der zugerechnet 
Isolie- isoliert von anf s Sporenlager i zu 
rung L~nge % 

M 1 14,5 7,2 fl~chig 

M 2 

Schatten- 
morellen- 
zweig 

Sauer- 
kirsch- 
zweig 

Pflaumen- 
frucht- 
Inumie 

Apfel- 
frucht- 
mumie 

In/ektionsmethodih M 3 
Die von uns verwendeten Moni- 

lia-Isolierungen bildeten in Agar- 
kulturen nur sehr wenig Sporen. M 4 
Wit versuchten daher, die Pilze 
auf Frfiehten zu kultivieren, auf 
denen die Sporenbildung noch 
am ehesten eintritt  (CALaVAN und KEITT (4), MITT- 
.~'IANN (20)). Am besten bew~hrten sich in Scheiben 
geschnittene harte Birnen, die dureh kurzes Erhitzen 
im Dampftopf  sterilisiert worden waren. Warden die 
beimpften Stficke bei hoher Luftfeuchtigkeit gehalten, 
so bildeten sich nach 4- -6  Tagen reichlich Sporen. 
Diese wurden abgenommen, in wenig Wasser verteilt 
and die Suspension zur besseren I{andhabung mit 
etwas Tragant  leicht angedickt. Die Keimf~ihigkeit 
der Sporen wurde an jedem Infektionstag fiberprfift 
und betrug stets 85--95%. 

Fiir die Zweiginfektionen wurde in letztj~ihrig 
gebildetes Holz kr~iftiger Triebe mit einem Skalpell 
ein Sehnitt bis in den Holzteil geffihrt und die Sporen 
hineingestrichen, f3ber die Wunde legten wir einen 
feuchten Zellstoffstreifen, d e r m i t  breitem Perfolfaden 
hmwickelt wurde. Auf diese Weise konnten die 
Infektionsstellen mindestens 24 Stunden feueht ge- 
halten werden und die Wundr~tnder trockneten nieht 
ab. Es warden pro Variante 5 Triebe infiziert. 

Bliiteninfektionen wurden wihrend der Vollblfite 
der B~ume dutch Bestreichen der klebrigen Narben 
mit der Sporensuspension durchgefiihrt, wobei im 
Freiland stets 5 Bliiten, die auI 3 Infloreszenzen ver- 
teilt waren, gemeinsam mit einem feuchten Umschlag 
umgeben wurden. Dieser bestand aus ether innen 
mit Filtrierpapier ausgekleideten 01papierttite, yon 
der ein Filterpapierdocht in ein unterhalb angebunde- 
nes K61bchen mit Wasser ragte, so dab st/indig 
Feuchtigkeit nachgesaugt werden konnte. SCI~IIDT 
verwendete derartige Tfiten ffir Apfelschorfinfektionen. 
Der feuchte Umschlag blieb 4 Tage lang fiber den 
Blfiten. Es warden pro Variante 5 x 5  = ~5 Blfiten 
infiziert. Im  Gew~chshaus erfolgten Blfiteninfektionen 
an abgeschnittenen Zweigen, die in Wasser eingestellt 
wurden. Nach der Infektion blieben die Bliiten 
48 Stunden lang in ether feuchten Kammer.  

Insgesamt stud 12o Zweig- and 12oo Blfiteninfek- 
tionen durchgeffihrt und ausgewertet worden. 

A uswertung 
Da wir ztm~ichst Erfahrungen tiber Resistenz- 

~iul3erungen sammeln mul3ten, legten wir den gr6Bten 
Wert  auf die Beobachtung des Krankheitsverlaufs.  

Bet den Zweiginfektionen wurde 6 ~, 9, ~4 und 
45 Tage nach der Infektion der jeweilige Zustand nach 
beistehendem Bonitierungsschema beurteilt. 

Der Zflehter, 29. Band 

gesch/ilten 
Birnen- 
stiicken 

geschXKen 
]3irnen- 
stricken 

15,9 

Sporengr6f3e in # 

s 
% Breite 

lo,3 11,7 

~o, 5 11,5 7,8 fl~ichig 

reifen 
Pflaumen- 
frrichten 

reifen 
Pflaumen- 
frrichten 

11,9 

23,4 

14,5 lO,4 

16, 4 15,o 

1 6 , 1  

1 1 , 6  

I Scl. laxa 
] 

fl/ichig ] 

I 

runde I Sol. /ruc- 
gew61bte tigena 
Polster 

Die IVlittelwerte aus den 5 bonitierten Zweig- 
infektionen wurden als Funktion der Zeit graphisch 
aufgetragen (Abb. 2). 

Abb. ~. Blflteninfektion auf Podbielski nach 8 Tagen. 
Der Pilz vermoehte nicht wetter im B10tenstiel vorzudfingen. 

B o n i t i e r u n g s s c h e m a  f[ir den YdoniZicz-Befall 
n a c h  Z w e i g i n f e k t i o n  

o = keine Welkeerscheinungen, normales Verheilen der 
Schnittwunde. 

1 = voriibergehende \Velke. Die Bl/itter erhalten da- 
durch braune R&nder und bleiben h/iufig etwas 
kleiner. Die \u sind gebr~tunt. Die VVunde 
verheilt sehr langsam oder gar nicht, da das 
Kambium gesch~digt ist. 

2 = voriibergehende ~Velke, dunkle eingesunkene IRin- 
denpartien um die Infektionsstelle, meist reichliche 
Gummibildung. Triebwachstum sehr gering. 

3 = V~relke und anschlieBendes Vertrocknen des Triebes 
oberhalb der Infektionsstelle. 

4 = naeh Vertrocknen der Triebspitze breiten sich die 
dunklen eingesnnkenen Rindenpartien triebabwgrts 
unterhalb der Infektionsstel]e aus. Starker Gummi- 
fhl3. (Nur auf Schattenmorelle beobachtet). 

1 Zeitpunkt des ersten Welkens der Triebe. 
10 
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Die Verfolgung des Krankheitsverlaufes nach 
Bliiteninfektionen erfordert die Beobaclltung st~indig 
neuer Bltitenorgane und Zweigteile, die mit dem 
Fortschreiten der Krankheit  betroffen werden. Es 
wurde festgestellt, nach wieviel Tagen der gr6Bte 
Tell der Infektionen das Griffelgewebe und den Frucht- 
knoten und sparer den Bltitenstiel durchwachsen 
hatten. 9 Tage nach der Infektion wurde die Anzahl 
kranker Infioreszenzen ausgez~hlt und schlieBlich die 
Anzatfl erfolgter Triebinfektionen festgestellt. Zur 
Darste]lung der hierbei erhaltenen Werte w~ihlten wir 
den graphischen Weg, da das Fortschreiten der 
Krankheit  bier noch am anschaulichsten tibersehen 
werden kann (Abb. 3). Dabei muB allerdings bedacht 
werden, dab den einzelnen nebeneinander aufgetrage- 
nen Symptomen unterschiedliche Bedeutung zu- 
kommt. Je weiter das Pilzwachstum vordringt, um 
so mehr engt sich die Anzahl der zu befallenden Organe 
ein. Dureh 5 infizierte Bltiten kann schlieBlich nur 
ein Trieb befallen werden. Daher bleibt auch bei 
einem sehr taeftigen Kranklaeitsverlauf die Kurve 
stets abfallend. Bei den Bli~teninfektionen im Ge- 
w~ichshaus wurde nur die AnzahI duret~wachsener 
Griffel und Fruchtknoten und die Anzahl infizierter 
Infloreszenzen festgestellt (Abb. 4). 

E r g e b n i s s e  

1. V e r g l e i c h  tier 3 I n f e k t i o n s m e t h o d e n  
Die Zweigin /ek l ion:  Obgleich das Eindringen des 

Pilzes direkt in den Zweig, ohne den Weg tiber die 
Bliitenorgane, Friichte oder Knospen in Natur yon 
uns nie beobachtet werden konnte, wird dutch An- 
bringen der kleinen Rindenverletzung dem Pilz often- 
bar ein sehr gtinstiges Milieu geboten. Bei kongenialen 
Wirt-Parasit-Paaren war stets ein Infektionserfolg zu 
verzeichnen. Die Methode kann also als sehr sicher 

K6r6ser We/chsel 

/ 
i i  I 

/ / i  

/ /  
L / I m 

Gubens Ehre 

/ 2 / /  

' / L f  
o P/_ ~ 2 _ _  

Podb/elski 

" Z ; ,  / / / i  

F i ,~ v/////l 

m I/~ 1 
Ostheimer Weichsel 

C/~f_ . . . .  

ffraBer ~obet 

/ .//f>'~J 
Tuge nzch der 2ni'ekfion 

.A.bb. 2, K r a n k h e i t s v e r l a u f  n ach  In f~k t i o n  d e r  T r i e b e  m i t  del l  Moni l ia-Herk f in i ten  : 
!~{1 - -  1~{~ - -  - -  - -  M 3  . . . .  M 4  .... 
Abszisse  : A n z a h l  T a g e  n ach  d e r  hxfekt iol t  
O r d i n a t e :  Aria 5 I n f e k t i o n e n  g e m i t t e l t e r  B o t l i t i e t u n g s w e r t .  

bezeiehnet werden. Wie die auszugsweise dargesteIiten 
Bonitierungswerte zeigen (Tab. 1), ist die Schwankungs- 
breite innerhalb einer Variante relativ gering. Die 
erzielten Ergebnisse sind demnach recht eindeutig 
und gegentiber anderen Methoden durch ihre h~iufig 
letale Wirkung gekennzeichnet. 

Die Infektion ist schnell durchzuftihren und er- 
fordert keine groBe Geschicklichkeit. Sie bietet gegen- 
fiber anderen Methoden den weiteren Vorteil, dab 
man nieht auf das Vorhandensein yon Blfiten an- 
gewiesen ist. Die Feststellung des Ergebnisses voll- 
zieht sictl sehr einfach, da mit einmaliger Bonitierung 
nach 3--4 Woehen alles Notwendige beobaehtet wer- 
den kann. Kleinere Unterschiede kommen allerdings 
durch zeitliche Verfolgung des Abwelkens zum Aus- 
druck. 

Tabelle 1. Bonitierung des In/ektionser/olges 
nach Zweiginfektion. Auszug aus den Bonitierungslislen. 

S o r t e  

Pod- 
bielski 

in f iz ie r  t zah l  
a m :  Trie-  

be  

13.5. 5 

13. 5. I 5 

} 
13. 5. ! 5 

13. 5. I 5 

I I 

Monil ia  
Iso- r r ie l :  

l i e r u n g  Nr .  

~/~1 i 

2 

3 
4 
5 

ins- 
gesamt : 

M2 1 

2 

5 

i l ~ S -  

gesamt : 

N[ 3 1 
2 

5 

ins- 
gesamt : 

M 4 1 
2 

5 

ins- 
gesamt : 
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Bli~tenin/ektionen im  Frei land:  Die Anf~tlligkeit der 
einzelnen Bltitenorgane gegeniiber ScI. laxa haben 
CALAVAN und KEITT (4) untersucht und festgestellt, 
dab die Infektion der Narben den sichersten Erfolg 
bietet. Dieser Infektionsweg entspricht wohl auch 
dem natiirlichen, j edoch ist starker Spontanbefall an 
feuchtes Wetter w;ihrend der Bltitezeit gebunden. 
Diese gfinstigen Witterungsbedingungen ftir die ktinst- 
liche Infektion nachzuahmen, ist, nach unseren ein- 
j~ihrigen Erfahrungen zu urteilen, nicht einfach. So- 
lange der feuchte Umschlag die infizierten Bliiten 
umhiillt, entwickelt sich der Pilz rasch und dringt 
fast immer bis in das Gynttceum vor. Nach Entfernen 
der UmhiiIiung kommt das Pilzwachstum jedoch 
h~ufig zum Stehen, wie das z. B. Abb. i fiir die Sorte 
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,,Podbielski" zeigt. Es bleibt die Frage often, wieweit 
dies eine Resistenzerscheinung ist oder wieweit das 
niederschlagsfreie warme Wetter vom 2o. Mai an 
(Abb. 5) das Zuriickbleiben des Pilzwaehstums ver- 
ursaeht hat. Die Zellschicht, die den Bltitenstiel yon 
der Infloreszenzact~se trennt, wirkte sich als eine Art 
Barriere aus, an der das Pilzwachstum sehr h~iufig 

der mit beiden Methoden erzielten Ergebnisse ist 
abet in den Extremen Dbereinstimmung festzustellen. 

Bl#tenin/ekt ione~,  i m  Gewdchshaus:  Die beiden vor- 
genannten Methoden sind stets an den Standort des 
Baumes gebunden. Wili man sich schnell tiber die 
Anf~tlligkeit einer Sorte, die vielleicht nicht am Orte 
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T~ge nuch o'er 2nfek/ion 
Abb. 3. Kral lkhei t sver lauf  nach lnfekt ioi1  yon 25 Blf i ten  im  F re i l and  mi t  den  
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stehenblieb. Vielfach wurde der Infektionsherd durch 
Abfallen der infizierten Bltite abortiert. Konnte der 
Pilz erst in den Bltitenstand eindringen, so wurde 
dieser stets v611ig abget6tet. Meist griff yon hier aus 
die Infektion auf den Trieb tiber. 

Im Vergleich zu den Zweiginfektionen scheinen die 
Bltiteninfektionen st~trker durch die Witterung beein- 
fluBbar. Wenn Triebinfektionen v611iges Abwelken der 
Zweige verursaehten, war oftmals yon dem Erfolg der 
Blfiteninfektion nach 14 Tagen nichts mehr zu sehen 
(z. B. ,,K6r6ser Weichsel" M 2, M 3 ; ,,Ostheimer 
Weichsel" M 1, M 3). Auf jeden Fall kann das Re- 
sistenzverhalten einer Sorte auf Grund yon Bltiten- 
infektionen erst nach mehrj~ihriger Prtifung unter 
m6glichst unterschiedlichen Witterungsverh~iltnissen 
beurteilt werden. 

Ein weiterer Nachteil der Methode ist der hohe 
Arbeitsaufwand, der ftir die Befestigung des feuchten 
Umschlags notwendig ist. Das Ausztthlen der be- 
fallenen Organe zur Bonitierung des Befallsgrades 
nimmt ebenfalls viel Zeit in Anspruch. Beim Vergleich 
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Abb. 5. T e m p e r a t u r v e d a u f  und Niedersch lagsmenge  w/ihrend de r  kr i t i sehen 
I l l fekt io l l s tage .  l n fek t ione l l  wurden  a m  12., 14., 15. n l ld  29 .5 .  1958 dl l rchgef t ihr t .  

vorhanden ist, orientieren, so w~ire die Methodik der 
Infektion yon Bltiten abgeschnittener Kirschzweige, 
wie sie KROB~R (6) angewandt hat, ideal und einfach. 
Wie unsere Ergebnisse abet zeigen, ist das Wider- 
standsverm6gen abgeschnittener Zweige sehr ab- 
geschw~icht. Dies wird vor allem durch das Verhalten 
der Sorten ,,Oubens Ehre"  und , ,Podb ie l sk i "  gegen- 
tiber M 3 im Vergleich zu den Zweiginfektionsergeb- 
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nissen deutlich. Bemerkenswert ist aber die aueh bier 
zum Ausdruck kommende geringe Aggressivitat yon 
M 4, woraus man schliel3en kann, dab Extreme auctl 
mit dieser Methode erkennbar sind. Das Verhalten der 
,,Ostheimer Weichsel" ist auf die sehr dicht gedrgngt 
stehenden Infloreszenzen und die kurzen Bltitenstiele 
zurtickzuftihren. Dadurch konnte yon der infizierten 
Bltite die Ansteckung der benachbarten Bliiten und 
Infloreszenzen vor sick gehen und das zunachst erst 
z6gernd einsetzende Pilzwaehstum erlangte unnattir- 
liche Ausmage. Der Pilz entfaltete schlieglictl eine 
Art saprophytisches Wachstum, das Mufig mit voll- 
kommenem Vertrocknen der Triebe endete. 

2. Das  V e r h a l t e n  de r  S o r t e n  
Wie das Ergebnis der Zweiginfektion zeigt, sind 

alle 5 dunkelfrtichtigen Sorten als anf~tllig zu be- 
zeichnen, denn einer der 4 Monilia-Herktinfte ist es 
stets gelungen, die 5 infizierten Triebe zum Absterben 
zu bringen. Untersehiede in der Anf~tlligkeit sind 
aber in der Schnelligkeit zu finden, mit der die Triebe 
abwelkten. Dies kommt in einem steilen Anstieg der 
Kurven in Abb. 2 zum Ausdruck. Bei ,,Schatten- 
morelle", ,,K6r6ser Weichsel" und ,,Ostheimer Weich- 
sel" waren bereits hack 6 Tagen alle infizierten Triebe 
abgewelkt, w~ihrend auf ,,Gubens Ehre"  und ,,Pod- 
bielski" die Reaktion etwas verz6gert erscheint und 
dem Waehstum des Pilzes wahrscheinlich gewisser 
Widerstand entgegengesetzt wurde. Im allgemeinen 
kommt mit dem Abtrocknen der Triebspitze oberhalb 
der Infektionsstelle das Pilzwachstum zum Stehen. 
Nur bei der Schattenmorelle drang der Pilz, kenntlich 
an der eingesunkenen verf~trbten Rinde, zweigabw~trts 
weiter vor. 

Die hohe Anfglligkeit der ,,Schattenmorelie" wird 
besonders deutlich bei Infektion der Bltiten. In 
einem Fall wurden alle 5 Triebe infiziert und das 
Pilzwachstum drang basipetal weiter vor. ,,K6r6ser 
Weichsel", ,,Gubens Ehre" und ,,Ostheimer Weichsel" 
verhalten sich nut  wenig resistenter. Bei allen konnte 
ein erheblicher Anteil infizierter Infloreszenzen fest- 
gestellt werden, w~thrend auf ,,Podbielski" das Pilz- 
waehstum fast nie tiber den Bltitenstiel hinausdrang. 
Aus den Bltiteninfektionen im Gew~iclashaus sind keine 
Resistenzunterschiede zwischen den Sorten abzulesen. 

Durch unsere Infektionsversuche konnten wir be- 
st~ttigen, dab die S o r t e  ,,GroBer Gobet" relativ 
resistent ist. Dies tr i t t  im Ergebnis der Zweiginfek- 
tionen besonders hervor. Bei den Bltiteninfektionen 
erforderte das Durehwachsen des Gyn~teeums 1/ingere 
Zeit. Die Bltitenstiele waren bier erst nach 9 gegen- 
tiber meist 6 oder 7 Tagen v611ig befallen. Inflores- 
zenzen wurden nut  dutch den Sderotinia-Stamm M 3 
infiziert. Die Gew~tehshausinfektion zeigte ein ahn- 
lich langsames Vordringen des Pilzes; die Infloreszen- 
zen wurden hier allerdings, genau wie bei anf~tlligen 
Sorten, befallen. 

3. Das  V e r h a l t e n  der  Sclerotinia-Herkiinfte 
Wie BARTELS (1) und MITTMANX-MAIER (8) erhielten 

wir mit den einzelnen Herktinften unterschiedliche 
Ergebnisse. Aber w~ihrend ]3ARTELS das Verhalten 
auf verschiedenen Obstarten priifte, kann nun gezeigt 
werden, dab aucla innerhalb der Sauerkirschsorten 
eine Spezialisierung der Monilia-Herktinfte zu bestehen 
scheint. Diese Frage muB zweifellos noeh eingehender 
untersucht werden. 

Aus unseren Untersuchungen wird zun~ichst deut- 
lich, dab die von Sauerkirschzweigen isolierten Her- 
ktinfte M 1 und 3~ 2 bei Zweig- und Bltiteninfektionen 
die gr6gte Virulenz besaBen. Auf ,,Schattenmorelle", 
,,Ostheimer Weichsel" und ,,Podbielski" erweist sich 
M 2 deutlich aggressiver als M 1. 

Besonders interessant ist das Verhalten des Sclero- 
tinia laxa-Stammes M 3, der yon einer Pflaumen- 
frucktmumie isoliert wurde. Wghrend seine Virulenz 
auf ,,Schattenmorelle" und ,,Gubens Ehre" sehr ab- 
geschwgeht war, konnte er auf ,,K6r6ser Weichsel", 
,,Ostheimer Weichsel" und ,,Podbielski" bei Zweig- 
infektion heftigen Befall hervorrufen. Auf der Sorte 
,,Grofier Gobet" tibertrifft jedock die Virulenz dieser 
Isolierung alle anderen Herktinfte. Dies t r i t t  besonders 
bei der Bltiteninfektion hervor. 

Der yon einer Apfelfrucht isolierte Stature M 4 
"con Scl. /ructigena f~llt auf allen Sorten dutch seine 
geringe Virulenz auf. In die Zweige geimpft, ver- 
mockte er nur voriibergehende Welke hervorzurufen, 
die Wundr~nder waren oft braun und der Verheilungs- 
prozeI3 verz6gert. Nach Bltiteninfektion drang das Pilz- 
wachstum niclat fiber das Gyn~tceum hinaus. Das etwas 
virulentere Auftreten auf ,,GroBer Gobet" nach Bltiten- 
infektion und ,,Ostheimer Weichsel" nach Zweiginfek- 
tion k6nnte durch zuf~tllige Ursachen veranlaBt sein. 

Die Aggressivit~tt der einzelnen Herktinfte nach Blti- 
teninfektion im Gew~telashaus weicht h~tufig vom allge- 
meinen Verlaalten ab. Lediglich M 4 zeigte aucla hier die 
geringsten pathogenen F~ttligkeiten. Wahrscheinlich 
verwischen sieh die Virulenzuntersehiede der einzelnen 
Herktinfte beim Wachstum auf abgeschnittenen Zwei- 
gen, da bier der sonst dem Vordringen des Pilzes 
entgegengesetzte Widerstand mit der Zeit abnimmt. 

Zusammenfassung 
Es wurden 7 Sauerkirschsorten w~thrend der Zeit 

der Vollbltite im Frtihjahr 1958 mit drei Herktinffen 
yon Sclerotinia laxa und einer Herkunft yon Sderotinia 
/ructigena infiziert. Bei allen Sorten wurden Zweig- 
infektionen, Bltiteninfektionen im Freiland und Bltiten- 
infektionen an abgeschnittenen Zweigen im Gewaehs- 
haus durchgeffihrt. 

Als sicherste und wenig arbeitsaufwendige Infek- 
tionsmethode stellte sich die Zweiginfektion heraus. 
Nach Infektion der Narben ist das Fortschreiten des 
Pilzwachstums wahrscheinlich yon der Witterung ab- 
h~ngig. Bltiteninfektionen im Gew~tchshaus an ab- 
geschnittenen Zweigen eigneten sich unter den an- 
gewendeten Infektionsbedingungen nicht, da die Resi- 
stenzunterschiede der Sorten zu undeutlich zum Aus- 
druck kamen. Beim Vergleich der Ergebnisse von 
Zweig- und Blfiteninfektionen zeigte sich in den 
Extremen Ubereinstimmung. 

Die ,,Schattenmorelle" erwies sick als anf~illigste 
Sorte. ,,K6r6ser Weichsel", ,,Ostheimer Weichsel" 
und ,,Gubens Ehre" waren ebenfalls anf/tllig. Als 
etwas resistent stellte sich ,,Podbielski" heraus. Die 
Sorte ,,GroBer Gobet" war weitgehend resistent. 

Die drei Herktinfte yon Sclerotiuie laxe zeigten auf 
den Sorten unterschiedliche Virulenz, so dab zu- 
kiinftige Resistenzpriifungen mit verschiedenen Iso- 
lierungen durchgeftihrt werden miissen. Die yon 
Sclerotinia ]ructigena verwendete Herkunft  konnte in 
keinem Fall Infloreszenzen infizieren; der nack Trieb- 
infektion erzeugte Befall war ebenfalls sehr gering. 
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Kritische Betrachtungen zur Nomenklatur argentinischer Wildkartoi}eln 
V .  D i e  S e r i e  Acaul ia  

Von HEINZ BROCHER, Mendoza, Argentinien 

Mit 8 Abbildungen 

l ]be r  die Zahl  der  Ar ten ,  welche die von JUZEPZUK 
(1937, als nomen  nudum)  aufgeste l l te  botanische  
Serie der  Acaulia zusammense tzen ,  her rschen  in der  
L i t e r a t u r  recht  verschiedene  Ansichten.  W~hrend  die 
russischen Au to ren  hierzu 5 s i idamer ikan ische  Species 
mi t  ihren  zugehSrigen Variet i i ten,  resp. Subspecies,  
rechnen,  ha t  HAWI~ES die Ar t enzah l  dieser  Serie  ki i rz-  
lich (1956) auf e i n e  Species reduzier t .  IcE besch~iftige 
reich mi t  dieser  ausgesprochenen Hochgeb i rgsgruppe  
t ube rke lb i l dende r  Solana seit  195o und  habe  inzwi-  
schen an zahlre iche I n s t i t u t e  und Kar to f fe lzuch t -  
S ta t ionen  Knol len  und  Samen  dieser  Serie  aus Nord -  
a rgent in ien  und Bolivien versand t .  Bekann t l i ch  ent-  
h~ilt Solarium acaule Gene ftir Resis tenz gegen Rhizoc- 
rosin, Bacillus phytophlhorus sowie gegen Virus X und 
bes i tz t  aul3erdem eine hohe Widerstandsf~thigkei t  ge- 
gen F ros t  (bet minus  8 ~  ~ C ble iben die Bl t i ten in- 
t ak t ! ) ,  nnd schliel31ich is t  S. aca~tle auch an der  Zu- 
sammense tzung  der  Genome b e s t i m m t e r  Ind i ane r -  
Ku l tu rka r to f f e ln  betei l igt .  

Die Serie Acaulia umfaBt Wildkar tof fe ln ,  deren  
Area l  oberha lb  der  3ooo Meter  H6henl in ie  in der  siid- 
amer ikan i schen  Cordil lere beg innt  und sich his zur 
Vegeta t ionsgrenze  in 4.7oo m Meeresh~She e r s t reck t .  
Die  oft  schwierigen Unte r suehungsbed ingungen  in die- 
sen ex t r emen  H6hen haben  die Pub l ika t ion  vor l iegen-  
der  A r b e i t  f ramer  wieder  verzSgert .  Doch glaube ich, 
dab  wir  nunmehr  einen h inre ichenden ~3berblick fiber 
die zahlre ichen S t ando r t s fo rmen  nnd  Var i an t en  yore  
peruanisch-bol iv ian ischen  Grenzgebie t  im Norden  bis 
lain zum F a m a t i n a - G e b i r g e  im Stiden (auf e iner  
Dis tanz  yon mehr  als zwei tausend  Ki lometer )  ge- 
wonnen haben,  um Gtil t iges auszusagen.  

BITTER beschr ieb  bere i t s  1912 die ers te  dieser  m e r k -  
wiirdigen , ,stengellosen", rose t t enb i ldenden  Kochge-  
b i rgs -Wi ldkar to f fe ln  aus Cent ra l -Eol iv ien  als S. acaute. 
Zwei J a h r e  da rau f  publ iz ie r ten  BITTER und WIrT-  

MACK eine wei te re  rose t t enb i ldende  A r t  S. aemulans 
aus der  2oo0 k m  wet ter  si idlich gelegenen argent in i -  
schen Proxdnz L a  Rioja.  Le tz t e re  A r t  war  inzwischen 
ziemlieh in Vergessenhei t  gera ten ,  und es verg ingen 
fast  achtz ig  Jahre ,  bis sie seit  ih re r  e r s tmal igen  Auf-  
f indung durch  den deutschen  B o t a n i k e r  EIEROXY~us 
nun anl~iBlich unserer  , , In t e rna t iona len  Genzent ren-  
E xpe d i t i on  in S t i dame l ika  ''~ 1958 im Hochgebi rge  der  
F a m a t i n a  erneut  angetroffen wurde.  

Die  A r t e n  der  Serie Acaulia lassen sich in gewisser  
Hins ich t  mi t  der  Gebirgs-Serie  Demissa aus Mexiko 
vergleichen,  wenn auch ein ve rwand t schaf t l i che r  oder  
geographischer  K o n t a k t  n icht  naehweisbar  ist.  

Durch  ihre  ex t r emen  S tandor t sbed ingungen  haben  
die  Acaulia - -  auBer ih re r  fiir eine Kar to f fe l  unge- 
w6hnlichen Fros t res i s tenz  ---  b e s t i m m t e  Charak te r i -  
s t i ka  se lekt ionier t ,  die man  in anderen  Serien yon 
Tuberarium nicht  antr i f f t .  Die  Bl~ten  s ind kle in  und 
s tehen auf kurzen,  kr~f t igen Bli i tenst ie len,  wobei  bis-  
weilen die Ar t iku la t ionss te l l e  des Pedice l lum nicht  in der  
sonst  fiir d ie  Snbsek t ion  Hyperbasarthrum yon Solarium 
typ i schen  Weise  m a r k i e r t  ist.  Infolgedessen fallen auch 
die  sp&ter sich en twieke lnden  Fr t i ch te  n icht  an dieser  
pr&formier ten Stelle ab, sondern k r i immen  sieh viel-  
mehr  auf e inem kr&ftigen F ruch t s t i e l  nach unten  und 
dr ingen bisweilen sogar in die E r d e  ein. Auch  wenn 
die A r t e n  der  Serie  Acaulia in unseren Zuchtg~irten 
der  Ebene  gut  gedeihen,  habe  ich bisher  jedoch niemals  
spon tan  wachsende  Acaulia un te rha lb  der  3000 m- 
K6hengrenze  in der  freien N a t u r  gefunden,  wenn auch 
mi t  Sicherhei t  anznnehmen  ist,  dab  T u b e r k e l  dieser  
A r t e n  mi t  den reiBenden Bergflt~ssen nach un ten  ge- 
spii l t  werden.  

x Der ,,Deutschen Forschungsgemeinschaft" set ftir die 
groBztigige Unterst t i tzung dieser Untersuchungen be- 
sonderer Dank ausgesprochen. 


