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Leistungsvergleich zweier Champignonsorten* 
V o n  GERDA FRITSCHE u n d  REINHOLD VON SENGBUSCH 

Mit 4 Abbildungen 

Der Champignon (Psalliota bi@ora Lg.) ist im Ver- 
gleich zu anderen genutzten Pflanzen eine sehr junge 
Kulturpflanze. Er  wurde im 27. Jahrhunder t  erst- 
malig angebaut, zu einer Zeit also, in der der Mensch 
andere Pflanzen, z. t3. Getreide und Kernobst, schon 
seit Jahrhunder ten knltivierte. Auch eine gewisse 
zfichterische Bearbeitung dieser Pflanzen durch Aus- 
lest und Vermehrung der besten Typen war schon 
vorgenommen worden. 

Eine Zfichtung des Champignons war auch im 
17. Jahrhunder t  noch nicht mSglich, da man weder 
steril arbeiten noch die Sporen zum Keimen bringen 
konnte. Man holte sich frisches Mycel yon den Fel- 
dern und vermehrte es auf Pferdemistkompost (KI, IG- 
MAN 1950 ) . 

Erst  Ende des 19. Jahrhunder ts  erhielt man auf 
kfinstlichem N~thrboden die ersten keimenden Spo- 
ren. Von da an beganllen einige private Champignon- 
anbauer mit  der ZtYchtnng des Champignons. Ihre 
Tfitigkeit wurde streng geheim gehalten. Daran hat  
sich his heute nicht viel ge~indert. 

Das Ergebnis der ztichterischen Bearbeitung ist 
eine stattliche Reihe yon Handelssorten. Nicht alle 
unterscheiden sich voneinander. Zwischen einzelnen 
Soften gibt es jedoch augenscheinlich erhebliche Er- 
tragsunterschiede. Von einigen Champignonanbau- 
ern wird diese, yon anderen jene Sorte bevorzugt. 
Auch in der GrSBe und Form der Pilze weichen einige 
Sorten voneinander ab, doch kann man dariiber nur  
nach langen Beobachtungen etwas aussagen. Der 
Champignon reagiert stark auf Umwelteinfliisse. 
Sorten mit  vorwiegend kr~tftigen Pilzen bilden mit- 
unter  langstielige und zarte Pilze aus und umgekehrt.  
Am sichersten kann man die Champignonsorten his- 
her an ihrer Farbe unterscheiden. Es gibt braune, 
blonde, cremefarbige und weil3e Sorten. Aber auch 
hier t reten Abweichnngen auf. Bei den weiBen Sorten 
erscheinen mitunter,  besonders gegen Ende der Ernte-  
periode, verf~rbte Pilze auf den Beeten. Bei einer der 
yon uns gepraften Handelssorten schwankt die Farbe 
in der Regel zwischen weiB his fast blond. SchlieBlich 
kann man beim Champignon auch Geschmacksunter- 
schiede feststellen. Dieser Eigenschaft ist bisher in 
der Zfichtung noch kaum 13eachtung geschenkt 
worden. 

* Frau Prof. Dr. E. SCI~IEI~AN~r zum 8o. Geburtstag 
gewidmet. 

Da die ztichterische Bearbeitung des Champig- 
nons noch am Anfang steht, werden wahrscheinlich 
erhebliche Leistungssteigerungen zu erwarten sein. 
Aber nicht nur durch Ztichtung, sondern auch durch 
Verbesserung der Kulturmethoden wird man die 
Ertr~tge steigern k6nnen. Die Forschung hat  sich 
bisher vor allem der zuletzt genann• MSglichkeit 
zugewendet. So wurde vor nicht allzulanger Zeit das 
Pasteurisieren des Kompostes eingeftihrt, wodurch 
der Sch~tdlingsbefall reduziert und der Kompost noch 
besser fiir die Kul tur  pr~tpariert wird. Auf dem 
Gebiet der Kompostierung leisteten besonders SINDEN 
und HAUSER (1950, 1953 ) wertvolle Forschungs- 
arbeit. Die Einffihrung des Stellagen- sowie des 
Kistensystems ermSglichte eine bessere Ausnut- 
zung der Rgume. Neue Spickverfahren wit  das 
,,Untermischen der Bru t "  (mixed spawning) nach 
HAUSE~ und SINDEX (1959) und das ,,Aufschiitteln 
der Bru t "  (shake up spawning) nach RIBER RAS- 
MUSSEN (1959) brachten Ertragssteigerungen, das 
,,Aktivmycel-Spick- und Anbauverfahren" nach 
HUItNI~E und vosl SEXGBUSCH (1959) auBerdem eine 
Vorverlegung des Ertragsbeginns mn 2 Wochen. 

In Europa sowie den US A befassen sich die staat-  
lichen Forschungsstellen fast nur mit Anbaufragen. 
Die vielen Probleme, die die ztichterische Bearbei- 
tung des Champignons betreffen, wie Fragen der 
Konstanthal tung der Sorten sowie Sortenpriifungen, 
mul3ten bisher zuriickstehen. 

W~ihrend in der Bundesrepublik alle Gemasesorten 
im ,,Bundessortenamt far Nutzpflanzen" in Rethmar  
bet Hannover  geprfift werden, ehe sie far den Handel 
zugelassen werden, gibt es eine staatliche Anerken- 
nung der Champignonneuziichtungen nicht. Es 
gibt somit auch keinen Sortenschutz. Jeder kann 
Brut  unter seinem Namen in den Handel bringen. 
Sollte es sich dabei um die Mycelvermehrung einer 
anderen Sorte handeln, ist dies kaum nachzmveisen. 
Es gibt keine Zentralstelle, die Champignonsorten 
prtift. Man hat sich bisher noch sehr wenig mit der 
Technik der Sortenpriifungen befaBt. Eine Erkl{t- 
rung hierftir kann man nicht zuletzt in der Tatsache 
finden, dab Sortenversuche beim Champignon weit- 
aus schwieriger durchzuftihren sind als  bet anderen 
Kulturpftanzen. 

Der Ertrag h~ingt yon auBerordentlich vielen Fak- 
toren ab. Der Pferdemistkompost, auf dem der 
Champignon im allgemeinen kultiviert wird, bedingt 



234 GF.RDA FRITSCHE u n d  P~EINHOLD VON SENGBUSCH: Der Zt~chter 

bereits groBe Ertragsschwankungen. Da vermutlich 
Weehselbeziehungen zwischen dem Champignon und 
den im Substrat enthaltenen Mikroorganismen be- 
stehen, die Mikroflora und -fauna aber in der Zu- 
sammensetzung stark yon Umweltbedingungen, wie 
N~thrstoffgehalt des Pferdemistes, Feuehtigkeit, Sau- 
erstoffzufuhr, Temperatur u. a. m., abMngig sind, 
ist erkl~irlich, dal3 das Substrat ein groBer Unsicher- 
heitsfaktor ist, Ebenso entMlt  die Deckerde nach 
EGER (1960) viele Mikroorganismen, yon deren T~itig- 
keit die ErtragshShe beeinflul3t wird. Dazu kommen 
die Faktoren Beltiftung, Feuchtigkeit der Beete, 
Temperaturen u. a. m. Daher braucht  man bei der 
Prtifung von Champignonsorten wahrscheinlich viel 
mehr Wiederholungen als bei anderen Kulturpflan- 
zen. Vor allem mtissen die Versuche mehrmals dureh- 
geftihrt werden. 

i)ber Sortenprtifungen sind bisher erst sehr wenige 
Arbeiten verSffentlicht worden. E. REEV~ und W. A. 
ROBmNS (1956) beriehteten tiber Sortenversuche mit 
3 weiBen und 3 braunen St~immen. Die St~imme 
wurden in 3 aufeinanderfolgenden Jahren je einmal 
geprtift. Jedesmal lagen 2 der weil3en Sorten im 
Ertrag tiber den braunen. Die Pilzzahl der weiBen 
Sorten war immer hSher als die der braunen, RIBER 
RASMUSSEN (1959a) verSffentlichte Versuehe mit 
7 St~immen, die in 4 Farmen geprtift worden waren. 
Die besten Sorten standen in allen 4 Betrieben an der 
Spitze, wobei sich die erzielten Ertfiige yon Farm zu 
Farm sehr unterschieden. 

Eigene Versuche 

Die genannten Autoren hat ten die Sortenprti- 
fungen 3- bzw. 4real unter verschiedenen Bedingun- 
gen durchgefiihrt. Wir wiederholten die Sortenver- 
suche dagegen 7real und werteten die Ergebnisse 
statistisch aus. Um die Abh~ngigkeit der Leistung 
yon Umwelteinflfissen beobachten zu k6nnen, vari- 
ierten wir die Versuchsbedingungen. Es wurden 
mehrere Komposte benutzt und verschiedene Spick- 
methoden und Herstellungsarten der Brut  ange- 
wendet. Die Versuche sollten uns Antworten auf 
Fragen geben, die uns im Hinblick auf unsere ei- 
genen ztichterischen Arbeiten interessieren, z. B. wie 
welt bei Champignonsorten Eigenschaften wie An- 
zahl und Schwere der Pilze, Ertragsverlauf, Streu- 
ung der Einzelertr~ge u. a. m. reproduzierbar sind, 
wie groB also der genefische EinfluB auf diese Eigen- 
schaften gegentiber dem durch die Umwelt beding- 
ten ist. Wir fragten uns unter anderem, ob es z. B. 
m6glich ist, groBfrfichtige S0rten zu ztichten, da die 
Form der Pilze augenscheinlich stark yon /iuBeren 
Faktoren wie Beltiftung und Bew~sserung abh~tngig 
ist, 

Als Material verwendeten wir ffir unsere Prtifungen 
eine weiBe und eine braune Handelssorte. Wir hat- 
ten in Vorversuchen beobachtet, dab die braune 
Sorte besonders z u r  Bildung groBer und die weiBe 
Sorte zur Bildung leichter, tangstieliger Pilze neigt. 
Wir werden in den folgenden Ausftihrungen die weiBe 
Sorte mit A und die braune Sorte mit B bezeiehnen. 

Folgende Kulturbedingungen waren in alien Versuchen 
gleich: 

Die Kultur wurde in !4isten von ~ qm Grundfl/iche 
und einer Kompostmenge yon 25 kg durchgefiihrt. 

Die Kulturr/~ume waren oberirdisch gelegen und wur- 
den kiinstlich beltiftet. Die Temperaturen wurden tiler- 

mostatisch geregelt. Die Kompostierung dauerte 16 Tage. 
Das Substrat wurde in dieser Zeit 4mal umgesetzt. 

Der Kompost wurde, yon Heizungsbeginn bis zur Be- 
endigung des Abkiihlens gerechnet, etwa 3 Tage lang 
pasteurisiert. 

Als Deckmaterial wurde Einheitserde o mit erh6htem 
Kalkzusatz verwendet. Die Deckerdeschicht betrug etwa 
2--  3 era. 

Die einzelnen Versuchsglieder wurden so in den Kultur- 
fitumen verteilt, dab sowohl waagerecht wie senkrecht 
in jeder Reihe jedes Versuchsglied einmal vorkam (ge- 
rechte Verteilung nach B~HRE~S). Dadurch wurden 
eventueli durch den Standort bedingte Ertragsunter- 
schiede ausgeglichen. 

Die Pilze wurden geschlossen geerntet. Das Gewicht 
bezieht sich auf geputzte Ware. 

Aus technischen Griinden wurden die Pilze aller Kisten 
nur in den ersten 4 Erntewochen gez~ihlt. Es wurden 
jedoeh yon 4--5 Kisten pro Versuchsglied die Pilzz~th- 
lungen bis Versuchsende weitergefiihrt. In Tabelle 1 
sind beide Zahlenwerte angegeben. Das VerNiltnis der 
Sorten zueinander ist in beiden Fiillen gleich. 

Versuch I 

Kultur der Soften auf 6 verschiedenen Substraten. 
S p i c k m e t h o d e :  Normales Spicken, d. h. eine Handvoll 

t3rut (ca. 2 5 g K6rnerbrut) wurde auf die Kompost- 
oberflXche einer Kiste ausgestreut und leicht einge- 
arbeitet. Nach 14 Tagen Amvaehszeit wurden die Ki- 
sten gedeckt und in den Kulturraum ger~umt. 

B ru t :  Frisch bezogene Originalbrut. SorteA: KSrner- 
bruL Sorte t3: Mistbrut. 

S p i c k t e r m i n :  23 . lo. 1959 
1. E r n t e :  23 . 11. 1959 
Zahl der Wiederholungen pro Versuchsglied: 2o Kisten 

= 1o qm 
Ergebn i s se :  Tabelle 1, Versuch 1. 

Die Sorte A brachte auf allen Komposten einen h6heren 
Ertrag als B. Bei den ertragreichen Komposten (1--3) 
ist die Differenz zwischen den Sorten gr6Ber als bei den 
ertrag~rmeren Komposten (4--6). Die Unterschiede 
sind bis auf Nr. 5 bei allen Komposten statistisch sehr 
gut gesiehert. Bei Substrat 5 wurde der Gesamtertrag 
yon Sorte A durch eine der 2o Kisten, die nur 3,2 kg/qm 
brachte, gesenkt. Auf alien Komposten lieferte A 
mehr, aber leichtere Prize Ms B. Auch bier sind die 
Sortenunterschiede, vor allem hinsichtlich der Anzahl 
der Pilze, bei den Komposten 1--3 gr6Ber ats bei 4--6. 

Versuche 2 und 3 

Vergleich der Aktivmycel-Spick- und Anbaumethode mit 
der normalen. 

S p i c k m e t h o d e :  Versuch 2 = normales Spickverfahren 
(siehe unter Versuch 1). Versuch 3 = Akfivmycel- 
Spickverfahrem Aktivmycet (von Mycel durchspon- 
nener Kompost) wird im Verh~ltnis 1: lo unter das 
Substrat gemischt. Die I4isten werden sofort gedeckt 
und in den Kulturraum ger~iumt. 

Bru t :  In beiden Versuchen wurde yon der seiben Brat 
(K6rnerbrut) ausgegangen. Sie wurde fi~r Versueh 3 
zur Herstellung des Aktivmycels zweimal im Anwuchs- 
raum vermehrt. Sorte A lag als Originalbrut und als 
aus dieser Originalbrut gewonnene eigene Vermehrung 
vor. Von Sorte B hatten wir Brut aus einer Gewebe- 
kultur hergestellt. 

S p i c k t e r m i n :  Versuch 2 = 27 . 11. 1959 
Versuch 3 = ~ 1.2. 196o 

L E rn t e :  Versuch 2 = 26. 12. 1959 
Versuch 3 = 29. 2. 196o 

Zahl der "Wiederholungen pro Versuchsglied-2o Kisten 
10 q m  

Ergebn i s se :  Tabelle 1, Versuche 2 und 3. 
Die Sorte A brachte wie in Versuch 1 gegeniiber B bei 
beiden Spickmethoden einen h6heren Ertrag. Die 
Dffferenzen sind statistisch sehr gut gesichert. Bei 
beiden Soften wurden mit der Aktivmyeelspickmethode 
fiber 2 kg/qm mehr Pilze als mit der normalen Spick- 
methode geerntet. Ferner lieferte A viel mehr, aber 
um ca. 3 g leichtere Pilze als B. 
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Tabelle 1. Ubersicht iiber die Ergebnisse aller Versuche. 

Versuehe 

Sorte 
A 

i Substra t  1 lo,73 

1 Substra t  2 9,53 

1 Subst ra t  3 9,26 

1 Substra t  4 6,85 

1 Substra t  5 6,78 

1 Substra t  6 5,68 

2 7,71 

3 : I 0 , 0 1  

4 normal gesp. 7,71 
Akt ivmycel  7,98 

I shake up sp. ] 7,63 
4 9,98 mixed spawn. [ 

! 9,20 

6 7,39 

7 9,29 
i 

naeh 6--8 Woehen 

ErtrSge in kg/qm 
Diffe- 

Sorte renz 
B A--B 

7,o8 43,65 

7,Ol +2,52 

6,20 +3,06 

4,91 +1,94 

6,25 +0,53 

4,33 +1,35 

5,88 +1,83 

8,40 +1,61 

5,83 +1,88 
7,49 +~ 
6,26 41,37 
7,77 42,21 

lo,49 --1,25 

7,68 --%29 

8,38 + O , 9 1  

*i Sorte A gegenfiber Sorte B 
mit P < 5% gesiehert /iberlegen + 
mit P < 1% gut geaiehert ffberlegen + + 
mit P < o,1% sehr gut gesiehert fiberlegen + + +  
nieht gesicherte Differenz 

star. 
Siche- Sorte 
rung,1 A 

+ + 4  1635 
(19o3)* 

+ + +  1641 
(2i47) 

+ + +  !625 
(~556) 

+ + 4  600 
(1228) 

-- 685 
(1424) 

+ + 4  681 
(960)  

+ + +  1386 
(2118) 

+ 4 +  1466 
(2o3o) i 
(1432) 
(1322) 

0 1050 
(1826) 

- -  611 
(1334) 

- -  i738 
(1965) 

unterlegen o 
unterlegen o o 
unterlegen o o o 

nach 

Pilzanzahl / qm 

Rifle- stat. 
Sorte renz Siche- 

B A--B rung 

593 +1o43 + + +  
(74 ~ ) (+1163) 
4 8 2  + 1 1 5 9  4 4 4  

(764) ] (4x383) 
424 14i2Ol  4 + 4  
(518) i(+1o38) 
283 ~4  317 - 4 4 +  

(638) (++ 590) 
34 ~ 345 4 4 4  

(660) (+ 764) 
3o9 372 4 4 +  

(518 ) /(+ 442 ) 
596 + 790 

(75 ~ ) (+i368) 4 4 +  
759 + 707 

(1143) (4 889) 4 4 +  
(748) {4 684) 
(936) (4 386) 

I 
(746/4' (~ 83] 392)! -- 

366 246 i 

948 
(1144) (+ 821) + + +  

Woehen 

Sorte 
A 

5 ,1  

(5,4) 
4,6 

(5,3) 
4,6 

(5,5) 
5,2 

(5,4) 
5,0 

(5,4) 
4,9 

(5,5) 
4,6 

(4,0) 
5,2 

(4,9) 
(5,4) 
(5,9) 

5,3 
(4,6) 
5,2 

(5,4) 
5,2 

(4,7) 

*~ Die in Klammern gesetzten Zahlen sind Durchschnittswerte yon 4--5 Kisten, deren Pilze bis Kulturende gez~ihlt wurden. 

Einzelpilzgewlcht in 

Diffe- star. 
Sorte renz Siehe- 

B A--B rung 

8,3 --3,2 o o 0  
(lO, i) (-4,7) 

9,0 --4,4 o o o  
(9,3) (-4,o) 
9,2 --4,6 o o o  

(lO, 1) (--4,6) 
7,7 --2,5 o o o  

(7,9) (-2,5) 
8,2 --3,2 o o o  

(8,7) (-3,3) 
7 ,6  - -2 ,  7 0 0 0  

(7,3) (--1,8) 
%# -2 ,8  

(7,8) (-3,8) o o o  
7 , 8  - - 2 , 6  

(7,5) (--2,6) o 0 0  
(8,0) (--2,6) 
(8,3) (--2,4) 

7,5 --2,2 
(7,6) (--3,0) o o o  
8,8 --3,6 

(8,3) (--2,9) O0 
7,7 --2,5 

(7,5) (--2,8) o 0 o  

Versu ch  4 
Vergleich mehrerer Spickmethoden. 
B e m e r k u n g :  In  den Versuchen2 und 3 wurden die 

Aktivmycel-  und die normale Spickmethode mitein- 
ander verglichen. Jede der beiden Methoden wurde in 
einem anderen Kul tur raum und mi t  einem zu einem 
anderen Zei tpunkt  hergestellten I (ompost  durchge- 
ffihrt. Daher  ist  es m6glich, daB die h6heren Ertrgge 
in Versuch 3 gegenfiber Versuch 2 durch andere Fak-  
toren als die Aktivmycelspickung hervorgerufen worden 
sind. In  Versuch 4 wurden daher die auf 4 verschiedene 
Methoden bespickten Kisten in einem Kul tur raum mit-  
einander verglichen. 
Diese Ar t  der Prfifung ha t  abet  sehr groBe Nachteile. 
Die Akfivmycelspickmethode ha t  nur  Erfolg, wenn 
man auch die Anbaumethode gegenfiber Normal- 
spickung ver/indert. Man l~Bt die Kisten nicht  wie 
sonst iiblich im Anwuchsraum stehen, sondern deckt  
sie sofort und r~umt sie in den Kul turraum ein. Die 
Temperaturen betragen bier zungchst 24 ~ und werden 
bis zum Erscheinen der ersten Fruchtk6rper  nach etwa 
14 Tagen langsam auf 16 ~ gesenkt. Zu dieser Zeit 
sind die gleichzeitig, aber auf die fiblicheWeise bespick- 
ten Kisten soweit durchsponnen, dab sie gedeckt und 
in den Kul turraum gesetzt werden k6nnen. Fi ir  sie 
miiBten die Temperaturen im Kul tur raum h6her und 
die Frischluftzufuhr geringer sein, als sie mit  Rficksicht 
auf die mi t  Akt ivmycel  bespickten Kisten sind. Aber 
auch letztere werden durch das Einrgumen der frisch 
gedeckten Kulturen und den anderen Ent~vicklungs- 
zustand des IKycels in ihrer Fruchtk6rperbi ldung ge- 
st6rt.  
Die Ergebnisse yon Versuch 4 sind im Hinblick auf die 
versehiedenen Spickmethoden aus den genannten Grfin- 
den mi t  Vorsicht zu behandeln. Wir  ver6ffentlichen 
die Zahlen nur, weil sie uns fiber das Verhalten der 
beiden Handelssorten etwas aussagen. 

S p i c k m e t h o d e n :  a) Normales Spickverfahren. b) Ak- 
t ivmycel-Spickverfahren,  c) Aufschfitteln der Brut  
(shake up spawning) nach RIBZR R*SMUSSEN (1959b). 
Wir schtit telten die 13rut lO Tage naeh dem Spicken 
auf, d, h. wit  vermischten die von Mycel durchspon- 

nenen Teile des Kompostes mit  den noch mycelfreien 
Stellen. d) Untermischen der Brut  (mixed spawning) 
nach HAuszR und SINDEX (1959). Hierbei wurde dop- 
pel t  so viel 13rut wie bei Normalspickung genommen. 

B r u t :  Das Aktivmycel  wurde aus der in Versuch i ver- 
wendeten t3rut hergestellt, bei allen anderen Spick- 
methoden wurde mit  frisch bezogener Originalbrut ge- 
spickt (Sorte A: K6rnerbrut ,  Sorte B: Mistbrut).  

S p i c k t e r m i n :  9. 1. 196o 
1. E r n t e  : Akt ivmycel  25. 1. i96o 

Andere Spickmethoden 8.2. 196o 
Zahl der Wiederholungen pro Versuchsglied: 

Aktivmycel-Spickmethode:  6o Kisten = 3o qm 
Alle anderen Methoden: 20 Kisten = io qm 

E r g e b n i s s e :  Tabelte 1, Versuch 4. 
Die Sorte A liegt im Er t rag  immer fiber B, die Differenz 
zwischen beiden ist jedoch je nach Spickmethode ver- 
schieden groB. Von der Anzahl sowie dem Einzelpih-  
gewicht liegen nut  yon den beiden Spickmethoden 
, ,normal" und , ,Aktivmycel" Zahlen vor. Es sind 
Durchschnittswerte yon je 5 Kisten. Wie in den vor- 
herigen Versuchen ha t  auch hier die Sorte A m e h r ,  
abet  l e i c h t e r e  Pilze gebildet als t3. 

Versuch 5 
S p i c k m e t h o d e :  Aktivmycel-Spickverfahren.  
13rut:  Ftir  die Herstellung des Aktivmycels wurden ftir 

die Sorten A und 13 die in Versuch 1 verwendeten Ori- 
ginalbruten benntzt .  

S p i c k t e r m i n :  lo. 3. 196o. 
1. E r n t e :  28.3. 196o. 
Zahl der Wiederholungen pro Versuchsglied: 12 Kisten 

= 6qm.  
E r g e b n i s s e :  Tabelle z, Versuch 5. 

In  diesem Versuch lag Sorte t3 im Gesamter t rag ge- 
sichert fiber A. Dieses Ergebnis s t immt  nicht  mi t  den 
bisher gemachten Erfahrungen fiberein. Die Umwelt-  
bedingungen wie Temperatur,  Bewgsserung, Belfiftung, 
Ar t  des Kompostes u. a. m. waren, soweit meBbar, die 
gleichen wie in dell vorangegangenen Versuchen, so 
dab nicht erkennbar ist, welche Faktoren Sorte 13 im 
Er t rag  f6rderten. Jedoch ha t  auch in diesem Versuch 
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A mehr Pilze gebracht als t3. Die Unterschiede sind aller- 
dings nicht statistisch gesichert, w~hrend das Einzel- 
pilzgewicht der Sorte A wieder sehr gut gesichert tinter 
dem yon t3 liegt. 

Versueh 6 
S p ic k m e t h o d e: Aktivmycel-Spickverfahren. 
B ru t :  Das Aktivmycel wurde aus Originalbrut herge- 

stellt. An Originalbruten wurden bei Sorte A Reste der 
in Versuch 4 benutzten Brut verwendet, bei Sorte t3 
Brut einer gesonderten Lieferung. 

S p i c k t e r m i n :  lo. 5. 196o. 
1. E r n t e :  27.5. 196o. 
Zahl der Wiederholungen pro Versuchsglied: 12 Kisten 

= 6qm. 
E rgebn i s se :  Tabelle 1, Versuch 6. 

Zwischen den beiden Sorten besteht in Versuch 6 hin- 
sichtlich des Gesamtertrages kein gesicherter Unter- 
schied . Auch die gr6Bere Anzahl der Pilze yon A ist 
gegeniiber B nicht statistisch gesiehert, wiihrend die 
Prize yon t3 wieder gut gesichert schwerer als die yon 
A sin& 

Versueh 7 
S p i c k m e t h o d e : Aktivmycel-Spickver fahren. 
B ru t :  Zur Herstellung des Aktivmycels wurden eigene 

Vermehrungen der Originalbruten verwendet. Bei 
Sorte A wurde die in Versuch 1, bei Sorte ]3 die in Ver- 
such 6 benutzte Brut steril vermehrt. 

S p i c k t e r m i n :  8.4. z96o.~ 
1. E r n t e :  24.4- 196o, 
Zahl der Wiederhotungen pro Versuchsglied: 12 IZisten 
= 6 qm. 
E rgebn i s se :  Tabelle 1, Versuch 7. 

Der Gesamtertrag yon Sorte A ist h6her als der yon B. 
Die Differenz von o,91o kg/qm ist jedoch, da die Grenz- 
differenz fiir P-~ 5% 1,o9okg/qm betr~igt, nicht 
statistisch gesichert. Die Sorte A hat wieder sehr viel 
mehr, aber l e i ch t e re  Prize gebildet als B. 

Besprechung 
Die Abbildungen z - -  3 veranschaulichen das Ver- 

halten der Soften hinsichtlich Ertrag, Pilzanzahl und 
Einzelpilzgewicht. 

Das durchschnittliche Einzelpilzgewicht wird am 
wenigsten durch die versehiedenen Versuchsbedin- 
gungen beeinfluBt. Sorte B hatte in allen Fiillen 
urn einige Gramm schwerere Pilze als A. Das Einzel- 
pilzgewicht schwankte bei B zwischen 7,3 und lo,1 g, 
bei A zwischen 4,0 und 5,9 g (Abb. 3): Diese Zahlen 
sind Durchschnittswerte. Es ist vorgekommen, dab 
A schwere Pilze von 2o g und mehr atisbildete. Das 
zeigte sich vor allem am Ende der Ernteperiode, als 
nut noch wenige Pi]ze wuchsen. Andererseits kamen 
in den mit Sorte B bespickten Kisten kleine und 
leichte Pilze vor, besonders wenn sie sehr dicht stan- 
den. Diese Ausnahmen beeinflul3ten die durchschnitt- 
lichen Werte jedoch nicht. 

Im Hinblick aid die Anzahl der Pilze variierten die 
Ergebnisse sehr. Sorte A brachte als hSchsten Wert 
2147 Pilze/qm und als geringsten Weft 96o. Bei 
Sorte B betrtig die h6chste Anzahl 1434, die geringste 
518 Pilze/qm. Doch in allen Versuchen lieferte A 
mehr Pilze als B. Die Differenz zwischen beiden 
Sorten schwankte zwischen 1383 Pilzen (Versuch 1, 
Kompost 2) und 326 Pilzen (Versuch 6) (Abb. 2). 

Am wenigsten konstant verhielten sich die Sorten 
hinsichtlich des Ertrages. Vorwiegend hatte A einen 
h6heren Ertrag als B. In lO yon 15 F~llen lag A sta- 
tistisch gesichert fiber B, in 4 Fiillen waren die Diffe- 
renzen nicht gesichert und in 1 Fall lag A im Ertrag 
statistisch gesichert unter B (Abb. 1). 

Die Abbildung 4 zeigt uns den Ertragsverlauf. Es 
wurden die w6chentlichen Ertdige in kg/qm, die 

Pilzanzahl/qm und das Einzelpilzgewicht in g ein- 
gezeichnet. Wie die Kurven zeigen, hatte A auBer- 
ordentlich hohe Ertr/ige in der 2. bis 3. Erntewoche. 
Der Ertrag fiel danach steil ab. Sorte B lag in den 
ersten Erntewochen in der Regel wesentlich unter A, 
daffir aber sp~tter, etwa ab 6. Erntewoche, darfiber. 
RIBER RAS~tUSSElq 0959 a) wies bereits auf dell ver- 
schiedenen Ertragsverlauf einiger Sorten bin. Wenn 
wir tins seiner Bezeichnungen bedienen, k6nnen wir 
Sorte A als schnellfruchtende Sorte charakterisieren, 
w~hrend B zu den langsamfruchtenden Sorten ten- 
diert. Eine wesentliche Abweichung im Kurven- 
verlauf finden wir nur in Verstich 5, dem einzigen Ver- 

ier/rag/n kfflqr~ I=Sored 
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Abb. x. Vergleich der Sorten hinsichtlieh des Ertrages (kg/qm), In Versueh a 
wurden 6 Substrate verwendet. Vonlinks naeh reehts: Substrat x--6. 

In Versuch 2 lag Sorte A a]s Originalbrut sowie eigene sterile Vermehrung (K6r- 
nerbrut) vor. Links: Originalbrut, rechts: eigene Vermehrung. 

In Versuch 4 wurden 4 Spiekmethoden angewendet. Vonlinks naeh rechts: mit 
Aktivmycel gespickt, normal gespickt, ,,shake up spawning", ,,mixed spawning'q 
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such, in dem Sorte A i m  Ertrag statistisch gesichert 
unter B liegt. Hier hat  nicht A, sondern B grol3e 
Ertragswellen in den ersten Wochen. Die Kurven 
der Pilzanzahl laufen den Er t ragskurven-nahezu  
paral!el. Diese Parallelit~tt zeigt, dab eine Ertrags- 
spitze immer durch eine erh6hte Anzahl tier Pilze 
erreicht wurde, nicht dutch Ausbildung besonders 
schwerer Pilze an den betreffenden Tagen. Die leich- 
testen Pilze wurden bei Sorte A w~ihrend oder un- 
mittelbar nach einer Ertragsspitze geerntet. W~h- 
rend der Ertragsspitzen brachte A besonders v ide  
Pilze. Sorte B lag in der Pilzanzahl stets weit unter  
A. Das Einzelpilzgewicht yon B wurde weniger als 
das yon A dutch Ertragswellen beeinflul3t. Beide 
Sorten, besonders aber A, hat ten zu Ertragsbeginn 
und gegen Ende die schwersten Pilze. Versuch 1 lief 
~o Erntewochen lang. Die lo.  Woche brachte bei A 
besonders schwere Pilze. Alle anderen Versuche 
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wurden schon nach 7--8 Erntewochen abgebrochen, 
so dab es nicht mehr zur Ausbildung der besonders 
schweren Pilze kommen konnte. Die Einzelpilz- 
gewichtskurve der Sorte B liegt in der Regel tiber der 
der Sorte A. Die Kurven schneiden sich an wenigen 
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Die verSffentlichten Ertragswerte sind Durch- 
schnittswerte der Ertr~ige mehrerer Kisten. Je we- 
niger die Einzelwerte voneinander abweichen, um so 
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die Varianz (mittlere quadratische Abweichung 

-- n - - ~  --  s~) bei beiden Sorten und kamen zu 

folgendem Ergebnis (Tabelle 2). In 12 von ~5 F~illen 
hat te  A eine grSBere Varianz als B. Die Unterschiede 
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Einzelwerte von B mehr als die yon A. Die unter-  
schiedliche Varianz ist jedoch nur in i Fall  und auch 
knapp gesichert (2,x8 gegeniiber 2,/5). 

Dariiber hinaus ergeben sich Hinweise ffir eine 
unterschiedliche Reakt ion der beiden Sorten auf die 
Versuchsbedingungen. I m  Versuch 1 ist die Wechsel- 
wirkung Sor ten- -Subs t ra te  mit  einera P-Wert  welt 
unter  o,~ % statist isch sehr gut  gesichert. 

Tabelle 2. Schwankungen der Einzelertriige der Sorten A 
und B. 

Versuch 

1 Substrat 1 
Substrat 2 

1 Substrat 3 
1 Substrat 4 
1 Substrat 5 
1 Substrat 6 
2 

3 
4 normal gespickt 
4 Aktivmycel 
4 shake up spawning 
4 mixed spawning 
5 
6 
7 

Sorte mit 
gr613erern s z F 

1~OO 
6,78 

A 1,62 
A 1,5o 
A 3,34 
A L5 o 

1,o8 
1,8o 

A 2,25 
1,28 
2,18 

A 2,53 
A 1,o 5 
B 1,O2 
A ~,6 7 

2, I 5 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
1,60 
2,15 
2,15 
2,79 
2,79 
2,79 

I Sicherung 
der Differenz 

] 
J 
I 
! gesichert 

gesichert 

gesichert 

gesichert 
gesichert 

Hinsichtlich der Qualit~t der Pilze unterschieden 
sieh die beiden gepriiften Sorten sehr. W~ihrend die 
braune Sorte (B) vorwiegend festfleischige Pilze 
bester Qualit~it lieferte, neigte die weiBe Sorte (A) 
sehr zur Bildung langstieliger Pilze v0n lockerem Auf- 
bau. Die Prize waren empfindlieh nnd verfiirbten 
sich bald an den Druckstellen. Gegen Ende der Ernte-  
periode erschienen auch im Beet verfiirbte Pilze. 

Bei Sorte B wurden zu Ertragsbeginn wiederholt 
sehr viele Anlagen beobachtet ,  yon denen aber nur 
ein Teil zu erntereifen Pilzen heranwuchs. 

SchluBfoll~erungen 
Die Sortenversuche zeigen, dab die charakter i -  

stischen Sorteneigenschaften auch beim Champignon 
immer wieder auftreten. Sie sind jedoch in der St~irke 
ihrer Auspr~igung mehr oder weniger yon Um- 
welteinfliissen abh~ingig. I m  vorliegenden Falle 
wurde die PilzgrOBe am wenigsten durch die ver- 
schiedenen Versuchsbedingungen beeinfluBt. Die 
Eigenschaft  PilzgrOBe kann demnach voraussieht-  
lich erfolgreich ziichterisch bearbei tet  werden. 

Der Ertragsverlauf  ist ein Merkmal, das immer  
wieder sortencharakterist isch auftri t t .  Bei der Neu- 
zachtung sollten im I-Iinbliek auf einen schnellen 
Wechsel der Kulturen St~imme ausgelesen werden, 
die mit  hohen Ertfiigen beginnen. Sie diirfen aller- 
dings nicht so schnell und so s tark  im Er t rag  nach- 
lassen wie im vorliegenden Falle Sorte A. 

Wie die Berechnungen zeigten, gibt es auch hin- 
sichtlich der Streuung der Einzelwerte Sortenunter- 
schiede. Bei der Neuzfichtung lohnt es sich, diesem 
Merkmal Beachtung zu schenken, da eine Sorte urn 

so zuverl~tssiger ist, je weniger die Einzelertr~ge 
schwanken. 

Zusammenfassung 
Eine weiBe (A) und eine braune Handelssorte (t3) 

wurden in 7 Versuchen geprfift. Dabei  wurden der 
Korapost,  die Spickraethode und die Herstellungs- 
ar t  tier Brut  variiert .  

Die durchschnitt l ichen Ertr~tge in kg/qra, die An- 
zahl der Pilze, das Einzelpilzgewicht, der Er t rags -  
verlanf sowie die Schwankungen der Einzelwerte 
wurden verglichen. 

E r g e b n i s :  Am gleichm/il3igsten verhielten sich 
beide Sorten hinsichtlich des durchschnitt l ichen Ein-  
zelpilzgewlchtes. Die Pilze der braunen Sorte waren 
in allen Versuchen ura einige Gramm schwerer als die 
der weigen. Die weil3e Sorte ha t te  dagegen stets mehr  
Pilze gebildet als die braune. Die Zahlen wichen 
jedoch yon Versuch zu Versuch s tark  voneinander 
ab. Ira  Gesaratertrag lag die weiBe Sorte in den 
raeisten F~tllen gesichert iiber der braunen,  einige 
Male waren die Differenzen nicht gesichert, und  nu t  
in einem Fall  lag die weige Sorte im Er t rag  statistisch 
gesichert unter  der braunen.  Diese Ausnahrne weist 
aber darauf  bin, dag man a~ch beim Champignon 
nach einmaliger Priifung unter  Umst~inden ein falsches 
Bild vom Wert  einer Sorte erh~ilt. 

Der Er t ragsver lauf  zeigte, dab die weil3e Sorte 
illren Haup te r t r ag  in den ers ten  2 - -3  Wochen br ingt  
und dann stark nachl~gt, w~hrend die braune Sorte 
ira Er t rag  gleichm~iBiger ist. Der Er t rag  ist aber 
auch hier in den ersten Erntewochen am h6chsten. 
Ferner zeigte der Kurvenverlauf ,  daB die Prize, be- 
sonders die der weiBen Sorte, ura so leichter sind, 
j e zahlreicher sie auffreten. 

Die Schwankungen der Einzelwerte sind bei der 
braunen Sorte geringer als bei der weiBen. 

Fiir die Unterstiitzung bei der Verrechnung der Ver- 
suche m6chten wir Herrn Dr. HOND~LMANN und Herrn Dr. 
REHSE herzlich danken. 
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