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Zur Einfiihrung 

Jakob Eriksson ist den Pflanzenpathologen kein Unbekannter. 
Seine bahnbrechenden Arbeiten tiber die Getreideroste mit ihren 
zahlreichen hochbedeutsamen Ergebnissen sind Allgemeingut der 
ganzen Kulturwelt geworden. Die geistvolle, vornehm sachliche 
und dabei doch zahe Art, mit der er seine Mykoplasmatheorie 
verteidigt, wird auch bei den Gegnern voll gewtirdigt. Unermiid
lich ist er im Eintreten fUr die internationale gemeinsame Be
arbeitung bestimm ter pflanzen pa thologischer Zei tfragen. Wenn 
sich nun Eriksson entschlossen hat, einen Teil seiner reichhaltigen 
Sammlung von pflanzenpathologischen Erfahrungen in der form 
eines kurzgefaBten Buchwerkes niederzulegen, so ist dieser Um
stand geeignet, in den Kreisen der deutschen Pflanzenpathologen 
gri::iBtes Interesse zu erwecken. Eriksson will sich mit dem 
vorliegenden Werke aber nicht nur an seine fachgenossen, son
dem auch an die austibenden Landwirte wenden, urn ihnen die 
Ergebnisse langjahriger forschungen und Erfahrungen tiber die 
pilzparasitaren Erkrankungen der Kulturgewachse zugangJich zu 
machen. Es sei deshalb unseren deutschen Landwirten das 
Studium der Eriksson'schen "PHzkrankheiten" bestens empfohlen. 
Es darf dabei daran erinnert werden, daB ihr Verfasser eine durch
aus selbstandige, eigene Wege gehende Forschernatur ist, so 
daB die in den "Pilzkrankheiten" niedergelegten Anschauungen in 
hohem MaBe den Vorzug der Urspriinglichkeit besitzen. Sie sind 
geeignet, den Oesichtskreis des Landwirts, der bereits iiber 
pflanzenpathologische Vorkenntnisse verftigt, in wesentlicher 
Weise zu erweitern. 

H a II e (Saale) 
Prof. Dr. M. Honrung 



Vorwort 

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches im 
Jahre 1912 sind so gewaltige Fortschritte in unserer Kenntnis 
von den Pilzkrankheiten der landwirtschaftlichen Kulturgewachse 
gemacht worden, daB fUr eine neue Auflage des Buches eine 
vollstandige Neubearbeitung des vorliegenden Materials unum
ganglich war. Zahlreiche neue Krankheitsformen sind entdeckt 
worden, und die fruher bekannten Formen hat man besser 
kenn engel ern t. 

Das vorliegende Werk gibt eine allgemeine Obersicht uber 
alle wichtigeren Arten der Pilzkrankheiten, welche die land
wirtschaftlichen Gewachse in den Liindern des nordlichen und 
mittleren Europas heimsuchen, sowie uber die gegen sie zu 
verwendenden Vorbeugungs- und Bekampfungsmittel. Es werden 
in der Arbeit etwa 250 verschiedene Arten von Krank
heiten besprochen. Mehrere sind bisher nur aus an
deren Landern als den eben erwahnten bekannt. In Anbetracht 
des jetzigen bequemen Verkehrs und des lebhaften Waren
austausches zwischen den Landern, muB man aber darauf ge
faBt sein, daB die Krankheitsformen fremder Lander zu jeder 
beliehigen Zeit sich auch in Nord- und Mitteleuropa zeigen 
werden. 1m allgemeinen sind diese fremden Krankheiten nur 
recht kurz und mit feinerer Schrift besprochen worden. 

Mit saleh feiner Schrift werden auch in gewissen Fallen, 
wo die Meinungen der Forscher betr~ffs der Natur und Ent
wicklungsgeschichte der Krankheitserreger in wichtigen Punk ten 
noch auseinandergehen und infolgedessen verschiedene Kampf
methoden empfohlen werden, die Grunde fUr die eine oder 
die andere Meinung kurz und sachlich angegeben. Damit ist 
dem interessierten Leser Gelegenheit gegeben, sich eine 
selbstandige Auffassung, gegebenenfalls mit Ausnutzung eigener 
Erfahrung, in den hetreffenden Fragen zu hilden. 
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Urn ein Selbstst~dium auf dem phytopathologischen Gebiete 
den dafUr interessierten Lesem zu ermoglichen und zu er
leichtern, wird den Beschreibungen der wichtigeren Pilzgruppen 
und Krankheitsarten ein Hinweis auf gewisse Hauptwerke der 
dazugehOrigen, grundlegenden fachliteratur vorangeschickt. Mit 
demselben Ziel vor Augen werden auch hier und da im Texte, 
in Parenthesen, die Namen gewisser forscher nebst Publikations
jahren angegeben. Mit Hilfe der parenthetischen Angaben durfte 
jedermann, der es wunscht, bei Nachsehen in zuganglichen 
fachzeitschriften (Sorauer's Zeitschrift fUr Pflanzenkrankheiten 
Phytopathology u. a.) fUr das angegebene Jahr oder die nachst
folgenden Jahre ohne Schwierigkeit die zitierten Originalarbeiten 
oder Referate davon finden k6nnen. Leider ist es mir nicht mag
lich gewesen, aile die wichtigen Arbeiten, die nach der Abgabe 
des Manuskriptes erschienen sihd und die ich hiitte ausnutzen 
wollen, gebuhrend -zu berucksichtigen. 

Urn das Erkennen der Krankheiten Zll erleichtem, sind 
den Beschreibungen vieler Krankheitsformen Abbildungen bei
gefUgt worden. Sie sind teils nach eigenen Photographien 
und Zeichnungen angefertigt, teils Arbeiten anderer Verfasser 
entIiehen. 1m letzteren falle werden diese Verfasser im er
klarenden Texte namhaft gemacht. 

Ich weiB wohl, daB viele Mangel meinem Werke 
anhaften. Zum Teile sind sie eine folge der groBen, oft unuber
windlichen Schwierigkeit, die in der ganzen Weltliteratur ver
streuten Originalarbeiten zu erreichen. Mochte indessen, trotz 
der also vorhandenen Unvollstandigkeit und Mangelhaftigkeit, 
das Werk zu einem recht tatkriiftigen und erfolgreichen Kampf 
gegen die Krankheiten beitragen k6nnen . 

. Es ist meine Absicht, in einem nachfolgenden zweiten 
Teile des Werkes, die wichtigeren Pilzkrankheiten der Garten
und Parkpftanzen Nord- und Mitteleuropas zu behandeln. 
In diesem Teile werden auch die Krankheiten solcher Pflanzen, 
die sowohl im Garten wie auf dem Acker in Mitteleuropa gebaut 
werden, insbesondere diejenigen des Weinstockes, Beachtung 
finden. 

Der Verfasser 



A. 

Bau und Natur der Pilze 
Die Pilze bilden eine groBe, abgeschlossene Gruppe des 

Pflanzenreiches. AuBerlich weiche~ sie, ahnlich wie die Algen und 
FJechten, dadurch von den h6her ausgebildeten Pflanzen ab, daB 
sie keine Gliederung in Wurzel, Stamm und Blatt zeigen. Der 
ganze Pilzk6rper besteht aus einem in Form und Bau wechselnden 
T h a II u s. Bezuglich der inneren Beschaffenheit und der Lebens
weise unterscheiden sie sich von allen librigen Pflanzengruppen 
durch den Mangel an Blattgrun (Chlorophyll), demzufolge ihnen 
die Fiihigkeit abgeht, die in der Natur zugiinglichen unorga
nischen Stoffe, wie Kohlensiiure, Wasser, Salpetersiiure und Am
moniak selbst aufzunehmen und in organische Verbindungen 
umzusetzen. Sie sind darauf angewiesen, ihre Nahrung in schon 
vorbereitetem Zustand aus anderen lebenden oder tot en Organis
men zu holen. Diejenigen Pilze, die sich von lebenden Tieren 
oder Pflanzen erniihren, werden als par a sit i s c h e Pi I z e , 
diejenigen, welche von toten organischen Resten, tierischen oder 
pflanzIichen, leben, als sap r 0 p h y tis c he Pi I z e bezeichnet. 
Die Grenze zwischen dies en beiden Gruppen ist jedoch nicht 
scharf. Es gibt Pilze, die bald in jener, ~ald in dieser Weise 
auftreten k6nnen. . 

Den Teil des Pilzk6rpers, der die Nahrung aufnimmt und 
leitet, nennt man das v e get a t i v e S y s tern des Pilzes. In der 
Regel ist dieses ein My c e I, bestehend aUs meistens gegJiederten 
und verzweigten Fiiden, H y ph en (E u m y c e t e s = Fadenpilze). 
Bei den niedrigsten FadenpiIzformen ist jedoch das Mycel zu 
einer einzigen, gew6hnlich ungegliederten Hyphe reduziert (C h y
tridiaceae). Bei den Schizomyceten (Bakterien) gibt es 
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gar kein Mycel, und bei den My x 0 my c e ten (Schleimpilze) ist 
das Mycel durch einen unregelmaBig gestalteten Schleimkorper, 
P I a s mod i u m, ersetzt. 

fur die Verbreitung der Pilze wahrend der Vegetationszeit 
und fur das fortbestehen derselben von einem Jahre zum anderen 
ist das f r u k t if i kat i v e S y s tern der Pilze besorgt. Die Ver
breitung findet durch dunnwandige, schnell keimende So m mer -
S P 0 r e n (Uredosporen, Pyknokonidien usw.) statt, das fortleben 
fur Jahre durch dickwandige Win t e r S p 0 r e n (Oosporen, Te
leutosporen, Ascosporen usw.), die erst nach Oberwinterung im 
Freien auskeimen. Fur die Oberwinterung gibt es auBerdem noch 
andere Anordnungen, wie dichte, harte Mycel-ZusammenbaUungen, 
Ski e rot i en, und ein 1 ate n t e s P I a sma 1 e ben gewisser 
Pilze in symbiotischer Oemeinschaft mit dem Plasma der Nahr
zelle (M y k 0 pIa sma). 



B. 

Uebersicht d er Pilzghlppen. 

1. Schizomycetes. - Bakterien 
a) Bakteriosen der Kartoffel; 

Knollenbakteriose (Bacillus solaniperda u. a.) 
Ringbakteriose (Bacillus Sola1U1cearum) . . . 
Stengelbakteriose (Bacillus phytophthorus u. a.) 
Braunbakteriose (Bacillus solanincola) 
Schwarzrippigkeit der Kartoffelbliitter .. 

b) Bakteriosen der Kohlgewachse: 
Braunbakteriose (Pseudomonas campestris) 
Weiflbakteriose (Pseudomonas destructans) 
Bakteriose an Weifikohl (Pseudomonas sp.) 
Bakteriose an Blumenkohl (Bacillus oleraceae u. a.) 
Kronengalle (Pseudomonas tube/aciens) 
Tuberculosis (Bacterium beticolum) 

c) Bakteriosen der Runkelriiben: 
Schleimbakteriose (Bacillus Betae) 
Gummikrankheit (Bacterium M ori) 
Warzenbakteriose (Bacterium scabiegenum) 
Kalifornische Bakteriose (Bacillus sp.) . . 
Gelbsucht der RiibenbUitter (Bacillus tabi/icans) 
Keimlingsbakteriose (Bacillus mycoides) 

d) Bakteriosen der Getreide- und Grasarten: 
Rotkornigkeit des Getreides (Micrococcus Tritici 
Schwarzspelzigkeit (Bacterium translucens u. a.) . 
Bakteriosen des Mais (Pseudomo1U1S Stewarti, Ba~ 

cillus Zeae) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1* 
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Bakteriose der Zuckerhirse (Bacillus Sorghi) ... 
Aplanobacter Rathyi, Bacterium mOJliliformans .. 

e) Bakteriose der Mohre (Bacillus carotovorus). - Bak
teriose del' Lupine (Bacillus elegans). - Bakteriose 
des Hanfes (Bacillus cubonianus) . . . . . . . . . 

£) Bakteriosen des Tabaks: 
Wei5er Rost (Bacillus maculicola). - Anthracnose 
(Bacillus aeruginoslts.) - Wildfire (Bacterium taba
ficum). - Blackfire (Bacterium angulatum). 
Yellow-rust (Bacterium melleum) 
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HerI1ie der Kohlgewachse (P lasmodiophor4 Brassicae) 
Schwammschorf der Kartoffel (Spongospora subterra1lea) 
Physarum cinereum. - Spumaria alba 

3. Eumycetes. - Faclenpilze 
I. Oomycetes. 

a) C h y t rid ina c e a e: 
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Krebs der Kartoffel (Synchytrium endobioticum) 48 
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Krankheitsformen. 

1. Schizomycetes. - Bakterien. 

S c h mid t, J. u. Wei s, r., Die Bakterien. Jena, 1902, S. 1-415. 
S mit h, E r w. F., Bacteria in relation to Plant Diseases. Com. Inst. 

of Washington. Publ. 27 I, 1905, S. 1-285; II, 1911, S. 1-368; 
III, 1914, S. 1-309. 

S mit h, E r w. F., An introduction in Bacterial Diseases of Plants. 
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Fig. 1. Bakterien. a. Kugelformige. -

. b Stabchenformig-e. - c. SchraubenfOrmige. 
._ d. Geilleltral!ende. - St.ark vergrogert. 

(Nach W. Migula uud E. Warming.) 

fIilssigkeiten, in kran
ken Tier- und Pflan
zengeweben usw. Ein
zeIn konnen sie aber 
nur unter Anwendung 
starker VergroBerung 

beobachtet werden. 
Jede Bakterie besteht 
aus einereinzigenZelle. 
Oft sind deren meh
rere in zusammen-
hangenden Koionien 



geordnet. Eine groBe Anzahl solcher Kolonlen bilden zusammen 
die mit bloBem Auge sichtbaren triiben Anhaufungen. Die Bak
terien konnen kugel-, stab- oder schraubenformig sein. Vor
wiegend sind es Stiibchenbakterien, die bei der Entstehung von 
Pflanzenkrankheiten tatig sind. 

In der Regel vermehren sich die Bakterien durch Z wei -
t e i I u n g. Die beiden Teilzellen konnen entweder sich. von
einander venn en und gleich darauf jede fUr sich ein selbstandiges 
Leben .aqfangen oder auch verbunden bleiben und faden-, tafel
oder wiirfelformige Kolonien bilden. Die Bakterien sind oft mit 
einem oder mehreren Geiselfiiden, C iIi en, versehen, welche bei 
der Bewegung derselben in Tatigkeit treten. Bei vielen Bakterien 
hat man auBer der Zweiteilung auch dne Vermehrung durch 
S p 0 r e n gefunden. Die Endosporen sind dickwandig und ent
stehen im Inneren der Zellen. Diese Sporen konnen als D a u e r
s p 0 r e n bezeichnet werden. Sie besitzen eine groBe Wider
standsfahigkeit gegen auBere Einfliisse. 

In neuerer Zeit hat man bei den Bakterien noch mehrere 
andere Entwicklungsphasen unterschieden, unter diesen insbe
sondere ein formloses Stadium, "Bakterium - Plasmodium", 
"S y m p I as met genannt, in welchem der Inhalt einer oder meh
rerer Bakterienzellen neben den umschlieBenden festen Mem
branen ein symbiotisches Ganzes bildet, aus welchem spater nor
male Bakterienzellen generiert werden. Endlich hat man eine S e -
x u a lit at bei den Bakterien beschrieben (A 1m q vis t, 1923). 

Es war schon lange bekannt, daB Bakterien nicht nur bei 
allerlei in der Natur sich abspielenden fiiulnis- und Giirungs
prozessen, sondern auch bei vielen ansteckenden Krankheiten der 
Menschen und Tiere eine sehr groBe Rolle spiel en. Dagegen ist 
es erst wahrend der letzten Jahrzehnte in Erfahruilg gebracht 
worden, daB Bakterien fUr die Entstehung von Pflanzenkrank
heiten von Bedeutung sein konnen. Jedes Jahr bringt neue Ent
deckungen in dieser Richtung, so daB solche Krankheiten, die 
sog. B a k t e rio sen, bereits in erheblicher Anzahl bekannt sind. 

Die Bakterienformen, welche Pflanzenkrankheiteri hervor
rufen, gehoren wesentIich ~ur familie der Stiibchenbakterien, 
B act e ria c e a e, und sind auf drei Oattungen zu verteilen: 
1. Bacterium Ehr. mit unbeweglichen Zellen, 2. Bacillus Cohn 
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mit beweglichen Zellen und tiber den ganzen Karper verteilten 
Cilien, und 3. Pseudomonas Mig. mit beweglichen Zellen und 
einer oder einiger CHien aus dem einen Ende der Zelle. 

1m folgenden werden einige der wichtigsten Bakteriosen der 
Landbaupflanzen beschrieben. 

a) B a k t e rio sen d e r K art 0 f f e I. 

K ram e r, E., Bakteriologische Untersuchungen tiber die NaBfiiule der 
Kartoffelknollen. Ost. Landw. Zentr.-BI., I, 1891, S. 11 usw. 

We h mel', c., Untersuchungen tiber Kartoffelkrankheiten. 3. Die Bak
terieiIfiiule der Knollen (NaBfaule). Zentr.-BI. Bakt., Abt. 2, Bd. 4, 
1898, S. 540 usw. 

A p pel, 0., Untersuchungen tiber die Schwarzbeinigkeit und die durch 
Bakterien hervorgerufene Knollenfiiule der Kartoffel. Arb. BioI. Abt., 
Land- u. forstw., Kais. Oes.-Amt, Bd. 3, 1903, S. 364-432. 

A p pel, 0., Bakterienringkrankheiten der Kartoffel. Mitt. Kais. BioI. 
Anst., Land- u. forstw., H. 2, 1906, S. 9-10. 

S c h us t e r, J., Zur Kenntnis der Bakterienfaule der Kartoffel. Arb. 
Kais. BioI. Anst., Land- u. forstw., Bd. 8, H. 4, 1912, S. 452-492. 

S pie c k e r man n, A., Untersuchungen tiber die KartQffelpfianze und 
ihre Krankheiten. I. Die Bakterienringfiiule der Kartoffelpflanze 
[mit P. Kolthoff] Landw. Jahrb., Bd. 46, 1914, S. 659-732. 

S c han de r, R., Die wichtigsten Kartoffelkrankheiten. Bakterienfiiulen. 
Arb. Oes. ford. Bau. Kart., H. 4, II. Bearb., 1916, S. 72-75. '" 

Knollenbakteriose der Kartoffel. 

Bacillus solaniperda Mig. u. a. 

Diese Krankheit, die auch "Bakterien-Fiiule" ("Kllollen"-, 
"NaB"-, "Trocken"- und "Wurzelfiiule") der Kartoffel genannt 
wird, erscheint erst im Herbst, zur Erntezeit der Karioffeln. 1m 
jtingsten Stadium treten braune Flecken im Inneren der Knoilen 
auf; entweder sind zahlreiche klein ere Flecken an verschiedenen 
Stellen im KnoIlengewebe eingestreut oder der mittlere Teil der 
KnoIle wird von einem graBen Flecken eingenommen. 

Wenn der Boden infolge regnerischer Witterung von Feuch
tigkeit iibersattigt ist, so breitet sich, besonders in Lehmboden 
oder wenn die Knollen naB geerntet und feucht gelagert werden, 
die Fiiule in den Knollen aus. Nicht nur Zellwande, sondern auch 
Starkekarner werden aufgelast, bis schlieBlich das ganze Innere 
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der KnoBe aus einer iibelriechenden, dickfliissigen, von der Kar
toffelschale umschlossenen, grauen Schleimmasse besteht. Solche 
KnoBen werden als naB fa u I bezeichnet und die Krankheit 
NaB f ii u I e ("Ersaufen") genannt. 

Wenn dagegen 
trockene Witterung 
folgt und der Boden 
san dig ist, so daB 
er das Wasser leicht 
durchliiBt, so hort der 

l"iiulnisprozeB auf . 
. ate KnoBe trocknet 
ein und wird hart. 
1m Inneren entstehen 
zahlreiche kleine Lo
cher .. die von einem 
weiBen Lager recht 
gut erhaItener Stiirke
korn er bekleidet sind. 
Die KnoBe ist in die
sem Zustande t r 0 k
kenfaul, und die 

Krankheit heiBt 
Trockenfiiule 
("Stockfiiule"). Die 
Stiirke solcher Kar
toffeln kann zu tech
nischenZwecken, z.B. 
zur Herstellung von 
Dextrin, Verwertung 
finden. 

b 

c 
Fig. 2. Knollenbakteriose der Kartoffel. 
a. und b. Durchschnitte kranker Kartoffelknollen. 
- c. Teil aus der Schleimmasse, mit zwei Bakterien
formen, von denen die eine (Bacillus amylobacter) 
zugespitzte, die andere (B. solaniperda) stumpfe 
Enden hat. - (a. u. b. nach E. Rostrup, c. nach 

C. Wehmer. 

Man war lange Zeit der Ansicht, die NaBfiiule sowohl als die 
Trockenfiiule seien dem die Krautfaule der Kartoffelpflanze be
wirkenden Schimmelpilz, Phytophthora infrstans (Mont.) de By., 
zuzuschreiben, und man betrachtete die braun en Flecken, welche 
dieser Pilz an der Oberfliiche reifender KnoBen hervorrufen 
kann, als ein den beiden Formen von Fiiule notwendig vor
ausgehendes Krankheitsstadium. SchlieBlich ist man jedoch dar-
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uber einig geworde~, daB dies nicht der Fall ist. SowohI NaB
faule wie Trockenfaule konnen nur durch Bakterien bewirkt 
werden. 

Die Frage, durch welche Form oder Formen von Bakterien 
diese Bakteriose hervorgerufen wird, ist kaum noch vollig auf
geklart. Verschiedene Forscher sind zu verschiedenen Ergeb
nissen gelangt. Eint'{"seits wird die Hauptrolle bei der Zer
storungsarbeit dem zur Oruppe der Stabchenbakterien geho
renden Bacillus solaniperda Mig. zugeschrieben (K ram e r, 
1891), andererseits werden neben dieser Spezies mehrere andere 
Bakterienformen, wie Bacillus amylobacter van Tiegh., Bacterium' 
fluorescens Lehm. u. Neum., Bacterium xanthochlorum Schust., 
Bacterium phytophtITorus App. u. a., als mitwirkende faulnis
erreger zugerechnet. 

Das Zustandekommen der Infektion ist an das Vorhandensein 
einer Wunde gebunden. Die Bakterien Ieben in den Zellen, und 
die Verbreitung der Infektion ist ein einfaches Umsichgreifen von 
Zelle zu Zelle, wobei die GefaBe als Leitungsbahnen keine 
wesentliche Rolle spielen., Daher sind diese Faulnisprozesse ort
lich begrenzt, enden aber trotzdem wegen ihrer groBen Vehemenz 
meist mit baldigem Tode des befaJIenen Organs. 

Es gibt auch Forscher, die meinen, daB das gesunde Knollen
gewebe, sei es nun intakt oder verletzt, von keiner Bakterienform 
aIs primarem Faulniserreger angegriffen werde, sondem nur wenn 
gewisse, dazu pradisponierende, auBere Umstande, wie uber
maBige Feuchtigkeit oder Wiirme (mehr aIs 15-200 C), in engen 
Aufbewahrungsorten vorhanden gewesen und demzufolge uberall 
verbreitete Faulniserreger, die sonst harmlos sich in der Um
gebung finden, plOtzlich zum parasitischen Eingriff geweckt wor
den seien (We h mer, 1898). 

Verschiedene KadoffeIsorten zeigen eine wesentlich verschie
dene Widerstandsfahigkeit gegen die Krankheit. Zu den am 
meisten empfanglichen gehoren im allgemeinen die fruhen Speise
kartoffeln, zu den widerstandsfahigsten die spaten futter- und 
Industriesorten. 

SchutzmajJregeln: 1. Man verwende zur Aussaat nur gesunde 
Knollen. - 2. Zur Kultur im groBen sind solche am Ode ge
prufte Sorten, die sich gegen die Krankheit widerstandsfahig ge-
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zeigt haben, zu benutzen. - 3. Die Kartoffeln sind an hoch
gelegenem, gut entwassertem, wo moglich sandigem Boden zu 
bauen. - 4. Reichlicher Zugang an Kali und Phosphorsaure im 
Boden erhoht die Widerstandsfahigkeit gegen Hule; starke Kalk
diingung wirkt in entgegengesetzter Richtung. - 5. Die geern
teten Kartoffeln miissen gut trocken sein, wenn sie fUr den 
Winter eingelegt werden; auch die Lagerraume sollen trocken 
und luftig sein. 

~\ 
Ringbakteriosen' der Kartoffel. 

Bacillus Solanacearum Erw. Sm. und 
Bacterium sepedonicum Spieck. u. Kolth. 

1m Jahre 1906 wurde eine neue Kartoffelkrankheit aus West
deutschland beschrieben. Diese Krankheit, welche die B a k
t e r i en - R i n g k ran k he i t benannt wurde, gab sich durch fol
gende Kennzeichen kund. 

Einige Wochen nach der Saat der Kartoffeln zeigte sich, daB 
die Pflanzen zum Teil nicht aufgegangen waren. Beim Graben 
an den leeren Stellen fand man eine anscheinend gesunde Saat
knolle, deren Auslaufer aber, eben so wie das iibermaBig reich
verzweigte Wurzelsystem, im Absterben begriffen waren. Andere 
Pflanzen waren wohl iiber den Boden hinaufgewachsen, nahmen 
aber schon friihzeitig ein krankliches und verkriippeltes Aussehen 
an, mit glasigen Stengeln und kleinen Blattern. Das Wachstum 
dieser Pflanzen horte bald ganz auf. Ande~e Pflanzen wiederum 
sahen gesund aus und setzte.n ihr Wachsttitp bis in den Hoch
sommer hinein fort; die Sprossen wurden aber dann durchsch<ei
nend, braunfleckig und vor der Zeit welk.· 

Diese Krankheit wird durch Bakterien, besonders durch Ba
Cillus Solanacearum Erw. Sm. bewirkt, die dem GefaBbiindel
ring durch die ganze Pflanze folgen und in demselben schwarze 
Punkte oder Flecken hervorrufen. Bei schwacherem Befall sieht 
man im auBeren Teil einer durchschnittenen Knolle einen krank
haft veranderten Ring. Bei schweren Angriffen wird die ganze 
innere MaiSe dunkel. Von auBen her war an der Knolle die ....... 
Krankheit oft nicht ersichtlich. 
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Diese Krankhe£t h.m sich von einem Jahr bis zum anderen 
vorwiegend durch schwach angegriffene KnoHen. Wenn man eine 
solche Knolle zur Saat verwendet, so wird auch die aufwachsende 
Pflanze mehr oder weniger krank. Die Krankheit wird auf ge-

Fig. 3. Ringbakteriose der Kartoffel. a. Am; einer ringkranken Knolle 
.erwachsene Pflanze. - b. Eine von Ri.llgbakteriose leicht und c eine schwer befaUelle 

KnoDe, in Durchschnitten. (Nach O. Appel.) 

sunde Kartoffeln ubertragen, wenn an diesen Wunden vorhanden 
sind, dUTCh welche die Bakterien Eintritt gewinnen konnen. 

Die Krankheit hat bisweilen gro6e VeTheerungen angerichtet. 
1m Jahre 1905 wurden in einer Oegend von Deutschland 60-70 0/0 

der Ernte zerstort, ja es gab Kartoffeifelder, die so schwer ange-



griffen waren, daB man es nicht fur der Milhe wert hielt, die 
Ernte vorzunehmen. Durch denselben Krankheitserreger konnen 
auch zahlreiche andere Pflanzenarten, wie z. B. Tomaten, Ta
bak usw., angegriffen werden. 

1m Jahre 1914 wurde aus Westfalen unter dem Namen von 
B a k t e r i en - R i n g f a u 1 e eine neue OefaBbakteriose der Kar
toffe} beschrieben. Der Erreger dieser faule, die in den KnoUen 
sowie in den oberirdischen Stengeln kranke Veranderungen her
vorruft, wird Bacterium sepedonicum Spieck u. Kotth. benannt. 
An deft Knollen ist auBerlich die Krankheit nicht zu er
kennen. Ein dicht unter dem Nabel der KnoUe ausgefiihrter 
Schnitt zeigt aber im Oefli6ring erweichte Herde. Unter Um
standen kann schon bei der Ernte der ganze OefiiBring naBfaul 
sein. Durch die Abtotung des die OefaBbiindel umgebenden 
Parenchymgewebes entstehen Hohlungen, die mit einer schIei
migen Masse gemllt sind. Beim Austreiben kranker Kartoffeln 
konnen die Bakterien durch die Augen in die jungen Triebe ein
wachsen. Starke Infektion fiihrt zum Absterben der jungen Triebe, 
ehe sie die Erdoberflache erreichen, oder im gilnstigsten faIle zur 
Entwicklung verkriippelter Triebe, bisweilen beides an ein und 
derselben Kartoffelpflanze. Bei geringerem Befall kann sich das 
Kraut schein bar normal entwickeln. Warme und troekene Witte
rung scheint die Entwicklung der Bakterien zu begiinstigen und 
folglich ein schnelleres Absterben der Pflanzen hervorzurufen. Die 
Bakterien verbreiten sich auch in den Stolonen und fiihren 
hier zu einer Neuinfektion der neuen Knollen, durch welche die 
Krankheit in das nachste Jahr iibertragen wird. In sehr trockenen 
Jahren kommt die Krankheit schon im Juli deutlich zum Vor
schein, in normalen Jahren aber erst im Spatsommer. Je sHirker 
der Befall, urn so groBer natUrlich d~e Schadigung der Ernte. 
Von der Faule befallene Saatkartoffeln sind wegen der Verfar
bungen in ihrem Inneren schwer verkauflich; als Saatkartoffeln 
sind sie unverwendbar (S pie c k e r man n u. Kat t h,o ff, 1914). 

SchutzmajJregeln: 1. Zur Aussaat diirfen nur gesunde Kar
toffeln verwendet werden. Man kann die Saatknollen im Voraus 
untersuchen, indem man einige Knol1en halbiert und die Schnitt
flachen im freien nach oben auslegt. Wenn sogleich oder nach 
einigen Stunden dunkle flecken an den Schnittfliichen erscheinen, 

Eri ksso II, Die Pilzkrankheitell, 2 
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so darf die Partie 'nicht zur Aussaat benutzt werden. - 2. Am 
besten werden ganze, nicht geteilte Kartoffeln zur Saat ver
wendet. Wenn man jedoch gespaltene' Kartoffeln anwenden will, 
muB die Spaltung schon 1-2 Tage vorher vorgenommen werden, 
so daB sich an den Schnittfliichen eine Korkschicht bilden kann, 
die das Eindringen der Bakterien verhindert. - 3. 1m Hoch
sommer untersuche man die Kartoffelfelder und entferne sorg
fiiltig aile verdiichtigen, vorzeitig verwelkten Pflanzen, sowohl 
Kraut als Knollen. 

Stengelbakteriose der Kartoffel. 
Bacillus phytophthorus App. 

Diese Krankheit, auch "Schwarzbeinigkeit" genannt, giht sich 
schon fruh im Sommer auf den Kartoffelfeldern dadurch kund, 

~ ~ 

Fig. 4. Stengel bakteriose der Kartoffel. a. Eine ganze erkrankte Pflanze. 
- b. Unterer Teil eines kranken Stengels. (a. nach O. Appel, b. Orig.) 



19 

daB das Kraut schnell vergilbt und nicht weiter wachst, und daB 
die oberen Blattchen oft nach oben etwas zusammengefaltet 
werden. Oleichzeitig findet man, daB der Stengel an der Erdober
flache schwarz und im Absterben ist, wobei der schwarze Teil 
nicht selten schmaler als der gesunde ist. Bisweilen ist nur ein 
einziger Spross der betreffenden Pflanze in dieser Weise ange
griffen. Meist findet sich die Krankheit vereinzelt, selten gruppen
weise, in einem felde. Oer kranke Stengel steckt nur locker in 
der Erde und laBt sich ohne Anstrengung aus dem Boden ziehen. 

Fig. 5. Stengclbakteriose der Kar
toffel. GcfiiBbiindelgewebe. mit zwei 
Bakterien enthaltendcn Gefiil3en, aus einem 
unten erkrankten Stengel. (;'linch O.A ppel.) 

Fig. 6. Bacillus phytoph
th 0 ru s. Stark vergroBert. (Nach 

O. Appel.) 

Bei regnerischer Witte rung Whit sich der schwarze Stengelteil 
schleimig an. 

Schon Ende Juni konnen solche kranke Pflanzen auf dem 
Kartoffelfelde entdeckt werden. Zu dieser Zeit sind noch keine 
Knollen gebildet worden. Solche Pflanzen sterben \innerhalb einer 
Woche abo Bei den Pflanzen, die spater im Sommer erkranken 
und Knollen schon angesetzt haben, dringt die Krankheit auch 
in diese hinein. Das Innere der Knollen wird schwarz und fau!. 
Bakterien sind massenweise in den GefiiBbundeln des Stengels 
sowie in den Knollengeweben vorhanden. Aus kranken Pflanzen 
geerntete Knollen, die im folgenden Jahre als Saatgut verwendet 
werden, lidem kranke Pflanzen (A p pel, 1903; M 0 r s e, 191 0 ~ 
Shapovalov u. Edson, 1921). 

2* 
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Die Krankheit wurde zuerst in frankreich anfangs der 90 er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts beobachtet und unter clem Namen 
"Gangrene de la tige" besprochen. Spater ist sie allch in den 
'meisten ubrigen kartoffelbauenden Landern aufgetreten. 

Als Krankheitserreger werden aus verschiedenen Landern 
verschiedene Bakterienformen angegeben: Bacillus caulivorus 
Prill. u. Delacr. in frankreich, B. atrosepticus van Hall in Holland, 
B. phytophthorus App. in Deutschland, B. melanogenes Peth. u. 
Murph. in IrJand und B. solanisaprus Harr. in Kanada. 

Schutzmafiregeln,' 1. Verwendung gesunder Saat. - 2. Un
geteilte Kartoffeln werden zur Saat benutzt. - 3. Ein Boden, der 
in den vorhergehenden Jahren kranke Kartoffeln hervorgebracht 
hat. darf nieht zum Kartoffelbau verwendet werden. - 4, Starke 
Stickstoffdungung muB vermieden werden. - 5. 1m Laufe des 
Sommers besichtige man ab und Zll die Kartoffelfelder, reiBe 
aUe kranken Pflanzen sogJeieh aus und vernichte sie. 

Als Braunbakteriose der Kartoffel durfte eine andere, spater 
im Sommer erscheinende Art von. Stengelbakteriose bezeichnet 

werden konnen, die zuerst 
in frankreich beobachtet 
und 1901 unter dem Namen 
.,Brunissure" beschrieben 
wurde und nachtragJich auch 
in England gefunden wor
den ist. Die Blatter vergH
ben vorzeitig. Die Stengel 
werden dunn und sterben 
von un ten herauf abo Der 
GefaBbundelring zeigt gelb
braune Flecken mit ausflie
Bendem, gelben Schleim so
wohl im Stengel wie in den 
Knollen. Der Krankheitser-

Fig. 7. Schwarzrippigkeit der reger ist Bacillus solanin-
Kartoffel bJa tter. (Orig.) cola Delacr. 

Unter dem Namen von Schwarz.rippigkeit der KartoffelbUitter 
("Nervation noire des feuiJles de Pommes de terre") mag endlich 
hier eine bisweilen auf fruh unter Glas getriebenen Kartoffeln 
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wahrgenommene Kartoffelbakteriose erwahnl werden, obgleich 
die krankheitserregende Bakterie noch nicht isoliert worden ist. 
Sie macht sich durch schwarze Flecken und Striche, speziell den 
groBeren Blattrippen entiang, bemerkbar. Die so befallen en BlaUer 
sterben sehr schnell ab und fallen als eine schwarze, schleimige 
Masse zum Boden. Diese Krankheit wurde auf fruhgetriebenen 
Kartoffeln in Schweden am 1. April 1910 und am 11. Marz 1913 
beobachtet. 

b) Bakte'riosen der Koh Igewichse. . ~ 
Braunbakteriose der Kohlgewachse. 
Pseudomonas campestris (Pam.) Erw. Sm. 

Pam mel, L. H., Bacteriosis of Rutabaga (Bacillus .campestris n. sp.). 
Iowa Agr. Exp. St., Bull. 27, 1895, S. 130-134. 

S mit h , E r w. , Pseudomonas campestris Pam., the cause of.a BrowI! rot 
in cruciferous plants. Zentr.-Bl. Bakt., II, 3, 1897, S. 284 usw. 

S mit h, E r w., The Black rot of the cabbage. U. St. Dep. Agr., Farm. 
Bull. 68, 1898, S. 1-22. 

He c k e, L., Die Bacteriosis der Kohlrabi. Zeitschr. Landw. Vers.·Wes., 
Ost. 1902, S. 1-21. 

S mit h, E r w., The effect of the Black rot on Turnips. U. Sf. Dep. 
Agr., Bur. PI. Ind., Bull. 29, 1903, S. 1-19. 

S mit h, Erw., Black rot on cruciferous plants. Bact. in Relat. to PI. 
Dis., II, 1911, S. 300-334. 

C lin ton, C. R., Black bacterial rot. Rep. Conn. Agr. Exp. St., 1911 
bis 1912: 1913, S. 345-347. 

Diese Krankheit befallt verschiedene Kohlsorten, wie Kopf
kohl, Sprossenkohl, Blumenkohl, BlaUerkohl und Kohlrabi, auBer
dem aber auch Kohlruben, WeiBe Ruben und Raps, ja bisweilen 
auch Radieschen und Senf. Es konnen Pflanzen in allen Ent
wicklungsstadien davon befallen werden, von den jungen Sam
Hngen der Anzuchtkasten bis zu den erwachsenen Pflanzen, die 
fertig sind, urn auf den Markt gebracht zu werden. Oeschieht der 
Angriff fruh genug, so gehen die Pflanzen bald zu Orund~. oder 
sie horen auf, sich weiter zu entwickeln. An aIteren Pflanzen tritt 
der Angriff oft einseitig zutage. Erkrankte WeiBe Ruben nehmen 
nicht ihre natiirliche, breite, kugeJige oder abgeplaUete Form an; 
sic werden schmal und lang, fast wie Mohrruben. An den Kopf
und Blattkohlarten fallen die BlaUer eins nach dem andern abo 
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Die Narben der abgefallenen B1iitter erscheinen am nackten 
Stammteil als schwarzpunktierte Stellen. 

Die Ansteckung der Pflanzen geschieht an den oberirdischen 
Organen, meistenteils an den Bliittern, selten durch die Wurzeln. 

a. 
Fig. 8. Braunbakteriose des Wei13kohls. a. KohlbJatt mit an drei 
Stellen vom Rande aus durch Bakterien befallenen FeJdern. - b Quersehnitt 
eines kranken Blattstiels mit schwarzen Gefii13biindeln. - c. Stuck eines 
kranken Kohlstammes mit schwarzpunktierten ~arben. (Nach Erw. Smith.) 

es sei denn in sehr jungen Stadien derselben. Die oberirdische 
Ansteckung kann durch blattfressende Insekten, Blattliiuse, 
Schnecken usw. vorsichgehen. Vor allem geschieht sie durch die 
sog. Wasserporen im Blattrande. Durch diese Poren wird der von 
den Wurzeln aufgenommene WasseriiberschuB ausgeschwitzt. 1st 
die umgebende Luft warm, so dampft das Wasser abo Nach 
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b 

c 

a 

Fig. 9. Braunbakteriose des Kohls. a. Randstiick eines Blattes mit Wasser
tropfen an den Wasserporen. - b. Friihes Stadium von Bakterien-Infektion 
lurch Wasserporen. - c. Durchschnitt des Blattes an einer Stelle, \Yo Hakterien-

Infektion durch eine Wasserpore stattgefunden hat. (Nach Erw. Smith.) 

\ 

a 

Fig. ]0. Braunbakteriose des Kohls. a. Querschnitt der Wurzel einer 
WeiJ3en Rube mit entstehender Bakterien-Hohle. - b. WurzelgefiiJ3 im Begriff 

durch die Bakterien aufgelost zu werden. (Nach Erw. Smith.) 
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kuhlen Niichten sammelt es sich· aber in Tropfen, die stunden-
lang nach Sonnenaufgang liegen bleiben kannen. Durch zahl
reiche Versuche ist sicher konstatiert, daB diese Tropfen als Ein
trittspforten fUr die Bakterien dienen. Bei Abdampfen dieser 
Tropfen kommen die an der OberfIiiche haftenden, aus der Um
gebung der Pflanze in der einen oder anderen Weise dahin ge
fUhrten Bakterien in die Atemhahle unter der Pore hinein, wo 
sie sich massenhaft vermehren. Von einer Pore zu der andem 
kann sich der Infektionsstoff durch die KapiIIiirattraktion aus
breiten. Von der AtemhOhle aus wandern di~ Bakterien ins 
Innere des BIattes, wesentlich durch die OefiiBe, die dadurch 
schwarz gefiirbt werden. Feuchtes, warmes Wetter, etwa 200 C, 
begunstigt die Infektion in hohem Orade. Man hat an einer ein
zigen Kohlpflanze mehr als 400 getrennte Wasserporen-Infektionen 
ziihlen kannen. Das Resultat der Infektion zeigt sich nach 10-20 
Tagen als schwarze Nerven auf der vergilbenden Blattspreite. 
Unter gilnstigen Witterungsverhiiltnissen verbreitet sich der Bak
terientluB 1 cm oder mehr pro Tag sowohl nach unten in Blatt
stiel, Stamm und Wurzel, wie auch nach oben in noch gesunde 
Organteile. Bei kaltem Wetter kann es 6-8 Wochen dauern, 
ehe die Wurzelfaule voU entwickelt ist. / 

Die Bakterien sind anfangs in den OefiiBen lokalisiert. .Sie 
besitzen aber die Fahigkeit, die OefaBwande mit ihren Verdickun
gen, sowie auch die ParenchymzeUwande aufzulosen, und sie ver
ursachen dadurch mit der Zeit kleinere oder graBere Hohlraume. 

An den WeiSen Ruben tritt die fertige Faule in etwas ver
schiedenen Formen auf. Bald werden liingslaufende, dunkle Strange 
im Innerr. der Wurzel, bald dunkelfarbige, radiale Strahlen (die 
durch die Bakterien schwarz gefarbten OefiiBbiindelreihen) ge
bildet, wahrend in beiden Fallen die OberWiche der Ruben ver
hiiltnismaBig unveriindert erscheint, bald findd man zahlreiche, 
erbsengroBe, warzenahnIiche Auswuchse an beiden an der Ober
fIiiche der Wurzel befindlichen, liingslaufenden Vertiefungen ent
lang ("Warzenbakteriose"). Bei der Kohlrube wird oft die Krank
heit von auBen als eine tiefe, im Kreuz geschnittene Furche, die 
nach einer inneren Hahle fiihrt, sichtbar. Bei Kohlrabi wird das 
Innere des Kopfes von einem vollstandigen Netzwerk geschwarz
ter Fadenschlingen (OefaBe) durchzogen. 
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Bisweilen tritt bei Kohlruben die Bakteriose mit einer Fusa
riose (Fusarium Brassicae (Thurn.) Sacc.) zusammen auf. Hier
bei zeigen oft die kranken Ruben schon in ihrem AuBeren 

b. 
a. 

Fig.n. Braunbakteriose der Wei13en Rube. a. GewohnlicheBakteriose; 
die Rube lungs durchschnitten, mit zwei liingslaufenden kranken Striingen. -

b. W arzen bakteriose. (Orig.) 

einen auffallenden Unterschied gegenuber den normalen, ge
sUDden. Die durch den kombinierten Pilzangriff befallen en Wur-
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zeIn zeichnen sich· durch eine unregeimaBigere, knotige Form 
und eine dunkelfarbigere, rauhe Schale aus (E r i k s son, 1915). 

An der fUr den Winter gelagerten Ernte von Kohlgewachsen 
setzen die Bakterien ihr Zerstorungswerk fort, besonders wenn 
die Keller und Mieten, wo sie aufbewahrt werden, warm und 

a. 

c. 

Fig. 12. Bra un b a k t e rio sed e r Wei 11 en 
R ii b e u n d des K 0 h 1 r a b i s. a. Quer
geschnittene Riibe mit langslaufenden kranken 
Striingen. - b. Quergeschnittene Riibe mit radialen 
kranken Strahlen. - c. Kohlrabi mit einem Netz
werke von kranken Strangen. (a. u. b. Orig., 

c. nach Erw. Smith.) 

b. 

feucht sind. Sogar die 
besten Kohlkopfe und 
Wurzelstocke werden 
dann ofters angegrif
fen, so daB das ganze 
Innere derselben in 
eine breiartige, ubel
riechende Masse ver
wandelt wird. 

Sam en, die aus 
kranken Pflanzen ge
erntet worden sind, 
!iefern kranke Pflan-
zen (H a r din g u. 

S t e war t, 1904; 
Clinton, 1912;Wal- J 
ker, 1922, 1924). Oa
durch wird die schnel-
le V erbrei tung dieser 
Krankheit im Laufe cLe( 
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zehn letzten Jahre fast tiberall in der alten' wie in der neuen 
Welt verstandlich. Den Zerstorungseffekt hat man in mehreren 
Fallen in Nordamerika auf 40-50 0/0, ja bisweilen auf 900/0, der 
Ernte geschatzt. 

Die Braunbakteriose der Kohlgewachse wurde zum ersten
mal in Nordamerika (Kentucky) im Jahre 1890 beschrieben. 
Heute 5011 sie dort, gewohnlich "Brown Rot" oder "Black Rot" 
genannt, sehr verbreitet sein. In den meisten europaischen Staa
ten ist si~ im letzten Jahrzehnt mehr oder weniger zerstorend 
aufgetreJeJi, 

Schutzmaftregeln: 1. Samen aus angesteclden Feldern unter 
keinen Umstanden zur Aussaat verwenden. - 2. In Anzuchtkasten 
gezogene Samlinge vor dem Auspflanzen ins Freie sehr genau 
durchmustern; falls dabei kranke Individuen I entdeckt werden, 
das ganze Samlingsbeet vernichten. - 3. Auf schon erkrank
tern Boden Kohlgewachse in den nachsten 2,--3 Jahren nicht 

. bauen. - 4. In den Anzuchtkasten sowie auf dem Felde Stallmist 
vermeiden, namentIich wenn kranke Wurzeln gefiittert worden 
sind, und in zweifelhaften Fallen kiinstliche Diingemittel vor
ziehen. - 5. In jungem Krankheitsstadium, wenn die Krankheit 
noch auf den infizierteu Blattrand beschrankt ist und den Stamm
teil nicht erreicht hat, regelmaBig jeden zehnten Tag das Kohl
feld durchmustern und aile dabei entdeckten angesteckten Blatter 
entfernen und unschadlich machen oder, wenn die Krankheit 
weiter fortgeschritten ist, aile Pflanzen in gleicher Weise zer
storen. - 6. Kranke Pflanzenteile nicht auf dem Felde liegen imd 
iiberwintern lassen. - 7. Die Ernte wahrend des Winters kiihl 
(einige Orade iiber Null), tracken und luftig aufbewahren. 

AuBerdem sind folgende Bakterioseformen an Kohlg~wachsen 
beobachtet worden: WeiBbakteriose der Kohlriibe ("White-Rot 
of Turnip"), zuerst in England 1900 gefunden, spater auch in 
anderen Landern (z. B. Danemark) beobachtet. Die auBeren, 
spafer auch die inneren Blatter vergilben und fallen zu Boden. 
Die Krankheit verbreitet sich schnell; sie vollendet ihre Zersto
rung in 14 Tagen. Die kranken WurzelteiIe werden hell weiBlich 
oder grauweiB, niemals braun oder schwarz, die Wurzeln zuletzt 
ganz verfault und iibelriechend. Der Befall ist bei verschiedenen 
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Turnipsvarietiiten verschieden, z. B. in Diinemark bei "Grey Stone" 
am schwersten (bis 23 %), bei "Yellow Tankard", "Finsk Tur
nips", "Norsk Turnips" usw. weniger. Der Krankheitserreger: 
Pseudomonas destructans Pott. Die Krankheit kann auch auf 
andere Wurzelgewachse, z. B. auf die Mohrrtibe, tibergehen 
(P 0 t t e r, 1900). - Bakteriose an Wei6Iu)hl, in Westfalen 1902 
beobachtet und von Pseudomonas sp. hervorgerufen. Die Krank
heit beginnt an jtingeren Stengeiteilen und an der Mittelrippe def 
Bliitter. Die kranken Teile zerfallen zu einer iibelriechenden brei
artigen Masse. Oft werden siimtliche Pflanzen eines Feldes. 
zerstort (S pie c k e r man n, 1902). - Zwei Bakteriosen an 
Blumenkohl und anderen Kohlgewiichsen. Die eine, aus Kanada 
seit 1901 bekannt und durch Bacillus oleraceae Harr. hervor
gerufen, hat zur Folge, daB die Pflanzen zu einer weichen Masse 
vollstiindig verfaulen (H a r r i son, 1904). Die andere, zuerst 
in Frankreich 1905 beobachtet und von B. brassicaevorus 
Delacr. verursacht, zerstort die Endknospe und bewirkt blasse 
Flecken auf den Bliittern oberseits (0 e I a c r 0 ix, 1905). 

Kronengalle an Runl,elriibe, auch 
"Crown Gall", ,.,Wurzelhals-Tumo
ren" oder "Rtibenkropf" genannt, 
trifft man hier und da auf ein
zein en Pflanzen. Die Gallen bilden 
am Wurzelhalse groBe, schwulst
iihnliche Wucherungen wechselnder 
Form. Sie konnen die GroBe einer 
mitteJgroBen Kartoffelknolle errei
chen. Ihre Oberfliiche ist glatt unci 
ihre Farbe dieselbe wie die der 
Wurzel selbst. Sie gehen bald und 
l~icht in Faulnis tiber. 

Die Gallenbildung entsteht durch 
die Eillwanderung einer Bakterie, 
Pseudomonas tumejaciens Erw. Sm. 
u. Towns., welche die Eigenschaft 

Fig. 13 a. Kronengalle an 
Rlibe. (Nach Em. Smith.) hat, iibermiiBige Zellteilungen in def 

befallen en Wurzelpartie zu bewirken. Dieselbe Bakterie, vielleicht 
von mehreren biologisch verschiedenen Kulturrassen repriisentiert~ 
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kann auch an den Wurzeln oder niedrigeren Stammteilen zahl
reicher anderer Pflanzenarten, wie Arten der Gattungen Chry
santhemum, Rosa, Medicago, Salix, Pyrus usw., ahnliche Schwiilste 
hervorbringen. Von 34 NiihrpfIanzenspezies aus 14 Familien ist 
die -l3akterie isoliert worden. Die Rolle der Gallenbildung als 
Rubenbeschiidiger ist in der Regel unbedeutend (T 0 w n sen d, . ~ 
1 915; E r w. S mit h, 1916, 191 7). 

Eine iihnliche Rubengallenbildung ist unter dem Namen von 
Tuberkulosis beschrieben, die eine rauhe, rissige, dunkle Gallen
oberflache zeigt und durch innen braun verHirbte, wasserreiche 
Gewebepartien gekennzeichnet ist. Sie ist durch Bacterium beti
colum Erw. Sm. hervorgerufen. 

Bei gewissen Menschen- und Tierkrankheiten (z. B. "Meningitis 
-cerebrospinalis") hat man Bakte-rien feststellen konnen, die in ihren 
morphologischen, kulturellen und serologischen Eigenschaften vollige 
Obereinstimmung mit den aus pflanzlichen Gallenschwulsten gewonnenen 
Pseudomonas tubejaciens ergaben, und man hat klinstliche Inokulations
versuche angestellt, urn zu erforschen, ob die aus Pflanzentumoren und 
·die aus Tiertumoren isolierten Bakterienstamme sich auch in ihrem Ver
halten gegen Pflanzen und Tiere gleich zeigen. Nach mehrjahrigen, in 
verschiedener Weise variierten Versuchen gelang es zuletzt, mit menschen
pathogenen Bakterienstammen an Pflanzen (z. B. Pelargonium) typische 
und raschwlichsige Tumoren hervorzurufen. Es zeigte sich also, daB 
Ps. tumejaciens sowohl tier- wie pflanzenpathogen ist. Bei Pflanzen 
dlirfte das Vorhandensein einer frischen Wunde an der Oberflache eine 
wesentliche Vorbedingung einer erfolgreichen Infektion sein, und bei 
den Menschen findet eine solche wahrscheinlich auf dem Wege der 
Nahrungsaufnahme statt. Es ist keinesweges undenkbar, daB rauhe oder 
unvollstandig ausgekochte Pflanzenteile, die von Krebsschwlilsten ange
griffen worden sind, in tierischem Karper Neubil~ungen krebsartiger 
Natur hervorrufen konnen (F r i e d e man n u. Mag Ii.u s , 1915). 

Schutzmaflregeln: 1. Die zuerst angegriffenen Pflanzen ent
{rmen und vernichten. - 2. Kranke Pflanzenreste nicht auf dem 
Felde liegen und dort uberwintern lassen. - 3. Dafur sorgen, 
daB Erde aus dem kranken Felde mit Wagen, Geratschaften, 
Zugtieren u. dgl. auf ein Feld, das in einem kunftigen Jahre mit 
Ruben bestellt werden soll, nicht ubertragen wird. - 4. Reste 
von Ruben nicht in die Dungerstatte kommen lassen. - 5. Samen 
von Ruben, die in krankem Boden gewachsen sind, nicht zur Saat 
verwenden. - 6. Auf Boden, der kranke Ruben hervorgebracht, 
wenigstens in den drei nachsten Jahren keine Ruben mehr bauen. 
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c) B a k t e rio sen de r Run k e I t Q ben. 

Sch leimbakteriose. 

Bacillus Betae Mig. 

K ram e r, E., Die Bakteriosis der Runkelrube. ost. landw. Zentr.-BI., 
1891, S. 30 usw. 

Bus s e, W., Bakteriologische Studien uber die Gummosis der Zucker
ruben. Zeitschr. Pfl.-Krankh., 1897, S. 65-76. 

So r a u e r, P., Feldversuche mit Ruben, welche an der Bakteriosen 
Gummosis leiden. Ibid., S. 77-80. 

Das erste Zeichen dieser Krankheit, die auch "Bakteriose 
Oummosis" benannt worden ist, ist 
ein Oelbwerden und ein Abwelken der 
erwachsenen Blatter. Das Schwanz
en de der Wurzel ist schwarzlich, ver
welkt und verschrumpft. Die OefaB
bundel der Wurzel zeigen eine rot
braune, spiiter schwarzbraune Verfiir
bung. Ein Liingsschnitt weist dunkle, 
der Lange nach verlaufende Streifen 
auf, ein Querschnitt dunkle Ringe. 
Beim Durchschneiden ergieBt sich aus 
den gebraunten Stellen ein dicker, 
gummiartiger Saft. Zuletzt scheint der 
ganze Rubenkorper braun und das 
Parenchym derselben wie verschwun
den. Nur die OefiiBbundel sind als 
schwarze Faden ubrig. 

Aus kranken Ruben verschiedener 
Herkunft hat man drei verschiedene 
Bakterienformen (Bacillus a = B. lace_ 
rans Mig.; Bacillus fl = B. Bussei Mig. 
und Bacillus y) isoliert und mit der 
einen Form «(3) erfolgreiche Infektions
versuche im Freien ausgefiihrt. 

Fig. 13 b. Schleimbakteriose Diese Krankheit ist in verschie
der Zuc kerrii be. a. Lungs- denen Landern von Europa, besonders 
schnitt. - b. Querschnitt. (XaC'h 

P. Sorauer.) in RuBIand, Osterreich, Deutschland, 
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Belgien und Diinemark, wahrgenommen worden. Sie hat an 
mehreren Stell en betrachtlichen Schaden angerichtet. 

Analoge Bakteriosen auf Zuckerriiben sind aus verschiedenen Teilen 
von Nordamerika beschrieben worden, davon eine form aus Indiana 
(A r t h u r u. 00 Ide n, 1892; C u n n i g ham, 1899) und eine andere 
aus Nebraska, Arizona und Kolorado (H e d g cae k u. Met cal f, 1902). 

In Frankreich hat man an den in Silos aufbewahrten Zucker
ruben im Winter eine Gummikrankheit ("Degenerescence Gom
me&se") wahrgenommen, die man einem dem Bacterium Mori 
60)'0 u Lamb. nahestehenden Spaltpilz als Erreger zuschreiben 
will. Es treten zuerst glasige Flecken an den Wurzeln auf, dano 
bilden sich konzentrische Hohlraume, endlich werden die Wur
zeln fast schwam mig. Der aus Schnittflachen austretende Gummi 
besitzt keinen schlechten Geruch (A rna u d, 1915). 

Warzenbakteriose, von Bacterium 
scabiegenum Fab. hervorgerufen, er
scheint an der Oberflache der Runkel
ruben als kleine, kreisformige, schwarze 
Warzen, nicht selten mit einer krater
formigen Vertiefung in der Mitte der 
Warze. An Zuckerruben flieBen die 
Warzen in querlaufenden Geschwiil
sterr zusammen. Auf Futterruben kom
men die Warzen meist an der niederen 
Halfte del' Wurzel VOl'. Nur seHen 
dringt die Krankh.,;it in das Fleisch hin
ein. In vielen Fiilien heilen die Wund
flecke!1 ailS, und die Warzen werden 
losgelost. Vollstandige Faulnis ist 
nicht beobachtet worden. Die Krank
heit ist in Nord- und Mitteldeutschland 
sowie in Nordamerika beobachtet wor
den (von Faber, 1907.) 

Kalifornische Bakteriose, auch 
"Rubenpest" und "Rubenmeltau" be
nannt, ist seit 1899 in Kalifornien be
obachtet worden. Die befallenen Ru
ben bleiben in ihrem Wachstum stark 

Fig. 14. Warzen bak
teriose der Zuckerrii be. 

(Nach F. C. v. Faber.) 
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zuriick, sind stets viel kleiner als die gesunden. Die Blatter blei
ben klein, werden gelbbraun bis schwarz, oft stark gekrauselt, die 
Wurzeln bisweilen zwergartig, von der GroBe eines Radieschens, 
mit senkrechten Streifen, zahlreichen, sehr klein en Faserwurzeln, 
die oft den ganzen Riibenkorper filzartig bedecken. Das inn ere 
der Wurzel zeigt dunkle, konzentrische Ringe. Aus den GefaB
biindeln f1ieBt ein dunkelgefarbter, in der Luft schwarz wie Tinte 
werdender Saft von intensiv bitterem Geschmack aus. In man
chen Fallen hat diese Krankheit 50-100 Ofo der Ernte vernichtet. 
Die Krankheit ist von Bacillus sp. hervorgerufen (L i n h art, 
1901) 

Gelbsucht der RiibenbHitter ("J aunisse baderienne de la 
Betterave") tritt zuerst an den auBeren, nachher auch an den 
inneren Rosettenblattern der Zucker- sowie der Futterriibe auf. 
Die Blattspreite zeigt abwechselnd hellgelbe und dunkelgrilne 
Partien und bekommt dadurch ein mosaikartiges Aussehen, was 
am scharfsten hervortritt, wenn man die Blattspreite gegen das 
Tageslicht haIt. Von der Spreite verbreitet sich die Krankqeit in 
den Blattstiel hinunter, der zuerst oben, dann in seiner 
ganzen Lange glasig durchscheinend wird. Bei Beriihrung fiihlt 
sich der Stiel stark schleimig an. Bald ist das ganze Blatt ab
gestorben und die Spreite Wit zu einer schwarzen, schleimigen 
Masse zusammen. Bei Riibenpflanzen, welche Bliitenstande 
tragen, zeigen sich dieselben Krankheitserscheinungen an diesen 
Organen. Bei schweren Angriffen stellt auch die Wurzel ihr 
Wachstum ein. 

Die Krankheit wurde zuerst in Nordfrankreich im Jahre 1896 
beobachtet. In Deutschland ist sie seit 1908 in vereinzelten Fallen 
(Posen), in Danemark und Schweden seit 1909 stell en weise an
getroffen worden. In den beiden letzteren Landern ist sie an 
verschiedenen Orten sehr bosartig und zerstorend in Riibensamen
kulturen aufgetreten. In Frankreich hat man gefunden, daB der 
Krankheitserreger Bacillus tabificans Delacr., der auch an den 
Samenknaulen vorkommt, seine VitalWit nach drei Jahren ver
liert und daB erkrankte Riibensamen, die erst im vierten Jahre 
nach der Ernte zur Aussaat verwendet werden, gesunde Pflanzen 



a. b. 

Fig. 15. Oelbsucht der 
Zuckerriibe. a. Jiinger.es 
Stadium mit mosaikartig ge-

zeichneter Blattspreite. -
b. Aelteres Stadium mit ver
welkter Blattspreite und glas
artig durchsichtigem Blattstiel. 

(Orig.) 

33 

liefem (P rill i e u X u. 0 e 1 a c r 0 i X, 

1898; 0 e 1 a c r 0 ix, 1908; E r i k s -
son, 1912). 

Mit dieser Krankheit, in bezug 
auf fleckigkeit der Blattspreite 'iiber
einstimmend, aber sonst in verschiede
ner Hinsicht abweichend, ist eine be
sonders in Diinemark wahrgenommene, 
als "Mosaikkrankheit der Runkelrilben" 
bezeichnete Erkrankung. Diese unter
scheidet sich von der echten Oelbsucht 
schon iiuBerlich dadurch, daB die Blatt
spreite nicht verwelkt und nicht nieder
fiilIt und daB der Blattstiel weder glas
artig durchscheinend noch schleimig wird. 
Eine Ansteckung der neuen Saat findet 
durch kranke Samenkniiuel oder kranke 
Erde nicht statio Man hat auch keine Bak
terie als Krankheitserreger konstatieren 

',;k6nnen, sondern das "Contagium" scheint 
in der Zelle seIbst vorhanden zu sein. Der 

b 

fig. 16. Keimlingsbakteri ose der 
R ii b e. a. Samenknaul mit kranken Keim
lingen. b. Kranke Keimpflanze. (Nach 

O. Linhart.) 

Krankheitsstoff lebt mit und in den Samenst6cken fort und iibertriigt 
sich - wahrscheinlich durch Insekten - von deren erkrankten Bliittern 

Eriksson, Die Pilzkrankheiten. 3 
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auf nahewachsende, junge Riibenpflanzen. Zum ersten Male 1899 in 
Sjaelland beobachtet, wird diese Krankheit seit 1903 oft in der diinischen 
Literatur besprochen (L i n d, 1915). Sie ist auch seit 1910 in Siidschweden 
und zuletzt, wie es scheint, in Miihren (F a II a d a, 1913) und in Nord
frank reich (M i e g e, 1915) wahrgenommen worden. 

Keimlingsbakteriose, Bacillus mycoides Linh. befiillt die 
zarten Keime von Runkelrfiben bei deren Hervortreten aus den 
Knaulen und wirkt auf sie mehr oder weniger zerstorend, in 
schweren Eillen tQtend ein. Diese Krankheit ist spezieU in Un
garn gefunden und besprochen worden (L i n h art, 1900). 

d) B a k t e r j 0 sen d erG e t r e j d e - u n d 
Ora s art e n. 

Rotkornigkeit des Oetreides tritt an Gerste, vereinzeit auch 
an Weizen und Roggen, auf. Die Krankheit zeigt sich in der 
Weise, daB die Halme an der Basis, an den Knoten und an den 
oberen HaImgliedern braune bis schwarzbraune Flecken zeigen. 
Die oberen Blatter werden vorzeitig geib und sterben abo Die 
Ahren werden oft stark schartig. Die Karner sind unvollkommen 
entwickelt, durch Abspringen der Speizen nackt oder mit einem 
klaffenden Spalte fiber dem Rficken oder an den Seiten versehen. 
Das freigeIegte Innere des Kornes ist rotbraun bis ziegeirot ge
farbt. Die rotliche Farbe hat ihren Sitz in der Kleberschicht. 
Auch der Embryo ist oft sehr intensiv rot. Die Krankheit trItt be
sonders in trockenen Jahren auf, wird durch das Saatgut weiter 
iibertragen und kann bei feuchter Lagerung von erkrankten Kar. 
nern auf gesunde fibergehen. Diese Krankheit wurde zuerst in 
Frankreich 1878 auf Weizen beobachtet und dem Micrococcus 
Trifici Prill. zugeschrieben. Sie wurde spater auch in anderen 
Uindern, wie in Danemark auf Wei zen, in Schweden 1908 auf 
Oerste und in Deutschland 1915-1919 vorwiegend auf Oerste 
wahrgenommen (P ri II i e u x, 1879; 0 e n tn e r, 1920). 

In verschiedenen Gegenden von Nordamerika, besonders im mittleren 
Westen, hat man seit 1917 eine andere Bakteriose auf Weizen beobachtet, 
die als die Schwarzspelzigkeit ("Black Chaff of Wheat") bezeichnet 
werden kann. An den Spelzen der Weizeniihren erscheinen gleichlaufende,. 
schwarze, eingesunkene Streifen. Schlh~Blich werden auch Spindel lind 
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Halm braun oder schwarz. An den Blattern findet man oft gelbe oder 
jurchscheinende Streifen. In schweren Fallen verschrumpfen die Korner 
und zeigen im Inneren kleine, mit Bakterien gefiiIlte Hohlungen. AIs 
Krankheitserreger wird teils Bacterium translucens vaT. undulosum, 
Erw. Sm., (jones, Johnson u. Reddy, 1916; Reddy, 1924), teils 
Bacterium atrofaciens Cull. angegeben (E r w. S mit h, 1917; M c C u I
lac h, 1920). 

Pseudomonas Stewarti Erw. Sm., "Bacterial Wilt" des Maises, ist 
seit dem Jahre 1897 aus Nordamerika bekannt. Die Erkrankung beginnt 
gegen die Bliitezeit und ergreift zuerSt die Blatter. Die Pflanzen 
welken und vertrocknen. Auf Querschnitten durch den Stengel bemerkt 
man, daB ein gelber, ziiher Schleim aus den OefaBbundeln herausflieBt. 
Wahrscheinlich geschieht die \>I erbreitung der Krankheit durch infizier1e 
Samen (Stewart, 1897; Erw. Smith, 1903). 

Etwa gleichzeitig wurde in Nordamerika noch eine andere Mais
bakteriose, "Corn-Blight" genannt und durch Bacillus Zeae Burr her
vorgerufen, beobachtet und beschrieben. Diese erscheint in der Weise, 
daB die Maispflanzen an vereinzelten Flecken der Felder zu wachsen 
aufhoren und gelb werden. Zuerst vergilben die untersten B1iitter. 
An den Blattscheiden und am Stengel treten braune Flecken auf, des
gleichen auch an den Wurzeln, die cine schleimige Masse enthalten und 
binnen kurzem absterben. Durch den OenuB der erkrankten Masse 
solI beim Rindvieh eine Krankheit hervorgerufen werden. Die Krank
heit des Viehs wird "Corn-Stalk-disease" genannt. (B u r r ii, 1898). 

Bacillus Sorghi Burr. ruft auf der Zuckerhirse eine Bak
\ teriose, "Sorghum-Blight" benannt, hervor. Erst zeigen sich gelbe, 
'dann rote Flecken an den Bllittern, sowie in den Infloreszensen. 
Die Flecken k6nnen fast den ganzen Stengel bedecken. Diese 
Krankheit wurde in Holland, Halien und Nordamerika wahr
genommen (Burril, 1889; Bruyning, 1898; Radais, 1899). 

AuBerdem hat man Bakteriosen an mehreren Futtergrasern 
angetroffen, wie Aplanobacfer Rathyi Erw. Sm. auf Dactylis 
glomerata, (J. Lin d., 1917), Bacterium moniliformans Ouffr. 
in den aufgeblasenen Knoten der Rhizome von Arrhenatrereum 
elatius usw. 

e) B a k t e rio sen de r M 0 h r e u. a. 

Unter den ilbrigen auf Landbaupflanzen vorkommenden Bak
teriosen seien hier folgende erwahnt: Bacillus carotovorus Jon. 
auf Mohrrilben. Die M6hren werden im WinterIager von Na6~ 

3* 
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Hiule angegriffen. Diese beginnt gewohnIich bei der Krone und 
schreitet schnell durch das Innere nach unten fort. Der erkrankte 
Teil wird sehr weich und braunt sich. Sie befallt auch andere 
Wurzelgewachse, wie Rilben, Pastinaken, Rettiche u. a. (J 0 n e s, 
1901, 1909). - Bacillus elegans Heg. tritt auf Lupinen auf. 
Die jungen Pflanzen bekommen zuerst gelbe, dann braune 
Flecken auf den Blattern und vertrocknen bald (H e g y i, 1899). 
- Bacillus cubonianus Macch. an HanL Am Stengel treten 
zahlreiche, schmale, weiBgraue Flecken auf, die eine Lange von 
mehr als 10 cm erreichen konnen. An den Blattern zeigen sich 
schwarze Flecken, die spater das Blattgewebe zerfressen. Es 
scheint dieselbe Bakterie zu sein, welche eine Bakteriose der 
MauJbeere in Frankreich und Italien hervorruft. 

f) B a k t e rio sen des Tab a k s. 

Es gibt deren mehrere Arten. Eine davon, WeiSer Rost, 
("Rouille blanche") benannt, erzeugt an den Blattern kleine, un
regelmaBig gestaitete, anfangs blaBgrilne, zuletzt weiBe und ver
trocknende Flecken. Die Flecken werden durch eine Korkschicht 
abgegrenzt, und die im kranken Oewebe befindlichen Bakterien 
vertrocknen mit der Fleckensubstanz. Die Krankheit wird 
durch Bacillus maculicola Delacr. hervorgerufen (D e I a c ro ix, 
1905). - Eine andere, als Anthraknose ("Noir", "Charbon" oder 
"Pourriture") bezeichnete Krankheit bildet an den Stengelglie
dern und an der Hauptrippe der Blatter langgezogene, vertiefte, 
dunkle Flecken und kann die Pflanzen zum Absterben bringen. 
Diese Krankheit, die in Frankreich sehr verbreitet ist, wird durch 
Bacillus aeruginosus Delacr. und B. tabacivorus Delacr. hervor
gerufen (Delacroix, 1906). 

Aus Nordamerika wird in neuester Zeit von mehreren neuen 
Tabakbakteriosen berichtet. Wildfire ("Rotlauf des Tabaks") ruft in den 
Anzuchtkasten sowie auf den Feldern an den Blattern gelbe, runde Flecken 
von der GroBe einer Fingerspitze hervor, in deren Mitte eine ldeine, 
tote, weiBe bis weiBbraune Stelle zu sehen ist, die allmahlich so urn 
sich greift, daB die gelbe Partie nur noch einen Lichthof ("Halo") urn 
sie biJdet. Bei reichlichem Fieckenbefall wird ein wesentlicher Teil 
des Blattgewebes getotet. Diese Bakteriose, die zuerst in North Carolina 
im Jahre 1917 entdeckt wmde, ist jetzt aus vielen (wenigstens 40) 
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Unionstaaten als sehr zerstorend bekannt. Sie wird durch Bacterium 
taba/irum Wolf u. Forst. hervorgerufen (C lin ton, 1922; J 0 h n son 
u. F r a c k e r, 1922; Tho mas, 1924). - Mit dieser Krankheit sehr 
nahe verwandt sind: Black fire, durch Bacterium angulatum From 
(Fromme u. Wingard) und Yellow-rust, ("Schwarzbrand des Tabaks") 
durch Bacterium melleum J 0 h n s. hervorgerufen (J 0 h n son, 1923). 

2. Myxomycetes. L Schleimpilze. 

Die Schleimpilze bilden eine vollig isolierte Gruppe des 
Pflanzenreiches, die einen deutlichen AnschluB an das Tierreich 
(Protozoen) zeigt. Diese Pilze bestehen nicht aus eigentlichen 
Zellen oder Hyphen, sondern aus einern nackten Schleimkorper, 
einem P I a s mod i u m, das einer bestimmten Form entbehrt. ' 
Die Plasmodien, die sich kriechend auf cler Unterlage bewegen, 
bestehen aus zahem, schleimigen Plasma verschiedener Farbung. 
Bald sind sie farblos und deshalb wenig in die Augen fall end, 
bald zeigen sie eine gelbe, rote, schwarzblaue oder violette Farbe. 
Bei der Reife wird das Plasmodium in eine groBe Anzahl kuge
Jiger S p 0 r en, die sich entweder in Sporangien ausbilden ("En
dosporen") oder oberflachlich entstehen ("Exosporen"), umge
wandelt. Wenn eine Spore keimt, entsteht ein Schwarmer, eine 
My x am 0 be, die ihre Gestalt fortwahrend andern und dabei 
kriechende Bewegungen ausfiihren kann. Die Schleimkorper neh
men aus der Unterlage, der lebenden oder. der tot en, worauf 
sie wachsen, Nahrung auf, und mehrere soi,cher Karper ver
schmelzen oft zu einer groBen Schleimmasse. 

Die meisten Schleimpilze leben auf toter Unterlage, z. B. 
auf faulen Stubben, verwelktem Laub, totem Holz, und verbreiten 
sich dann nicht selten von dies en Gegenstanden auf lebende 
Pflanzen oder Pflanzen teile in der Umgebung. Mitunter kannen 
sie dabei filr diese schiidlich werden, indem sie den Zutritt von 
Licht und Luft verhindern. Die saprophytisch lebenden Formen 
besitzen gewahnlich ein S p 0 r e n h a u s mit einer aus erstarrtem 
Schleim gebildeten Wand und einem inneren aus Faden zu
sammengesetzten, dichten Netzwerk. 
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Eine geringe Anzahl der Schleimpilze tritt als Parasiten an 
lebenden Pflanzen auf. Diesen fehlt eine gemeinsame HiilIe urn 
die Sporen. Letztere Jiegen in den Zellen der Wirtspflanze ein
geschlossen. 

Her n i e d e r K 0 h I g e wac h s e. 
Plasmodiophora Brassicae War. 

W 0 ron in, M. Plasmodiophora Brassicae, Jahrb. Wiss. Bot., 1878, 
S. 548-574. 

N a was chi n, S., Beobachtungen tiber den feineren 'Bau und die Um
wandlungen von Plasmodiophora Brassicae Wor. im Laufe ihres 
interzellularen Lebens. flora, 1899, S. 404-427. 

R a v n, f. K 0 I pin, Kaalbroksvampen. Tidskr. Landbr. Planteave, 15 B., 
1908, S. 527-620. 

K u n k e I, L. 0., Tissue invasion by Plasmodiophora Brassicae. Journ. 
Agric. Res. 1918, S. 543-572. 

a. b. 
fig. 17. Kohlhe rnie. a. WeiHe Rtibe. - b. Kohlrabi. (Orig.) 

Auf den Kohl- und Riibenfeldern macht sich diese Krankheit 
im Sommer dadurch bemerkbar, daB einzelne Pflanzen ihr Wachs
tum einstellen und ein verkiimmertes Aussehen annehmen. Unter-
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sucht man die Wurzel einer solchen Pflanze, so findet man an 
derselben zahlreiche Auswiichse von sehr wechselnder Form und 
GroBe. Die Wurzel erhalt dadurch ein verunstaItetes Aussehen. 
Noch weit in den Sommer hinein bleiben die Anschwellungen 
weiB und hart. Erst im Herbst oder im Winter verfallt das 
Innere derselben zu einer dunklen, iibelriechenden Masse. 

d 

J~ 
~ ft \ 

fig. IS. Kohlhernie. a. Durchschnitt einer kranken Wurtel. - b. Zellen 
aus Wurzelanschwellung mit Schleimkorperchen. - c. Zelle mit Sporen. -
d. Sporen. - e. Keimende Sporen. - f. Schwarmer. (Nach M. Woronin.) 

Wenn man mitten im Sommt::r eine Wurzelgeschwulst durch
schneidet und das Innere derselben mikroskopisch untersucht, 
so sieht man, daB gewisse, gruppenweis geordnete Zellen gr6Ber 
sind als die umgebenden und einen farblosen, feink6rnigen Inhalt 
zeigen. Bei geniigender Vergr6Berung erkennt man den k6rnigen 
Inhalt als in der Zelle eingeschlossene Schleimk6rper, P I a s m 0 -

die n. Diese Korper gehoren dem SchleimpiIz der Kohlhernie, 
i 
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Plasmodiophora Brassicae an. Allmahlich zerfiillt das Plasmodium 
in zahlreiche kuge1formige Spa r en, welche bei dem im Spatherbst 
stattfindenden Verfaulen der kranken Wurzeln in den umgeben
den Boden frei heraustreten. Sie bleiben dart in unverandertem 
Zustande den Winter iiber liegen. 1m nachsten Friihjahre sind sie 
keimfahig geworden. Der schleimige InhaIt kriecht dann aus der 
Spore heraus und bildet nun einen tierahnlich beweglichen, mem
branlosen Schwarmer, die My x a mob e, die ihre Form immer 
wieder veriindern kann. 

Wenn eine solche Amobe mit der Wurzel einer fUr die 
Krankheit empfanglichen Pflanzenart in Beriihrung kommt, so 
bohrt sie sich in das Hautgewebe derselben ein. Das Eindringen 
des Schleimkorpers hier, sowie die fortgesetzte Wanderung der
selben im Innern der Wurzel von Zelle zu Zelle, scheint auf 
osmotischem Wege, also ohne eigentliche Lochbildung in den 
Wanden, vor sich zu gehen; nach dem Durchpassieren des Kor
pers ist wenigstens kein Loch in der Wand zu entdecken (K u n -
k e I, 1918). Viele im Boden des kranken Ackers versteckten 
Sporen behalten indessen ihre Keimfahigkeit durch eine Reihe 
von Jahren. Infolgedessen behalt auch erkrankte Erde erwiesener
maBen wenigstens drei, wahrscheinlich fUnf Jahre lang, vielleicht 
noch langer, ihre ansteckende fahigkeit. 

Die Krankheit wird durch Gerate, sowie durch die Hufe der 
Zugtiere und das Schuhwerk der Menschen von kranken feldern 
auf gesunde iibertragen. AuBerdem wird die Krankheit durch 
Diingen nach fiitterung mit kranken, ungekochten Wurzeln ver
breitet, besonders wenn in der Krippe etwa zuriickgebliebene 
futterreste ("Krippenabfall") dem Mist beigemischt und auf den 
Diingerhaufen hinausgeschleppt worden sind. 

Die Krankheit tritt in verschiedenen Jahren und auf ver
schiedenartigen Boden in wesentlich ungleichem Grade verhee
rend auf. Durch feuchte Lage wird sie begiinstigt. Kalkreicher 
Boden wirkt ihr kraftig entgegen. In gewissen Fallen diirfte die 
Krankheit durch das Saatgut verbreitet werden konnen. So er
krankten auf einem Gut in Wastergotland (Schweden) im Jahre 
1903 nur diejenigen Riiben, die aus gekauftem Samen gezogen 
waren, wiihrend die Pflanzen alter Sorte, welche ringsum in viel
fach groBerer Zahl wuchsen, gesund blieben. 
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Die Krankheit befiillt nicht nur die verschiedenen Garten
kohlarten (Brassica oleracea) , wie Kopfkohl, Blumenkohl, Rosen
kohl, Kohlrabi usw., sondern auch andere kohlartige Gewiichse, 
wie Kohlriibe (Br. Napus) und WeiBe Rube (Br. Rapa). AuBerdem 
ist die Krankheit an zahlreichen (mehr als 30) anderen zur Fa
milie der Kreuzbliitler (Cruciferae) g~horenden, sowohI kultivier
ten als wildwachsenden Arten beobachtet worden. Unter den 
kultivierten finden wir Camelina sativa, Cheiranthlls Cheiri, He
speris'matronalis, Mathiola incana, Raphanus rhaphanistram, 
Sitta!ts alba usw., unter den wildwachsenden CapseUa bursa 
pastoris, Cardamine pratensis, Erysimum cheiranthoides, Sinapis 
arvensis, Sisymbrium o//icinale, 
Thlaspi arvense usw. In Diine
mark hat man die Erfahrung ge
macht, daB Turnips am schwer
sten auf Sandboden, Kohlrube am 
seltensten auf Lehmboden Ieidet; 
man hat dort auch bei den TQr
nipsvaritaten eine verschiedene 
Widerstandsfiihigkeit gegen die 
Krankheit gefunden, und zwar 
so, daB die "runden" Sorten (Da
les Hybrid, Bullock u. a.) sich 
be'sser hielten als die "Iangen" 
(Yellow Tapkard, Fynsk Bort
felder u. a.). 

Die Geschichte dieser Krank
heit, die auch "Club-root", "Fin
ger-and-toes", "Maladie digi
toire" usw. benannt worden ist" 
kann wei! zuruck in die Zeit, 
wenigstens bis zum Jahre 1736, 
verfolgt werden, wo sie aus Eng
land erwiihn t wird. Als Schiid-
ling von groBerer, okonomischer 

\ 

a. b. 
fig. 19. Kohlhernie. 
a. Raphanus sativus. -
b. Capsella bursa pastoris. 

(Orig.) 

Bedeutung wird sie jedoch erst im Jahre 1820 besprochen. Nach 
dieser Zeit wird sie als bOsartiger Zersiorer in vieIen Liindern 
beschrieben. 
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SchutzmajJregeln: 1. Man entwassere gut den Boden, auf 
welchem man Kohlgewachse bauen will. - 2. Auf Boden, der 
herniekranke Pflanzen hervorgebracht hat, baue man wenigstens 
in den 4-6 folgenden Jahren, wenn vermeidbar, keine kohlartigen 
Gewachse, sondern andere Pflanzenarten, wie Kartoffeln, Erbsen, 
Klee, Getreide od. dgl., und man achte auch genau darauf, 
daB der Acker in dieser Zeit von Unkrautern aus den Cruciferen
gattungen, wie Sinapis, Thlaspi, Capsella, Erysimum u. a., von 
denen der Pilz sich im Notfalle ernahren kann, rein gehalten wird. 
- 3. Wenn man auf den kranken Boden schon in den nachsten 
Jahren Kohlgewachse wieder bauen will, so gebe man demselben 
1/a-11/a J ahr vor der Saat oder dem Bepflanzen in reichlicher 
Menge fein verteilten Kalk (2500 kg gebrannten Kalk oder 
5000 kg kohlensauren Kalk pro Hektar). - 4. Urn die Verbrei
tung des Ansteckungsstoffes von kranker auf gesunde Erde zu 
vermeiden, sorge man, dafUr, daB die Gerate, ebenso wie die 

fig. 20. Die Wurzel eines Ba
stardes zwischen Brassica cam
pestris und B. Napus. (Nach 
Samsoe-Lund u. Kjaerskou.) 

FuBe der Zugtiere und die 
Schuhe der Arbeiter, nach der 
Bearbeitung kranker Erde grund
Iich gereinigt werden. - 5. Fur 
Anzuchtkasten, in denen Samlin
ge von Kohlgewachsen aufgezo
gen werden, verwende man keine 
Erde, die auch nur im geringsten 
verdachtig erscheint, mit dem 
Krankheitsstoff behaftet zu sein, 
und reinige sorgfaItig, evtl. un
ter Benutzung von Karbolineum 
(1 Liter Obstbaum-Karbonileum 
auf 100 Liter Wasser), aile fur 
dieselben zu verwendenden Rah
men u. dgl. Auch prufe man vor 
dem Auspflanzen genau aile Sam
tinge auf Anwesenheit von An
schwellungen an den Wurzeln. -
6. Man wahle fUr die Kultur 
solche Kulturrassen, die nach am 
Platze gewonnener Erfahrung 
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die beste Widerstandsfiihigkeit gegen die Krankheit gezeigt haben. 
- 7. Wenn schwach angegriffene Wurzeln verfiittert werden 
solI en, so sehe man genau zu, daB weder abgetrennte Wurzelteile 
noch in den Krippen etwa zuruckgebliebene Reste ("Krippen
abfall") von solchen dem Mist beigemischt und auf den Diinger
haufen hinausgeschleppt werden, und Iasse tunlichst der Sicher
heit halber die Wurzeln vor der fiitterung durchkochen. Auch 
verdiichtigen Abfall von Garten, Keller und Kiiche halte man vom 
Diingerhaufen fern. - 8. Zieht man vor, iiberhaupt keine kranken 
Wurzeln zu benutzen, so verbrenne man sie oder werfe sie in 
ein groBeres Gewiisser (See od. dgl.) und bringe unter keinen 
Umstiinden eine kranke Wurzel auf den Dunger- oder Kompost
haufen. - 9. Bei Anwendung artifizieller Diingemittel ziehe man 
Chilisalpeter dem schwefelsauren Ammoniak und Thomasphos
phat dem Superphosphat vor. 

Mit den von der Herniekrankheit befallenen Riibenpflanzen ver
wechsle man nicht die Miflbildungen nichtparasitiirer Natur, welche 
man bisweilen hier und da an Riibenwurzeln angetroffen hat. Diese 
MiBbildungen treten am unteren Teile der Wurzd als zahlreiche, kleine, 
{lft knospentragende Knollchen von Senfkorn- bis WalnuBgroBe auf. 
Solche losgetrennte Knollchen konnen sich weiter entwickeln und Samen
bildung erreichen. Die aus den Samen emporwachsenden Pflanzen 
zeigen an ihren Wurzeln iihnliche MiBbildungen wie die Mutterpflanze. 
So miBgebildete Pflanzen werden teils spontan im Freien in Deutschland 
angetroffen (C asp a r y , 1873), teils werden sie durch artificielle 
Kreuzung zwischen Brassica campestris und B. Napus in Diinemark 
hervorgebracht (S am s 0 e - L u n d u. K i e r s k 0 u, 1879). 

Schwammschorf der Kartoffel. 
Spongospora subterranea (Wall.) Johns. 

\ 
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Melhus, J. E., Rosenbaum, J. u. Schultz, E. S. Spongospora 
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W 0 I len web e r, H. W., Der Kartoffelschorf. III. Der Schwamm
schorf. Arb. Forsch. Inst. Kart. Bau, 1920, S. 51-60. 

S hap 0 val 0 v, M., Relation of Potato Skinspot to Powdery Scab. 
Journ. Agr. Res., Vol. 23, 1923, S. 285-294. 

Diese Krankheit, auch "Pulver"- oder "Korkschorf", eng
Iisch "Powdery"- oder "Corky-Scab", genannt, erscheint schon 
an haselnuBgroBen Kartoffelknollen als glatte, rundliche von der 
normalen Kartoffelschale bedeckte Erhohungen, meist nur in ge
ringer Zahl verstreut. 1st der umgebende Boden verhaitnismaBig 
trocken, so wird ein Heilen des Korkgewebes unmittelbar unter 
den kranken Flecken gebildet und die Krankheit hort auf. 

a. b. c. 
Fig. 21. ~Schwammschorf der Kartoffel. a. Eine leicht, b. eine 
schwer befall ene, miBgestaltete Knolle. - c. Sporenballen fiihrende Zelle 
innerhalb der Kartoffelschale. (a. nach T. J 0 h n son; b. nach H. T. 

Giissow; c. nach T. B. G. Osborn.) 

In sehr feuchter Lage dagegen findet keine solche Kork
bildung statt, sondern die Warzen erweitern sich mit dem Wachs
tum der Knolle mehr und mehr, bis sie 3-4 cm Umfang er
reichen. Nach inn en verbreiten sich die kranken Flecken bis 
2 cm tief. Aus den Warzen bilden sich allmahlich kraterformige 
Vertiefungen, die von einem aufgeworfenen Schalenrand begrenzt 
sind. Durch ZusammenschluB mehrerer Warzen entstehen gro
Bere Schorfflecken. Schwer befallene Knollen wachsen oft un
regelmaBig knollig aus. Der Boden der Schorfwunde ist eine 
Zeit lang mit einem feinen, braunlichen Pulver iiberdeckt. Dieses 
Pulver besteht aus Sammlungen von D a u e r s p 0 r e n ("Sporen
balle") des krankheiterregenden Pilzes. Jeder Sporenball ist von 
einer groBen Anzahl eckiger Sporen zusammengesetzt, welche in 
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dieht geddingten Reihen mit zwisehenliegenden Hohlraumen an
geordnet sind. 

Die Weiterentwieklung des Pilzes findet in folgender Weise 
statt: Die einzelnen Sporen der Sporenballen maehen sieh, sobald 
sie vollreif und entwicklungsHihig sind, voneinander los und 
fangen ein eigenes Leben an. J ede Spore fUr sieh bildet eine 
My x a m 6 be, die meistenteils in Verbindung mit anderen 
Sporen def Kolonie ein P I a s mod i u m erzeugt. Naeh dem 
freiwerden aus der umschlieBenden Zellmembrane wiichst dieses 
Plasmodium, mit denselben anderer balienfUhrender Zellen ge
meinsam, als ein in t e r z e II u 1 are s Plasmodium direkt unter 
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a. b. c. 
fig. 22. Schwammschorf- Pilz der Kartoffel. a.Oruppe von Dauer
sporen, teilweise auseineinander gerissen und Myxamoben bildend. -
b. KartQfielzelie mit Plasmodium infiziert. - c. Plasmodium rings urn den 

Zellkern mit zahlreichen Plasma-Nukleolen. (Nach L. o. Kunkel.) 

der Kartoffelschale aus, bis dasselbe endlich durch feine Aus
laufer (P s e u do pod i en) in die bis dahin pilzfreien Zellen ein
dringt. Von dieser Stunde an lebt der Pilzk6rper ein in t r a -
z e II u I are s Leben. Das Pilzplasma zeigt sieh mit dem Proto
plasma der Niihrzelle in so intimer Symbiose verbunden, daB die 
heiden Plasmak6rper in keiner Weise voneinander unterscheidbar 
sind, und in solcher Verschmelzung wandern sie, die Wiinde 
durehdringend, von Zelle zu Zelle forU) Die friiheren Inhalts
k6rper der Niihrzellen (Stiirkek6rner, Kerne usw.) werden all
mahlich yom Plasmodium verbraucht, wahrend gleichzeitig in 
diesem zahlreiche Kernk6rperchen ("Nukleolen") gebildet werden, 

1) Dieses innige Zusammenleben zwischen zwei PJasmakorpern er
innert stark an die unten naher beschriebene Plasmasymbiose, "Myko
plasma" genannt, bei gewissen Peronosporaceen (S. 66 unten) und 
Uredinacen (S. 115 unten). 
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die als Zentra fUr neue Generationen. von Dauersporenballen zu 
betrachten sind. 

Vorbedingungen flir eine kriiftige Entwicklung dieser Krank
heit sind: a) alkalische Reaktion der Erde, b) kiihles, luftfeuchtes, 
nebeliges Wetter nach anhaltenden Regengiissen wiihrend der 
Wachstumszeit, besonders wenll der Boden schlecht driiniert ist. 
'und c) relativ hohe Temperatur der Erde wiihrend des Wachstums. 

Die Krankheit kann unter dem Namen "Kartoffelriiude" 
bis zum Jahre 1842 in Deutschland verfolgt werden (P e thy
bridge, 1913). In spiiterer Zeit, vom Jahre 1887 an, ist sie in 
Norwegen, Irland, Diinemark, Nordamerika usw. wahrgenommen 
worden. 

Schutzmaj3regeln,' 1. Man verwende als Saatgut keine kran
ken Kartoffeln. - 2. Wenn schwach angegriffene Knollen oder 
solche, die anscheinend gesund auf angestecktem Boden geerntet 
worden sind, zur Saat benutzt werden miissen, so beize man die 
noch ungekeimten Kartoffeln vor der Saat mit Sublimat (1 : 1000 
oder 1 : 1500) oder mit Formalin (30facher Verdiinnung etwa 
ll/2 'Stunden lang). - 3. Man wahle fUr Kultur solche Kartoffel
sorten, die nach in der Gegend gewonnener Erfahrung gute 
Widerstandsfahigkeit gegen die Krankheit gezeigt haben. Als 
widerstandsfiihig haben sich an mehreren deutschen Pliitzen die 
Sorten "Eldorado", "Dalkowskis Fargs" und llSenator", manch
mal auch "Wohlthmann" erwiesen. - 4. Auf angestecktem 
Boden baue man wenigstens flir drei, am liebsten fUr sechs bis 
sieben Jahre keine Kartoffeln. - 5. Da die Sporen des Pilzes den 
Darm von Schweinen passieren, ohne ihre Keimfiihigkeit einzu
biiBen, so ist vor Verwendung von Dung zu warn en, der von 
Tieren stammt, welche mit ungekochten schorfigen Kartoffeln 
gefUttert worden sind. 

Als indirekt schadlich sind auch folgende, wesentlich auf 
Grasweiden angetroffene SchleimpiIze zu beachten: Physarum 
cinereum Pers., die in groBer Ausdehnung im Jahre 1905 an 
einem Grte in Schweden (bei Jonkoping) in vielen Grasparzellen 
auftrat. Die Halme waren von einer Schleimmasse iiberdeckt 
und nahmen bald eine grauweise, zuletzt ins Schwarze iiber
gehende Farbe an. Das Ganze zeigte sich als schwarzer Staub mit 
grauweiBen, geplatzten Hautresten. Die Entwicklung der Halme 
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wurde durch den Pilzangriff gehemmt (W u 1 f f, 1906). - An 
derselben Stelle trat im Jahre 1906 ein anderer Schleimpilz, 
Spumaria alba Bull., nicht nur an Gras ern, sondern bisweilen 

a. b. c. 

Fig. 2.3. Spumaria alba. a. auf Gras. - b. auf Lamium album. - c. auf 
Ulmus montana. (Orig.) 

auch an benachbarten anderen Pflanzenarten, wie Lamium album 
und Ulmus montana, auf und bildete an den~elben ausgedehnte 
schneeweiBe oder grauschwarze Schleimmasseh (W u 1 f f, 1908). 

3. Eumycetes. - fadenpilze. 

Diese' Pilze, die auch "Echte Pilze" (Fungi) genannt werden, 
besitzen ein von Pilzfiiden (H y ph en) gebildetes My eel. Die 
Gesamtheit der Hyphen bildet den vegetativen Teil des Pilzes, 
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den T h a II u s. Aus diesem entwickeln sich die fruktifikativen 
Teite, die Sporen. 

I. 0 0 m y c e t e s. 
Mycel unseptiert. Geschlechtliche Befru~htung. 

Geschlechtszellen different. 

a) C h y t rid i ace a e. 
Die hierher gehorigen PiIzformen stehen unter den eigent

lichen, in der Regel mit Mycel versehenen Pilzen am niedrigsten. 
Das Mycel ist wenigstens an fangs ohne Scheidewande, bisweilen 
fehIt es ganz. ]edes neue Pilzindividuum entsteht aus einer 
Spore, die von auBen an einer Zelle der Wirtspflanze haftet und • 
in das Innere der Zelle eindringt, um dart ihre ganze Entwick-
lung durchzumachen. Die meisten hierher zu zahlenden formen 
Ieben in Wasser und parasitieren auf Algen. Nur wenige sind 
Schmarotzer an haheren Pflanzen. 

; 

Krebs der Kartoffel. 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. 

S chi I b e r sky, K., Ein neuer Schorfparasit der Kartoffelknollen. 
Ber. Deutsch. Bot. Oes., 1896, S. 36-37. 

J 0 h n son, T., Chrysophlyctis endobiotica Schilb. and other Chytri
diaceae. Sci. Proc. R. Dubl. Soc., 12, Nr. 14, 1909, S. 131-144. 

Percival, J., Potato "Wart" disease: the life history and cytology 
of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perciv. Zentr.-Bl. Bakt., 
Abt. 2, Bd. 25, 1909, S. 440-447. 

H 0 r n e, A. S., On tumour and Canker in Potato. I. Chrysophlyctis 
endobiotica. Joum. R. Hort. Soc., Vol. 37, P. 2, 1911, S. 363-372. 

S pie eke r man n, H., Wie kann die weitere Verbreitung des Kar
toffelkrebses in Deutschland verhindert werden? Mitt. Landw. 
Oes., 38, 13, 1923, S. 175-178. 

Weiss, F., Orton, C. R. u. Hartman, R. E., Investigations of 
Potato Wart. Un. Sf. Dep. Agr., Bull. 1156, 1923, S. 1-21. 

K 0 hie r, E., Ober den derzeitigen Stand der Erforschung des Kar
toffelkrebses. Arb. BioI. R.-Anst., Land- u. Forstw., Bd. II, 1923, 
S. 289-315. 

K 0 hie r, E., Untersuchungen tiber den Kartoffelkrebs. Ibid., Bd. 13 
(Jub.-Bd.), 1925, S. 385-411. 
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Diesc Krankheit, - die in England "Warty Disease", "Po
tato Black Scab," "Potato RoseHe" usw. genannt wird, - gibt 
sich zu erkennen als warzenartige Auswtichse an den zur B1tite
zeit sich ausbildenden neuen Knollen, mitunter auch an den diese 

a 

Ii 
II 
I 

fig. 24. Kr e bs de r Ka rt off e I. a. Die unter der Erdoberfliiche befindlichen 
Teile einer kranken Pflanze. - b. und c. Kranke Knollen. (a. und c. nach 

O. Appel; b. nach T. John~on.) 

tragencten fadenformigen Achsenteilen, sowie am Wurzelhals und 
an den Wurzeln. In der Regel erreichen die Auswtichse die GroBe 
einer WalnuB oder werden noch etwas groBer. In sehr bos
artigen Fallen zeigt sich das Ganze schlieBlich als eine groBe, un
regelmaBige, schwulstige Masse. Die anfangs weiBen Auswtichse 

E r i k s son, Die Pilzkrankheilcn. 4 
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nehmen allmahlich eine dunkelbraune farbe an. Bei feuchter 
Lage gehen die kranken Kartoffeln bald vollstandig in faulnis 
tiber. 

Die Krankheit wird durch einen Pilz, der Synchytriam 
endobioticam (Schilb.) Perc. - bisweilen auch mit dem erst 
gegebenen Namen: Chysophlyctis endobiotica Schilb. - ge
nannt wird, hervorgerufen. Dieser lebt im Innern der Kartoffel
zeIIen, namen tlich in den dicht unter der Schale liegenden Oe
weben. 1m jugendlichen Oewebe erscheint er als ein mit dem 
Protoplasma der Niihrzelle ununterscheidbar verschmolzenes, sym-

a b 

fig. 25. Krebspilz der KartoHel. a. Durchschnitt eines Knollenteiles 
mit Dauersporangien (schwach vergr.). - b. Teil des Knollengewebes mit 
Dauersporangien (stark vergr.). - c. Reifes Dauersporangium. - d. Sc'hwiirm-

sporen. (a., c. und d. nach T. Johnson; b. nach K. Schilberszky.) 

biotisch zusammenlebendes P I a s mod i u m, das erst bei fort
schreitendem Alter als selbstandiges Oebild hervortritt. In jeder 
kranken Zelle befindet sich ein Plasmodium, das allmahlich um
gewandelt wird entweder in goldbraune Sporengehause (Spo
rangien), die je eine zahllose Menge zur Verbreitung der 
Krankheit wahrend der Vegetationszeit dienende S c h war m
s p 0 r e n enthalten oder auch in ein einziges, dickwandiges 
D a u e r s p 0 ran g i u m, dessen Aufgabe es ist, den Pilz bis 
zum folgenden Jahre am Leben zu erhaIten. Die Dauersporangien 
konnen in den umgebenden Boden gelangen, oder sie werden mit 
schwach erkrankten Knollen, wenn solche zur Saat benutzt wer
den, weiter geschleppt. Infizierte Erde kann ihre ansteckende 
fiihigkeit mindestens zwei, vielleicht sogar sechs bis sieben Jahre 
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beibehalten. Die Infektion der jungen Knollen erfolgt in den 
Augen, die durch den Reiz sich abnorm entwickeln und die krebs
artige Wucherungen bilden. 

In kilnstlichen Infektionsversuchen hat sich der Pilz auf 
Solanum nigrum und S. Dulcamara (C 0 t ton, 1916) und auf 
Tomaten (K u n k e I u. 0 r ton, 1920) ilberfilhren lassen, wiih
rend zahlreiche andere Solanaceen, wie mehrere Arten der Oat
tungen Solanum, Capsicum, Datura, Physalis, Nicotiana usw. 
sich immun gezeigt haben (Wei B, 1923). 

Die Krankheit wurde wm erstenmal im Jahre 1896 in Un
garn wahrgenommen. Bald danach entdeckte man sie in vielen 
anderen Uindern, wie 1900 in England, 1908 in Deutschland 
(Rheinprovinz, Westfalen, Schlesien usw.), 1909 in Nordamerika 
(Newfoundland), 1912 in Schweden usw. Fast ilberall hat sich 
der Pilz beibehalten und verbreitet. Nicht aber so in Schweden, 
wo die Krankheit seit der grilndlichen Desinfizierung des infizier
ten Kulturbodens mit Formalinlosung (1 0,'0; 10 Liter L6sung 
pro Om) in den Jahren 1913 und 1914 (Eriksson, 1914; 
Ham mar I u n d, 1915) nicht mehr, wenigstens nicht bis wm 
Jahre 1924, beobachtet worden ist, wiihrend sie in neuester Zeit 
in Norwegen (1922), in Diinemark (1923) und in Finnland (1924) 
aufgetreten ist. 

Die Krankheit befiillt verschiedene Kartoffelsorten in ver
schiedenem Orade. In England hat sich unter etwa 50 gepriiften 
Sorten ungefiihr ein Drittel als immun gezeigt. In Deutschland 
waren linter den im Jahre 1922 gebauten Kartoffelsorten in 
Brandenburg 30 0/0, in Pommern 31 0/0, in Hannover lind Ost
preuBen 12 % immun. Unter den immunen Sorten fanden sich 
die friihreifenden "Paulsens Juli" lind "Ooldperle" mit gelbem 
Fleische und die auch friihreifenden "Thiele's friiheste", "Kuk
kuck", "Magdeburg blalle" mit weiBem Fleische und linter den 
mittelfriihen folgende gelbfleischige Sorten: "Richter's Jubel", 
"Pepo", "Arniee", "Marsehal Hindenburg", "Helios" lind '"Ne
peta" (Spieekermann, 1923). 

In Nordamerika, wo diese Krankheit nicht nur in den Oststaaten 
(Newfoundland, 1909; Pennsyh'ania, 1918), sondern an zerstreut Iiegenden 
Orten in den Zentralstaaten wahrgenommen worden ist, hat man wesentlich 

4* 
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zwei Kampfwege gegen den gefUrehteten Feind eil1gesehlagen: 1. Al1-
bau mogliehst wid e r s tan d sf ii h i g e r (sog. immunen) K art 0 f f e I -
so r ten; nach mehrjiihrigen Kulturversuchen mit zahlreichen ameri
kanisehen Kultursorten in stark illfizierten Boden hat man Ilicht weniger 
als 26 fUr immun geschiitzte Sorten gefunden, unter welch en besonders 
vier, niimlich "Ore en Mountain", "Irish Cobbler", "Spoulding Rose" 
und "Me Cornick", flir die ZentraIstaaten empfohlen worden sind, 
und unter diescn Sorten ist im Jahre 1921 durch die Vermittelung von 
Pennsyh·ania Departement of Agriculture "Spaulding Rose" in einer Menge 
yon 10,000 Bushels den Anbauern als Saatgut zugeteilt worden; - und 
2. Abgrel1zen des infizierten Oebietcs durch eine S c hut z zan e hin
reichender Brrite, wo man nur immune Sorten hauen darf, wie es 
z. B. im Winkel zwischen luzerne, Columbia, Scnuylkill und Carbon an
geordnet ist (H a rt man, 1923). Man spricht von gutem Erfolg beider 
Kampfmethoden. 

SchutzmajJregelll: 1. Man vernichte sogleich aUe kranken Kar
toffeln samt dem Kraute, und verwende wr Saat im folgenden 
Jahre keine auf kranken feldern geernteten Kartoffeln, auch wenn 
sie gesund aussehen. - 2. Auf Boden, der Kartoffcln hervor
geb.racht, von denen, wenn auch nur ein geringer Prozentsatz, 
krank gewesen ist, baue man in den folgenden vier bis sieben 
Jahren keine Kartoffeln. - 3. Ein Ackerfeld, auf dem kranke 
Kartoffeln gestanden, haHe man sorgfaltig isoliert, damit keine 
Erde durch Menschen, Tiere oder Gerate von krankem auf ge
sun des feld iibertragen wird. - 4. Durch griindliche, zwei bis 
drei Wochen vor dem Auslegen der Saatkartoffeln ausgefiihrte 
Desillfektion der infizierten Erde mit 1 % iger formalinlosung 
10 Liter pro Ll m) hat man bei in Schweden (1913-1914) aus
geftihrten Versuchen den Krankheitsstoff der Erde vollstandig 
unschadlich gemacht und durchaus gesunde Kartoffeln geerntet. 
- 5. Man baue solche Kartoffelsorten, die nach am Platze oder 
in der Gegend gewonnener Erfahrung sich immun gegen die 
Krankheit gezeigt haben. - 6. Wenn von andern Orten bezogene 
Kartoffeln als Saatgut benutzt werden sollen, so achte man sorg
faltig darauf, daB die Saatknollen mit der Krankheit nicht be
haHet sind. - 7. Soli en als krank verdachtige Kartoffeln ver
fiittert werden, so sehe man genau zu, daB keine losgetrennten 
Knollcnstticke und auch keine in den Krippen etwa liegen
gebliebenen Kartoffelreste mit dem Dtinger vermischt werden 
und auf den Komposthaufen gelangen, und lasse tunlichst, der 
Sicherheit halber, die Kartoffeln vor der ftitterung kochen. 
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Wurzelbrand des flachses. 
Olpidiaster radicis (de Wild.) Pasch. 

Mar c hal, E., Recherches biologiques slIr line Chytridinee parasite 
dll Lin. Rech. BioI. Exper., Inst. Agric. Gemblollx, T. I, 1900, 
S. 67-109. 

Fig. 26. W u r z e I bra n d des f I a c h s e s. 
a. Kranke Pflanzen in jungem Krankeitsstadium, 
mit schlaffen, herunterhiingenden Stengelspitzen. 
- b. Spitze eines Wurzelzweiges mit Pilzk6rpern 
in den Zellen. (a. nach E. Marchal; b. nach 

V. Ducomet.) 

Diese Krankheit, in Belgien, Holland 
und frankreich unter dem Namen "Bru
lure" bekannt, tritt im Vorsommer an 
zerstreuten flecken ("Brandflecken") in 
den flachsfeldern auf. Der Stengel ver
liert seine Steifheil und die Spitze des
selben fallt schlaff herab. Die allBersten 
Verzweigllngen der Wurzel nehmen ein 
glasiges Aussehen an und brechen leicht 
abo Bei fellchter Witterung oder in Yer
sumpftem Boden kann die Krankheit sehr 
schnell tiber das ganze Feld verbreitet 
werden. 

'fl b. 
fig. 27. :Wu rzelbrand 
des flachses. a. Zellen 
aus dem iiuBeren Paren
chymgewebe der Wurzel, 
mit Pilzk6rpern im Innern 
derselben; junge Ent-
wicklungsstadien. b. 
Zellen, die Dauersporen 

einschlieBen. 
(Nach E. M arch a I.) 
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Der die Krankheit erregende Pilz wurde ursprunglich Astero
cystis radicis de Wild. genannt. Seitdem es bekannt wurde, 
daB der Oattungsname schon fruher einer Algengattung ge
geben worden war, hat man den hier vorliegenden Schleimpilz 
zu Olpidiaster radicis (de Wild.) Pasch. umtaufen mussen. 

Der Pilz lebt in den oberflachlich gelegenen Zellen der 
feinen Seitenwurzeln. Wenn die Wurzeln noch sehr zart sind, 
dringt der Pilzk6rper gleich oberhalb der Wurzelspitze ein und 
zwar am leichtesten, wenn die Pflanzen 13-18 Tage alt sind, 
nach dem 25. Tage uberhaupt nicht mehr. Der Pilz verbreitet 
sich von Zelle zu Zelle. In der befallen en Zelle zeigt sich der 
Plasmak6rper, der sowohI d asP I a sma de r Z e II e a I s d a s 
des Pi I z e s zu enthaIten scheint - und folglich als "Myko
plasma" (vgl. S. 66 u. 115) bezeichnet werden konnte -, stark 
trub und flillt mitunter den ganzen Zellraum. Allmahlich wird der 
Plasmak6rper in eine oder mehrere Massen von S c h war m -
s p 0 r e n umgestaltet, die durch ein Loch in der Zellwand aus
schtupfen. Der Pilz lebt von Jahr zu Jahr durch 0 a u e r s p 0 r e n 
fort, die in jeder Zelle einzeln oder zu mehreren vorhanden sind. 
Er kann auch in den Wurzeln anderer Oewachse, wie Kohl, Kohl
ruben, Radieschen, Spinat, Erbse, Klee, Luzerne, Senf u. a. leben. 
Die Krankheit ist auch aus Deutschland und Irland bekannt. 

Das einzige Mittel gegen die Krankheit, das man kennt, be~ 
steht darin, daB man auf verseuchtem Boden in den nachstfol
genden sieben bis zehn J ahren keinen Flachs baut (A rna u d. 
1914). 

Unter den ubrigen zur Oruppe der Chytridiaceae geh6renden 
Pilzformen, die auf landwirtschaftlichen KulturpfIanzen Krank
heiten hervorrufen k6nnen, seien folgende erwahnt: Urophlyctis 
Alfalfae (Lagerh.) Magn., die am Wurzelhalse der Luzerne 
zahlreiche erbsengroBe, korallenartige Auswiichse veranlaBt. 
Diese Krankheit wurde zuerst in Sudamerika, spater in der 
Schweiz, Italien, Deutschland, England, Holland, Nordamerika usw. 
wahrgenommen. An verschiedenen Stellen hat die Krankheit 
einen groBen Veriust an den Luzernest6cken verursacht (L age r
heim, 1898; Magnus, 1901, 1902; Arnaud, 1916; Jones 
u. 0 r e c h s I e r, 1920). - Urophlyctis leproides (Trab.) Magn., 
die an Zuckerriiben groBe, kurz gestieIte, unregelmaBig gefurc·hte 
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Anschwellungen am oberen oder mittleren Teil der Wurzel er
zeugt. 1m Durchschnitt zeigen die Oeschwiilste zahlreiche dunkle 
Punkte. Die Krankheit ist in Algier, Frankreich und in andern 
Landern beobachtet worden. (V u i I I e min, 1906, 1917.) 

Olpidium Brassicae Wor. befallt im Friihjahr junge Kohl
pflanzen, besonders wenn diese sehr dicht zusammen stehen und 

I 

a. b. 

Fig. 28. Urophlides Aifaiflle. a. Luzernewurzel mit schwiilstigen Auswiichsen. ~ 
- b. Durchschnitt eines Oeschwulstteiles, mehrere mit Dauersporen gefiillte 

H6hlungen zeigend. (Nach O. Korff.) 

sehr feucht gehalten werden. Der Wurzelhals wird schwarz und 
bricht ab, so daB die Pflanzen eingehen ("Umfallen" oder 
"Schwarze Beine" der Kohlpflanzen) (W 0 ro n in, 1878). 

Olpidium tritolii (Pass.) SchrOt. und Urophlyctis bohemica 
Bub. erzeugen blasenformige Anschwellungen an Blattern und 
Blattstielen von Kleearten (B u b a k, 1902). 

Pyroctonum sphaericum Prun. ist besonders schadlich auf 
Weizen im Siidwesten Frankreichs aufgetreten. Die Pflanzen 
horen auf zu wachsen und werden gelb, und es entstehen groBe, 
abgestorbene Flecken auf den Weizenfeldern (P run e t, 1894). 
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Rheosporangium aphanidermatus Eds. erzeugt in Nordamerika 
an jungen Keimlingen von Zuckerruben und Radieschen iihnliches Ab
toten des Wurzelhalses und Umfallen der Pflanzen wie in Europa Pythium 
de BafyanulIl Hesse, Ap//{/I/olllyces laevis DeB a r y, u. a. Keimlings
brand-Pilze (E d son, 1915). 

b) Per 0 nos p 0 rae e a e. F alscher Meltau. 

deB a r y, A., Zur Kenntnis der Peronosporeen. Bot. Zeit., Jahrg. 39, 
1881, S. 521 usw. 

B ret 5 c h n e ide r, A.> Die falschen Meltaupilze (Peronosporaceae) tlnd 
ihre Bekiimpfung. Monatsheft Landw. Wien, H. 5, 1912, 10 S. 

G ii u man n, E., Seitriige zu einer Monographie der Gatttlng Perono
spora Corda. Seitr. Krypt.-fl. Schweiz, Vol. 4, 1923, S. 1-360. 

Diese Pilze sind fast ausschlieBlich Parasiten. Sie besitzen 
ein gut ausgebildetes und reichverzweigtes Mycel. Der ve g a -
ti ve, d. h. der die Nahrung aufnehmende und zubereitende Teil 
dieses Mycels breitet sich innerhalb der Nahrpflanze als ein 
Netzwerk zwischen den Zellen aus und dringt mit kiirzeren 
Seitenzweigen (Saugasten, H au s tor i en) in das Innere der 
Zellen ein. Der f r u k t i f i kat i v e, d. h. der die Vermehrungs
zellen (Luftsporen) erzeugende TeiI desMycels tritt dagegen 
auBen an der Nahrpflanze als ein grauer Schimmeliiberzug hervor. 
Unter dem Mikroskop betrachtet erscheint dieser Schimmel in 
der Form von zahlreichen frei abstehenden, oft wiederholt ver
zweigten Faden, die eiformige Vermehrungszellen (Luftsporen, 
oft auch K 0 n i die n genannt) abschniiren, durch welche der Pilz 
wahrend der Vegetationszeit verbreitet wi rd. 

Die Keimung der Luftsporen findet entweder in der Weise 
!5tatt, daB der Inhalt der Spore sich auf eine Anzahl S c h war ill -
S P 0 r e n (Zoosporen) verteilt, die jede fiir sich frei heraustreten 
und einen Keimschlauch treiben, oder die game Spore sendet, 
wie eine gewohnliche Spore, einen einzelnen Keimschlauch aus. 
Bisweilen (Gatt. Pythium) kommt auch, neben den schon be
schriebenen, eine dritte Keimungsform vor, indem der Inhalt 
der Luftspore in einer B 1 a see n tIe e r t wird und sich danach 
in zahlreiche Schwiirmsporen teiIt. Die Luftsporentrager erzeu
gen ihre Sporen entweder auf baum~rtig verzweigten Asten 
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(Gatt. PhytoplztllOra und Peronospora) oder in langen, perI
schnurartigen Ketten (Gatt. Cystopus). 

Von einem Jahre zum anderen erhiilt sich der Pilz in der 
Regel durch dickwandige D a u e r s p 0 r e n (00 s p 0 r en), die im 
Innern des befallen en 
Pflanzenorgans spater im 
Jahre, oft erst \Venn die
ses sich in -...Auflosung be-
findet, • eitstehen und 

nach erfolgter Oberwin
winterung auskeimen. In 
einigen Fallen z. B. hci 
Phytophthora injestans 
und Peronospora Spina
ciae, hat man eine Ober
winterung des Pilzes im 
Plasmastadium mit dem 
Plasma der Nahrzelle zu-

sammen konstatieren 
konnen, aus welcher 
Symbiose das Pilzelement 
in einem gewissen Ent-

wicklungsstadium der 
Niihrpflanze und unter 
gewissen iiul3eren Ver
hiiltnissen sich frei macht, 
urn ein interzellulares, 
schmarotzendes Mycel 
unten S. 66). 

a 
fig. 2\). Mycel von Perono.<poraceen. a. Durch
schnitt eines kranken Kartoffelblattes; vege
tatives Mycel im Innern, fruktifikatives mit 
Luftsporen auswendig. b. Vegetativer 
Mycelfaden mit kurzen, kugeligen Haustorien 
(Cystopus.) - c. Vegetativer Mycelfaden mit 
langell, verzweigten Haustorien (Perollospora). 

zu bilden (Myko p I as m a - Th e 0 r i e; 

Keimlingsbrand. 

\ 
\ 

, 
I Pythium de Baryanum Hesse. 

He sse, R., Pythium de Baryanum, ein endorhytischer Schmarotzer. 
Halle a. S., lS7-t, 76 S. 

M i yak e, K., The Fertilisation of Pythium de Baryanum. Ann. of Bot., 
Vol. 15, 1901, S. 653-667. 
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Dieser Pilz lebt in feuchtem Humus, namentlich in Anzucht
kasten, und geht von dart auf junge Keimpflanzen zahlreicher, im 
System weit auseinanderstehender Pflanzenarten iiber. Er greift 
nicht nur den Stengelteil unterhalb der Keimblatter und den 
oberen Teil der Wurzel an, sondern kann auch die Spitze der 
Hauptwurzel von jungen Pflanzen zum Absterben bringen und 
jugendliche Seitenwurzeln wah rend der ganzen Vegetationszeit 
abt6ten, ja er vermag sagar die noch in der Samenh6hle befind
lich~n Samen und die jungen Keimlinge, ehe sie sich iiber den 
Erdboden erhoben haben, abzut6ten. Das infizierte Gewebe des 
sich bildenden Keimlings wird glasig-gelblich, verliert seinen 
Turgor und trocknet unter braun-schwarzer Verfarbung ein. Die 
Pflanzchen werden schlaff, neigen sich gegen den Boden hin und 
sterben ab ("Umfallen", "Damping off"). In feuchter Luft wach
sen aus der Oberflache des befallenen Organs kurze Pilzfaden, 
die kugelige Anschwellungen abschniiren. Diese Anschwellungen 
k6nnen sogleich keimfahig sein, in welchem Faile sie den Inhalt 
in der Form einer Blase entleeren, die sich danach in zahlreiche 
Schwarmsporen teilt, oder sie keimen nach einer gewissen Ruhe
zeit als Konidien mit einem einzigen Keimschlauch aus. Gegen den 
Herbst werden nach einer geschlechtlichen Fruktifikation Dauer
sporen, die fiir die Oberwinterung des Pilzes bestimmt sind, in 
dem faulenden Gewebe gebildet und mit dies em in die Erde ge
bracht. GroBe Feuchtigkeit und Warme begiinstigen die Ver
breitung der Krankheit, sowie auch dichter Wuchs der Samlinge 
in den Anzuchtkasten_ 
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Oer Pilz befallt die Keimpflanzen vieler Pflanzenarten, wie 
Riiben, Kohl, Lupine, Spargel, Senf, Erbse, Gerste, Levkoje usw. 
Am meisten ist er in neuerer Zeit, besonders in RuBland und 

• 

re"'1 
b 

Deutschland, als Parasit an Riibenpflanz· 
chen beobachtet worden. Seitener wer
den altere Pflanzenteile, wie Knollen und 
Stengel der Kartoffelpflanze, vom Pilze 
angegriffen . 

Fig. 30. Keimlingsbrand der 
Runkelriibe. Pythium de Bary
.anum. a. Kranke Keimlinge. -

fig. 31. Pytllium de Baryallum. 
a. Hyphe mit Sporengehausen. -
b. Sporengehause, im Begriff, 
Schwarmsporen zu entwickelu. -
c.Dauerspore. (Nach E. Rostrup.) 

b. Gesunde Keimlinge (desselben 
Alters). (Nach W. Busse.) 

Als Erreger iihnlicher Keimlingskrankheiten werden atlch 
mehrere andere Pilzarten angegeben, in erster Linie Phoma 
Betae Frank und Aphanomyces laevis de By. (P e t e r s, 1913) 
und auflerdem Species der Gattungen Arthrobotrys (v. Tub e u f. 
1902), Oibberella (0 i ck son, 1923) und Fusarium (A p pel, 
1924). 

Es mag iibrigens hier auch erwahnt werden, daB es forscher gibt, 
die meinen, daB die eigentliche Ursache der Krankheit durchaus nicht 
in den Pilzen liegt, sondern in der Schwache oder Kranklichkeit der 
Pflanze selbst, und daB daher als RadikalmitteI gegen den WurzeI
brand nicht solche Mittel anzusehen sind, die gegen die Pilze gerichiet 
sind, sondern soIche, welche die Kraftigung der Pflanze selbst zum 
Ziele haben und die Lebensenergie und Widerstandsfahigkeit derselben 
f6rdern (Karlson, 1891). 

SchutzmajJregeln: 1. In Kiisten, in denen Pflanzen gezogen 
werden solI en, gebe man der obersten Bodenschicht eine Bei-
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mischung von feinem Sand oder Kohlenstaub und sorge fur 
maBige Warme und Feuchtigkeit wahrend des ersten Wachstums 
def Pflanzen, wenn der Stengelteil noch am Wachsen ist. - 2. Hat 
die Krankheit in einem fruheren Jahre sich im Treibbeet gezeigt, 
so schaffe man neue, frische Erde an und reinige sorgfaltig aIle 
Rahmen und Fenster. - 3. Bei sehr feuchten Boden sei zu 
empfehlen gute Drainierung, fruhzeitiges Pflugen nach Abernten 
der Vorfrucht, genugende Zufuhr von Stickstoff- und phosphor
saurehaltigem Kunstdunger, Lockerung des Bodens durch wie
derholtes Hacken. - 4. Wenn Grund zum Verdacht besteht, daB 
die Krankheit mit dem Rubensamen ubertragen wird, lasse man 
die Knaule zuerst 2-3 Tage feucht liegen und beize sie dann 
wahrend zwei Stunden in 1-2 prozentiger Kupfervitriollosung. 
bevor man sie verwendet. 

Krautfiiule der Kartoffel. 

Phytophthora injestans (Mont) de By. 
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E r i k s son, J., Ober den Ursprung des primiiren Ausbruches der Kraut
faule auf dem Kartoffelfelde. Ark. Bot., Bd. 14, No. 20, 1916, 
S. 1-72. 

Diese am meisten besprochene Krankheit der Kartoffel
pflanze, oft ganz einfach "die Kartoffelkrankheit" genannt, er
scheint auf dem Kartoffelfelde im Freien zuerst i m Spa t s 0 m -
mer, in normalen Jahren etwa Mitte August, bisweilen abel' 2-3 
Wochen fruher oder etwas spater . 

• ~ie bildet g roB e, dun k Ie 
Fie eke n an den sonst tiefgru
nen Blattern. Von Tag zu Tag 
werden die Flecken groBer und 
zahlreicher, bis endlich nach 1 
bis 3 Wochen - je nach der 
herrschenden Witterung - das 
ganze Kraut des Feldes schwarz 
und tot ist und die Stengel 
nackt da stehen. Nahert man 
sich dem kranken Felde, bemerkt 
man einen fauligen, unangeneh
men Geruch. 

Neben diesem regelmaBig 
spaten Hervortreten der Blatt
krankheit auf dem Kartoffelfelde 
im Freien - das spate Auf
treten ist so charakteristisch, daB 
es der Krankheit den eng

Fig. 32. Primiirausbruch der 
Krautfiiule der Kartoffel
pflanze auf dem Kartoffelfelde 

im Spiitsommer. (Orig.) 

lischen Namen von "Late Blight" eingetragen hat - ist indessen 
auch ein zeitiger F r u h j a h r sa usb r u c h . der Krankheit auf 
Kartoffelpflanzen, die im Mistbeet unter Glas gebaut werden, 
wenigstens in Schweden mehrmals (1910, 1911, 1918) wahr
genommen worden. Waren die Saatkartoffeln im Januar oder 
Februar ins Mistbeet ausgelegt und wurde die KuItur sehr 
feucht gehalten, so trat die Krankheit etwa Mitte April, wenn 
die voll ausgewachsenen Kartoffelpflanzen im Begriff waren, neue 
Knollen anzusetzen, plotzlich auf. Der Befall zeigt sich jetzt nicht 
auf den Blattspreiten, die fast ausnahmslos rein sind, wenn auch 
wenig verkruppelt, sondem auf S tam m par tie n, teils am Haupt-
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stamm und seinen Verzweigungen als lange, dunkle, flaumige 
Streifen, teils an den Blattstielen, die infolge des Angriffes dunn 
wie feine Niihfiiden wurden. 

a. b. 

fig. 33. Verfriihter, primarer Krankheitsausbruch in Mistbeet
kultur im Friihjahr. a. Lange, dunkle, pilzLJefaiiene Streifen am Stamme. 

- h. Stiele der Bliittchen befallen, diinn wie feine Niihfiiden. (0 ri g.) 

In beiden fiillen, bei dem spiiten Ausbruch auf dem Felde 
wie bei dem fruhen Hervortreten im Mistbeete, haben wir offen
bar mit ein und derselben Phase in der Entwickelungsgeschichte 
des Krankheitserregers, des falschen Meltaupilzes Phytophtliora 
injestans (Mont.) de By. zu tun. Trotz einer unstreitbaren habi
tuellen Verschiedenheit im iiuBeren Auftreten der be:den for-
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men, gibt es zwischen denselben eine beachtenswerte, inn ere, 
biologische Ahnlichkeit insofern, als in beiden Fallen die Kar
toffelpflanzen im wesentlichen dasselbe Entwickelungsstadium, 
d. h. etwa das Maximum ihrer oberirdischen Teile erreicht haben 
und im Begriffe sind, neue Knollen anzusetzen. Dieses Phanomen 
deutet unabweisbar auf das Vorhandensein eines versteckten 
Krankheitsstoffes im Inneren der Pflanze selbst hin und macht 
das regelmaBig spate Auftreten der Krankheit auf den Kartoffel
feldern leichter versiandlich. 

Man fragt sich jetzt: Wie gelangt diese Krankheit zuerst in 
das Kraut der Kartoffelpflan~e und wie iiberwintert der krank
heiterregende Pilz? 

Seit mehr als 75 Jahren, vOn der Zeit der Einwanderung der Kar
toffelkrankheit in Europa urn das Jahr 1845 an, ist die Oberwinlerung des 
Pilzes von einem Jahre zum anderen eine viel diskutierle Frage ge
wesen. Urn 1875 war eine heftige Divergenz betreffs der Beantwortung 
der Frage zwischen den Oelehrten verschiedener Uinder entstanden. 
Einige meinten in gewissen Teilen der _ Kartoffelpflanze Oberwinterungs
sporen (Oosporen) entdeckt zu haben (W. O. S mit h; Be r k e ley; 
Viz e; Plow rig h t). Andere dagegen hielten eine solche Deutung 
fur unrichtig und meinten, daB die wahrgenommenen Oosp-oren in der 
Tat nicht dem Kartoffelpilze, sondern einem anderen, nahe verwandten, 
zufallig in den untersuchten Pflanzenteilen vorhandenen Pilze der Oat
tung Pythium angehorten (d e Bar y; B ref e I d; Mag nus). Urn 
die Streitfrage zu losen gab nun die K. Eng!. Landw.-Oesellschaft dem 
deutschen Forscher A. deB a r y, dem hervorragensten Pilzf.orscher 
jener Zeit, den Ayftrag, vorliegende Frage einer eingehenden Prufung 
zu unterziehen. Das Resultat dieser Priifung erschien in einer Arbeit 
yom Jahre 1876, wo deB a ryan seiner friiher verfochtenen Meinung 
fest hielt. Durch diese Entscheidung, die fast iiberall akzeptiert wurde, 
war fUr eine lange Zukunft die Oberwinterungsfrage ungelost geblieben. 

Vollstandig aus der Welt gebracht durch die gegebene Entscheidung 
zeigten sich indessen keineswegs die Meinungsdifferenzen. In den nachst
folgenden Jahrzehnten wurden, neben den alten Auffassungen von einer 
Krankheitsquelle in der Saatknolle und dem daraus heranwachsenden 
Trieb (d e Bar y) oder in einem in der Erde fortlebenden Mycel 
(K ii h n) oder mit in faulenden Pflanzenteilen vorhandenen Oosporen (W. 
O. S mit h), auch neue Erklarungsversuche vorgefuhrt. Man dachte sich 
ein an der Oberflache der Kartoffelknolle sporenerzeugendes und yon 
da aus das Laub infizierendes Mycel (H e c k e, 1898) oder einen un
faBbar feinen, staubahnlichen oder schleimigen Zustand des in der 
ganzen Kartoffeipflanze latent vorhandenen Pilzkorpers (W. O. S mit h , 
1884; Wilson, 1891; Massee, 1906). 

Endlich im Anfange unseres Jahrhunderts trat eine neue Tiitig. 
keitsperiode in der FOl'Schungsgeschichte dieser Krankheit ein. Sehr 
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umf~,ssende und sehr eingehende Untersuchungen liber dieselbe wurden 
in Nordamerika und England vorgenommen. (C lin ton, 1904-1910; 
Jones, Lutman u. Oriddings, 1904-1912; Pethybridge u. 
Murphy, 1911-1913; Melhus, 1913-1915) Die Hauptmethode bei 
diesen Untersuchungen wurde die Reinkultur der Pilzformen auf klinst
lichen Niihrsubstraten und es gelang, rudimentiire Oosporen klinstlich 
hervorzubringen. Trotz allen Bestrebungen war und blieb die Ober
winterungsftage weiter ungelost. 

Mit Rueksieht auf das fortdauernde geheimnisvolle RatseI 
der Oberwinterung des PiIzes und des Wiederauftretens der 
Krankheit im neuen Jahre wurde endlich irri Jahre 19]5 eine 
seit Jahren geplante Untersuchung aueh in Schweden in Gang 
gesetzt. Hierzu wurde ein anderer Weg aIs in den amerikanisch
englischen Versuchen gewahlt. AIs Ausgangsbasis dienten die 
allerersten, im Spatsommer auf den Kartoffelfeldern hervorbre
chenden, sicher primaren, groBen Blattflecken. Man ver
suchte dtirch eine moglichst genaue mikroskopische Untersuchung 
den bei der Ausbildung dieser Flecken im BJattgewebe vorsich
gehenden WaehstumsprozeB kennen zu Iernen und auf solche 
Weise die Herkunft des dort vorhandenen PilzmyceIs zu er
forschen. 

fig. 34. Primiirkrankes 
Kartoffelbliittchen. a-b 
verschiedene Zonen des Flek-
kes. (Schematische figur.) 

Mit Hilfe einer Lupe kann man 
an der Unterseite des fleckes meh
rere, allmahlich ineinander iibergehen
de Z 0 n e n unterscheiden: a) die Mit
telzone, braun bis schwarz, fast tot; 
b) die grauflaumige, schimmeltragende 
Zone; e) die bleiehgrune Zone, und 
d) die rein grune Zone. Die feinere 
Struktur der einzelnen Zonen lieS sich 
durch mikroskopisehe- Untersuchung 
hei sbrker VergroBerung von zahl
reichen, aus den versehiedenen Zo
nen stammenden und nach modern en 
cytologischen Methoden gefarbten Mi
krotomschnitten Schritt fur Schritt aus
lesen. 

Das erste wichtige 
dieser Untersuchung war 

Ergebnis 
die Ent~ 
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deckung von 00 s po r e n in dem desorganisierten Schwamm
gewebe der Zonen a und b. Diese Sporen waren kugelrund, von 
einer dicken, ebenen Wand umgeben. In ihrem Inneren sah man 
einen feinkornigen Inhalt, in welchem man mehrere kernahnliche 
Karper unterscheiden konnte. Die Sporen lagen einzeln oder 2-3 
zusammen. In denselben Fleckenzonen, in denen die Sporen sich 

r " I 
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a. d. 

b. c. e. 
Fig. 35. P rim it r e r K ran k h e its au s b r u c h. a. Zerstortes Blattgewebe 
mit zwei Oosporen. - b. Keimende Oospore, an den Spaltoffnungszellen 
schmiegend. - c. Einfacher Keimschlauch mit einer kleinen Astanlage. -
d. Keimschlauch mit einem Seitenast; in Atemhohle zwei von der Oospore 
abgesonderte Kugeln, die noch ungekeimt sind. - e. Zwei Lufisporen, die sich 

wie Zoosporangien entwickeln. (Primare Luftsporen.) (0 ri g.) 

befanden, konnte man auch die Weiterentwicklung derselben ver
folgen. Sie waren namlich sogIeich keimfahig, also keine Dauer
sporen, sondern wirkliche Sommersporen. Sie keimten entweder 
als K 0 n i die n mit einem Keimschlauch durch eine nahegelegene 
.tipaltoffnung aus, oder als 5 po ran g i en, indem def Inbalt der 
Spore vor dem Ausdringen sich in mehrere Portionen (Teilsporen) 
verteilte, welche je mit ihrem Keimschlaucb die Spaltaffnung 
.durchbohrten. Aus den Schlauchen entwickelte sich ein L u f t-

E r i k s SOil, Die Pilzkrankheiten. 5 
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my c e I von der fur dies en Pilz charakteristischen Natur. Von den 
Myceliisten wurden L u f t s p 0 r e n abgeschnurt, die sich als Z 0 o
s p 0 ran g i en weiter entwickelten. 

Die der Oosporenbildung vorausgehenden Entwicklungs
stadien des Pilzes kann man in den periferischen Fleckpartien 
verfolgen. In gewissen Zellen der Zonen c und d entdeckte man 
mit Hilfe sehr starker VergraBerung (1000/1) im Plasma die Ein
lagerung von zahlreichen, minimalen, punktf6rmigen K6rperchen, 
die dem gaozen Zellinhalte zwischen den Chlorophyllk6rnern eine 
eigentiimliche Netz- oder Piinktchenstruktur verleihen, welche von 
dem gew6hnlichen Plasmabau abweicht. Die fremden Karper
chen sind d asP i I z e I erne n tin d e r z w i s c hen den b e i -
den P I a sma k 6 r per n, dem der Niihrzelle und dem des Pil
zes, s tat t fin den den S y m b i 0 s e - My k 0 {J I as m a genann t -
und das durch die jetzt beschriebenen Zellen reprasentierte Sta
dium dieser Symbiose kann als "das Ruhestadium" des Myko
plasmas bezeichnet werden (vergl. unten S. 115). 

In anderen Praparaten aus den entsprechenden Zonen kann 
man die nachfolgend.en Metamorphosen im Mykoplasmaleben 
wahrnehmen: die Aufl6sung der Chlorophyllk6rner, die Entstehung 
einer Mehrzahl (3-6) Nukleolen im Plasma und die stellenweise 
Anhaufung von besonders truben Plasmazentra - das "Reife
stadium" des Mykoplasmas - bis endlich die truben Plasma
anhaufungen sich durch die angrenzende Zellwand ausgieBen, 
urn in den Interzellularraumen einen Plasmodienstrang zu bilden, 
der zu einem wirklichen MyceJfaden entwickelt wird. Wir haben 
somit ein interzellulares Mycelium, das fertig ist, maskuline und 
feminine Aste (Antheridien und Oogonien) herauszubil
den, durch deren Ropulation die 00 s p 0 r e n gebiJdet werden. 

In welcher Weise der Pilz als Plasma in die Kartoffeipflanze 
und speziell in die im Sommer neuauswachsenden Stolonen und 
neuangesetzten Knollen eindringt, bleibt noch ubrig zu erforschen. 

Mittels der bei dem primaren Krankheitsausbruche in der 
jetzt beschriebenen Weise entstandenen Luftsporen verbreitet sich 
die Krankheit sehr schnell sowohl im Mistbeete im Fruhjahre wre 
auf dem Acker im Herbste. Diese primaren Luftsporen 
entwickeln sich als S p 0 ran g i e n. Ihr truber Inhalt ordnet sich 
zu einer wechselnden Anzahl unter sich getrennter Schleimk6rper, 



die dUrch ein Loch in dem 
einen Ende des Sporangiums 
entleert werden. Die Schleim
karper sind mit 2 feinen, be
weglichen GeiBeln versehen. 
die ihnen eine schwimmende 

Bewegung verleihen 
("Schoormsporen"). Nach ei
ner • h¥Jben Stunde hart die 
Bewegung auf, die OeiBeln 
fallen ab und die Schwarm
sporen keimen aus. Durch 
Ansteckungen mitteIs dieser 
Sporen werden schnell neue. 
s e k u n dar e Krankheitsflek
ken gebildet, die einer s e -
kundaren Luftsporen
g e n era t ion Ursprung ge
ben. I 
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b 

C If, 
Wie diese sekundaren Luft- ' • 

sporen auskeimen, ist nach 
nicht sieher bekannt. Seit Mitte ,. 
des vorigen jahrhunderts ist 
es wahrgenommen worden. 
daB die Luftsporen dieses PiI
zes - meistenteils ais "Ko
nidien" bezeichnet - in zwei 
verschiedenen Weisen auskei
men, en'tweder ais Sporangien 
mittels Schwarmsparen oder 
als Konidien mit einem ein
zeIn en Keimschiauch. Die Ur
sache dieser verschiedenen 
Auskeimung ist bis jetzt nicht 
aufgeklart worden, obgleich 
viel dariiber geschrieben ist. 

Fig, 36. Plasma·' und Mycelium
L e ben von Phytophthora infestans / 
primarer BlaUlleckS a. Zelle aus dem 
griinen Blattfelde (Zone d, fig. 34), 
mit Mykoplasma in Ruhestadium. - b. 
Zelle aus dem hellgriinen Blaltfelde 
(Zone c) mit Mykoplasma in Reife 
(Nukleol-)Stadium. - C. Zelle mit zwei 
Plasma-Ausgiissen in die lnterzellular
riiume ausdringend. - d. 1m zerstorten 
Blattgewebe findet Kopulation zwischen 
einem Antheridium (rechts) und einem 

Oogonium ~links) statt. (Orig.) 

Es ware denkbar, daB die Konidienauskeimung eine Eigenschaft 
der sekundaren Sporengeneration sein kannte. In solchem Faile 

"F1* 
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konnte man sich auch eine verschiedene Funktion in der Lebens
und Infektionsgeschichte bei den beiden Sporenarten denken. 

Die Verbreitung der Krautfaule tiber das Kartoffelfeld ist 
von der Witterung Zlir Zeit des ersten Ausbruches der Krankheit 
oder gleich nachher in hohem Orade abhangig. Bei feuchtem, 
namentlich bei nebeligem Wetter verbreitet sich die Krankheit 
sehr schnell. In wenigen Tagen findet man kranke Blattflecken an 
jeder Pflanze des Feldes, und innerhalb 1-2 Wochen ist das 

Fig. 37. Junge Kartoffel
knolle von Ph y top h
thora infestans an-

gegriffen. 
(Nach O. AppeL) 

ganze Feld schwarz geworden. 1st dagegen 
die Witte rung zur genannten Zeit sehr trok
ken, so schreitet die Verb rei tung def Krank
heit nur langsam vor und kann sogar ganz 
aufhoren. In einzelnen Jahrgangen, 1907 
bis 1909 in Connecticut (Nordamerika) und 
1911 in Schweden, blieb die Krankheit fast 
vollstandig aus. 

Wenn auf einem Kartoffelfelde das 
Kraut in oben beschriebener Weise ver
welkt ist, muB man darauf gefaBt sein, daB 
auch die in der Erde sich entwickelnden 
jungen Knollen von der Krankheit befal
len werden. Die Krankheit tritt auch bald 
hier in der Form von dunklen, meist brau
nen Flecken auf, die mehr oder weniger tief 

in das Knollenfleisch hineinreichen. Man ist im allgemeinen der 
Ansicht gewesen, daB die Krankheit die Knollen in der Weise er
reicht, daB die Luftsporen, \velche vom kranken Kraut zur 
Erde herunterfalIen, durch die deckende Bodenschicht yom 
Regen hindurchgesptilt werden. Ftir eine solche Annahme spra
chen besonders gewisse in den 80er Jahren des vorigen Jahr
hunderts in Danemark und England ausgefiihrte Versuche, in 
welch en Luftsporen durch verschieden dicke Sandschichten ge
siebt wurden, eben so wie erfolgreiche Bemtihungen, die Knollen 
gegen schwere Angriffe des Pilzes durch "Schutzhiiufelung" zu 
schtitzen 0. L. Jensen, 1884; Plowright, 1884). Diese Er
klarung bezuglich der Obertragung der Krankheit auf die Knollen 
fand aber durch zahlreiche in den 90er Jahren in Deutschland 
angestellte Ve(suche, gesunde Kartoffeln durch krankes Kraut an-
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zustecken, keine Bestatigung (We h mer, 1898). Fast alle diese 
Versuche fielen negativ aus, und in den Fiillen, wo die Kar
toffeln krank wurden, zeigten sich diese nicht mit dem Blatt
faulepilze, sondern mit Trockenfau!e behaftet, welche Krankheit, 
wie oben beschrieben worden ist, von gewissen Bakterien her
riihrt. Es bleibt also nicht anderes uhrig 
als anzunehmen, daB die Krankheit in 
die Knollen auf dieselbe Weise, wie et
was fruher in das Kraut gelangt, d. h. 
daB- nach gewissen, auch in der Knolle, 
\Vairscheinlich in ihrem periferischen Oe
webe, vorsichgehenden Umwandlungen 
eines dort versteckten, plasmatischen Pilz
keimes ein interzellulares, krankheitser
regendes Mycel entsteht. Fur eine solche 
Annahme sprechen in der Tat auch gr
wisse in den 70er Jahren beschriebene 
Wahrnehmungen (W. O. Smith, 1876), 
die im Laufe der Jahre wohl auBer Acht 
gelassen, ja vergessen, nicht aber wider
legt worden sind. 

Als das Einwanderungsjahr der 
Krankheit in Europa wird gewohnlich 
das Jahr 1845 bezeichnet, in welchem 

fig. 38. Tomatenblatt, von 
Jahre der Pilz auch wissenschaftlich be- Phytophthora infes-
schrieben und benannt wuide. In dem- tan s befallen. (Orig.) 

selben Jahre zeigte er sich auch an sehr ausgedehnten Oebieten 
unseres Weltteiles verbreitet. Seine so auffiillig schnelle Verbrei
tung hat man mit den WiHerungsverhaltnissen im Sommer und 
Herbste des genannten Jahres in Zusammenhang stell en wollen. 
Eine ganz einwandfreie Erklarung der bemerkenswerten Erschei
nung hat man jedoch kaum geben k6nnen. Eb-enso auffallig und 
beziiglich des sen Ursachen unaufgeklart ist das plOtzliche, all
gemeine Auftreten der Krankheit gleichzeitig in Nordamerika. 
Nach Australien kam sie zuerst im Jahre 1904 (M c. A I pin e). 

Derselbe Pilz ist auch an verschiedenen mit der Kartoffel~ 

pflanze mehr oder weniger nahe verwandten Pflanzenarten ge
fund en worden, wie an Solanum etuberosllm, S. caripellse, S. sto-
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lonijerum, S. utile, S. Maglia, S. verrucosum, S. Dulcamara, S. 
laciniatum, S. marginatum, S. maricatam, S. tuberosum x a tile, 
S. Lycopersicam, Anthocercis viscosa, Petllnia hybrida, Schizanthlls 
Grahami und Datara Metel. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daB verschiedene Kartoffelsorten 
ungleich schwer von der Krankh.eit angegriffen werden. Diesen 
Umstand hat man benutzt, urn sich gegen die Verheerungen zu 
schiitzen. Die bei der Sortenwahl entstehenden Schwierigkeiten 
diirften in des sen jedem Kartoffelbauer allzu bekannt sein. Teils 
darf die Widerstandsfiihigkeit einer gewissen Kartoffelsorte nicht 
als unter allen Verhiiltnissen dieselbe oder fiir alle Zeiten unver
andert betrachtet werden, teils wird der Kulturwert einer Sorte 
nicht allein durch deren Widerstandsfahigkeit gegen die eine oder 
die andere Krankheit bestimmt, sondern es miissen auch andere 
Eigenschaften, wie Reifezeit, Ertragsfahigkeit, Oeschmack, Starke
gehalt usw., mit in Betracht gezogen werden. 

Man hat lange Zeit angenommen, daB der oben beschriebene 
Pilz die im Spatsommer auf den feldern und im Winter auf den gelagerten 
Kartoffeln auftretenden Krankheitsformen, die unter dem Namen NaBlaule 
und Trockenfaule bekannt sind, hervorruft. DaB dem aber nicht so 
ist, sondern daB Bakterien die Erreger dieser Krankheiten sind, wurde 
schon erwahnt. 

SdllltzmajJregeln,' 1. Man verwende gesunde Knollen zur 
Aussaat. Auf schwer erkranktem Felde geerntete Kartoffeln sind 

.zur Saat nicht zu benutzen, auch dann nicht, wenn sie ein ver
haltnismaBig gesundes Aussehen zeigen; denn man hat allen 
Grund zu vermuten, daB die Krankheit gerade vorwiegend durch 
schwach erkrankte Knollen bzw. durch die in diesen verborgenen 
lebenskraftigen Krankheitskeime von Jahr zu Jahr am Leben er
halten wird. - 2. Man wahle einen fUr den Kartoffelbau ge
eigneten KuIturboden. Am besten ist trocken gelegener und gut 
entwasserter Sandboden oder stark sandiger Lehmboden. -
3. Man baue widerstandsfiihige Sorten, dabei auf die am Platze 
oder in der Oegend gewonnene Erfahrung sich stiitzend. - 4. Auf 
ein und demselben Boden baue man nicht von Jahr zu Jahr Kar
toffeln. -- 5. Stalldiinger darf den Kadoffeln nicht direkt, na
mentlich nieht im frischen Zustande, beigegeben werden. -
6. Man kultiviere die Kartoffeln in hohen Hilgeln. Besonders 
wirksam hat in verschiedenen Fallen die sog. Schutzhaufelung sich 
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gezeigt. Bei solcher Behaufelung wird die Erde so hoch aufge
schichtet, daB die obersten Knollen im Sandboden 9 em, im 
Lehmboden 10-13 em hoch bedeckt sind. Diese Haufelung setzt 
offenbar eine groBere Entfernung zwischen den Reihen als die 
gew6hnliche voraus, und zwar in sandigem Boden eine Entfer
nung von 80 em, in steiferem Boden von 95 em. - 7. Man be
spritze das Kartoffelland zu der Zeit, wo die Blattfleeken sieh 
zuerst zeigen, oder schon eine Woche vorher, wenn dies aus der 

" 

a b c 

fig. 39. Bespritzung mit 'Bordeauxlosung. a. Bespritzt 
jede zweite Woche. - b. Unbespritzt. - c. Bespritzt 

dreimaI. (Nach B. M. Duggar.) 

am Platze gewonnenen Erfahrung sich berechnen laBt, mit einer 
pilzt6tenden Fliissigkeit, z. B. mit 1 0(0 iger Bordeauxbriihe, und 
nehme nach weiteren 3-4 Wochen eine neue Bespritzung vor. 
In normalen Jahren diirfte hir Norddeutschland die zur' ersten 
Bespritzung geeignete Zeit, wenn es sich urn Friihkartoffeln han
delt, im allgemeinen in die letzte Woche des Juli fallen und hir 
mittelfruhe und spate Kartoffeln 14 Tage spater. Infolge der Be
spritzung halt sich das Kraut 1-5 Wochen langer aIs sonst griin; 
auch wird durch dieselbe die Anzahl frischer und haltbarer Knollen, 
wie auch die Totalernte, vermehrt. - 8. Die Kartoffeln diirfen 
nicht zu friih geerntet werden, da die Luft mit Ansteckungsstoff 
aus nicht ganz verwelkten Blattern und Stengeln noch erfiillt ist. 
- 9. Man lagere die Kartoffeln trocken, urn einer schweren nach
traglichen Erkrankung im Winter vorzubeugen. 
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Rotfaule der KartoffeI. 

Phytophthora erythroseptica Peth. 

Pet h y b rid g e, O. H., On the Rotting of Potato Tubers by a new 
Species of Phytophthora. Sci. Proc. R. Soc. Dublin, Vol. 13, Nr. 35, 
1913, S. 529-565. - Further Observations on Ph. erythroseptica 
Peth. lb., Vol. 14, Nr. 10, 1914, S. 179-198. 

M u r ph y, P. A., The Morphology and Cytology of the Sexual Organs 
of Phytophthora erythroseptica Peth., Ann. Bot., Vol. 32, Nr. 125, 
1918, S. 115-153. 

Mit dem Namen Rotfaule k6nnte man eine in letzter Zeit ent
deckte neue Kartoffelfaule bezeichnen, welche von der soeben be
schriebenen Kraut- und Knollenfaule der KartoffeI in mehreren 

a b 
fig. 40. Phytophthora erythroseptica. Kranke 
KartoffelknolIe; a. von auBen gesehen; b. durch
schnitten; der kranke Teil einige Stunden nach dem 
Durchschneiden rotbraun gefarbt. (Nach O. H. 

Pethybridge.) 

wichtigen Hinsichten abweicht. An dem oberirdischen Kraut sind 
die Symptome dieser neuen Krankheit, die an fruhen Kartoffel
sorten schon Ende Juli zum Vorschein kommen k6nnen, etwa 
dieselben wie bei der Stengelbakteriose der Kartoffel. Das Kraut 
wird gelbgrun bis gelb, die Blattchenrander nach oben und innen 
etwas zusammengefaitet, trocken und gekrauselt. Beim Durch
schneiden der kranken Stammteile findet man die OefiiBbundel 
gebraunt. Bei sehr kraftiger Infektion Wit das ganze Kraut 
nieder. Der Hauptsitz des Pilzes findet sich indessen in den 
unterirdischen Teilen der Pflanze, besonders in den gr6Beren 
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Knollen. In diesen beginnt die Faule immer im BasaIteile. Sie 
wird schon auBerlich durch cine etwas dunklere Farbe der 
Knollenbasis sichtbar und breitet sich von dort gegen die Spitze 
der Knolle aus. In einem jungen Krankheitsstadium findet man 
beim Durchschneiden der Knolle nach der Lange im ersten 
Anblicke keine scharfe Abgrenzung des kranken Knollenteiles 
von dem gesunden. Nach wenigen Minuten fiirbt sich aber beim 
Luftzutritte der bas ale kranke Teil der Schnittflache bleichrot , 
(wovon der Name "Rotfaule", engl. "Pink Rot"), und nach 
einigen StunGe" nimmt dieselbe Flachenpartie eine braune bis 
schwarze Farbe an. Durch diese partielle Rotfiirbung der Schnitt
fliiche, welche Fiirbung auch bei Verletzung einzelner Knollen 
mittels der Oerate beim Ausgraben folgt, laBt sich diese Faule 
von anderen Knollenkrankheiten leicht unterscheiden. 

Die kranke Knolle zeichnet sich durch eine schwammartige, 
etwas elastische Konsistenz aus. Wird sie hart zusammengedrtickt, 
so schwitzt sie eine wasserartige, sauer reagierende Fltissigkeit 
aus. Eine erkrankte Knolle, unter einer OJasglocke in Zimmer
temperatur ge1egt, fault in wenigen Tagen vollstandig, wird "naB
faul" und verbreitet einen schwach stechenden Oeruch, der an 
verdtinn te Formalinlosung erinnert. Eine kranke unbedeckte Knolle 
schwitzt bald die inn ere Fltissigkeit aus, wird trocken und ver
welkt, d. h. "trockenfaul". 

W enn eine kranke Knolle bis zur vollstandigen Auflosung in 
der Erde gelassen wird, so bilden sich innerhalb ihrer Schale 
00 s p 0 r e n, mehr oder weniger reichlich. Man hat die Keimung 
solcher Sporen beobachtet. Aus der zerfallenen Knolle gelangen 
die Sporen in die Erde. 

Diese Krankheit wurde zuerst im Jahre 1909 in W~st-Irland 
entdeckt. Zwei Jahre spater fand man dieselbe auch in. Nord
Irland und im Jahre 1915 in Holland. An solchen Boden, wo 
Kartoffeln Jahr fUr Jahr gebaut werden, nimmt ihre Intensitat 
jedes Jahr bedenklich zu. In schweren Fallen ist die Zerstorung 
bis 33 0 /

0 der Ernte gestiegen. Eine Verbreitung der Krankheit 
durch Knollen ist nicht wahrgenommen worden. In Holland hat 
man diesen Pilz auch als Parasit auf Atropa Belladonna gefunden 
(We s t e r d y k und van Lui j k, 1920). 
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Als SchutzmaBregeln gegen die Krankheit wird geraten, aIle 
kranken Pflanzenteile auszugraben und zu vernichten und eine 
von ]ahr zu ]ahr fortgesetzte Kartoffelkultur auf ein und dem
selben Acker tunlichst zu vermeiden. 

Falscher Meltau der Runkelriibe. 

Peronospora Schachtii Kuhn. 

K ii h n, J., Der Meltau der Runkelriibe. Bot. Zeit., 1873, S. 499-502. 
E r i k s son, j., Zuckerriibenschimmel. Phytop.-Mitt., I, Ark. Bot., Bd. 

19, No: 6, 1924, S. 24-26. 

a b 

fig.~41. faIscher Meltau der Runkelriibe. a. Junge RiibenblaU
Rosette mit zuriickgerollten BiaUriindern. - b. Eine wiederholt zweigeteilte 

fruchthyphe mit Konidien. (Nach E. Rostru p.) 

Das erste Krankheitssymptom zeigt sich im Friihjahre an ein
zelnen Blattern oder Blattrosetten am Kopfe der Samenruben. 
Von da aus verbreitet sich die Krankheit auf die nahgelegenen 
Teile der neuangelegten Rubenfelder. 1m jungen Zustande sind 
die erkrankten Blatter blaB und gekrauselt, mit zuriickgerollten 
Randern. In iilteren Stadien sind sie fleischig angesch'wollen, 
beiderseits, aber namentlich an der unteren Seite, von einem 
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aschgrauen oder gelblichen Schimmeliiberzug bedeckt. Der graue 
Schimmel besteht aus wiederholt zweigeteilten Pilzfaden, die an 
den Spitzen eiformige Konidien abschniiren, durch welche die 
Krankheit verbreitet wird. Die angegriffenen Blatter sterben vor
zeitig abo In iiIteren, ver
welkten Blattern kommen 
zuweilen dickwandige, iiber
winternde Oosporen zur 
Ausbild1.Klg. Es wird an
genollJ~n, daB der Pilz 
auch im Kopf iiberwintern
der Samenriiben als steri
les Fadengewebe von Jahr 
zu Jahr fortlebt. 

Die Intensitat des An
griffes wechselt in verschie
den en Jahrgangen. In fench
ten Jahren kann die Zer
storung bedeutend sein, in 
trockenen aber ist sie ge
ring. In den Samenkultu
ren hemmt die Krankheit die 
Samenbildung. Auf schwer 
befallenen Feldern kann die 
Wurzelernte urn 20 bis 
30 % herabgesetzt werden. 

Bisweilen trifft man im 
Hochsommer - Mitte oder 

2 
T 

Ende Juli - mitten auf rig. 42. Eine einzelne Riibenpflanze (mitten 
in einem sonst gesunden Riibenfelde) im 

einemZuckerriibenfelde ein- Hochsommer vom falschen\ Meltau be-
zelne Pflanzen schwer pilz- fallen. (Orig.) . 

befallen (in Schweden 1921 und 1922). Die Blatter im Zen
trum der Blattrosette sind klein, dick, stark verschrumpft und 
ganz von grauem Pilzschimmel iiberdeckt. Es konnte indessen 
keine Verbreitung der Krankheit an den umgebenden Pflanzen im 
Laufe der Vegetationszeit konstatiert werden. In solchen Fallen 
diirfte wohl die Krankheit mit dem Samen hereingekommen 
sein. 
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Schutzmaj3regeln: 1. Die zum Samenbau bestimmten Ruben 
nicht von solchen Ackern nehmen, die von der Krankheit be
fallen gewesen sind. - 2. Die Samenkultur von den Riibeniickern 
entfernt halten. - 3. Beim Auspflanzen der Samenriiben im 
friihjahre aBe verdiichtigen Wurzeln kassieren. 

Falscher Meltau der Luzerne. 

Peronospora Trifoliorum De By. 

E r i k S son, J:, Bladmogel ii luzern. K. L. Ab. Hand!' o. T., Arg. 29. 
1890, S. 219-221. 

R 0 s t r up, E., Plantepatologi, 1902, S. 205-206. 
Stewart, f. C., French, O. T. u. Wilson, J. K., Troubles of 

Alfalfa in New-York. N. Y. Agr. Exp. Stat., Bull. 305, 1908, S. 394. 
B r itt I e ban k, C. C., A new Luzerne Trouble. Journ. Agr. Viet., 

Vol. 10, 1912, S. 65-66. 

fig. 43 •. falscher Meltau der Luzerne. 
a. Luzernblatt mit hell en Pilzflecken. -
b. fruchthyphe mit Konidien. - c. Konidie. 

d. Oospore. (Nach E. Rostrup.) 

Oer Pilz greift nicht 
nur die Blatter und Blatt
stiele, sondern auch den 
Stengel an. An den Blatt
chen entstehen blasse flecke 
von verschiedener GroBe. 
oft in der form breiter .• 
grauer Querbander. Die 
BliiHchen werden buckelig, 
eingerolli und verschrumpft. 
In schweren fallen wird 
die ganze Pflanze verbildet. 
Es werden nur kurze, ge

schwollene Stammglieder und grau eingepuderte Blattrudimente 
ausgebiJdet. Die Pflanzen bliihen nicht. Das ganze Luzernfeld 
sieht schon von ferne buntbliittrig aus. Die Blattflecke sind, 
namentlich an der Unterseite, von einem grauen oder blaulila
farbigen Schimmel bekleidet, dessen baumartig verzweigte faden 
an ihren auBersten Zweigspitzen fast kugelige Sparen abschniiren. 
In den verwelkten Organ en, besanders in den toten Nebenblat
tern, findet man kugeJige, dickwandige 0 asp 0 r e n. Mit diesen 
im Friihjahr auskeimenden Oosporen halt sich die Krankheit auf 
dem Felde von einem Jahre bis zum anderen. 
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Die Krankheit tritt aber auch an neuangelegten Luzerne
ackern im ersten Jahre auf, nach wiederholter, europiiischer Er
fahrung besonders auf amerikanischen KuIturstiimmen der Lu
zerne. So zeigten sich in Diinemark in den J ahren 1884 und 1885 
die Luzerneparzellen amerikanischen Ursprungs yom Pilze sehr 
stark befallen, wiihrend die nebenan, unter ganz gleichen Be
dingungen gebauten Parzellen europiiischen Ursprungs fast rein 
standen. In Schweden, bei Experimentalfiiltet (Stockholm), hatte 
man im Friihjahre 1889 ein kleines Luzernfeld angelegt. Der 
gr<ijHe Teil des Ackers war mit Samen aus einer einheimischen 
~awenhandlung bestellt, nur flinf Saatreihen in der Mitte des 
Feldes mit Samen, direkt von Amerika (San Franzisko) importiert. 
Anfangs sahen die beiden Saatstiimme gleich kraftig aus. Erst im 
Laufe des Sommers bekamen die amerikanischen Pflanzen ein 
mehr und mehr kriinkliches Aussehen. Jede Pflanze dieses Stam
mcs wurde von Pilzschimmel iiberdeckt, wiihrend die umgeben
den Pflanzen des europiiischen Stammes rein standen. Der Shich 
der kranken Reihen war in ziemlicher Entfernung als grau sicht
bar, wahrend das iibrige Feld tiefgriin und gesund aussah. Vom 
gesunden Stamme wurden zwei gute Oriinfutterernten genommen, 
die letztc Ende September, ganz rein, vom amerikanischen abeT 
nur eine sehr schwache Ernte im Hochsommer; im Herbste waren 
die meisten Pflanzen abgestorben. Es liiBt sich aus diesen Be
obachtungen schlieBen, daB die Krankheit durch infizierte Samen 
verbreitet werden kann. 

Ob die iihnlichen Pilzformen auf Medicago falcata und M. 
{llpulina, sowk auch die Formen verschiedener Spezies der Oat
tungen Trifolillm, Lotlls, Melilotlls, Astragalus, Ononis und Coro
nilla, mit der oben besehriebenen voll identiseh sind, ist noeh 
nieht festgestellt. 

Diese Pilzspezies, schon im Jahre 1863 beschrieben, wurde 
als Luzernet6ter zuerst aus England im Jahre 1884 gemeldet. 
Man kennt sie aus Diinemark seit dem Jahre 1885 und aus 
Schweden seit dem Jahre 1889. In Nordamerika hat sie sieh seit 
dem Jahre 1907 mehr und mehr verbreitet, so daB dieselbe 
im Jahre 1913 von New York bis California allgemein vor
kam. In Australien (Victoria) machte sie im Jahre 1911 ihren 
Eintritt. 
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SchutzmajJregeln: 1. Sehr sorgfaltig dafiir sorgen, daB nur 
soIche Sam en, die aus rein en Luzernekulturen stammen, wr Aus
saat Verwendung find en und speziell in Nordamerika produzierte 
Samen vermeiden. - 2. 1m ersten Jahre erkrankende Luzerne
felder nicht liegen lassen, sondern aufpfliigen. 

Peronospora Viciae (Berk.) de By. auf zahlreichen Arten von 
Vicia, Pisum, Lathyrus, /:.rvum, Orobus u. a. Diese Art bildet an 
der Unterseite der Bliitter dichte, grauviolette Schimmelflecke oder 

zusammenhiingende Schimmelfelder. 
Der Schimmel besteht aus wieder
holt zweigeteilten Fiiden, die an den 
Zweigspitzen Konidien abschniiren. 
In Innern des kranken Blattgewe
bes werden die iiherwinternden 
Oosporen entwickelt. Oft wird die 
Ernte, besonders bei mehreren Ar
ten von Vida und Lathyrus, durch 
den Angriff nicht unbedeutend ver
ringert. 

Peronospora parasitica (Pers.) 
de By. bildet an den oberirdischen 
Organen zahlreicher Cruciferen einen 
schneeweiBen Schimmel, Die Luft
sporentrager sind mehrfach ver
zweigt, die Zweigspitzen je eine 

fig. 44. falscher Meltau der elliptoidische Spore tragend. An 
Erbse. (Nach E. Rostrup.) Stengel und Bliitenstielen entstehen 

oft gallenartige Anschwellungen, in deren Innerem zahlreiche 
Oosporen gebildet werden. Der Pilz befiillt zahlreiche Kohl
formen, wie Blumenkohl, Rosenkohl, Kohlrabi, Turnips, Raps 
und Riibsen, auBerdem im Gemiisegarten Rettig, Radieschen 
und Senf und im Blumengarten Mathiola-, Cheiranthus- und 
Hesperis-Arten, sowie auch zahlreiche wilde Arten der Gat
tungen Capsella, Thlaspi, Draba, Lepidium, Cardamine, Sinapis, 
Erysimum, Sisymbrium, Atliaria, Dentaria u. a. Nach neueren 
Untersuchungen sind die Pilzformen der einzelnen Niihrpflanzen
arten unter einander nicht nur durch biologische Eigenschaften, 
sondern auch durch morphologische Kennzeichen, wie Form und 
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GroBe der Luftsporentrager, Dimensionen der Luftsporen und 
Skulptur und Durchmesser der Oosporen, etwas verschieden, in
folgedessen man nicht weniger als 52 verschiedene formen, 
diese nach ihren Wirtspflanzen (z. B. Peronospora Brassicae, P. 
Alliariae usw.) benannt, unterschieden hat, die in kunstlichen Kul
turen sich meistenteils an ihren bestimmten Nahrpflanzenarten 
scharf fixiert gezeigt haben (G a urn ann, 1918). Dieser Pilz 
ist aus allen Landern der Welt bekannt. Nicht selten tritt er mit 
dem WeiBen Rost (Cystopus candidlls (Pers.) Lev.) gesellig zu
sammen. 

Andere Peronospora-Arten, die Landbaupflanzen beschadi
gen, sind die folgenden: Peronospora obovata Bon. auf Spergula 
arvensis und Sp. pentandra; die Stengel und Blatter grauschim
melig, fruh welkend. - P. arborescens (Berk.) de By. an Keim
pflanzen, gelegentlich· auch an jungen Blutenstielen von Papaver 
somnijerum, P. Rhoeas u. a.; befallene Blutenstiele zeigen oft 
gallenartige Verdickungen nebst Hin- und Herkrummungen. -
P. cannabina Otth. auf Cannabis sativa; die Blatter zeigen gelbe 
flecken, die an der Unterseite, besonders in den Nervenwinkeln, 
von einem schwarzgrauen Schimmel bedeckt sind. - P. Maydis 
Rac. auf Zea Mays; die Blatter junger Maispflanzen n~hmen eine 
grunlich-weiBe Farbe ari; bald wird der Stengel faul und die 
ganze Pflanze fallt urn. - Pseudoperonospora Humuli (Miyabe 
u. Takab) Wils. 'befiillt die Blatter und die Zapfen des Hopfens. 
An der Blattoberseite erscheinen rotbraune, winkelformige Flek
ken, die unten einen Flaum verzweigter Luftsporentrager des 
Krankheitserregers hagen. Die Fruchtdeckblatter werden braun 
und trocken, zuletzt ganz zerstort. Die Luftsporen keimen als Zoo
sporangien aus. Die Krankheit wurde zuerst in Japan im Jahre 
1905 entdeckt. In England ist.sie seit dem Jahre 1923 an meh
reren Orten (Garden of Wye ''College, Kent, usw.) aufgetreten 
und hat sich jedes Jahr mehr und mehr verbreitet. In Wurttem
berg wurde sie im Jahre 1924 wahrgenommen. Der Pilz ist 
mit dem Falschen Meltau der Nessel nahe verwandt, vielleicht 
damit identisch (S a I m 0 n u. War e, 1925). Plasmopara 
nivea an Mohre und Pastinake, die Blatter sind an der Unter
seite von schneeweiBem Schimmel bedeckt und werden bald 
welk. 
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Sclerospora graminicola (Sacc.) Schr6t. var. Setariae-italicae 
Trav. befiillt die Blatter der Kolbenhirse (Setaria italica). Die 
Bliitter werden stark verdickt und eingerollt. An deren OberWiche 
tritt ein sparlicher Schimmel auf, gebildet von dicken, baum
artig verzweigten Pilzfaden mit kurzen Seitenzweigen, welche 
Luftsporen abschniiren. Dauersporen werden in reichlicher Menge 
im Inneren der angeschwollenen Partien gebildet und schlieBlich 

c 
fig. 45. a. Sclerospora macrospora am mannlichen Bliitenstand 
des Maises. - b. und c. S. graminicola var. Setariae-italicae 
auf Kolbenhirse. b. fruchthyphe mit Konidien, c. Blattstiick mit 
Oosporen. (a. nach O. D'Ippolito lind O. B. Traverso; h. und 

c. nach A. fischer) 

als eine braune pulverartige Masse entleert. Der Bliitenstand 
reicht oft aus der Scheide nicht hinaus (T r ave r so, 1902; Peg
lion, 1910; Weston, 1924). - S. macrospora Sacco greift die 
mann lichen Bliitenstande der Maispflanze an und veranlaBt die 
Entstehung kleiner, griiner Blatter anstatt normaler Bliiten (" Ver
griinung"). Die Bildung der Luftsporen geschieht nur in der 
Nacht. Die Luftsporen keimen als Sporangien aus. 1m Inneren der 
Blatteile der oberen Ahrchen werden Oosporen gebildet. Die 
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Krankheit ist in Italien beobachtet worden. Dieselbe Pilzart solI 
eine in Italien und Frankreich gefundene Verbildung ("Krause
lung") an W eizenahren verursachen. Die Ahren werden blau
griin, fleischig geschwollen. Bisweilen vergriinen sie. Zum Teil 
sind sie von dem obersten, verbildeten Blatte umschlossen (T r a -
verso, 1903; Arnaud, 1916; Weston, 1924). 

WeiBer Rost der Kreuzbliitler. 

, Cystopus candidus (Pers.) Lev. 

.W t! g e, r, H., On the Structure and Reproduction of Cystopus candidus 
Lev. Ann. of Bot., Vol. 10, 1896, S. 295-342. 

E b e r h a r d t, A., Contribution a I'etude de Cystopus candidus Lev. 
Zentr.-Bl. Bakt., Abt. 2, Bd. 12, 1904, S. 235-249, 426-439, 614-631, 
714-725. 

Mel h us, J. E., Experiments on spore germination and infection 
in certain species of Oomycetes. Wisc. Agr. Exp. Stat. Res., Bull. 
15, 1911, S. 25-91. 

Pap e, H. u. R a b bas, Infektionsversuche mit Cystopus candidus Pers. 
Mitt. BioI. R.-Anst., Land- und Forstw., H. 18, 1920, S. 58-59. 

Die der Oattung Cystopus, auch Albugo genannt, angehori
gen Pilzformen unterscheiden sich von den beschriebenen Blatt
schimmelpilzen dadurch, daB die fruktifikativen Mycelzweige von 
auBen niehf sichtbar sind, sondern unter der krustenformig auf
geblasenen, weiBglanzenden Oberhaut verborgen bIeiben. Man 
findet sie dort als kurze, unverzweigte, dieht zusammengedrangte 
Eiden, die an der Spitze perlschnurformig gereihte Vermehrungs
zellen absehnilren. Der Pilz befiilIt alle Organe der NahrpfIanze, 
den Stengel, die Blatter, die Bliitenstiele und die Fruchtlappen. 
Zulctzt platzt die Haut auf und das weiBe Sporenmehl tritt frei 
heraus. Die kranke Pflanze sieht wie mit Kalk bespritzt aus. 
Die Sporen keimen meistenteils durch Zerteilung des Inhaltes zu 
Zoosporen, die zwei OeiBeln besitzen und nach kurzem Schwarmen 
auskeimen. 1m Inneren des kranken Oew~bes entwickeln sich 
dickwandige, gelbe bis braune Oosporen, die zur Oberwinterung 
bestimmt sind. 

Diese WeiBrostart kommt teils an vielen wilden Kreuzbliit
lern, z. B. an Arten der Oattungen Capsella, Thlaspi, Sinapis usw. 
haufig vor, teils tritt sie manchmal auf an mit denselben ver
wandten gebauten Pflanzenformen, wie Kohl, Kohlriibe, WeiBe 

E r i k S son, Die Pilzkrankheiten. 6 
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weilen sind jedoch deren mehrere schein bar zusammengewachsen. 
Sie keimen entweder sofort, oder auch verhalten sich wie Dauer
sporen; im letzteren FaIle k6nnen sie ihre KeimHihigkeit mehrere 
- wie angegeben wird, sogar bis zehn - Jahre hindurch bei
behalten. 

Bei der Keimung der Sporen tritt entweder ein Keimschlauch 
hervor, der, wenn die Keimung an der Oberflache der Wirts
pflanze stattfindet, unmittelbar in diese eindringt und in derselben 
sogleich ein Mycel ausbildet, oder es entsteht ein ganz kurzes, 
dickes Schlauchgebilde (B a sid i u m), das Sporen (B as i d i 0 -

s p 0 r e n) abschnurt. Wenn die Keimung in einer besonders 
zubereiteten, fUr den Zweck geeigneten Nahrflussigkeit, wie z. B. 
Extrakt von Pferdemist, geschieht, so tritt eine reichliche Spros
sung ein. rl;", ganz ahnlich der bei den Hefepilzen stattfindenden 
ist. u)ese Bildung von SproBzellen scheint, solange Nahrung 
vorhanden ist, fast ins unbegrenzte fortgesetzt werden zu k6nnen. 
Durch solche Kulturen k6nnen sehr junge Teile einer PHanze. 
welche fUr diese Pilzform empfanglich ist, angesteckt werden. 

Steinbrand. - Til/etia. 

Die Sporen sind einfach, mit Warzen bekleidet, selten glatt. 
Bei der Keimung eniwickelt sich eine kurze Basidie, die an der 
Spitze einen Kranz fadenf6rmiger Basidiosporen tragt, die oft 
in der Mitte paarweise zusammengeschmolzen sind, und die ent
weder Keimfaden direkt entsenden oder auch SproBzellen cr
zeugcn, welche dann keimen. 

Stein brand des Weizens. 
TiLletia Trifid (Sjerk) Wint. und T. laevis Kuhn. 

Pre V 0 s t, B., Memoire sur la cause immediate de la Carie ou Charbon 
des Bles. 1807, S. 1-30. 

K ii h n, J., Die Anwendung des Kupfervitrioles als Schutzmitiel gegen 
den Steinbrand des Weizens. Bot. Zeit., Jahrg. 31, 1873, S. 502-505. 

v. Tub e u f, C., Studien iiber die Brandkrankheiten des Getreides lind 
ihre Bekiimpfung. Arb. BioI. Abt., Land- u. Forstw., Bd. 2, 
1902, S. 179-327; - Weitere Beitriige etc. lb., S. 437-467. 

B ref e I d, 0., Ober die Brandkrankheiten des Getreides, ihre natiir
liche Verbreitung und ihre Verhiitung. Jahrb. D. Landw. Ges., 
Bd. 22, 1907, S. 75-89. 
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A P pel, 0., Aussprache iiber die bei den verschiedenen Methoden der 
• Brandvertilgung bei Kulturpflanzen gemachten Erfahrungen. Jahrb. 

D. Landw. Oes., Bd. 24, 1909, S. 319-333. 
Pot t e r, A. A. u. Coo n s, O. W., Differences between the species 

of Tilletia on Wheat. Phytop., Vol. 8, 1918, S. 106-113. 
Woolman, H. M. u. Humphrey, H. B., Summary of literature 

on Bunt, or Stinking Smut, of Wheat. U. st. Dep. Agr., Dep. 
Bull. 1210, 1924, S. 1-44, [404 Lit.-Nr.] 

Woolman, H. M. u. Humphrey, H. B., Studies in the Physiology 
and Control of Bunt, or Stinking Smut, of Wheat. lb., Bull 1239, 
1924, S. 1-29. 

Stakm...an, E. C., Lambert, E. B. u. Flor, H. H., Varietal resti
stance of Spring Wheats to Tilletia levis. Journ. Agr. Res., Minn . 

• AfJr. Exp. Stat., N:o 489, 1924, S. 307-317. 

Die durch diese Pilze befallen en Weizenpflanzen unt.erschei
den sich wiihrend des Wachstums nicht merklich von den ge
sunden. Erst nach erfolgtem Fruchtansatz, namentlich gegen die 
Reifezeit, machen sie sich durch mehr ausgespreizte Spelzen, so
wie durch kiirzere und dickere Korner bemerkbar. In der Regel 
sind samtliche Ahren der Pflanze und samtliche Korner einer 
Ahre krank. SeHener trifft man kranke· und gesunde Korner 
durcheinander in ein und derselben Ahre. Zur Reifezeit sind die 
brandigen Korner an der Oberflache grau und mit einer braun
schwarzen Staubmasse angefiillt. Sie haben einen stinkenden, an 
Heringslake erinnernden Oeruch; daher auch der Name "Stink
brand". 

Die Krankheit wird durch eine der beiden folgenden Pilz
arten Tilletia Tritid mit warzenartigen Erhohungen an den Spo
ren und T. laevis mit glatten Sporen hervorgerufen. Die erst
genannte Art ist in der Regel die wei taus haufigere. 

Die Schale der Brandkorner platzt von selbst nicht, sondern 
die ganzen Korner werden zusammen mit den gesunden in die 
Scheune gebracht. Erst beim Dreschen werden sie zum Teil zer
driickt, und der schwarze Sporenstaub wird verbreitet. Sporen 
bleiben dabei leicht an den gesunden Kornern, besonders am 
Haarschopf ihrer Spitze, haften. Angesteckte Weizenkorner, wie 
auch das von brandigem Wei zen gewonnene Mehl, bekommen 
einen widerlichen, an Heringslake erinnernden Oeruch (Trim ethyl
amin). 

Durch so angesteckte Korner wird die Krankheit auf die 
niichstjahrige Saat iibertragen. Wenn das Weizenkorn keimt, 
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so keimen an dessen Schale auch die Brandsporen. Diese bilden 
dabei einen kurzen Schlauch, der an seinem Ende einen Kmnz 
langer, schmaler Sporen tragt, die en tweder direkt oder mittels 
abgeschniirter Konidien Keimschlauche in den Weizenkeimling 
treiben. Eine solche Krankheitsiiberfiihrung ist als K 0 r n
infektion ("Triebinfektion") zu bezeichnen. 

fig. 48. Stein brand des Weizel}s. a. Brandige Ahre von unbe
granntem Weizen. - b. Brandige Ahre von begranntem Weizen. -
c. Zwei Brandkorner, ein ganzes und ein quer durchschnittenes. -

d. Drei Sporen. - e. Gekeimte Spore. (a. und b. Orig.) 

Neben dieser Infektion kann indessen auch unter gewissen 
Umstanden eine Ansteckung des jungen Keimlings durch eventuell 
im Boden befindliche Sporen, eine sog. Bod e n i n f e k t ion, 
stattfinden, wie durch umfassende, in Nordamerika wahrend der 
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Jahre 1913-1921 ausgefiihrte vergleiehende Versuehe als sieher 
bewiesen betraehtet werden kann. Brandige Weizenahren, die 
von der Erntezeit des einen Jahres an bis zum naehsten Friihjahr 
auf dem Felde gelegen hatten, wurden im naehstfolgenden 
Herbste zerbrockelt und ihr Sporenstaub mit dem Boden ver
mischt, mit dem Erfolg, daB, trotzdem das benutzte Saatgut voll
standig brandfrei war, die neue Ernte mehr als 50 % Brandahren 
zeigte. Wurden aber vor dem Aussaen des Saatgutes die in der 
oberen Bodensehicht vorhandenen Brandsporen durch die Hitze 
von einer geniigend dicken, ausgebreiteten, angeziindeten Halm
decke abgetotet, so wurde die neue Ernte brandfrei. Eine partielle 
Reduktion des Infektionsvermogens der im Boden gelagerten 
Sporen wurde auch durch kraWge Kandierung des Saatguts mit 
Kupfersulfatlosung erzielt (Woolman u. Humphrey, 1924). 

Die Fortdaue.r der Keim- und Infektionsfiihigkeit der Brand
sporen ist wesentlich davon abhangig, wie dieselben aufbewahrt 
worden sind. 1m Freien unter, den fur Auskeimung aUergiin
stigsten Warme- und Feuehtigkeitsverhaltnissen keimen sie binnen 
30-60 Tagen samtlich aus, und ist folglich naeh dieser Zeit 
keine Ansteckung der Weizenkeimlinge zu befiirchten. 1m Freien 

. uberwintert haben sich isolierte Spon~n im nachsten Friihjahr 
in der Regel weder keim- noch infektionsfahig gezeigt. Vom 
Herbste des Produktionsjahres an in zuerst wohl trockenem und 
dann stets gefrorenem Boden .iiberwinterte Sporen aber waren im 
neuen Jahre sowohl keim- wie infektionsfahig. 1m trockenen 
Zimmer (im Herbarium) aufbewahrt, waren die Sporen sogar 
nach 12 Jahren keimfahig. 

In Nordamerika hat man zwischen den beiden steinbrand
erregenden Pilzarten noch andere Differenzen als die der Wand
struktur der Sporen wahrnehmen konn~n. Die von Tilletia Tritid 
befallen en Weizenhalme wachsen niedriger, haben die Ahren brei
ter, die Ahrchen dicht gedrangt, stark ausgesperrt und die Korner 
dick angeschwollen. Die von T. !aevis befallenen Halme dagegen 
wachsen langer und entwickeln schmalere Ahren, Ahrchen und 
Korner (Potter u. Coons, 1918). 

Verschiedene Weizensorten, namentlich von Sommerweizen, 
sind in ungleichem Grade fiir die Krankheit empfanglich. Aber 
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auch bei ein- und derselben Sorte kann die St~rke des Angriffes 
in verschiedenen Jahren wechseln. Von besonderer Bedeutung 
sind dabei die Temperaturverhiiltnisse bei oder gleich nach der 
Saat. 1st die Temperatur zu dieser Zeit niedrig, so wird der 
Keimungsverlauf verlangsamt und dadurch auch die Zeitdauer, in 
der die Keimpflanze fUr Ansteckung empfiinglicb ist, verliingert. 

abc 

Spate Saat des Winter
weizens und frillie 
Saat des Sommerwei
zens begunstigt des
halb die Fortschritte 
der Krankheit (H ecke, 
1909). 

Man hat bisweilen 
in Verdacht gehabt, 
daB futterung mit 

brandigem Weizen 
Krankheiten der da
mit gefUtterten Tiere 

(Pferde, Rinder, 
Schweine, Huhner und 
Tauben) verursacht: 
dies scheint jedoch 
nicht der Fall zu sein. 
Man hat keine Ver
schlechterung in dem 
allgemeinen Gesund
heitszustand der da-

fig. 49. Wei zen li h r e n ("Red Rock Winter 
Wheat") a. von Tilletia laevis und c von T. 
Tritid befallen; b. gesund. (Nach A. A. Potter 

u. G. W. Coons.) mit gefUtterten Tiere 
entdecken konnen, hat auch keine krankhaften Bildungen in 
deren inneren Organ en gefunden (Bandys, 1921). 

Diese Krankheit IliBt sich weit iiber 2000 Jahre zuriick, bis zur 
Zeit des griechischen Gelehrten The 0 p h r a stu s Ere s ius, der zwi
schen 371 und 286 v. Chr. lebte, verfolgen. Man hielt sie lange als ein 
Strafgericht der Gotter iiber die Ruchlosigkeit def Menschen oder als 
den ErIolg umgebender, ungiinstiger Einfliisse. Ihren parasitaren Cha
rakter wies zuerst M. Till e t 1755 experimenteU nacho Ihre pilzliche 
Natur wurde 1807 von L. B. Pre v 0 s t bewiesen. DaB die Krankheit 
durch infizierte Weizenkeimlinge entsteht, zeigte J. K ii h n 1858. Das 
Verwenden von Kupfersulfatlosung als Beizmittel des Saatgutes, um der 



89 

Krankheit vorzubeugen, wurde zuerst von H. S c h u I the B 1761 ange
regt, und etwa hundert Jahre spater, 1866, von J. K ii h n ein Rezept 
fUr solche Beizung gegeben. In neuerer Zeit hat man zahlreiche neue 
Beizfliissigkeiten und Beizverfahren gepriift und mehr oder weniger 
efftktiv gefunden, wovon unten naheres. 

SchutzmajJregeln: Man nehme den Saatweizen von Ackern, 
die in dem betreffenden Jahre frei von der Krankheit waren. 
Steht kein brandfreies Saatgut zur Verfugung, sind nachstehende 
Vorsiehts~Bregeln zu befolgen. 

1. W~ehen des Saatweizens. Sind in der Saat ganze 
Brandkorner vorhanden, so empfiehlt es sieh, zuerst diese abzu
trennen, indem man den Wei zen in einen Bottieh mit Wasser 
nach und nach in kleinen Mengen unter haufigem Umruhren 
sehuttet. Die Brandkorner, die leichter sind, schwimmen an der 
Oberflache und konnen dann abgegossen oder abgeschopft 
werden. 

2. A b t 6 tun g d era m S a a t gut h ~ f ten den P i 1 z -
s p 0 r e n. Da trotz dem Waschen Brandsporen an den Kornern, 
besonders im Haarschopf ihrer Spitze, sitzen bleiben, muB man 
versuchen, das Saatgut moglichst grundlich von den Sporen zu 
saubern. Man' hat dabei zwischen verschiedenen Methoden zu 
wahlen. 

a) Beizung mit Kupfervitriollosung. Man lost 
1/2 kg Kupfervitriol in 100 I Wasser. Der Vitriol wird in 
einen Leinwandsack gelegt, der unter der Wasseroberflache 
gehalten wird, bis der Vitriol vollstandig ge16st ist. Die 
Losung wird dann gut umgeruhrt, und der Wei zen einge
schuttet, jedoeh wird nur so vie] davon hineingetan, daB die 
Fliissigkeit handhoch uber den Kornern steht. Das Saatgut 
wird mehrere Male gut umgeruhrt. Nach 12-14 Stunden 
gieBt man die Fliissigkeit ab, schuttet die Sa at auf den vor
her mit Kupfervitriol sorgfaItig abgewasehenen Scheunen
boden zu einem Haufen aus und bespritzt sie dort mit Kalk
milch, die aus 1 kg frisch gebranntem Kalk in 100 I Wasser 
zubereitet ist. Danach werden die Korner zum Trocknen 
dunn ausgebreitet und, wenn sie genugend trocken geworden 
sind, ausgesat. Empfehlenswert ist, die Sacke, bevor sie zur 
Fortschaffung des Saatgutes benutzt werden, mindestens 12 
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Stunden lang in 2% iger Vitriollosung liegen und dann 
trocknen zu lassen.1) 

b) Beizung mit Bordeaux-Bruhe. In einem 
BoWch werden 2 kg Kupfervitriol in 50 I Wasser gelost. In 
einem anderen Bottich wird Kalkmilch in der Weise zube
reitet, daB 2 kg frisch gebrannter Kalk zuerst mit Wasser 
angefeuchtet wird, bis er in ein weiBes Pulver zerfallt, und 
dann in 50 I Wasser ausgeruhrt wird. Beide Losungen wer
den darauf in gleich starken Strahlen gemischt. Die so zu
bereitete Bordeaux-Bruhe mul3 eine schon blaue Farbe haben, 
blaues Lackmuspapier roten und beim Stehenlassen einen 
blauen Bodensatz abscheiden. In diese Losung wird ein aus 
Wei den geflochtener, mit grober Leinwand inwendig beklei
deter Korb gesenkt. Darauf schuttet man das Saatgut in 
den Korb und ruhrt einigemal urn, schopft dann die an die 
Oberflache gelangenden Brandkorner und Sporen ab, hebt 
nach 10-15 Minuten den Korb auf und breitet die Saat zum 
Trocknen aus. Durch diese Behandlung werden die Korner 
mit einer dunn en Salzkruste uberzogen ("kandiert"), die an 
denselben noch bei der Aussaat sitzen bleibt und bei ein
tretender Keimung ihre sporentotende Wirkung geItend 
macht. 

c) B e i z u n g mit For m a lin 10 sun g. Von der 
kauflichen Formaldehydlosung (Formalin, Formal) werden 
250 g mit 100 I Wasser in einem Bottich gut gemischt. In 
diese Losung laBt man das Saatgut in diinnem Strahl hinein
laufen, so daB etwaige Brandbutten und taube oder leichte 
Korner an die Oberfliiche kommen, von der sie mit einem 
Siebloffel abgeschopft und am besten durch Verbrennen 
vernichtet werden. Das in der Beizflussigkeit befindliche 
Getreide wird wiederholt kriiftig umgeruhrt. Nach 1/2 Stunde 
wird die Beizfliissigkeit abgelassen und das Oetreide mog
lichst flach zum Trocknen ausgebreitet. Ein flaches Aus-

1) Die Behalidlulig mit Kupfervitriol wird insofern nachteilig, als 
die Keimfiihigkeit der Saat, besonders wenn diese mit Maschine ge
droschen ist, etwas herabgesetzt wird und die nach solcher Behandlung 
iibriggebliehenen Reste als Nahrungsmittel nicht verwendet werden 
konnen, wei! sie giftig sind. 
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breiten ist unbedingt n6tig, dam it das Formaldehyd rasch 
verdtinstet und eine die Keimung schadigende Nachwirkung 
ausgeschlossen wird. Ebenso ist zu vermeiden, mit Formal
dehyd gebeiztes Oetreide langere Zeit bis zur Aussaat auf
zuheben, da dann eben falls sehr schwere Keimschadigungen 
auftreten. 

d) H e i B was s e r - B e han dIu n g. Bei dieser Methode 
wird das Saatgut.Jn einen inwendig mit Leinwand beklei
deten Weidenkorb oder in locker gewebte Sacke geschiittet, . ~ 
und diese in Wasser von etwa 50 0 C hineingesenkt. Wenn 
die Temperatur dabei sinkt, gibt man vorsichtig heiBes 
Wasser zu, bis die Temperatur im Bottich den genannten 
Orad erreicht hai, oder auch kann man die Saat vorher 
einigemal nacheinander in Wasser von 40-45 0 C eintauchen. 
Die Saat bleibt in dem warm en Wasser 10-15 Minuten 
lang liegen und wird dann ausgeschiittet und in der Luft 
schnell zum Trocknen gebracht. - Da diese Behandlung, 
urn richtig ausgefiihrt zu werden, mehr Zeit und Miihe er
forded, als die Landwirte im allgemeinen darauf verwenden 
wollen, hat man in verschiedenen Uindern besondere MaB
nahmen gefroffen, damit die Methode in die groBe Praxis 
eingefiihrt werde. So hat man in Danemark gewisse Meie
rei en, die heiBes Wasser, erforderliche Bottiche u. dgl. sich 
leicht verschaffen konnen und die ein Personal, das bei be
stimmten Warmegraden zu arbeiten gewohnt ist, zur Ver
fiigung haben, dazu bewogen, gegen Entgelt die Desinfektion 
auszufiihren. In Deutschland sind verschiedene Apparate 
konstruiert worden. In dem Apparat von A p pel u. 
GaB n e r wird heiBes Wasser durch das Saatgut geleitet. 
Mit dies em Apparat kann man in einem Tage 50 hI Saat 
desin fizieren. 

e) Be i z un g mit Us p u I un. Uspulun ist ein schmut
zig-graues Pulver, das von der Firma Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer in Leverkusen, Rhein, hergestellt und vertrie
ben wird. Uspulun ist als Beizmittel ungefiihr 12 Jahre 
bekannt. Der wirksame Bestandteil ist Chlorophenol Queck
silber. - Beim "Tauchverfahren" bringt man das Saatgut in 
einen Bottich und gieBt dann soviel Uspulun-Losung von 
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250-500 g Uspulun zu 100 I Wasser dariiber, daB diese 
handhoch iiber dem Saatgut steht. Man riihrt afters mit 
einem Stock kraftig urn. Die Fliissigkeit HiBt man 1 Stunde 
lang einwirken, wonach man dasselbe auf sauberem Speicher
boden zum Twcknen luftig ausbreitet. - Bei dem "Benetzungs
verfahren" gieBt man in einen Eimer 10 I Wasser und last 
darin 50 gr Uspulun. Die Lasung fUllt man in eine OieB
kanne und iiberbraust damit 100 kg Saatgut unter Umschau
feIn, bis dieses gleichmaBig durchfeuchtet ist. Das gebeizte 
Saatgut laBt man dann 8-12 Stunden mit sauberen Siicken 
od. dgl. bedeckt liegen und breitet danach dasselbe zum 
Trocknen luftig aus. - Das Benetzungsverfahren scheint gegen
fiber dem Weizensteinbrand etwas unsicher zu sein, da sehr 
leicht MiBerfolge eintreten. Zuverlassiger ist dagegen das 
Tauchverfahren, besonders wenn die stiirkere 1/2010 ige Uspu
lunlosung in Anwendung kommt. - Dbriggebliebenes, mit 
Uspulun gebeiztes Saatgut kann nach griindlicher Waschung 
an Oefliigel in nicht zu groBen Mengen verfiittert werden. 

f) B e i z u n g mit 0 e r m is a n. Oermisan ist ein rotes 
Pulver, hergestellt und in den Handel gebracht von der 
Saccharinfabrik, Aktiengesellschaft, vorm. Fahlberg, List & Co., 
Magdeburg-Siidost, seit etwa sechs Jahren im Handel. Der 
wirksame Bestandteil ist Cyanmercurioreosolnatrium. Oer
misan wirkt gegen Weizensteinbrand, wenn das Saatgut frei 
von Brandkarnern ("Butten") ist, voll zuverlassig. - 1m "Be
netzungsverfahren" verwendet man auf 100 kg Saatgut 50 
bis 60 gr Oermisan in 10-12 I Wasser. Das Saatgut wird 
anfangs nur mit der einen Halfte der Lasung iiberbraust und 
der Rest unter fleiBigem Umschaufeln langsam dem Zll be i
zen den Saatgute zugegeben. Die Dauer des Umschaufelns 
betragt, je nach der Menge des Saatgutes, 1/2-1 Stunde. 
Danach iiberdeckt man das gebeizte Saatgut mit in die 
Fliissigkeit getauchten Sacken oder Plan en und laBt es 6-8 
Stunden liegen. Hierauf breitet man es zum Trocknen dunn 
aus. - 1m "Tauchverfahren" verwendet man Oermisan in 
1/4 % iger Lasung, also 250 gr Oermisan auf 100 I Wasser. 
- Die Beizung mit Oermisan kann man mehrere Monate 
vor der Aussaat des Weizens ausfiihren. Reste gebeizten 
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Saatgutes kann man mit anderen Futtermitteln zusammen 
bis zu 50 'gr tiiglich an Huhner und bis zu 1 kg tiiglich an 
Schweine verfiittern. 

g) Be i z un g mit Wei zen f usa rio 1. Weizenfusa-
rio I ist ein hell-grunlichblaues Pulver, wird hergestellt und in 
den Handel gebracht von der Chemischen Fabrik W. C. Fi
kentscher, Marktredwitz, Bayern, und ist etwa 6 Jahre im 
Handel. Seine wirksamen Bestandteile sind Sublimat und 
Kupfel'sulfat. - 1m "Benetzungsverfahren", dem nach der Vor
sch~f~der Herstellerin, im FaIle, daB Brandbutten vorhanden 
sind, ein Waschen des Oetreides vorangehen solI, verwendet 
man auf 100 kg Saatgut den Inhalt einer 2 Ztr.-Packung in 
16 I Wasser. Das Verfahren ist dasselbe, wie beim Oer
misan beschrieben. Hierbei ist aber zu beachten, daB spa
testens 1 Stunde nach Zufiigung der Beizflussigkeit das 
Saatgut unter allen Umstiinden in moglichst dunner Schicht 
auf vorher mit der Beizflussigkeit gereinigtem Boden zum 
Trocknen ausgebreitet wird, da sonst Keimschiidigungen ein
treten konnen. Zur Beschleunigung der Trocknung ist mehr
mals umzuschaufeln. Weiter ist zu beachten, daB bei der Bei
zung mit Weizenfusariol nur holzerne Oeriite benutzt werden, 
da sich sonst das Beizmittel zersetzt und unwirksam wird. 
Nach sorgfiiltiger Trocknung kann mit Weizenfusariol ge
beiztes Oetreide liingere Zeit aufbewahrt werden, ohne Scha
den zu leiden, und kann dann auch mit anderem Futter ohne 
wei teres an gr6Bere Tiere, nicht aber an Oeflugel verfiittert 
werden. - Auch im "Tauchverfahren" kann Weizenfusariol f 

verwendet werden. 
h) Trockenbeizung. In neuester Zeit hat man be

gonnen, auch Trockenbeizung mit Oermisan- und Uspulun
pulvern gegen die Krankheit zu verwenden. Ejn gut gedich
tetes HolzgefaB wird etwa zur Hiilfte mit dem Oetreide ge
fUlit. Das Beizpulver, in erforderlicher Quantitiit je nach der 
Saatmenge - etwa 3 gr pro kg Oetreide - wird einge
mischt, und so das OefiiB sehr sorgfiiltig verschlossen. Da
nach rollt man das FaB auf dem Magazinboden 5 Minuten 
lang. Urn das Einpudern der Saatkorner mit dem Pulver zu 
vervollstiindigen, kann man zwischen den FaBboden eine 
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Achse nebst zugehorigen Dreher einpassen. Die Trocken
beizung ist sehr bequem, zeit- und arbeitsparend. Der Er
folg derselben scheint, soweit die bisherige Erfahrung reicht, 
mit demjenigen der NaBbeizungen gut vergleichbar zu sein. 

Nach den bis jetzt gewonnenen Ergebnissen zahlreicher, an 
verschiedenen Orten in Europa sowie auch in Nordamerika aus
gefiihrtcn Parallelversuche diirfte man gegenwartig an e r s t e r 
Stelle die Beizung mit Germisan und danach die 
mit Us p u I u nun d Wei zen f usa rio I wm Kampfe gegen 
den Weizensteinbrand empfehlen konnen. 

Unter den iibrigen Formen von Steinbrand, weIche Gras
friichte zerstoren, indem sie den Fruchtknotcn mit einer grau
braunen bis schwarzen Staub masse erfullen, seien hier erwahnt: 
Tilletia Secalis (Corda) Kuhn an Roggen in RuBland, Deutsch
land, Osterreich und Italien beobachtet; - T. Pancicii Bub. und 
Ran. an vierzeiliger Gerste in Serbien; - T. Hordei Korn. an 
Hordeum murinunz und H.fragile; - T. Lolii Awd. an Raygras 
(Lolium) in Deutschland und Danemark; - T. decipiens (Pers.) 
K6rn. auf StrauBgras (Agrostis) in Deutschland, Danemark und 
Schweden; - T. Hold West. an Honiggras (Holcus) in Belgien 
und Danemark. 

Andere hierhergehorige Formen entwickeln ihre Sporen
massen in langgezogenen aufplatzenden Wundstreifen am Halm 
und an den Blattern von Grasarten. Eine soIche Spezies ist: 
Tilletia s!riaeformis (West.) Oud., die eine groBe Anzahl ver
schiedener Graser, z. B. Arten der Gattungen Poa, HolClls, Fe
stuca, Milium, Dactylis und Plllellm befallt. Sie ist in den meisten 
europaischen Landern gefunden worden. 

Flugbrand. - Ustilago. 

Her z b erg, P., Vergleichende Untersuchungen tiber landwirtschaftlich 
wichtige flugbrandarten. Zopf, 8eitr. Physiol. u. Morpho!. nied. 
Organ., H. 5, 1890, S. 1-36. 

S win g Ie, W. T., The grain smuts: their cause and Prevention. 
U. St. Oep. Agr., Jahrb. 1894, 1905, S. 409-420. 

H e eke, L., Ein innerer Krankheitskeim des Flugbrandes im Oetreide
korn. Zeitschr. landw. Vers.-Wes., Osterr., 1904, S. 1 etc. 

f a I c k, R., Die flugbrandarten des Oetreides, ihre Verbreitung und 
8ekiimpfung. Jour. Landw., 1908, S. 173-182. 
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f r e e man n, E. M. u. J 0 h n son, E. c., The loose smuts of barley 
and wheat. U. St. Dep. Agr., Bur. Pl.-Ind., Bul. 152, 1909, S. 1-48. 

A P pel, 0., Bekiimpfung des Getreidebrandes. flugschr. 8, D. Landw. 
Ges., Aufl. 4, 1910, S. 1-11. 

A P pel, O. u. R i e h m, E., Die Bekiimpfung des flugbrandes von 
Weizen und Gerste. Arb. Kais. BioI. Anst., land- u. forstw., Bd. 8, 
1911, S. 313-424. 

Die Sporen sind untereinander frei, warzig und glatt. Bei 
de" Keimung wird gewohnlich eine kurze Basidie gebiJdet, welche 
~ic~ in Glieder teilt, die jedes fUr sich eine Basidiospore ent
wickeln. Selten keimen die Sporen direkt aus. 

flugbrand des Weizens. 

Ustiiaga Trifiei (Pers.) Jells. 

Lan g, W., Die Bltiteninfektion beim Weizenflugbrand. Zentr. BI. Bakt. 
Abt. 2, Bd. 25, S. 86-100, 1910. 

Abweichend vom Stein brand tritt der Flugbrand sichtbar her
vor, sobald der Weizen zu schossen anfiingt, und die die Staub~ 
masse umschlieBende Kornschale platzt sogleich auf, so daB die 
Sporen unmittelbar durch den Wind verbreitet werden. Bald 
bleibt von der Ahre nur die nackte, von den an deren Gliedern haf
tenden Brandsporen zum Teil schwarze Ahrenspindel zuriick. Die 
Krankheit wird durch Ustilaga Trifiei (Pers.) Jens. hervorge
rufen. Man hatte lange geglaubt, es sei ein und dieselbe Pilzart, 
die den Flugbrand des Weizens, der Gerste und des Hafers be
wirkt. Neuere Untersuchungen haben indessen gezeigt, daB dies 
nicht der Fall ist, sondern daB die Flugbrandformen der ver
schiedenen Getreidearten getrennte Arten sind, deren jede nur die 
Getreideart, auf die sie angewiesen ist, amustecken imstande ist. 

. Die Sporen des Weizenflugbrandes sind kugelig, einzellig, mit 
feinen Warzen bekleidet. Sie sind sogleich keimfiihig, behalten 
aber ihre Keimfiihigkeit nur einige Wochen beL Infolgedessen 
konnen sic gesunde Getreidekorner nicht in derselben Weise wie 
die Sporen des Stinkbrandes anstecken. 

Die Sporen dieses Pilzes werden in der Bliitezeit der ge
sunden Weizeniihren verbreitet. Sie bleiben an den klebrigen 
Narbenlappen des Stempels haften, keimen dort sehr leicht, gam 
wie die Bliitenstaubkorner (Pollen), und treiben ihre Keirn-
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schlauche durch den Griffel bis in den Fruchtknoten hinein, der 
in dieser Weise angesteckt wird. Eine derartige Infektion wird 

als B I ii ten i n f e k t ion 
bezeichnet. Eine in die
ser Art infizierte Korn-o /} anlage zeigt in deren er

o Qf sten Entwicklung keine 
'. ~Anzeichen von Krank-

~J?i heit. Sie wachst aus und 
~ reift wie ein gewohn-

1.~· liches Weizenkorn und 
V kann in dem gereinigten 
b 

a c 

fig. 50. t:.lugbrand des Weizens. a. Drei 
brandige Ahren; an einer derselben sind die 
Brandk6rner und Spelzen .. vom Winde wegge
fuhrt worden und nur die Ahrenspindel ist ubrig 
gebJieben. - b. Ungekeimte und gekeimte 
Sporen. - c. Ein Narbenlappen aus einer mit 
Sporenstaub infizierten Blute. (a. Orig, c. nach 

F. Falck.) 

Getreide von einem ge-
sun den Korn nicht unter
schieden werden. Die an
gesteckten Korner schei
nen jedoch nicht dieselbe 
durchschnittliche GroBe 
wie die gesunden zu er
reichen.1) Erst nach der 
Aussaat des angesteck
ten Kornes tritt die 
Krankheit zutage, indem 
die aus demselben wach
sende Pflanze brandig 
wird. Die Ahren einer 
solchen Pflanze ze!gen 
sich schon bei deren 

Schossen von einer 
schwarzen Staubmass~ er
milt, die unmittelbar 
durch den Wind ver
breitet wird und neue 
Bliiteninfektionen hervor-

1) Diese eigenartige Infektionsart, obgleich schon 1895 in Tas
mania (M add 0 x) und 1896 in Japan (H 0 r i) entdeckt, wurde in 
Europa nach neuen Untersuchungen erst 1903 (B ref e I d) und 1904 
(H e c k e) der wissenschaftlichen Welt bekannt. 
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ruft. Die wahrend del' Bliitezeit herrschende Witterung beeinfluBt die 
Verbreitung des Flugbl'andes. Wenn starke Schlagregen zu einer 
Zeit eintreffen, wo die brandigen Ahren eben bereit sind, ihre 
schwarze Sporenmasse zu entieeren, wird eine Menge, vielleicht 
del' groBte Teil, del' Spol'en zum Boden her1untergespiilt, keimt 
dort und erreicht nie die Narben del' Bliiten. Trockene, ruhige 
Witte rung zur Zeit del' Sporenverbreitung und del' Bliite begiin
stigt dage~en die Entstehung del' Bliiteninfektionen. 

Dec ~lz befindet sich in dem infizierten oetreidekorn, so 
lange dieses trocken ist, in einem auBel'en Einfliissen gegeniiber 
unempfindlichen Ruhestadium ("Dauel'mycelium"). LaBt man 
abel' das Korn einige Stunden in lauem Wasser liegen, so geht 
del' Pilz in einen Zustand des Wachstums iiber und ist dann 
hohel'el' Temperatur' gegeniiber empfindlich und demzufolge del' 
HeiBwasser-Behandlung zuganglich. 

Neben diesel' Bliiteninfektion muB man sich indessen hier, 
. wie bei del' nahe verwandten Ustilago nuda (siehe Seite 99), 

auch eine Korninfektion den ken, da solche Beizmittel wie 
Formalin, Uspulun, oermisan u. a. sich auch dagegen wirksam 
erwiesen haben. 

Schutzmaj3regeln,' 1. Man nehme das Saatgut nicht aus oe
tl'eidefeldern, in den en zul' Bliitezeit Flugbl'and aufgetreten ist, 
weil dort wahrscheinlich viele Bliiten infiziert worden sind und 
aus diesen Bliiten entstandene Korner brandige Pflanzen hervor
bringen. - 2. Wenn das Saatgut aus einem erkrankten Felde 
stammt, so sind die Korner durch HeiBwasser- odeI' HeiBluft
Behandlung in folgender Weise zu desinfizieren. Die Saat wird 
zuerst in nul' zu 2/3 angefiillten oetl'eidesacken in lauem Wasser 
von 20-30 0 wahrend 4-6 Stunden Jiegen gelassen, ;dann in 
warmes Wasser von 50-540 wahrend 20 Minuten eingesenkt, 
{)der man kann, - wenn Schwierigkeiten begegnen, die HeiB
wasserbehandlung richtig durchzufiihl'ell, - das Saatgut mit oer
misan odeI' Uspulun' beizen. 

flugbrand der Gerste. 
Ustilago nuda (Jens.) Kell. und Sw. 

A p pel, 0., Ergebnisse eines Versuches zur 8ekiimpfung des Gersten
f1ugbrandes. III. Landw. Zeit., Juli 10, 1909. 
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Lan g, W., Zur Ansteckung der Oerste durch Ustilago nuda. Ber. D. 
Bot. Oes., 1916, Dec. 30., 1917, S. 4-20. 

Tis d a Ie, W. H. u'. Tap k e, V. F., Infection of Barley by Ustilago 
nuda through seed ino,culation. Journ. Agr. Res., Vol. 29, N:o 6, 
1924, S. 263-284. 

fig. 51. Flugbrand der Oerste. Drei brandige Ahren; an .. einer 
derselben sind Brandkorner und Spelzen fortgeweht und die Ahren

spindel allein ist ubrig geblieben. (Orig.) 

Diese Oerstenbrandart - auch "Nackter Oerstenbrand" ge
nannt - stimmt wesentlich mit dem Flugbrand des Weizens 
uberein. Sie tritt zur Anfangszeit des Schossens und des Bliihens 
auf. Die Staubmasse wird durch den Wind sofort verbreitet. 
Zahlreiche Sporen gelangen auf bluhende, gesunde Oerstenahren. 
Einige bleiben an dem zarten Stempel, namentlich an dessen 
Narbenstiften, haften. Dort keimen sie, dringen mit ihren Keim-
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schUiuchen in den fruchtknoten ein und infizieren denselben. In 
der infizierten BIiite entwickelt sich das Korn normal, ~riigt aber 
in sich den Krankheitskeim fUr ein kiinftiges Jahr, und die aus 
einem solchen Korn erwachsende Pflanze liefert brandige Ahren. 

Die Sporen sind kugelig, deren Wand mit Warzen bekleidet. 
Bei ihrer Keimung entsteht ein langer, gegliededer und ver
zweigter Keimfaden, der den Stempel infiziert. 

In neuester Zeit hat man in Nordamerika bei gewissen .... 
Oerstesorten auch eine Korninfektion nachweisen konnen. Diese 
gesch'eti: mittels Sporen, die zwischen den Spelzen und der 
Kornanlage wahrend der Bliitezeit hineingelangt sind. Es wird 
daraus erkliirlich, daB man Beizung mit formalin, Chlorophol, 
Uspulun, Oermisan, Segetan u. a. gegen die Krankheit effektiv 
gefunden hat. 

DaB gewisse Oerstesorten durch den PjJz schwerer als an
dere leiden, diirfte auf Verschiedenheiten in den Bliiteverhiiltnissen 
beruhen, indem bei einer Sorte die Stempel der Infektion freier 
ausgesetzt werden als bei einer anderen. Trockene Witte rung zur 
Bliitezeit begiinstigt die Bliiteninfektion, durch starke Regengiisse 
dagegen wird viel Sporenstaub zum Boden heruntergespiilt und 
dadurch unschadlich gemacht. 

Schutzmaj3regeln: Dieselben wie gegen den flugbrand des 
Weizens. 

. '\ 
'\ 

Hartbrand der Gerste. \ 

Usti/ago Hordei (Pers.) Kell. u.' Sw. 

J ens en, J. L., Om kornsorternes Brand. Medd. 1, 1888, S. 1-18; 
Medd. 2, 1888, S. 1-36. 

Diese Oerstenbrandart - auch "Oedeckter Brand" der Oerste 
genannt - weicht in mehreren wichtigen Hinsichten vom flug
brand der Oerste abo Die davon befallenen Oersteniihren unter
scheiden sich zur Bliitezeit nur wenig von den gesunden. Erst 
einige Wochen spater fallen die brandigen Ahren durch ihre 
dunkle farbe auf. Die Ahrchen derselben sind in ein breites, auf
geschwollenes, dreiziihniges Oebilde umgewandelt; der mittlere 
Zahn entspricht der Mittelbliite, die seitlichen Ziihne den Seiten-

7* 
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bliiten. Die den Brandstaub umschlieBende Schale bleibt bis zur 
Reifezeit der Gerste wie ein silbergraues Hautchen ganz ge
schlossen oder zeigt nur einige kleine, unvollstandige Risse. Es 
kommt deshalb keine Verbreitung von Sporenstaub in der Bliite

zeit der Gerste vor, und folg
lich auch keine Bliiteninfek
tion. Die geschlossenen, zu
letzt bartlosen Brandahren 
werden mit den gesunden, 
reifen Ahren zusammen in die 
Scheune gebracht und platzen 
erst beim Dreschen derGerste 
auf. Der Sporenstaub wird 
dann auf die gesunden Kor
ner iibertragen, und wenn bei 
Aussaat der Gerste noch Spo
ren in keimfahigem Zustande 
vorhanden sind, so wird die 
KeimpfJanze dadurch infiziert 
und die aufwachsende Pflanze 
bringt brandige Ahren hervor. 
Die Infektion ist also wie 
beim Stein brand des Weizens. 
eine Korn- oder Keimlings
infektion ("Triebinfektion"). 

Die Sporen dieser Brand
art sind glatt und ctwas gro
Ber und eckiger als diejenigen 

fig. 52. Hartbrand der Oerste. 
(Orig.) der flugbrandart. Bei der 

Keimung derselben entsteht 
ein kurzer Keimschlauch, der SproBzellen abschniirt. 

SchutzmajJregeln: Dieselben wie gegen den Stein brand des 
Weizens. Unter den Beizungsmethoden dad die Behandlung mit 
Kupfersalz nicht benutzt werden, weil die Keimfahigkeit der 
Gerste dadurch verringert wird. 
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flugbrand des Hafers. 
Ustilago A venae (Pers.) Jens. 

von Tub e u f, c., Ober den EinfluB der Bestellungszeit des Hafers auf 
seine Erkrankung durch den Flugbrand. Arb. BioI. Abt., Land
u. forstw., Bd. 2, 1902, S. 328-349. 

Jon e s, E. S., Influence of temperature, moisture and oxygen on spore 
germination of Ustilago Avenae. Journ. Agr. Res., Vol. 14, 1923, 
S. 577-591. 

Von den beiden den Hafer 
angreifenden Brandarten ist diese 
die am hiiufigsten vorkommende. 
Sie ist in ihrem iiuBeren Auf
treten den Flugbrandarten an 
Weizen und Gerste ahnlich. Die 
brandigen Rispen werden schon 
fruh, beim Schossen des Hafers, 
sichtbar. Sie sind mehr zusam
mengezogen als die gesunden, 
mit weniger gespreizten Rispen
asten. Bald sind samtliche Ahr
chen der Rispe krank, bald sind 
unter den erkrankten auch ge
sunde Ahrchen besonders an der 
Spitze der Rispe vorhanden. Die . 
v611ig zerstorten Ahrchen haben 
eine abgerundete Gestalt und 
sind von einer schwarzen Staub
masse ganz ausgefiillt; die nUr 
teilweise angegriffenen haben 
ihre naturliche Form mehr oder 
weniger beibehalten und sind 
nur im unteren Teile mit Brand
staub gefiillt. 

Schon beim ersten Hervor
treten der brandigen Rispen ist 
die Kornschale mehr oder we-
niger geborsten, und der Sporen

'\ 
\ 

fig. 53. flugbrand des H afers. 
Drei brandige Rispen; an einer der
selben sind die Brandk5rner und 
Spe)zen weggeweht und nur die 
Rispenspindel ubrig geblieben. (Orig.) 

staub fertig zur Verbreitung. Diese dauert hier Hingere Zeit als bei 
Weizen und Gerste, und zwar vom Beginn der Bliite bis gegen 
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die °Reifezeit. Zur Erntezeit ist der meiste Staub schon vom 
Winde fortgeweht. Trotz der friihzeitig beginnenden Sporen
verbreitung kommt Bliiteninfektion bei dieser Pilzart selten oder 
nie vor, sondern die Obertragung der Krankheit geschieht teils 
wiihrend der Bliitezeit in der Weise, daB Sporen in die offene 
Haferbliitc rings urn den Fruchtknoten gelangen und dort wiih
rend des Wachs turns des Korns zwischen diesem und den das
selbe fest umschlieBenden Spelzen festgehaJten werden, teils auch 
nachher durch Sporen, die auBen an dem auswachsenden Hafer
korn haften geblieben sind. 

Die Krankheit wird bewirkt durch Ustilago Avenae, die kuge
lige, mit Warzen bekleidde Spar en besitzt. Bei der Keimung der 
Sporen wird gew6hnlich ein kurzer Sporenschlauch entwickelt, der 
an der Spitze sowie auch aus seinen OJiedern SproBzeIlen ab
schnurt, die ihrerseits keimen und die junge Keimpflanze infizie
ren. Die Keimung der Sporen findet am besten bei warmer Wit
terung statt, wenn die Bestellung im spiiten Friihjahr geschieht. 
Die Sporen bleiben lange Zeit, sicher mehrere Jahre hindurch, 
keimfiihig. Die Infektion ist bei dieser Art immer eine Keim
lingsinfektion. 

Es werden durch diese Brandart ()fters 30 % der Ernte zer
st6ft, ja man kennt sogar Faile, wo 60 % zugrunde gegangen 
sind. Selten ist ein Haferfeld von derselben ganz frei. Auch do 
geringer Angriff ist zu beachten, da ein soIcher, wenn fUr den 
Pilz gunstige Verhaltnisse zusammentreten, in einem kunftigen 
Jahre schwere Verheerungen anrichten kann. Trockene, ruhige 
Witte rung rur B1utezeit begunstigt das Eindringen der Sporen in 
die BlUten, und feuchtwarme Witterung bei der Saat fordert sehr 
die Infektion des keimenden Korns. Beide Faktoren bewirken 
einen starken Ausbruch der Krankheit. 

Schutzmaflregeln: Dieselben wie gegen den Stein brand des 
Weizens und den Hartbrand der Oerste. Das Waschen der Saat 
ist indesssen hier kaum n6tig, da die Flftssigkeit die zwischen den 
Spelzen und dem Korn sitzenden Sporen, die zur Bliitezeit dart 
hineingelangt sind, nicht trifft. Vnter den Beizungsmethoden darf 
die Behandlung mit Kupfersalz deshalb nicht benutzt werden, 
wei! die Keimfiihigkeit des Hafers dadurch entschieden leidet. 



UstiIlago Kolleri Wille, "Hart
brand" oder "Oedeckter Brand" 
des Hafers. Weder die ganzen 
Haferrispen, noch die einzelnen 
Ahrchen zeigen anfangs, wenn 
sie von dieser Brandart ange
griffen werden, ein von den ge
s\U1den abweichendes Aussehen . 

• E~st gegen die Reifezeit unter
scheidet man die durch die Spel
zen hervorschimmernde, schwarze 
Sporenmasse. Die Spelzen blei
ben namlich in der Regel bis zur 
Reifezeit des Hafers geschlossen. 
Der Sporenstaub wird nicht iiber 
das Feld, sondern erst beim 
Dreschen verbreitet. Die Sporen 
sind glatt, tiefbraun. Sie bleiben 
an gesunden Haferkornern haf
ten und wenn sie dort in 
Ruhe gelassen werden wird die 
Krankheit durch dieselben auf 
die junge Keimpflanze iiber
tragen (Wille, 1893). 
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Fig. 54. Ustllago Kolleri Will~ 
(Na'ih O. Appel.) 

Beulenbrand des Maises. 
Ustilago Maydis (DC.) Tul. : 

Hitchcock, A. S. u. Norton, J. B. S., Corn Smut. Kans. Agr., Exp. 
Stat., Bull. 62, 1896, S. 169-212. 

Arthur, J. C. u. Start, W., Corn Smut. An. Rep. Ind. Agr. Exp. 
Stat, 1898-99, 1900, S. 84-135. 

Pie m e i s e I, F. ]., F actor~ affecting the parasitism of Ustilago Zeae. 
Phytop., Vol. 7, 1917, S. 294-307. 

Jon e s, E. S., Influence of temperature on the spore germination of 
Ustilago zeae. Journ .. Agr. Res., Vol. 24, 1923, S. 593-597. 

Pot t e r, A. A. u. Mel c her s, L. E., Study of the life history and 
ecologic relations of the Smut of Maize. Journ. Agr. Res., Vol 30 
No: 2, 1925, S. 161-173. 
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Diese Brandart befallt nicht nur die Bliltenstiinde, weibliche 
sowohl aIs mannliche, sondern auch Stengel und Blatter, ja sogar 
Wurzeln. 1m Fruchtstande werden die Maiskorner gruppenweise, 
besonders gegen die Spitze des Kolbens, in groBe, von einer weiB
grauen, glanzenden Oberhaut bedeckte, zuletzt berstende Brand
korner umgewandeIt, die mehrere Male groBer sind als gewohn
Hche Maiskorner und zusammen eine beulenartige Geschwulst 
unregelmaBiger Form und von der GroBe einer Faust oder dar-

a b 
Fig. 55. Beulenbrand des Maises. a. Kolben mit in Brandkorner um
gewandelten oberen Maiskc5rnern. - b. Blattachsel mit Brandgeschwulst. 

(a. nach O. Brefeld; b. nach A. S. Hitchcock u. j. B. S. Norton.) 

fiber bilden. Der Inhalt der Brandkorner ist urspriinglich schwarz
braun und klebrig. Wenn die Korner schlieBlich platzen, wird 
dieser InhaIt als ein trockener, schwarzer Staub frei gemacht 
und dUrch den Wind verbreitet. An Stengeln und Blattern treten 
zunachst harte, glanzende, blaBgraue, unregelmaBig gestaJtete, 
oft voneil!ander weit entfernte Verbildungen hervor, entweder in 
der Form von graBen Geschwiilsten, die mitunter den Umfang 
eines kleinen Kindskopfes erreichen, oder auch als kleine, warzen
ahnliche Blasen; in beiden Fallen sind die Verbildungen mit 
schwarzem Sporenstaub angefullt. 
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In Wasser gelegt, keimen die Sporen nichi immer un mittel
bar nachdem sie freigeworden sind, sondern recht lebhaft erst 
im nachsten Friihjahr nach durchgemachter Ruhezeit. In Nahr
losungen, wie in Extrakt von frischem StaIImist oder in mit sol
chern frisch gedungter Erde, keimen sie dagegen sofort mit grofter 
Lebhaftigkeit und vermehren sich wie Hefezellen, indem sie 
fortwahrend neue Generationen erzeugen. Bei der Keimung trei
ben die Sporen einen gegliederten Keimschlauch, welcher Konidien 
absc'hniirt, die durch den Wind verbreitet werden. Wenn diese 
an. j"ngen Keimpflanzen in der Nahe des Wurzelhalses, oder an 
aIteren Pflanzen in der SproBspitze, wo junge Blatt- und Bliiten
anlagen vorhanden sind, haften bleiben, so findet an diesen Stel
len eine Infektion statt, die zur Folge hat, daB nach etwa drei 
Wochen Verbildungen einer oder der anderen Art erscheinen. Der 
Pilz breitet sich von der Infektionsstelle nicht durch die ganze 
Pflanze aus - wie es mit den im vorigen beschriebenen Brand
pilzen anderer Getreidearten der Fall ist - sondern halt sich in 
def nachsten Nahe der lnfektionsstelle. Jede einzelne Anhaufung 
von Geschwulsten oder Warzen ist also das Ergebnis einer Einzel
infektion und steht in keinem Zusammenhang mit den iibrigen 
an derselben Pflanze auftretenden Verbildungen. Da die Sporen 
sich im Boden lange - wie angegeben wird, mehrere Jahre -
am Leben halten konnen und da junge Organteile an der Mais
pflanze bis spat in den Sommer hinein vorhanden sind, so ist 
leicht einzusehen, daB die Maispflanze wahrend ihrer ganzen ' 
Vegetationszeit der Gefahr ausgesetzt ist, YOm Brand angesteckt 
zu werden. Die Krankheit tritt auf dem Maisfeld erst dann wm 
Vorschein, wenn aie Pflanzen iiber ein Meter hoch geworden sind. 

Der Beulenbrand ist aus allen maisbauenden Uindern be
kannt. Zuweilen tritt er nur an einzelnen Pflanzen (2-3 0/0) auf, 
er kann aber auch haufig und verheerend (30 Ofo) sein. 

Scliutzmaf]regeill: 1. Man entferne und vernichte aIle kranken 
Gebilde, sobald sie sich zeigen und vor dem Freiwerden des 
Sporenstaubes. - 2. Man gebe zu Mais keinen frischen StaIl
dung, weil dieser das Gedeihen des Pilzes im Boden erwiesener
m~Ben fordert und seine infizierende Fahigkeit erhoht. - 3. Ab
faUe von brandigen Maispflanzen diirfen nicht auf Dunger- oder 
Komposthaufen gelangen, sondern miissen verbrannt werden. 
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Weit weniger zerstcirend sind zwei andere Brandarten der 
Maispflanze: Ustilago Fischeri Pass. und U. Reiliana Kiihn, die 
beide nur die weiblichen Bliitenstande der Pflanze angreifen. 
Die erstgenannte Art befallt die Kolbenspindel und veranlaBt da
durch das Verkiimmern vieler Korner. Beide. Arten sind in Italien 
beobachtet worden. Neuerdings hat man die Jetzte Art auch in 
Nordamerika angetroffen (0 a n a, B. f. u. Z un del, O. L., 
1920), nicht nur auf Mais, sondern auch auf Mohrenhirse, wo 
sie die ganze Rispe derselben in eine einzige Brandmasse ver
wandelt. 

Staubbrandformen der Sorghohirse. 

Ustilago Sorghi (Link) Pass., U. bulgarica Bub. u. U. cruenta Kuhn. 

Bub a k, f., Eine neue Ustilaginee der Mohrenhirse. Zeitschr. landw. 
Vers.-Wes. Oster., Jahrg. 1910, S. 53-56. 

Die erstgenannte Spezies, Ustilago Sorghi, befallt nur die 
Bliiten, deren fruchtknoten zu langen, glaUen, sack- oder horn
iihnlichen Oebilden auswachsen, die die umgebenden Spelzen 
weit iiberragen und von einer dicken, braunen Haut umschlossen 
sind. Sie beherbergen einen braun en Sporenstaub, der eine in der 
Mitte sich erhebende Saule umgibt. Die Achsenteile der Rispe 
entwickcln sich dagegen normal. Es zeigt sich im iibrigen keine 
Verkiimmerung oder Verbildung der Rispe. Diese Brandrart 
kommt auf Sorghum vlJlgare und S. saccharatum vor. Sie tritt 
in allen hirsebauenden Landern auf. 

Sehr nahe verwandt mit dieser Pilzart ist Ustilago buIgarica, 
die auf Sorghum vulgare in Bulgarien beobachtet worden ist. 
Sie unterscheidet sich von der vorigen dadurch, daB die horn
iihnlichen Brandkorner an der OberfHiche furchig-grubig und von 
einem grauen Hautchen umschlossen sind. Die Sporen sind hell 
olivenbraun, wenig staubend. 

An den beiden oben erwahnten Hirsearten kommt Ustilago 
cruenta vor. Diese befallt samtIiche Teile der Rispe. Sie tritt 
besonders an den Bliitenstielen in form kleiner, braunroter, ab
gerundeter oder langlicher Auswiichse auf, die mitunter in aus
gedehnte, groBere Oeschwiilste zusammenflieBen. Bei schwen!m 
Befall werden die Rispenaste verkiirzt, verdickt und gedreht, und 
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die ganze Rispe verkiimmert infolgedessen stark. Bisweilen sieht 
man auch am Stengel gleich unterhalb der Rispe krankhafte Aus
wuchse. Weniger werden die Fruchlknoten angegriffen; wenn 
dies aber geschieht, so wachsen sie zu langen, hornahnlichen, rot
braun en Brandkornern aus. Oer Pilz ist iiberall, wo die Hirse-

d 
fig. 56. a-c. Us til ago So r g h i. 
a. Oanze Rispe. - b. Rispenzweig. -
c. Einzelne Bliite mit Brandkorn. -
d. Us ti I ago b u I gar ica; einzelne Bliite 

mit Brandkorn. (Nach f. Bubak) 

fig. 57. Ustilago cru
en t a auf Sorghohirse. 

(Nach O. Brefeld.) 

arten gebaut werden, verbreitet und richtet vielerorts schwere 
Verheerungen an. 

Ustilago Panici-rniliacei (Pers.) Win t. komm t auf Panicum 
miliaceunl, P. Crus-Galli u. a. Arten derselben Gattung vor. Oer 
Pilz greift nur den Bliitenstand an. Dieser wachst nicht zu einer 
ausgebreiteten Rispe aus, sondern wird in ein zut.ammengedrang
tes, festes, kolbenahnliches Oebilde umgewandeIt, das zum Teil 
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von einer weiBlichen Hiille bedeckt und von der Scheide des 
jiingstcn Blattes umschlossen ist. Das Innere des Kolbens ist 
mit cinem schwarzen Sporenstaub nebst zuriickgebliebenen Spin
delresten gefiiIIt. Die weiBen Hiillen urn die klumpenweise an
gehiiuften Sporen bersten allmiihlich und lassen das schwarze 
Pulver heraus. Die Krankheit ist in Italien, Frankreich, Deutsch-

Fig. 58. Ustilago Panici
miliacei. (Nach E. v. Jac

zewski.) 

land und Nordamerika beobachtet 
worden (H ecke, 1902, 1903). -
Teils auf Panicum miliacellm, teils 
auf anderen Arten derselben Oat-
tung kommen in Siideuropa und an
grenzenden Liindern mehrere andere 
Brandarten vor, wie Ustilago Raben
horstiana Kiihn, die nicht nur die 
Rispe, sondern oft auch den Stengel 
unterhalb derselben zerstort, und U. 
Digitariae (Kze.) Rabh., die nur die 
Bliiten heimsucht. 

Auch auf Kolbenhirsearten, wie 
Setada italiea, S. viridis, S. gernzaniea 
u. a. treten Brandarten auf. Die be
kannteste ist Ustilago Crameri Korn .• 
welche die Hirsek6rner zerstort, in
dem sie diese mit einem schwarzen 
Sporenpulver fiillt. Sie richtet in Siid
europa betriichtlichen Schaden an; in 
Osterreich-Ungarn sind mitunter 1/3 
der Hirsekorner oder dariiber zer
stort worden. 

Unter den iibrigen hierhergehorigen Brandpilzformen, welche 
die Friichte von Oriisern befallen und zerstoren, seien erwiihnt: 
Ustilago perennans Rostr. auf Avena elatior und U. bromivora 
Fisch. v. Waldh. auf Bromus arvellsis, B. molUs u. a. 

AuBerdem kommen einige flugbrandformen vor, die ihren 
Sporenstaub in Blatt- und Stengeiteilen verschiedener Orasarten 
entwickeln. Eine solche Form, Ustilago longissirna Sow., bildet 
an der Blattspreite des SiiBgrases (Olyeeria aquatieo) lange, 
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parallelle, offene Streifen, die mit einem olivengriinen Sporen
staub gefiillt sind. Aus den angegriffenen Sprossen schieBett 
in der Regel gar keine Ahren. Beim Rindvieh kann nach Fiit
terung von brandigen Sprossen im frischen Zustande oft Er

krankung und sogar der Tod erfolgen. Mehrere 
solche Faile kamen z. B. im Jahre 1899 bei 
1'v1alm6 (Siidschweden) vor. Auf einem dortigen 
Out erkrankten 24 Kiihe. Die Krankheitssym
ptome, d;e etwa eine Stunde nach der Fiitterung 
eintraten, waren Durchfall, Liih
mung und verringerte K6rper
warme. Die Mehrzahl wurde 
zwar allmahlich wieder gesund, 
aber vom SiiBgtas woIIten die 
Tiere weiter nichts nehmen. Auf 
einem anderen dortigen Out er
krankten im selben Jahre unter 
den namlichen Verhaltnissen drei 
Kiihe, und zwar so heftig, daB 
sie geschlachtet werden muBten. 
Die Wirkung des Oiftes hat sich 
indessen nur bei dem frisch ver
fiitterten Orase gezeigt. Als 
trockenes Heu scheint es un
gefahrlich zu sein (E r i k s son, 
1900). 

Andere derartige Orasbrand
formen sind folgende: Ustilago 
hypodytes (Schlecht.) Fr. l . die 
einen braunschwarzen Oberzug 

fig. 59. Ustilago . 
perennans. an den Halmen und Schelden 

(Orig.) von Olyceria jluitans, Elymus 

fig. 60. Ustila
gog ran dis. 

(Orig.) 

arenarius, Phragmites communis u. a. Orasarten bildet, und 
Ustilago grandis Fr., die an den oberen Stengelgliedern von 
Phragmites communis bleistiftdicke, mit einer schwarzen Staub
masse gefiillte Anschwellungen erzeugt. 
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Stengelbrand. - Urocystis. 
K 0 r n i c k e, f., Mykologische Bei

triige. Hedwigia, Bd. 15, 1876, 
S. 178 usw. - Bd. 16, 1877, 
S. 1 usw. 

Mc. Alpine, D., flag Smut of 
Wheat. The Smuts of Austra
lia, 1910, S. 88-102. 

Kolpin Ravn, f., forsog med 
midler mot rugens staengel
brand. Tidskr. Landbr. Plan
teavl., Bd. 19, 1912, S. 214 
bis 228. 

Bub a k, f., Une nouvelle espece 
du genre Urocystis. R. Soc. 
Espan. Hist. Nat., 1922, 3. S. 

Nob Ie, R. J., Studies on Uro
cystis Tritici Korn., the orga
nism causing flag Smut of 
Wheat. Phytop., Vol. 13, 1923, 
S. 127-139. 

Or iff i t h s, M. A., Experiments with 
flag Smut of Wheat and the 
causal fungus, U rocystis Tritid 
Korn. Journ. Agr. Res., Vol. 27, 
1924, S. 427-449. 

Nob Ie, R. J., Studies on the para
sitism of Urocystis Tritici Korn., 
the organism causing flag 
Smut of Wheat. Jb., 1924, S. 

~\f 451-489. 

W
i r~ Die Sporen etwa zu zehn 

, miteinander zu Sporenballen ver-
i einigt, mit einer oder mehreren 

groBeren und dunkleren Sporen 
a C' in der Mitte und mehreren klei-

fig.61. Stengelbrand des Rog- nen, helleren ringsherum. Bei 
ge n s. a. Brandige Halme. - b. Un-
gekeimteSporenballen.-c.Oekeimter Keimung wachst von jeder def 

Sporenballen. Ca. Orig.) inneren Sporen eine Basidie 
heraus, die an der Spitze einen Kranz spindeJformiger Basidio
sporen tragt. 

Stengelbrand des Roggens. 
Urocystis occplta (Wallr.) Rab. 

Die Sporenmassen entstehen am Halm und an den Blattern 
des Roggens in langen, gleichlaufenden Streifen, die anfangs 
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durch die Oberhaut des Organs bedeckt sind und eine bleigraue 
Farbung zeigen. Zuletzt platzt die Haut auf, und das schwarze 
Sporenpulver wird sichtbar. Die erkrankten Halme sind mehr 
oder weniger verbildet und im Wachstum gehemmt. Oew6hnlich 
gelangen keine Ahren zur Ausbildung, oder sie sind leer. In 
der Regel sind samtliche Halme der Pflanze angegriffen. 

SdzutzmajJregeln: dieselben wie gegen den Stein brand des 
Weizens. 

Urocystis Tritid K6rn., "Flag Smut of Wheat", sehr nahe 
verw<&ldt mit dem Stengelbrand des Roggens, kommt auf Wei zen 
vor. Diesc Brandart ist in Australien seit dem Jahre 1868 be
kannt, besonders in neuerer Zeit stark verbreitet. Sie ist dort 
eine der meist zerst6renden Weizenkrankheiten, alljahrlich mit 
wenigstens 3 0/0, bisweilen bis 70 % die Weizenernte reduzierend. 
AuBerdem kommt sie in Nordamerika, Japan, China, Italien und 
Spanien vor. Die Sporen keimen im allgemeinen schlecht, nur 
unter gewissen stimulierenden Umstanden etwas besser (N 0 b 1 e, 
1923,1924; Oriffitthis, 1924). 

Urocystis BoIivari Bub. u. Frag. kommt auf Lolium perenne 
in Spanien vor (B u b a k, 1922). 

b) U red ina c e a e. - Rostpilze. 

s c h r 6 t e r, J., Entwicklungsgeschichte einiger Rostpilze. I. Cohn's Beitr. 
BioI. Pfl., Bd. 1, H. 3, 1875, S. 1-10; - Bd. 3, H. 1, 187(}. 
S. 51-93. 

Plow rig h t, C. B., A Monograph of the British Uredineae and Usti
lagincae, 1889, S. 1-347. 

Art h u r, J. C. u. HoI way, E. W. D., Descriptions of American Ure
dineae. State Univ. Jowa, Bull. Lab. Nat. Hist., 1898, S. 1-337; 
1901, S. 1-171; 1902, S. 1-311. 

K Ie bah n , H., Die wirtswechselnden Rostpilze. 1904, S, 1-447. 
F i s c her, E., Die Uredineen der Schweiz. 1904, S. 1-590. 
S y dow, P. u. H., Monographea Uredinearum. Vol. 1, 1902-1904, 

S. 1-972; Vol. 2, 1909-1910, S. 1-396: Vol. '3,1912-1915, S. 1-726. 
M c. A I pin e, D., The Rusts of Australia. 1906, S. 1-349. 
Liro, J. I., Uredineae Fennicae. 1908, S. 1-640. 

Diese Pilze treten, ahnlich wie die Schimmel- und die 
Brandpilze, als echte Parasiten auf. Ihr vegetatives System, das 
My c e I, breitet sich als ein Netzwerk von Pilzfaden im Innern 
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des angegriffenen Organs zwischen dessen chlorophyllfUhrenden 
Zellen aus. In das Innere der Zellen entsendet das Mycel in der 
Regel nur kiirzere Seitenzweige, Saugwarzen (H au s tor i en). 
SeHener trifft man auch in den Zellen selbst ein reichlicher ver
zweigtes, iippiges Fadennetz. Die Zellen werden im allgemeinen 
nicht soglcich durch das Pilzmycel zerstort, sondern behalten 
lange Zeit ihre natiirliche Form bei. Allmahlich werden sie je
doch durch das immerfort wachsende Mycel zusammengedriickt, 
und samtliche Teile derselben, wie Wan de, Chlorophyllkorper, 
Starkekorner usw., werden durch den Pilz getotet und verbraucht. 
Zuletzt wird ein zusammenhangendes Fruchtlager (H y men i u m) 
gebildet, aus welchem lange, Sporen abschniirende Zweige ent
sandt werden. In der Regel platzt schlieBlich die Oberhaut des 
Organs auf, und eine offene, mit einem gelben oder braunen 
Staube gefiillte Wunde tritt zum Vorschein. In gewissen Fallen 
bleibt jedoch die deckende Epidermis unversehrt und wie eine 
durchsichtige Haut iiber die Sporenansammlung ausgebreitet. 

Bei den Rostpilzen sind gewohnlich mehrere Sorten von 
Sporcn vorhanden. 1m Sommer entstehen So m mer s p 0 r e n 
(U red 0 s p 0 r en). Diese Sporen sind gelb oder gelbrot, ein
zellig und mit Warzen oder Stacheln besetzt. Sie sind in der 
Regel sofort keimfahig. Die Keimschlauche dringen durch die 
Spaltoffnungen des inoculierten Organs ein und rufen nach einer 
oder einigen Wochen neue Pusteln hervor. 1m VerIaufe des 
Sommers konnen mehrere solche Sporcngenerationen aufeinander 
folgen. 

Aus demselben Mycel werden Her b s t - oder Win t e r
s p 0 r e n (T e leu to s p 0 r en) im Spatsommer und Herbst ent
wickelt. Diese Sporen sind braun oder schwarz, ein- bis mehr
zellig und haben dickere Wande. Bisweilen keimen sie sofort, 
in den meisten Fallen sind sie aber Dauersporen, die erst im 
nachsten Friihjahre zur Keimung gelangen. Diese Sporen keimen 
in der Weise, daB aus jedem Fache der Spore eine kurze 
Bas i die auswachst, die in Glieder geteilt wird, und daB von 
jedem solchen Gliede eine Bas i d i 0 s p 0 r e (S p 0 rid i u m) ab
getrennt wird, die durch den Wind weggefiihrt wi rd. Wenn 
eine Basidiospore ein lebendes Blatt oder einen anderen Pflanzen
teil erreicht, der einer von den Pflanzenarten gehort, an welche 
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die Pilzform angepaBt ist, so treibt die Spore durch die Wand der 
Oberhaut einen Keimschlauch, der ins Innere des Organs fort
wachst und allmahlich die Entstehung von Rostpusteln an dessen 
Oberflache veranlaBt. 

Das Eindringen der Keimschlauche kann entweder an der
selben Pflanzenart, an der die Sporen gebildet worden sind, oder 
an einer nahe verwandten Pflanze stattfinden (n i c h t - w i r t s -
wechselnde oder homocische Arten) oder auch an einer 
in syste.Q1atischer Hinsicht von diesen weit entfernten Art (w i r t s -
wec!ls~elnde oder heterocische Arten). 

Das Entwicklungsstadium des Pilzes, das bei Wi r t s we c h_ 
s e I entsteht, unterscheidet sich wesentlich von den oben be
schriebenen Uredo- und Teleutostadien. Es wird das Becherrost
oder A e c i diu m s tad i u m genannt. Dieses Stadium schlieBt 
in der Regel zwei verschiedene Entwickelungsformen ein. Eine 
dieser Entwickelungsformen wird als P y k n ide n (S per m 0 -

goni en) bezeichnet und besteht aus sehr kleinen, gruppenweise 
geordneten, in das Blatt hineingesenkten, flaschenformigen Ver
tiefungen, die eine groBe Zahl schmaler, stabformiger P y k n 0 -

k 0 n i die n (S per mat i en) enthalten. Die andere' Form, die 
meistens an der entgegengesetzten Seite des Blattes hervortritt, 
besteht aus ebenfalls gruppenweise geordneten, dicht zusammen
gedrangten Napfen oder Bechern, die entweder mit einem nach 
auBen gebogenen zerschlitzten Rand versehen sind (A e c i diu m) 
oder auch nackte Sporenhaufchen (C a eo m a) bilden. Die Sporen 
sind in perischnurformige Reihen geordnet. Diese Sporen sind in / 
der Regel sofort keimfahig und erzeugen, wenn sie auf geeignete 
Unterlage - die entsprechende uredotragende Pflanzen art 
geraten, innerhalb 8-10 Tage Pusteln mit Sommersporen. 

Die wichtigsten Sporenformen bilden die Teleutosporen, da 
der Pilz in der Regel mittels derselben bis zu einem folgenden 
Jahre iiberwintert. Nach diesen Sporen richtet sich auch die 
systematische Oruppierung der Rostpilze und die Benennung der 
Oattungen. Die Arten und Formen innerhalb der Oattungen 
werden meistens nach der Wirtspflanze. bezeichnet, an der sie 
vorkommen. 

Einige Rostarten konnen an mehreren untereinander nahe 
verwandten Wirtspflanzenarten leben (h e t e r 0 p hag e Spezies), 

E r i k 5 son, Die Pilzkrankheiten. 8 
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andere dagegen sind ausschlieBlich an eine einzige Art gebunden 
(i so p hag e Spezies). 

Unter der S p e z i a lis i e run g des Parasitismus versteht 
man die Erscheinung, daB innerhalb ein und derselben Pilzart 
mehrerc biologische Rassen, sogenannte s p e z i a lis i e r t e For
men (f. sp.), auftreten k6nnen, welche, auBerlich ein
ander ahnlich, durch innere biologische Merkmale gekennzeichnet 
sind, die in der Weise zum Ausdruck kommen, daB jede Form 
auf ihrer oder ihren besonderen Wirtspflanzen lebt. 

Es kamen Faile vor, wo man das Wiederauftreten der Krank
heit in einem folgenden Jahre nicht hat mit Hilfe der Winter
sporen des Pilzes erklaren k6nnen. Hier nahm man ein im 
Stamm oder in der Orundachse der WirtspfJanze ii b e r win -
t ern des M y c e 1 oder auch ii b e r win t ern d e U red 0 -

s p 0 r en als Ursache an. Die Richtigkeit der ersteren Annahme 
ist kaum bestritten worden. Dagegen ist das Vorhandensein eines 
iiberwinternden Uredostadiums als eines Oliedes in der Lebens
kette der RostpiIze nicht iiber jeden Zweifel erhaben. Es ist 
allerdings wahr, daB man bisweilen bald bei der einen bald bei 
der anderen Rostart vereinzelte iiberwinternde Uredopusteln an
getroffen, ja sogar keimfahige Sporen in denselben gegen das 
Friihjahr hin - im Marz, April oder Mai - gefunden hat. Es 
ist aber in keinem Faile erwiesen, daB der neue im Sommer er
folgende normale Ausbruch der Krankheit in der Tat von solchen 
zufalligen Pusteln seinen Ursprung genommen hat. Bei kritischer 
Musterung der diesbeziiglichen Literatur kommt man vielmehr zu 
dem Schlusse, daB die vorgelegten Beobachtungen eine solche 
Annahme nicht hinreichend stiitzen. 

Aus den umfassenden Untersuchungen, die wahrend der 
3-4 letzten Jahrzehnte iiber die Natur und Entwickelung der Oe
treide- und Orasrostpilze ausgefiihrt worden sind, scheint es hier 
- wie bei dem friiher beschriebenen Krautfaule-PiIz der KartoffeI 
(Phytophthora injestansj - daB man neben dem Mycelstadium 
der Pilze noch ein anderes vegetatives Stadium unterscheiden 
muB, in welchem der Pilz im Inneren der Zellen der Wirtspflanze 
als ein gestaltioser Plasmak6rper, eine Art P I a s mod i u m, lebe, 
mit dem eigenen Plasmainhalt dieser Zellen innig und untrennbar 
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verbunden und vermischt, und zusammen mit demselben eine 
Plasmasymbiose, My k 0 p I a sma genannt, bildend (S. 66 usw.). 

Die mykoplasmafiihrende Zelle zeigt im iibrigen ein ganz 
normales Aussehen. Sie enthiilt Zellkern, Chlorophyllk6rner usw. 

a b c 

d e 

fig. 62. Mykoplasma lind dessen Obergang z1lm Mycelium. a. Blatt
zeJlen aus Keimpflanze von Winterweizen, 44 Tage nach der Saat, zum Teil 
Mykoplasma, mpl., im Ruhestadium enlhaltend; k. Zellkern; chI. Chlorophyll
korner. - b. BlattzeJle aus Winterroggenpflan2e, 1-2 Wochen vor dem 
Sommerausbruch des Roggenbraunrostes; der ZeJlkern krankhaft vergroBert. 
- c. BlattzelJe einer iihnlichen Pflanze, aus der Niihe der zuerst aufbrechen· 
den Uredopustel, mit Mykoplasma im Reifestadium; der ZeJlkern ist in Auf
losung begriffen, und im Plasma treten kleine Nucleolen auf. - d. Blatt
zellen einer Haferpflanze, aus der Niihe der zuerst aufbrechenden Uredo
pustel; das Mykoplasma dringt schlauchformig in die Zwischenzellriiume 
hinaus, urn Mycel 211 bilden. - e. Junges Mycelstadium mit hervortretenden 

Scheidewiinden. - (Orig.) 

Irgendwelches von der Wirtspflanze zehrende parasitische Leben 
des PiIzelementes ist nicht bemerkbar, sondern das Mykoplasma 
scheint hier ganz und gar and i eSt e II e des Pro top 1 as mas 

Q. 

• 



• 
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get ret e n zu sein. Man hat Grund zu der Annahme, daB der 
Pilz bei den Getreidesorten, denen der betreffende Pilz speziell 
angepaBt ist, oder wie man es zu sagen pflegt, die fUr denselben 
in hi:iherem Grade "empfanglich" sind, in diesem Zustand in 
den meisten chlorophyllfiihrenden Zellen der ganzen Pflanze bis 
oben in den Ahren und Bliiten lebt. 

Die Zeit, wahrend der der Pilz in einem solchen latenten Zu
stande lebt, scheint in verschiedenen Fallen von wechselnder 
Dauer seill zu ki:innen. Sie kann 4-5 Wochen bis ebenso viele 
Monate oder noch mehr, vielleicht sogar Jahre, betragen. Dieser 
Zustand kann als das R u h est a diu m des Mykoplasmas be
zeichnet werden. Friiher oder spater, in einem gewissen Ab
schnitt der Entwicklung der Wirtspflanze, zu einer gewissen 
Jahreszeit und unter bestimmten fUr die Entwicklung des Pilz
korpers giinstigen auBeren Verhiiltnissen (Bodenbeschaffenheit, 
Feuchtigkeit, Warme, Licht usw.), - wobei die verschiedenen 
Rostarten sich ungleich verhalten, - fangt ein neues Stadium im 
Leben des Mykoplasmas an, das Rei f est a diu m, in welch em 
das Pilzelement aus dem symbiotischen Komplex herausbricht, 
aus dem Lumen der Zelle ausdringt und sich im angrenzenden 
Interzellularraum ausgieBt in der Gestalt eines membranlosen, 
nukleolfiihrenden P I a s mod i u m s, das sich bald zu einem diinn-
wandigen, verzweigten und zuletzt pustelbildenden My c eli u m 
weiterentwickelt. Das Reifestadium dauert sehr kurze Zeit, hach
stens wenige Tage, vielleicht sogar bloB einige Stunden. Hat die 
Bildung eines interzellularen Mycels einmal begonnen, dauert es 
hi:ichstens eine Woche, bis R 0 s t pus tel n mit Sporenstaub an 
der Oberflache des Pflanzenorgans sich zeigen.1) 

1) Die Mykoplasma-Theorie wurde in ihren Hauptziigen zum ersten 
Male betreffs des Fortlebens der Oetreideroste im Jahre 1897 promulgiert 
(Stockholm, Paris, Berlin). Da sie geeignet war, die bisherigen Oesichts
punkte und Richtlinien fUr den Kampf gegen die Pflanzenkrankheiten in 
wichtigen Hinsichten zu modifizieren, so ist es leicht verstiindlich, daB 
dieselbe schon yom Anfange an im Kreise von Fachleuten Unruhe und 
Bedenklichkeit erregen sollte. Die dagegen vorgefiihrten Einwiinde sind 
durch zahlreiche Erwiderungen kritisch beleuchtet und zuriickgewiesen 
worden, u. a. in folgenden Schriften: Ann. Sc. Nat., Ser. 8, T. 15, S. 
130-152, 1901; - Ark. Bot., Bd. 1, S. 139-146, 1903; - K. Sv. Vet. 
Ak. Hand)" Bd. 39, Nr. 5, S. 4-26, 1905; - Ark. Bot., Bd. 5, Nr. 3, 
S. 39-54, 1905; - BioI. Zentr.-BI., Bd. 30, S. 618-623, 1910; - Sitz. Ber. 
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Oetreide- und Orasroste. 
Cob b, N. A., Contributions to an economic knowledge of Australian 

Rusts. Agr. Oaz., New South Wales, Vol. 1, 1890, S. 185-214; -
Vol. 3, 1892, S. 44-68; - Vol. 4, 1893, S. 6 usw. 

Eriksson, J., Ober die Spezialisierung des Parasitismus bei den Oe
treiderostpilzen. Ber. D. Bot. Oes., Ed. 12, 1894, S. 292-331. 

E r i k s son, J. u. Hen n i n g, E., Die Oetreideroste, ihre Oeschichte 
~nd Natur sowie MaBregeln gegen dieselben. 1896, S. 1-463. 

C: r 1 e.t.o n, M. A., Cereal Rusts of the United States. U. S. Oep. Agr., 
'bIV. Veg. Phys. u. Path., Bull. 16, 1899, S. 3-73. 

E r i k s son, J., Sur l'origine et la propagation de la Rouille des Cereales 
par la semence. Ann. Sc. Nat., Paris, S. 8, T. 14, 1900, S. 1-124; -
T. 15, 1901, S. 1-160. 

But I e r, E. J., The Indian Wheat Rust Problem, Oep. Agr. India, Bull. 
I, 1903, S. 1-18. 

E r i k s son, J., Ober das vegetative Leben der Oetreiderostpilze. 1. (mit 
O. Tischler) K. Vet. Ak. Handl., Stockholm, Bd. 37, Nr. 6, 1904, 
S. 1-19, - II. u. III., lb., Bd. 38, Nr. 3, 1904, S. 1-18, - IV. lb., 
Bd. 39, Nr. 5, 1905, S. 1-38. 

E r i k s son, J., Zur Frage der Entstehung und Verbreitung der Rost
krankheiten der Pflanzen. Ark. Bot., Bd. 5, Nr. 3, 1905, S. 1-54. 

Foe x, E., Rouilles des Cereales. Montpellier, 1908, S. 1-116. 
Ito, S., On the Uradineae Parasitic on the Japanese Oramineae, 

Journ. Imp. Univ., Vol. 3, 1909, S. 180-262. ' 
F r e e man, E. M. u. J 0 h n son, E. C., The Rusts of grains in the Uni

ted States. U. S. Oep. Agr., Bur. PI. Ind., Bull. 216, 1911, S. 1-87. 

Pu ccinia. 

Bei dieser in Arten reichsten Rostpilzgattung sind die Winter
sporen zweizellig und in offen en oder bisweilen von der Oberhaut 
des Organs bedeckten, kreisf6rmigen oder langgezogenen Wund
flecken zusammenstehend. Selten kommen einzelpge Wintersporen 
unter die zweizelligen vermischt vor. : 

Ak. Wien, Mat. Nat. Kl., Bd. 119, S. 1043-1050, 1910; - Zentr.-BI. Bakt., 
Abt. 2, Bd. 32, S. 453-459, 1912; - Phytopath., Vol. 11, S. 385-388, 
1921 - und K. Sv. Vet. Ak. Handl., Bd. 62, Nr. 5, S. 170-186, 1921. Eine 
kurze Resume tiber die Theorie in ihrem heutigen Stande findet man in 
der Schrift "La thiorie du Mycoplasma, sa portie scientijique et sa per
spective pratique". Inst. Intern. d' Agric., Bull. Rens. agr. u. Mal. Pl., 

_ Ann. 13, Nr. 3, 12 S., Mars 1922. 
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Schwarzrost. 
Puccinia graminis Pers. 

deB a r y, A., Neue Untersuchungen tiber die Uredineen, insbesondere 
die Entwickelung der Puccinia graminis und der Zusammenhang der
selben mit Aecidium Berberidis. Mon.-Ber. Ak. Wiss. Berlin, 
Sitz. 12. Jan., 1865, S. 15-49. 

E r i k s son, J. u. Hen n i 11 g, E., Puccinia graminis Pers. In "Die Ge
treideroste". 1896, S. 25-130. 

Eriksson, J., Neue Untersuchungen tiber die Spezialisierung, Ver
breitung und Herkunft des Schwarzrostes. Jahrb. wiss. Bot., Bd. 39, 
1896, S. 499-524. 

E r i k s son, J., Obef die Spezialisierllng des Getreideschwarzrostes in 
Schweden lind in anderen Landern. I. Zentr.-BI. Bakt., Abt. II, 
Bd. 9, 1902, S. 590-658; - II. lb., Bd. 48, 1918, S. 349-417. 

v. ] a c z e w ski, A., Studien tiber das Verhalten des Schwarzrostes des 
Getreides in RuB land .. Zeitschr. Pfl. Kr., Bd. 20, 1910, S. 321-359. 

S t a k man, E. C., Lev i n e, M. N. u. Lea c h, J. G., New biologic 
forms of Puccinia graminis. Jotirn. Agr. Res., Vol. 16, 1919, S. to3 
bis 105. 

S t a k man, E. C. u. Lev i n e, M. N., The determination of biologic 
forms of Puccinia graminis on Triticum Spp. Univ. Minn. Agr. Exp. 
Stat., Techn. Bull. 8, 1922, S. I-to. 

Mel c her s, L. E. u. Par k e r, J. H., Rust resistance in Winter-Wheat. 
Varieties. U. S. Dep. Agr., Bull. to46, 1922, S. 1-30. 

Stakman, E. C., Levine, M. N. lI. Bailey, D. L., Biologic forms 
of Puccinia graminis on Varieties of Avena Spp. Journ. Agr. Res., 
Vol. 24, 1923, S. 1013-to17. 

S t a k man n, E. C. u. Lev i n e, M. N., Puccinia graminis Poae Eriks. 
and Hen. in the United States. lb., Vol. 28, 1924, S. 541-548. 

Diese Pilzart hat unter samtlichen Getreiderostpilzen zuerst 
die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ist von allen die am 
meisten bekannte. Sie kommt an Roggen, Weizen, Hafer und 
Gerste und auBerdem an vielen anderen Grasarten vor. In Schwe
den trW sie gewohnlich Mitte oder Ende Juli auf und zwar auf 
den Formen des Wintergetreides einige Wochen fruher als auf 
dem Sommergetreide. Sie erscheint in Form von liingeren oder 
kurzeren, rotbraunen, mit Staub gefilIIten, an Blatt und Halm zer
streuten Pusteln, besonders an den Blattscheiden, ofters aber auch 
in den Ahren und Rispen. Diese Pusteln bilden das U red 0 s t a
diu m des Pilzes. Die Uredosporen sind Hinglich, von Stacheln be
kleidet und zeigen zwei an der Mitte der Liingsseite einander 
gegenuber gesteUte Keimporen. In feuchter Umgebung, bei 
Rege.l und Tau, keimen sie gew6hnlich in wenigen Stunden. Fin-
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Fig. 63. Schwarzrost des Hafers. a. Haferhalm mit Uredo
Pusteln. - b. und c. Sommersporen, eine davon keimend. -
d. Haferhalm mit PlIccinia-Pusteln. - e. und f. WI:ntersporen, 
eine davon keimend. - g. Blatt von Berberis mit Becher-

rost. (Orig.) 

L ____ ~ ______________________ ~ 





11 Y 

det die Keimitng an einer geeigneten Unterlage statt - wenn 
z. B. dem Hafer entnommene Sporen auf einem jungen Haferblatt 
zum Keimen gebracht werden - so dringt der Keimfaden in 
dieses ein und ruft an der inokulierten Stelle nach 8-10 Tagen 
eine Gruppe neuer, von iihnlichem Sporenstaub gefiillter Pusteln 
hervor. Mehrere Generation en folgen so wahrend 2-3 Monaten, 
solange junge, griine Sprosse vorhanden sind, aufeinander. 

'Sis Ende des vorigen Jahrhunderts 
h~t lirnan geglaubt, daB Sporen von der 
einen Getreideart die Krankheit auf die 
andere iibertragen konnten, wie auch; 

\ 
daB das Oetreide die iibrigen Grasarten, \\ 
an denen man Schwarzrost angetroffe~ 

hatte, anstecken und durch diese ange- , 
steckt werden konnte. Diese Annahme 

I 

trifft jedoch nicht zu. Innerhalb der I -
Schwarzrostart kommen mehrere s p e - \ 
z i a lis i e r t e For men vor, die an je I 

eine oder mehrere Wirtspflanzenarten \. 
mehr oder weniger bestimmt angepaBt .\ 
("fixiert") sind. I 

In Europa hat man, nach Untersu-
h . S h d d' R BI d Fig. 64. UredopusteJ von c ungen 10 c we en un In u an; Puccinia graminis auf 

his jetzt wenigstens neun spezialiskrte Roggen. (Orig.) 

Formen von Schwarzrost unterscheiden k6nnen: 1. f. sp. T r it i cl 
auf Weizen, seItener auf Roggen, Gerste und Hafer, und in RuB
land auf Triticum repens, Lolium perenne und Festuca gigantea. -
2. f. sp. Sec a lis auf Roggen, Gerste, Triticum repens, ELymus 
arenarius, Bromus secalinus u. a. - 3. f. sp. A v':e n a e auf Hafer, 
A vena elatwr, A. pubescens, Dactylis glomerata, Alopecurus pra
tensis, Milium effusum u. a. (im Ganzen: Hafer und 21 Gras
arten). - 4. f. sp. Air a e auf Aira caespitosa und A. bottnica. -
5. f. sp. A g ro s tis auf Agrostis canina, A. stolonijera und A. alba 
- 6. f. sp. Po a e auf Poa compressa, P. pratensis, P. caesia und 
P. serotina. - 7. f. sp. E pig a e i auf Caiamagrostis Epig.eios 
(und C. varia). - 8. f. sp. Ape rae auf Apera Spica venti; -
und 9, f. sp. Arrhena ted auf Avena elatior (und Hafer). Eine 
schwarzrostige HaferpflanZe kann also, praktisrh gesehen, unter 
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den Oetreidearten nur Hafer, nicht aber weder Weizen noch 
Roggen noch Oerste anstecken usw. 

In verschiedenen Liindern scheint indessen die Spezialisierung 
ein und derselben Pilzart in verschiedener Weise durchgefuhrt zu 
sein. So ist z. B. die Schwarzrostform der Oerste in Schweden 
dieselbe wie die des Roggens, in Nordamerika dagegen dieselbe 
wie die des Weizens. 

In Nordamerika hat man in neuester Zeit das Phanomen der Spe
zialisierung bei den Getreiderostpilzen weiter verfolgt. Durch Ino
kulationsversuche, die in sehr groBer Umfassung meistenteils mit der 
Urcdogeneration der Pilzformen auf verschiedenen Getreide- und Gras
arten teils im Gewachshause teils im freien ausgefiihrt wurden, hat man 
innerhalb ein und derselben spezialisierten Pilzform mehrere biologisch 
getrennte R ass e n ("Strains") unterscheiden konnen. Diese Rassen, 
die mit den bei zahlreichen hoheren Pflanzengattungen, wie Hieracium, 
Taraxacum, Rosa, Draba, Euphrasia usw. vorkommenden sog. "K lei n -
art e n" vergleichbar sein durften, zeigten ihre biologische Verschieden
heit unter einander in der Weise, daB jede Rasse gegenuber den einzelnen, 
oft aus verschiedenen Gegenden stammenden Varietaten und Stammen 
der Getreide- und Grasarten eine verschiedene Ansteckungsfahigkeit be
sitzt, sei es eine groBe oder eine kleine oder gar keine. AuBerdem hat 
man durch mikroskopische Messungen einer groBen Anzahl (Hunderten) 
von Sporen, teils Uredo- teils Teleutosporen, eine wahrnehmbare morpho
logische Differenz in der GroBe und in der form der Sporen der ver
schiedenen Rassen konstatieren konnen. 

Ganz besonders hat man sich in den nordamerikanischen Ver
suchsanstalten mit dem Schwarzrostpilze des Weizens, f. sp. T r i tic i , 
in dieser Richtung beschiiftigt. Jm Jahre 1917 wurde also eine f. sp. 
T r it i c i - com pac t i unterschieden, welche viele formen von Winter
weizen infizierte, aber mehrere formen Sommerweizen intact lieB. Bald 
folgten nach einander neue ahnliche Entdeckungen. 1m Oktober 1918 war 
die Zahl unterscheidbarer Rassen von Weizenschwarzrost bis auf etwa 
ein Dutzend gestiegen, und im Jahre 1922 hatte man die Zahl von 37 
soIcher Pilzrassen 'in den Vereinigten Staaten erreicht. Die Rassen sind 
mit den Ziffern I bis XXXVII bezeichnet worden. Keine dieser 37 Pilz
rassen hat samtliche, etwa 130, gepriifte Varietaten von Winter- und 
Sommerweizen anstecken konnen, und keine Triticum-Spezies oder Varie
tiit, wenn man eine einzige Varietiit von Triticum dicoccum ausnimmt, hat 
sich gegen aIle Pilzrassen widerstandsfiihig gezeigt. Die biologischen 
sowie die morphologischen Eigenschaften der einzelnen Pilzrassen hat man 
bei mehrjiihrigen Untersuchungen konstant gefunden. Sie waren von 
Temperatur-, Licht-, Klima- und anderen Verhiiltnissen in der Umge
bung unabhiingig. Die Verbreitung dieser Pilzrassen ist noch nicht si
eher bekannt. Man nimmt indessen an, daB etwa die halbe Anzahl in ' 
jedem nordamerikanischen Weizendistrikte vorkommt. In West-Kanada 
waren bis Dezember 1921 etwa 14 solche Rassen konstatiert worden 
<N e w ton, 1922). 
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Innerhalb der Schwarzrostform des Hafers, f. sp. Ave nne, hat 
man nach einem analogen Versuchsverfahren bei Untersuchung von mehr 
aIs 100 schwarzrostiger Hafersendungen, die aus 24 Staaten des nord
amerikanischen Kontinents stammten, und nach Kulturversuchen mit den 
darauf vorhandenen Pilzformen auf etwa 70 verschiedene Arten, Va
rictiiten und Stiimme der Avena-Oattung, im Jahre 1923 mindestens 
vier, wahrscheinlich ftinf, verschiedene Rassen unterschieden, die sich 
aIle konstant zeigten. 

Es ist offen bar, daB durch diese Entdeckungen einer immer fort
schreitenden Neubildung aus spezifischen lokalen Verhiiltnissen yielerlei 
Art hervorgerufener, neuangepaBter, wesentlich biologisch getrennter Pilz-

'l{assen das Oetreiderost-Problem in hohem Ora de kompliziert worden 
ist (Melchers u. Parker, 1922; Blaringhem, 1923). Freilich 

'hat man konstatieren konnen, daB, wenn zwei verschiedene Weizen
stiimme gegen zwei verschiedene Pilzrassen verschieden reagieren, indem 
der eine Stamm gegen die eine Pilzrasse, der andere Stamm gegen die 
andere Pilzrasse resistent ist, es moglich ist, durch Kreuzung beider 
Stiimme einen neuen Weizenstamm hervorzubringen, der gegen beide 
Pilzrassen resistent ist. Mit Rticksicht auf die mannigfaltigen, schon vor
handenen, vielleicht immer neuentstehenden Pilzrassen, sowie auch darauf, 
daB der Kulturwert einer Oetreidevariiitet nicht allein durch eine evt. 
vorhandene groBe Resistenz gegen den Rost bestimmt wird, sondern 
auch andere Sorteneigenschaften, wie Widerstandsfiihigkeit gegen andere 
Parasiten (Pilze, Insekten), Strohstiirke, Friihreife, Ertragfiihigkeit, Win
terfestigkeit (bei den Winterweizen) und Beschaffenheit der Oetreide
korner (Schaldicke, Olutengehalt, Mahlvermogen) dabei in Betracht kom
men, so versteht sich von selbst, daB wir, trotz der jetzt referierten, sehr 
mtihsamen und sehr anerkennenswerten Forschungsarbeit tiber die so weit 
getriebene Spezialisierung des Oeheideschwarzrostes, von de r end
gilltigen Losung der Oetreiderostfrage, auch wenn es nur 
den Schwarzrostpilz gilt, noch we it entfernt sind. 

Etwa zwei Wochen nach dem ersten Auftreten des Uredo
stadiums beginnt das Tel e u to s tad i u m des Pilzes zu er
schein en. Dieses bildet langgezogene, oft zusammenflieBende, 
von einer schwarzen Staubmasse gefiillte Wundrisse; daher der 
Name "Schwarzrost". Die Wintersporen sind zweizellig, dick
wandig und gegen die Spitze verjiingt. Nacn natiirlicher Ober
winterung im Freien werden diese Sporen im nachstfolgenden 
Friihjahre keimfahig. Wenn die Sporen dagegen wahrend des 
Winters im Zimmer - warm oder kiihl - aufbewahrt worden 
sind oder wenn sie im Innern eines Schobers gelegen habern, 
konnen sie auch nicht im Friihjahr zum Keimen gebracht werden. 
Rostiges Stroh, das in der Scheune oder im Innern eines Schobers 
gelegen hat, ist deshalb filr die Verbreitung des Rostes auf die 
niichstiiihrhre Ernte ohne Redeutun!T. Die KeimfiihilYkeit der in 
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natiirlicher Weise iiberwinterten Wintersporen ist am kraftigsten 
im April und im MaL 1m Sommer nimmt sie mehr und mehr ab 
und hat im Herbst in der Regel ganz aufgehort. 

Die Keimfahigkeit wird durch tiefes Unterpflugen rostigen 
Strohes und rostiger Stoppeln nicht unterdruckt. Rostige Stroh
stucke, die Mitte Oktober 20-50 cm tief vergraben wurden, 
zeigten, als sie am 1. Mai des folgenden Jahres heraufgeholt 
wurden, vorzugliche Keimfahigkeit. 

Die uberwinterte Winterspore keimt, wenn sie feuchtwarmer 
Luft ausgesetzt wird. Jede der beiden Zellen entsendet einen 
Keimschlauch, eine Bas i die, die in mehrere Glieder queruber 
geteiIt wird. Von diesen GJiedern werden Bas i d i 0 s P 0 r e n ab
geschniirt, die in ihrer Ordnung keimen. 

Wenn die Keimung der Basidiosporen an einem jungen Blatt, 
SproB oder Fruchtknoten von dem Berberitzenstrauche (Berberis 
vulgaris) oder an einem jungen Fruchtknoten von der in Garten 
bisweilen kultivierten MallOnia Aquifolium geschieht, so entsteht 
der Berberitzenfleckrost, A e c i diu m Be r be rid i s. An den Ber
beritzenblattern erscheinen die Rostflecken fast kreisrund, an def 
Blattoberflache rot, mit zahlreichen, klein en, schwarzen Punkten, 
den Mundungen der in das Blatt eingesenkten, flaschenformigen 
P y k n ide n, unterseits aJs groBe, gelbe Flecken mit zahlreichen, 
dicht gedrangten, offen en, rohrchen- oder becherahnlichen 
A e c i die n. In den Pykniden werden sehr kleine, stabfOrmige 
P y k n 0 k 0 n i die n, deren Aufgabe noch nicht bekannt ist, ent
wickelt. Die Aecidienr6hrchen haben einen zerschlitzten, nach 
auBen gebogenen Rand und enthaIten zahlreiche, vom Boden her 
in perlschnurahnlichen Reihen abgeschnurte A e ci d i 0 s p 0 r e n. 

Oer Berberitzenfleckrost tritt in Schweden in der Regel am 
friihesten in der spateren Halfte des Juni auf. Die Sporen des
selben keimen meistenteils sehr launenhaft und schlecht. Die 
Keimung wird durch Kuhle Nachte, abwechselnd mit warm en 
'fagen, etwas begunstigt. 

Wenn Sporen von einem Becherrostflecken, cler durch An
steckung von einem rostigen Haferhalme entstanden ist, auf 
einem jungen Haferblatt keimen, so erscheint an diesem nach 
8-10 Tagen eine Gruppe von Sommersporenlagern, desgl. auch, 



123 

wenn die Keimung auf jungen Bliittern yon irgendeiner der an
deren Grasarten, welche Triiger derselben Schwarzrostform "'ie 
der Hafer (f. sp. A\' e n a e) sind, stattfindet. Wenn dagegen 
die Keimung der genannten Becherrostform auf Roggen, Gerste 
usw. vor sich geht, so entstehen keine Rostpusteln. Desgieichen 
ruft diejenige Becherrostform, die nach Ansteckung durch rostige 
Roggen- und Oerstenhalme entstanden ist, Rostpusteln an Roggen 
und Gerste, nicht aber an Weizen und Hafer vor. 

Die soeben geschilderte, biologische Verschiedenheit der dn
zein en , im F reien auftretenden Formen des Berberiizenfleck-

a b 

Fig. 65. Berberitzenfleckrost. a. Berberisblatt, oben mit Pykniden, 
unten mit Aecidien. - b. Ein F!ecken mit Becherrost aus der Blattunter-

seite. (b. Orig.) 

rostes, deren Vorhandensein man erst am Ende des vorigen Jahr
hunderts kennen geiernt hat, beeinfluBi selbstverstiindlich nicht 
unwesentlich die Bedeutung der Berberitze fUr die Verbreitung 
des Schwarzrostes auf die Getreidefelder. Wenn z. B. eine 
Berberitze durch rostigen Hafer, Dactylis glomerata, Alopecarus 
pratensis usw. angesteckt worden ist, kann sie den Rost auf ein 
Hafcrfeld, aber nicht auf Roggen-, Weizen- oder Oerstenfelder 
verbreiten. 1st dagegen ein Berberitzenstrauch durch rostigen 
Roggen, Gerste, Triticam repClls usw. angesteckt, kann durch 
ihn der Rost auf Roggen und Gerste, aber nicht auf Wei zen und 
Hafer iibertragen werden. Hierdurch wird offen bar def An
teil def Berberitze an den schweren Schwarzrostverheerungen 
erheblich eingeschriinkt. 

Betreffs der wahren Bed eat Il II g de,<; Be r b e r i t z e /l
sf rail ch e 5 als Verbreiter und Forderer des Getreidesch\\'arz
rostes gehen seit alter Zeit bis in lInseren Tagen die Meinungen 
der praktischen Landwirte sowie def wissenschaftlichen forschef 
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auseinander. E in e r s e its, und z,,"ar besonders in Danemark 
(Kolpin-Ravn, 1918) und in Nordamerika (Davis, 1907; 
K e m p ton, 1921; S t a k man n, 1923), halt man das Berberitzensta
dium als ein wenigstens in Landern mit kalterem Klima unentbehr
liches (obligatorisches) Olied im Entwicklungs-Zyklus des 
Pilzes und forder! in Konsequens damit eine vollstandige Ausrottung 
des Berberitzenstrauches, indem man darin ein sicheres Mittel 
sieht, den Schwarzrostpilz aus der Welt zu bringen. And ere r S e its 
aber halt man das Berberitzenstadium nur fUr ein zufalliges (f a
k u 1 tat i v e s) Entwicklungsglied des Pilzes, ohne welches dieser 
auch fortleben kann, und demzufolge hegt man gegen einen in 
seiner Auswirkung so unsicheren, in der Praxis so schwer durch
fUhrbaren und dazu so kostspieligen Feldzug wie eine totale Aus
rottung der Berberitze, wohlbegriindete Zweifel. 

Man griindet sein Bedenken wesentlich auf folgende Motive: 1. daB 
ein niiheres Stu.dium der iilteren Fachliteratur mit einer an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit zu dem Resultate gefiihrt hat, daB die 
gramineen-bewohnenden Stadien des Pilzes (Uredo und Puccinia) als viel 
iilter (in Jahrhunderten gerechnet) betrachtet werden miissen, a!s das 
berberitzen-bewohnende Stadium (Aecidium) desselben (E r i k s son, 1918); 
- 2. daB eine direkte Verbreitung des Pilzes im Umkreise eines infi
zierten Berberitzenstrauches, in speziell dafiir angeordneten Verstlchen, 
nicht iiber 50 m nachgewiesen werden konnte (E r i k s son, 1896); -
3. daB der Schwarzrost unabhiingig von der Umgebung fortwahrend in 
allen getreidebauenden Liindern der Welt und zwar auch in Landern, 
wo die Berberitze ganz fehlt, wie Indien, Australien und Uruguay, auf
tritt, bisweilen Verluste von vielen Millionen Mark hervorrufend (M c. A 1-
pine, 1906; Eriksson, 1918; Waterhouse, 1923); - 4. daB 
die Versuche, die Verwiistungen an Pliitzen, \\"0 die Berberitze fehlt, mit 
Hilfe einer Oberwinterung im Uredostadium oder einer Sporenverbrei
tung aus entfernten Oegenden durch die hoheren Luftlagen zu erklaren, 
in keiner Weise als iiberzeugend betrachtet werden konnen; - 5. daB 
die weit durchgefiihrte Spezialisierung der Pilzart, und zwar besonders 
nach den amerikanischen Spaltungen der urspriinglichen, spezialisierten 
Form en (formae speciales) in zahlreiche, biologisch getrennte Rassen 
("Strains"), die Bedeutung des Berberitzenstrauches als wirkliche Oefahr 
flir die Oetreidekultur im allgemeinen in hohem Orade herabseltzt; -
6. daB das ungleichzeitige Hervortreten des Hauptausbruches auf dem 
Oetreide, bei der Anwesenheit von Berberitze friih im Sommer und bei 
der Abwesenheit derselben 1-111z Monate spiiter, sowie auch das in 
diesem Faile plotzliche, massenhafte Ausbrechen der Uredopusteln iiber 
das ganze Feld, unbedingt den Verdacht ins Leben ruft, daB neben der 
Ansteckung der Oetreidepflanze von auBen auch ein innerer Krankheits
keim als Quelle des spiiten Ausbruches vorhanden sein muB (E r i k s son, 
1900 etc.); - und 7. daB das Vorhandensein einer Symbiose zwischen 
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dem Plasma des Pilzes und dem der Getreidepflanze, als My k 0 P I a sma 
bezeichnet, faktisch konstatiert sowie auch das Austreten des Pilzelemen
tes aus dem Plasmastadium in ein selbstandiges, schmarotzendes Mycel
stadium Schritt fUr Schritt \'erfolgt worden ist (E r i k s son, 1900 ,etc,), 
wodurch eine natilrliche und ersch6pfende Erkliirung des Oberwinterungs
problems m6glich wird,1) 

In Konsequenz mit der Auffassung, daB der Berberitzenrost 
nur ein zufiiIliges und entbehrliches Glied im Entwicklungs

"zyklus ist, kann man nicht umhin, es fur ungerecht, ja auch unklug 
.. zu hatten, ein Gesetz herauszugeben, das die Ausrottung des Ber
beritzenstrauches in einlm Umkreis von mehr als 100 m Ent
fernung von den Getreidefeldern fordert, weil dadurch ein verant
wortlicher Gesetzgeber Gefahr laufen konnte, durch iibertrieben 
strenge, mangelhaft motivierte, unnotig kostspielige und zudem 
in ihrem Effekt zweife1hafte offentIiche Verordnungen den gesetz
gebenden Behorden Schande zu machen. 

Es unterliegt allerdings keinem Zweifel, daB bei dieser wie 
auch bei anderen Rostpilzarten viele auBere Umstiinde, wie Lage, 
En twiisserung, physikalische und chemische Beschaffenheit des 
Bodens, Dungung, Vorfrucht, Saatzeit, Witterungsverhiiltnisse usw. 
wesentlich dazu mitwirken, die Rostverheerung mehr oder we
niger bosartig zu machen. Obschon zahlreiche Studien und Ver
suche ,zur Aufkliirung der Bedeutung dieser mitwirkenden Krank
heitsfaktoren unternommen worden sind, so fehIt es uns in dieser 
Beziehung doch noch an einer genugend umfassenden und klaren 
Einsicht, um die gewonnene Erfahrung fUr die einzelnen FiiIle in 
wunschenswerter Weise praktisch ausnutzen zu konnen. 

SehutzmajJregeln: Siehe unten S. 142. 
\ 

Puccinia Phlei-pratensis Eriks. und Hen., Timoteengrasrost, 
bildet auf Bliittern, Scheiden und Halmen': von Phleum pratense 
und Pestuea elatior braune, kurzere oder liingere Uredopusteln, 
die den entsprechenden Pusteln des Schwarzrostes sehr iihnlich 

1) Die hier kurz skizzierte Auffassnng von der wahren Bedeutung 
cler Berberitze fUr die Getreidekultur findet man weiter entwickelt und 
motiviert in Landw. Vers. Stat. 1897, S. 83-95; in K. Vet. Ak. Hand!., 
Bd. 39, Nr. 5, 1905, S, 4-23; in Ill. Landw. Zeit., Jahrg. 27, 1907, 
Nr. 41, 22. Mai; in Zentr. BI. Bakt., Abt. 2, Bd. 48, 1918, S. 395-400; 
und Tidskr. Landtm., 1916, S. 793-798 und 816-819. Vg!. auch Ann. 
Sc. Nat., Paris, Ser. 8, T. 14, 1900, S. 119-124 (Pu,ccinia sessilis 
.:IlIf Ph,')"ri<: "rl1nnin""p,,) 
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sind, nur im allgemeinen etwas kleiner als diese. Bis,,-eilen er
scheinen spater, namentlich an den HaJmen, schwarze TeJeuto
sporenhaufen, die an diejenigen des Schwarzrostes stark er
inn ern, jedoch von weit geringerer Ausdehnung sind. Man machte 
Versuche, diese Rostform auf die Berberitze zu iibertragen; doch 
sind diese Versuche, abgesehen von vereinzelten und zweifelhaften 
Fallen, negativ ausgefallen. An Phleum Bohmeri, Ph. Michelii und 
Ph. asperum sind PusteJn des echten Schwarzrostes (Puccinia 
gram in is f. sp. Aye n a e) zufallig beobachtet worden. (E r i k s
son, 1902.) 

In Nordamerika, wo diese Pilzform seit 1882 in der Literatur 
bekannt ist, spielt dieselbe seit 1906 an verschiedenen Orten (Maine, 
Ontario, Minnesota, Iowa, Kentucky und Virginia) cine verheerende Rolle 
auf den Timoteengrasfeldern. Obgleich sie sich in kiinstlichen Kulturen 
dort ofter als in Europa hat auf andere Gramineenarten (Avena sativa, 
Secale cereale, Festuca elatior, Dactylis glamerata, Arrhenaterium ela
tius und Poa compressa) iiberfiihren lassen, scheint doch ihr Auftreten 
und ihre Verbreitung im Freien mit auf diesen auftretenden Schwarz
rostformen nichts zu tun zu haben. (K ern, 1909; E. C. j 0 h n son, 1911; 
Mercer, 1911; Barker u. Hayes, 1924). 

Braunrost des Roggens. 
Puccinia dispersa Eriks. 

E r i k s son, j_ u. Hen n i n g, E., Puccinia dispersa. In "Die Getreide
roste", 1896, S. 210-237. 

E r i k s son, j., Nouvelles etudes sur la Rouille bTLIne des Cereales_ Ann. 
Sc. Nat., Ser. 8, T. 9, 1899, S. 268-269. 

M a ins, E. B. u. Lei g thy, C. E., Resistance in Rey to leaf Rust, 
Pucciula dispersa Erikss. journ. Agr. Res., Vol. 25, 1923, S. 243 
-252. 

Diese Rostart kommt nur auf Roggen vor. Die Sommer
sporenform (Uredo) tritt in Schweden am Winterroggen gewohn
Jich Mitte Juni und am Sommerroggen ein paar Wochen spater 
auf. Manchmal entdeckt man jedoch auf den Winterroggenfeldern 
vereinzelte Uredopusteln schon im vorhergehenden Herbst, etwa 
einen Monat nach der Saat, sowie auch sehr zeitig im Friihjahr, 
ein paar Wochen nachdem die Felder frei von Schnee geworden 
sind. Dieser v 0 r z e i t i g e ("proleptische") Ausbruch der Krank
heit hort jedoch frtiher oder spater von selbst auf und steht mit 
dem eigentlichen, im Hochsommer erfolgenden Hauptaus
b r u chill keinem direkten Zusammenhanj;!. 
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Die Uredopusteln bilden an der Blattspreite, und zwar meis
tens an deren Oberseite, kleine schokoladenbraune, unregelmaBig 
zerstreute Flecken. Die Sporen sind kugelig und keimen in der 
Regel leicht. 

Einige Wochen nach dem Hervorbrechen der Uredopusteln 
sieht man an der Blattunterseite die schwarzen, von der Ober
'rIaut des Blattes bedeckten Oruppen von Te1eutosporen, die bei 
'tlieser Rostart schon im selben Herbst, sobald sie ihre volle Ent
wicklung und Reife erreicht haben, keimfahig sind. Findet die 
Keimung an jungen Blattern ode~ anderen Teilen der Acker
ochsenzunge (Anchasa arvensis) oder der echten Ochsenzunge 
(A. officinalis) statt, so entsteht an diesen Becherrost (Aeci
diam Anchasae). Diese Becherrostform trifft man im sildlichsten 
Schweden zuweilen im August und September auf den genannten 
Arten, wo diese als Unkriiuter auf Kartoffelfeldern, an Weg
randem usw. wachsen. 1m mittleren und nordlichen Schweden 
dagegen ist diese Rostform selten. Die genannten Ochsenzungen
arten sind dort, auch wenn stark braunrostiger Roggen in der 
niichsten Nachbarschaft wachst, meistens von dem Becherrost 
nicht befallen. Die Becherrostsporen keimen leicht und schnell. 
Wenn junge Sprosse oder Pflanzen von Roggen in der unmittel
baren Nahe der rostigen Unkrauter wachs en, wird der Roggen 
bald angesteckt, und U redopuste1n treten an demselben inner
halb 8-10 Tage auf. Beim Eintritt der Winterkalte sterben aile 
oberirdischen Teile der Ochsenzungenarten - von Anchasa ar
vensis die ganze Pflanze - ab, mit Ausnahme der Frilchte, und 
dabei wird auch das BecherroststadiUlTI des Pilzes vernichtet. 
Letzteres kann infolgedessen zur Entstehung neuen Roggen
braunrostes in einem folgenden Jahre in keiner Weise mitwirken. 
Auch findet hier keine Oberwin terung der Teleutosporen statt, 
sondern diese keimen aIle schon im Herbst aus. Da auBerdem 
kein ilberwinterndes Uredostadium, weder in Form von Sporen 
noch von Mycel, hat nachgewiesen werden konnen, so ist man 
genotigt anzunehmen, daB diese Pilzart ausschlieBlich als vegeta-

I tives Plasma ilberwintert. 

In Nordamerika, wo diese Rostart eine sehr groBe okonomische 
Rolle spielt - im Jahre 1919 wurde die Roggenernte der Vereinigten 
Staaten um 538000 Bushels reduciert - hat man in neuerer Zeit um-
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fassende Versuche mit mehr als 60 verschiedenen Roggenvarietaten 
ausgefiihrt, um ihre Widerstandsfiihigkeit gegen diese Rostart zu priifen. 
Bei keiner Varietiit fand man eine allgemeine Resistenz, wohl aber 
bei einzelnen Individuen vieler Varietaten eine auffii1lige Widerstands
eigenschaft, ja oft fast vollstiindige Immunitiit gegen den Pilz. 

In Nordamerika hat man auch in neuerer Zeit beobachtet, 
daB dort eingesammeltes Material von Teleutosporen in ge
wissen Fallen nach Oberwinterung keim- und infektionsfahig war 
(M a ins u. J a c k son, 1924). 

SchutzmajJregeln: Siehe unten S. 142. 

Braunrost des Weizens. 
Puccinia triticina Eriks. 

E r i k s son, J., Nouvelles etudes sur la Rouille brune des Cereales. 
Ann. Sc. Nat., Ser. 8, T. 9, 1899, S. 270-271. 

E r i k s son, J., Puccinia triticina. Ann. Sc. Nat., Paris, Ser. 8. T. 14, 
1900, S. 84-89. 

J a c k son, H. S. u. M a ins, E. B., Aecial stage of the Orange leaf rust 
of Wheat, Puccinia triticina Eriks. Journ. Agr. Res., Vol. 22, 
1921, S. 151-172. 

Diese Rostart greift nur Weizen an. Sie tritt in Schweden am 
Winterweizen gew6hnlich in der ersten oder zweiten Woche des 
Juni und am Sommerweizen zwei bis drei Wochen spater auf. Sie 
bildet kleine, zerstreute, schokoladenbraune Uredo-Wundflecken 
an den Blattern, und zwar meist an deren Oberseite. Die Sporen 
sind kugelig und keimen ungleichmaBig, oft schlecht. Ein paar 
Wochen nach dem ersten Hervortreten dieser Wunden findet man 
das Wintersporenstadium des Pilzes als schwarze, reihenweise ge
ordnete Sporengruppen an der Blattunterseite, bei schweren An
griffen auch an den B1attscheiden. Diese Sporengruppen sind von 
der Oberhaut des Organes bedeckt. Die Sporen, welche dasselbe 
Aussehen zeigen, wie die Wintersporen des Roggen-Braunrost
pilzes,iiberwintern und werden erst im nachsten FrQhjahr keim
fahig. 

In Nordamerika hat man in neuester Zeit durch kiinstliche Inoku
Iationsversuche im fcwachshaus ein A e c i diu m - S tad i u m dieses 
Pilzes auf gewissen Arten der Oattung Thaiicirum, speziell auf Th. 
Delavayi und Th. jlavum hervorgerufen. 1m Freien ist ein solches 
Aecidium niemals angetroffen. 

SchlltzmajJregeln: Siehe unten S. 142. 
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Fig. 66. Braunrost des Roggens. a. Roggenblatt mit Uredo· 
Pusteln. - b. und c. Sommersporen, eine davon keimend. -
d. Roggenblatt mit Puccinia·flecken. - e. Wintersporensamm. 
lung. - f. Keimende Winterspore. - g. Blatt der Ackerochsen· 

zunge mit Becherrost. (Orig.) 





Puccinia bromina Eriks. bildet 
braune, spater schwarze Wundflecken 
auf Blattern, Halmen und Spelzen· 
verschiedener Trespenarten, wie Bro
mus arvensis, B. asper, B. secalinus, 
B. racemosus, B. mollis, B. sterilis, B. 
tedorum u. a., aber in Schweden, so 
weit man kennt, nicht auf B. eredus a 

und B. inermis. Auf den beiden letzt
genannten Trespenarten ist in sud
licheren Landern, wie in der Schweiz, 
eine iihnliche, aber wirtswechselnde 
Art Puccinia Symphyti-Bromorum F. 
MUll. gefunden worden, die ein 
Becherroststadium auf Symphytwn 
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officinale und Pulmonaria montana er- Fig. 67. Braunrost des Wei
zeugt. Diese beiden Rostarten wer~en zen s. a. Weizenblll;tt mit Uredo-

ft 'd t'f" t b 't R ht . t h pusteln. - b. Welzenblatt und o I en I IZler ,0 ml ec, IS noc c. Weizenhalm mit Puccinia-
nicht entschieden. flecken. (Orig.) 

Puccinia holcina Eriks. bildet rotgelbe Wundflecken an !len 
BHittern und spater schwarze unterbrochene Streifen an den 
Blattschdden des wolligen Honiggrases (Holcus lanatus) und des 
weichen Honiggrases (Holcus mollis). 

Puccinia Triseti Eriks. erzeugt auf dem Goldhafer (Trisetum 
flavescensj kleine, ziemlich gleichmafiig zerstreute, helJgelbe Pus
teln an der OberfHiche der Blatter, spater schwarze Flecken an 
deren Unterseite. 

Gelbrost. \ 

Puccinia glum arum (Schm.) E\iks. u. Hen. 

Eriksson, J. u. Henning, E., Puccinia glumarum. In "Die Ge
treideroste", 1896, S. 141-209. 

Eriksson, J., Puccinia glumarum. Ann. Sc. Nat., Ser. 8, T. 14, 
1900, S. 54-84, und T. 15, 1901, S. 82-129. 

Erik s son, J., u. Tis chI e r, G., Puccinia glumarum in der heran-' 
wachsenden Weizenpflanze. K. Vet. Ak. Hand!., Bd. 27, Nr. 6, 
1904, S. 1-19. 

E r i k s son, J., Puccinia glt1marum in der heranwachsenden Gersten
pflanze, lb., Bd. 38, Nr. 3, 1904, S. 1-18. 

E r i k S son, Die Pilzkrankheiten. 9 
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E r i k s son, J., Das Uredostadium des Pilzes im Dienste der Ober
winterung. Ark. Bot., Bd. 5, Nr. 3, 1905, S. 1-26. 

Hungerford, C. W. u. Owens, C. E., Specialized Varieties of 
Puccinia glumarum and Hosts for Variety Tritici. Journ. Agr. Res., 
Vol. 25, 1923, S. 363-401. 

Foe x, E., Quelques observati'ons sur les conditions qui favorisent Ie 
developpement et l'extension des Rouilles des Cereales, Rev. Path, 
Veg. u. d'Ent. Agr., Paris, T. 11, 1924, S. 32-41. 

Humphrey, H. B., Hungerford, C. W. u. Johnson, A. G., 
Stripe Rust (Puccinea glumarum) of Cereals and grasses in the 
United States. Journ. Agr. Res., Vol. 29, 1924, S. 209-227. 

Neben dem Schwarzrost nimmt der Gelbrost als Verderber 
unserer Getreidefelder den ersten Platz ein. Er befallt Weizen, 
Gerste, Roggen und verschiedene Grasarten. 

Am schwersten verheerend tritt der Gelbrost im ganzen nord
lichen Europa an Weizen, namentlich Winterweizen, auf. Der 
hauptsiichliche Ausbruch desselben an Winterweizen beginnt dort 
gewohnlich Mitte oder Ende Juni. Der Pilz erscheint dann, und 
zwar etwa gleichzeitig und gleichformig auf jeder Pflanze groBer 
Bestande, an den schon meterhohen Pflanzen, meistens an einem 
der mittleren, sonst kraftig wachsenden und dunkelgriin gefarbten 
Blatter. Er bildet an der Oberseite kleine zitronengelbe, in langen 
Linien angeordnete U red 0 pus tel n. J eden Tag brechen neue 
Pusteln als fortsetzung der alten hervor, bis nach ein paar Wo
chen die ganze Blattoberfliiche zum groBten Teil oder sogar voll
standig mit gelben Pusteln bedeckt ist. In bosartigen Jahrgangen 
kommt er zuletzt auch in den Ahren, an der Innenseite der Spel
zen, ja sogar in der Schale der jungen Getreidekorner zum Vor
schein. Die Sporen sind kugelig und keimen meistenteils schlecht. 

Ein paar Wochen nach dem ersten Hervortreten der Uredo
pusteln zeigt sich das Tel e u to s tad i u m des Pilzes, und 
zwar zunachst an den zuerst erkrankten Blattern und deren 
Scheiden. Diese Sporengruppen bilden, besonders an den Scheiden, ' 
lange Reihen von sehr kleinen, braun en, nachher schwarzen 
Punk ten und sind von der Oberhaut des Organs bedeckt. In 
schweren fallen treten sie schlieBlich an der Innenseite der 
Spelzell und in der Kornwand auf. SoJche Korner schrumpfen 
bei der Reife ein und werden als "Rostk6rner" bezeichnet. In 
der Okonomie des Pilzes spielen jedoch diese Korner keine 
wesentliche Rolle. 
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fig.bS. Gelbrost des Weizens. a. Weizenblatt und b. Deck
spelze mit Uredo-Pusteln. - c. Sommerspore. - d. Junges Weizen
korn mit Uredo-flecken unter der Kornschale. - e. Weizenhalm 
und f. Deckspelze mit Puccinia-Hiiufchen. - g. Keimende Winter-

spore. - h. Geschrumpftes, r~ifes Rostkorn. (Orig) 

L __ ------______________________ ___ 
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Die Teleutosporen keimen schon im Spiitherbst zur Saatzeit 
des Winterweizens. Wahrscheinlich dringt der Pilz dann auch 
in dk Keimpflanze hinein, urn nach einem ein- bis mehrmonat
lichen, im Inneren derselben verborgenen Plasmal eben endlich in 
form offener Uredopusteln an den Bliittern und Halmen der er
warhsenen Pflanze hervorzubrechen. Es sind allerdings noch keine 
einwandfreien, weder anatomischen noch experiment ellen Beweise 
fiir diese Annahme vorgebracht worden. Zahlreiche Beobachtungen 
im freien, sowie auch andere 
Griinde, unter welchen speziell 
die iiberaus reiche, sonst be· 
deutungslose Produktion von 
Teleutosporen zu beachten ist, 
sprechen indessen fUr die An
nahme, und die wissenschaft
lichen Beweise dafiir werden 
wohl nicht allzulange auf sich 
wart en lassen. 

Aile Inokulationsversuche 
mit TeJeutosporen dieser Pilz
art sind bis jetzt ohne sicht
bare Ergebnisse geblieben, sei 
es, daB sie an Grasarten oder 
an anderen Pflanzen ausge
fiihrt worden sind. Es diirfte 
kein Becherroststadium bei 
diesem Pilze vorkommen. 

Nicht gerade selten kann 
\ man bei dieser Art, wie bel 

dem Braunrost des Roggens, \ 
auBer dem eben geschilderten 

a 
fig. 69. 0 e I b r 0 s t des Wei zen s. 
a. Junge Weizenpflanze mit Uredopusteln 
auf dem ersten BIatte (proleptischer 
Ausbruch). - b. Rostiges Blatt der 
Keimpflanze im Durchschnitl. (Orig.) 

normalen, im Hochsommer stattfindenden Hauptausbruche, auch 
schwachere oder schwer·ere Ausbruche der Krankheit an Winter
weizen, unci zwar teils im Spiitherbst (in Schweden von Mitte Ok
tober bis zur Zeit des eigentIichen Eintritts des Winters) an den 
jungen Keimpflanzen, teils sehr zeitig im folgenden friihjahr (von 
Ende April oder von Anfang Mai an) beobachten. Keiner dieser 
Ausbriiche steht jedoch in direktem Zusammenhange mit dem 

9* 
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Mitte oder Ende Juni erfolgenden Hauptausbruch. Der Herbst
ausbruch wird durch den Winter unterbroehen, und auch der Aus
bruch im friihjahr ist durch eine kiirzere oder langere rostfreie 
Periode yom Sommerausbruch getrennt. Sie sind nur als vo r
zeitige ("proleptische") Krankheitsausbriiche zu betrach
ten und sind also mit den nicht seltenen fallen vergleiehbar, 
wo hahere Pflanzen, die normalerweise im friihjahr bliihen, in
folge besonderer Witterungsverhaltnisse schon im verhergehenden 
Herbst eine Anzahl Bliiten entwickeln. Starke proleptische Krank
heitsausbriiehe brauchen nicht als sichere Vorboten eines 
schweren Rostjahres angesehen zu werden (E r i k s son, 1905). 
Die Entstehung eines solchen beruht hauptsachlieh auf den 
Witterungsverhaltnissen im Mai und Juni. 

In Europa, wo diese Pilzart seit mehr als 100 Jahren (1815), 
lange unter dem Kollektivnamen Puccinia Rubigo vera DC. mit ejn
begriffen, in der Literatur bekannt ist, hat man folgende speziali
sierten formen untersehieden: 1. f. sp. T r i t i ci auf Triticum 
vulgare - 2. f. sp. Seealis auf Secale cereale -' 3. f. sp. 
Hordei auf Hordeum vulgare. - 4. f. sp. Elymi auf £lymus 
arenarius und - 5. f. sp. Agropyri auf Agropyrum repens. 
AuBerdem hat man dort diesen Pilz auf 9 anderen Triticum
und auf 2 anderen Hordeum-Art-:n, sowie aueh auf 2 Aegilops-, 
1 Dactylis- und 1 Calamagrostis-Spezies konstatiert. 

Die Hauptwirtspflanze ist, wenigstens in Nordeuropa, der 
Weizen. Bisweilen ist aber diese Rostart aueh auf Roggen sehr 
zerstarend aufgetreten. Dies gesehah z. B. im Jahre 1904 in 
Osten eieh, wo der Winterroggen stellenweise bis zu 30 % und 
der Sommerroggen bis zu 75 % befallen war und das Getreide 
vielerorts noeh griin abgemaht werden muBte (K a e k, 1904). 

1m westIichen Nordamerika, wo der Gelbrostpilz zuerst im Jahre 
1915 in den Gegenden von Pacific Coast und Rocky Mountain ent
deckt wurde (K 0 I pin - R a v n), kommt der Pilz auf dem gewohnlichen 
Weizen, Gerste, Roggen, Spelz und Emmer, sowie auch auf 33 wilden 
Grasarten vor. Bei kiinstlichen In~kulationen ist er auBerdem auf 
26 andere Grasarten iibertragen worden. 1m Ganzen sind also 59 Spe
zies von wilden Grasern in den Vereinigten Staaten von Nordamerika als 
Gelbrostwirte bekannt. Die speziaJisierte Pilzform des Weizens, f. sp. 
T r i tic i, kann auf Roggen (in gewissen Fallen) und auf Gerste (in 
seltenen Fallen) iibersiedeln, sowie auch auf 47 wilde Graser; unter 
diesen linden sich 19 Bromus-, II Agropymm-, 7 Hordllm-, 7 Elymus-, 
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1 Hystrix-, 1 Phalaris- und 1 Sitanion-Spezies. Dazu kommen noch 
12 Orasarten, auf welch en man im freien Oelbrost gefunden hat, 
dessen eventueIIe Zusammenhorigkeit mit der Pilzform des Weizens 
noch nicht geprilft worden ist. Man hat Ursache anzunehmen, daB 
zwei oder mehrere verschiedene Stamme ("Strains") von f. sp. 
T r i tic i in Nordamerika vorkommen (H un g e r for d u. 0 wen s , 
1923). Neben dieser form ist auch da f. sp. H 0 r de i konstatiert worden. 

Oegeniiber dieser Rostart zeigen verschiedene Sorten ein 
und derselben Oetreideart verschiedene Empfanglichkeit. In erster 
Linie gilt dies von den Winterweizensorten. Man kann zwischen 
a)..sehr empfanglichen, b) weniger empfiinglichen und 

.• c," fa stu 11 e m p fan g Ii c hen unterscheiden. Zur ersten Oruppe 
geh6rt eine nicht groBe Anzahl europaische Weizensorten, u. a. 
Schwedischer, weiBahriger Samtweizen, sowie mehrere nord
amerikanische, in Nordeuropa gepriifte Sorten, wie Michigan 
Bronce, Horsford's Pearl- und Landreth's Hard-Wheat. Zu der 
zweiten Oruppe, welche solche Sort~n umfaBt, die in normalen 
Jahren durch die Krankheit wenig leiden und nur in sog. 
"Oelbrostjahren" stark angegriffen werden, ist die Mehr
zahl der seit alters gebauten Weizenformen zu zahlen. Die dritte 
Oruppe, die solche Sorten umfaBt, welche iiberhaupt keinen 
nennenswerten Schaden nehmen, enthalt Varietiiten von Hart
weizen (Triticum durum) , Englischem Weizen (T. turgidum) 
und Einkorn (T. monococcum). 

Die Erfahrung hat gelehrt, daB der Befall durch diese Rostart 
auf ein und derselben Weizensorte, auch wenn es die aller
empfanglichsten Sorten gilt, und an ein und demselben Platze 
in verschiedenen Jahrgangen sehr ungleich sein kann, und zwar 
auch dann, wenn die extremen Jahre unmittelbar nacheinaJIlder 
folgen und die Aussaatk6rner des einen Jahres von der Ernte 
des vorigen Jahres direkt abstammen. Dies fand z. B. auf einem 
Versuchsfelde bei Stockholm mit den Parzellen von Michigan 
Bronze-Weizen in den 4 Jahrgiingen 1890-1893 statt. Das 
Jahr 1890 wurde ein "Oelbrostjahr", das Jahr 1891 ein "Nicht
gelbrostjahr", das J ahr 1892 wieder ein "Oelbrostjahr" und 
das J ahr 1893 ein "fast rostfreies Jahr". Die groBen Ver
schiedenheiten der einzelnen Jahrgange lieBen sich nicht durch 
wechselnde Witterungsfaktoren, Saatzeiten oder dergl. geniigend 
erklaren. 
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Man hat sich vorgestellt, daB die groBere oder geringere 
Widerstandsfiihigkeit einer gewissen Weizensorte eine konstante, 
innewohnende Eigenschaft der Sorte sei und daB eine graBe 
Resistenz bei einer Sorte, die vielleicht in anderen Hinsichten, 
wie Winterfestigkeit, Ertragsfiihigkeit usw. minderwert war, sich 
mit einer in dieser Beziehung vollwertigen anderen Sorte durch 
Kreuzung kombinieren HeBe. ja, man gab sich sogar der Hoff
nung hin, daB man durch die im Laufe der zwei letzten jahr
zehn te durchgefiihrten Kreuzungs- und Veredlungsarbeiten (B i f -

1890 1891 1892 1893 

fig. 70. Ahren von Michigan.Bronce-Weizen, geerntet bei Stock
holm 1890-1893. 1890 "schweres Oelbrosljahr"; 1891 "Nichl-Oelbrostjahr"; 
1892 "Schweres Gelbrostjahr" und 1893 "fast gelbrostfreies Jahr". Die Saat
k6rner des einen Jahres waren aus der Ernie des vorigen Jahres genommen 

worden. (Orig.) 

fen, 1907; Nilson-Ehle, 1909, 1911) schon so weit ge
kommen sei, daB unsere Herrschaft tiber den Weizengelbrost 
sichcrgestellt sei. Leider hat sich indessen diese Hoffnung durch 
neueste Erfahrungen als triigerisch erwiesen. 

Komrnt ein jahr, in welchem die kombinierten Witterungs
verhiiltnisse (Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Wind, Luftdruck, 
Elektrizitiit usw.) fiir die Entwicklung des Oelbrostpilzes be
sonders giinstig sind, so kann eine Weizensorte, die sich in einer 
Reihe von jahren sehr resistent gezeigt hat, ganz plotzlich und 
unerwartet stark von Oelbrost befallen werden. In Siidschweden 
(Schon en), wo die Weizenkultur allgemein sehr hoch steht und die 
am hochsten veredelten Weizensorten fast iiberall gebaut werden, 
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traf im Jahre 1919 ein solcher fall ein. Es zeigten sich dort die 
allermeisten Winterweizenfelder mehr oder weniger stark von 
Oelbrost befallen, wahrend in den Jahren 1917 und 1918 daselbst 
fast keine Spur von Oelbrost zu entdecken war (Erikson, 1922). 
Ein anderer ahnlicher fall trat daselbst im Jahre 1923 ein, wo die 
sonst sehr resistente Weizensorte Pansar II stark gelbrost
befallen wurde, wahrend die Sorten Pansar III, Riddar, Standard, 
fylgia und Solo II sich relativ immun zeigten (N i Iso n - E hIe, 
1923). , 

Man diirf~ aus diesen Erfahrungen schlieBen konnen, daB die 
Frage der Bekiimpfung des Gelbrostes der Getreidearten keineswegs 
durch die bis jelzt ausgeftihrte Ztichtungsarbeit schon als gelost 
betrachtet werden kann. Die Getreiderostfrage im allgemeinen ist fiir
wahr nicht als ein einfacher Detailabschnitt ins Programm def Ver
edlungslehre zu fassen. Zum tieferen Verstiindnisse und zur richtigen 
Aufklarung derselben sind die Mendel'schen Gesetze und die Mendel'sche 
Arbeitsmethode, die sich ja nicht auf die Allsforschllng des Lebens 
und der Bedingungen des Parasits, sondern auf die hohere Veredhtng 
der Niihrpflanze einrichten, in keiner Weise hinrei.chend. Eine be
sondere Schwierigkeit bielet auch das unsichere Hervortreten des Gelb
rostes in verschiedenen Jahrgangen, wodurch das Verfolgen der Unter
suchungen nach dem Mendel'schen Prinzip sich schwer durchfiihren 
liiBt. Die Krankheitsphiinome fordern ihre speziellen Ausgangspunkte 
und Arbeitspliine, wenn wir in unseren Bestrebungen, die Krankheiten 
zu beherrschen, einmal wesentlich vorwiirts kommen sollen. Willig 
oder unwillig muB der Pflanzenziichter in seiner fortgesetzten Arbeit 
mit der Existenz einer eventuellen inneren Krankheiisquelle rechnen, 
wenn er zu endgiiltiger Losung der Krankheitsprobleme gelangen soli. 
So lange man darauf beharrt, die Eventualitiit eines inneren Krankheits
keimes im Saatkorn oder in iiberwinternden StammteiJen abzuweisen, 
wird man sicherlich nie das erwiinschte Ziel erreichen. 

SchutzmajJregeln: Siehe unten S. 143. 

Kronenrost des Hafers. 
Pllccinia coronifera Kleb. 

Eriksson, J. u. Henning, E., Puccinia coronata Co I "Ge-
treideroste", 1896, S. 240-258. 

E r i k s son, J., Neue Beobachtungen tiber die Natur und das Vor
kommen des Kronenrostes. Centro BI. Bakt., Abt. 2, 1897, S. 
291-308. 

Eriksson, J., Puccinia coronifera. Ann. Sc. Nat., Paris, Ser. 8, 
T. 14, 1900, S. 90-98. 

E r i k s son, J., Neue Studien tiber die Spezialisierung der grasbewohnen
den Kronenrostformen. Ark. Bot., Bd. 8, Nr. 5, 1908, S. 1-26. 
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M ii hIe t h a I e r, I., Infektionsversuche mit Rhamnus befallen den Kronen
rosten. Centr. BI. Bakt., Abt. 2, 1911, S. 386-419. 

Mel h us, J. E., 0 i e t z, S. M. u. Will e y, F., Alternate hosts and 
biologic specialization of crown rust in America, Jowa Agr. 
Exp. St. Res., Bull. 72, 1922, S. 211-236. 

Diese Rostart befallt den Hafer und auBerdem verschiedene 
andere Orasarten. In Schweden tritt das Uredostadium auf dem 

Fig.71. Kronenrost des Hafers. 
a. Haferblatt mit Uredopusteln. -
b. Sommers pore. - c. Haferblatt mit 
Puccinia-flechten. - d. u. e. Winter
sporen, die eine keimend. - f. Blatt 
des Kreuzdorns mit Becherrost. (Orig.) 

Hafer ziemlich spat im Sommer, 
Ende Juli oder Anfang August, 
auf. Dasselbe bildet sowohl an 
den Spreiten wie an den Schei
den der Blatter kiirzere oder lan
gere, orangegelbe Pusteln. Die 
Sporen sind kugelig und keimen 
sehr leicht. Ein bis zwei W ochen 
spiiter erscheint das Winterspo
renstadium in form ringformig 
urn die Uredopusteln geordneter, 
schwarzer, von B1attoberhaut be
deckter flecken. Die Teleuto
sporen tragen an der Spitze einen 
Kranz stumpfer Auswiichse; da
her der Name "Kronenrost". 
Sie sind echte Wintersporen, die 
erst nach erfolgter Oberwinterung 
im folgenden friihjahre auskei
men. 

In nordlicheren Oegenden 
(Nord- und Mittelschweden) ist 
diese Rostart nur von unterge
ordneter Bedeutung. In Mittel
europa dagegen tritt dieselbe 

haufig und kriiftig auf und scheint dort die Hauptrostart des 
Hafers zu sein. 

Von dieser Rostart hat man in Europa folgende spezialisierte 
form en unterschieden: 1. f. sp. Ave n a e auf Avena sativa 
und A. brevis; - 2. f. sp. A lop e cur i auf Alopecurus pratensis 
und A. arundinaceus, dann und wann iibertragbar auf A vena sa
tiva; - 3. f. sp. f est u cae auf Festuca eLatior, F. gigantea, 
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F. arundinacea (Schweiz), F. varia und F. alpina; - 4. f. sp. 
L 0 Ii i auf Lolium perenne, L. temulentum, L. rigidum, L. ita
Ucum und L. remotum var. aristatum, in gewissen Fiillen auch 
iibertragbar auf Festuca elatior; - 5. f. sp. 01 y c e ria e auf 
Glyceria aquatica; - 6. f. sp. A g r 0 p y r i auf Agropyrum repens; 
- 7. f. sp. E pig a e i auf Calamagrostis Epigeios, in seItenen 
Fallen iibertragbar auf A vena sativa; - 8. f. sp. HoI ci auf 
Holcus lanatus; - und 9. f. sp. B rom i auf Bromus erectus, Br. 
er. var. canadensis, Br. inermis, Br. sterilis, Br. tectorum, Br. 
secaUnus und Br. commutatus. 

In Nordamerika scheint die Spezialisierung von Puccinia coro
nata Corda in anderer Weise durchgefiihrt zu sein. Die dart am 
meisten vom Kronenrost betallenen Graser sind Avena sativa, Ca-

I lamagrostis canadensis, Lotium perenne und Holcus lanatus. Die 
Form des Hafers lieB sich auf 16, die Form der Calamagrostis auf 
14 und die Form des Lolium auf 13 andere Grasarten iibertragen, 
wiihrend die Form des Holcas nur auf dieselbe Gattung ging. 

Wenn die Wintersporen nach erfolgter Dberwinterung an 
einem jungen BIatte von Rhamnus cathartica keimen, so ent
steht auf demselben innerhalb 8-10 Tagen eine Art von Becher
rost (Aecidium Catharticae). Die Becherrostsporen keimen leicht 
und erzeugen Uredopusteln auf den Orasarten, an welche die 
vorliegende form angepaBt ist. 

In Nordamerika haben die Kronenrostformen von Avena sa
tiva, Calamlll!rostis canadensis, Lolium perenne und Holcus lana
fus als Aecidientriiger Rhamnus cathartica, Rh. rriwgula, Rh. lan
ceolata, Rh. aini/oLia, Rh. caroliniana, Rh. californica und Rh. 
puschiana, insbesondere aber Rh. catharLica lind Rh. lanceolala. 
Die Zerspaltung der alten Corda'schen Spezies coronata in zwei 

j Arten: Puccinia coronifera Kleb. und P. coronata (Corda) paBt 
also nicht Hir Nordamerika. 

SchutzmafJregeln: Siehe un ten S. 142. 

Puccinia coronata (Corda) Kleb. unterscheidet sich von der 
soeben beschriebenen Kronenrostspezies morphologisch u. a. 
dadurch, daB eine ringformige Anordnung der Teleutosporen
gruppen urn das Uredohaufchen herum hier kaum zu entdecken 
ist. Diese Art entwickeIt ihr Aecidium (Aecidium Franglilae) 
auf Rhamnus Frangula. Man hat foJgende spezialisierte formen 
derselben unterschieden: 1. f. sp. Calamagrostis auf Ca
lamagrostis arundinacea (? C. lanceolata, C. phragmitoides, C. 
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calybaea) , in seltenen Fallen iibertragbar auf Phalaris amndinacea 
- 2. f. sp. Ph a I a rid i s auf Phalaris arundinacea, in sel
tenen Fallen iibertragbar auf Calamagrostis arundinacea; - und 
3. f. sp. A g r 0 s tis auf Agrostis vulgaris und A. stolon?fera. 
Inwiefern die Formen auf HolClls mollis und H.lanafus (? f. sp. 
H 0 \ ci), auf Agrol'yrtl m repens (? f. sp. A g r a fl y r i) und 
auf MeUm Ilatalls (? f. sp. Mel i c a e) auch selbstandige 
spezialisierte formen sind oder nicht, liiBt sich infolge unzu
reichender Inokuhtio'1svcrsuche noch nicht entscheiden (E r i k s
son, 1908). 

Zwergrost der Gerste. 
Pllccinia simplex (Kcke.) Eriks. ll. Hen. 

E r i k s son, J. u. Hen n i n g, E., Puccinia simplex. In "Getreide
roste", 189(1, S. 238-2-!O. 

T ran z s c h e I, W., Erfolgreiche Versuche mit Uredineen, deren Wirts
\\'echsel bis jetzt unbekannt war. Myc. Centr. Bl., B. 4, 190-!, S. 70. 

c d 

• b 

fig. 72. Zwergrost der Gerste. 
a. GerstenblaH mit Uredopusteln. 
- b. Sommerspore. - c. Blatt 
und d. Halm mit Puccinia-flecken. 

- e. Wintersporen. (Orig.) 

Diese Rostart kommt nur auf 
Oerste \'or. Die eigentliche Zeit 
der Verheerung tritt verhaltnisma
Big srat im Sommer, im August, 
cin. Oer Pilz zeigt sich an den 
Blattern in Form au Berst kleiner, 
zuletzt tiber die ganze Oberflache 
zerstreuter, hellge\ber Uredopusteln 
und spater an der Blattunterseite 
und an den Scheiden in Form braun
schwarzer, unterbrochener Slreifen . 
Die Wintersporen sind zum graBen 
Teil cinzellig. Nicht seHen erscheint 
der Pilz auch in den Ahren und an 
den Spelzengrannen. Diese Art hat 
in Danemark und Deutschland of
ters bedeutenden Schaden ange
ricbtet. 

Bti kunstlichen Kultun·ersuchen hat man mit Material \·on Teleuto
sporen, das auf der Krim eingesammelt worden war, im Jahre 1909 ein 
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Aecidium-Stadium dieses Pilzes auf Ornithogalum umbellatum (reichlich) 
und auf O. narbonense, Muscari botryoides, M. tenuiflorum, Scilla 
sibirica und Allium angulosum erzeugen und mit Sporen aus diesem 
Aecidiul1l-Stadillm Uredo- lind Teleutopusteln auf Hordeum vufgare her
vorrufell kOlin en. Da indessen diese Becherrostform, welche wahr
scheinlich mit dem Aecidillfll ornithogalellln Bub. identisch sein durfte, 
h6chst selten im Freien beobachtet worden ist, so kann dieses Stadium 
in der Entwicklungsgeschichte dieses Pilles kaum eine praktische Rolle 
spielen. 

Ahnliche Infektions\'ersuche mit gleichem Resultat sind in Nord
amerika in den Jahren 1921-1923 ausgeHihrt worden (M a ins u. J a c k
son, 1924). 

SchutzmajJregeln: Siehe unten S. 142. 

Puccinia Maydis Ber., "Maisrost", tritt auf Zea Mays an 
beiden Seiten der Blatter in Form langgezogener, erhohter, 
brauner Flecken yon Sommersporen auf, die bald von schwarzen, 
lange bedeckten Streifen von Wintersporen begJeitct werden. 
Der Pilz diirfte in Amerika einheimisch sein. In Europa wurde 
er zum ersten Male in Holland im Jahre 1837 bcobachtet. J etzt 
ist cr in allen maisbauendcn Uindern vcrbreitet. 

Verschiedentlich hat man den Pilz allf Oxalis-Arten iibertragen 
und zur Aecidienbildung treiben konnen. So im Jahre 1904 auf Oxalis 
cymosa in Nordamerika, im Jahre 1905 auf O. ,'ornica/ala in RuB
land und im Jahre 1912 auf O. slricta lind O. it'opruo/Oides in (ister-
reich. Da indessen diese Becherrostform, Aeridiulll Oxalidis, im Freien 
auBerst selten in Amerika llnd Ilur einmal in Europa, in den 80 er Jahren 
in Tirol (Bozen), gefunden worden ist, so kann dieses Stadium in 
der Okonomie des Pilzes keine praktische Rolle spielen. 

Bei dieser Rostart ist keine Spezialisierung wahrgenommen wor
den, doch scheinen die einzelllell Zea-Formen dem Pilz gegcnuber 
verschieden empfiinglich zu sein, und zwar am stiirkstcn Zf'{l sac/Jarala, 
his zu 74 0/0, am wenigsten Zet~ evt'rra, bis Zll 22~() (Arthur, 1904; 
Heeke, 19C16; Weber, 1(22). 

Hexenbesenrost der Berberitze. 

Pllccinia Arrlzenatheri (Kleb.) Eriks. 

E r i k s son, J., Studien iiber den Hexenbesenrost def Bcrberitze. Beitr. 
Biol. Pfl., 1896, Bd, 8, S. 1-16, 

E r i k s son, ]., Fortgesetzte Studien tiber die Hexenbesenbildllng bei 
der gewohnlichen Berberitze, Ibid., 1900, Bd. 8, S. 111-127, 

Diese Rostart tritt auf franzosischem Raygras (A vella elafiOl') 
in Form kleiner, runder, gelber U redoflecken an der Bla ttobcr-
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seite auf. An der Unterseite werden, obwohl sparlich, die Win
tersporenhaufen ausgebildet. Die Wintersporen keimen im Friih
jahr. Findet die Keimung an den jungen Berberis-Knospen staH, 
die in den Achseln der an den im Vorsommer auswachsenden 
Langsprossen vorhandenen Stacheln sitzen, so dringt der Pilz in 
diese Knospen ein und ruft. nach einem Jahre rostige Rosetten 
an dem aus der Knospe ausgebildeten Sprosse hervor. Die In
kubationszeit des Pilzes betragt also hier ein ganzes Jahr. An dem in-

a 

b c d 

fig. 73. Puccinia Arrhenatheri. a. Uredopusteln lind b. Puccinia
flecken auf Blattern des franzosischen Raygrases. - c. BerberissproB, 
im vorallsgegangenen Jahre in den Knospen der kranken Blattrosetten 

infiziert. - d. Ausgebildeter Hexenbesen einer Berberitze. (Orig.) 

fizierten Sprosse k6nnen gesunde Rosetten mit den kranken wech
seln, was dadurch bedingt wird, daB Infektion nicht an allen 
Knospen stattgefunden hat, sondern an einigen ohne Erfolg ge
blieben ist. In den erkrankten Knospen sind samtliche Blatter zu
erst mit Pykniden, nachher mit Aecidien (Aecidium graveolens 
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Shutt.) voll iiberdeckt. Die Bliitter der kranken Rosetten, sowie 
auch der Zweig, an dem sie sitzen, werden kiimmerlich entwik
kelt. Der Pilz lebt in dies em Stadium von Jahr zu Jahr im 
Berberitzenstrauch fort, lind an diesem entsteht ein immer mehr 
ausgebreiteter und wirrer sog. Hex e n b e sen. Diese Rost
form steckt kein anderes Gras an. 

Puccinia Poarum Niels. kommt auf mehreren Rispen
grasarten, wie Wiesenrispengras (Po a pratensis) , zusammen
gedriicktes Rispengras, (P. compressa) u. a. vor. Diese Art bildet 
kleine, gelbe, zerstreute U redopusteln an der Oberseite der 
Blatter. Darunter treten die ringformig gruppierten Wintersporen
ha"bfen, von der Blattoberhaut bedeckt, hervor. Der Pilz erzeugt 
-Btkherrost (Aecidium Tussilaginis) auf HuflaHich in form von 
runden, scharf in die Augen faUenden, orangegelben flecken am 
Blatt und BIattstiel. Von dieser Rostart hat man zwei speziali
sierte formen unterscheiden konnen: 1. f. sp. Po a e p rat ens i s 
auf Poa pratensis und 2. f. sp. Po a e cae s i a e auf P. caesia und 
P. compressa (E r i k s son, 1923.) 

Puccinia Poae-aJpinae Eriks. bildd an der Blattoberseite 
von Poa alpina zahlreiche, oft gegen die Blattspitze dicht ge
drangte, langgezogene Uredopusteln, an kleine Pusteln von 
Uredo graminis erinnernd. Die Teleutohaufchen scheinen auf der 
unteren Blattflache, oft in graBen Krusten gesammeJt. Diese 
form kann auch P. pratensis anstecken, wenn auch nur sehr 
schwach (E ri k s son, 1923). 

Pucdnia Milii Eriks. bildet rotgelbe, nachher schwarze 
Pusteln an den Blattern von Milium ejjllsllm, die Pusteln .' 
gew6hniich von graBen heHen Kreisen umgeben (E r i k s son. 
1895, 1923). 

Pucdnia Anthoxanti fuck. erscheint in form kleiner, 
verstreuter, gelber Pusteln auf den BUi.ttern des Riechgrases 
(Anthoxanthum odoratum). 

Pucdnia Phragmitis (Schum.) Korn. bildet groBe, lang
gezogene, anfangs braune, spater schwarze Wundflecken an Blat
tern und Rispenzweigen des Schilfrohrs (Phragmites communis). 
Dieser Pilz erzeugt Becherrost (Aecidium rubel/urn) an ver
verschiedenen Ampferarten, wie fluBampfer (Rumex hydro-
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seite auf. An der Unterseite werden, obwohl sparlich, die Win
tersporenhaufen ausgebildet. Die Wintersporen keimen im friih
jahr. findet die Keimung an den jungen Berberis-Knospen statt, 
die in den Achseln der an den im Vorsommer auswachsenden 
Langsprossen vorhandenen Stacheln sitzen, so dringt der Pilz in 
diese Knospen ein und TUft. nach einem Jahre rostige Rosetten 
an dem aus der Knospe ausgebildeten Sprosse hervor. Die In
kubationszeit des Pilzes betragt also hier ein ganzes J ahr. An dem in-

a 

b c d 

fig. 73. Puccinia Arrhenatheri. a. Uredopusteln lind b. Puccinia
flecken auf Bliittern des franzosischen Raygrases. -- c. BerberissproB, 
im vorausgegangenen Jahre in den Knospen der kranken Blattrosetten 

infiziert. - d. Ausgebildeter Hexenbesen einer Berberitze. (Orig.) 

fizierten Sprosse k6nnen gesunde Rosetten mit ·den kranken wech
seln, was dadurch bedingt wird, daB Infektion nicht an allen 
Knospen staHgefunden hat, sondern an einigen ohne Erfolg ge
blieben ist. In den erkrankten Knospen sind siimtliche Blatter zu
erst mit Pykniden, nachher mit Aecidien (Aecidium graveolens 
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Shutt.) \'011 iiberdeckt. Oie Blatter der kranken Rosetten, sowie 
auch der Zweig, an dem sie sitzen, \verden kiimmerlich entwik
kelt. Oer Pilz lebt in diesem Stadium von Jahr zu Jahr im 
Berberitzenstrauch fort, und an diesem entsteht ein immer mehr 
ausgebreiteter und wirrer sag. Hex e n b e sen. Diese Rost
form steckt kein anderes Gras an. 

Puccinia Poarum Niels. kommt auf mehreren Rispen
grasarten, wie Wiesenrispengras (Poa pratellsis) , zusammen
gedriicktes Rispengras, (P. compressa) u. a. vor. Diese Art bildet 
kleine, gelbe, zerstreute Uredopusteln an der Oberseite der 
Blatter. Oarunter treten die ringformig gruppierten Wintersporen
habfen, von der Blattoberhaut bedeckt, hervor. Oer Pilz erzeugt 
-Btlicherrost (Aecidium Tussilaginis) auf HuflaHich in Form von 
runden, scharf in die Augen fallenden, orangegelben flecken am 
Blatt und Blattstiel. Von dieser Rostart hat man zwei speziali
sierte formen unterscheiden konnen: 1. 1. sp. Poae praiensis 
auf Poa pratcllsis und 2. f. sp. Po a e cae s i a e auf P. caesia und 
P. compressa (E r i k s son, 1923.) 

Puccinia Poae-alpinae Eriks. bildet an der BlaHoberseite 
von Poa a/pilla zahlreiche, oft gegen die Blattspitze dicht ge
drangte, langgezogene Uredopusteln, an kleine Pusteln von 
Uredo gramillis erinnernd. Die Teleutohaufchen scheinen auf der 
unteren Blattfliiche, oft in graBen Krusten gesammdt. Diese 
Form kann auch P. pratensis anstecken, wenn auch nur sehr 
schwach (Eriksson, 1923). 

Puccinia Milii Eriks. bildet rotgelbe, nachher schwarze 
Pusteln an den Blattern von Milium ejjusum, die Pusteln 
gewohnlich von graBen hellen Kreisen umgeben (E r j k s son, 
1895, 1923). 

Puccinia Anthoxanti fuck. erscheint in Form kleiner, 
verstreuter, gelber Pusteln auf den Bliittern des Riechgrases 
(Anthoxanthum odoratum). 

Puccinia Phragmitis (Schum.) Korn. bildet groBe, lang
gezogene, anfangs braune, spater schwarze Wundflecken an Blat. 
tern und Rispenzweigen des Schilfrohrs (Phragmites communis). 
Dieser Pilz erzeugt Becherrost (Aecidium rubel/um) an ver
verschiedenen Ampferarten, wie FluBampfer (Rumex hydro-
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tapa/hum), Strandampfer (R. maritimus) u. a., sowie auch am 
Rhabarber. 

Puccinia Magnusiana Korn. bildet sehr kleine Pusteln an 
den Bliittern des Schilfrohrs, erregt aber Becherrost am krie
chenden HahnenfuB (Ranunculus repens) und am knolligen 
HahnenfuB (R. bulbosus). 

Schu/zmafJregeln: 
a) gegen Oetreide- und Orasrost im allgemeinen: 
1. Man vermeide tunlichst feuchte, schattige und einge-

schlossene Lagen mit schlechter Entwiisserung. - 2. Man baue 
den Acker in der zur schnellen Entwicklung und gleichmiiBigen 
Reife erfahrungsgemiiB geeignetsten Weise. - 3. Unmittelbar 
vor der Sommersaat verwende man keinen Stalldung, weil solche 
Diingung die Reife verspiitet, und man benutze von kiinstlichen 
Diingermitteln vorwiegend die phosphorhaltigen, da diese die 
Reife am meisten begiinstigen. - 4. Es empfiehlt sich, mit Ma
schine zu siien. - 5. Man siie zeitig im Friihjahr die Sommer
getreidearten in einen gut zubereiteten und moglichst geeigneten 

. Boden. - 6. Aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Saat
feldes sind solche Orasarten zu entfernen, die Rost auf die Saat 
verbreiten konnen, also aus del' Niihe von Roggen- und Oerskn
feldern insbesondere Quecke (Triticum repens) , Hundsweizen (Tr. 
caninum) , Strandhafer (£lymus arenarius) und Roggentrespe (Bro
mils secalinus) , sowie aus der Niihe von Haferfeldern namentlich 
Franzosisches Raygras (A vena elatior), Knaulgras (Dactylis glo
merata) , Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und Flatter
gras (Milium effusum). 

b) gegen die wirtswechselnden Rostarten: 
7. Man entferne die Becherrost tragenden Wirtspflanzenarten, 

also Berberitze (Berberis vulgaris), Mahonie (Mahonia Aquifo
lium), Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) , Faulbaum (Rh. Frangula) , 
Ackerochsenzunge (Anchusa arvensis) und Echte Ochsenzunge (A. 
officinalis) , teils in einer Ausdehnung von 100 m im Umkreis 
von Saatfeldern und Orasweiden, teils liings Eisenbahnen und 
anderen Wegen sowie an Bahnhofen, teils in kleineren Oarten
anlagen und am Rande groBerer Oiirten, teils auch am Rande 
von Oebiischen, und man nehme keine Neupflanzungen der er
wiihntcn Straucharten an gefiihrlichen Standorten vor. 
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c) gegen Oelbrost: 
8. Man baue keine solehe Oetreidesorte, \"on welcher man 

sieher weiB, daB dieselbe in einem fUr die Entwicklung des Oelb
rostes besonders gunstigen Jahre, in einem sog. "Oelbrostjahre", 
sehr schwer von Oelbrost angegriffen gewesen ist. - 9. Man dad 
nicht zu viel darauf geben, wenn eine solche Sorte bezw. ein sol
cher Stamm in einem oder anderem fur den Oelbrost weniger 
gunstigen Jahre, in sog. "Nieht-Oelbrostjahren", von der Krank
heit veI'haltnismaBig wenig befallen gewesen ist; denn \Venn die 
Verhaltaisse wieder gunstiger werden, so kann eine schwere Ver
heerung von neuem ein treffen. - 10. Man verlasse sieh nieht 
ohne wei teres darauf, daB die groBe Widerstandsfahigkeit einer 
Sorte oder eines Stammes fUr aile Zeiten konstant bleibe; denn 
die Erfahrung hat gelehrt, daB eine Kulturform, die in mehreren 
Jahren sich sehr widerstandsfahig gezeigt hat, allmahlieh oder 
plotzlich ihre Natur geandert hat und schwer angegriffen wor
den ist. - 11. Sob aId Anzeichen von Veranderung einer vorher 
sehr widerstandsfahigen Sorte erseheinen, so wahle man ohne 
Verzug, mit Hilfe der in eigenem Lande durch Versuehe er
worbenen Erfahrungen, zum weiteren Anbau eine andere, wider
standsfahigere Sorte. - 12. Unter keinen Umstanden durfen 
dureh Rostbesehadigung eingeschrumpfte Korner als Saatgut be
nutzt werden; denn \Venn ein Oelbrostjahr eintritt, so wird die 
Ernte sieher verdorben. - 13. Man berueksiehtige bei der Wahl 
einer Weizensode nicht aussehlieBlieh die Widerstandsfahigkeit 
gegen Oelbrost, sondern auch andere gu te Eigensehaften, wie 
Harte gegen kalten Winter und trockenes Fruhjahr, Ertragsfiihig
keit, Fruhreife us\\'o 

Von den ubrigen zur Oattung Pacclllia gehorenden Pilz
formen, die hier in Betraeht kommen k6nnen, seien folgende er
wahnt: 

Puccinia Helianthi Sehw. befallt eine Mehrzahl, mindestens 
16 verschiedene Aden der Oattung Helialltillls, unter welehen 
H. allnuus und H. tuberOslls besonders zu bemerken sind, geht 
aber, soweit bekannt ist, auf keine andere Nahrpflanzengattung; 
uber. Oer Pilz kann aile seine Entwieklungsstadien (Spermogo
nium, Aeeidium, Uredo, Pueeinia) auf ein und derselben Nahr
pflanze erzeugen, zeigt aber oft eine Neigung, das Aecidium-
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stadium zu tiberspringen. Er bildet im allgemeinen einen schwar
zen Staub an der BlaHunterseite. Man hat drei, vielleicht vier 
verschiedene spezialisierte Formen des Pilzes unterscheiden wollen. 
An mehreren Orten, wie in RuBiand und in Nordamerika, richtet 
dieser Pilz an den Samenzuchten der Sonnenrose viel Schaden an. 
Von RuBland aus hat er sich wahrend der letzten 50 Jahre tiber 
den groBeren Teil von Europa verbreitet. (Woronin, 1872; 
Carleton, 1904; Bailey, 1923). 

Puccinia Cichorii Pass. bildet kleine, zimtbraune Uredo
pusteln an den Blattern, selten nachher auch schwarze Teleuto
flecken am Stamme der Cichorie (Ckhorillm Intyblls). 

Puccinia Spergulae DC. erzeugt braune bis schwarze Pus
teln am Spargel (Spergllla arvensis). 

Uromyces. 
Bei den hierhergehOrigen Rostarten sind die Wintersporen 

einzellig, gewohnlich eiformig, in offen en Sporenhaufen ge
sammelt. 

Rubenrost. 

Uromyces Betae (Pers.) Kiihn. 

K il h n, J., Der Rost der Runkelrilbenbllitter. Bot. Zeit. 1869, S. 340. 
E r j k s son, J., Quelques etudes sur la maladie de la Rouille des 

Betteraves. Rev. Gen. Bot., T. 25 bis, 1914, S. 247-258. 

Das erste Stadium dieses Pilzes kann bisweilen, relaHv 
seiten, auf jungen Keimpflanzen von Zucker- und Futterriiben, 
sowie auch auf den Sprossen der ausgepflanzten Samenrtiben, in 
form scharf begrenzter, lebhaft gelber Becherrostflecken be
obachtet werden. In der Regel kommt auf den Riibenfeldern die 
Krankheit erst viel spiiter, im Laufe des August, als kleine, 
braune, iiber das ganze Blatt verstreute flecken zum Ausbruch. 
Diese Flecken enthalten die Sommersporen des Pilzes, die sofort 
keimfiihig sind und fUr die Verbreitung der Krankheit auf dem 
Felde sorgen. Sehr bald werden die heHbraunen flecken durch 
dunkeibraune ersetzt, welche die Wintersporen des Pilzes ent
halten. 
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Es ist sehr auffallig, daB nebeneinander wachsende 
Rubenpflanzen oft sehr verschieden vam Pilze befallen 
sind. Trotz einer Vnmasse zuganglicher Ansteckungsmoglich· 
keiten kann man oft in der nachsten Umgebung einer schwer 
rostigen Pflanze die ganze Vegetationszeit hindurch fast reine 
und konstant rein bleibende Pflanzen finden. Dieser Umstand so
wie Gas auffiillig spate Hervortreten des Krankheitsausbruches 
im Spatsommer, liiBt den sicheren Verdacht aufkommen, daB wir 

b 

Fig. 74. Riibenrost. a. Riibenblatt mit Becherrost. -- b. RiibenblaH mit 
Uredo- Ilnd Puccinia-Pusleln. - c. Sommersporen. - d. Wintersporen. 

(Nach O. Kirchner und H. Boltshauser.) 

bei dleser Krankheit auch mit einem vererbten inneren Krank
heitskeime zu rechnen haben. 

Auf den am schwerskn befallenen Rubenpflanzen findd man 
die Blatter vorzeitig niederhangend, die alteren voHstandig ver
welkt und tot, die jungeren mit den Stielen nach aufrecht und 
grun, abe, die Spreiten verschrumpft, niederhangend und gelb. 

Die Krankheit, die in den 50 er Jahren des vorigen Jahr
hunderts den Rubenbauern fast unbekannt war, ist heutzutage 
iiber aile riibenbauende Lander verbreitet. Man hat sie auch auf 
Roten Ruben und auf der an den West- und Sudkiisten Europas 
wildwachsenden Beta maritima angetroffen. 

SchutzmajJregel/l: 1. Man verwende zur Aussaat nur Ruben
knaule, die aus einem Orte stammen, \VO die Krankheit nicht auf-

E r i k s son, Die Pilzkrankheiten. 10 
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getreten ist. - 2. Man halte die Samenkultur von den eigentlichen 
Rubenfeldern gut getrennt. 

In Nordamerika (Arkansas Valley, Colorado) hat man in den 
Jahren 1912 und 1913 auf Zuckerriibenpflanzen noch eine Aecidiumform 
wahrgenommen, die mit der Grasrostart Pllccinia subnitells Diet. auf 
Distichlis stricta zusammengehort (P 0 0 I u. Kay, 1914). 

Unter den Uromy
cesformen, die auf Hiil
sengewachsen vorkom
men, sind folgende hier 
zu verzeichnen: Uromy
ces Fabae (Pers.) de 
By. tritt an Pferdebohnen 
auf. Die Becherrostform 
bildet kleine Ringe an der. 
Blattunterseite, kommt 
aber nur sparlich VOL 

Sehr reichlich treten da-
gegen mitten im Som
mer die zimtbraunen 
Uredopusteln auf, und 
etwas spater sieht man 
die harten, braunschwar
zen, langgestreckten Win
tersporenhaufen. Ahn
liche Rostformen kom
men auf Erbsen, Wik
ken, Blatterbsenarten und 
Unsen vor. - U. Tri
folii-repentis (Cast.) Liro 
findet sich auf WeiBklee • 

. Fig. 75. Zuekerriibenpflanze von Uro-
myees Fabae stark befallen. (Orig.) Die Becherrostformhricht 

am Blattstiel und an den 
Blattrippen aus, dort kleine Verbildungen bewirkend, und' 
kommt auch am Blattgewebe zwischen den Rippen in form von 
klein en Ringen zum Vorschein. Die braunen bis schwarzen Som
mer- und Wintersporenhaufen erscheinen spiiter, vorwiegend an 
der Unterseite der Blatter (Kobel, 1920). - U. Trifolii (Hedw) 
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Lev. ahne!t sehr der vorigen Art, entbehrt aber das Becherrost
stadium. Sie kommt auf Rotklee und Mittlerem Klee vor. - U. 
Anthyllidis (Grev.) Schrot. erzeugt rostbraune, spater schwarze 
Wundhaufen auf Blattern und Stengeln des Wundklees (Anthyllis 
Vulneraria). - U. Onobrychidis (Oesm.) Lev. bildet braune, zu
letzt schwarze krustenartige Gruppen auf Blattern und Stengeln 
der Esparsette (Onobryehis sativa). - U. striatus Schr. tritt an 
Trifolium arvense, T. agrarium u. a., wie auch an Medieago sativa, 
M.jaleata, M. lupulina u. a. auf; bildet Becherrost auf Euphorbia , 
Cyparissias. 

Untet den grasbewohnenden Uromyces-formen sind folgende 
zu nennen: Uromyces Dactylidis Otth. bildet sehr kleine, dicht 
sitzende, gelbe, nachher schwarze Wundflecken an Blattern und 
Scheiden von Knaulgras (DactyLis glornerata). Das Becherrost
stadium des Pilzes kommt an Arten der Gattung Ranuneulus, 
wie R. poiyanthemos, R. bulbosus, R. r('pens und R. aeer vor. 
(K r i e g, 1907, 1910) - U. Poae Rab. erzeugt ahnIiche Wund
flecken am Gemeinen Rispengras (Poa triviafi::.) , Hainrispengras 
(P. nemoralis) und am Spat en Rispengras (P. palustris) und ent
wickelt Becherrost auf RallllllcLLillS repells und R. blllboSLLS. 
(Krieg, 1907, 1910; Semideni, 1916). 

Mel amp s 0 r a. 

Bei den hierhergehorenden Rostarten sind die Wintersporen 
einzel!ig, walzenformig-prismatisch, dicht aneinander, Seite an 
Seite gesteUt und bilden eine zusammenhangende, braune bis 
schwarze, von der Oberhaut bedeckte Kruste. 

Melampsora Uni Pers. bildet zuerst gelbe, spater rostbraune 
bis schwarze Sporenlager an den Blattern und Stengeln des Leines 
(Linum usitatissimum). Bei schweren Angriffen werden die Sten
gel briichig und zur flachsbereitung untauglich. Oer Pilz des 
gewohnlichen Leines ist eine eigene spezialisierte form der Kol
lektivspezies und ist auch Melampsora liniperda (Korn.) Palm 
benannt worden. Andere Linum-Arten, wie L. aipinum, L. eathar
tieum und L. tenuifoLium haben je ihre spezialisierte form des 
Pilzes. (Palm, 1910; fromme, 1912; Buchheim, 1915.) 

10* 
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c) H y men 0 m y c e tin e a e. 

fruchtkorper schimmelartig oder aus fest gcschlossenem Ge
webe bestehend. Das Mycel entsendet nebeneinander stchende 
Seiteniiste (8 a sid i en), die an ihren Spitzen Basidiosporen ab
schnuren. 

Filzkrankheit der Kartoffel. 
Hypochnus Solani Prill. u. Del. 

Rhizocionia Solani Kiihn. 

P r i I lie u x, E. u. 0 e I a c r 0 ix, P., Hypochnus Solani n. sp. Soc. 
Myc. Fr., T. 7, 1891, S. 220. 

R 0 I f s, F. M., Potato failures. CoIl. Agr. Exp. St., Bull. 70, 1902, 
S. 1-19; Bull. 91, 190q, S. 1-33. 

R i e h m, E., Ober den Zusammenhang zwischen Rhizoctonia Sol ani 
Ki.ihn und Hypochnus Solani Prill. u. Del. K. BioI. Anst. Land- u. 
Forstw., Mit. 6, 1911, S. 23. 

E r i h: s son, J., FiltsjuJ(a a potatis. Med. Centro Anst. Fors. Jordbr., 
Nr. 67, 1912, S. 1-11. 

Dug gar, B. M., Rhizodonia Crocorum (Pers.) DC. and R. Sol ani 
Kuhn (Corticium \'agum B. u. C.) with notes on other Species. 
Ann. Miss. Bot. Oard., 1915, S. q03-~58. 

o l! g gar, B. M., Rhizodonia Solani in relation to the "Mopopilz" 
and the "Vermehrungspilz", lb., 1916, S. 1-10. 

Rosenbaum, J. u. Shapovalow, M., A new strain of Rhizodonia 
Solani on the palato. JOl!rn. A",·I. Res., Vol. 9, 1917, S. 413--119. 

W 0 II e n web e r, H. W., Oer Wurzeltoter (Rhizoctonia) oder Run
kelschorf. In "Kartoffelschorf". Arb. Forsch. Inst. Kart. Bau, H. 2, 
1920, S. 32-51. 

M u I I e r, R. 0., Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte und Biologie 
von Hypochnus Solani P. u. O. Arb. BioI. Anst. Land- u. Forstw., 
Bd. 13, 192~, S. 197-262. 

Rings urn die Basis des grunen Kartoffelstengels erscheint 
im Hochsommer ein dunner, weiSer oder rotgrauer filz, der etwa 
7-10 em uber die Erdoberfliiche reicht und oft auch etwas unter 
dieselbe sich erstreckt. Der filz besteht aus groStenteils farb
losen, mitunter auch briiunlichen, gegliederten und verzweigten 
Piizfiiden und entsendet hier und da Buschel von Basidien, die 
Basidiosporen abschnuren. Auch die unterirdischen Stengelteile, 
die Stolon en und die Wurzeln werden vom Pilze befallen. Die 
Knollen werden mehr oder weniger reichlich mit torfbraunen oder 
braunsehwarzen festen Krusten (S k I e rot i en) bedeckt, die bis 
1/2 cm Durchmesser erreiehen konnen, meist aber kleiner sind. 
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In diesem Stadium an den Knollen ist der Pilz Rhizoctonia Solani 
benann t worden. 

So\\"ohl im humiden wie auch im humusarmen Boden kann 
der Pilz den Winter und Iangere Trockenperioden mit Hilfe der 
Sklerotien durchleben. 
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'ig. 76. filzkrankheit der Kartoffel. a. Wei Be, sporenerzeugende 
ilzdecke (Hypochnus Solani) auf Kartoffelstengel und schwarzes. Sklero

__ en bildendes Mycelium (Rhizoctonia Solani) an Auslaufern, Knollen und 
Wurzeln. - b. Pilzfiiden aus dem wei Ben filz. - c. Sporenerzeugende 

Zweige und Sporen aus demselben. 
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In der Regel hat dieser Pilz keinen bedeutenden Schaden 
weder am Stengel noch an Knollen angerichtet. Meistenteils 
reicht er niclrt tief in die Knolle hinein und die Warzen lassen 
sich leicht mit dem Fingernagel abschaben und hinterlassen keine 
sichtbaren Verletzungen der Schale. Nur selten dringt er durch 
etwa vorhandene Insektengange weiter in das Knollenfleisch 
hinein. In neuerer Zeit scheint man indessen geneigt zu sein, 
diescn Pilz als einen bisweilen schwereren Beschadiger zu be
trachten. Man hat konstatieren konnen, daB durch die Des
organisation groBerer Stengelpartien der Stoffaustausch zwischen 
den ober- und unterirdischen Teilen der Pflanze beeintrachtigt 
wird, und man hat gefunden, daB die embryonalen Gewebe der 
Triebe und Wurzeln durch den Pilz abgetotet werden konnen. 

In Nordamerika hat man mindestens zwei, nicht nur biologisch,. 
sondern auch morphologisch (Dimensionen von Sporen, Mycelfiiden, Skle
rotienzellen usw.) trennbare Rassen ("Strains") des KartoHelpilzes nach
gewiesen (Rosenbaum u. Shapavolow, 1917; Matsumato, 1921). 

1m Jahre 1903 wurde in Nordamerika (Colorado) eine den Basidio
myceten zugehorige Pilzart entdeckt, die auf toter Barke verschiedener 
Koniferen-Spezies saprophytisch lebt und bei der Sporenkeimung ein 
dem Rhizoctonia-filz iihnliches Mycelgeflecht entwickelt. Diese Pilz
form, die Corticium vagum B. u. c., var. Solani Burt. benannt wurde, 
wird seit der Zeit in der amerikanischen Literatur als das sporentragende 
Stadium der Kartoffel-Rhizoctonia, ja sogar als dasjenige der Rhizoctonien 
im allgemeinen betrachtet. Da dieser Koniferen-Pilz in Europa nie 
beabachtet worden ist, so muS man die amerikanische Zusammenstel
lung def beiden Pilzformen, wenigstens betreffend europiiische Verhiilt
nisse, filr sehr problematisch halten. 

Typhulafaule der Oramineen. 
Typhula graminllm Karst. 

Eriksson, J., En ny parasitsvamp it Hvete, Typhula graminum Karst. K. L. 
Ak. Handl. o. T., 1879, S. 1-8. 

Zimmermann, H., Thyphulapilzbefall der Wintergerste 1921. Nachr.-Bl· 
D. Pfl.-Schutzd., Jahrg. 2, 1922, S. 41 usw. 

Dieser Pilz ist an jungen Pflanzen von Weizen, Wintergerste 
und Raygras beoba'Chtet worden. Das Myce1 durchwuchert und 
totet die Pflanzchen. Zuletzt findet man an der Oberfliiche der 
getoteten Pflanzenteile oder in inneren Hohlungen derselben 
Ski e rot i en. Diese sind harte Gebilde von der GroBe eines 
Kohl- oder Kleesamens, seHen groBer, an der Oberflache anfangs 
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weiB, nachher blaBrot, im Inneren dicht und rein wei!). Zuletzt 
fallen die Sklerotien von der Wirtspflanze ab, bleiben den Winter 
tiber unveriindert und keimen im nachstfolgenden friihjahr oder 
Sommer. Sie bilden also das Oberwinterungsorgan des Pilzes. 
Bei der Keimung entsenden die Sklerotien eincn oder mehrere 
fadenformige fruchtkorper, die entweder wiederholt verzwcigt 
()der auch unverzweig t gegen die 
Spitze zu mehr oder weniger er
weitert sind. G~en die faden
pilzenden zu· "*rden Bas i d o
s p 0 r e n abgeschniirt, die einer 
neuen parasitischen Generation 
des Pilzes den Ursprung geben 
und neue Ausbriiche der Krank
heit veranlassen. 

1m friihjahr 1878 trat dieser 
Pilz bei Stockholm an einer 
aus England bezogenen Winter
weizensorte ("Mainstay-Wheat") 
in bosartiger Weise auf, wahrend 
nebenan wachsende W eizen
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fig. 77. Typhu/a graminium. a. Ver
welktes Weizenpflanzchen mit darauf 
sitzenden Sklerotien. - b. Sklerotium 
mit verzweigtem fruchtkOrper. (Orig.) 

sorten einheimischen Ursprungs rein dastanden. An drei anderen 
Lokalitaten im Bezirke Stockholms zeigte sich dieselbe Weizen
sorte in iihnlicher Weise krank, die schwedischen Sorten aber 
gesund. Auf der am schwersten befallen en Parzelle (etwa %, ha 
groB) am Experimentalfelde gingen aIle Pflanzen zu Grunde. 
1m friihjahr 1921 trat der Pilz in Brandenburg und Mecklenburg 
an Wintergerste allgemein verbreitet auf. Die Pflanzen wurden 
gelb, kiimmerten und starben vielfach abo Kopfdiingung mit 
Natronsalpeter und Ammoniumsulfatsalpeter, sowie Hacken und 
Eggen fiihrten zu einer Ausheilung def Bestiinde und zu gutem 
Ertrag (Zimmermann, 1922). 

Typhula Setae Rostr. tritt meistens an den obersten Teilen 
der in Mieten aufbewahrten, zur Samenzucht zu verwendenden 
Ruben, aber auch an Stengeln und Zweigen von wachsenden .• 
Samen ansetzenden Ruben auf. Die Sklerotien sind schwarz, von 
der GroBe und der form eines Kohlsamens. Dieser Pilz ist in 
Diinemark, mitunter sehr hiiufig auf den den Winter iiber in 
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Mieten geJagerten Ruben, wahrgenommen worden, seHener in 
anderen . europaischen Landern, wie Deutschland und Spanien. 

Fig. 78 a. Typhula 
Trijolii. Sklerotien 
mit ausgewaehsenen 

Pilzfiiden. 

a b 
Fig. 78 b. Typhula 
gyraus. a. Blattstiel 
mit Sklerotien. - b. 
Sklerotie mit Frueht-

korper. 

Besonders zerstorend v\:ar die Wirkung des 
Pilzes an den Zuckerruben-KuIturen auf den 
Azoren. Die iiuHeren Blatter fangen an zu 
durren. Es folgt ein Kranz gelber, meist 
schon schlaff auf dem Boden liegender Blatter. 
Selbst die Herzblatter zeigen den Beginn des 
Vergilbens. Endlich stirbt die Pflanze ganz abo 
Beim Herausnehmen aus der Erde zeigt sich 
der kranke Rubenkorpcr ganz wie in eincn 
Erdklumpen eingchullt (R 0 s t r up, 1902). 

T. Trifolii Rosh. grcift verschiedenc 
Kleeartcn an. Die Zweigspitze der Wirts
pflanze ist von einem feinen Mycel durch
woben und wird in kurzer Zeit schwarz. Die 
Sklerotien sind braun, zulctzt schwarz, von 
derselbcn GroHe und demsclben Ausschcn wie 
Kleesamen (R 0 s t r up, 1902). 

T. gyraus Batsch. kommt an kohlartigen 
Gewachscn (Kohl, Kphlrube, W ciHe Rube) 
vor, tcils an Blattern, besonders an Blatt
stielcn, teils an Wurzeln. Die SkJerotien sind 
rotbraun, schlicHlich schwarz, von der GroHe 
cines Kohlsamens. Die Krankhcit \\'urde in 
Danemark wahrgenommen (R 0 s t r up, 1866, 
1902). 

Um die KuIturen gcgen Typhula-Krank
heitcn zu schiitzen, sorge man in erster Linie 
dafur, daH keine SkJerotien im Saatgut vor
handen sind. 
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III. As e 0 my c e t e s. 
Hauptfruchtformen aus Sporangien oder den davon abge

leiteten Asken bestehend. 

a) Erysiphaceae. _- MeItaupilze. 
S a I man, E. S., A Mono;.;raph of the Erysiphaceae. Mem. Torr. Bot. 

C!., 1900, S. 1-292. 
Neg e r, ,. W., Beitriige zur Biologie der Erysipheen. Flora, Bd. 90, 

1902. Scpo S. 1-5·l. 
S a I m ~n,~ E. S., Supplementary Notes on the Erysiphaceae. Bull. 

Torr. Bot. CI., 1902, S. 1-22, 83-109, 181-210. 
S a I man, E. S., On Spezialisation of Parasitism in the Erysiphaceae. 

Bot. Centr. BI., Bd. 1.t, 1903, S. 261-315. - II. New Phytol., 
Vol. 3, 190-1, S. 109-121. - III. Ann. Myco!., Va!. 3, 1905, S. 172 
-184. 

S a I man, E. S., ClIltaral Experiments with "Biolo_sic Forms" of the 
Erysiphaccae. R. Soc. London., Phil. Trans., Ser. B, Vol. 197, 190-1, 
S. 107-122. - II. Ann. of Bot., Vol. 19, 1905, S. 125-1-!8. 

Diese Pilzgruppe ist nachst derjenigen der Rostpilze die in 
Formcl1 reichste unter den parasitischen Pilzgruppen, und viele 
der hierher gehorigen Formen rich ten schr sch\\'ere V crheerungcn 
an. Sic befallen eine grroBe Anzahl Dikotyledonen alls nrschie
denen Familicn, unter den Monokotyledonen aber nur gewisse 
Graser. Sic treten am uppigsten an den Slattern auf, besonders 
an deren Oberseite, greifen aber auch junge Sprosse, Bluten ulld 
Fruchte an. Sie besitzen ein L u f t m y ccl, das sich uber die 
Oberflache des erkrankenden Organs als ein feines, ",eiSes, 
spinnwebenartiges Netzwerk oder in einem spateren Stadium 
mitunter als ein schmutziggrauer bis schwarzer, dicker Filz aus
breitet. Das Luftmycel entsendet in die unterliegenden Ober
hautzellen kurze Auswuchse (Haustoriell), durch welche der Pilz 
Nahrung aus der Unteriage saugt. In gewissen Fallen hat man 
Mycelfaden auch im Inneren des Organs kits in den Zwischen
raumen der Zellen, teits in den Zellen selbst beobachtet. 

Aus dem wei Sen Netzwerk werden auGerdem nach auGen 
zahlreiche Zwcige entsandt, die an der Spitze eine ki.irzere oder 
langere Kette von eiformigcn Konidien, die nacheinander ab
geschnlirt und freigemacht werden, tragen. Diese verIeihen dem 
Pilzuberzug ein mehr oder weniger mehlartiges Aussehen, daher 
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der Name Mel tau. Die Konidien werden teils durch feste Gegen
stande, an denen sie haften, wenn diese von Ort zu Ort getragen 
werden, teils auf kiirzere Entfemungen durch den Wind leicht 
verbreitet. Sie keimen sehr leicht. Wenn die Keimung 
auf jungen Blattern oder SproBteilen derjenigen Pflanzenart, an 
welche die betreffende Pilzform angepaBt ist, stattfindet, so 
entsteht, etwa nach ein paar Wochen, an dies en Organ en MeHau. 

In dem dickeren, pelzartigen Hautiiberzug, der spater zu ent
stehen pflegt, werden Sporengehause (Perithecien) als 
gelbe, nachher braune bis schwarze, fiir das hloBe Auge sichtbare 
Punkte entwickelt. Unter dem Mikroskop zeigen sie sich kugelig 
oder abgeplattet, rundlich und vollstandig geschlossen. Deren 
Wand wird von einer Schicht kleiner, dicht zusammengefiigter 
Zellen gebildet, von denen ein Teil lange einfachc oder verzwcigte 
Auswiichse, sog. S t ii t z fad en, aussendet. In ihrem Innern be
herbergen die Sporengehause einen bis mehrere S p 0 r en
s chi a u c he (A sci), die ihrerseits wiederum zwei, vier oder 
acht farblose, einzellige Sporen einschlieBen. Die Sporengehause 
mit den darin enthaltenen Sporenschlauchen halten sich den 
Winter iiber unverandert. Erst im Friihjahr platzen sie, und die 
Sporen gelangen ins Freie. Wenn sie auf geeigneter Unterlage 
keimen, veranlassen sie neue Krankheitsausbriiche. 

In gewissen fallen werden die zur Oberwinterung bestimm
ten Sporengehause selten oder gar nicht ausgebildet. Dies kann 
von Jahr zu Jahr innerhalb groBer Gebiete, ja ganzer WeItteile, 
der Fall sein. Nichtsdestoweniger erscheint die Krankheit in 
jedem Jahre. Man ist der Ansicht, daB das Wiederauftreten der
selben in solchen Fallen durch Oberwin terung des Luftmycels 
erklart werden kOnne. Es ist auch moglich, daB der Pilz in 
einer schwer nachweisbaren Gestalt im Inneren des Zellgewebes 
des kranken Organs fortleben kann. 

Die Meltaugattungen werden im allgemeinen durch das Aus
sehen der Stiitzfiiden, besonders deren Verzweigung, sowie durch 
die Zahl der SporenschIauche in jedem Gehiiuse und die Zahl 
der Sporen in jedem Schlauch charakterisiert. Innerhalb jeder 
Art findet man, iihnlich wie bei den Rostpilzen, oft mehrere 
biologisch verschiedene, an je eine oder mehrere besondere 
Wirtspflanzen gebundene s p e z i a lis i e r t e for men. 
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Die durch die MeItaupilze hervorgerufenc Zerstorung ist 
teils eine Folge davon, daB das tiber die Oberfliiche des Organs 
ausgebreitete Luftmycel das Licht und die Luft ausschlieBt, teils 
beruht sie darauf, daB die in die Oberhautzellen des Organs 
eingedrungenen Haustorien demselben Nahrung entnehmen. Die 
angegriffenen Pflanzenteile werden oft vorzeitig trocken und welk. 

Erysi ph e. 
Die Sporengehause enthaIten mehrere (8--20) Sporen

schlauche, re~r Schlauch 8~ 12 Sporen. Sttitzfaden einfach oder 
wenig verzweigt, im wesentlichen gewohnlichen Pilzfaden ahnlich. 

Orasmeltau. 
Erysiphe graminis DC. 

Mar c h a I, E., De la specialisation du parasitisme chez I'Erysiphe gra
minis. C. R. Ac. Sc., Paris, T. 135, 1902, S. 210-212. - lb., T. 136, 
1903, S. 1280-1281. 

S a I m 0 n, E. S., On Erysiphe graminis DC. and its adaptiv parasitism 
within the genus Bromus. Ann. Myc., Vol. 2, 1901, S. 1-19. 

S a I m 0 n, E. S., Cultural Experiments within the Barley Mildew. 
Erysiphe graminis DC. lb. S. 70-99. 

S a 1m 0 n, E. S., On Endophytic Adoption shown by Erysiphe graminis 
DC. under cultural conditions. R. Soc., Proe., Vol. 70, 1905, 
S. 366-368. 

R e ed, O. M., Infection Experiments with Erysiphe graminis DC. 
Trans. Wiseons. Ae. Sc., Vol. 15, 1905, S. 135-162. 

R e ed, o. M., The Mildews of the Cereals. Contr. Dep. Bot. Univ. 
Missouri, Nr. 17, 1909, S. 353-388. 

Ham mar I u n d, c., Zur Oenetik, Biologie und Physiologie einiger 
Erysiphaeeen. Akad. Afh., Lund, 1921, S. 1-126. 

Das Luftmycel des Pilzes bildet an den Scheiden und Spreiten 
der Blatter mehr oder weniger ausgedehnte, dunn ere oder dickere, 
weiEe oder blaB rote Fadenuberzuge. Einige FadetJZweige wach
sen fast rechtwinkelig nach auBen und schniiren perlschnur
ahnlich gereihte Konidien ab, die leicht keimen und die Krank
heit schnell verbreiten. Dieses Entwicklungsstadium des Pilzes 
erscheint nicht seIten auf den Wintergetreidearten sehr zeitig im 
Frtihjahr, kurz nach dem Schmelzen des Schnees. Es hat dann 
oft ein rotgraues Aussehen und wird nicht seIten mit Rost ver
wechselt. 1st die Witterung fUr das Oedeihen und die Entwick
lung des Pilzes .gtinstig, so geht dieser im Hochsommer in einen 
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gramveiBlichen, dicken Filz mit darin eingebetteten, zahlreichen, 
klein en, braunen oder schwarzen Sporengehausen tiber. Ein paar 
W ochen nach dem ersten Erscheinen der Sporengehause sind die 
vom Meltaupilz bedeckten Blatter abgestorben, zuletzt fallen auch 
die Filzdecken abo Vermittels der Sporengehause lebt der Pilz 
den Winter tiber fort. Die Krankheit kann zur Folge haben, daB 
Pflanzen zu frtih reif werden, die Korner klein bleiben und ein
schrumpfen. In gc\\"issen Jahren hat die Krankheit auf Weizen 
groSc Beschadigungen hervorgcrufen. So im Jahre 1877 in Kali-

fig. 79. Meltau auf Weizen. a. Weizen
halm mit Meltaufilz. - b. Konidienkette. 
- C. Perithecium mit Stiitzfiiden. - d. 
Sporenschlauch mit 8 Sporen. (a. Orig.; 

b-d. nach E. Rostrup.) 

fig. 80. Meltau auf Klee. 
Blatt von Tnfolium medium. 

(Orig.) 

fomien, \\'0 Weizenfelder von 200 000 ha dadurch sc]1\yer ver
wtistet wurden, und 188S teils in Stidschweden (Schonen), teils 
bei Stockholm. 

Von dieser Meltauart hat man mehrere speziaJisierte Formen 
unterschieden: 1. f. sp. T r i tic i auf Triticum vulgare, T. spelta, 
T. polonicum und T. turgidum,' - 2. f. sp. H 0 r de i auf Hor
deum hexastichum, H. vulgare, H. trifurcatum, H. nudum, H. 
jubatum und H. murinum; - 3. f. sp. Sec a lis auf Secale cereale 
und S. anatolicum; - 4. f. sp. Ave n a e auf Avena sativa, A. 
fatua, A. orientalis und Arrhenatherum elatius; - 5. f. sp. Po a e 
auf Poa annua, P. tdvialis, P. pratensis, P. caesia, P. nemoralis 
und P. serotina; - 6. f. sp. Agropyri auf Agropyrum-Arten; 
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und - 7. f. sp. B rom i auf Bromus -Arten, vorzugsweise auf 
B. mollis und B. sterilis. 

LInter den iibrigen, an landwirtschaftlichcn Ge\\'achscn auf
tretenden MeHauformen seien folgende Formen-Gruppen dcr kol
lektiven Species Erysiphe communis Grev. erwahnt: Gruppc A 
(Trifolium-Mcltau): 1. f. sp. T r i f 0 Iii rep en tis auf T. repens; 
- 2. f, sp. Trifolii hybridi auf T. hybridum; -- 3. f. sp. 
Trifolii pratensis auf T. pratense und T. medium; - -1. 
f.'sp. Trifolii agrarii auf T. agrarium; - Gruppe B (Me-
'd~ago-Meltau): 1. f. sp. Me d i c a gin iss a t iva e auf M. sa
tiva und M.jalcata " - 2. f. sp. Me d i c a gin i s I up u lin a e auf 
M. lupl1lina; -- Gruppe C Lath.\Tus-Meltau): 1. f. sr. La
thyri l110ntani auf L. montanlls; - und 2. f. sp. Lathyri 
p I' ate n sis auf L. pratensis; - Grupre 0 (Pisum-Meltau): 
f. sp. Pis i auf P. sativum und P. arvense; - Gruppe E (Vicia
Meltau): f. sp. Vic i a e sat iva e auf V. silvatica, V. sepillm und 
V. sativa; - Gruppe F (Lotus-Meltau): f. sr. Loti auf L. 
corniculatlls und L. uliginosus; - Gruppe G (Melilotus-Mel
tau): f. sr. M c 1 i lot i auf M. Petitpierreanlls, M. altissimas und 
M. albus; - Oruppe H (Brassica-Meltau): f. sp. Brassicae 
auf B. Napas, B. Rapa und B.oleracea; - und Gruppe I (Pa
stinaca-Meltau): f. sp. Pastinacae auf P. sativa. 1m ganzen, 
\Venn auch wilde WirtspfJanzenarten mitgerechnet werden, sind 
von diesel' Pilzart bis jetzt 26 verschiedene, spezialisierte Formen 
unterschieden worden (H am rn arb u n d, 192-1). 

Microsphaera Setae Vanh. wurde in den Jahren 1899-
1902 auf Zuckerriiben in Mahren beobachtet. An der Blatt
flache, oben sowie unten, erschien ein weiBlicher Anflug, der 
immer starker wurde, bis das Blatt wie mit fcinstern Mehl bestreut 
war. Das Blatt veri or den Glanz und wurd,e matt gelblich-grau. 
Spater traten im \vciSen Anflug die Peritheci~n als braunschwarze 
Piinktchen hen'or. (Van h a, 1902.) 

Schutzmaflregeln gegen Meltau im allgemeinen: 1. Man ver
wende Saatgut von Pflanzen, die von Meltau nicht befallen ge
\vesen sind. - 2. Man sorge dafiir, daB keine Stengel oder 
Blatter von Pflanzen, die mit Sporengehausen von MeHau reich 
besetzt sind, in Diinger- oder Komposthaufen gclangen. 
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b) Per i s P 0 ria c e a e. 
Wurzelbraune. 

Thielavia basicola (s. u. Sr.) Zopf. 

Z 0 p f, W., Ober die Wurzelbriiune der Lupine, eine neue Pilzkrankheit. 
Zeitschr. PfI. Kr., Bd. I, 1891, S. 72-76. 

Ad e rho I d, R., Impfversuche mit Thielavia basicola Zopf. Arb. BioI. 
Abt. Land- u .. Forstw., Bd. -I, 1905, S. -163--165. 

Clinton, O. P., Root Rot of Tobac·co. Rep. Con. Agr. Exp. Stat., 
P. 5, 1907, S. 3-12-368; - II. lb., P. 6, 1908, S. 363-368. 

Oil bert, W. W., The Root-Rot of Tobacco caused by Thielavia 
basicola. U. S. Dep. Agr., Bur. PI. Ind., Bull. 158, 1909, S. 
1-55. 

Foe x, E., Maladie du Pied de la Violette. MontpeIIier, 1910, S. 1-8. 
r~ 

I 

a ) 

Fig.81. Wurzelbriiune. a. Krankes Tabak
pflanzchen. - b. Mycel mit Chlamydosporen auf 

lupine. (a. Orig.; b. nach W. Zopt) 

a 

b 

Dieser Pilz tritt 
an Wurzeln von Ta
bak, Lupinen, Veilchen, 
Erbsen, Riiben, Bego
nien usw. auf. Die 
Wurzeln schrumpfen 
ein und werden miirb. 
Das Wachs tum der 
Bliitter und der Sten
gel hort auf, desglei
chen die Ausbildung 
der Bliiten. An iiIteren 
Feldpflanzen zeigt sich 
die Hauptwurzel mehr 
oder weniger faul und 
geht beim Aufziehen 
aus der Erde leicht 
entzwei. Die Seiten
wurzeln sind verkriip
pelt und beim Wur
zelkopfe biischelig zu
samm engepackt. 

Der Pilz entwickelt 
fig. 82. a. Durch die Krankheit beschadigte Wur- teils einzellige End 0 _ 
zel einer erwachsenen Tabakpflanze. - b. Chla-

mydospore, keimend. (Nach O. P. Clinton.) S p 0 r en, die gleich 
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nach der Reife keimfiihig sind, teils mehrzellige, dickwandige 
Chi amy d 0 s p 0 r en, die nach Oberwin terung im nachsten frlih
jahre auskeimen, teils unter glinstigen Verhiiltnissen auch 
schvv·arze Sporengehiiuse mit As cos p 0 r e n. Sporenbildung findet 
nicht nUf an der Oberfliiche der Wurzel, sondern allch im Inneren 
der Wurzelzellen selbst statt. 

Durch die im Erdboden liber
winterten und im Friihling aus
keimenden,Chlamydosporen und 
AscosPWeiil wird dcr Boden 

a b 

fig. 83. a. Urspriinglich gesunde Tabakpflanzen, die durch Einpflanzen in 
angesteckte Erde krank wurden. - h. Urspriinglich kranke Tabakpflanzen, 

die durch Einpflanzen in frische Erde genasen. (Nach O. P. Clinton.) 

angesteckt. Wenn gesunde Siimlinge in infiziertem Bodcn hcran
wachsen, so entwickeln sie sich schlecht odcr sic gehen vo11-
sHindig zugrunde. Umgekehrt konnen nur miiBig befallene Siim
linge, wenn sie in desinfizierte Erde gepflanzt werden, genesen 
und relativ gute Ernte geben. Ais Desinfektionsmittel wird For
malin-Losung (1 0,0) empfohlen. 

Die Krankheit wurde zuerst in England im Jahre 1850 auf 
Erbsen . und in Deutschland im Jahre 1876 auf Lupinen und 
anderen Pflanzen beobachtet. In Nordamerika trat sie 1891 an 
wohlriechenden Veilchen und 1896 an Tabakpflanzen auf. Sie 
ist seit der Zeit ein gefiihrlicher Feind de::; TabakbJucs, nicht nur 



160 

in Amerika (von Ohio ostwarts), sondern auch in Europa (von 
England bis nach Italien) geworden. Seit mehreren J ahren ist 
sie auch in NOr\vcgen (lndre Sogn) sehr b6sartig aufgetreten 
und hat dem Tabakbau bedeutenden Abbruch getan. 

Schutzmaj3regeln: 1. Man ziehe keine fur die Krankheit 
empfangliche Pflanzenarten in krankem Boden auf. -- 2. Die 
Anzuchtkasten mussen gut geluftet und der Ackerboden gut ent
",assert werden. - 3. Kranke Samlinge durfen nicht ausgepfJanzt 
werden. - 4. Man desinfiziere die Erele der Anzuchtkiisten mit 
vcrdtinnter formalin-Lasung: 1 I -W o,'oiges Formalin auf 100 I 
Wasser, davon 30 I zu jedem qm Erde. 

c) H y poe rea I e s. 

Schneeschimmel des Getreides. 

Calonedria graminicola (8. & Bs.) Wr. 

Fusarium nivale Ces. 

Sorauer, P., Ocr Schnccschimmc!. Zeitschr. Pf!'- Kr. 1901, S. 217-228. 
1-1 i It n e r, L. u. I h sse n, G., Ober das schlechte Auflaufen und die 

AU5winternng des Getreides zufolge Befalls des Saatgutes durch 
Fusarium. Landw. Jahrb. Bavern, 1911, S. 20-60, 315-362. 

S c h a f f nit, E., Der Schneeschimmel. Landw. jahrb., Sd. -B, 1912, 
S. 1-128. 

S c h a ff nit, E., Zur Systcmatik von Fusarium ni,'ale hzw. seiner hiiheren 
Fruchtform. Myc. Centr. S!', 1913, S. 253-258_ 

S c h a f f nit, E., Ober die gcographische Verbreitung "on Calonedria 
graminicol;:t (S. u. Sf.) Wr. (Fusarium nil'ale Ces) und die Be
deutung der Beize des Roggens Zllr Bekampfung des Pitzes, Landw. 
Jahrb., Bd. 54, 1919, S. 533-538. 

Lin d fo rs, T., Studier (h-er Fusarioser. I, 1920, S. 1-22; !II, 1924, 
S. 1-16. 

Beim Abschme1zen der Schneedecke im Frtihjahre findet 
man, namentlich nach sehr schneereichen Wintern, wenn kein 
Blackfrost eingetroffcn war, nicht selten im Marz oder April, 
ein spinnwebenartiges, weiSes oder rotgraues fadennet.z, das 
tiber Sprosse und Blatter auf Wintergetreidefeldern und auf 
Wiesen und Weiden ausgebreitet ist. Die anfangs oft nur diirf~ 

tigen, feinen Pilzfaden gehcn unter gi.instigen Entwicklungs-
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bedingungen (geeigneter Temperatur und Luftfeuchtigkeit) rasch 
in einen mehr oder weniger dichten Schleier iiber und verdichten 
sich schlieBlich zu einem watteartigen, die gesamte Pflanzen
substanz iiberziehenden Belag. Die Pflanzen verfaulen ganzlich, 
wenn kein austrocknender Wind bald entsteht. Es erscheinen 
gr6Bere oder kleinere nackte flecken auf den feldern. J e lang
samer der Schnee schmilzt, urn 
so weiter wird der Schimmel 
ausgebreitet und urn so ver
heerender wirkt er. 

a b 

fig. 84. a. Fusarillm nivale. Konidien (nach E. Schaffnit.) 
- b. Calonectna graminicola auf einem abgestorbenen 

Roggenblalt (nach L. Hiltner u. O. Ihssen). 

Der Schimmel besteht aus einem wirren Oeflechte durch
einander geschlangelter, gegliederter Pilzfaden. In dem mehr 
oder weniger dichten Pilzgeflecht findet man massenhaft gal
lertige, r6tliche Klumpen, welche aus unzahligen Konidien be
stehen, die, sob aid die Bedingungen fur ihre Keimung gegeben 
sind, die Krankheit noch weiter verbreiten. In diesem Entwick
lungsstadium heiBt der Pilz Fusarium nivale Ces. Als Erreger 
von Schneeschimmel an uberwinterten Oetreidepflanzen im fruh
jahre k6nnen indessen auch andere fusarium-Spezies vergesell
schaftlicht auftreten, und zwar besonders F. rubiginosum App. u. 
Wr., welche Art bisweilen sogar allein die Krankheit hervor
rufen kann. 

In einer der nachsten Wochen nach dem Verwelken der 
schimmelbedeckten .Blatter tritt an diesen ein fortsetzungsstadium 

E r i k S son, Die Pilzkrankhelten. 11 
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des Pilzes in der Form von gruppenweise den Blattrippen entlang 
zusammenstehenden, klein en, schwarzen, runden Sporengehausen, 
mit je einer runden Offnung an der Spitze, hervor. Dieses Ent
wicklungsstadium wird Calonedria graminicola (B. u. Bf.) Wr. 
genannt. Durch die aus den Sporengehausen in deren Reifezeit 
ausgestreuten Sporen setzt der Pilz an anderen Teilen der Ge
treidepflanze sein Schmarotzerleben fort. In feuchten Sommern 
ruft der Pilz an der Halmbasis eine der "FuBkrankheit des Ge
treides" (Leptospkaeria herpotrichoides und OphiobolllS herpo
triChllS) ahnliche Krankheit, die "Strohfusariose", hervor, weiche 

a 

b 

c 

das Umbrechen des Haimes 
verursacht. Endlich tritt der 
Pilz auch in den Ahren, spe
zieH in den Roggenahren, oft 
mit anderen Fusarium-Arten 
vergesellschaftlicht, auf, ent
weder wahrend der Entwick
lung des Kornes, in welchem 
Faile die Korner stark ge
schrumpft werden, oder erst 
nachdem das Korn voll fertig 
entwickelt ist, kurz vor oder 
wahrend der Ernte, in wel
chern Faile das Korn nur 
schwache Schrumpfungen an 
der Basis aufweist. 

,Vom Mycel des PUzes 
'werden auch, besonders bei 
Nahrstoffmangel, interkalare 

Chlamydosporen, die 

fig. 85. a. Primar (d. h. wahrend der 
Entwicklung des Korns) von fu s a r i u m 
n iva I e infizierte Roggenkorner. - b. 
Sekundar (d. h. kurz vor der Ernie) in
fizierte Korner. (Nach E. Schaffnit.) 
- c. Oekeimies, krankes Roggenkorn, 
das die Erdoberflache nicht hat erreichen 
k6nnen. (NachL. Hiltneru. O. Ihssen. 

meist einzellig und eiformig 
sind, abgetrennt, sowie auch sclerotienartige Anhau
fun g e II gebildet, die auf den im Herbst abgestoBenen Blatt
resten iiberwintern tind im Friihjahre den lnfektionskeim fur 
die Schneeschimmelkrankheit bilden kOnnen. 

Die aus stark pilzbefallenen K6rnern heranwachsenden Keim
linge entwickeln sich abnorm. Statt senkrecht nach aufwarts zu 
wachsen, laufen die Keime meistenteils unter mannigfachen Ver-
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krummungen im Boden mehr seitwarts. Die Krankheit wird 
den Pflanzen in den meisten Fallen mit den Saatkornern zuge
fiihrt. Neben dieser "Korninfektion<i scheint indessen auch eine 
Infektion aus der Ackerkrume, "Bodeninfektion", eine wichtige 
Krankheitsquelle zu sein. 

Dieser Pilz, der schon vor 100 Jahren unter dem Namen 
Lanosa nivalis besprochen wurde (F r i e s, 1825), befallt vor
zugsweise Roggen, in zweiter Linie Weizen. Nach fiinfjahrigen 
Beobachtungen (1912--1916) war der Fusarienbefall des Rog
Wns in PreuBen in den westlichsten und ostlichsten Bezirken 
besonders stark auf 11-25 % der Roggenfelder. Auch auf andere 
Pflanzenarten, wie Klee, Erbsen usw., kann der Pilz iibergehen 
und zur Entwicklung einer der FuBkrankheit ahnlichen Erkran
kung mitwirken. 

SchutzmajJregeln,' 1. Man beschleunige das Schmelzen des 
Schnees durch Zerbrechen und Ausstreuen der fleck en weise auf 
Getreidefeldern und Wiesen angehauften Schneemassen. 2. 
Man schaffe dem Sehmelzwasser unverziigliehen AhfluB. - 3. 
Man egge leieht des Feld mogliehst zeitig im Fruhling. - .4, 

Kopfdungung mit Kainit, bei einer Lufttemperatur von 3-60 C 
(nicht bei Temperaturen dicht bei 00) und in einer Menge von 
21/2-3 Zentner pro Morgen gebracht, befordert in der Regel 
die Sehmelze derart, daB selbst eine starke Deeke von 8-·10 em 
Hohe bald absehmilzt. Weiterhin befordert solehe Dungung die 
Entwieklung des Getreidebestandes. - 5. Als Saatgut verwende 
man nur sehwere und mittelschwere Korner, deren 1000 Korn
gewieht moglichst hach ist und die eine Triebkraft von min
destens 95 0;0 aufweiscn. - 6. Fur Drillsaat vcrwendet man nicht 
mehr als 100-120 kg Roggen pro Hektar, und fUr Handsaat 
nicht mehr als 140-160 kg. - 1. Man sae den R.oggen nicht 
zu fruh aus, damit das Getreide sich nicht zu iippig entwickle; 
generell laBt sich die Zeit vom 20. September bis 15. Oktober 
als geeignete Periode empfehlen. - 8. Wenn Verdaehtsgrunde 
vorhanden sind, daB das Saatgut vom Schneeschimmel-Pilze an
gesteckt ist, so beize man dasselbe vor dem Aussaen . 

. Gibberella saubinetii (Mont.) Sacc., englisch "Wheat 
Scab" genannt, tritt an Kornern und Spelzen von Weizen, Mais, 

J1" 
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Gerste, Roggen usw. als rotliche, ausgedehnte MycelUberziige 
(sag. "Pionnotes") auf. Aus diesen werden spindelformige, ge
kriimmtc, sechszellige, rotlich gefarbte Konidien entwickelt. In 
diesem Konidium-Stadium, Fusarium rostratum Ap. u. Wr. (auch 
F. roseum Link und F. graminearum Schwabe genannt) ist der 
Pilz aIs Beschiidiger der europiiischen Getreidearten schon liingst be
kannt. In neuerer Zeit ist er in gewissen zentralen Staaten von Nord
amerika sehr zerstorend aufgetreten, er hat z. B. im Jahre 1912 dem 
dortigen Weizenbau einen Verlust von mehreren MiIIionen Mark 
zugefiigt. Unter damr giinstigen Umstanden kommt die zu
gehorige Perithecium-Oeneration zur Entwicklung. Oiese Form 
erscheint aIs kleine, gIiinzende Piinktchen auf den Kornern. Die 
Ascosporen sind eIIipsoidisch, durch Querwiinde in vier TeilzeIIen 
gegliedert. Oer Pilz verbreitet sich auf die neue Jahresvegetation 
wesentlich durch infizierte Korner und infizierten Boden (A t a
n as 0 ff, 1920; 0 i c k son u. J 0 h an n, 1920; 0 i c k son, 1923; 
Mc. Innes u. Fogelmann, 1923). 

Diplodia Zeae (Schw.) Lev. ruft in Nordamerika (Nebraska) 
eine Trockenfaule ("Dry-Rot") der Maiskorner hervor (H e aid, Wi 1 cox 
u. Pool, 1909). 

Kolbenpilz der Graser. 
Epichloe typhina Tul. 

F ran k, A. B., Die pilzparasitaren Krankheiten der Pflanzen. Aufl. II, 
Bd. 2, 1896, S. 459-461. 

E r i k s son, J., Kolfsjuka a timotej. Landtbr. Ak. Hand!. o. Tidskr., 
1904, S. 240-250. 

Diese Krankheit befallt in erster Linie Phleum pratense und 
Dactylis glomerata, auBerdem mehrere Arten der Grasgattungen 
Poa, Agrostis, Calamagrostis, Milium, Holcus, Bromus, Sche
donorus, Allthoxallthum usw. Sie erscheint als ein anfangs grau
weiBer, nachher goIdgeiber bis brauner Oberzug an der obersten 
Blattscheide, im klein en erinnernd an die weibliche Ahre bei den 
Rohrkolbenarten (Typha), wonach def lateinische Speziesname 
gebildet worden ist. Die Krankheit hat zur Folge, daB das Wachs
tum des SproBcs aufhort und keine Ahre ausgebildet wird. Oer 
grauweiBe Filz besteht aus dicht zusammengedriingten, radial 
nach auBen gerichteten Pilzfiiden, an deren Spitzen einzeIIige 
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K 0 n i die n abgeschntirt werden. In dem MaBe, als der Filz 
eine gelbbraune Farbe annimmt, werden indessen diese Pilz
faden durch andere verdrangt, die sich zu S p 0 r ens chi au c hen 
entwickeln, deren jeder acht 
lange, schmale, gegliederte 
Sporen enthalt. Man hat an
genommcn, daB die Koni
dien die Krankheit im Som
mer von der eincn Pflanze 
zur anderen verbreiten, 
wahrend die eigentlichen 
Sporen den Pilz von Jahr 
zu Jahr am Leben erhalten 
sollen. 

Urn die Richtigkeitdie
ser Annahme cxperimen
tell zu priifen, wurden im 
Jahre 1902 in Schweden ei
nige Inokulationsvcrsuche 
an verschiedenen, ftir den 
Pilz empfanglichen Orasar
ten im Oewachshaus aus
geftihrt. Als Konidienmate
rial wurden sehr kleine 
Stiickchen weiBer Timo
theegras-Scheiden verwen
det. Solches Material wur
de Mitte August an die 
erste Blattscheide junger, 

b 

a c 
fig. 86. K 0 I ben p i I z d erG r ii s e r. 
a. Ganzer Rasen von Timothegras, mit mei
stens kranken Halmen. -- b. Liingsschnitt 
eines Kolbens mit zahlreichen, flaschen
f6rmigen Sporengehausen langs den Seiten. 
- c. Sporenschlauch mit Sporen. (a. nach 
K. v. Tubeuf, b. und c. nach E. Rostrup.) 

in Topfen gezogener Samlinge folgender Orasarten an
geheftet: Dactylis glomerata (6 Pflanten), Holcus lanatus (6 Pfl.), 
Poa nemoralis (5 Pf!.), P. pratensis (6 Pf!.), Phleum Bohmeri 
(3 Pfl.) und Phi. pratense (3 Pfl.). Nach 39 Tagen war indessen 
an keiner der geimpften Pflanzen die geringste Spur von Krank
heitsausbruch zu entdecken. Inwiefern eine langere, vielleicht 
jahrelange lnokulationsdauer hier von N6ten ist, laBt sich 
nach diesen Versuchen nicht schlieBen. Es scheint, als konne 
diese Pilzart, wenn sie einmal in die Wirtspflanze hineingekom-
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men ist, in der Grundachse der mehrjahrigen Graser fortleben 
und vielleicht auch mit dem Samen verbreitet werden. 

Mitunter hat sich die Krankheit sehr bosartig auf Timothee
gras gezeigt. So in Deutschland in den Jahren 1870 und 1879. 
So auch in Schweden im Jahre 1901, aber besonders im Jahre 
1902, wo sie in groBen Gebieten, nicht nur in mehreren, mittel
schwedischen Orten (Bezirken von Stockholm, Wastmanland, 
Orobro und Skaraborg), sondern auch weit im Suden (Skiine) 
auftrat. In einigen Ortschaften wurde die Ernie bis 1/3 der nor
malen verringert. 1m selben Jahre wurden Knaulgras und andere 
Graser in denselben G~genden von derselben Krankheit nicht 
oder nur wenig befallen. 1m darauffolgenden Sommer (1903) 
blieb aber auch das Timotheegras tiberall verschont. In Ungarn 
(Klausenburg) ist dieser Pilz auch an Agropyrum rep ens wahr
genommen worden (Pater, 1913). 

Mutterkorn. 
Claviceps pllrpllrea (Fr.) Tu!. 

Sphacelia segetulll Lev. - Sclerotium Clavus DC. 

T u I a s n e, L. R., Memoire sur I'Ergot des OIumacees. Ann. Sc. Nat., 
T. 23, SeT. 3, 1853, S. 5-56. 

S t it g e r, R., Infektionsversuche mit Oramineen-bewohnenden Claviceps
Arten. Bot. Zeit., 1903, S. 1II-158. 

S tag e r, R., Infektionsversuche mit iiberwinterten Claviceps-Konidien. 
Myc. Centr. BL, 1912, S. 198-201. 

Stager, R., lmpfversuche mit dem Mutterkorn des Weizens. Mitt. 
Naturf. Oes., Bern, 1922, S. 11-20. 

f a Ie k, R., Ober die Bekampfung und die Kultur des Mutterkorns 
im Roggenfelde. Pharm. Zeit., 1922, S. 73-75, 77-79. 

Mit dem Namen M u t t e r k 0 r n bezeichnet man von alters 
her die groBen, harten, auBen dunkelvioletten, im Inneren rein 
weiBen Gebilde, die nicht selten in den Ahren und Rispen der 
Getreide- und Orasarten an Stelle der normalen Korner vor
kommen. Sie sind mehrmals· groBer als gev.rohnliche Korner 
und es konnen mehrere davon in ein und derselben Ahre oder 
Rispe auftreten. Besonders haufig finden sie sich in Roggenahrcn, 
wo man sie fruher, wenn sie diese befieIen, als Secale comu
tum bezeichnete. 
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Die Mutterk6rner sind die zur Oberwinterung bestimmten 
Sklerqtien des PiIzes Claviceps purpurea (Fr.) Tu!. Oegen die 
Erntezeit trennen sie sich leicht von den Ahren und fallen zu 
Boden. Die sitzen gebliebenen Sklerotien gelangen mit dem Oc
treide in die Scheune und weiter in das gedroschene Saatgut. 

Wenn die Mutterkorner 
den Winter tiber im Freien 
liegen, von der Erde bis 
zu etwa 1 em bedeekt, 
so keimen sic im Fruh
jahr. Aus jedem Mutter
korn wachst dann eine 
MehrzahI, oft bis 10 oder 
mehr, F r u c h t k 6 r per 
hervor. Diese bestehell 
aus einem dunn ell, rot
gelben, zerbrechlichen Stiel 

und einem kugeligen, 
dunkelroten Kopfchcn. Der 
Stiel wird so lang, daB der 
Kopf geradc ubcr die Erd-

oberflache hinaufreicht. 
Ringsum an der Oberflache 
des K6pfchens sind eillge

senktc, flaschenf6rmige 
S p 0 r eng e h au s e vor11an-

• den, die lange Sporen
schlauche mit jc acht lan
gen, schmalen Spof(~n ent
halten. Diese Sporen treten 
aus ihrcn Behiiltern zur 
BlUtezeit der Oetreide- oder 

fig. 87. M u It e r k 0 rna u fRo g gen. 
a. Anlage eines Mutterkorns. - b .. Roggen
ahre mit 3 Mutterkornern. - c. Uberwin
teries Mutterkorn mit 13 fruchtk6rpern. -
d. Kopfchen eines fruchtkorpers im Durch
schnitt; ringsum an der Oberflache flaschen
fOrmige, eingesenkte Sporengehiiuse. -
e. Sporengehiiuse mit Sporenschliiuchen. 

(Nach E. Rostrup.) 

Orasart heraus. Sie werden durch den Wind in der Umgebung ver
breiteL Zum Teil kommen sie in die offen en Bliiten hinein, an 
deren Narben sie haften und keimen, urn dann in den jungen 
Fruchtknoten hinunterzuwachsen. Durch ein einzelnes Mutter
korn k6nnen Hunderte von Roggenbluten angesteckt werden. 

Die infizierten Frucptknoten entwickeln sich in anderer Weise 
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als die gesunden und sondern von ihrer OberWiche eine klebrige, 
siiBlich schmeckende, blaBgelbe Fliissigkeit ab, die an dt;n von 
BIattliiusen abgesonderten sogenannten "Honfgtaull erinnert und 
deshalb oft mit diesem Namen bezeichnet wird. Diese Fliissig
keit enthiilt eine unzahlige Menge 
kleiner Konidien, welche die 
Sommersporenform des Pilzes bil
den. Man hielt diese Entwick
lungsform lange fiir eine beson
dere Pilzart, die man Sphacelia 
segetum Lev. nannte. Vermittels 
der Konidien wird der Pilz auf 
gesunde Bliiten derselben oder 
anderer Ahren verbreitet. Diese 
Verbreitung geschieht durch das 
AusflieBen der Fliissigkeit, durch 
den Wind, der die Ahren gcgen
einander schtittelt, oder durch 
Insekten, welche Bltite nach 
BItite besuchen. Die angesteckten 

a 

b e 

e 
fig.89. Mutterkorner auf Gras
arten. a. Festuca arundinacl'a. -
b. Dactylis glomerata. - c. Calama
grostis arundinacl'a. - d. Triticum 
desertorum. - e. Ph/cum pratense. 

(Orig.) 
nehmen schlieBlich die Gestalt 

der Mutterkorner an. Eine solche Ansteckung durch zufii.llig iiber
winterte Konidien kann im folgenden Jahre stattfinden, wenn 
soIche Konidien offene RoggenbIiiten treffen. 

VOIl den Getreidearten wird in ersteJ Linie Roggen durch 
diese Krankheit angegriffen. Bisweilen Jindet man bis zu 10 0/0 
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der Roggenahren mit Mutterkornern behaftet. Die so befallenen 
Ahren reifen dazu spater und liefern zahlreichere verschrumpfte 
oder fehlgeschlagene Korner als die gesunden Ahren (S e y m 0 u r 
u. Mc. Farland, 1921). Nur ganz sporadisch findet man 
Mutterkorn-Ansatz bei Gerste und Weizen. Diese Seltenheit ist 
aus den besonderen, bliitenbiologischen Verhaltnissen bei diesen 
beiden Cerealien zu erklaren. Wah rend der Roggen seine offen en 
Bliiten stundenlang den sporeniibertragenden Insekten oder \Vind
tfud Lufttemperatur-Stromungen priisentiert, hiiten Weizen und 
~crste, sozusagen angstlich, das Heiligtum des wachsenden 
Fruchtknotens im sclten geoffneten Kerker ihrer ~pelzen. Auf 
Hafer ist Mutterkornbildung in Algier und in Nordamerika be
obachtet worden. 

Man hat entdeckt, das innerhalb diescr Pilzart mehrere bio
logisch getrennte, spezialisierte Formen vorhanden sind. Bisher 
sind folgende Formen unterschieden: 1. f. sp. Sec ali s auf Rog
gen, seltener auf Gerste, Wei zen und Hafer, und auBerdem auf 
Anthoxantlzum odomtum, Hierochloa borealis, Arrhenatheram 
elatius, Dactyli's glomerata, Hordeum murinum, restuea praten
sis, Phalart's arundinaeea, Briza media und Calamagrostis arundi
nacea, laBt sich auch leicht iiberfi.ihren auf Poa pmtensis, P. 
caesia, P. sudetiea, P. hybdda und P. compressa; - 2. f. sp. 
L 0 Iii auf Lolium perenne, L. italicum, L. temulentum, L. rigi
dum und Bromus erectus; - 3. f. sp. Po a e ann u a e auf Poa 
annua; - und 4. f. sp. Bra c h y pod i i auf Brachypodium silva
ticum und Milium effusum. Die letztgenannte Form zeigt die 
Eigentiimlichkeit, daB sie an der friihzeitig bliihenden Milium
Species Konidien in reichlicher Menge, aber nur rudimentiire 
Sklerotien ausbildet, wiihrend dieselbe auf der spater im Sommer 
bliihenden Bradzypodium-Species sowohl Konidien als voll ent
wickelte Sklerotien erzeugt. 

Die Mutterkorner sind giftig. Aus mit MuHerkornern reich 
behaftetem Roggen gebackenes Brot ruft die sogenannte "Kriebel
krankheit" ("Ergotisme", "Raphania") hervor, die zuweilen sehr 
bosartig auftreten kann. Sie auBert sich durch Ohnmachtsanfalle, 
Krampfe und Lahmung .. Man kennt aus alteren Zeiten Epidemien, 
wo nur 5 % der Angegriffenen yom Tode gerettet wurden. Auch 
Rindvieh und Oefliigel sind nach dem GenuBe mutterkornhaltigen 
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Getreides erkrankt. Nach langerer Lagerung scheint indessen 
die Giftigkeit abzunehmen und vielleicht schlieBlich ganz aufzu
horen. Ocr Sicherheit wegen sollte man jedoch die Mutterkorner 
immer sorgfiiltig aus dem Getreide entfernen, bevor man das 
Vieh damit fiittert oder es mahlen !fiBt. 

Urn den Vorrat der nach dem Weltkriegc mchr twa mehr reduzieden 
Zufuhr der fur medizinischen Zweck hochgeschiitzten Drogue Seca{e 
cornutum ("Ergotin") aus den fruher wichtigsten Einfuhrliindern (RuB
land und Oalizien) und den gleichzeitig stark gesteigelien Handelspreis 
der Ware zu regulieren, hat man in neuester Zeit srezielle Anordnungen. 
erwogen lind detaillierte Arbeitsmethoden ausgebildet, eine kiinstliche 
Kultur von Roggenmuttcrkorn zu schaffen (H e eke, 1921; F a I c k , 
1922). 

SchlltzmajJregelll: 1. Man entfeme mittds Sieb oder Trieur 
aus Getreide- oder Grassaat darin befindliche Mutterkorner oder 
Bruchstiicke von solchcn, damit die Korner, als Saatgut verwen
det, keinen Ansteckungsstoff auf die im folgenden Jahre wachsen
den Pflanzen iibertragen, bzw. keine Krankheit bei Menschen oder 
Tieren verursachen, \Venn sie als Nahrung benutzt werden. -
2. 1st die Getreide- oder Grassaat mit Bruchstucken von Mutter
kornern, die sich in der schon angegebenen Weise nicht ent
fernen lassen, stark besetzt, so schiitte man das Saatgut in einen 
Bottich, der cine 32 prozentige Chlorkalium-L6sung enthiilt, ruhre 
wahrend einer Viertelstunde gut urn, schopfe die leichten, zur 
Oberfliiche heraufschwimmenden Mutterkornstiicke ab, spule dann 
die Saat mit reinem Wasser schnell ab und breite sic zum Track
nen aus. - 3. Da die Claviceps-Kopfchen, die aus dem Mutter
korn auskeimen, nur einen verhiiitnismaBig kurzen, hochstens 
drei, seJten vier cm langen Stiel besitzen, so pfluge man im Herbst 
die Stoppeln so tief unter, daB die vor oder wahrend der Ernte 
zu Boden gefallenen Mutterkorner nicht imstande sind, ihre Kapf
chen bis zur Oberfliiche zu bringen, und fUr die Infektion dann 
nicht oder nur im beschriinkten MaBe in frage kommen. - 4. Oa 
die Getreideahren nur wahrend der Bliitezeit fUr Ansteckung: 
empfanglich sind, so suche man ein gleichzeitiges und kurz 
daucrndes Bluhen der Getreidepflanzen dadurch zu veranlassen, 
daB man den Ounger sorgfaltig und gleichma6ig ausstreut, die 
Korner maglichst gleich fief aussat, und friihe und spate Sorten 
ein und derselben Getreideart nicht nebeneinander wachsen laBt. 
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- 5. Hat man Orund zu fiirchten, daB Mutterkarner auf den 
Orasern der Orabenrander erscheinen werden, durch welche die 
Oetreideart angesteckt werden kanne, so mahe man diese zur 
BWtezeit abo 

Mit der jetzt beschriebenen Pilzart sind sehr verwandt; 
CJaviceps Wilsoni Cooke (?= Cl. purpurea f. sp. Olyceriae Stag.) 
auf Olyceria jlllitans, und Cl. microcephala Tul. auf Phragmites 
communi~ Molinia coeruiea, Nardus stricta und Aim caespitosa 
(Stag'p~ 1903). 

I', 
d) Dot hid e ale s. 

Phyllachora graminis (Pers.) fuck. erzeugt langliche, schwarze, 
etwas glanzende flecken an den BEittern von Dactylis glomera/a, 
Agrostis st%nifera u. a. Orasem. Die flecken erscheinen zu
letzt an beiden BlaHseiten. Die Blatter vergilben und werden 
friihzcitig welk. - Plowrigthia Trifolii Kil. bildet an den Slattern 

.a 
fig. 90. Phyllachora grami
n i s. a. B1attstiick von Triticum 
caninum mit Pilz11ecken. - b. 
Eingesenktes Sporengehause im 
Durchschnitt mit zahlreichen Spo
renschlauchen. (a.Orig.; b. nach 

A. B. Frank.) 

b 

fig. 91. Plowrightia Trifolii. 
a. Blatt mit Pilzflecken. - b. Perl
schnurformig gegliederte Hyphen. (a. 
nach E. M. f r e e man; b. nach E. 

Rostru p.) 

mehrerer Kleearten, besonders auf Tnfolium incarnatum und T. 
repens, wie es scheint am schwersten auf sehr iippig wachsen
den Kleefeldern, kleine krustenartige, unterseits schwarze, ober
seits braune flecken, die bimenfarmige, zweizellige, perlschnur
artig geordnete, braune K 0 n i die n tragen. Mit Hilfe der Koni-
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dien verbreitet sich der Pitz wahrend der Vegetationszeit bis
weilen auf Incarnatklee so heftig, daB ganze Felder dadurch zer
stort werden. Die Konidienbildung dauert his zum Eintritt des 
Winters fort. Von dieser Zeit an beginnt die Entwicklung eines 
neuen Stadiums des Pilzes. In den toten, meistenteils abgefallenen 
Blattern entstehen im BIattgewel:>c eingesenkte P y k n ide n, die 
in ihrem Inneren Pyknosporen entwickeln, deren Aufgabe ist, den 
Pilz wahrend des Winters weiter zu verhreiten. In seinem auf der 
lebenden K!eepflanze wahrend der Vegetationszeit auftretenden 
Stadium ist der Pilz fruher Polytltrincium Tn/olii Kunze benannt 
worden. 

Fur das Wiederauftreten der Krankheit an den Kleepflanzen 
im nachsten Jahre wird durch die Herausbildung von Per it he
c i e n gesorgt. Diese werden schon im Spatherbste 'in den noch 
griinen Blattern, oft neben den Pykniden an derselben Blatt
spreite und wie diese im Blattgewebe eingesenkt, angeIegt, er
reichen aber erst nach Oberwinterung unter einer schiitzenden 
Erdbedeckung ihre volle Ausbildung und Reife. Die Perithecien 
enthalten 2-~ Sporensacke, jeder Sack acht zweizellige, helle 
Ascosporen einschlieBend. Mit diesen, im Friihjahre keimfahigen 
Sporen kommt die Krankheit auf die neue Kleevegetation (K i
lian, 1923). 

Diachora Onobrychidis (DC.) J. MUll. erzeugt schwarze, 
krustenartige Flecken an den Blattern von Onobrychis sativa und 
Lathyrus tuberosus. Die Flecken entwickeln teils Pykniden, teils 
wirkliche Sporengehause. 

e) S p h a e ria I e s. 

Schwarze des Getreides. 
Mycosphaerella Tulasnei Jancz. 

Cladosporium herbarum Link. 

Jan c z e w ski, E., Recherches sur Ie Cladosporium herb arum. Bull. 
Ac. Sr. Crocovie, 1894, S. 1-22. 

Lop rio r e, G., Die Schwarze des Getreides. Landw. Jahrb., Bd. 23, 
1894, S. 1-40. 
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P rill i e u x, E., Sphaerella Tulasnei Jancz. In "Mal. PI. Agrie", T. 2" 
1897, S. 252--263. 

In feuchten Jahren findet man nicht 
selten an Roggen und Weizen, bisweilen 
auch an den ubrigen Getreidearten, gegen 
den Beginn der Erntezeit auf den ver
gilbten Blattern, Halmen und Spelzen, 
ja auch an den K6rnern selbst, einen 
schwarzen Oberzug, der unter der Lupe 
in Form kleiner, schwarzer, in langen 
Reihen geordneter Punkte hervortritt. 
J eder Punkt besteht aus einem Buschel 
von dunkel olivenfarbigen Pilzfiiden, die 
an der Spitze einfache oder gegliederte 

. K 0 n i die n abschnuren. Das Mycel, von 
dem der Fadenbuschel ausgeht, ist ent
weder an der AuBenseite der Oberhaut 
des Organs, oder in den ZeBen der

b 

a. 
fig. 92. Sch wiirze auf 
Wei zen. (Konidiensta
diulT!..) a. Blattscheide und 
b. Ahrchen mit kleinen 

schwarzen Piinktchen. 
(Nach E. Jan c z e w s k L) 

selben, oder auch in unter der Oberhaut gelegenen ZeBen aus
gebreitet. Es besteht aus einer unregelmaBig gestalteten An
haufung von klein en, fast schwarzen, dicht zusammengedrangten 

\ 

b 

a 

Fig. 93. S c h w ii r z e auf R 0 g gen. a. Blattscheide mit Pilzfadenbiischel. 
-- b. Blattscheide mit sklerotienartiger Pilzanhiiufung. -- c. Korn von "Taumel
roggen" mit sklerotieniihnlichen Gebilden an der Oberfliiche. (a. und b. nach 

E. Janczewski; c.Orig.) 
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Pilzzellen, die ein zuweilen kugelformiges, sklerotiumartiges Ge
bilde, gewissermaBen ein rudimentares Sporengehause, erzeugen. 

In dem jetzt beschriebenen Entwicklungsstadium wird der 
Pilz von altersher Cladosporium herbarum genannt. Man nahm 
lange an, daB diese Pilzform nur solche Pflanzenteile angreifen 
konne, die aus irgendeiner anderen Ursache geschwacht und in
folgedessen weniger widerstandsfahig seien, daB dagegen vollig 
gesunde Pflanzen nicht befallen wilrden. Durch neuere Unter-

b 

a 

Fig. 94. Schwarze auf Roggen (a) und Weizen (b). Sporengehause
stadium. a. Sklerotium, das sich zum Sporengehiiuse auszubilden beginnt. 
- b. Fertig gebildetes Sporengehause mit sichtbaren Sporenschliiuchen. 

(Nach E. Janczewski.) 

suchur:gen ist indessen festgestellt worden, daB der Pilz als 
wahrer Getreideparasit zu betrachten ist. Er kann die Getreide
pflanzen, speziell die Weizenpflanze, in allen ihren Entwicklungs
stadien angreifen, und zwar die Keimlinge so, daB sie valls tan dig 
zu Grunde gehen, die entwickelten Pflanzen am mittleren Teile 
des HaImes, so (laB sie entweder keine oder nur kilmmerliche 
Ahren setzen, die Ahren zur Bliltezeit so, daB sie keine Korner 
bilden, und endlich die Ahren zur Reifezeit so, daB die Korner 
schlecht ausgebildet werden. 

In kilnstlichen Kulturen hat man durch Zugabe kilnstlicher 
Nahrung dem Pilze eine erh6hte Lebenskraft verleihen und ihn 
zur weiteren Entwicklung bringen konnen. Man hat gesehen, daB 
kugelige Sklerotien sich in wirkliche, mit Sporenschlauchen ver
sehene S p ore n g e h a use umgestaltet haben. Dieses Entwick
lungsstadium des Pilzes wird Mycosphaerella Tulasnei genannt. 
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Ais schadlicher Parasit tritt Cladosporium herbarum auch 
an vielen anderen PfJanzenarten verschiedener Familien auf. Die 
Blatter der Erbsen bekommen gelbe oder braune Flecken, an 
denen schwarze Buschel von Pilzfaden, die Konidien abschnuren, 
sichtbar werden. Die Pflanzen vertrocknen von unten herauf und 
bliihel~ nur schwach. An alteren Pflanzen werden auch die Hulsen 
angegriffen. Obrigens findet man diesen Pilz im feuchten Spat
herbste an fast allen moglichen Pflanzen, sowohl an Krautern 
wie a", Stauden und an Baumen als ziemlich unschadlichen 
SaprQP~Yt. 

Mit dem Cladosporium Izerbarum zusammen treten bisweilen 
in besonders regnerischen Jahrgangen an Roggenkornern mehrere 
andere Pilzformen gesellig auf. Unter diesen ist besonders das 
Konidienstadium Elldocollidium temalelltam Prill. u. Del. des 
Becherpilzes Stromatillia temu/enta Prill. u. Del. zu beachten. 
Dieser Pilz bildet an der Oberflache der durch 
Schwarze befallenen Roggenkorner weiBliche, 1fi 
kissenformige Polster von Konidientriigern, die ~ II ~ 
a~s ihren durchgebohrten Spitzen eifOrmige Koni- a '.1,% 
dlen erzeugen. r I 

Man hat vielerorts wahrgenommen, daB die i 
von den kombinierten beiden Pilzen hefallenen \!:_' 

b 

Roggenkorner, die in irgendeiner Form, als Brot, 
Oriitze, Mehl usw., als menschliche oder tierische 
Nahrung verwendet werden, einen bestimmten, 
wenn auch voriibergehenden, gesundheitsschad-

fig 95. a. Endo
lichen EinfluB ausgeubt haben. Die giftigen Wir- conidium temu'-
kungen auBern sich durchKopfschmerzen, Mattig- Isentum .. :- b. 

. tromaitnla te-
kelt, Schwindel, Storungen der Sehkraft und mulenta. (Nach 
einen besonderen Rausch, mit dem nach E. Prillieux.) 

Kohlenoxydvergiftungen auftretenden vergleich-
bar. Solche Kalamitaten kennt man seit den achtziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts, besonders schwer im Jahre 1923, aus 
Schweden, wo man das giftige Oetreide als _"Drrag (or = yr = 

schwindelig) bezeichnet (Eriksson, 1883). Am meisten bekannt 
ist solcher "Taumelroggen" jedoch aus Siid-RuBIand (W 0 ro n in, 
1891). In Frankreich nennt man denselben "Seigle enivrant" 
(Prillieux, 1897). 
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Man glaubte anfangs, daB die giftigen Wirkungen solches 
Getreides auf das Vorhandensein des Schwarze-Pilzes zuriickzu
fiihren seien. Durch genaue, in Deutschland ausgefiihrte Fiitte
rungsversuche mit Mehl, in welchem dieser Pilz allein vorhanden 
war, an Ratten, Kaninchen, Hunden und Hiihnern, sowie auch 
mit stark geschwarztem Weizenstroh an einem Pferde, ist in
desscn klargestellt, daB der Schwarze-Pilz unschuldig ist. Man 
muB unter solchen Umstanden den ihn begleitenden Endo
conidium-Pilz als den wahren Oesundheitszerstorer betrachten. Als 
Gegenmittel gegen die Oiftwirkungen haben die einheimischen 
Bewohner saure Milch, sowie auch Einmischen von Hafermehl 
in das Roggenmehl, mit Erfolg angewandt. 

SchuizmaJ3regeln: 1. Man ernte das geschwarzte Getreide 
friih und brenne bald darauf die Stoppeln abo - 2. Man lasse 
stark geschwarztes Stroh nicht wieder als Diinger auf die Felder 
kommen. - 3. Stroh und Oetreide mussen vor dem Einfahren 
in die Scheuer gut trocken sein. 

Herzfaule der Runkelriibe. 
Mycosphaerella tabifka Prill. u. Del. 

Phoma Betae (Oud.) frank. 

P rill i e u x, E., La Pourriture du Coeur de la Betterave, Bull. Soc. 
Myc., T. 7, 1891, S. 15-19. 

F ran k, A. B., Neue Untersuchungen ilber Phoma Betae, Zeitschr. Ver. 
Rilbenz.-Ind., T. I, Bd. 45, 1895, S. 157-188. - T. 2, Bd. 45, 1895, 
S. 271-293. 

F ran k, A. B., Mitteilungen ilber die Herz- und Trockenfiiule der Zuk
kerrilben (1895). lb., S. 972-1025. 

He d g c 0 c k, G. G., Proof of the Identity of Phoma and Phyllo
sticta on the Sugar Beet. Journ. Myc., Vol. 10, 1904, 2. S. 

Pet e r s, L, Ober die Erreger des Wurzelbrandes. Arb. Kais. BioI. 
Anst. Land- u. Forstw., Bd. 8, 1913, S. 211-259. 

Ed son, H. 0., Seedling diseases of Sugar Beets and their relation 
to Root-Rot and Crown-Rot. Journ. Agr. Res, Vol. 4, 1915, S. 
135-168. 

-a ii u man n, E., Untersuchungen ilber die Herzkrankheit (Phyllonekrose) 
der Runkel- u. Zuckerriiben. Beibl. Viert. Jahrschr., Naturf. Ges., 
Zilrich, Jahrg. 70, Nr. 7, 1925, S. 1-106. 

Die Herzfiiule - in Frankreich "Maladie du coeur" ("Pourri
lure de coeur") und in England "Heart Rot of Beet" ("Blight of 
Beet") genannt, tritt im Hochsommer, im Juli oder August. auf 
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vereinzelten Pflanzen oder auch f1eckenweise in den Riibenfeldern 
auf, Zuerst wer jen die jiingsten Blatter der Rosette schwarz und 
sterben abo Bald gelangt die Krankheit auch in die nachststehen
den, alteren Blatter, wo sie durch die Blattstiele, die oft breite. 
helle Querbander zeigen, in die Spreite iibergeht. Allmahlich ster
'len auch diese Blatter ab, ja es kommt vor, daB die Riiben gegen 
:nde des Sommers fas~ samtlicher urspriinglich vorhandener B1at-

• • 

a b 
fig. 96. Her z f a u Ie eJ. erR un k e I r ii b e. a. Jiingeres Krankheitsstadium 

(im August). - b. Alteres Krankheitsstadiurn (im Oktober). (Orig.) 

ter beraubt sind. Dafiir werden nicht selten am Riibenkopf 
zahlreiche, kleine B1attrosetten mit verkiimmerten Blattern ent
wickelt. Inzwischen fangt die Krankheit an, sich auch am Riiben
korper selbst, gewohnlich zuerst in den auBeren Partien des dick
sten Riibenkorpers zu zeigen. Es bilden sich dort braune, in 
Faulnis iibergehende, mehr oder weniger tief in das Fleisch ein
gesenkte Flecken. 

Mitunter kann die Krankheit zum Stillstand kommen, die 
Riibe steht aber auf jeden Fall sowohl an GroBe als an Zucker-

Eriksson, Die Pilzkrankheiten. 12 
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gehalt einer gesunden nacho In den meisten Fallen geht jedoch 
eine erkrankte Riibe schlieBlich in Faulnis iiber. 

Die Krankheit befallt sowohl Fut
ter- als Zuckerriiben und trW in ver
schiedenen Jahren sogar an dem
selben Orte in verschiedenem Orade 
verherrend auf. Nach der allgemeinen 
Ansicht werden die Pflanzen durch 
anhaltende, starke Trockenheit im 
Hochsommer, zu der Zeit, wo die 
Blatter am kraftigsten wachsen und 
die Verdunstung im Verhaltnis zur 
Wasseraufnahme durch die Wurzeln 
zu groB ist, fUr die Krankheit beson
ders empfanglich. 

Es ist eine fleiBig diskutierte 
Frage, wo man den wirklichen Er
reger dieser Krankheit suchen solI, 
entweder in einem bei der Riiben

fig. 97. Her z fa u I e auf pflanze wahrend deren intensiver Kul-
f u t t err ii b e. (Orig.) tur eingetretenen Schwachezustande, 

der sich unter besonders ungiinstigen 
Wachstumsverhaltnissen schwer geltend macht, daB also folglich die
jenigen Pilzarten, die man an den kranken Riibenpflanzen ge
funden hat, nur eine sekundare Rolle als Vollender des Zersto
rungswerkes spielen, oder ob wir es hier mit einer wirklichen pilz-

a 
fig. 98. Ph 0 m aBe t a e. a. ZeIIgewebe mit PiIzmyceI. -
b. Pykniden, die eine davon eine Konidienranke ergiefiend. 

(Nach G. Linhart.) 
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parasWiren Krankheit zu tun haben. Infolge zahlreicher, neuerer 
Untersuchungen scheint man indessen nunmehr im. allgemeinen 
geneigt zu sein, irgendwelche Pilzart, in erster Linie Phoma betae 
frank, fUr den primiiren Krankheitserreger zu halten. Diese Pilzart
auch Phoma sp/;."aerospenna Rostr. und P/Jyllostictat abifica Pril. 
u. Del. genannt - tritt an der Oberfliiche der befallenen Wurzel
partien als sch~varze, punktkleine 
P y k n ide n hervor, in deren In
oern helle, eiformige Pyknosporen 
entwickelt werden. In feuchter Um
gebung quellen diese Sporen in 
langen Schleimranken aus der api
kalen Offnung der Pykniden her
aus. In diesem Stadium findet man 
den Pilz auch in den fruchtzweigen 
der Samenruben, ja sogar an den 
reifen Samenkapseln, sowie an den 
in Kellern oder Mieten aufbewahr
ten Ruben. 

1m Spiitherbst kommt bisweilen 
auf den Riibenfeldern unter dafiir 
gunstigen Umstiinden ein fort
setzungsstadium des Pilzes zum 
Vorschein. Dieses Stadium, die 
B I a t t b r ii u ned erR u n k el r ii be, 
Mycosphaerella tabifica - auch Pleo
spora putrejaciens Frank genannt
bildet an den alteren Blattern und 
Blattstielen kleine, schwarze, punkt
ahnliche S po r eng e h a use. In 
dies en sind Sporenschlauche ein

a b C 
Fig. 99. Fortsetzungsstadium des 
Herzfalliepilzes. B I at t bra u n e 
der Runkelriiben. a. Blatt mit 
Pilzflecken. - b. Konidien. -
c. Sporenschlauch mit' 8 Sporen. 
(a. und b. nach O. Kirchner u. 
H. Holtshauser; C. nach A. B. 

frank) 

geschlossen, die je acht mehrfacherige Sporen enthalten. Bei 
feuchter Witterung verfaulen leicht die kranken Blattflecken. 

Nebell dem Phoma-Pilze kommen indessen an den von der 
Herzfaule befallen en Riibenwurzeln noch andere Pilzformen vor, 
die beim Zerstorungswerk beteiligt sind. Unter diesen seien er
wiihnt: Pythillfll de Baryanllm Hesse, Ap/zallomyces laevis de By. 
und Rhizoctonia sp. 
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Endlich ist auch die Meinung geauBert worden, der Krank
heitserreger sei ein Schleimpilz Myxomonas Betae Brz., der an
fanglich in einem Plasmastadium symbiotisch mit dem eigenen 
PlasmainhaIt der Nahrzelle zusammenlebe, - also in ahnlicher 
Weise wie das im vorhergehenden als "Mykoplasma" beschriebene, 
latent,: Entwicklungsstadium gewisser Rost- und Falscher Meltau
Pilze --- und erst spater als Parasit sich geitend mache usw., 
(B r z e z ins k i, 1906). Die Existenz eines solchen Stadiums 
ist indessen von mehreren Seiten bestritten worden (T r z e bin
ski, 1907; von Faber, 1908; Peters, 1913). - Es ist auch 
mogIich, daB unter dem Namen Herzfaule sich mehrere, aus ver
schiedenen Ursachen entstehende Krankheiten verbergen. 

Die Herzfaule kann mit Sicherheit bis zur Mitte der 80 er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts zuriick verfolgt werden; sie 

/ richtete damals auf Riibenfeldern in Brandenburg und Schlesien 
schwere Verwiistungen an. Im Jahre 1892 wurde sie in Frank
reich beobachtet und beschrieben, und im folgenden Jahre trat 
sie in fast allen riibenbauenden Landern Europas auf. 

Schutzmaflregeln: 1. Tiefes Umackern des Bodens im Friih
jahre, damit er der Trockenheit widerstehe. - 2. Diingem'ittel, 
die das Wachstum zu sehr fordern, sind zu vermeiden. - 3. 
Man sae nicht zu frUh, damit die RUbel1pflanzen nicht in der 
kritischen Zeit von der Sommerdiirre getroffen werden. - 4. 
Das Kraut kranker Riiben darf nicht auf den Diingerhaufen ge
bracht werden. - 5. Auf Boden, der kranke Ernte hervorge
bracht, baue man wenigstens in den vier nachsten Jahren keine 
Riiben. - 6. Man wahle zum Anbau moglichst widerstandsfahige 
Riibensorten. 

Mycospbaerella brassicicola (Duby) Lindau erzeugt an den 
Bliittern von Blumenkohl kleine, runde, in der Mitte braun-graue, 
von einem oliv-griinen Rande begrenzte Flecken. An den auBeren 
Blattern konnen diese Flecken so massenhaft hervorkommen, daB 
sie zuletzt die ganze Blattflache fast vollstandig einnehmen und 
das Blatt toten. An den inneren Bliittern kommen die Flecken 
nur vereinzeIt zum Vorschein und verursachen allein ein Ver
gilben des Blattes. Am Rande der Flecken entdeckt man bald 
sehr kleine Piinktchen, die Miindungen der im Blattgewebe ein-
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gesenkten Pykniden, die aus ihrer inneren Wand Konidien 
absondern, welche die Krankheit weiter verbreiten. In diesem 
Entwicklungsstadium ist der Pilz Phyllosticta Brassicae West. 
benannt worden. In aiten, toten Blattern entstehen unmittelbar 
unter der Epidermis Per i the c i en, anfangs als kugelig zu
sammengeschlossene Zellenmassen. Bald brechen diese als kleine 
Erh6hungen, in welch en Sporenschlauche entwickelt werden, 
durch die Epidermis. In diesem MycosphaerelIa-Stadium iiber
wintert der ~Iz. In Australien und in Nordamerika scheint dieser 
Pi1z eine .giPBere 6konomische Bedeutung zu haben, als in 
Europa (Osmun u. Anderson, 1915). 

Mycosphaerella pinodes (Ber. u. Bl.) NieS!., im Konidien
stadium Aseocllyta Pisi Lib. genannt, crzeugt an Blattern, Sten
geln und Friichten, mit
unter auch an den Sa
men von Erbse, \XTicke, 
Luzerne und Esparsette 
gelbe, braun gesaumte 
Flecken mit klein en, brau
nen bis schwarzen P y k
n ide n in der Mitte. 
Auf den Stammen und 
toten Friichten entstehen 
die Per i the c i en. Bis
weilen hat man verschie
dene, unmittelbar neben
einander wachsende Erb- a 

sensorten sehr ungleich fig. 100. Konidienstadium von Mycosphaerella 
vom Pilze befallen gefun- pinodes. a. Nebenbliitter und b. Hulse mit 

Pilzflecken. - c. Pyknide. - d. Konidien. 
den und argw6hnt eine (Nach O. Kirchner u. H. Holtshauser.) 
Verbreitung der Krank- \ 
heit durch Samen. Die Krankheit kann bisweilen die Erbs~nernte be
deutend herabsetzen. Von kranken Pflanzen geerntete Erbsen 
sind nicht als Saatgut zu benutzen (Stone, 1913; Arnaud, 
1913). 

Mycospbaerella exitialis Mor. und M. basicola Frank treten 
an Bliittern und Scheiden von Wei zen, Roggen und Oerste auf. 
Sie erzeugen lange, enWirbte Streifen mit kleinen, braunen Piinkt-
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chen. - M. recutita Fr. veranlaBt die Entstehung langgezogener, 
paralleler, grauer Streifen mit reihenfarmig geordneten, schwar
zen Piinktchen an Blattern von Knaulgras. 

Laestadia microspora Awd. ist auf Hafer in Diinemark ge
funden worden. Die Scheiden, besonders die unteren, sind von 
schwarzen Piinktchen bedeckt. Die Pflanzen bleiben klein und 
die Rispen entwickeln sich schlecht. 

Spbaerulina Trifolii Rostr. erzeugt an der Oberseite der 
WeiBkleebUitter zahlreiche, kleine, kreisrunde, hellbraune, von 
einem purpurnen Saum umgebene und mit kleinen, schwarzen 
Piinktchen bedeckte flecken. Dieser Pilz ist in Diinemark und 
Deutschland beobachtet worden. 

Pleospbaerulina Briosiana Bub. ruft an den Blattern der 
Luzerne teils kleine, braun rote, teils graB ere, lederbraune flecken 
hervor. Die letzteren finden sich meistenteils an den Spitz en und 
Riindern der Blatter und schlieBen die Sporengehiiuse des Pilzes 
ein. Der Pilz ist in Osterreich beobachtet worden (B u b a k, 1909). 

FuBkral1kheit des Getreides. 
Leptosphaeria /zerpotrichoides de Not. und 

OphiobolllS herpotrichlls Fr. 
P rill i e u x, E. u. Del a c r 0 ix, G., La maladie du pied du ble CallSee 

par I'Ophiobolus graminis Sacco Bull. Soc. Myc. fr., T. 6, 1890, 
S. 110-113. 

Man gin, L., Contributions it l'etude de quelques parasites du ble. K. 
Dausk. Vid. Selsk. forh., 1899, S. 213-272. 

Delacroix, G., Sur Ie pictin des Cereales. Bull. Soc. Myc. fro f.17, 
1901, S. 136-144. 

Nil s s Q n - E hie, H., Straknackning hos horthvete fororsakad of svam
pen Leptosphaeria herpotrichoides de Not. Sv. Uts. for. Tidskr.) 
12, 1902, S. 185-205. - Nagot om en aunan a hosthvete fOrekom
man de svamp (Ophiobolus graminis Sacc). lb. S. 206-211. 

M c. A I pin e) D., Take-all and White-heads in Wheat. Oep. A.gr. 
Viet., Bull. 9, 190~, S. 1-20. 

K r ii g e r, f., Untersuchungen iiber die fuBkrankheit des Oetreides. 
Arb. Kais. BioI. Anst., Land- und forstw., Bd. 6, 1908, S. 321 
-351. 

Hi I t n e r, L., Eine Voraussage! 1m heutigen Jahre wird die sog. 
FuBkrankheit des Getreides in starkerem MaBe auftreten. Prakt. 
Blat. Pfl.-bau u. Pfl.-schutz, 1912, S. 37-~5. 

Foe x) E., Observations sur Ie Pietin du Ble. Ann. Epiph. T. 6, 1919, 
S. 200-213. 
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fit z pat ric k, H. M., The Ophiobolus causing Take-all of Wheat. 
Mycologia, Vol. 14, 1922, S. 30-37. 

K i r by, R. 5., The Take-all disease of cereals and grasses. Phytop., 
Vol. 12, 1922, S. 66-88. 

Die fuBkrankheit des Oetreides, - in frankreich "Maladie 
du Pied" oder "Pietin du ble" und in England "Take-all" 
oder "White-heads" genannt, - tritt an Weizen, Roggen und 
Gerste, selten auch an einigen wilden Orasarten, wie Agropyram 
repens und Aira caespitosa, auf. Als Krankheitserreger werden , 
die beiden obengenannten Pilzarten angegeben, in erster Linie 
aber ·(,~enn es Europa gilt) der Leptosphaeria-Pilz. 1m allge
meinen halt man beide Pilzarten fUr echte Parasiten, die eine 
vollstandig gesunde Pflanze angreifen konnen. Es gibt jedoch 
auch forscher, weJche dicseJben nur aJs Schwache-Parasiten be
trachten wollen, d. h. als solche, die erst sich ansiedeln lassen, 
wenn die Pflanzen bereits durch andere Einfliisse geschwacht sind. 

In Europa scheint l_eptosphaeda /zerpotric/1Oides als Krank
heitsrrreger die Hauptrolle zu spielen. Dieser Pilz, in landwirt
schaftlichen Kreisen oft "Roggenhalmbrecher" benannt, greift 
vorzugsweise Weizen und Roggen an und ist die wesentliche 
Ursache dazu, daB Oetreidehalme zur Reifezeii an der Basis 
gebogen und gebrochen werden. Oer Pilz befalli das unterste 
HaImglied innerhalb der Blattscheide. Oas Olied nimmt eine / 
braunliche farbung an, und man sieht zuweilen an dessen Ober
flache einen schwiirzlichen Oberzug oder verstreute schwarze 
Gruppen von Pilzfiiden. Oas Zellgewebe des HaImes ist von 
Pilzmycel durchwuchert, und die stiitzenden Oewebeelemente 
des HaImes werden schlecht ausgebildet. Oer Halm ist an der 
angegriffenen Stelle schwach und bricht dort durch die Ein
wirkung des Windes oder eines anderen auBeren, storenden 
faktor:; leicht abo Die Halme liegen deshalb kre~z und quer am 
Boden. Die am frilhesten gebroehenen Halme·· entwickeln gar 
keine Ahren, andere wieder setzen wohl Ahren an, diese werden 
jedoch schwach, mit eingesehrumpften Kornern. 

III feuchter Umgebung entwiekeln sieh an der Oberfliiehe 
kranker Halmpartien eigentiimliehe Iangliche, mehrfiicherige Pilz
bildungen, die man hat als K 0 n i die n des Pilzes deuten und 
mit Dictyosporium opacum Cool. u. Harl. \'ergleichen wollen. 
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Die S p 0 r eng e h ii use haben eine herausgezogene Milndung und 
sind oft mit Haaren bekleidet. Die Sporen sind lang zugespitzt, 
mit zahlreichen (3-8) Querwiinden versehen. Sie keimen bis
\Veilen schon im Inneren der Sporenschliiuche. 

feuchtkaIte Witterung in den Monaten Mai und Juni scheint 
die fortschritte der Krankheit Zll begiinstigen. 2ur Disposition 
gegeniiber fuBkrankheit diirften auch die WitterungsverhaHnisse 
jenes Jahres, in dem die Aussaat reifte, wenn eine durch Trocken
heit bedingte Notreife eintrat, mitwirken. Die Entwicklungs
fiihigkeit der Pflanzen wird herabgesetzt und deren Widerstands
fiihigkeit gegen die Angriffe des Pilzes geschwacht. Daher tritt 
die Krankheit auf kaltem und sieifem Boden am schwersten 
auf. Als Beforderer der Krankheitserreger muS man auch eine 
zu kriiftige Eniwicklung des Weizens in milden Wintern und 
spate Nachtfroste rechnen. 

Diese Krankheit ist in frank reich seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts bekannt. Eine allgemeine Aufmerksamkeit erregte 
sie aber dort erst in den 70 er und 90 er Jahren auf Weizen. In 
England trat sie im Jahre 1861 an Aim caespitosa und lin 
Jahre 1884 an Weizen auf. In Italien wurde sie im Jahre 1875 
auf Agropyrum sp. und im Jahre 1886 auf Weizen beobachtet. 
1m Jahre 1894 verheerte sie schwer die Roggenfelder in Nord
deutschland (Pommern, Brandenburg, Posen) und vernichtete 
an einigen Orten bis zu 75 % der Ernte. Erst seit den Jahren 
1903 und 1904, als der Pilz auch in Holland, Bohmen, Bulgarien, 
Ungarn, RuBIand und Skandinavien zum Vorschein kam, kann 
man ihn als einen allgemeinen und gefiihrlichen Verwiister der 
europaischel1 Oetreide-, speziell der Weizenfelder, bezeichnen. 

Verschiedene Weizensorten leiden durch die Krankheit in 
ungleichem MaBe. In Schweden haben die alten Landweizen
sorten und deren Nachkommen, wie "Mittelschwedischer Sam
metiger" und "Mittelschwedischer Olatter Landweizen" am 
schwersten gelitten, wahrend gewisse neue Sorten, wie "Extra
Squarehead", "fyris-", "Grenadier-", "Bore-" und "Toppsquare
head-Weizen" verhiiltnismaBig verschont geblieben sind. In 
Deutschland 'haben gewisse englische Weizensorten sich in erster 
Linie befallen erwiesen, und zwar die weif)en mehr als die 
hr!::tol1npn 
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Neben del' jetzt beschriebenen Pilzart kommt bei der fuB
krankheit des Getreides meistenteils auch Ophiobolus herpotri
chus gesellig VOL Dieser Pilz _- auch unter den Speciesnamen 
O. graminiS und O. herpotricllOides aufgenommen und in deutsch 
"Halmt6ter" genannt - befiillt in erster Linie Weizen, aber auch 
Roggen und Gerste. Der Halmt6ter bildct einen schwarzen Ober-

Fig. 101. Leptosphaeria herpotrichoides. a. Unterer Teil einer Weizenpflanze 
mit Sporengehausen. - b. Mycel an der Oberfliiche des Haimes. - c. Koni
dien. - d. Zerdrucktes Sporengehiiuse. - e. Sporenschlauch mit gekeimten 

Sporen. (a. und d. nach E. Kruger; b., c., e. nach L. Mangin.) 

zug an dem untersten HalmgJiede innerhalb der Blattscheide 
und verleiht dem ganzen unteren Teil der Pflanze oft eine 
schwarzliche farbe. Auch die Wurzeln werden angegriffen und 
im gr6Bten Teil ihrer Lange schwarz. Wenn die Pflanzen aus
gerissen werden, folgt die Erde gem mit. Einige Pflanzen bleiben 
sehr niedrig mit kaum herausschieBenden Ahren. Andere er
reichen wohl eine gr6Bere Lange, werden aber bald ganz welk 
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und bis in die Ahren hinauf von RuB tau schwarzlich gefarbt. 
Die Korner bleiben klein und schrumpfen ein. 

Man hat bisweilen an kranken Halmpartien einen schwarz
lichen Staub angetroffen, in welchem man sehr kleine, ein

e 
fig. 102. 0 phi 0 b 0 Ius her pot ric h u s. 
a. Unterster Tei! einer friihreifen Weizen
pflanze: schwarze Pilzslreifen an der Stengel
basis; an den Wurzeln haftet Erde. - b. Mycel. 
- c. Konidien. - d. Sporensch!auch. - e. 
Spore. - f. Keimende Spore. (a. und d. nach 
A. B. frank; b., c., e., f. nach L Mangin.) 

zellige, eif6rmige, spo
renahnliche K6rperchen 
unterscheiden wolJte, und 
man hat diese als ein 
Konidiumstadium 

des Pilzes, als eine Conio
spor/um-Form gedeutet; 
ob mit Recht oder nicht, 
ist noch unsicher. 

Die S p 0 r eng e h a u -
s e, die spater im Herbst 
erscheinen, sind kolben
formig, mit schiefem Hals 
und in der Unferlage ein
gesenkt. Bei O. graminis 
sind sie glatt, bei O. 
herpotr/dlOides behaart. 
Die Sporen sind acht an 
der Zahl, fadenfOrmig, 
farblos, bei der letz
teren Art schmaler und 
langer. Sie zeigen im In
nern eine Reihe kJeiner 
Tropfen und zuletzt eini
ge wenige Scheidewande. 

Diese Krankheit triH 
gew6hnlich nur an be-
grenzten Flecken der 

Getreidefelder auf; sic erschcint nicht, wie der Halmbrecher, 

gleichmat3ig tiber das ganze Feld. In Schweden ist an gewissen 
Weizensorten ("Bore"- und "Grenadier-Weizen") O. graminis 
schwer verheerend aufgetreten, wahrend namentlich O. herpo
frichoides aus Halien, Frankreich und Deutschland bekannt ist. 
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In Italien hat man eine ahnliche Krankheit auf Agropyrulll re
pens und in Australien auf Brolllus sterilis beobachtet. 

In Nordamerika ist die Fuflkrankheit, obgleich sicherlich fruller 
vermutet, zuerst vom Anfange dieses Jahrhunderts an bemerkt worden. 
Der Krankheitserreger wird dort Ophiobolus cariali (B. u. B r.) Sacco 
bezeichnet, und zwar ohne Mitwirkung anderer Pilzartcn. 1m Jahrc 
1921 konnte man die Krankhcit in dem Staate New York an 78 untcr 
224 untersuchten \Veizenfeldern, auf 16 Bezirke \'erteilt, nach\\'Ci3en. 
Die Zerstorung ging an einem Felde bis zu 20 ~·o. Die Verbreitung 
der 'Krankheit schien wesentlich durch kranke Erde oder durch in 
geslll1de Erde eingemischte kranke, srorengehiiusetragendc Strohpartien 
s1atfzufinden. Das Gedeihen des Pilzes zeigte sich durch alkalische 
Reaktion der Kulturerde gcfordert, durch saure Rcaktion dagcgcn ge
hemmt. Zwischen den einzelnen Varietiiten des kultidcrten Weizens 
war keine yerschiedene Widerstandsfiihigkeit sicher zu entdecken. In 
kunstlichen l(lllturCIl im Gcwachshause zeigte sich der Pilz auf eine 
oder mehrere Arten der Gattungen Agropyrulll, Brol/l/ls, Elymlls, Ft'~illca, 
Hystrix, I.olium, Pfwlaris etc. iibertragbar. 

In Australien war die Fuflkrankheit des Getreides schon im Jahre 
1852 bekannt. Als Krankheitserreger wird dort seit dem Anfange dicses 
Jahrhunderts OphiobolllS graminis Sacco angegebcn. 

SchutzmajJregelll: 1. fri.ihzcitiges und tides Unterpfli.igen 
der Stoppeln. - 2. Eggen der Wintergetreidefclder im frflh
jahr. - 3. Nach dem Eggen eine Extradilngung mit Chilisalpe
ter. - -t. Nicht zu haufig wiederholter Anbau einer Getreideart 
auf ein und demselben Boden. - 5. Diingung mit Thomasphos
phat. - 6. Vermeidung zu reichlicher Stickstoffdilngung. 

Dilophia graminis (fuck.) Sacc., "federbuschsporenkrank
heit", greift eine groBe Anzahl wr familie Cler Graser ziihlende 
Pflanzenarten an. Oer Pilz bildet teils frcic oder in k~geligc Be
halter cingesenkte K 0 n i die n, teils S p 0 r eng e h au s e, welche 
Sporensacke und Sporen einschlief3en. 1m freien Konidien 
stadium trifft man ihn al1 den Blattern, \vo er langliche, rot
braune, yon einem hellen Saum umgebene :Flecken bildet. In 
del' Mitte ist der flecken kreideweiB und tragt spindelformige, 
farblose Konidien, die mit drei Scheidewandcn und gewohnlich 
auch mit einigen feinen faden an beiden Endcn versehen sind. 
Oiese Konidienform, auch Mas!;gosporilllll albulll RieB. genannt, 
kommt auf Plzlellm pratellse, Dactylis glomerata, ALopeCllrlls 
pratensis u. a. Grasarten vor. Die in den Pykniden eingeschlos
sene Konidienform, auch als Diiop/lOspora gramillis Desm. be
schriebcn, bildet grauschwarze, im Inneren weiBe Krusten. Diese 
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Konidien sind lang und gegen die Enden mit einem Buschel 
feiner Haare versehen. Diese Form bewirkt Verbildungen cler 
Bliitter bei Holcus lanatu5, Alopecurus pratensis u. a. Grasern. 

In England, Frankreich und der Schweiz ist diese Krankheit 
am Wintergetreide sehr bOsartig aufgetreten und hat die Ahren 

b 

a 

c 

Fig. 103. Dilophia grammls. 
a Verbifdete Weizenahre. - b. 
Konidie.- c. Askospore. (a. nach 
O. K i r c h n e r u. H. Hoi t s· 
h a use r; b. und c. nach E. 

Rostrup.) 

b 

C 

fig. 104. Oibellina cerealis auf Wei
zen. a. Halm mit Flecken yom Filz
gewebe des Pilzes. - b. Konidien er
zeugendes Oberfliichenmycel. - c. Ein
gesenktes Sporengehiiuse. (a. nach 
O. Massee; b. und c. nch F. Cavara.) 

zum Teil in dunne, schwarze MiBgestalten mit nur \\"Cnigen 
K6rnern in jeder Ahre verwandelt. 

OibelJina cerealis Pass. greift nur Weizen an. Im Friihjahr 
fangen die Weizenpflanzen, \Venn sie eine Hohe von 25-30 cm 
erreicht haben, an, zu vergilben und hinzusiechen. Es treten an 
Halm und BHittern, besonders hiiufig an den Blattscheiden, grau-
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braune, werst runde, scharf begrenzte, spater verJangerte, zu
sammenflieBende Flecken hervor, die von einem erhohten, filz
artigen Pelz bedeckt sind. Dieser Pelz wird von reich verzweig
ten, dicken, wasserhellen Faden gebildet, die eiformige, rei hen
weiBe geordnete K 0 n i die n nach auBen abschniiren. Die Blatter 
insbesondere die unteren, werden durr und raIlen sich ein. Ahren 
kommen entweder nicht zur Ausbildung, oder sie sind ganz leer. 
J..n dem grauen Pilzfadenpelz treten bald, meistens an den Schei
den, zahlreiche, schwarze, reihen- oder gruppenweise geordnete 

'l:>unkte hervor. Diese sind die Miindungen der in das BIatt
gewebe eingesenkten, flaschenformigen Peri the ci e n. Letztere 
enthalten Sporensacke mit je acht, in zwei Langsreihen geord
neten Sporen. Die Wand der Sporensacke ist dunn und wird 
bald aufgelost, so daB die Sporen frei· im Oehause Jiegen. Es 
scheint, daB die Sporen in der Erde iibcrwintern, urn im nachsten 
Jahre an den aufwachsenden, neuen Weizenpflanzen einen neuen 
Ausbruch der Krankheit hervorzurufen. 

Der Pilz wurde zum erstenmal auf Weizenfeldern bei Parma 
(Norditalien) im Jahre 1883 beobachtet und 1886 beschrieben. 
1m Jahre 1891 wurde er bei Florenz wieder gefunden. Spater 
ist er auch in Ungarn und Frankreich wahrgenommen worden. 
Indessen scheint er nicht in allen Jahren aufzutreten (C a v a r a, 
1893). 

Als Schlltzmaj3regel gegen die Krankheit \vird empfoh
len, fruh im Sommer alle erkrankten Halme zu sammeln und 
zu verbrennen und auf demselben Boden im niichsten Jahre 
Weizen nicht zu bauen. 

Streifenkrankheit der Gerste. 
Pleospora trichostoma Wint. f. sp. Hordei Died. 

Helminthosporium gramineum Rab. 

K 61 pin - R a '0 n, F., Byggets Stribesyge. In "Nogle Helminthosporium
Arten." Kobenhavn, 1900, S. 17-31. - Res. in Zeitschr. Pf!. Kr., 
Bd. II, 1901, S. 3-7. 

Die die k e, H., Ober den Zusammenhang zwischen Pleospora- und 
Helminthosporium-Arten. Centro B!. Bakt., Abt. 2, 1902, S. 317 
-329; 1903, S. 52-59. 

No a ck, F., Helminthosporium gramineum Rab. und Pleospora tricho
stoma Wint. Zeitschr. Pf!. Kr., Bd. 15, 1905, S. 193-205. 
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V 0 g t, E., Ein Beitrag zur Kenntnis von Helminthosporium gramineum 
Rbh. Arb. BioI. R. Anst., Land- u. Forstw., Bd. II, 1923, S. 387 
-397. 

Dr e c h s I e r, Ch., Helminthosporium gramineum Rab. J Durn. Agr. Res., 
Vol. 24, 1923, S. 650-656. 

a b 
fig. 105. Streife!}krankheit der Gerste. 
a. Junges und b. Alteres Stadium der Krank
he it auf Bliittern. - c. Spitze eines kran
ken Haimes (a. und b. Orig.: c. nach 

F. K 0 I pin - R a v n.) 

Die Krankheit zeigt 
sich zUerst im Friihsommer, 
Ende Mai oder Anfang 
]uni, an Oerstenpflanzen. 
Sie tritt dann In Form 
eines oder mehrerer lan
ger, schmaler Streifen an 
der Blattspreite auf. Die 
Streifen sind zuerst blaB
gelb, nachher schwarz, von 
einem schmalen, gelben 
Rand umgeben. Die Anzahl 
der Sheifen nimmt allmah
lich zu, und kann schlieBlich 
die Blattspreite zum graB· 
ten Teile von solchen ganz 
bedeckt sein. Gleichzeitig 
fangen die Blatter, beson
ders an del' Spitze, an, sich 
in lange Eiden aufzuschlit
zen. Das \VI achstum der 
ganzen PHanze hart auf. 
Ahren werden nicht ange
setzt, oder es wird nur cine 
leere Ahre entwickelt. Der
artige kranke Pflanzen kom
men auf den Gersten

ackern vereinzelt \"Of. GraB ere Flecken oder ganze Felder nimmt 
die Krankheit nicht ein. 

An den kranken BlaHstreifen tritt bald ein schwarzer Staub 
hervor, und zuletzt ist die ganze Pflanze von einem solchen be
deckt. Dieser Staub besteht aus kurzen Pilzfaden, welche, einzeln 
oder zu mehreren, durch die Spaltaffnungen des Blattes her
vordringen und K 0 n i die n abschniiren. Die Konidien sind walzen-
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formig und mit mehreren, gewohnlich 4-5, QuenYiinden ver
sehen. Sie sind anfangs gelb und werden spater olivenfarbig oder 
braun. Sie sitzen sehr Jose und werden durch den Wind leicht 
fortgeweht. Wenn die auf den Blattern gebildeten und vom 
Win de fortgefiihrten Konidien in die geoffnete Oerstenbliite ge
langen, so keimen s:e dort, z. B. in der Narbenfcuchtigkeit, zu 
einem MyceJ aus, das dic parenchymatischen Zellschichten del' 
Fruchthiille durchwuchert und sich hicr in cin derbwandiges 

a b 

Fig. 106. Helminthosporium grami
neum. a. Mycel mit Konidien. -
b. Sporenschlauch mit acht Sporen. 

(a. Orig.; b. nach E. Noack.) 

Fig. 107. Helminthosporium gram i
Ileum. Auskeimendes Dauermycel 
auf der Epidermis der Fruchtwand. 

(Nach E. Vogt.) 

o a u e r m y c e I umwandelt, ohne im allgemeincn die Reifung 
des Karnes merklich zu beeinflussen. 1m nachsten Fruhjahr keimt 
dieses Dauermycel bei Zutritt von Feuchtigkcit sofort nach der 
Aussaat aus und dringt in den jungen Oerstenkeimling ein. Auf 
diesc Weise findet die Obertragung der Strcifcnkrankheit von 
einem Jahre zum anderen durch das Saatgut statt. Fur die Ver
breitung der Krankheit auf dem wachsendcn Oetrcide im Som
mer von Blatt zu Blatt, von Pflanze zu Pflanze, scheinen da
gegen die Konidien so gut wic keine Rolle zu spielen. 

Diese jetzt beschriebene Entwicklungsform des PiJzes wird 
im allgemeinen Helminthosporium gramineam gcnannt. 

Auf diesc Entwicklungsform folgt eine andere, die am totcn 
Halme saprophytisch lebt. Diese Form, die Pleospora trichostoma 
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genannt wird, kommt auf Stoppeln nach kranken Pflanzen zum 
Vorschein, im Herbst spiirlich, im nachsten Friihjahre hiiufig. 
Es erscheinen dabei kleine, fast halbkugeJige Ski er 0 tie n, die 
an der Oberflache schwarz und mit steifen, dunklen, etwas 
violett schimmernden Borsten besetzt sind. Sie halten sich den 
Winter iiber unveriindert. Erst im Friihjahr tritt die Lebensfiihig
keit derselben. wieder hervor. Diese gibt sich entweder dadurch 
kund, dan sie in S po r eng e h au s e umgewandelt werden, indem 
die 4-5 auBeren Reihen des Pseudoparenchyms als Wan dung 
bestehen bleiben, wahrend der Rest desselben im Inneren bei der 
Entwicklung der Schlauche aufgebraucht wird, oder es werden 
in feuchter Atmosphare an der Oberflache der Sklerotien K 0 n i
die 11 abgeschnurt. Weder die Ascosporen Hoeh die Konidien 
k6nnen eine vollentwickelte Oerstenpfianze anstecken. Infolge
dessen findet keine allgemeine Verbreitung der Streifenkrankheit 
an den Oerstenfeldern im Laufe des Sommers statt. Bei kiinst
lichen Impfungen im Hause tnt man indtsscn mit Stiickchen 
von streifenkranken Oerstenblattern junge OerstenpfHinzchen, 50-

bald das erste Laubblatt einige em liber die Erdoberflache her
vorgekommen war, infizieren kannw. 

Mit dies em Pilze sehr nahe verwandt ist Pyrenophora Tritici-repentis 
(Died.) Dresh. auf Agropyrum repens. 

Die Streifenkrankheit der Oerste ist in ganz MiHeleuropa, 
sowie auch in den skandinavischen Landern und in Nordamerika 
verbreitet. In Diinemark hat sie in gewissen Jahrgangen bis 
20-40 0,'0 der Ernte vernichtet. Der Totalverlust an der Gersten
ernte ist dort bisweilen auf 7-8 Millionen Kronen jahrlich ge
schatzt worden. 

SchutzmajJregeln: 1. Man nehme das Saatgut von Ackern, 
wo die Krankheit im vorhergegangenen Jahre nicht aufgetreten 
ist. - 2. Wenn solches Saatgut nicht zur Verfiigung steht, so 
desinfiziere man das Saatgut mit einem fuwiziden Beizmittel, 
wobei Oermisan in erster Unie zu empfehlen ist. - 3. Man sae 
nicht zu fruh oder bei kuhler Witterung. 



Braunfleckigkeit der Oerste. 
Pyrenophora teres (Died.) Drechs· 

Helminthosporium teres Sacco 
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K 0 I pin -~ a v n, P., Byggets Helminthosporiose. In "No.gle t:Ielmintho
sponum-Arten", K6benhavn, 1900, S. 31-37. - R(-'S' III Zeltschr. Pf!. 
Kr., Bd. II, 1901, S. 7-8. 

~ k k e, A. L., The late Blight of Barley (Helminthosr0rium teres Sacc.) 
C~ntro Bot. Dep. Iowa St. CoIl. Ames, Nr. 49, Iowa Acad. Sc., 

.. .. Vol. 19, 1912, S. 93-102. 
Dr e c h s 1 e r, C., Helminthosporium teres Sacco - Pyrenophora teres 

(Died.). Journ. Agr. Res., Vol. 24, 1923, S. 656-.663. 

a b c 

g.108. Brl!.unfleckigkeit der Oerste. a. Jungesl primiir erkranktes 
Blatt. - b. Alteres, sekundiir erkranktes Blatt. - C. ytalm mit Pykniden 
(kleinen sC.hwarzen Punkten). und Sklerotien (gr6Beren, I11it ~orst~n beklei
deten Oebllden). - d. Pykmde. - e. Konidien. - f. Skjerotmm 1m Durch-

schnitt. (Nach f. K6Ipin-Ravn.) 
E r i k S son, Die Pilzkrankheiten. 13 
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Dicse Krallkheit - auch "Hclminthosporiose der Oerste" 
genannt - ullterscheidet sich von der eben beschriebenen Strei
fenkrankheit der Oerste u. a. dadurch, daB sie klirzere, getrennte, 
braune Flecken an der Blattspreite crzeugt, und daB das Blatt 
nicht aufgeschlitzt wird, oder seine Elastizitat im unteren Teil 

a b 
fig. 109. He!
minthosporillm 
A venae. (Nach 
f. K 61 pin-

R a v n.) 

verliert, sondern die normale Form und Stellung 
stets beibehalt. Die Ahre erreicht gew6hnlich auch eine 
mehr oder weniger normale Ausbildung und scheint 
nur insofern beschadigt zu sein, daB die Spitzen der 
Korner blaubraul1 \verden ("Blauspitzigkeit"). 

Die Krankheit komm t gem gleichzeitig an siimt
lichen oder an den meisten Pflanzen auf ausgedehn
ten flecken oder auf ganzen Feldern vor und kann 
zu jeder beliebigen Zeit wiihrend der Vegetations
periode bei gunstigen Witterungseinflussen einen 
epidemischen Charakter annehmen. Feuchte \:/'it
tcrung forded die Entwicklung des Pilzes. 

Man unterscheidd zwischen pnmarer und 
sekundarer Braunfleckigkeit. Die p ri mar e br:cht 
fruh und nur am ersten Blatt aus. Das Ursprungs
stadium soll sich im Saatkorn befinden. Die s e k u n
dar e. Krankheit erscheint an den folgenden Blattern. 
Man nimmt .an, daB dieser Ausbruch eine Folge 
der Ansteckung durch die ersten, primar erkrankten 
Blatter sei. Durch die K 0 n i die n wrbreitet sich 
die Krankheit wiihrend der Vegetationszeit leicht 
von Blatt zu Blatt. Die kranken Blattflecken werden 
von einem grauschwarzen Staub bedeckt, def teils 
aus Pilzfiiden, teils aus Konidien b(steht. 

Die jetzt beschriebene Entwkklungsform des Pilzes ist lid
minthosporillm teres benannt worden. Auf dieses Stadium foIst 
rin anderes, das saprophytisch an den abgestorbencn Strc:htcilen 
lebt. Letzteres erscheint teils in Form von P y k n ide n, sehr 
kleinen warzenformigen Punkten, die kleine rundliche Konidien 
erzeugen, teils in form groBerer, von Borsten bek!eideter SkI e
rot i en, welche tiberwin tern und erst im folgenden friihjahr 
ihre Entwicklung fortsetzen. 
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Diese Krankheit wurde zuerst im Jahre 1881 in Italien wahr
genommen. Etwa 10 Jahre spater wurde sie aus Deutschland 
und weitere 10 Jahre danach aus Diinemark gemeldet. In Nord
am erika hat man dieselbe in 21 Staaten, iiberall wo die Gersten
kultur von Bedeutung ist, gefunden und als ernsthaften Zer
storer bezeichnet. 

Der primiiren Krankheit beugt man durch Beizmittel VOL 

Auf die sekundare Krankheit scheint dagegen solche Behand
lung-.. keinen hemmenden EinfluB auszuiiben. 

.. ~Mit dieser Krankheit sehr nahe verwandt sind folgende 
Helminthosporiosen: 1. Helminthosporium Bromi Died. (Pyreno
phora Bromi Died.) auf Bromlls asper und B. inermis in Deutsch
land und Nordamerika; - 2. H. Avenae Eid. (Pleospora Avenae 
Died.) auf Hafer in Deutschland, Holland, Italien usw.; -_ und 3. 
H. sativum Pam., King u. Bak. auf Gerste, Weizen, Rogg'en 
und zahlreichen anderen Gramineen in fast allen europaischen 
Landern, aber insbesondere in Amerika verwiistend aufgetreten 
(Christensen, 1922; Stevens, 1922; Dosdall, 1923; 
Ore c h s I e r, 1923). 

AuBerdem hat man in Nordamerika 18 andere Helminthosporiosen 
unterschieden, die auf verschiedenen Grasarten leben und als eigene 
Helminthoril1m-Spccies betrachtet und bezeichnet werden (0 r e c h s
Ie r, 1923). 

Schwarzpunkt-Krankheit des Oetreides. 
Leptosphaeria Tritid (Oar.) Pass. 

de Jan c z e w ski, E., Recherches sur Ie Cladosporium herbaru~ et 
ses compagnons habituels sur les cereales. Bull. Ac. Sc. Cracovie, 
1894 (Juin), S. 14-15. 

R 0 s t r up, E., "Sortprik". Tidskr. Landbr. Planteavi, Bd. 3, 1896, S. 
130-132. - und Plantepato.l., 1902, S. 468-471. 

Dieser Pilz befallt un sere samtlichen Getreidearten. Er wurde 
zuerst in Italien auf Weizen beobachtet und hat sich nachher in 
Deutschland auf Weizen, Gerste und Hafer, in Danemark auf 
Gerste und Roggen, sowie in Schweden auf Gerste gezeigt. Es 
ist indessen noch unerforscht, ob ein und dieselbe Pilzform an 
allen Getreidearten vorkommt oder wir vielleicht mit verschie
den spezialisierten Formen zu rechnen haben. 

U* 



196 

Die Krankheit erscheint fUr das bloBe Auge in Form kleiner 
schwarzer Punkte an den Blattern, am deutIichsten in der durch
sichtigen Scheide, wenn diese gegen das Licht gehalten wird. Die 
punktarten Oebilde sind kugelige S p 0 r eng e h a use, die eine 

b 

c 
Fig. 110. Leptosphaeria Trifici, a. Blatt· 
scheide mit hellen Pykniden und dunklen 
Sporengehausen. - b. Konidie. - c. Sporen
gehause. - d. Sporenschlauch mit 8 Sporen. 

(Nach E. Rostrup.) 

Mehrzahl SporenschJauche 
(Asci) mit je acht vierzel
ligen Sporen enthalten. 
AuBer den schwarzen Punk
ten kommen an Blattern 
und Scheiden fast ebenso 
hiiufig helle, braune Punkte 
vor, die zahlreiche stab
formige, gegliederte K 0 n i
die n beherbergen. Ob diese 
ein jiingeres Entwicklungs
stadium des Pjlzes bilden, 
weiB man nicht. 

Die Krankheit kann in 
bosartigen Fallen die Ernte 
bedeutend verringern. Die 
Ahren werden notreif, die 
Korner klein und leicht. 
Die durch diese Krankheit 
an der Oerstenernte in der 
Umgegend von Kopen
hagen (Danemark) im Jahre 
1895 verursachten Verluste 

hat man auf 11/2 Millionen Mark veranschlagt. Regnerische 
Witterung, verbunden mit hoher Warme und schwachem Winde. 
begunstigt die Fortschritte der Krankheit. 

Leptosphaeria exitialis (Mor) Web. tritt an allen Pflanzen
teilen verschiedener Weizenvarietaten auf, kann auch Roggen 
und Poa pratensis infizieren, nicht aber andere Oetreide- und 
Grasarten. Auf den Spelzen der Weizenahren erscheint die K 0 n i
die n g e n era t ion, fruher teils Septoria nodorum Berk (1875), teils 
Phoma Hennebergii Kuhn (1877) genannt, als groBe, unregel
mafiig gestaitete, schmutzig graubraune oder schokoladenbraune 
FJecken, an denen kleine, punktfOrmige, braunschwarze, eine 
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groBe Menge quergeteilte Konidien enthaltende Pykniden her
vortreten. Die Per i the c i e n hat man an Weizenfeldem 
im Monat Juli als subepidermale, fast kugelrunde Hohlungen an
getroffen, die achtsporige Sporenschlauche enthielten. Schwer 
angegriffene Pflanzen verkriip-
peln, die Halme werden weich 
und die Ahren erreichen nur die ~ 
HaUte der normalen GroBe. Die 

... Krankheit ist in zahlreichen euro
.. paischen Landern, wie England, 

Deutschland, Italien usw. be
kannt. In Schweden trat sie im 
Herbste 1899 sehr bosartig an 
Sommerweizen (bei Stockholm) 
auf. In Nordamerika kommt sie 
in allen weizenbauenden Di-

a b 

fig. Ill. Sep.toria nodorum auf Weizen
iihren. a. Ahrchen mit fJecken auf 
den Spelzen. - b. Konidien. (Orig.) 

strikten, insbesondere in den sudlichen und ostlichen Zentral
staaten, allgemein vor (Kuhn, ~877; Weber, 1922). 

Wurzeltoter der Luzerne. 
Leptosphaeria circinans (fuck.) Sacco 

Rhizoclonia Medicaginis DC. 

Dec and 0 II e, A. P., Memoire sur les Rhizoctones. Mem. Mus. Hist. 
Nat., Paris, 18Ei, S. 209-216. 

F u c k e I, L., Mycologisches. Bot. Zeit., 1861, S. 251. 
R 0 s t r up, E., Undersogelser angaaende Svampeslaegten Rhizoctonia, 

Overs. K. D. Vid. Selsk. Forh., 1886, S. 59-76. 
P rill i e u x, E., Rhizodonia dolace (DC.) Tul Malad. PI. Agric., 

T. 2, 1897, S. 144-157. 
P run e t, A., Sur la Rhizodone de la Lucerne. C. R. Ac. Sc., Paris, T. 117, 

1893, S. 252. 
L ii s tn e r, G., Beobachtungen iiber den WurzeltOter der Luzerne. jahr. 

Ber. K. Lehranst. Geisenh., 1902 (Sep, S. 2-5). 
E r i k s son, j., Fortgesetzte Studien iiber Rhizoctonia violacea DC. 

Ark. Bot., Bd. 14, Nr. 12, 1915, S. 2-16. 

Diese Krankheit \Vird im Juni oder Juli an den Luzernefeldern 
sichtbar. Es entstehen im Felde kreisfOrmige Flecken, auf denen 
die Pflanzen vergiIbt und verwelkt sind. An Sliittern und Stengeln 
ist nichts zu entdecken, was die Ursache des Absterbens ver
raten konnte. Wenn man aber die Pflanzen mit den Wurzeln 
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ausgriibt, so findet man die ErkHirung des Phiinomens. Die 
Wurzel ist von einem aus Pilzfiiden bestehenden, dichten, vio
lettroten Filz mehr oder weniger vollstandig ul11sponnen. Die 
im Wurzelgewebe verbreiteten Mycelteile des Filzes nehmen 
aus dem Inneren der Wurzel die fUr den Pilz erforderliche Nah
rung auf, wiihrend das oberfliichliche Mycel zur Vermehrung des 

b 

a 
c 

"ig. 112. Wurzeltoter der Luzerne. a. Luzernewurzel von 
~hizoctonia-Filz bekleidet, mit darin eingebetteten Sklerotien. -

b. Mycel. - c. Sklerotium. (Nach T. ferraris.) 

Parasiten dient. In diesel11 Mycel sind zahlreiche runde, braun
schwarze Karper eingebettet, die KonidienbehiiItern oder Sporen
gehiiusen anderer Pilze ahnlich sind. Diese Oebilde bestehen in
dessen nur aus zusammengewobenen Mycelfiiden und sind als 
Ski e rot i en zu betrachten. Diese Sklerotien sind zweifacher 
Art, teils klein, schwarz, aus einer iiuBeren braunen und einer 
inneren farblosen Schicht bestehend, teils groBer, braun, un
regelmaBig, mit einer auBeren braun en und einer inneren wein-
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gefiirbten Schicht. In diesem Entwicklungsstadium wird der Pilz 
Rhizodollia Medicagillis D C. (Rh. violacea Tul.) genannt. 

Neben diesen Stadium findet man indessen noch eine andere 
Entwicklungsform des Pilzes. Es bilden sich meist an der Ober
Wiehe der oberen Wurze1teile, speziell an solchen Stellen, an 
dencn das Mycelnetz sehr diinn und loeherig ist, am hiiufigsten 
im Spiitherbste kleine, schwarze, zuckerhut- oder birnenformige, 
grup!,{enweise gesammelte Warzen, welche bei ihrer Reife durch 
un_reielmiiBige Risse an den Seiten ihren Inhalt ins Freie aus· 
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Fig. 113. Leptosphaeria circinans. a. Stuck des oberen Hauptwurzelteiles der 
Luzerne mit Mycelnetze und Perilhecien-Oruppen. ~ b. Perithecium. ~ 
c. Sporenschlallch. ~ d. Ascospore. ~ e. Ascospore, nach drei Tagen aus·, 

gekeimt. (Orig.) 

streuen. Dicsc Warzen sind echte Pcrithecicn. Sie enthalten 
zahlreiche, achtsporige Sporensiicke. Die Sporen sind in einer 
einzelnen Reihe oder aueh unregelmiiBig geordnet. Sie bestehen 
aus 4 Zellen. Die zwei mittleren Zellen sind groBer und dick
wancliger, gelb-graubraun gcfiirbt, die Endzellen kleiner und hell
gelblich. Nach Oherwinterung im Freien fang en im Monat April 
die Sporen zu keimen an. 

Diese Luzerne-Krankheit wurde zum ersten Male im Jahre 
1815 unter dem Namen "Luzerne courounee" in Frankreich be
schrieben. 1m Jahre 1861 wurde sie aus Deutschland gemeldet. 
In Mittel- und Unterfranken hath.' sie in den Jahren 1893 und 
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1894 eine groBe Verbreitung erreicht, im erstgenannten Jahre 
mindestens 1200 Hektar Luzerneacker schwer beschadigend. In 
den Jahrgangen 1900-1910 trat die Krankheit mehr oder weni
ger haufig in zahlreichen verstreut liegenden Orten des Deuts.::hen 
Reiches auf. In Osterreich und ItaJien kennt man sie seit 1909 

und 1910, und seit dem 
Jahre 1911 in Schvv·eden. 
Bei schweren Angriffen 
konnen groBe Luzerneacker 
in 2-3 Jahren vollstandig 
zerstort werden. 

Mit der jetzt beschrie
benen Luzerne - Krankheit 
sehr nahe verwandt, wenn 
nicht damit identisch, ist 
der Wurzeltoter des Klees, 
Rhizodonia vio/acea Oc., 
f. T r if 0 1 i i. In allem 
wesentlichen stimm t die 
Krankheit des Klees mit der
jenigen der Luzerne tiber-

lein, von dieser nur dadurch 
!:ii' abweichend, daB man bis 
f', jetzt ein Perithecium-Sta
k dium des Kleepilzes verge

fig. 114. Wurzeltoter des Klees 
a. Kranke Kleepflanze. - h. Mycel mit bens gesucht hat. Neben 
pyknidenartigen fadenkniiulen. - c. Mycel- diesem Unterschied in der 
partie. - d. Konidien. (Nach E. Rostrup.) 

Entwicklung des Parasiten 
ist aber auch die UnregelmaBigkeit im geselligen Auftreten der 
beiden Krankheitsformen an verschiedenen Platz en geeignet, die 
Frage von der eventuellen Identitiit der beiden. Krankheitsformen 
zu einem noch ungelosten Problem zu machen. In Deutschland 
fand man den Pilz auf Klee im Jahre 1893 an 6 Stell en (gegen 
27 auf Luzerne), im Jahre 1894 an 8 Stell en (gegen 76 
auf Luzerne), in den Jahren 1903/1904 an einer Stelle jedes 
Jahr (gegen zahlreichen auf Luzerne). Dieser Unterschied im 
Verhalten des Wurzeltoterpilzes auf Luzerne und auf Klee 
ist so tiberraschend, als man weiB, daB Rhizodonia vio/acea 
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in den zwei letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts in 
Danemark auf Trifoliien pratense, teilweise auch auf T. hyb
ridum und Tr. repens, so allgemein auftrat, daB die meisten 
darauf untersuchten Kleefelder im Lande (Sjaelland, fyen, Jyl
land und Bornholm) betrachtlich beschadigt wurden. 

In vereinzelten fallen hat man eine ahnliche Krankheit auch 
auf M,tdicago lup u lin a , Ornithopus sativus und Faba vulgaris, 
so\\:ie .. auch auf Lupinen beobachtet. 

Mohrriibe-faule. 
Leptosphaeria Rostrupii Lind. 

Phoma Rostrupii Sacco 

R 0 s t r up, E., Phoma sanguinulenta. Zeitschr. f. Pfi. Kr., 1894, S. 
195-196. 

R 0 s t r up, E., Gulerodes\·amp. In "Plantepatologi", 1902, S. 564-566. 
Lin d, J., Phoma Rostrupii Sacco und Leptosphaeria Rostrupii n. sp. 

Annal. Mycol., Vol. 13, 1915, S. 16-17. 

Dieser Pilz tritt in seinem Konidien-Stadium, Phoma Ro
strupii genannt, gegen Ende des Sommers am obersten Teile 
der M6hren rings urn die Blattrosette und an den unter der 
Erdoberfliiche befindlichen oberen M6hrenpartien auf. Er bil
det vertiefte, graue, mit klein en, schwiirzlichen, warzenf6rmigen 
Erh6hungen bekleidete flecken. Die Warzen sind P y k n ide n, 
\Yelche eine zahllose Menge eifarmige, durch eine gallertige 
Masse zusammengehaItene Konidien enthaIten. Bei feuchter Wit
terung dringen die reifen Konidien aus der Mundung der Pyknide 
in zusammenhiingender Masse als eine lange, geschliingelte, 
f1eischrote fadenranke heraus. An den vom Pilz angegriffenen 
Mahren, die zur WinterJagerung in Keller oder Mieten gelegt 
worden sind, breitet sich die Krankheit weiter aus und befiillt 
auch die beim Einlegen gesunden M6hren. 

Am schiidlichsten ist dieser Pilz jedoch fUr den M6hren
samenbau. Wer eine vom Pilze wenn auch nur sehr schwach 
angegriffene Mahre fur Samenbau pfJanzt, wird in seinen Er
wartungen schwer getauscht. Der Pilz wandert niimlich von 
der kranken Wurzel nach oben die ganze Pflanze hinauf und 
erzeugt hier und da am Stengel braune, mit Pykniden bekleidete 
Streifen; diese Pykniden sind denjenigen iihnlich, die im vo·· 
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hergegangenen Jahre an der M6hre vorkamen. Wenn diE 
Pflanze im 8egriff ist, aufzubliihen, ist die M6hrc oft schon 
fauI. Der Stengel wird welk und die ganze Pflanze stirbt ab, 
ohne Frucht anzusetzen. 

An kranken Stengeln, die auf freiem Felde unter natiirlichen 
Verhaltnissen iiberwintcrten, hat man im Friihjahr an den noch 

fig. 115. M 0 h r r ii b e - fit u I e. a. Mohre mit eingesenkten flecken, an 
denen Pykniden sichtbar sind. - b. Bliitentragende Pfla!1ze mit ebensolchen. 
- c. Stengelstiick mit Konidienranken. - d. Pyknide im Durchschnitt. -

e. Konidiell. (Nach E. Rostrllp.) 

leicht kenntlichen Flecken punktahnliche, schwarze Per i the
c e e n zu Hunderten angetroffen, die Sporenschlauche enthielten 
und den Pilz wr Gruppe der Leptosphaeren iiberfiihren. Die 
in den Sporenschlauchen befindlichen Askosporen bilden die 
QueUe eines neuen Krankheitsausbruches. 

Die Krankheit ist seit vielen Jahren in Danemark sehr 
verbreitet und hat dort bisweilen groBe Verluste \ erursacht. 
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Sie scheint verschiedene M6hrensorten in ungleichem Orade an
zugreifen. Am schwersten haben die Verheerungen sich auf 
leicht sandigem Humus gezeigt. 

Schutzmaflref!ein: 1. Man entferne und vernichte bei der 
Mohrrubenernte alle auch nur im geringsten Orade erkrankten 
M6hren. - 2. Man untersuche von Zeit zu Zeit das Winterlager 
und schaffe alles Erkrankte fort. - 3. fur den Samenbau pflanze 
man nur v6llig gesunde M6hren aus. - 4. Man wiihle zum 
Allbau solche M6hrensorten, die erfahrungsgemiiB sich als die 

- v.tiderstandfiihigsten gezeigt haben. - 5. Man verwende als 
Saatgut nur auf gesundem Boden geerntete Samen. - 6. Man 
baue die M6hren auf nahrungsreichem und gut zubereitetem 
Boden. - 7. Auf Boden, der kranke Ernte geJiefert hat, baue 
man fUr einige Jahre keine M6hren. 

Schwarze der Kohlgewachse. 
Leptosp/zaeria Napi (fuck.) Sacco 

Sporidesmium exitiosum Kiihn. 

Kii h n, J., Die Krankheiten der Kulturgewachse. 1858, S. 165 uSW. 
R 0 s t r 1I p, E., Plantepatologi. K6penhaven, 1902, S. 472-473. 

Dieser Pilz befiillt verschiedene kohlartige Pflanzen, wie 
Raps, WeiBe Rube, Kohlrube, WeiBkohl, Blumenkohl u. a. Er 
tritt vorzugsweise an Stcngeiteilen, Blutenstielen und Sehoten 
auf, zeigt sich aber bisweilen aueh an den Bliittern. Der Pilz 
ruft auf den angegriffenen Pflanzenteilen liingliche oder rund
liehe, schwarzbraune flecken hervor. An diesen flecken wach
sen Pilzfiiden, die je eine K 0 n i die abschniiren. Die Konidien 
sind lang gestreckt, braun, mit zahlreichen Querwiinden ver
sehen und an der Spitze in einen langen Schnabel ausgezogen. 
In dies em Stadium wird der Pilz Sporid(!smium exitiosullZ ge
nannt. 

An der abgestorbenen Pflanze entstehen S p 0 r eng e h ii use, 
welche als ein spiiteres Stadium des Pilzes angesehen werd~n. 
Diese Oehiiuse sind kugeif6rmig mit kurzer, ausgezogener Miin
dung. Die Sporenschliiucile enthalten lange, gelbe Sporen mit 
zahlreichen Querwiinden. 
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Die Krankheit beschiidigt am meisten die Schoten. Diese 
werden durch den EinfluB des Pilzes gekriimmt und springen 
vorzeitig auf. Die Samen reifen nicht vollig aus. Zum Schutz 
gegen diese Krankheit empfiehlt es sich, den Raps friih zu 

iilfig. 116. SchwiirLe auf Blatt der 
Wei Ben Rube. (Orig.) 

schneiden und dann 
den Schnitt der Nach
reife auszusetzen. 

fig. 117. S c h w ii r z e auf 
fruchtstand von Raps. a. 
Fruchtstand mit schwarzen 
Pilzflecken. - b. Konidien. 
(Nach O. Kirchner u. H. 

Holtshauser.) 

Leptosphaeria avena ria Web., in Konidienstadium Septoria 
Avenae Frank genannt, ist in Frankueich, Deutschland, Eng
land und Nordamerika bekannt. Diese BIattfleckenkrankheit hat 
sich auf mehrere wilde Avena-Arten, wie Avena brevis, A.barbata, 
A. jatua, A. nuda, A. sterilis und A. strigosa, aber nicht auf 
Arten anderer kultivierter oder wilder Oramineen iiberfiihren 
lassen. Das Askosporen-Stadium des Pilzes kennt man bis jetzt 
nur aus kiinstlichen Kulturen im Oewiichshaus. (Web e r, 1922.) 
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f) 0 i S com y c e t e s. 
Der Pilzkorper, der hier A pot he c i u m genannt wird, ist 

weichfleischig oder wachsartig, becher-, napf- oder scheiben
formig und erhebt sich gewohnlich durch einen kiirzeren oder 
langere1"\. Stil iiber die UnterJage. An der nach oben gekehr
ten, ein$ebuchteten Flache des Fruchtkorpers sieht man zahl
reiche, ~eite an Seite gestellte, mit schmalen Saftfaden ver
mischte S p 0 r ens chI a u c he. 

Kleekrebs. 
Sclerotinia Trifoliorum E~iks. 

R e h m, E., Die Entwicklungsgeschichte eines die Kleearten zerst6ren
den Pilzes (Peziza ciborioides Fr.). G6ttingen, 1872, S. 1-28. 

E r i k s son, J., Om kl6fverr6tan. K. Landbr. Ak. H. o. Tidskr., 1880, 
S. 28-42. 

Col em an, L. C., Ober Sclerotinia Trifoliorum Erikss., einen Erreger 
von Kleekrebs. Arb. Kais. BioI. Anst., Land- u. Forstw., Bd. 5, 
1907, S. 469-488. 

Hi It n e r, L. u. G e n t n e r, G., Einige Versuche und Beobachtungen 
tiber die Ursa chen des Kleekrebses. Prakt. Blat. Pfl.-Bau u. PfI.
Sch., Jahrg. 1912, S. 73-79, 90-95. 

Diese Krankheit tritt gern schon im Herbst an jungen Klee
pflanzen auf, die aus der Friihjahrssaat aufwachsen. An den 
Blattern einzelner Pflanzen zeigen sich braune Flecken, die sich 
schnell verbreiten. Bald wird das ganze Blatt samt dem Stiel 
welk. Fiir gewohnlich entgeht die Krankheit aber in dieser Zeit 
der Aufmerksamkeit des Landwirtes. Urn so mehr WIt sie zeitig 
im folgenden Friihjahr, wenn der Schnee am Schmelzen ist, in 
die Augen. Man findet da eine gro13ere oder geringere An
zahl verwelkter Kleepflanzen, deren abgestorbene Zweige nach 
allen Seiten ausgebreitet und dem Boden dicht angedriickt sind. 
Oft entstehen auf dem Felde ganz tote Flecken von w~chselnder 
GroBe, und in schweren Fallen sterben fast aIle Kleepflanzen 
aus. An den zugrunde gegangenen Pflanzen sind meistenteils 
am Wurzelhals schwarze, unregelmal3ig gestaItete, lose befestigte 
Sklerotien vorhanden. 

Der Pilz schadigt am meisten den Rotklee, ist aber auch auf 
Schwedenklee, WeiBklee und Inkarnatklee, sowie auf Onobrychis 
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sativa, Medicago lllpulina, M. sativa und mehreren nahe vcr
wandten Pflanzenarten, ja sogar auf Faba vlllgaris, bcohachtet 
worden. Beim Rotklee erreichen die Sklerotien die GroBe einer 
Erbse oder etwas dariiber und entwickeln sich an der Oherflache 
der Wurzel. Beim Schwedenklee sind sie weit kleiner und konnen 
auch an den oberirdischen Zweigen, bis an deren Spitzen, vor

fig. 118. K lee k reb s. a. Durch 
den Pilz getotete Kleepflanze mit 
Sklerotien an den Wurzeln. - b. und 
c. Sklerotien mit ausgewachsenen 
fruchtkorpern. - d. Sporenschlauch. 

kommen. Bei der Luzerne ver
fault der obere Teil der Wurzel 
und die Sklerotien treten rings 
urn den Wurzelhals auf. Nicht 
seHen erholen sich jedoch die 
kraftigsten Luzernepflanzen, dank 
ihren langen, tiefgehenden W ur
zein, wieder. Unterhalb des toten 
Teiles entstehen namlich Knos
pen, die im Laufe des Sommers 
leicht Sprosse entwickeln, welche 
tiber die Erdoberflache wachsen. 

1m Spatherbste wachsen aus 
den Sklerotien blaBrote, von 
langen, schmal en, nicht selten 
unregelmaBig geschlangelten und 
gedrehten Stielen getragene Pilz
korper, A pot h e c i e n. Die Lange 
des StieIes richtet sich nach der 
Tiefe, in der das keimende 
Sklerotium sich befindet. Der 
Stiel wird so lang, daB er den 

scheibenformig ausgebreiteten 
(Orig.) 

Teil des Fruchtkorpers bis direkt 
uber die Erdoberflache gelangen laBt. An der Oberseite der uhr
glasformigen Scheibe befinden sich die dicht ZtIsammenstehenden 
S p 0 r ens chi a u c he, deren jeder acht Sporen enthiiIt. Letziere 
keimen sofort und erzeugen ein Mycel, das in die junge Klee
pflanze eindringt und diese schlieBlich so vollstandig durch
wuchert, daB ihr ganzes Oewebe mehr oder weniger verdrangt 
wird und nur die Oberhaut und die OefiiBbiindel tibrig bleiben. 
Sei feuchter Witterung entstehen an der Oberflache der Pflanzen, 
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speziell beim Wurzelhalse, weiSe, flockige Pilzrasen, aus denen 
die Sklerotien sich entwickeln. Diese konnen lanze im Boden 
liegen und sogar austrocknen, ohne ihre Entwicklungsfahigkeit 
einzubuBen. Die Infektion scheint sich in der Regel auf junge 
Kleepflanzen zu beschranken, wodurch erklarlich wird, daB der 
Pilz hauptsachlich nur im zeitigen Friihjahr nach der Aussaat 
auf tritt, w.ijhrend zweijahrige und altere Felder nur in Ausnahme
fallen eEk~anken. Milde Winter, reichliche Feuchtigkeit und dich
ter Bestand begunstigen die Fortschritte der Krankheit. 

Verschiedene Kleekulturen, deren Aussaat aus verschiedenen 
Produktionsorten stammt, konnen, auch wenn sie nebeneinander 
wachs en, in verschieden stark em Grade von der Krankheit heim
gesucht werden. 1m Friihjahre 1911 litten in Bayern die Kleefelder 
nach ost-, west- und sudeuropaischem Saatgut viel schwerer als 
diejenigen nach mitteleuropaischem Saatgut. Es scheint nieht 
ganz ausgeschlossen zu sein, daB die Krankheit auch mit der 
Saat hereinkommen kann. 

SchutzlllajJregrln: 1. Sind im Fruhjahr nu,r ganz wenige und 
\'creinzelt wachsende Pflanzen getatet worden, so grabc man 
diese aile aus und verbrenne sie nebst den samtlichen Sklerotien, 
die hier und in deren Umgebung entdeckt werden, und besae 
die leeren Fleeken mit Grassamen. - 2. Sollten die meisten Klee
pflanzen auf einem nur mit Klee bestellten Felde sich als tot oder 
im Absterben begriffen zeigen, so breche man sogleich das Feld 
urn und sae eine zu Griinfutterernte geeignete Mischung aus, 
urn fUr die verloren gegangene Kleernte einen Ersatz zu bekom
men. - 3. Auf Boden, der von der Krankheit heimgesucht ge
wesen ist, sac man in den folgenden drei bis vie~ Jahren keinen 
Klee. - 4. 1st auch nur der geringste Grund \'orhanden, ein 

\ 
Wiederauftreten der Krankheit zu befiirehten, ist def Klee immer 
in Misehung als Saatgut zu benutzen. - 5. Da allem Anschein 
nach die Krankheit mit dem Saatgut verbreitet werden kann, 
suche man tunlichst, eventuell mit Hilfe einer Samenkontroll
Station, die Samen aus einer Kultur zu beziehen, in der die 
Krankheit nicht aufgetreten ist. 

Sclerotinia Nicotianae Oud. u. Kon. verursacht an Stengeln 
und Blattern von Tabak weiBIiche Flecken, die aus zusammen-
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geflochtenen MyceWiden bestehen. Am MyceI werden kleine 
Zweige gebildet, weIche an der Spitze hyaline kugelige Konidien 
in kurzen Ketten entwickeln. Aus den Flecken werden spater 
schwarze Sklerotien erzeugt, die zuletzt von der Pflanze abfallen. 
Auf feuchtem Boden Iiegend entwickeln die Sklerotien gegen 
Ende des Winters mehr oder weniger IanggestieJte Apothecien. 
Zum Schutze gegen diese Krankheit kann man die Tabak-Kul
iuren mit einer Kultur von Phaseolus vulgaris umgeben. Diese 
Bohnenart (aber nicht Ph. multiftorus) wirft bereits vor der 
Tabakernte ihre Blatter ab, infoIgedessen die Luftfeuchtigkeit 
zwischen den Tabakpflanzen vermindert wird (0 u d e man s u. 
Koning, 1902, 1903). 

Sclerotinia-faule. 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Fuck. 

deB a r y, A., Ober einige Sclerotinien und Sclerotienkrankheiten. Bot. 
Zeit., 1886, S. 377-410. 

S mit h, R. E., Botrytis and Sclerotinia, their relation to certain plant 
diseases and to each other. Bot. Gaz., 1900, S. 369-406. 

A p pel, O. u. B r u c k, W. F., Sclerotinia Libertiana Fuckel als Schiidiger 
der Wurzelfruchte. Arb. Kais. BioI. Anst., Land- u. forstw., Bd. 5, 
1907, S. 189--203. 

Pet h y b rid g e, O. H., The Stalk or Sclerotium Disease (on Potatoes). 
Dep. Agr. Ire!., Rep. 1910, S. 9-12; 1911, S. 14-20; 1912, S. 13-16; 
1913, S. 11-14; 1914, S. 16-19; 1915, S. 17-20; 1916, S. 12-17. 

Lin d, J., Botrytis cinerea Fries und Sclerotinia Fuckeliana de Bary. 
Anna!' Mycol., 1915, S. 18-21. 

Die hierhergeharenden Pilzformen treten zuweilen schon an 
den i m Bod e n wac h sen den P fI a n zen auf. Ein derartiger 
Fall machte sich besonders bemerkbar an einer Artischocken-Kultur 
bei Stockholm im Jahre 1913. Die Pflanzen waren, wie es schien, 
gesund und normal herangewachsen und hatten schon Mannes
hahe erreicht, als man platzlich Anfang September an einzelnen 
Individuen hier und da in der Kultur die Blatter schlaff und 
schwarz niederhangend fand. Das Wachstum der kranken Pflan
zen horte vollstandig auf und es wurden keine Schocken, nur 
weiBe Mycelschwiilste, im Boden angesetzt. An der Oberflache 
des toten Stengels bildeten sich weiBe, baumwollenahnliche Pilz
warzen und in den inneren Hohlraumen derselben zahlreiche, 
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auBen schwarze, innen weiBe Ski e rot i e n. SoJche Sklerotien 
traten auch an den Schocken der nebenan wachsenden, scheinbar 
gesunden Individuen auf. 

Bei Mohrriiben, die von derselben Krankheit befallen sind, 
findet man, besonders im 
Innern der Wurzel, ahn
liche Warzen- und Skle
rotienbildungen. 

Eine besondere Be
achtung verdient eine alls 
Irland erwahnte Krank
heitsform an der wach
senden Kartoffclpflanze. 
Die Krankheit, die am 
Platze "Stalk-Disease" -
bisweilen auch "Sclero
tium-Disease", "Withe 
Spot", "Falling at the 
Butt" oder "Houghing" 
~. genannt worden ist, 
erscheint anfangs Juli an 
der AuBenseite des Sten
gels, meist unten, in 
Form kleiner, weifler, 
baumwollartiger Warzen, 
an denen bald silber
glanzendc Tropfen einer 
wasserhellen Fliissigkeit 
heraussickern. Die War
zen verdichten und ent
wickeln sich zu harten 
Ski ero ti c n von wachs
artiger Konsistenz. Ocr
artige Sklerotien entste
hen auch in der Hoh
lung des Stengels. Kurz 
nach dem ersten Her
vortreten der Krankheit 

E r i k S son, Die Pilzkrankheiten. 

a b 
fig. 119. Zwei Erd-Artischocken
p f I an zen, die eine (a) gesund, die andere 
(b) von Sk I e roti u m- fit u I e get6tet. (Orig.) 

14 



210 

wird der Stengel an den zuerst angegriffenen Stellen bruchig, 
bricht ab und Wit zur Seite. Die an der AuBenseite sitzen
den Sklerotien 16sen sich leicht ab und fallen zu Boden: 
desgleichen auch die in der Stengelh6hlung befindlichen, \Venn 
der Stengel im Spatherbst zerbrochen oder aufgeI6st worden 

a b 

Fig. 120. Sklerotinia-Fiiule auf Erd
Artischocke. a. Stengelteil, auBen mit 
wei Ben, baumwolliihnlichen Pilzwarzen. -
b. Stengelteil im Durchschnitt. mit zahl
reichen schwarzen Sklerotien im Innern. -
c. Erd-Artischocke, mit Sklerotien ganz be-

setzt. (Orig.) 

ist. Die Sklerotien kei-
men im niichsten Som
mer und k6nnen dann 
den Ansteckungsstoff auf 
die neue Kartoffelpflanze 
verbreiten. 

Fig. 121. Sklerotinia· 
F ii u 1 e auf M 0 h r r ii b e. 

. Zahlreiche Sklerotien im 
lnnern der Wurzel. (Orig.) 
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Zahlreiche andere Pflanzenarten des Ackers sowie des Oar
tens, wie Arten der Oattungen Brassica, Sinapis, Phaseolas, 
Caram usw., k6nnen, wahrend sie noch im Boden wachs en. 
von dies em Pilze heimgesucht werden. Die Verunstaltungen er
schein en als asch- oder braungraue Schimmelflaume an Stamm
teilen, sowie an Blattern und Bluten, ja sogar an friichten. Die 

a b 

fig. 122. Sklerotium-fiiule auf futterruben. a. Rube mit zahlreichen 
Sklerotien am unteren Teil der Wurzeloberfliiche. - b. Rube im Durchschnitt; 
die figur zeigt die Verbreitung der faule im Tnnem der Wurzel. (Orig.) 

i 
befallenen Organe werden in ihrer Entwicklung gehemmt, und 
schwer angegriffene Individuen setzen kaum Bluten und fruchte an. 

Den gr6Bten Schaden scheint diese Krankheit den den Win
ter uber in K e II ern 0 d e r M i e ten gelagerten Wurzelgewachsen: 
Rote Rube, WeiBe Riibe, Kohlrube, M6hre, Schwarzwurz, Sel-

H* 
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lerie, Petersilie, Cichorie usw. zuzufiigen. Sie gibt sich hier zu 
erkennen durch ein weiBes, baumwoWihnliches Fadengewebe, 
ein uppig wachsendes Mycel, das sich immer weiter uber die 
OberfHiche der Wurzel aushreitet, aber sich auch an Stengeln 
und BHittern, soweit solche noch vorhanden sind, zeigen kann.Oas 
Wachstum und die Verbreitung des Mycels wird durch feuchte 
Luft begunstigt und schreitet in Kellern besser als in Mieten fort. 
Mittelst des Mycels verbreitet sich die Krankheit schnell von Wur
zel zu Wurzel. Oer Pilz dringt allmahlich ins Innere der Wurzel 

a 

b d 

und bewirkt das Ver-
faulen der dart vorhan
denen Gewebe. Oas My
cel kann auch als solchcs 
von J ahr zu J ahr im 
FuBboden der Keller, so
wie in Rissen an Wan
den und Oecken fort

.~ leben, und die Krankheit 
., 7 kehrt daher in Kellern, 

wo sie sich einmal ge
zeigt hat, gern zuruck, 
wenn Wurzelgewachse 
dort wieder eingelagert 
werden. 

fig. 123. Sclerotinia scleroliorum. a. Sklerotien. 
- b. Au Ben rand eines durchgeschnittenen 
Sklerotiums. - c. Sklerotium mit vier ausge
wachsenen fruchtki:irpern. - d. Sporenschliillche 
nebst Saftfiiden. (a. lind d. nach E. E. 

In delli weiBen FiIz 
treten nach einiger Zeit 
schwarze, harte Ski e r a
tie n von sehr verschie
dener Form und GroBe 
auf. Ihre GroBe wech
seH von der einer Erbse Smith; b. und c. nach E. Prilliellx.) 
bis zu der einer graBen 

Bohne. Sie sitzen oft zu vielen dicht aneinander gedrangt. Ihre 
Form ist wm Teil von der Unterlage abhangig. An dicken Wur
zeIn, sowie in Hohlraumen der Stengel und Wurzeln, werden sie 
rund und dick mit zahlreichen, unregelmaBigen Einbuchtungen, 
an Blattstielen und Blattrippen abgeplattet und lang ausgezogen. 
Wenn sie durch ungunstige auBere VerhaItnisse gehindert wer-
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den, sich zu normaler Zeit weiter zu entwickeln, kann sich der 
Pilz vermittels der Sklerotien in ruhendem Zustand jahrlang 
am Leben halten. 

Aus den Sklerotien entwickeln sich im Friihjahr Frucht
k 6 rp e r, und zwar gew6hnlich zu mehreren aus jedem Sklero
tium. Oiese sind von einem 1-3 cm langen, von einem engen 
Kanal in der Mitte durchzogenen Stiel getragen. Die Scheibe 
hat im mittleren Teil eine Vertiefung, die sich bis in den Stiel
kanal ersthckt. Oer Fruchtkorper bekommt dadurch das Aus
sehen ttn~ die form einer Trompete. Die obere Flache der 
Scheibe wird von dichtgesteUten Sporenschlauchen gebildet. Jeder 
Schlauch enthaIt acht eiformige Sporen. Wenn diese keimen, 
entsteht ein Mycel, das an geeigneter Unterlage sich allmahlich 
zu einem baumwollahnlichen filzgewebe entwickelt. 

Schutzlnaflrrgeln. 1. Beim Aufnehmen der Wurzelgewachse 
entferne man aile deutlich erkrankten oder nrdachtig aussehenden 
Wurzeln und lasse sie nicht in den Lagerort kommen. - 2. Samt
Hche bei der Ernte etwa vorhandene, fertig ausgebiIdete SkIero
tien sind einzusammeln und zu verbrennen. - 3. SolI die Ernte 
in einem Keller, in dem die Krankheit sich fruher gezeigt hat, 
gelagert werden, so muss en Boden, Wande und Oecke des Kel
lers vorher gut gereinigt werden, damit das dart seit vorigem 
Jahre etwa am. Leben gebliebene Mycel die eingelagerten Wur
zeIn nicht anstecke. GroBerer Sicherheit halber rauchere man 
den Keller, unter Beachtung der notigen VorsichtsmaBregeln 
(feuergefahr), mit Schwefelrauch durch Anzunden pulyerisier
ten SchwefeIs, das man in einen auf einen fIachen Stein gestellten 
Topf gibt, grundlich aus. - 4. Oer Keller soIl einigermaBen 
luftig gehaIten werden. Man untersuche das Lager von Zeit 
zu Zeit, entferne aIle kranken Wurzeln und verbrenne sie oder 
grabe sie tief unter. - 5. Werden die Wurzeln in Haufen im 
freien gelagert, decke man sie zuerst mit einer dunnen Schicht 
frischer Erde Zll, gebe daruber eine Schicht trockene Halme und 
zu oberst wieder Erde. - 6. Schwach erkrankte Wurzeln sind 
ohne yorheriges Kochen zur Futterung nicht zu verwenden. -
7. Auf einen Boden, der kranke Ernte hervorgebracht hat, baue 
man in den nachst folgenden drei Jahren keine Pflanzenarten, 
die fUr die Krankheit empfanglich sind. 
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In diesem Zusammenhange sei, obgleich nicht Apothecien 
bildend, auch aufgenommen: ' 

Botrytis-Faule. 
Botrytis cinerea Pers. 

Ritzema-Bos, j., Kartoffelstengelkrankheit. Zeitschr. f. Pfl.-Kr., 1894, 
S. 144-146. 

f ran k, A. B., Sclerotienkrankheit des Rapses. Die Pilzparas. Krankh. 
der Pflanzen, Bd. 2, Aufl. 2, 1896, S. 493-499. 

S mit h, R. E., Botrytis and Sclerotinia, their relation to certain plant 
diseases and to each other. Bot. Gaz., 1900, S. 369-406. 

S mit h, R. E., The parasitism of Botrytis cinerea. Tb., 1902, S. 421--!36. 
Pethyhridge, G. H., The Botrytis-Disease (on Potatoes). Dep. Agr. 

Ire!., Rap. 1911, S. 20-22; 1916, S. 17-22. 
Lin d, J., Botrytis cinerea und Sclerotinia fuckeliana de Bary. Annal. 

Mycol. 1915, S. 18-21. 

Bei Rapspflanzen (Brassica Napus oleifera) tritt bisweilen 
im Hochsommer eine Verfarbung der Stengelbasis ins gelbe 
oder ins weiBe ein, die "Rapskrebs" genannt worden ist. Die 
Rinde der kranken Flachen liegt dem Holzkorper lose auf und die 
Oberhaut laBt sich leicht abschalen. Aus dem der Luft ausgesetz
ten Mycelbeete entwickelt sich ein dichter, grauer bis braun
licher Schimmel von einfachen oder meistens verzweigten Koni
dientragern, an deren Spitzen eiformige K 0 n i die n in trauben
artigen Anhaufungen abgeschniirt werden. Mit den Konidien 
verbreitet sich der Pilz, je nach den vorhandenen Witterungs
verhaltnissen, mehr oder weniger schnell in der Umgebung. 
Von einem Jahre zum andern lebt der Pilz durch schwarze, 
harte, ill den Hohlraumen des Stammes entstandene Sklerotien, 
die im Friihjahr neue Mycelaste und Konidientrager aussenden. 

Auf dem Stengel des Hanfes (Cannabis sativa) kommt bis
weilen, speziell in RuBland, eine ahnliche Krankheit, "Hanfkrebs" 
genannt, vor. Mycelfaden durchwuchern die Stammgewebe bis 
ins Mark. In den Hohlraumen des Stammes bilden sich SkI e r 0-

tie n, die sich nach Oberwinterung im nii.chsten Jahre we iter 
entwickeln, indem sie neue Botrytisbiischel aussenden. 1m Sklero
tium-Stadium ist diese Form auch Sklerotinia Kaujmanniana 
Trichom genannt worden. 

Oer Botrytis-Pilz, der oft mit dem soeben beschriebenen Pilz 
der Sklerotinia-Faule gesellschaftlich zusammenlebt und dies en 
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in seinem Zerst6rungsstreben wirksam unterstiitzt, erscheint unter 
dafiir giinstigen auBeren Verhaltnissell - iiberreicher feuchtig
keit, begiinstigender Warme, ungeniigender Luftwechslung und 
herabgesetzter Vitalitiit der angegriffenen PHanze - an jungen 
Organ en zahlreicher gebauter sowie wilder Pflanzenarten als 
ein reich verzweigtes und schnell wachsendes Mycel, das sich 
im Oewebe des befallen en Organs verbreitet und daraus die er
fordeNiche Nahrung holt, urn ein baumartig verzweigtes Luft-

a 

----==;;:~~ '-_:..-_ 

fig. 124. Botrytis cinerea. 
Konidien erzeugender My

ceizweig. 
(Nach A. B. frank.) 

II 

a b 
Fig. 125. Botrytis-fauie auf Kar
toffelstengel. a. Stengel mit Sklerotien. 

b. Stengel mit Botrytisschimmel. 
(Nach O. H. Pethybridge.) 

mycel mit traubenartig angeordneten Konidien zu erzeugen. Aus 
den oherfliichlichen Botrytisbiischeln en twickeln sich SkI e r 0 -

tien, die nach Oberwinterung mit Mycelfaden auskeimen. 

An jungen Kartoffelstengeln kommen bisweilen im Som
mer kleine, langgezogene, schwarze, schwach erh6hte, krusten
artige Streifen zum Vorschein. Die Krusten bestehen aus einem 
dichten Netzwerk von Pilzfaden, die sich zu Sklerotien ent
wickeln. Wenn diese keimen, entstehen kleine Botrytisbiischel. 

Da die Botrytis-F ormen oft in Gemeinschaft mit den Sclerotinia
Formen Yorkommen, war man lange der Meinung, daB Botrytis nur eine 
Konidiengeneration der apothecienbildenden Sclerotinia-formen sei. Durch 
neucre Untersuchungen ist indessen nachgewiesen, daB das nicht der 



216 

Fall ist. Botrytis ist ein selbstiindiger Pilz, dessen Sclcrotien nach 
Oberwinterung nur Botrytisbiischel, aber keine Apothecien entwickeln. 

Schutzmaj3regeLI7: dieselben wie gegen die ScIerotinia-Fiiule. 

Pseudopeziza Medicaginis (Lib) Sacco kommt auf Medi
cago sativa, M. lUjJulilla, M.jalcata usw., aber auch auf Arten 
der Oattungen Melilotus, OflObrychis, Trigollella und Vida vor. 
Oer Pilz bewirkt an der Oberseite der Blatter zahlreiche, runde, 

a 
b 

c 
Fig. 126. Pseadopeziza Medicagillis. a. Blatt;mit 
Pilzflechten. - b. Zwei Fruchtkorper mit;'ausge. 
bogenem Rand. - c. Fruchtkorper im Durch
schnitt, mit zahlreichen, dicht gedriingten Sporen-

schliiuchen. (Nach E. Prill i e u x.) 

dunkle Flecken, an 
deren '\1.itte braun
schwarze, wachsartige 
Scheiben (A pot he
c i en) mit ausgebo
genem, zerschlitztem 
Rand hervortreten. Die 
Scheibe ist yon dicht 
gestelIten, mit schma
len Saftfiiden unter-

mischten Sporen
schlauchen bedeckt. 
Bci schweren Angrif
fen konnen aIle Bliit-
ter vorzeitig verweI
ken und absterben. Ein 
Konidienstadium die
ses Pilzes ist nicht be
kannt. Der Pilz iiber
wintert auf toten Blat
',ern, dercn Askospo
ren im nachsten Friih
jahre ansteckungsfiihig 
sind. Er kommt in 

Europa allgemein, bisweilen sehr zerstorend, vor und wird in 
Nordamerika als der schadlichste Blattpilz der Luzerne an
gesehen (J 0 n e s, 1919). - P. Trifolii (Bern h.) Fuck. ist 
mit dem soeben beschriebenen Luzerne-Pilz sehr nahe ver
wandt und sogar bis zur letzten Zeit als mit dies em iden tisch 
betrachtet worden. Auch der Klee- Pilz hat eine groBe Ver
breitung, scheint aber im allgemeinen weniger zerst6rend zu 
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sein als der Luzerne-Pilz. - Pyrenopeziza Medicaginis Fuck. 
bildet an den Luzerne-Blattern, deren unteres Blattgewebe von 
reichlichem Pilzmycel durchwoben ist, lange, gelbc, den Nervell 
entlang laufende Flecken. Bald treten an den entfarbten Flek
ken offene Pustelll hervor, die aus ihrem Boden K 0 n i die n 
massenhaft erzeugell. In diesem Konidienstadium ist der Pilz seit 
langer Zeit unt~ dem Namen Phyllosticta Medicaginis (Fuck.) 
Sacco bekannt. Unter giinstigen Bedingungen entwickeln sich 
an del' unteren Blattseite im Herbste zahlreiche, kleine, schwarze 
K6rperchen, die sich nach dem Tode des BIattes zu A pot h e
c i e n ausbilden. Die Krankheit tritt mehr oder weniger zer
st6rend in zahlreichen europaischen Uindern (Deutschland, Oster
reich, Frankrcich, Italien usw.), vor aHem aher in Nordamerika, 
auf (jones, 1918). 

In dicsem Zusammenhange sci 
auch erwahnt Mitrula sclerotiorum 
Rostr., die bisweilen Kleearten, 
Hornklee u. a. vcrwandte Legu
minosen befiillt. Die Angriffe dieses 
Pilzes sind denjenigen des Kkekrebses 
ahnlich, und der Pilz entwickelt wie 
letzterer auch SkI c rot i en. Aus die
sen wachsen nach einer bestimmten 
Rllhezeit je fiinf bis sechs, zllweilen 
bis Zll 30, anfangs weifle, zulctzt 
fleischfarbige Pilzkbrper mit schwa
chern Stiel und keulenfbrmigen, ge
schwollenen Kbpfchen hen'or. Dieser 
Pilz kommt speziell auf Lotus-Arten 
in Danemark vor (R 0 s t r up, 1902). 

, a 

I 
b 
Q b c 

fig. 127. Mitruta scleraliarum 
auf Klee, a, Sklerotium mit 
flinf ausgewachsenen Frucht
korpern. - b. Ein Fruchtkor
per. - c, Ein solcher im Durch
schnitt. - d. Sporenschliiuche 
aus der Oberfliichenschicht des 

Fruchtkorpers. 
(Nach E. Rostrup.) 
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4. fun g i imp e r fee t i. 
Pilze, deren Entwicklungskreis noch nicht naher bekannt ist. 

I. Sphaeropsidaceae. 

Die Konidien dieser Pilze sind in besonderen, kugelformigen, 
fUr das bloBe Auge als braune oder schwarze Piinktchen sicht
baren P y k n ide n eingeschlossen. Die Pykniden sind oben mei
stens mit einer feinen, runden OHuung versehen, wodurch die 
K 0 n i cl i en gewohnlich in zusammenhangender Masse in der 
form einer langen, schleimigen Ranke nach auBen gelangen. 

Phyllosticta. 

Die Pykniden treten auf scharf begrenzten, oft von einem 
dunkelroten oder braunen Ring umgebenen flecken an griinen 

a 

b 

Blattern hervor und cr
scheinen als im mittleren 
Tcil des fleckens dicht 
gestellte, braunsch\\'arze 
Piinktchen. Die Konidien 
sind einzellig, eiformig 
und farblos. 

Hierher gehoren sehr 
viele Arten, die hauptsach
lich durch ihr Vorkom
men auf verschiedenen 
Arten von WirtspfJanzen 

untereinandcr getrennt 
sind. Phyllosticta Tabaci 
Pass. bildet an den Tabak
blattern zahlreiche, helle, 
trockene flecken, bis\\'ei
len in der Mitte dunkel 
punktiert, gewohnlich von 

fig. 128. Phyllosticta Tabaci. a. Stuck cines eincm dunkIen Ringe um
Tabakblattes mit Pilzflecken. - b. Pyknide geben. Unter den iibrigen 
aus der Mitte eines fJeckens. - c. Konidien. 
(Nach O. Kirchner u. H. Holtshauser.) hierhcr gehorigen form en 
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seien noch einige erwahnt: Ph. Trifolii Rich. auf Kleearten, Ph. An
thyllidis Baud. auf Wundklee, Ph. Fabae West. auf Pferde
bohne, Ph. phaseolina Sacco auf anderen Bohnen, Ph. Poly
gonorum Sacco auf Buchweizen, Ph. Humuli Sacc u. Speg. auf 
Hopfen und Ph. Cannabis Speg. auf Hanf. 

Phoma. 

Die Pykniden erscheinen an Stengeln und Wurzeln, nicht an
Blatte,(n. Die erkrankten Flecken sind nicht scharf begrenzt. 
Ko,riiien meistens einzellig. 

Fallsucht des Kohls. 
Phoma oleracea Sacco 

R it z e m a - B 0 s, ]., "Krebsstriinke" und "fallsucht" bei den Kohl
pflanzen, verursacht von Phoma olerac.ea Sacc_ Zeitschr. f. Pfl.
Kr., 1906, S. 257-276. 

Q van j e r, H. M., Neue Kohlkrankheiten in Nordholland. lb., 1907, 
S. 261-267. 

Diese Krankheit tritt zu verschiedenen Jahreszeiten unter 
etwas verschiedenen Formen auf. 

Eine Form zeigt sich an der wac h sen den Kohlpflanze 
und gibt sich dadurch kund, daB die Hauptwurzel gleich unter
halb der Erdoberflache abstirbt. Aile weichen Wurzelteile wer
den aufgelost, nur die festeren OefaBbundel bleiben zuruck. 
Von dem unmittelbar uber der toten Partie befindlichen Sten
gelteil wachsen gem zahlreiche Beiwurzeln aus. Wenn diese 
schon fruhzeitig eine kraftigere Entwicklung erreichen, kann die 
Kohlpflanze sich wenigstens auf einige Zeit notdurftig am Leben 
halten. Wenn nicht, stirbt sie bald ab und fallt urn. Man kann 
die Krankheit auch an ganz jungen, mit nur drei bis vier Blat
tern versehenen Pflanzen finden. Derartige Pflanzen fallen ge
wohnlich durch steiler aufgerichtete Blatter auf. Die Krankheit 
befallt am schwersten Rotkohl und Blumenkohl, auch bisweilen 
andere Arten, doch fast niemals Wirsing oder Savoyer Kohl. Die
jenigen Pflanzen, die durch die Krankheit iq der jetzt beschrie
benen Form heimgesucht werden, konnen sich auf die Dauer 
nur schwer aufrecht halten. Fruher oder spater fallen sie ge
wohnlich urn. Daher der Name "Fallsucht". 
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Eine andere Form der Krankheit tritt erst im Winter am 
gel age r ten Kohl sicher erkennbar hervor. Man findet im 
Innern des Kohlstrunkes kleine, anfangs weiBe, spater hell
braungraue, zuletzt braunschwarze flecken. Diese "Krebsstel
len" erweitern sich immer mehr. In der Regel pfJanzt sich die 
Krankheit auch sehr schnell durch die BlaHstiele in die auBeren. 

I 
i 

I 

~J 
a 0 

fig. ]'29. fall sue h t 9. e s K 0 hIs. a. Junge Kohlpflanze in jungem 
Krankheitsstadillm. - b. Altere Pflanze mit Narben abgefallener Blatter und 
zahlreichen nell herausgewachsenen BeiwlIrzeln. (Nach J. Ritzema-Bos.) 

darauf auch in die inneren Blatter fort. feuchtwarme Luft for
dert die Verbreitung. Vom Januar ab beginnt diese Krankheits
form einen schnellen Lauf zu nehmen. Die Bliitter sterben von 
unten herauf ab und falJen vom Stamme. An der OberfUiche der 
krankell Teile findel man oft ein flockiges Mycel und gewohn
lich auch eine groBe Anzahl kleiner, zuerst roter, spater braun
schwarzer Pu::kte. Diese letzteren sind die P y k n ide n der die 
Krankheit bewirkenden Pilzart Phoma oleracea. 1m Innern der 

, I 
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erkrankten Pflanzenteile ist das Zellgewebe yom Mycel des Pil
zes durchzogen. 

Durch umfassende Untersuchungen ist festgestellt worden, 
daB die beiden jetzt beschriebenen Krankheitsformen nur ver
schiedene Entwicklungsstadien ein und derselben Krankheit sind. 

Neben dem Pilze ist indessen ein Insekt, die Kohlfliege 
(Antltomyia Brassicaej, tatig, ja es scheint, als sei dieses Insekt 
in gewohnlichen Fallen, - wenn es sich urn die an den wach-

a 
fig. 130. Phoma oleracea auf gelagertem Kohl. a. Kohlkopf mit ver
breitetem "Krehs". - b. Zellen aus krankem Gewebe mit Mycelfiiden. 

- c. Pykniden mit Konidien. (Nach J. Ritzema-Bos.) 

senden Pflanzen auftretende Krankheitsform handeIt - ein Vor
ganger, der durch seine Angriffe auf die Pflanze es dem Pilze 
ermoglicht, in jene einzudringen und sein Zerstorungswerk aus
zufiihren. 

Eine Obertragung der Krankheit durch das Saatgut hat 
man nicht feststellen konnen. Dagegen hat man gefunden, daB 
Sam en aus verschiedenen KuIturen Pflanzen mit verschiedener 
Widerstandsfiihigkeit gegen die Krankheit geliefert haben. Die 
Krankheit hat seit einer Reihe von Jahren in gewissen Oebieten 
Hollands (im Langendijker-Oebiet), wo der Kohl in sehr groBem 
MaBstab gebaut wird, arge Verwiistungen angestellt. Sie ist 

. ,-
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ubrigens auch in Deutschland und ltalien wahrgenommen wor
den. 

SchutzmajJregeln: 1. Zur Bekampfung der Kohlfliege saubere 
man die Pfliinzchen der Kleinbeete, bevor sie auf die Felder 
ausgepflanzt werden, durch Abspiilen der anhaftenden Erde und 
durch vorsichtiges Reiben des Stengelgrundes und der Blatt
achseln, urn moglicherweise anhaftende Eier der Kohlfliege zu 
zerstoren. - 2. Man wiihle kriiftige und schnellwuchsige KuJtur
rassen, die sich als die widerstandsfiihigsten gezeigt haben. 

Phoma Napobrassicae Rostr. tritt an der Kohlrube (Bras
sica Napus rapifera) auf. Diese Krankheit, die Ende Juli oder 
anfangs August sich zu zeigen beginnt, ruft an groBeren 
oder kleineren Teilen der Wurzel trockene Fiiulnis hervor. 
Der Angriff fangt auSen an, entweder in der Niihe des Wurzel
halses oder auch bisweilen an der Seite oder gegen die Spitze 
der Wurzel, und schreitet von dart alImiihlich nach innen. Das 
befallene Zellgewebe wird zuerst hellbraun, nachher braun
schwarz, und die Zellen schrumpfen ein. Es entstehen tiefe 
Risse, die in groBere oder kleinere Hohlungen im Inneren der 
Wurzel hineinfUhren kOnnen. Die kranken Flecken sind von 
einem Mycel durchwoben, das kleine, schwarze Pykniden er
zeugt. Schwer befallene Wurzeln werden schon im Boden trocken
faui. An schwach angegriffenen Wurzeln, die gelagert werden. 
kann die Krankheit sich weiter ausbreiten. Sie befallt vorwiegend 
gewisse Kulturrassen. Man vermutet, daB der Ansteckungsstoff 
durch das Saatgut verbreitet werden kann. Diese Krankheit 
wurde zum erstenmal 1892 in Danemark beobachtet und be
schrieben. In Norwegen wurde sie 1911 wahrgenommen. 1m 
ubrigen ist sie in vereinzelten Fallen in England und Irland, 
sowie in Neuseeland, aufgetreten (R 0 s t r up, 1894; Hag en, 
1912). 

Septoria. 
Die Pykniden enthalten lange, schmale Konidien, die oft 

mit einer Reihe von Tropfen oder mit Scheidewiinden versehen 
sind. 

Auch diese Oattung ist sehr reich an Formen. Septoria 
Tritici Desm. erzeugt an Bliittern von Weizen, Roggen und 
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Poa pratensis bleiche Flecken mit kleinen, reihenweise geord
neten, schwarzen Punkten. Der Pilz kann mitunter an jungen 
Weizenkeimpflanzen im zeitigen Friihjahr schweren Schaden an
richten (Eriksson, 1890; Weber, 1922). 

/ ) 

ti· 
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Fig. 131. Septaria Trifid auf Weizenpflanzen. a. Blattstiick mit 
kranken Flecken. -_ b. Durchschnitt eines ffeckens, mit Pyknide. 

- c. Konidien. (Orig.) 

S. Secalis Pril. u. Del. bildet an Roggenbliittern kleine 
zirkelrunde Punkte oder graB ere, ausgebreitete Flecken, an wel
chen Pykniden hervortreten. Diese Form ist in Frankreich und 
Nordamerika wahrgenommen wo;'den. - Obrige Gramineen be
wohr!ende Formen sind: S. Passerini Sacco auf Gerste, S. Agro
pyri Ell. u, Ev. auf Quecke und S. Bromi Sacco auf BTomas 
inermis u. a. Arten. 

Ahnliche Blattflecken erzeugten Septoria Pastinacae West auf 
Pastinak, S. Medicaginis Rob. u. Desm. auf Luzerne, S. Iegumi
num Desm. auf Erbse und Bohne, S. siIvestris Pass. auf 
Platterbse, S. Anthyllidis Sacco auf Wundklee, S. Spergulae 
West. auf Sparge!, S. cannabinae ~Lasch) Sacco auf Hanf und 
S. HUl:nuli West. auf Hopfen. ' 

Ascochyta. 

Die Pykniden treten an StengeIn, Bliittern und Friichten 
hen'or. Konidien zweifiicherig, farblos. 

Zu dieser Gattung gehort eine groBe Zahl von Arten, die 
wesentlich durch ihr Vorkommen auf verschiedenen Arten VO:1 
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Wirtspflanzen voneinander abweichen. Sie erzeugen an den be
fallenen Organ en gelbbraune, mnde Flecken mit braunschwarzen 
Pykniden-Piinktchen in der Mitte. Hierher gehoren u. a. folgende 
Arten: Ascochyta graminicola Sacco auf Odreide- und Gras
arten, A. zeina Sacco auf Mais, A. sorghina Sacco auf Mohren
hirse, A. Phaseolorum Sacco u. Speg. und A. Boltshausei Sacco 
auf Bohne, A. Fagopyri Thurn. auf Buchweizen, A. Humuli 
Sacco u. Speg. auf Hopfen und A. Nicotianae Ell. u. EY. 
auf Tabak. 

I I. Mel a nco n i ace a e. 

Konidienlage flach, keine besondere Randhiille tragend. 

a 

Stengelbrenner des Klees. 
Oloeosporium call1ivontm Kirchn. 

Me h n e r, B., Oer Stengelbrenner (An
thracnose) des Klees. Zeitschr. f. Pf!'
Kr., 1901, S. 193-196. 

K i r c h n e r, 0., Bemerkungen tiber den 
Stengelbrenner des Rotklees. lb., 1902, 
S. 10-14. 

Lin h art, 0., Oie Ausbreitung des Sten
gelbrenners am Rotklee. lb., S. 281 
-282. 

M a I k 0 f f, K., Oer Stengell"',, 'ler des 
Rotklees. lb., S. 282-283. 

b 
Fig. 132. S ten gel b r e nne r des K Ice S. ~. Rotkleepfianze mit lang
o-ezogenen dunklen, kranken flecken auf dem Stengel. - b. Stroma mit 
., , Konidien im Ourchschnitt. (Nach O. Kirchner.) 



Diese Krankheit - auch "Klee-Anthraknose" genannt -
ist zuerst in Amerika, spiiter vielerorts in Europa, wie in B6h
men, Wiirttemberg, Sachsen, Brandenburg usw., beobachtet wor
den. Sie befallt Rotklee, bisweilen auch Schwedenklee. Es ent
stehen an Stengeln und Blattstielen langgezogene, in der Mitte 
tief eingesenkte hellbraune flecken mit breitem, schwarzem 
Saum. Die oberhalb der erkrankten Stellen befindlichen BHit
ter werden oft welk. An dem eingesenkten Teil entwickeln 
sich die,Konidienlager. Die Krankheit hat zuweilen 25-50 % 
der £;.rnte vernichtet. Sie greift am schwersten amerikanischen 
Klee an. 

Eine nahe verwandte Art G. Trifolii Peck. befiillt nur die 
Bliitter. Andere zur selben Gattung geh6rende Aden sind: G. 
gram inurn Rostr. mit zahlreichen, klein en, braunen Konidien
lagern an Blattern von Raygras, und G. Dactylidis Rostr. auf 
Knaulgras, an dessen oberen Rispenzweigen braune Warzen ent
stehen. Beide Arten sind in Danemark beobachtet worden. 

Marssonina Secalis (Oud.) Magn. bildet an den Blat
tern von Roggen und Gerste sowie an mehreren wildwachsenden 
Grasarten langliche, grauweiBe, braungesaurnte flecken, die an 
der Unterseite kleine Konidienlager erzeugen. Konidien quer
geteilt. 

Cryptosporium leptostromiforme Kiihn. bewirkt an den 
Stengeln der gelben und der blauen Lupine anfangs helle, spater 
braunwerdende flecken, an denen langliche, schwarze Koni
dienlager hervorbrechen. Schwer befallene Pflanzen sterben vOt
zeitig, oft vor der Bliitezeit, abo Der Pilz kann an Lupinensten
geln im Boden fortleben. Man sollte deshalb vermeiden, auf 
den kranken Boden in den nachsten zwei bis drei Jahren Lupinen 
zu bauen. 

Chrornosporium Maydis (Ces.) Sacco ruft an der Oberfliiche 
von Maisk6rnern griine flecken oder Ringe hervor. Sie kommt in 
Frankreich und Italien vor. 

Eriksson, Die Pilzkrankheiten. 
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III. H y P hom y c e t e s. 
Konidientrager bilden sich einzeln aus, ohne umgebende 

Hiille. 

Ramularia. 
Die Konidientrager treten in niedrigen, weiBen Poisterchen 

aus Spaltoffnungen an der Unterseite kleiner, runder, oberseits 
bleicher BlaHflecken heraus. Konidien zylinderformig, mit 1-3 
Querscheidewanden. 

Wo II e n web e r, H. W., Ramularia (Unger) Fries. Phytopath. 1913, 
S. 207--211. 

Oraufleckigkeit der Runkelriibe. 

Ramularia Betae Rostr. 

a 
Fig. 133. Oraufleckigkeit der 
Run k e I r ii b e. a. Blattstiick mit 
Pilzflecken. - b. Konidien. (Nach 

E. Rostrup.) 

Dieser Pilz bildet an den 
RiibenbIattern kreisrunde, weiB
graue, an beiden Seiten sicht
bare, yon einem braunen Samen 
umgebene und in der Mitte von 
Pilzfii.den und Konidien weiB ge
Eirbte Fleckcn. Er ist bis\\'eilen 
in Dii.memark so bosartig auf
getreten, daB fast jedes Blatt auf 
dem Felde mehr oder weniger 
schwer angegriffen gewesen ist. 
(Rostrup, 19(2). 

Ahnliche BlaHflecken be
wirken R. sphaeroidea Sacco auf 
Wicke, R. Onobrychidis AI
lesch. auf Esparsette und R. 
Schultzeri Bauml. auf Horn
kIee. - Die nahe verwandte 
O"ularia deusta Sacco bildet an 
Blattern der Platterbse kleine 

blasse Flecken, die Buschel von Pilzfadlm tragen. 
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Cercospora. 
Pilzfiiden und Konidien blaBbraun. Diese gegen die Spitze 

verjtingt, gewohnlich langgestreckt oder nadelformig, mit meh
reren Scheidewanden. 

Blattschwarze der Runkelriibe. 
Cercospora beticola Sacco 

von T h il m~ n, F., Die Blattflec],ellkrankheit der ZucherrLinen. In 
"Die BeKampfullg- der Pflanzenkranhheiten unserer Kulturge\yachse". 
Wien, lIiSfl, S. ,)O~,)-l. 

Pam mel, L. H., Fungus Diseases of the Sugar Beet. Iowa Agr. Exp. 
Stat., Bull. 1'), 1891, S. ,)~9. 

P a a I, V. W. u. M c. Kay, M. B., Climatic conditions as related to 
Cercospora beticola. Journ. A~r. Res., Vol. 6, 1916, S. 21-60. 

b 

c 
Fig. 134. Blattschwarze der Runkelrilbe. a. Kranker Blatteil. -
b. Der zugespitzte Kopf einer kranken Riibe. - c. Mycelbilschel, Koni
dien abschniirend. (a. Nach O. Kirchner u. H. Holtshlwser; b. und 

c. nach B. M. Duggar) 

Die Krai1kheit beginnt als kleine, braune, rot gesaumte, 
tiber die Blattspreite unregelmii[ii~ verstreute Flecken. Die braune 
Farbe der Flecken geht bald ins Graue und nachher ins Schwarze 
tiber. Die Flecken vertrocknen, und gleichzeitig entstehen Risse 
und Locher in der Sp-eite. SchlieBlich wird das ganze Blatt durr 
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und gekrauselt und fallt abo Zuerst erkranken die auBeren, dann 
die inneren Blatter der Rosette. Inzwischen sucht die PHanze 
den VerIust def verwelkten ii.lteren Blatter durch Ausbildung 
neuer Blatter im Inneren der Rosette zu ersetzen. Dabei wird 
oft der Rubenkopf nach oben verlangert und zugespitzt, wahrend 
der untere Teil der Rube nur wenig we iter wiichst. Die Krank
heit kann auch in Blutenstanden, an Bliitenbliittem und an 
Samenkniiueln auftreten. 

Untersucht man die Flecken, wenn sie graue Farbe ange
nommen haben, so findet man Busche! von Pilztaden, die der 
Cei-cospora beticola gehoren. Von den Fadenspitzen werden 
lange, schmale, vielgliedrige K 0 n i die n abgeschniirt. Diese kei
men leicht und konnen die Seuche verbreiten. 1m Freien sterben 
die Konidien binnen 4 Monaten ab, bei Trockenhaltung dauert ihr 
Leben etwa 8 Monate. Das Mycel entwickelt auch Sklerotien, 
die tei!weise im Blattgewebe eingebettet sind. Mit diesen halt 
es sich den Winter uber bis zur niichsten Vegetationszeit 
lebensHihig. 

Die Krankheit befiillt Zucker-, FuUer- und Rate Ruben. Seit 
dem Jahre 1886 ist sie aus Osterreich bekannt. Sie ist gegen
wartig in zahlreichen europaischen Liindern, sowie auch in 
Nordamerika verbreitet. In der Umgebung von Paris, in den 
Departements Oise und Somme, trat die Krankheit im Jahre 
1915 mit ungewohnlicher Heftigkeit an Zuckerriiben auf, so daB 
der Ertrag nicht mehr als 20000 kg auf 1 ha betrug. 

SchutzmajJregeln: 1. Rechtzeitige Bespritzung der kranken 
Flecken der Riibenfelder mit einprozentiger BordeauxlOsung. ~ 
2. Das Saatgut darf kranken Pflanzen nicht entnommen werden. 

Ahnliche Blattflecken werden von Cercospora Apii Fres. auf 
Sellerie, Pastinak und verwandten Pflanzen hervorgerufen (H a 1-
sted, 1890; Prillieux, 1897; Duggar, 18(7), desgleichen 
auch von C. medicaginis E. u. E. auf Medicago maculata (H 0 p
kin s, 1921). ~ Dendryphium penicellatum Fres. bewirkt auf Bliit
tern und Stenge\n des Mohns dunkelbraune bis schwarze durre 
Flecken mit schwarzen Fadenbuscheln. Die Faden sind ver
zweigt und bilden langliche, drei- bis vierzellige, bisweilen in der 
Mitte eingeschnurte Konidien. 
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Gelbfleckigkeit des Kartoffelkrautes. 
Cercospora concors (Casp.) Sacco 

Lag e r he i m, G. u. Wag n erG., Btadfliicksjuka ii potatis. K. Landtbr. 
Ak. Hand!. u. Tidskr., 1903, S. 6-13. 

S c h a II de r, R. u. K r a use, F., Gelbfleckigkeit des Kartoffelkrautes. 
Ber. Pf!.-Sch., Kais. With. iIlSt., Bromberg, 1913/14, 1916, S. 107-109. 

von K e i B 1 e r, K., Auftreten der Cercospora-Krankheit der Kartoffel 
in Nieder-bsterreich. Zeitschr. f. Pf!.-Kr., 1917, S. 111-114. 

o 
~ 
) 

c d 
Fig. 135. Oelhfleckigkeit des Kartoffelkrautes. a. Krankes Blatt. 
von oben gcsehen. - b. QuerschniH durch einen Pilzfadenbiischel, aus 
der Unterseite des Blattes. - c. Kurze und d. lange Konidien. (Nach 

P. Lagerheim u. P. Wagner.) 

Dieser Pilz erzeugt an den Kartoffelblattern im Hoehsommer 
von Mitte Juli an gr6Bere und klein ere unregelmaBige Flecken. 
Diese sind anfangs oben gelb und erscheinen dort nieht scharf 
begrenzt. An der Unterseite sind sie mit einem feinen, grau
violetten Filz von K 0 n i die n absehnurenden Pilziaden bekleidet. 
Das Blatt vergilbt immer mehr, gleichzeitig damit geht die Farbe 
der Fleeken ins braunschwarze uber. Die Konidien sind an der 
Blattunterseite zahlreich, kurz und stumpf, an der Oberseite spar
Iieher, langer, an einem Ende schmal ausgezogen. Da die Krank
heit fruh im Sommer beginnt, kann sie die Ernte bedeutend 
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herabsetzen. Sie ist von Zeit zu Zeit seit dem Jahre 1854 in meh
reren Gegenden auf dem Kontinente, wie Deutschland, Oster
reich und frankreich, einigemaie auch in Schweden, Danemark 
und finn land angetroffen worden. 

Schutzmaj3regeln: 1. Man cntferne das Kraut von dem kran
ken Kartoffelfeld und vernichte es. - 2. Auf Boden, der kranke 
Kartoffeln hervorgebracht, baue man in den nachsten zwei bis 
drei Jahren keinc Kartoffcln. 

Diirrfleckigkeit des Kartoffelkrautes. 
Sporidesmiam Solani varians Vanh. 

Van h a, J. J., BlaHbriiune der Kartoff.~ln (DlirrHeckigkeit). Naturw. 
Zeitschr. Land- u. Forstw., Jahrg. 2, 190-1, 17 S. 

Jan c hen, E., Die Diirrfleckenkrankheit der Kartoffeln. Oster. Zeitschr. 
f. Kart.-Bau, folge J, Nr. 6, 1921, S. 1-3. 

1m Sommer findet man bisweilen am Kraut der Kartoffel
pflanzen, und zwar gewohnlich zuerst am EndbIattchen, spater 
auch an den Seitenblattchen, mehr oder weniger zahlreiche, 
scharf begrenzte, schwarzbraune, eintrocknende, nicht seHen kon
zentrisch gestaHete flecken. In schweren fallen werden die Blat
ter schlieBlich ganz trocken und schwarz, und die Pflanzen sterben 
vorzeitig abo An gewissen Orten hat die Krankheit sich so 
b6sartig gezeigt, daB keine Kartoffelpflanze, ja mitunter kein 
Blatt der Pflanze, verschont geblieben ist. 

An den alteren Blattflecken treten kleine Buschel brauner 
Pilzfaden als Auszweigungen eines in den Blattern und Haar
bildungelJ lebenden Mycels hervor. Die S p 0 r e n sind dunkel
gefarbt, zum Teil sehr klein, einzellig, zum Teil verhaltnismiiBig 
graB, mehrzellig, von sehr charakteristischcr, schmal-birnformiger 
Gestalt. Mitunter entstehen spater im Herbst auch Pykniden, die 
im Blattgewebe eingesenkt sind und im Inneren einzellige, farb
lose, in form und GroBe wechselnde P y k n 0 k 0 n i die n enthal
ten. Ihre form kann elliptisch, walzenformig, eif6rmig, birnformig, 
gerade oder schwach gebogcn sein. Die Pykniden vermitteln 
die Oberwinterung des Pilzes. 

Die Krankheit befallt meistens fruhe Speisekartoffeln mit 
dunnen Blattern, weniger die spaten dickblattrigcn Kartoffel-
cnrtpt1 
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Die Krankheit ist erst seit den letzten Dezennien des vorigen 
Jahrhunderts bekannt; fruher hat man sie offen bar mit der 
KrauWiule (Phytoplzthora infestans) verwechselt. Besonders ge. 
fiirchtet ist die Krankheit in Nordamerika, wo sie "the Early 
Blight" (Macrosporillm Solani Ell. u. Mart.) genannt wird. 
Aber auch in Osterreich, Ungarn, TschechosIO\\iakei, Deutsch
land und anderen europiiischen Liindern ist sie haufig und nicht 
bedeutungslos. In Deutschland ist def Pilz auch als Alternaria 
Solani Sor. ,bezeichnet worden. . / 

a 

fig. 136. Diirrfleckigkeit des Karloffelkrautes. a. Krankes Kartoffel· 
blatt. - b. Pilzfaden, mehrzellige SpOIen abschniirend. - c. Pilzfaden, 
einzellige Sporen abschniirend. - d. Pykniden, im Blattgewebe eingesenkt. 

(Nach J J. Vanha.) 

SclzlltzmajJregeln, 1. Einsammeln und Vernichten des kran
ken Kartoffelkrautes. ~ 2. Bespritzung mit 1 % iger Bordeaux
Bruhe, sobald die durren Flecken im )uli oder August sich zu 
zeigen beginnen, und wenn notig, wiederholte Bespritzung nach 
2-3 Wochen. - 3. Man verwende zur Saat keine in kranken 
Feldern geernteten Knollen. 
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In diesem Zusammenhange seien auch folgende Pilzformen 
erwahnt: Macrosporium sarcinae forme Cav., eine Pilzart, die 
auf Trifolium pratense und manchen wildwachsenden Kleearten 
dunkelbraune Blattflecke hervorruft, die sich mehr und mehr 
ausbreiten, bis das ganze befallene Blatt vedrocknet. Die Krank
heit ist in Italien und Deutschland wahrgenommen worden 
(M a I h 0 if, 1902). - Alternaria tenuis Nees., "Schwamm der 
Tabaksetzlinge", befallt junge Tabaksamlinge. Diese werden 
schlaff, schmutzig dunkelgriin und zuletzt mit schwarzen, samt
artigen Pilzfaden vollstiindig umsponnen. Ausgewachsene, ge
sunde Pflanzen haben sich gegen die Krankheit immun gezeigt. 
Abnorm hohe Luft- und Bodenfeuchtigkeit fordern die Zersto
rung der Keimlinge (B e h r ens, 1892). 

Oiirtelschorf der Runkelriiben. 
Oospora cretacea Krug. u. a. 

K r ii g e r, f., Der GiirteIschorf. Arb. BioI. Abt., Land- u. Forstw., H 
1900, S. 267-270. 

K r ii g e r, F., Untersuchungen iiber den Giirtelschorf der Zuckerrii~~ ... 
lb., Bd. 4, 1905, S. 254-317. 

Diese Krankheit macht sich erst gegen die Erntezeit der 
Runkelriiben bemerkbar. Kleinere oder groBere Teile der Riiben
oberflache sind dann- dunkelfarbig und mit einer von zahlreichen 
Rissen durchkreuzten Rinde bedeckt. Oft findet man an der Riibe 
auch eine Einschniirung, .gewohnlich in der Mitte - daher der 
Name "Giirtelschorf" - oder unregelmiiBige Vertiefungen von 
vielerlei Gestalt. Die Krankheit wird von verschiedenen Aden 
der Gattung Oospora Wallr., niimlich O. cretacea Knlg., O. 
rosella Kriig., O. intermedia Kriig., O. tenax Kriig., O. ni
grificans Kriig. und O. violacea Gasp., verursacht. Oft sind 
gewisse Wiirmer (Euchytraeideae), die durch ihren fraB die Ent
stehung von Hohlraumen in der Wurzel bewirken, dabei behilflich. 
Die Pilzarten sind niimlich allein nicht imstande, die unversehrte 
Wurzeloberflache zu befallen; sie greifen nur verletzte Stellen 
an. Die Krankheit tritt am heftigsten nach Wintern mit geringen 
Niederschliigen und geringer Kalte auf. Sie scheint durch sehr 
nasses und kaltes friihjahr und sehr trocknen und heiBen Som-
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mer begiinstigt zu werden. Auch durch Diingung mit Chili sal
peter wird sie gefordert. \' erwendung von schwefelsaurem Am
moniak und Kainit ist dagegen zu empfehlen. 

Die Krankheit ist an mehreren Orten in Deutschland seit 
der Mitte der 90er Jahre aufgetreten. Besonders bosartig war 
sie in der Oegend zwischen Aschersleben und Hildesheim in den 
Jahrgangen 1899 und 1908. 

Fig. 137. Giirtelschorf der Runkelriibe. a. Junges und b. lilteres 
Krankheitsstadium. - c. Durchschnitt einer kranken Riibe. - d. Vegetative 

Hyphen und Sporenketten des Pilzes. (Nach F. Kriiger.) 

Schutzmaflregeln: 1. Man sorge dafiir, daB gesunde Acker 
durch kranke Erde nicht angesteckt werden. - 2. Man trockne 
feuchte Boden durch Drainage aus. - 3. Man gebe dem Boden 
Kalkdiingung. 

In Nordamerika kommt ein lihnlicher Schorf, ,,6eet Scab" genannt, 
vor. Oospora Scabies Thaxt. wird als dessen Erreger betrachtet. Die 
Krankheit erscheint zuerst in Form kleinerer, weit getrennter oder 
fleckenweise angehiiufter Unebenheiten der Riibenoberfliiche. Die Flecken 
erweitern sich und f1ieBen zum Teil zu groBeren oder kleineren mit 
Warzen bekleideten, knotigen Auswiichsen zusammen. Man hiilt die 
Krankheit fiir identisch mit einer Kartoffelschorfart, die durch einen 
Pilz gleichen Namens hervorgerufen wird (S t u r g is, 1896). 
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Ringelschorf der Kartoffel. 
Actinomyces aeruginosas Wr. u. a. 

T h a x t e r, R, The Potato Scah. Conn. Agr. Exp. St. (1889), 1890, 
S. 81-95. - Ih. (1890), 1891, S. 153-160. 

f ran k, A. B. u. K r ti g e r, f., Untersuchungen tiher den Scharf der 
Kartoffeln. Zeitschr. Spir.-Ind., Erg.-H. 1, 1896, S. 1-9. 

o ii s sow, H. T., The systematic position of the organism of th.e 
common potato scab. Science, V. 39, 1914, S. 431-433. 

W 0 II e n web e r, H. W.,. Oer Kartoffelschorf. I, Oer Strahlenpilz (Ac
tinomyces-) oder gewohnliche Schorf. Arb. Forsch. InsL KarL-Ball, 
l'i. 2, 1920, S. 9-31. 

Lie s k e, R., Morphologic und Biologie der Strahlenpilze (Actinomyceten). 
1921, S. 1-292. 

Diese Krankheit, auch "Oewohnlichcr Schorf", "Strahlen
pilz" und "Aktinomykosc" del' Kartoffel genannt, ist der meist 
verbreitete Kartoffelschorf in Deutschland. Sie ergreift wach
send~ Kartoffeln, nicht die Lagerknollen. Sie iiuBert sich in flachen 
oder vertieften, seHen erhabenen, runden oder ovalen Flecken oder 
Warzen, die meistenteils von Bruchteilen der Schale bedeckt und 
in mehreren ringfofmigen Krustcn angeordnet sind. Zackige Aus
strahlungen beeinflussen indessen die Ringform so stark, daB der 
auBere UmriB def Warze oft sternformig erscheint. Die Warzen 
sind hiiufig von einem gfauweiBen Pilzflaum bedeckt, der aus 
reichverzweigten Fiiden und aus eingerollten oder geraden Ket
ten kugeliger oder ovaler K 0 n i die n besteht. Der Flaum 
nimmt Wasser nicht an und schrumpft in trockener Luft zu un
scheinbarcm Staub ZlIS1mmen. In feuchter Luft sproBt er starker 
und nimmt mattIeuchtende Farbtone (spangriin, gelblich-weiB, 
blaugrau usw.) an. Diese Schorfart unterscheidet sicll von allen 
anderen Schorfarten def Kartoffelpflanze 'lor aHem durch den 
eigenartigen, widrigen Erdgeruch, den die mit ihm behafteien 
Kartoffeln bei der Ernte ausstromen. Dieser Schorf ruft keine 
Fiiulnis hervor. Er ist nur eine oberfliichliche Hauterkrankung, 
die den Verkaufswert der Kartoffeln nur wenig herabsetzt. 

Als Krankheitserreger bezeichnet man mehrere Species der 
sehr artreichen Oattung. Actinomyces, von der gewisse. Arten 
auch Flecken und Warzen auf menschlichen und tierischen 
Hautgeweben hervorrufen. Man ziihlt mehrere schorferregende 
Strahlenpilze, von denen jeder einen eigenen Schorfentypus 
hervorruft: 1. Actinomyces aerngincus \,Vr. ("Buckelschorf"), 
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2. A. tricolor Wr. und A. intermedius (Krug.,) Wr. ("flach
.schorf"), 3. A. incanescens Wr. (" Tiefschorf"), und 4. A. xan
thostroma Wr. und A. atbus var. ockroleucus (Renk) Wr. 
("variabler Schorf"). 

Schorferregende Strahlenpilze sind siiureempfindlich. Saure 
Reaktiol1 des Bodens wirkt daher schorfhemmend, alkalische da
gegen schorfbegiinstigend. Die Zufuhr saurer Dungstoffe (schwe
felsaurer Ammoniak u. a.) empfehlen sich also, da sie der AI
ka~ierung des Bodens entgegenwirken. 

.. .. Die in Nordamerika auft,etende form dieser Krankheit wird 
ganz einfach "Potato Scab" genannt und der Pilzspecies Ac
tinomyces scabies (Thaxt.) Guss. zugeschrieben. 

In Nordamerika hat man neu~rdings eine biswcilen sehr \'er
heerende Maiskrankheit, "Black-Bundle Disease" genannt, ciner mit dem 
soeben beschriebenen Pilze Yerwandten Species, Cephalosporium acre
lIomillm Corda, zuschreiben \\'o!len (R c d d Y u. HoI be r t, 192-l). 

Spondyloc1adium atrovJrens Harz_, "Silber-Schorf" ("Silver
Scurf", "Gale Argentce") erscheint an der Oberfliiche der Kar
toffelknolle, im ersten Stadium in 
form verfiirbter flecken, ent
weder weiBlich schimmernd odeI' 
etwas dunkel gefiirbt. Oft sind 
an der Ansatzstelle de,- Knolle, 
die flecken mit zahlreichen, sehr 
klein en schwarzln PLinktchen 
versehen, die KonidiGphoren und 
K 0 n i die n enlwickeln. Die Koni
diophoren tragerl mchrere iiber
einander stehelldc' \'''/irtel \'0:1 Ko
nidien. Die Konidien sind grall
schwarz, umgekchrt kedig und 
meistcnteils mit 6 -8 Scheide-
wanden versehen. 1m s~iiteren 

Stadium werden schwarze Ski e

a b 
fig. 138. Spondyloc!adillm alrovirens. 
a. Kranke Karloffelknolle. - h. Seha
len zelle mit Sklerotium und aus die
sem herall~ewachsenen, konidien
bildenden Pihfiiden. (Nach O.Appel 

u. R. Lauber!) 

rot i e n gebildet, die fruher als Phellomyces sclerotiopkorus Fr. 
beschrieben worden sind. Die kranken Flec~c;1 SC:1 rumpfen und 
p\atzen auf. Bei den rotschaligen Kutoffdn wid oft die rotc 
Farbe vollstandig zerstort. Das Mycel verbreitet sich auch in 
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den nachstliegenden, subepidermalen Zellagern. Bei giinstigen 
Feuchtigkeits- und Warmeverhaltnissen kann sich die Krankheit 
auch in Lagerkellern verbreiten, bisweilen so stark, daB die 
Kartoffeln wie mit RuB bestreut aussehen. Von einem Platze 
zum anderen und von einem Jahre zum anderen wird der Pilz 
durch infizierte Knollen iibertragen. Diese Krankheit wurde zu
erst im Jahre 1871 in Osterreich entdeckt. Jetzt ist dieselbe 
in den meisten europaischen Uindern bekannt, \Vie auch in Nord
am erika, wo sie am verheerendsten au ftri tt ; speziell in den 
ostlichen Staaten (Appel u. Laubert, 1907; Melhus, 1913; 
Schultz, 1916; Crepin, 1923). 

IV. F usa rio sen. 
Stroma von Anfang an frei an der Oberflache der Wirts

pflanze sitzend, gewohnlich von wachsartiger oder etwas gal
lertiger Beschaffenheit. Konidien spindelformig, schwach ge
bogen, meist mit einer groBeren oder geringeren Anzahl Scheide
wande versehen. Der gallertige oder wollige Pilziiberzug an
fangs farblos, spater gelb, orangefarbig oder ziegelrot. 
A p pel, O. u. W 0 II e n web e r, H. W., Orundlagen einer Monographie 

der Oattung fusarium (Link). Arb. Kais. BioI. Anst., Land- u. 
forstw., Bd. 8, 1913, S. 1-207. 

W 0 II e n web e r, H. W., Studies on the fusarium Problem. Phytop., 
1913, S. 24-50. 

W 0 II e n web e r, H. W., Die Oattung fusarium. Handb. PH.-Krankh. 
von P. Sorauer. Aufl. 4, Bd. 3, von O. Lindau, 1923, S. 164-185. 

fusariosen der Getreide- und Grasarten. 
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacco u. a. 

A tan a so f f, D., fusarium-Blight (Scab) of Wheat and other Cereals. 
Journ. Agric. Res., Vol. 20, 1920, S. 1-32. 

AuBer den schon oben besprochenen drei gramineenbe
wohnenden Fusarium-Arten: 1. Fusarium nivale, unter dem Na
men Calonectria graminicola (Schneeschimmel) beschrieben, 2. F. 
rubiginosum, mit jenem zusammen oder auch allein fUr sich 
Schneeschimmel erzeugend, und 3. F. rostratum, unter dem Na
men Oibberella saubinetii beschrieben, gibt es noch zahlreiche, 
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mindestens 20, andere fusarium-Aden, die auf Oetreide- und 
Orasarten, an Wurzeln, Stengeln, Ahren und Kornern, parasitisch 
auftreten. Von diesen sind einige hier zu erwahnen. 

Fusarium avellaceum (fr.) Sacco bildet bei feuchter Witte rung 
im Herbste in Ahren und Rispen verschiedener Oetreide- und 
Orasarten, sowohl an. Spelzen als an Kornern, fleischige oder 
gallertige, lachs- oder ziegelrote Pilz
iiberziige. Man findet iihnliche Oe
bilde auch auf den Oetreidestoppeln, 
sowie gelegentlich auf Keimpflanzen 
der Getreidearten. Die rote Beklei
dung besteht aus einem ausgebrei
teten, dicken, filzigen Lager von Pilz
faden, wovon zahlreiche, nach oben 
gerichtete Hyphenzweige ausgehen. 
Diese schniiren an ihren Spitzen eine 
oder mehrere langgezogene, vier- bis 
sechsfacherige, schwach gebogene und 
gegen die Enden zugespitzte Sporen 
abo Aus einzelnen Gliedern der Ko
nidien werden oft abgerundete, dick
wandige, dauerhafte Chi amy do -
-sporen gebildet, die der Oberwin
terung des Pilzes dienen konnen. 

Die meisten Gramineen - fusa
rien, wie Fusarium avenaceum (fr.) 
Sacc., F. culmorunz (Sm.) Sacc., F. 
graminunz Corda u. a., halten sich 

I , I 

\[ 
b 

fig.139.Fusar.ium avenaceum auf 
Gerste. a. Ahrchen und Kor
ner mit Pilzuberzug. - b. Teil 
des Pilzuberzuges. (Nach M. 

G. Sm ith. 

wesentlich an der Oberflache der Organe. Es gibt aber auch 
Aden, wie F. aurantiacul1l (Lk.) Sacc., welche die wasserleiten
den Oewebeele'mente der Pflanzen durchsetzen und echte Welke 
der Oraser hervorrufen k6nnen. 1n kiinstlichen Kulturen hat 
man mehrere formen auf andere Pflanzenarten, wie Kartoffeln. 
Tomaten, Bohnen usw. iibertragen k6nnen. 

In gewissen fallen k6nnen die fusariosen an den wachsenden 
Oetreidepflanzen schweren Schaden verursachen. ja, es kommt 
vor, daB Pflanzen von Oerste und Roggen, zuweilen auch von 
Hafer, schon bald nach der Keimung ihr Wachstum einstellen, 
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eine helle; griingelbe Farbe annehmen und in vielen Fallen vollig 
absterben ("Wurzelbrand des Oetreides"). In anderen Fallen 
wiederum werden Halme von Roggen, Wcizen und Oerste infolge 
def Angriffe dieser Pilze gebogen und geknickt ("FuBkrank
heit"), ganz \Vie durch die vorher hesprochcnen Pilzarten der 
Oattungen Leptosphaeria und Ophiobolus .. 

Aus Bulgarien wird Fusarium maydip~rdum Buh. erwahnt, 
die eine Faulc der Maiskolhen hervorruft. Dic Kolbenspindel 
verkiimmert und die Kornbildung wird verringert oder ganz 
unterdriickt. Die abgestorbenen Partien sind von einem spinn
webartigen, gelben oder rosafarbenen Pilzfadennetz bedeckt. 
(B u b a k u. K 0 sa r 0 ff, 1911.) Mehrere andere derartige Krank
heiten der Maiskolben werden aus Nordamerika erwiihnt. 

Fusariosen der Leguminosen. 

St. Johanniskrankheit der Erbsen. 
Fusarium vasinjectum Atk. u. a. 

S chi k 0 r r a, Ci., Die St. Johanniskrankheit der Erbsen. Arh. Kais. BioI. 
Anst., Land- u. Forstw., Bd. 5, 1907, S. 157~173. 

Diese Krankheit ist in jiingcrer Zeit an mehreren Orten auf 
Erbsen beobachtet worden. Sie gibt sich durch das plotzliche 
und schnelle Abwelken der Pflanzen kund. Sie kann schon im 
Mai auftreten. Einzelne junge Blatter und bald darauf auch Stcngel
teile werden schlaff und blaB. Zuletzt wird die ganze Pflanze 
welk und hilt zu Boden. Dies pflegt gewohnlich gegen Ende 
Juni einzutretcn, weshalb die Krankheit in Holland als "St. 
Johanniskrankheit" der Erbsen bezeichnet worden ist. Die Krank
heit fangt am Wurzelhals in Form cines oder mehrerer dunkel 
gefiirbter, sich auflosender Streifen an, die sich oft ein Stiick iiber 
die Erdoberfliiche crstrecken. Der Ansteckungsstoff dringt durch 
dort vorhandene Wunden oder Risse ein, die durch iiuBere Be
schadigung durch das Hervorbrechen von Seitenwurzeln od. 
dgl. entstanden sind. Der Pilz wachst in das OefiiBbiindelgewebe 
hinein und durchwuchert so allmiihlich die ganze Pflanze. 
Die OefiiBe werden durch eincn gelbgliinzenclen, gummiartigen 
Stoff verstopft. Solche den Wasserleitbahnen folgencle Fusariosen 
werden auch "Tracheomykoscn" genannt. 
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In den angrenzenden Zellen breitet sich das Mycel aus und 
erzeugt dort in reichlicher Menge dicke Dauersporen (C h I a
my do s p 0 r en), durch die der Pilz sich den Win ter tiber am 
Leben halten kann. Wenn das vom Mycel durchzogene Zell
gewebe bloBgelegt wird, so \viichst daraus ein Luftmycel her
vor, das teils klein ere, ein- bis vierzellige, teils graB ere, drei- bis 

f\ 
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a 
fig. 140. St. Johanniskrankhcit der Erbsen. a. Kranke lupinen
pflanze. - b. Junge, kiinstlich infizierte Pferdebohnenpflanze (Nach 

Schikorra.) \ 

sechszellige Konidien erzeugt. ,Vermittels dieser Konidien kann 
die Krankheit wahrend der Vegetationszeit von Pflanze zu 
Pflanze yerbreitet werden. 

Als Erreger der Krankheit werden drei verschiedene Fusa
rium-Arten angegeben: F. vasilljectll!ll Atk., F. redolens Woll. 
und F. jalratum App. u. Woll. 
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AhnIiche Krankheiten, gewohnlich "Welkekrankheiten" ge
nannt, kommen auf zahlreichen anderen Leguminosen vor, wie 
rabil-, Vicia-, LapiILUs-, Trifolium. und Lathyrus-Arten. Bei der 

fig. 141. Zellen aus einem 
von der Krankheit befalle· 
nen Erbsenstengel mit Mycel 

und Chlamydosporen. 
(Nach O. Schikorra) 

Pferdebohne tritt ein Abwelken und Her-
unterfallen der Pflanzen ein, wenn sie 
in sehr jungem Stadium angesteckt wer
den. Sind die Pflanzen dagegen etwas 
alter, so ist der Parasit nicht imstande, 
die groben Stengel zu FaIle zu bringen, 
sondern bewirkt nur das Abwelken del' 
Blatter. Bei Lupinen, wie L. angusti-
foUus, L. perennis und L. mutabilis, bricht 
die Krankheit teils an jungen Pflanzen 
kurz vor der Blute, teils an alteren 
Pflanzen, die schon Hulsen angesetzt 
haben, auf. Die groben Stengel bleiben 
indessen in der Regel auch hier auf
recht. Als Krankheitserreger werden 
verschiedene Fusarium - Arten, wie F. 
ellexysp0rLlm Wall., T. tracheiphilum 

(Erw. Sm.) Woli. usw. angegeben. 

Durch Versuche ist festgestellt worden, daB die Form von 
Fusariose der einen Leguminosenart auf andere Arten ubertragen 
werden kann. 

SdLUtzmaJ3regrLll. 1. Schlecht keimende Sam en soli ten als 
Saatgut nicht verwendet werden. - 2. Werden kleinere An
steekungsherde auf dem Felde entdeekt, so sind aile kranken 
Pflanzen sogleich zu entfernen und zu verniehten. - 3. Samt
Hehe nach der Ernte zuruckgebliebenen Reste erkrankter Pflan
zen miissen aufgesammelt und vernichtet werden. -- 4. Man 
baue auf stark angesteekten Boden in den zwei bis drei folgenden 
Jahren keine Hiilsengewaehse. 

WeiBfiiule der Kartoffel. 
Fusarium coerilleum (Lib.) Sacco 

A p pel, O. u. F u c h s, J., Zur Kenntnis der FusariumfauIe der Kar
toffeIn. Mitt. K. BioI. Anst., land· u. forstw., 1913, April, S. 16-17. 
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Pethybridge, G. H. u. Lafferty, H. A., Further Observations 
on the cause of the common Dry-Rot of the Potato Tuber in 
the British Isles. Sci. Proc., Roy. Dublin Soc., 1917, June, S. 
193-222. 

Diese Krankheit tritt hiiufig an gelagerten Kartoffeln im 
Winter auf. Sie erscheint in form erhohter oder eingesunkener 
kleinerer flecken an der Schale. Die flecken sind von kreide
weiBen oder bliiulichen bis 
bl3flroten Pilzpolstern iiberdeckt. 

.Difse Polster bestehen aus Pilz
faden, die K 0 n i die n ab
schRiiren. 

a 

e 

c 

Fig. 142. WeiBfiiule der Kartoffel. a. Kartoffel mit von Pilz bedeckten 
Flecken. - b. Konidien. - c. Keimende Konidie. - d. Chlamydospore. -
e. Keimende Chlamydospore. (a. nach Board of Agriculture; b.-e. nach 

G. H. Pethybridge.) 

Die Konidien sind sichelf6rmig gekriimmt, beidendig zugespitzt 
und mehrfach querseptiert. Sie keimen leicht, unter giinstigen 
Verhiiltnissen binnen wenigen Stunden, und verbreiten unmittel
bar die Krankheit in der Umgebung. Neben diesen schnell kei
menden Konidien kommen in den Pusteln allmiihlich auch andere, 
dauerhaftere Sporen, Chlamydosporen, zur Entwicklung. 
Diese bilden sich interkalar, oft reihenweise mehrere zusammen, 
aus gewissen MyceWiden hefaus. Sie keimen erst nach einer 
gewissen Ruhezeit aus. Das Innere der schwer befallen en Knol-

E r i k s son, Die Piizkrankheiten. 16 
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len wird binnen kurzem in eine weiche, faulende Masse umge
wandelt. In der Regel ist die Krankheit bei der Kartoffelernie 
nicht bemerkbar. Sie schlummert dann noch und kommt erst 
spater zum Vorschein. 

Man meinte friiher, daB dieser Pilz nur ein Konidienstadium des 
Ascomycetenpilzes Nectria Solani R. u. B. sei, der auBerdem noch 
andere Konidienformen, den Gattungen Monosporium und Cephalo
sporium zllgehorig, hatte (Reinke u. Berthold, 1879). Bei neueren 
Untersuchungen hat sich indessen diese Auffassung als nicht stichhaltig 
erwiesen. 

Als Krankheitserreger werden in Nordamerika mehrere andere 
Fusariumarten angegeben: Fusarium oxysporum Schl., F. trichotheciodes 
Wr., F. eumartii Carp. und F. radicico[a Wr. (Carp., 1915; P r at t, 1916). 

Die Krankheit diirfte in Deutschland und frankreich im 
Jahre 1907 b6sartig aufgetreten sein. Eine graBe Menge der 
Saatkartoffeln, die 1908 aus diesen Landern nach Transvaal 
verschickt worden waren, zeigte sich namlich so schvv'er 
angegriffen, daB die Regierung von Transval im Herbst 
desselben Jahres sich veranlaBt fand, zu verfiigen, daB Kar
toffeln, die zu 1 % oder dariiber yom Pilz befallen waren, ver
nichtet oder an den betreffenden Exporteur zuriickgesandt 
werden sollten. 

Schutzma!3regeln: 1. Man' achte genau darauf, daB die geem
teten Kartoffeln geniigend tracken sind, bevor sie in das Win
terJager gelangen, und daB die Luft am Lagerorte nicht zu 
feucht und abgeschlossen gehalten wird. - 2. Man unter
suche ab und zu im Laufe des Winters die im Keller auf
bewahrten Kartoffeln und entferne und vernichte aile kranken 
Knollen sofod nach ihrer feststeHung. - 3. Zur Verfiitterung 
benutzte man keine verlesenen, leicht erkrankten Knollen, wenn 
sie vorher nicht gut gekocht worden sind. - 4. Als Saatgut 
verwende man keine, wenn auch nur sehr schwach, von der 
Krankheit befallene KartoffeJn. - 5, Hat ein Boden wahrend 
eines der Jetzten 3-4 Jahre kranke KartoffeJn hervorgebracht, 
ist er fUr den Anbau von Kartoffeln untauglich . 

. , ): 
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V. R h i zoe ton i a. 
Hierher geh6rige Pilzformen bilden an der OberfJache von 

Wurzeln und anderen unterirdischen Pflanzenteilen ein ausge
breitetes, filzartiges, violettes oder braunes Mycel. Vermehrungs
organe, soweit bekannt, unvollstandig entwickelt. 

, 
. • Wurzeltoter der Wurzelgewachse. 

Rhizodonia violacea Tul. 

P rill i e u x, E., Rhizoctonia violacea 
(DC.) Tul. Malad. PI. Agric., T. 2, 
1897, S. lH-1S7. 

Duggar, B. M. u. Stewart, F. c., 
The SterH Fungus Rhizodonia. 
Corn. Un. Agr. Exp. Stat., Bot. 
Oi"., Bull. 186, 1900, S. 51-76. 

E r i k s son, J., Einige Studien iiber den 
Wurzeltoter (Rhizoctonia violacea) 
der Mohee. Centro BI. Bakt., Abt. 
2, Bd. 10, 1903, S. 721-738, 
766-71'5. 

Eriksson, J., Etudes sur 1:'1 ma
ladie produite par Rhizoctone vio
lacee. Rev. Gen. Bot., T. 25, 1913, 
S. 14-30. 

Dug gar, B. M., Rhizoctonia cracorum 
(PeTs.) DC. and R. Solani Kuhn 
(Corticium vagum B. u. C.) with 
notes on other Species. Ann. Miss. 
Bot. Gard., Vol. 2, 1913, S. 403 
-458. 

van de r L e c k, H. A. A., Contri
bution a l'Etude du Rhizoctonia 
violacea. Med. R. Haag. Land. 
Sch., T. 12, 1917, S. 94-112. 

Richards, B. L., A Dryrot Canker 
of Sugar Beets. Journ. Agr. Res., 
Vol. 22, 1921, S. 47-52. 

fig. 143. Drei M6hren vom 
Wurzeltoter befallen, die erste 
aben, die zweite in der Mitte und 

die driHe unten. (Orig.) 

Diese Krankheit befai1t verschiedene Wurzelgewachse, beson
ders M6hre, Zucker- und Futterriiben, Kohlriibe und WeiBe Rube. 
Sie macht sich erst gegen die Erntezeit der Wurzeln bemerkbar. 
Man sieht dann, daB die Blatter hie und da auf den Feldern 

16* 
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welk werden. Untersucht man die Wurzel, so findet man sie 
mit einem violetten, aus Pilzfaden bestehenden Filz bekleidet, 
der ein zusammenhangendes Lager rings urn die Wurzel, an 
ihrem obersten mittleren oder untersten Teil, bildet. Die 
leicht oder gar nicht angegriffenen Teile der Wurzeln entwickeln 
sich einigermaBen normal und behalten ihre natiirliche Farbe 
bei. Der vom Filz bekleidete Teil ist dagegen oft eingeschniirt 
und diinner als die unbedeckten Partien. Beim Heraufziehen der 

fig. 144. Zuckerriibe (links), futterriibe (Mitte), Luzerne-Wurzelstiick (rechts 
oben) und Kartoffel (rechts unten), infiziert mit demselben Material yom 

Rhizoctonia-PiIze der Mohre. (Orig.) 

Wurzel haften Erdteile gern am Filziiberzuge, und man kann 
die Wurzel von der Erde nicht befreien, ohne daB ein Teil des 
Filzes und des nachstliegenden Riibengewebes mitfolgt. 

Die Faden des Pilzes enthalten, wenn sie etwas alter gewor
den sind, einen roten Farbstoff. Die Wand der Fiiden ist da
gegen meist farblos. 1m Filze liegen zahlreiche, kleine, braun
schwarze, sclerotieniihnliche Oebilde, die aus kurzen, reich ver
zweigten, knauelartig zusammengeflochtenen MyceJfiiden bestehen. 
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Allmahlich 16sen sie sich von der Wurzel ab und gelangen frei in 
den umgebenden Boden. Ohne Zweifel tragen sie zur Verbrei
tung der Krankheit beL 

Es hat sich bei Kulturversuchen, die bei Stockholm ange
stellt wurden, gezeigt, daB es von dies em Pilz wenigstens zwei 
verschieden spezialisierte Formen gibt: 1. f. sp. D a u ci, ,die auf 
Daueus Carota (in verschiedenem Orade an verschiedenen 
M6hrenvarietaten) vorkommt und auBerdem nicht nur auf Beta 
vulgaris (und in geringem Grade auf Luzerne und Kartoffel), son
dern auch auf verschiedene Un krauter, wie Erysimum eheiran
thoides, Stellaria media, Or-tica doiea, Oaleopsis Tetrahit, Myo .. 
satis arvensis, Sonehus arvensis, S. oleraeeus und Chenopodium 
album, aber nicht auf Pastinak und Klee, iibersiedeln kann; -
und 2. f. sp. Bet a e, die auf Beta vulgaris vorkommt und auBer
dem auf Brassica Rapa und Dauens Carota, aber nicht auf Rot
klee, iibertragbar ist. 

An den oben genannten 
Unkrautarten tritt f. sp. D au ci 
sowohl auf der Wurzel als 
auch auf dem unteren Teile 
des Stengels auf. An den 
Wurzeln zeigt sich der Pilz 
vorwiegend in Form von 
schwarzen Punkten. Am Wur
zelhalse bildet er, namentlich 
bei den flinf zuerst erwahn
ten Unkrautern, einen dicken, 
bleich fleischfarbenen Wulst, 
der den Stengel v611ig be
deckt und sich bisweilen auch 
an der Erdoberfliiche aus- fig. 145. Teile von Urtica urens (links) 

und Stettaria media (rechts), yom Rhi
breitet. Mehrere der yom zoctonia-Pilz der Mohre befallen. (Orig.) 
Pilze angegriffenen Unkraut-
arten, wie SOllchas oleraceus, Stellaria media, Erysimum chei
rallthoides und Urtica dioica, waren bei der Erntezeit noch voll 
lebendig, mit Stengeln und griinen Bliittern, ja in einem FaIle 
(Erysimum) mit lebenden Bliiten. Andere Arten aber waren 
verwelkt. 



246 

Auf Material von pilzbefallenen Unkrautpartien, das in Spiritus auf
bewahrt worden war, wurden mehrere Jahre spater Mycelauswiichse 
aus dem hell rot en Stengelfilz wahrgenommen, die an Basidien und 
Basidiosporen so stark erinnerten, daB man, wie bei Rhizoctonia Solani 
ein Hypochnlls-Stadium (H. Solani), so auch hier ein Hypochnlls·Stadium 
(H .. circinans) annehmen wollte. Bei spater in Holland ausgefiihrten 
Versuchen hat man auf ganz frischem Material derselben Art die 
Richtigkeit dieser Deutung in Zweifel ziehen wollen, indem man dort 
nur Faden-, aber keine Basidien-Bildung fand. Zur Entscheidung dieser 
Frage diirften weitere Versuche notig sein. 

SchutzmajJregeln. 1. Bei der Ernte der Wurzelgewachse ent
ferne man aile, \Venn auch nur sehr wenig erkrankten Wurzeln 
und vernichte sie entweder durch Kochen oder in anderer Weise. 
- 2. Die Stellen, wo kranke Pflanzen gestanden, sind durch Holz
stabe zu markieren, und die Erde an den markierten Stellen durch 
Begiefien mit einer pilztotenden fliissigkeit, z. B. mit einer vcr
diinnten Karbolsaurelasung (man nehme 50 gr Saure zu 10 I 
Wasser; 40 I von dieser Lasung auf 15 qm Boden), zu des
infizieren. - 3. 1m Laufe des Winters untersuche man von 
Zeit zu Zeit die Wurzeln, die in der Nahe von verseuchten Flek
ken des Ackers geerntet sind, und zerstare aile erkrankten. -
4. Auf Boden, der kranke Wurzeln hervorgebracht hat, baue 
man wenigstens in den vier nachsten Jahren keine fUr dieselbe 
Krankheit empfangliche Pflanzen art. - 5. Man benutze keinen 
frisch en Stalldiinger, wenn zur fiitterung kranke Wurzeln ver
wendet worden sind. 

5. Unvollstindig erforschte Krankheiten. 

Oraufleckigkeit des Hafers. 

E r i k s son, J., Sotdagg ii hafre. (Scolecotrichum graminis Fuck., f. 
Avenae Erikss.). K. L. Ak. Hand!. o. T., 1890, S. 180-181. 

K r a use, F., Scolecotrichum graminis Fuck. f. Avenae Erikss., Centro 
BI. Bakt., Abt. 2, Bd. 25, 1910, S. 102-106. 

Hi I t n e r, L., Beobachtungen und Untersuchungen tiber die sog. Dorr
f1eckenkrankheit des Hafers. Prakt. Bliitt., Pf!.-Bau u. Pfl.·Sch., 
1914, S. 28 usw. 

S chi k 0 r r a, W., Beitrage zur Dorrfleckenkrankheit des Hafers. Centro 
81. Bakt., Abt. 2, Bd. 45, 1916, S. 578-586. 
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S c her p e, R., Untersuchungen tiber die Ursache der Dorrflecken
krankheit des Hafers. Arb. BioI. R. Anst., Land- u. Forstw., Bd. 10, 
1920, S. 307--358. 

Diese Krankheit gibt sich 
dadurch kund, daB auf ge
wissen groBeren oder klei
neren Teilen der Haferfel
der die Blatter im Vorsom
mer fleckig werden, ja mit
unter vor dem Rispenan
satz vollstandig verwelken. 

.... Entweder gehen die Pflan
.. zen v6llig zugrunde, oder 

sie werden so geschwacht, 
daB sie nur verkiimmerie 
Rispen mit ganz leeren, 
welken Ahrchen entwik
keln. Die groBen, braun
grauen flecken stehen an
fangs von einander ge
trennt am befallen en Blat
te, breiten sich aber im
mer mehr aus, bis die 
Blattspreite zum gr6Bten 
Teil oder ganz und gar 
abgestorben ist. In def 
Regel kommen die ersten 
Krankheitsflecken an der 
Basis des zweiten Blattes 
zum Vorschein und ver
breiten sich so allmahlich 
auf die oberen Blatter. 

An den grauen Blatt
flecken findet man ge
w6hnlich kleine schwarze, 

c 

d 

a b 
e 

Fig. 146. Oraufleckigkeit des Hafers 
a. Junges, b. iiIteres Krankheissstadium. --
c. Faden aus einem Pilzfadenbiichel. --
d. Konidien. - e. Beinahe abgestorbenes, 
quer durchschnittenes Blatt. (a. bis d. Orig.; 

e. ~.ach F. Krause.) _ 

von Pilzfiiden zusammengesetzte Punkte. Diese treten aus 
den Spaltoffnungen hervor und bestehen aus gerade ab
stehenden, schmutzbraunen, etwas zickzackformig gegliederten 
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Pilzfiiden, die an der Spitze einzellige oder quergeteilte, eben
falls schmutzigbraune Konidien abschniiren. 

Die Krankheit kehrt gew6hnlich auf denselben bestimmten 
Flecken der Felder, jedesmal wenn Hafer dort gebaut wird, wie
der. Bisweilen hat man iihnIiche Krankheitserscheinungen an 
Sommerweizen, der auf solchen Ackerfeldern gewachsen ist, wahr
genommen. Die Krankheit kommt oft auf Torfboden, Schwemm
sand bildungen an Binnenseen und an flieBenden Oewiissern, 
nicht selten an Abhiingen zwischen hoch und niedrig gelegenen 
Boden vor. Sie wird durch niedrige Temperatur wiihrend der 
ersten Wachstumszeit gefordert. 

Das Hervortreten und die Intensitiit der Krankheit steht mit 
einem zu groBen OberschuB an Kalk in der Bodenlosung in Ver
bindung. Durch Zusatz von Kaliumpermanganat, Mangansulfat. 
Ammoniumsulfat und Ammoniumchlorid, sowie auch von wohl 
gebraunter Stalldungung wird die Krankheit gehemmt. Die Ni
trate dagegen befordern die Krankheit. (0. A r r hen ius, 1923, 
1924.) Infolgedessen ist man auch bisweilen geneigt, clem 
vorhandenen Pilz Scolecotrichum graminis die Rolle als pri
maren Krankheitserreger abzuerkennen. Verschiedene Hafersor
ten leiden in verschiedenem Orade. Zu den widerstandsfiihig
sten scheinen "Mesdag", "Duppauer", "Deutscher Moorhafer" 
u. a. zu geh6ren. 

Die Krankheit ist in Schweden seit langer Zeit von Schonen 
bis Uppland beobachtet worden, hat aber erst in neuerer Zeit 
groBere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ihr Vorkommen wird 
auch aus Diinemark, Holland und Deutschland, besonders in den 
Jahren 1908 und 1909 aus Posen und WestpreuBen berichteL 

Schutzmaflregeln. 1. Fur solche Boden, die eine Tendenz ge
zeigt haben, kranke Ernten zu geben, wahle man m6glichst 
widerstandsfahige Hafersorten. - 2. Man vermeide schattige 
Kulturboden. - 3. Die Sulfate und die Chloride von Mangan 
und Ammonium sind die besten Kampfmittel gegen die Krank
heit; danach kommt gut gebraunter Stalldunger; von Mangan
sulfat verwende man 50 kg per ha. Dagegen bewirken aile Ni
trate und auch Mangansuperoxyd eine Forderung der Krankheit. 
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BJattroJlkrankheit der Kartoffel. 
Hi I tn e r, L., Welche sind die Ursachen der geringen Kartoffelernte 1910 

und wekhe MaBnahmen sind in Zukunft vorzusehen? Hess. Landw. 
Zeit., 1911, Nr. 15 u. 16. 

A p pel, O. u. S chi u m b erg e r, 0., Die Blattrollkrankheit und unsere 
Kartoffelernten. Arb. D. Landw. Ges., H. 190, 1911, S. 1-102. 

K 0 c k, G. u. K 0 rna u t h, R., Bericht tiber die von der k. k. Pflanzen
schutzstation im Jahre 1911 durchgefiihrten Versuche zum Studium 
der Blattrollkrankheit der Kartoffel. Zeitschr. Landw. Verso Wes., 
Ostet'\"., 1912, S. 179-247. 

S c hall d "r, R., Durch welche Mittel treten wir der Blattrollkrankheit 
entgegen? fiihl. Landw. Z., Jahrg. 63, 1914, S. 225-243. 

Q van j e r, H. M., Nature, mode of dissemination and control of 
Phloem-necrosis (leaf-roll) and related diseases. Med. Rijks. H. 
Land. Bouwsch., Deel 10, 1916, S. 1-138.· 

A tan a s off, D., Stipple-Streak Disease of Potato. Med. Landb. Hoo
gesch., Deel 24, 1922, S. 1-32; - Deel 26, 1922, S. 1-52. 

Q van j e r, H. M., General Remarks' on Potato Diseases of the Curl
Type. Rep. Intern. Conf. Phyt., Holland, 1923. Waageningen 192-1, S. 
23-28. 

I 

1m Hochsommer, gegen Ende Juli o~er anfangs August. 
kann man auf den Kartoffelfeldern hier und da Pflanzen von 
einem auffallenden Aussehen wahrnehmen. Die Blii.ttchen falten 
oder rollen sich der Lange nach, oft tUtenartig, nach oben. 
Solche Pflanzen kommen vereinzelt auf dem Felde vor oder sie 
bilden zusa!TImen gr6Bere oder klein ere Flecken. Durch die 
blassere Farbe der nach auBen gerichteten Blattunterseite heben 
sich die kranken Pflanzen gegen die gesunden, dunkelgriinen 
scharf abo Das ganze Feld bekommt ein buntes Aussehen. Bei 
vielen Kartoffelsorten nehmen die zusammengerollten Blii.ttchen, 
und zwar besonders die untere Seite der Rippen, einen gelblichen 
oder r6tlichen Farbenton an. 

1m ersten Krankheitsjahre geben die blattrollkranken Pflan
zen in der Regel eine fast normale Ernte von allscheinend ge
sun den, wenn auch weniger zahlreichen Knollen. Wenn soIche 
Knollen im folgenden Jahre als Saatkartoffeln verwendet wer
den, so treiben wohl die Augen meistens normale Auslii.ufer, 
aber die oberirdischen Sprossen verkiimmern, und die B1ii.tter wer
den fruher als im ersten Krankheitsjahre eingerollt. Knollenbil
dung kann stattfinden, aber die Knollen bleiben gew6hnlich klein; 
oft werden sie nicht gr6Ber als Haselniisse. Mitunter sind die 
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AusHiufer sehr verkurzt, und die Knollen sitzen dicht am Sten
gel. Die Augen dieser kleinen Knollen treiben nicht selten Aus
laufer mit Knollenansatz. Werden Knollen aus dem zweiten 
Krankheitsjahre zur Saat im darauffolgenden Jahre benutzt, so 
werden oft die von denselben entsandten Auslaufer nicht so 

b 
fig. 147. Blattrollkrankheit der Kartoffel. a. Blattrollkranke Pflanze 
-- b. Ernte von Magnum bonum nach gesunden Pflanzen (links) und nach 

kranken Pflanzen (rechts). (Nach R. Schander.) 

weit entwickelt, daB sie die Erdoberflache erreichen konnen, oder 
es kommen sogar gar keine Auslaufer zur Ausbildung. 

Die Krankheit machte sich zuerst in Westfalen und der 
Rheinprovinz im Jahre 1905 bemerkbar. Man hat dieses Auf
treten mit der 1904 und 1905 dort herrsehenden; auBergewohn
)ieh starken und anhaltenden Trockenheit in Verbindung bringen 
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wollen. Bald danaeh wurde sie indessen aueh andererorts beob
aehtet und ist spater aus den meisten europiiisehen Ui.ndem, so
wie aueh aus Amerika, gemeldet worden. 

Im Anfange des Jahre;; 1908 entstand in Deutschland und den an
grenzendell Uindern eine fOrmliche Panik infolge eines beunruhigenden 
Artikels, der von einem der hervorragendsten Kartoffelzuchter Deutsch
lands verfaBt war (Arnim-Schlagentin) und in vielen europaischen Zeitun
gen ver6ffentlicht wurde. In diesem Artikel mit der Oberschrift "Europas 
Kar~ffelbau in Gefahr" wurde die Befurchtung ausgesprechen, daR in 
gan~ Deutschland, mit verschwindendell Ausnahmen, keine einzige ge
srtndT: Kartoffel fur die Fruhjahrssaat zu haben ware. Diese Befiirchtung 
hat sich aber als ubertrieben gezeigt. Die Krankheit trat allerdings 
im Herbst 1908 an zahlreichen Orten in den kartoffelbalJenden Landern 
des Koniinents auf, und zwar besanders ;in Gegenden, wo ei!l sehr. 
intensiver Kartoffelbau getrieben wird. Hierbei zeigte sich, daB sie iiberal! 
dort, wa sie einmal b6sartig wiitete, stets wieder erschien und samt
liche KartoHelsarten ohne groBen Unterschied befie!. Andererseits fanden 
sich jedoch zahlreiche und greBe Gebiete, in denen die Krankheit noch 
wenig octer gar nicht vorkam und die Ernte vollkammen befriedigend war. 

1m Jahre 1909 trat die Krankheit vielerorts auf dem eurapaischen 
Kontinente auf, besonders in Siiddeutschland und Osterreich-Ungarn, lind 
rich tete noch gr6Bere Verwustungen an als im vorhergegangenen Jahre. 
In Bulgarien z. B. war sie schlieBlich so weit verbreitet, daB kein Di
strikt davon frei blieb. Verschiedene Kartaffelsorten Iitten dort in lIn
gleichem Grade, die impo.rtierten schwerer als die einheimischen. Der 
Verlust an den einzelnen Sorten wechselte zwischen 10 und 100 0 0. 

Noch im selben Jahre 1909 blieben indessen mehrere Gegenden Deutsch
lands vo,n der Krankheit verhaltnismaBig frei. 

Beim Durehsehneiden des Stengels einer kranken Kartoffel
pflanze findet man zuweilen, daB der OefiiBbiindelring gelb ge
fiirbt ist. Ein diinner Qucrsehnitt durch einen solchen Stengel 
zeigt mitunter in dem gelben Ringe ein Pilzmycel. Einen ahn
lichen, gelben OefaBbiindelring findet man manchmal auch in 
der kranken Knolle, besonders gegen das Nabelende, \vo die 
Knolle am Ausliiufer befestigt gewesen i~t. Die gefundenen 
MyeelbiJdungen hat man zu versehiedenen Arten der Pilzgattun
gen Fusarium (Appel, 1906; Spieckermann, 1908; Kock 
u. Kornauth, 1910; Himmelbauer, 1912), Vertidllium 
(A p pel u. W 0 II en \V e b e r, 1909), Solan ella (Van h a, 1910) 
usw. reehnen wollen. 

In zahlreichen fiillen hat man indessen kein Mycel im Oe
fiiBbiindelring oder in iibrigen Oeweben der Knolle entdecken 
k6nnen. Infolgedessen sind von mehreren Seiten Zweifel gegen 
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suche zum Aufklaren des Krankheitsphanomens vorgefiihrt wor
den. Man hat die Krankheitsursache in der Benutzung unreifer 
Saatknollen suchen wollen (H i I t n e r, 1905; So r au e r, 1908; 
S toe r mer, 1910), oder in abnorm encymatischer Beschaffen
heit des Zellsaftes (0 r ii s s, 1907; So r a u e r, 1908), oder in 
mangelhafter Wasserversorgung und Minderung der Wasserauf
nahme durch Wurzelschaden, sog. "pathologischer, adoptiver 
Mutation" (H e dIu n d, 1910), oder in abnormem Phloem, ver
bunden mit Schrumpfung und Verholzung, sog. "Phloem-Necrose" 
(Qvanjer, 1913, Schultz u. Folsom, 1921), oder in iiber-

. mafiiger und zur unrichtigen Zeit angewendeter Diingung mit 
Kalisalzen oder anderen Salzen (Bibraus, 1910; Hiltner, 
1911), 6der endlich in sog. "Entartung" der Kartoffelsorten 
infolge fortgesetzter, vegetativer Vermehrung der Kartoffel
pflanze (Schultz-Soest, 1905). Nach allen diesen Hypothesen 
ware das Pilzmycel, wenn vorhanden, nachtraglich hineingekom
men und nicht als der eigentliche Krankheitserreger zu deuten. 

Die Blattrollkrankheit gehorte urspriinglich zu einer Klasse von 
Kartoffelkrankheiten, die "Krauselkrankheit der Kartoffel" be
nannt wurde. Erst im Jahre 1906 \vurde sie als eine selbstan
dige Krankheitsart betrachtet und bezeichnet. Nach den seit der 
Zeit in verschiedenen Uindern gewonnenen Einsichten und Er
fahrungen zu schlieBen, scheint dieselbe auch in dieser Begren
zung keine einheitliche Krankheit zu sein. Mehreres in ihrem 
Auftreten - Entwicklung des Krautes, Einrollung der Blatt
chen, Befestigung der Knollen mit oder ohne Stolon en uSW. -
sowie auch die in Einzelfallen verschiedene wirtschaftliche Be
deutung der Krankheit erweckten bald den Verdacht, daB wesent
lich ungleichartige -Krankheitsformen auch in der Blattrollkrank
heit sich verbargen. Diese Ahnung ist auch allmahlich bestatigt 
worden. 1m Jahre 1916 wurde aus Irland eine spezielle Form 
der Krankheit als "Verticillium Disease" beschrieben (P e t h y
b r·i dg e) und in allerletzter Zeit sind aus Holland nicht weniger 
als 8 verschiedene solcher Formen -. "Leaf Roll", "Marginal Leaf
Roll", "Intervenial Mosaik", "Aucuba Mosaik", "Common Mo
saik", "Chinkle", "Stipple-Streak" und "Leaf-Drop Streak" be
nannt - beschrieben und abgebildet worden (Q van j e r, 1924). 
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SchutzmajJregeln. 1. Man verwende v61lig gesunde Saat
karloffeln, die auf Ackern geerntet sind, wo die Krankheit sich 
nicht gezeigt hat. - 2. Auf Boden, der kranke Kartoffeln her
vorgebracht, sind in den 2-3 folgenden Jahren keine Kartof
feln zu bauen. - 3. Sobald die Krankheit auf einem Kartoffel
feld erscheint, sind aile erkrankten Pflanzen baldmoglichst aus
zureiBen, zu entfernen und zu vernichten oder mit Holzstiiben 0 

zu markieren, damit die ihnen angeh6rigen Knollen bei der 
Ernte von denjenigen der gesunden Pflanzen getrennt werden 
konnen. - 4. Man vermeide, daB Erde von krankem Acker 
durch Menschen, Vieh oder Gerate auf Felder iibertragen werde, 
wo in einem folgenden Jahre Kartoffeln gebaut werden sollen. 

Eine iihnIiche Kartoffelkrankheit, deren Ursache gleichfalls 
noch nicht aufgeklart ist, hat man in Irland unter dem Namen 
"Yellowing" (" Yellow Blight") beschrieben. Die durch sie 
heimgesuchten Pflanzen beginnen Mitte Juli zu vergilben, sterben 
vorzeitig ab und geben entweder nur geringe oder iiberhaupt 
gar keine Ernte. Man hat keinen Parasiten entdecken konnen. 
Hiigelkultur und gute Entwasserung scheinen der Krankheit ent
gegenzuwirken (Pethybridge, 1910, 1911). 

Seit mehreren Jahren sind ferner im 
Innern der Kartoffelknollen gewisse Flek
kenkrankheiten von noch unerforschter Na
tur beobachtet worden. Eine solche ist 
unter der Bezeichnung "Buntwerden" 
("Eisenfleckigkeit") aus Deutschland seit 
1897, und zwei andere "Internal Disease" 
(H a rn e, 1910) und "Sprain" ("Streak Di
sease") (Pethybridge, 1912) sert etwa 
derselben Zeit aus GroBbritannien" Nard-

o amerika und Australien bekannt. Sie zeigen 
aBe ungefiihr dasselbe Aussehen. AuBer
Iich weisen die KnoBen nichts krankhaftes 
oder verdiichtiges auf. Erst wenn man sie 
durchschneidet, entdeckt man hier und da in 

fig. 148. 
Durch "Sprain" ange
griffene Kartoffel. (Nach 

A. S. Horne.) 

dem weiBen Fleisch braune, rundliche Flecken ("Buntwerden", "In
ternal disease") oder schmale Streifen ("Sprain"), letztere oft 
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bogenformig zusammenlaufend. In neuester Zeit hat man samtIiche 
dieser Krankheitsformen fUr identisch und durch eine Bakterie, 
Pseudomonas solanioleus Paine, hervorgerufen betrachten wol
len (P a i n e, 1923). Andererseits behauptet man, daB man weder 
in den kranken Oeweben noch in ihrer Nahe Mycelfaden oder 
Bakterien hat nachweisen konnen. Das Plasma der Zellen hat 
sich indessen triib und braunlich gezeigt, und man hat in ge
wissen Fallen in den kranken ZeUen runde, piasmodienahnliche 
Korper wahrzunehmen geglaubt, die auf die Anwesenheit eines 
niedrig stehenden Pilzes (Chytridiacee) deuten wiirden. In die
ser Weise erkrankte Kartoffeln sind als menschliche Nahrung 
unbrauchbar. Wenn man solche Knollen zur Saat benutzt, so 
werden 6-22010 der Pflanzen in derselben Weise krank. 

Mosaikkrankheit des Tabaks. 

Mayer, A., Ober die Mosaikkrankheit des Tabaks. Landw. Ver.
Stat., 1866, S. 451 usw. 

K 0 n i n g, C. J., Die flecken- oder Mosaikkrankheit des hollandischen 
Tabaks. Zeitschr. Pfl.-Kr., 1899, S. 65-80. 

He i n z e I, K., Contaziose Pflanzenkrankheiten ohne Microben unter 
besonderer Berilcksichtigung der Mosaikkrankheit der Tabaksblatter. 
Inaug.-Diss., Erlangen, 1900, S. 1-46. 

Woods, A. f., Observations on the Mosaik Disease of Tobacco. U. S., 
Dep. Agr., Bur. PI. Ind., Bull. 18, 1902, S. 1-24. 

I wan 0 w ski, D., Ober die Mosaikkrankheit der Tabakpflanze, Zeitschr. 
Pfl.-Kr., 1903, S. 1-41. 

Pal m, B. T., Is the Mosaic Disease of Tobacco a Chlamydozoonose? 
BulL Dele. Proefst., Medan-Sumatra, Nr. 15, 1922, S. 7-10. 

Dug gar, B. M. u. Arm s t ron g, J. K., Indications respecting the 
nature of the infective particles in the Mosaik Disease of Tobacco. 
Ann. Mo. Bot .. Gard., Vol. 10, 1923, S. 191-212. 

1m Hochsommer, 2-3 Wochen nach dem Anpflanzen des 
Tabaks, beginnen hier und da auf den Tabakfeldern Pflanzen 
von einem eigentiimlichen, anormalen Aussehen zu erscheinen. 
Die Blatter zeigen unregelmaBige Flecken, die ungleich gefarbt, 
bald dunkelgrun, fast undurchsichtig, bald hdler und durch
sichtig sind. Die Flecken geben dem gegen das Licht gehal
tenen Blatt ein mosaikartiges Aussehen. Die dunkelgrunen Flek
ken wachsen kraftig und bilden schwach erhOhte Buckeln, wah-
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rend die hellen ihr Wachstum fast ganz einstellen. Die kran
ken Pflanzen bleiben gegeniiber den gesunden in ihrer Ent
wicklung zuriick. 

Kranke und gesunde Pflanzen stehen im bunten Durch
einander. Die Krankheit geht nicht von selbst von einer Pflanze 
zur anderen iiber, wenn aber ein erkranktes Blattstiick oder aus 
einem kranken Blatte herausgepreBter Saft in eine Wunde am 
Blatt oder Stengel einer gesunden 
PHanze gehmgt, so entstehen nach 
3-6 W~c~n, je nach dem Alter der 
gesunden Pflanze, an dieser ahnliche 
Krankheitssymptome, jedoch nicht an 
dem infizierten Organ selbst, sondern 
an den neuen zarten Blattern, die nach 
und nach an den Stengeln und Zweig
spitzen hervorwachsen. Das Gift 
scheint mit dem Saftstrom in die 
jiingsten Gewebeelemente (das Me
ristem) hinauf zu gelangen und erst 
dort seine Wirkung gelt~nd zu 
machen. Eine derartige Obertragung 
der Krankheit \'on Pflanze zu Pflanze 
geschieht leicht durch die Hande oder 
Geratschaften der Arbeiter, wenn diese 
die Pflanzen zur Verhinderung des 
Fruchtansatzes abgipfeln. An den ab
gegipfelten Pflanzen werden daher die 
Seitensprossen in der Regel mosaik
krank. Die kranken Blatter stehen an 
Handelswert den gesunden wesentlich 
nacho Als Deckblatter fUr Zigarren 
sind sie nicht zu verwenden; auch 

fig. 149. Mosaikkrankes 
Tab a k b I a t t. (Nach D. 

Iwa,nowski.) 

sollen sie dem Pfeifentabak einen unangenehmen, durchdringen
den Geruch verleihen. 

Die Krankheit greift aile gebauten Rassen von Nicotiana Ta
bacam an, diirften aber nicht an N. rastica auftreten. 

Die Ursache dieser Krankheit ist noch nicht mit Sicherheit 
festgestellt. Einige meinen, sie sei durch Bakterien bewirkt, die 
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so klein seien, daB sie weder durch mikroskopische Untersu
chung noch durch Ziichtung nachweis bar waren. (M aye r, 1886; 
K 0 n i n g, 1898). Andere nehmen einen lebenden fliissigen An
steckungsstoff, "contagium vivum f1uidum" an, der an das Proto
plasma der Zellen innig gebunden sei (B e i j e r inc k, 1898), also 
eine Art "Mykoplasma" bildend. Wiederum andere rechnen als 
Krankheitserreger gewisse im Protoplasma angetroffene "sonder
bare, an parasitische Am6ben erinnernde Plasmaanhiiufungen in der 
Niihe des Zellkerns oder nicht seHen in unmittelbarer Beriihrung 
mit diesen", also eine Art von "contagium fixum" (I wan 0 w
ski, 1903); diese K6rperchen sind spater mit dem Namen Stron
gyloplasma Iwanowskii bezeichnet worden (P a 1m, 1922). Und 
schlieBlich noch andere leugnen das Vorhandensein irgendwelches 
parasitischen Krankheitserregers und betrachten die Krankheit als 
die Folgc gewisser durch hohe Temperatur, reichliche Bewas
serung, feuchte Luft, schlechte Nahrung usw. hervorgerutene 
St6rungen im normalen Stoffwechsel innerhalb der PHanze, die 
entweder in einer Oberproduktion enzymatisch entstandener 
sog. Oxydasen oder Peroxydasen oder auch in einer durch 
iiuBere Reize eingeleiteten Bildung von Giftstoffen bestehen soll
ten (I-i einzel, 1900; Wods, 1902). 

Diese seit langem in vielen tabakbauenden Liindern bekannte 
Krankheit wurde zuerst in Holland in der Mitte der 80er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts wissenschaftlich untersucht. Nachher 
ist sie nicht nur in dies em Lande, sondern auch anderorts be
sonders in Frankreich, RuBIand, Nordamerika usw. Gegenstand 
groBer Aufmerksamkeit geworden. Auf den Tabakfeldern unweit 
Stockholm tritt sie seit langer Zeit in jedem Jahre stark auf. 

Schutzmaflrrgeln. 1. Zur Samenernte sind nur gesunde Pflan
zen auszuwahlen. - 2. Man verwahre Kapselfriichte und Samen 
an geeigneter trockener Stelle und sorge dafiir, daB sie mit Resten 
von kranken Pflanzen nicht in Beriihrung kommen. - 3. Flir die 
Anzuchtkasien muB gesunde Erde angeschafft werden. - 4. 
Oute Entwiisserung des Bodens. - 5. Diingung mit frischem 
Stallmist ist zu vermeiden; dagegen sind Kainit und Thomas
phosphat empfehlenswert. - 6. Das Abgipfeln muB zuerst an 
allen mosaikkranken Pflanzen fUr sich und dad erst narh ein 
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paar Tagen nach sorgHiltiger Desinfizierung der Hande und Ge
rate an den gesunden Pflanzen vorgenommen werden. 

Oft zeigt sich auf denselben Tabakfeldern, welche die soeben 
beschriebene Krankheit aufweisen, ja sogar an .denselben Pflan
zen, spiiter noch eine andere Fleckenkrankheit, "PockeD" ge
nann"t. Es treten zahlreiche, klein ere, meistens winzige, braune 
otie~ weiBe, zuletzt durre und teilweise zerberstende FleckeD 
fiber die ganze Blattspreite verstreut auf. 



D. 

Allgemeine SchutzmaBregeln gegen die 
Krankheiten. 

Von den MaBregeln, die zum Schutze gegen die durch para
sitische Pilze hervorgerufenen Pflanzenkrankheiten getroffen wer
den konnen, haben einige, die sog. pro p h Y I a k tis c hen oder 
die VorbeugungsmaBrege1n, den Zweck, den Ausbruch der Krank-

. heit zu verhindern, andere wieder, die sog. the rap e uti s c hen 
oder die BekampfungsmaBregeln, sollen schon ausgebrochene 
Krankheiten unterdrucken. 

Wenn es sich urn die eigentlichen landwirtschaftlichen Ge
wiichse, also die Getreidearten, die Futterpflanzen und die Wurzel
gewachse hande1t, so kann aus leicht ersichtlichen Grunden von 
der Unterdruckung einer schon ausgebrochenen Krankheit weit 
weniger die Rede sein, als in Betreff der Gartengewachse, bei 
denen in vielen Fallen jedes Individuum (Baum oder Strauch) 
fUr sich behandelt werden kann. Die SchutzmaBnahmen gegen 
die Krankheiten def landwirtschaftlichen Kulturpflanzen miissen 
deshalb vorwiegend prophylaktisch sein. 

a) Prophylaktische MaBregeln. 

1. Oesundes Saatgut, von gesunden Pflanzen geerntet. In 
gewissen Fiillen, wie Z. B. in bezug auf Mutterkorner und Brand
korner in Getreide- und Grassamen, Sklerotien in Saaten von 
Klee, Runkelrube, WeiBe Rube und Senf, genugt oft eine oku
Hire Besichtigung des Saatgutes. Diese kann der Landwirt selbst 
vornehmen, oder er sendet eine Probe des betreffenden Saatgutes 
an eine Samenkontrollanstalt zur Untersuchung. 
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In vielen, und zwar keineswegs in den ungefahrlichsten, 
Fiillen genilgt indessen die okuliire Untersuchung der Ware 
tlicht. Obwohl es durch die Erfahrullg sicher nachgewiesen ist, 
daB Krankheiten mit dem Saatgut eingeschleppt sind, kann es 
,ich zeigen, daB auch auf mikroskopischem Wege keine Spuren 
:ler betreffenden Krankheit, weder in form von Sporen noch 
Myeel, entdeekt werden. Dies ist z. B. der fall mit Saatk6mern, 
:lie Krankheitskeime von flugbrand und von Oetreiderost ent
lalten. Urn gegen derartige Krankheiten sieher geschiltzt zu 
lein, muB man sich vergewissern, daB d asS a at gut au s e i n em 
n sieh gesunden Stamme geerntet ist, und es genilgt 

:labei oft nicht, daB man nur den Oesundheitszustand der letzt
iihrigen Ernte kennenlemt. Der Krankheitskeim scheint in einer 
:;orte mehrere Jahre schlummern zu k6nnen, bis ein Jahr ein
:ritt, wo die umgebenden, iiuBeren Verhaltnisse einen mehr oder 
.veniger kriiftigen Ausbrueh der Krankheit hervorrufen. Ullzwei
leutige Beweise dafUr liefern die fUr den Oelbrost schwer em
>fiingliehen Weizensorten, ja sogar auch sonst widerstandsfahi
~en Sorten. Die Saatk6rner solcher Weizensorten, - seien sie 
roll entwickeit oder geschrumpft - konnen anscheinend ge
:unde Ernte schoner, gut entwickelter Korner mehrere Jahre 
lacheinander geben. Kommt aber ein Jahr mit Witterungsver
liiltnissen, die filr die Entwicklung des Oelbrostpilzes besonders 
~iinstig sind, so bricht die Krankheit wieder bosartig aus. Am 
'esten ist es in dies en fallen, die Ernte des oder der vorher
~ehenden Jahre selbst zu besichtigen. 1st dies nicht moglich, 
ind Zeugnisse liber die gesunde Beschaffenheit derselben zu 
leschaffen. Es ist zu empfehlen, z~m Aussaen im nachsten Jahre 
,amen von Wurzelgewiichsen, Hillsenfriichten usw. von seinen 
i g en e n Kuituren zu sammeln. 

2. Anball von widerstandsftihigen VariettitclZ and Sorten 
:er verschiedenen Kulturgewachse. In den allermeisten fallen 
indet man bei verschiedenen Rassen ein und derselben Pflan
enart eine innewohnende, verschiedene' Empfiinglichkeit fUr 
:rankheiten. Dies ist der fall z. B. bei den Kartoffelsorten gegen
ber der Krautfaule, bei den Weizensorten gegeniiber dem Oelb
:)st usw. Bei der Beurteilung und der Ausnutzung der diesbe
uglichen Eigenschaften der Sorten ziehe man die Schliisse aus 

17* 
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der Erfahrung, die am Orte selbst oder an einem nahe gelegenen 
Platz, der hloglichst gleichartig ist mit demjenigen, wo die SOfte 
gebaut werden solI, gewonnen ist. An weit getrennten Stand
orten kann niimJich ein und dieselbe Varietiit oder Sorte sich 
wesentlich ungleich verhalten. 

Andererseits kommen aber auch fiille vor, in denen man 
eine verschiedene Widerstandsfiihigkeit verschiedener Kulturrassen 
kaum oder gar nicht nachweisen kann, sondern sie fallen alle 
ohne nennenswerte Unterschiede dem Zerstorer zum Opfer. 
So verhiilt es sich z. B. mit Pflanzen im Allgemeinen gegen
uber den Erregern von Bakteriosen und Fusariosen. 

3. Sorgjaltige Bearbeitllng und Entwasserung des Bodens. 
Oa die Erfahrung gezeigt hat, daB sowohI ubermiiBige Feuch
tigkeit aIs zu starke Trockenheit, jede in ihrer Art, die Pflanzen 
schwiicht und gegen Krankheit iiberhaupt weniger widerstands
fiihig macht, so muB man im voraus sein moglichstes tun, urn 
den extremen VerhiiItnissen in bezug auf die Feuchtigkeit des 
Bodens vorzubeugen. 

4. Vermeiden des jrischen Stalldiingers, da durch ihn 
allerlei Ansteckungsstoffe den aufwachsenden Pfliinzchen zuge
fiihrt werden. 

5. Aujsammeln und Vernicltfen erkrallkter Sprosse, Blatter, 
Wurzeln usw. An den bei oder nach der Ernte zuriickgebJiebenen, 
kranken Pflanzenteilen werden sehr oft fortsetzungs- und Ober
winterungsstadien cler verschiedenen Pilzarten entwickelt, und 
diese bewirken im foIgenden Jahre Ieicht neue Krankheitsaus
briiche. Oas Vernichten kann durch tiefes Vergraben oder durch 
Verbrennung geschehen. 

6. Wiederholte Besichtigullg der im Winter/ager aujbe
wahrtell Wurzelgewiichse, sowie Ausmerzen und Vernichten aller 
kranken Teile. Diese diirfen nicht auf den Oiinger- oder 
Komposthaufen gebracht werden, weil dadurch der Ansteckungs
stoff am Leben erhalten bleibt, vielleicht sagar eine erhohte 
Lebensfiihigkeit gewinnt, und beim Ausfahren des Oiingers def 
aufwachsenden Saat zugefiihrt wird. 

7. Aushullgern der Parasitell. Oadurch, daB man wiihrencl 
einiger Jahre auf einem Boden keine derjenigen Pflanzenarten 
baut, auf die der betreffende Pilz angewiesen ist, urn sich er-
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nahren zu k6nnen, beraubt man allmahlieh den Pilz seiner 
notwendigen Lebensbedingungen. Diese Methode ist besonders 
dann benutzt worden, wenn es sieh urn Wurzelparasiten, wie die 
Hernie der Kohlgewaehse, den Wurzelt6ter der Mohre usw. ge
handelt hat. 

8. Entjernen del' PfLalZ2cnartell, die dell Ansteckungsstojj 
auj die gebaufen Oewiichse iibertragen kOnnen. Dies gilt besonders 
bei wirtsweehselnden Oetreiderostarten, deren beeherrosttragende 
Wirtspflanzen - Berberis-, Mahonia-, Rhamnus- und Anchusa
Arten - innerhalb 50-100 m von Oetreideaekern nieht geduldet 
werden sollien. Auch miissen aus solehem Oebiete Unkrauter, wie 
Queeke (Agropyrum repens), Knaulgras (Dactylis glol7lerata u. a., 
an denen dieselben Rostarten vorkommen, entferni werden. 

9. Desilljektioll des Sa a tgu tes. Diese kann in verschiedener 
Weise ausgefiihrt werden. 

a) Beizung mit K u p fer v i t rio 116 sun g. Siehe die Be
sehreibung S. 89. 

b) Beizung mit B 0 r d e a u x - B r ii he. Siehe die Beschreibung 
S. 90. 

e) Beizung mit for m a lin 16 sun g. Siehe die Beschreibung 
S. 90. 

d) Beizung mit Sub lim a tI6 sun g. Man gibt 100 g Queek
silberchlorid zu 100 I kaltem Wasser und rtihrt urn, bis 
das Salz gel6st ist. Die Zubereitung der L6sung ge
sehieht am besten in einem Holz-, nicht in einem Metall
gefaB. Man hat in soleher L6sung sehorfige Kartoffeln 
mit Erfolg gebeizt. Die Kartoffeln haben' anderthalb Stun
den in der fliissigkeit gelegen und sind dann wahrend 
15-30 Minuten in rein em, flieBendem Wasser abgespiilt 
worden. 

e) HeiBwasserbehandlung. Siehe die Besehreibung 
S. 91. Zur Ausfiihrung dieser Methode sind versehiedene 
Apparate konstruiert worden. 

Ein solcher ist der von A p pel und 0 ass n e r kon
struierte, bei P a u I A I t man n in Berlin (LuisenstraBe 47) 
angefertigte Oetreide-Beizapparat. 

Dieser Apparat besteht aus zwei Hauptteilen, dem 
HeiBwasserbehalter und dem Beizzylinder. Ais Wasser-
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behalter kann ein gewohnliches HolzfaB benutzt werden, 
das mindestens den doppeHen Inhalt des Beizzylinders 
hat, z. B. 200 1. 

Oer Beizapparat besteht aus einem auf RoUen trans
portablen Gestell und dem in dasselbe eingehangten Zy
linder. Oieser ist unten geschlossen. In seinem lnneren 
sind zwei Siebe vorhanden, von den en das untere dicht 

a b 

fig. 150. Getreide-Beizapparat von Appel und GaSner. a. Beiz
zylinder, aben mit HeiBwasser-Behalter. - b. Ausschiitten des gebeizten 

Getreides. (Nach O. Appel.) 

tiber dem Boden sich befindet, wahrend das obere etwa 
20 cm unter dem Oeckel und wie dieser herausnehmbar 
ist. Oer Raum zwischen den beiden Sieben wird bei der 
Beizung mit Getreide geftillt. An dem Zylinder befindet 
sich ein Zufiihrungs- und ein Ablaufrohr. Dieses mtindet 
unterhalb des unteren, jenes tiber dem oberen Siebe ein. 

Der Wasserbehalter wird etwa 4 cm hoch auf einen 
Wandabsatz oder ein besonderes Brett gestellt und mit 
dem Zulaufrohr des Zylinders durch einen Schlauch ver-
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bunden. Der Beh~ilter wird mit Wasser gefiillt, das durch 
eingeleiteten Dampf, wenn solcher zur Verfiigung steht, auf 
55° C erwiirmt wird, oder es wird vorher erwiirmtes Was
ser im BehiiIter mit kaltem Wasser gemischt, bis die ge
nannte Temperatur erreicht ist. 

Die Handhabung des Apparats ist foigende: Das 
Oetreide wird in den Zylinder oberhalb des unteren Siebes 
so eingefiillt, daB der Raum zwischen den beiden Sieben 
angefiilIt ist; dann wird der DeckeI nebst dem oberen 
Sieb eingesetzt. Oer Zulaufhahn wird geoffnet, das ge
niigend warme Wasser flieRt in den Zylinder von unten 
her ein und stromt durch das Oberlaufrohr abo Beim 
Abflu13 ist die Temperatur anfangs bedeutend gesunken. 
Schon nach etwa 2 Minuten ist jedoch, nachdem eine 
Wassermenge verbraucht worden ist, die etwa das 11Mache . 
des Oetreidevolumens betragt, die Temperatur des ab
laufenden Wassers dieselbe (55°) gcworden, wie die des 
einstromenden. Sobald dies eintrifft, wird der Zulaufhahn 
und der Apparat auf 5-10 Minuten sich selbst iiberlas
sen. Nach Verlauf dieser Zeit liiBt man, urn einer schad
lichen Nachwirkung der Erwiirmung vorzubeugen, durch 
den Zulaufhahn kaites Wasser aus der Wasserieitung oder 
einem besonderen OefiiB durchstromen. Nach ein paar 
Minuten, wenn die Temperatur des abflieBenden Was
sers auf diejenige des kaIten, einstromenden Wassers ge
gesunken ist, wird der ZuIaufhahn wieder geschlossen 
und das Wasser abgezapft. Danach wird der Deckel 
mit dem oberen Sieb abgenommen und durch Kippen des 
Zylinders das Oetreide in einen, Korb eingeschiittet und 
dann zum Trocknen ausgebreitet: 

Die ganze Behandiung nimmt 12-15 Minuten in 
Anspruch. In einer Stunde kann man vier Behandlungen 
ausfiihren. 

f) Be iz u n g mit Us p u I u n. Siehe die Beschreibung S. 91. 
g) Be i z u n g mit 0 e r m is an. Siehe die Beschreibung S. 92. 
h) Beizung mit Weizenfusariol. Siehe die Beschrei

bung S. 93. 
i) T roc ken b e i z un g. Siehe die Beschreibung S. 93. 
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b) Therapeutische MaBregeln. 
Wenn es sich darum handelt, schon ausgebrochene Krank

heiten des wachsenden Oetreides, der Wurzelgewiichse oder der 
Futterpflanzen zu unterdriicken, so ist es nieht moglieh, jedes 
einzelne Individuum in Pflege zu nehmen, wie man es zuweilen 
mit kranken Baumen oder Strauehern in einem Garten tun kann. 
Es bleibt vielmehr niehts anderes ubrig, als groBe Pflanzbestiinde, 
vielleieht ganze Felder, mit ein und demselben pilztotenden Stoff, 
sog. Fun g i z i d, zu behandeln. Die dabei in Frage kommenden 
Fungizide sind wesentIieh folgende: 

1. Pilztotende Pulver. 
a) Fein plllverisierter SchweJel. Wenn der Sehwefel iiber die 

erkrankten Pflanzen bei heiterer, ruhiger und warmer Witterung 
- Temperatur nieht unter 20" C - verstiiubt wird, entsteht 
schweflige Saure, ein Gas, das die Eigenschaft besitzt, oberflach
Heh waehsende Pilzmyeelien, wie die der Meltaupilze, in ihrer 
weiteren Entwieklung zu unterdriieken. Der zu verwendende 
Sehwefel muB mogliehst rein und fein gemahlen sein. Das Pul
ver haftet dann besser und reiehlieher an den bestiiubten Pflan
zen, die ehemisehe Umsetzung wird lebhafter und die pilztotende 
Wirkung groBer. Dieses Mittel wurde zuerst in den 50er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts in Siid-Europa zur Bekiimpfung des 
Meltaues des Weinstoekes in ausgedehntem MaBe benutzt. Es 
ist aueh gegen andere Arten von Meltau, wie gegen Erbsen
meltau, verwendet worden und ist heute noeh das gebrauchlichste 
Kampfmittel gegen RosenmeItau in Gewiiehshiiusern. 

b) Suljosteatit ist ein anderes, fein zerteiltes Pulver, das in 
derselben Weise wie der Sehwefel verwertet worden ist. Es be
steht aus 10 010 Kupfervitriol und 90 010 Speckstein. Das Kupfer
salz solI der pilztotende Bestandteil sein; der Talk dagegen soil 
bewirken, daB das Pulver an den bestiiubten Pflanzenteilen besser 
haftet. Dieses Mittel wurde 1890 dUreh die Firma ) e a n Sou
he u r in Antwerpen in den Handel gebraeht. - Ein iihnliehes 
Mittel ist unter dem Namen "Fostit" empfohlen und verbreitet 
worden. 

c) KupJerschwefelkalkfJulver besteht aus 10 % Kupfervitriol, 
3 % Kalk, 50 % Sehwefelbliite und 37 % Steinkohlenstaub. 
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Dieses Pulver wird als ein Univcrsalmittcl gegen zahlreiche 
Weinkrankheiten empfohlen. 

d) SkavrindskY-Plllver enthalt 40 010 Kupferviiriol, 6 010 Kalk 
und 54 % Steinkohlenstaub. 

Verschiedene Sorten von Pulver-Zersiaubcrn, Hand-, Tor
nister- und fahrbaren Blasebalgen, sind konstruiert worden. Ein 
guter Apparat ist Holder's "Tip-Top", der von der Spritzen
fab~ik G e b r ii d e rHo Ide r, Metzingcn in Wttbg. verkauft wird. 
'Sd~wefelpulver wird von der Firma "Agrikultur-Abteilung der 
Schwefelproduzenten" in Hamburg geliefert. 

2. Pilztotend.e Fliissigkeiten. 
Fltissige Fungiziden kamen in groBerer Ausdehnung zuerst 

in Frankrekh in den SOer Jahren des vorigcn Jahrhunderts gegen 

Fig. 151. Z u b erei tu ng de r Bord e a u x - Br ii h e. I. GefaB Hir Kalk
milch. - 2. GefaB fUr Kupfervitriollosung. - 3. GefaB fUr die Mischung. 

(Nach B. T. Galloway.) 

Krankheiten des Weinstocks zur VerwendlJng. Bald darnach WUr
den sie auch in anderen Landern, besonders in England und 
Nordamerika gepriift, und namentlich infolge der im letzterem 
Lande ausgefiihrten, sehr umfassenden Versuche sind diese Mittel 
bei vielen verschiedenen Krankheiten allgemein angewendei 
worden. 

Die wichtigsten dieser KampfmiHel diirften die folgenden 
sein: 
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a) Kupjerkalk-Briihe (Bordeaux-Briihe oder Bordeaux-Lo
sung). Zur Herstellung einer einprozentigen Bordeaux-Briihe 
wird 1 kg Kupfervitriol abgewogen. Beim Einkauf des Kupfer
vitriols ist darauf zu achten, daB man groBe, schon klarblaue 
Kristalle, kein feines Pulver, bekommt. Der abgewogene Vitriol 
wird in ein Sackchen aus weitmaschigem Stoff gelegt, und das 
Sackchen in ein 50 I Wasser enthaltendes OefaB eingesenkt. Das 
OefaS darf nicht aus Metall, sondern muB aus Holz sein, und 

fig. 152. Automax-Spritze, mit zwei VersUiubern in Betrieb. 
(Carl Platz, Ludwigshafen a. Rh.) 

man riihre mit Holz- oder Olasstab urn. Die Auflosung des 
Kupfersalzes nimmt je nach der Temperatur des Wassers eine 
Zeit von 12-24 Stunden in Anspruch. Sie wird beschleunigt. 
wenn man das Siickchen von Zeit zu Zeit in der Fliissigkeit hin 
und her schwenkt. 

Gleichzeitig wird in einem anderen GefaB eine gleich groBe 
Menge Kalkmilch zubereitet. Man verfiihrt dabei in der Weise, 
daB man 1 kg frischgebrannten Kalk zuerst mit Wasser leicht 
bespritzt und darauf mit etwas mehr Wasser ausriihrt, bis man 
eine weiSe, breiartige MaBe bekommt, die allmahlich weiter 
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verdiinnt wird, bis fiir die ganze Saat 50 1 Wasser verwendet 
worden sind. Die Kalkmilch wird dann, zum Entfemen von bei
gemischten, groberen, ungelosten Komem oder Steinchen durch 
ein Seihtuch oder Sieb gegossen. 

Die beiden Losungen werden damach mittelst gleichstarker 
Giisse miteinander gemischt. Die jetzt fertige Bordeaux-Briihe. 
- so genannt, weil sie zuerst in den Weingiirten unweit Bordeaux 
zur Verwendung kam (M i II a r de t, 1885) - muB eine schon 
blaue, nicht griine Farbe haben, rates Lackmuspapier (in Apo
theken erhiiltlich) blau fiirben und beim Stehenlassen (in einem 

fig. 153. Fortschritt-Spritze mit zehn Verstaubern in Betrieb. 
(Carl Platz, Ludwigshafen a. Rh.) 

schmalen, hohen GlasgefiiB) am Boden einen blauen Niederschlag 
mit einer wasserklaren fliissigkeit dariiber, absetzen. Zeigt sich 
die Fliissigkeit oberhalb des Bodensatzes nicht farblos, sondem 
blau, so muB mehr Kalk zugesetzt werden. Ein geringer Ober
schuB an Kalk schadet nicht. Dahingegen wird ein OberschuB 
an Kupfervitriol - eine saure Losung - im allgemeinen 
fiir schiidlich gehalten, weil dadurch bisweilen angeiitzte, abge
storbene flecken an den bespritzten Pflanzen entstehen. 

Da nicht die klare Fliissigkeit, sondem der d!irin fein ver
teilte Niederschlag der wirksame Teil ist, muB man die Losung 
vor dem Einfiillen in die Spritze gut umriihren. Pilzmycelien, die 
von dem Niederschlag getroffen werden, sterben ab, und Sporen, 
die am Keimen sind, werden in ihrer Keimung verhindert. Das 
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Spritzen soil man bei trockener Witterung vornehmen. Kommt 
ein starker Reger, der die Spritzfliissigkeit vor dem Eintrocknen 
fortsptilt, spritze man noch einmal. 

Urn die HaftHihigkeit der Bordeaux-Brtihe zu erhahen, 
hat man der Brtihe verschiedcne Substanzen zugesetzt, wie Zuk
ker, Harz, Oummi und Kasein. Ftir das Ietztgenannte Mittel wird 
neuerdings aus Frankreich (Vermorel u. Dauthony, 1919) 
foigendes Rezept gegeben: In einem Liter Wasser werden 100 g 
kaufliches Kaseinpulver durch lange res Rtihren grtindlich verteilt 
und sodann ohne Unterbrechung des Rtihrens ein I Kalkmilch 
(ca. 100 g Kalk auf 1 I Wasser) damit gemischt. In wenigen 
Sekunden ist das Kasein aufgelast, und zu 100 I frisch herge
stellter Bordeaux-Brtihe wird dann 1 I dieser Kaseinl6sung zu
setzt" (M tille r - Th u r g a u, 1919). 

Am sichersten ist es, frisch zubereitete 
Bordeaux-Lasung anzuwenden. Die Lasung 
verliert namlich bei Aufbewahrung leicht 
ihre pilztotende Eigenschaft. In jiingerer 
Zeit sind indessen erfolgreiche Versuche 
angestellt worden, durch Zusatz von konser
vierenden Stoffen die H a I t bar k e i t der 
Fltissigkeit zu erh6hen. Man hat dabei 
besonders Zucker benutzt, und es hat sich 
gezeigt, daB ftir 1 hi einer neutralen oder 
schwach alkalischen Losung ein Zusatz von' 
10-20 g Zucker gentigt, urn die Lasung 

fig. 154. Tr a g bar e ein ganzes Jahr in brauchbarem Zustande 
HoI d e r s p r i t z e. zu halten. Dadurch kann der Landwirt die 

fur den Jahrgang erforderliche Brtihe im 
frtihjahre herstellen und dieselbe den ganzen Sommer tiber in einem 
geeigneten OefaB vorratig halten. Sicherheitshalber sind jedoch, 
namentlich bei starkeren, 2-3 0,0 igen U:isungen fUr die ge
nannte Fliissigkeitsmenge 30-50 g Zucker zu berechnen. Der 
Zucker wird der fertigen Lasung innerhalb 24 Stunden nach der 
Zubereitung zugesetzt. 

Wenn man, anstatt der in der jetzt beschriebenen Weise 
zubereiteten, 1 0io igen Bordeaux-Lasung eine 1/2-, 2- oder 3- 0/0 ige 
Lasung benutzen will, nimmt man zu der oben erwahnten Was-
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sermenge (50 ~ 50 I) 1/2, 2 oder 3 kg sowohl von dem Kupfer
vitriol als yom Kalk. 

Andere zu demselben Zweck wie die Bordeaux-Losung be
nuizte Losungen sind Kupferkarbonat-L6sung, Kupferkarbonat
Atntnoniak-Losung, Schwejelleber-Losung u. a. Diese sind aber 
hauptsachlich gegen verschiedene Krankheiten an Gartengewach
sen in Anwendung gebracht worden und konnen deshalb hier 
iibergangen werden . 

.... Zur Ausfiihrung der Bespritzungen sind eine Menge Appa
fftt~ klein ere wie groBere, konstruiert worden .. Einige der besten 
Tornisterspritzen diirften die von der Firma G e b r. Hoi d e r in 
Metzingen hergestellten Pflanzenspritzen, sowie die "Automax" 
sein, die von der Firma Car 1 Pia t z, Ludwigshafen a. Rh. ge
liefert wird. Die fahrbare Spritze " Fortschritt", mit 10 Ver
staubern und einer Sprengbreite von 4 m, wird auf einen ge
wohnlichen zweiraderigen Wagen gesteUt. Sie faBt etwa 225 I. 



E. 

Uebersicht der wichtigsten Pilzkrankheiten 
der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, ge

ordnet nath den Wirtspflanzen. 

1. Getreide und Graser. 

Weizen, Triticum vulgare . 

. A. An Sprossen. 
a) Spinngewebeartig"s Fadennetz, zur Zeit der Schnee- Selle 

schmelze liber die Pflanzchen ausgebreitet: S c h nee· 
s chi m mel, Calonectria gramillicola (Fusarium 
nivale) 160 

b) Kleine rotbraune, harte Sklerotien an den Blattern 
bei der Schneeschmelze: Typl" ula-Faule, Ty-
phula graminum 150 

B. An Ahren. 
a) Korner mit einer braunschwarzen, iibelriechenden 

Staubmasse geflillt: S t e in bra n d, Tilletia Tri-
tici und T. laevis . 84 

b) Ahrchen in eine schwarze, vom Win de bald fortge
wehte Staubmassc umgewandelt: Flugbrflnd, [T~ti· 
lago Tritici . 95 

c) Ahren zum Teil eingeschnlirt, leer und schwarz: 
Dilophia graminis . 187 

d) Korner rosenrot, runzelig, oft hohl: Rotkornig-
k e it, Micrococcus T r dici 34 

e) An' den Spelzen schwarze Streifen, schlieiHich so 
auch an anderen Pflanzenteilen: S c h war z s pel z i g-
k e it, Bacterium translucens u. a. . 34 

£) An Kornern und Spelzen ausgedehnte, rotliche 
Mycelliberziige: Gibberalla saubinetii . 163 
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g) Spelzen und Korner mit fleischigem, lachs- oder Selte 

ziegelroten Pilziiberzuge: F usa rio se, Fusarium 
avenaceum u. a. . 236 

h) Spelzen mit braunen, schwarz punktierten Flecken: 
Leptosphaeria exitialis (Plwma HeJlllebergiij. 196 

i) Ahren blaugriin, angeschwollen, bisweilen vergrii-
nend: Sclerospora macrospora 80 

c. An Blattern und Stengeln. 
a) Halm verbildet, mit langen, weiBen bis grauen 

Streifen, gefiillt mit schwarzem Sporenstaub: U ro-
c,),stis Tritici 111 

b) Blasse Flecken mit kleinen, oft reihenweise geord· 
neten, schwarzen Punkten: Septoria Tritiei und As-
coclty/a graminicola . . 222,224 

c) Schwarze Punkte an den Blattscheiden (gegen das 
Licht gehalten deutlich sichtbar): Leptosplzaeria 
Tritici 195 

d) Lange, blasse, braun punktierte Streifen an Bliittern 
und Scheiden: Mycosplzaerella exdialis und M. 
brassicicola . . 181,180 

e) Halm unten geknickt, umfallend, unteres Halmglied 
innerhalb der Blattscheide braun, bisweilen von 
Pilzfaden schwarz iiberzogen: (H aIm b r e c her) 
Leptospltaeria Izerpotric1zoides; - und nnterstes 
Halmglied innerhalb der Blattscheide und auch die 
vVurzeln mit Pilzfaden schwarz iiberzogen: (H a 1 m
tot e r), Opltiobolus herpotriehus: F u B k ran k -
heit 182 

£) Pflanzen vergilbend; Halme, Blatter und Scheiden 
mit graubrauner, von einem Filz aus wasserhellen 
Faden bedeckten Flecken: Gibellina cerealis . 188 

D. An allen oberirdischen Teilen. 
a) Lange, rotbraune, zusammenilieBende, schliel3lich 

schwarze, mit Staubmasse gefiillte vVnndstreifen, 
meist an Scheiden und Halmen, zuweilen auch an 
der AuBensei te der Spelzen: S c h war z r 0 s t, Puc-
cinia graminis . 118 

b) Kurze, brallne, verstreute, ~taubge£ullte Pusteln, 
meist an der Blattoberseite; zuletzt kurze, schwarze, 
gedeckte Flecken an der Blattunterseite und an 
den Scheiden: Bra u n r 0 s t, Puccinia triticilla . 

c) Kleine, zitronengelbe, reihenweise gcordnete, staub- 128 
ge£iillte Pusteln, meist an der Blattoberseite; schlieB-
lich kleine, schwarze, reihenweise gruppierte, ge-
deckte Punkte, besonders an den Scheiden, mitunter 
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auch an der Innenseite der Spelzen und in der 
Kornwand: Gel!J r 0 s t, Puccinia glumarum . 

d) Flecken von grauem oder weiBem, filzartigen tJber
zug, mit eingebetteten, schwarzen Punkten: Me I
ta u, Erysiphe graminis . 

e) Grauschwarzer, staubartiger Dberzug uber die ganze 
Pflanze, namentlich auf den Ahren, zuweilen auch 
auf den Kornern; das Wachs tum hort fruh auf: 
S c h \V a r z e, M)'cosplzoeJ'ella Tulasnii (Cladosporium 
heibarum) 

f) Pflanzen horen zu wachsen auf; Blatter vergilben; 
Korner schrull1pfen ein: Pyroctonum splzaericum . 

g) Kurze, getrennte, braune Flecken an der Blattseite: 
H elmintlzosporium sativum . 

Selle 

129 

155 

172 

55 

195 

Roggen, $ecale cef1cale. 

A. An Sprossen. 

S c h nee s chi m ll1 e 1, Calollectria graminicola. (Fu-
sarium nivale). Siebe \Yeizen A, a . 1 GO 

B. An Ahren. 

a) Steinbrand, Tilletia Secalis. Siehe Weizen, B, a . 94 
b) Zuerst die ganze Ahre yon einem klebrigen, siill

lichen Schleill1 ("Honigtau") uberzogen, spater ein
zelne Korner zu langen hornartigen, violetten, im 
Inneren weiBen Sk lerotien auswachsend: M u t t e r -
k 0 r n, Claviceps purpurea . 166 

c) Gibberella saubinetii. Siehe Weizen, B, f. . 163 
d) Weii3liche, kissenformige Polster von Konidientra

gern an von Schwarze befallenen Kornern: Stroma-
tinia temulenta 175 

e) F usa rio s e, Fusarium avenaceum u. a. Siehe Wei-
zen, B, g . 236 

C. An Blattern und Stengeln. 
a) Leptosphaeria Tritici. Siehe Weizen, C, c . 195 
b) F u 13 k ran k h e it, Leptosphaeria herpotriclzoides 

und Ophiob_olus herpotricllus. Siehe Weizen, C, e 182 
c) Mycosphaerella exitialis und M. brassicicola. Siehe 

Weizen, C, d . . . . . . . . .. .. 181,180 
d) Blatter mit langen, grauwei13en, braun umsaumten 

Flecken: Marssonina Secalis . 225 
e) Helminthosporium sativum. Siehe Weizen, D, g . 195 



D. An allen oberirdischen Teilen_ 
a) Halm verbildet, mit langen, bleigrauen Streifen, 

gefiillt mit schwarzem Sporenstaub; Ahren leer: 
Stengel brand , Urozystis occulta . 

b) Schwarzrost, Puccinia graminis. S. Weizen, D, a 
c) Braunrost, Puccinia dispersa_ S. Weizen, D, b 
d) Gel b r 0 s t, Puccinia glumarum_ S_ Weizen, D, c 
e) M elta u, Erysiphe graminis_ S. Weizen, D, d 
f) Schwarze, Mycosphaerella Tulasnei (Cladospo

rium herbarum)_ Siehe Weizen, D, e . 

Gerste, HOfldeum safivum. 

A. An Keimpflanzen. 
a) Pflanzen blafi, schlaff, umfallend, unten braun: 

K e i m 1 i n g s bra nd, Pyt>ltium de Baryanum . 
b) Typhula-Faule, Typhula graminum_ Siehe Wei

zen A, b 

B. An Ahren. 
a) Steinbrand, Tilletia Pqncicii_ S_ vVeizen, B, a 
b) Flugbrand, Ustilago nuda_ Siehe Weizen, B, b 
c) Korner schwarzgrau, mit schwarzem Sporenstaub' 

gefiillt; das silbergraue Hautchen des Korns ge
schlossen, schliefilich nur teilweise berstend: H art
bran d, Ustilago H ordei . 

d) ~utterkorn, Clavieeps purpurea. S_ Roggen, B, b 
e) Gibberella saubinetii. Siehe Weizen, B, f . 
f) Rotkornigkei t, Micrococcus Tritiei. Siehe Wei

zen, B, d . 
g) Fusariose, Fusarium avenaceum u. a_ Siehe Wei

zen, B, g . 

C. An Blattern und Stengeln. 
a) Mycosphaerella exitialis und M. basicola_ Siehe 

Weizen, C, d . 
b) Marssonina Seealis. Siehe Roggen, C, d _ 
c) Septoria Passerini. Siehe Weizen, C, b . 
d) F u fi k ran k h e it, Leptosphaeria herpotrichoides 

und Ophiobolus herpotriehus_ Siehe Weizen, C, e 
e) Blatter mit langlichen, dunkelbraunen Flecken; 

Pflanzen und Ahren nicht verbildet: Bra u n fl e k -
k i g k e it, Pyrenophora teres ( H elminthosporium 
teres) . 

f) H elminthosporium sativum 
E r i k s son, Die Pilzkrankheiten. 18 
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D. An allen oberirdischen Teilen. Soit" 

a) Schwarzrost, Puccinia graminis. S. Weizen, D,a 118 
b) Gelbrost, Puccinia giumarum. S. Weizen, D, b 12\} 
c) Au~erst kleine, gelbe, verstreute, staubgefiillte Pu

steIn, besonders an der Blattoberseite; schlie~lich 
schwarze, gedeckte, unterbrochene Streifen, nament
lich an den Scheiden: Z w erg r 0 s t, Pucci Ilia 
simplex 138 

d) Leptosphaeria Tritid. Siehe Weizen, C, c . j 95 

Hafer, Ilvena saliva. 

A. An Rispen. 
a) Flugbrand, 
b) Hartbrand, 
c) Fusariose, 

Weizen, B, g 

Ustilago avenae. S. Weizen, B, b 
Ustilago Kolleri. Siehe Gerste, B, e 
Fusarium avenaceum u. a. Siehe 

B. An Blattern und Stengeln. 

101 
103 

236 

a) Septoria Tritiei. Siehe Weizen, C, b . 222 
b) Gelbbraune, schlielHich fast weilSe, lange Blatt

flecken mit kleinen, schwarzen, reihenweise geord
neten Punkten; Rispe zum Teil leer: G r a u fl e k -
kigkeit. 246 

c) Blatter mit langlichen, braunen, oft rotgesaumten 
Flecken: H elminthosporium Avenae . 191) 

d) Leptosphaeria Trifiei. Siehe Weizen, C, c • 195 

C. An allen oberirdischen Teilen. 
a) S c h war z r 0 s t, Puccinia graminis. S. Weizen D, a 118 
b) Langgezogene oder kiirzere, orange gel be , oft grup

penweise geordnete, staubgefiillte Pusteln; die Pust:el
gruppe zuletzt von einem Kreis kleiner, schwarzer, 
gedeckter Flecken umgeben: K ron e n r 0 s t, Puc-
cinia coroni/era 135 

c) Meltau, Erysiplle graminis. Siehe Weizen, D, d 155 

Mais, lea cMays. 

A. An Blattern. 
a) Blatter beiderseits mit langen, braunen Uredopusteln, 

die bald von schwarzen, lange bedeckten Streifen 
von vVintersporen' begleitet werden: M a i s r 0 s t, 
Puccinia Maydis . 139 

b) Flecken: Ascochyta Zeina . 224 



B. An Bliitenstanden oder K6mern. 
a) Vergriinung im mannlichen Bliitenstand: Sclerospora 

macrospora . 
b) Kolbenspindel befallen, infolgedessen viele Korner 

verkiimmert: Bra n d: U stilago Fischeri . 
c) Korner befallen, zerstort: Bra n d, U stilago Rei

Liana 
d) Gibberella saubinetii. Siehe \Veizen, B, f 
e) Kolbenspindel verkiimmert; Kornbildung mehr oder 

weniger unterdrlickt; tote Partien von einem spinn
gewebeartigen Pilz£adennetz bedeckt: Fusarium may
diperdum 

f) Korner mit griinen Flecken oder Ringen: Chromo
sporium M aydis . 

C. An der ganzen Pflanze. 
a) Die Pflanzen horen zu wachsen auf und vergilben; 

an Blattscheiden und Stengeln entstehen spater 
braune Flecken, desgl. an den \Vurzeln, die eine 
schleimige Masse enthalten und absterben: B a k -
teriose, Bacillus Zeae . 

b) Blatter, spater auch Stengel befallen; GefaJ3e des 
Stengels einen gelben Schleim enthaltend: B a k -
t e rio s e, Pseudomonas Stewa:rti . 

c) Maiskorner gruppenweise in grofie, staubgeflillte 
Brandkorner umgewandelt, die zusammen eine beulen
artige Geschwulst bilden; Stengel und Blatter mit 
Geschwiilsten oder Pusteln; auch miinnliche Blliten
stan de und W urzeln befallen: B e u 1 e n bra n d , 
U stilago M aydis . 

Rispenhirse, Panicum miliaceum, P Cf'us-(]alli u. a. 
A. An Bliitenstanden und Stengeln. 

Rispe und oft auch Stengel unterhalb derselben 
zerstort, brandig: Bra n d, UstiZago Rabenhorstiana 

B. An Bliitenstanden. 
a) Bliitenstaub in ein kolbenahnliches, von der jiingsten 

Blattscheide umschlossenes Gebilde umgewandelt, das 
eine schwarze Staubmasse enthalt::S tau b bra n d , 
UsliZago Panici-miliacei . 

b) Nur die Bliiten befallen, brandig: Brand: Ustilago 
Digitariae 

Mohrenhirse, $of'ghum Ilu/gaf'e und $. saoohaf'afum. 
A. An Blattern. 

Flecken: Ascochyta sorghina . 
18* 
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B. An Bliiten. 
a) Fruchtknoten zu langen hornahnlichen, von einer 

dicken Haut umschlossenen, mit braunem Staub ge
fiill ten Brandkornern auswachsend: S tau b bra n d , 
U stilago Sorghi 

b) Brandkorner furchig-grubig, von einem grauen Haut
chen umschlossen, sonst wie a): Ustilago bulgarica 

c) Samtliche Rispenteile angegriffen; meist braunrote 
Auswiichse an den Bliitenstielen j bisweilen die ganze 
Rispe stark verkiimmert und verbildet: Ustilago 
CTuenta 

C. An der ganzen PfIanze. 
Erst gelbe, dann rote Flecken an den Blattern und 
in den Inflorescensen, oft der ganze Stengel mit 

Selte 

106 

106 

106 

Flecken uberdeckt: Bakteriose, Bacillus Sorghi 35 

Kolbenhirse, $efa"ia ita/ica, $. viridis, $. ge"manica u. a. 
A. An BliiUem. 

Blatter stark verdickt, eingerollt, mit sparlichem 
Schimmel bedeckt; das Innere der Verdickungen 
schlief.>lich als braune Staubmasse entleert: Sclero-
spora graminicola var. Setariae-italicae . 80 

B. An Kornem. 
Korner mit schwarzem Sporenstaub gefiillt: Bra n d, 
Ustilago Crameri . 107 

Timotheegras, Ph/eum p"afense. 

a) Hahn und Bliitter mit langgezogenen, aufplatzenden 
Wundstreifen, die braunschwarze Staubmassen ent-
halten: Bra n d, Tilletz'a striae/ormis . 94 

b) Kiirzere oder Uingere, rotbraune, zuletzt teilweise 
schwarze, staubgefiillte Pusteln, meist an Scheiden 
und Halmen: Puccinia Pldei-pratensis . 126 

c) Weif.>grauer, spater goldgelber tJberzug an der ober
sten, angeschwollenen Scheide des HaImes: K 0 1-
ben pi 1 z, Epichloe typhina . 164 

d) Graufleckigkeit. Siehe Hafer, B, b . 246 
e) Blattspreite mit langlichen, rotbraunen, ofters gelb 

umsaumten, in der Mitte kreideweillen Flecken: 
Dilophia graminis. Siehe Weizen, B, e . 187 

£) Mutterkorn, Claviceps purpurea. S. RoggenB,b 166 



Knaulgras, Daotylis g/omef'afa. 
a) Bra n d, Tillelia striae/ormis. Siehe Timothee

gras, a 
b) S c h war z r 0 s t, Puccillia graminis. S. \Veizen, D, a 
c) Kurze, verstreute, braungelbe, zuletzt schwarze, liing

liche, allmahlich berstende Flecken auf Blattern und 
Halmen: K ron en r 0 s t, Puccinia cora nata . 

d) Dicht sitzende, gelbe, spater schwarze Punkte an 
Blattern und Scheiden: R 0 s t, U romyces Dactylidis 

e) Mel tau, Erysiphe graminis. Siehe Weizen, D, d 
f) K~benpilz, Epiclzloe typlzina. Siehe Timothee

gras, b 
g) 1'1 u t t c r k 0 r n, Claviceps purpurea. S. Roggen, B, b 
h) Braune Warzen an den obersten Rispenzweigen: 

Gloeosporium J)actylidis . 
i) Diloplzia graminis. Siehe Timotheegras, ~ . 
k) Bakteriose, Aplanobactes Rathyi . 
1) Langgezogene, graue Streifen mit schwarzen Pi.inkt

chen: M ycasphaerella recutita . 
m) Blatter mit langlichen, schwarzen, etwas glanzenden 

Flecken, vergilbend, abwelkend: PlzyllacllOra gra
minis . 

Kammgras, Gynosuf'us of'isfafus. 
Graufleckigkeit. Siehe Hafer, B, b.' 

Wiesenfuchsschwanz, .f{lopecuf'us pf'atensis. 
a) Schwarzrost, Puccinia gramillis. S.\Veizen,D,a 
b) K ron e n ro s t, Puccinia corani/era. Siehe Hafer, C, b 

Raygras, [o/ium pSf'enne, [. mu/tif/of'um, [. temu/sntum. 
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a) Steinbrand, Tilletia Lolii. Siehe Weizen, B, a 94 
b) U roc,),stis Bolivari . . 111 
c) Schwarz;ost, Puccinia graminis. S. Weizen,D,a 118 
d) Kronenrost, Puccinia corani/era. S. Hafer, C, b 135 
e) Typhula graminum. Siehe Weizen, A, b 150 
f) Meltau, Erysiplle graminis. Siehe Weizen, D, d 155 
g) Mutterkorn, Claviceps purpurea. S.Roggen,B,b 166 
h) Septaria Tritici. Siehe Weizen, C, b . 222 
i) Kleine, braune Flecken an den Blattern: Gloeospo-

rium graminum . 225 
k) Steriles Mycelium der Kornwand: Stromatinia te-

mulenta 175 
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Strandhafer, Elymus af'enaf'ius. 
a) Braunschwarzer Dberzug an Halmen und Blatt- Selte 

scheiden: Bra n d, U stilago H ypodytes . 108 
b) Schwarzrost, Puccinia gramillis. S. Weizen,D,a 118 

Wiesenschwingel, Fesluca elaiiofT. 
a) Brand, Tilletia striae/ormis. S. Timotheegras, a 94 
b) Puccillia Phlei-pratensis. Siehe Timotheegras, b . 126 
c) K ron e n r 0 s t, Puccinia coroni/era. S. Hafer, C, b 135 
d) M u t t e r k 0 r n, Claviceps purpurea. S. Roggen, B, b 166 

Rohrschwingel, Fesfuca af'undinacea. 
Mutterkorn, Claviceps purpurea. S. Roggen,B,b 166 

Trespe, 8f'omus af'tJensis, 8. mol/is u. a. 
a) FI ugbrand, Ustilago bromivora. S. Weizen, B, b 108 
b) Braunrost, Puccinia bromilla. S. \Veizen, B, b 129 
c) Kronenrost, Puccinia coroni/era. S. Hafer, C, b 135 
d) Meltau, Erysiplze graminis. Siehe Weizen, D, d 155 
e) K 0 1 ben p i 1 z, Epichloe typhitla. S. Timotheegras, b 164 
f) Septoria Bromi. Siehe vVeizen, C, b 222 
g) Helminthosporium Bromi . 195 

Rispengras, Poa pf'atensis, P compf'essa, P ff'Malis, P nemofTalis. 
a) TiZletia striae/ormis. Siehe Timotheegras, a 94 
b) Schwarzrost, Puccinia graminis. S. Weizen,D,a 118 
c) Kleine, gelbe, Yerstreute, staubgef\illte Pusteln, meist 

an der Blattoberseite, spater schwarze, gedeckte 
Punkte, besonders an der Blattunterseite: R 0 s t, 
Puccinia Poarum und Uromyces Poae . .141,147 

d) An der Blattoberseite zahlreiehe, oft dieht gedrangte, 
langgezogene Uredopusteln; Teleutohiiufehen an der 
unteren Blattflaehe, oft in grofien Krusten gesam-
melt: Rost, Puccinia Poae-alpi7lae . 141 

e) Meltau, Erysiphe graminis. Siehe Weizen, D, d 155 
f) K 0 1 ben p il z, Epichloe typhina. Siehe Timothee· 

gras, b 164 
g) Mutterkorn, Claviceps purpurea. S. Roggen, B,b 166 
h) Leptosphaeria exitialis. Siehe Weizen, B, h . 196 

Siissgras, (]Iyc8fTia aquafica. 
a) Blatter mit langen, berstenden Wundstreifen, die mit 

braunsehwarzem Staub geftillt sind: Bra n d, U sti-
lago longissima 108 

b) Kronenrost, Puccinia coroni/era. S. Hafer, C, b 135 



Mannagras, Glycerria fluifans. 
a) Bra n d, U stilago hypodytes. Siehe Strandhafer, a 
b) K ron en r 0 s t, Puccinia coroni/era. S. Hafer, C, b 

FranzosisChes Raygras, fillsna elafiorr. 
a) Fl ugbrand, Ustilago perennans. S. Weizen, B, b 
b) Schwarzrost, Puccinia graminis. S. Weizen, D,a 
c) An der Blattoberseite kleine, runde, gelbe Uredo

flecken; an der Blattunterseite sparliche, schwarze 
'Iol'eleutoflecken: Hexenbesenrost der Berbe-
r i t z e, Puccinia Arrhenateri. . . . . 

d) \x e 1 ta u, Erysiphe graminis. Siehe Weizen, D, d 
e) Mutterkorn, Claviceps purpurea. S. Roggen, B, b 
f) Graufleckigkeit. Siehe Hafer, \~, b . , . 

\, Goldhafer, Trrisefum flallescens. 
( . , . R 0 s t, Puccinia Triseti 

Straussgras, figrrosfis Ilu/garris, fi. sfoloniferra;u a. 
a) Steinbrand, Tilletia decipiens. S. Weizen, B, a 
b) Schwarzrost, Puccinia graminis. S. Weizen, D, a 
c) K ron e n r 0 s t , Puccinia coronata. Siehe Knaul

gras, c 
d) K 0 1 ben p i 1 z, Epichloe typhina. Siehe Thimothee

gras, b 
e) Phyllachora graminis. Siehe Knaulgras, 1 . 

Schilf, Galamagf'osfis arrundinacea, G. lanceolafa, G. epigeios 
a) Schwarzrost, Puccinia graminis. S. Weizen, D, a 
b) K ron e n r 0 s t, Puccinia coroni/era. Siehe Hafer, 

C, b; und P. coronata. Siehe Knaulgras, c . 
c) K 0 1 ben p i 1 z, Epichloe typhina. Siehe Thimothee

gras b 
d) Mutterkorn, Claviceps 

Flattergras, Milium effusum. 

purpurea. S. Roggen, B, b 
\ 
'\ 

\ 

a) Tilletia striae/ormis. Siehe Timotheegras, a 
b) Schwarzrost, Puccinia graminis. S. \Veizen, D, a 
c) Kleine, rotgelbe, staubgefiillte, mit hell en Kreisen 

umgebene Pusteln, meist an der Blattoberseire; 
nachher schwarze, bedeckte Punkte an der Unter
seite: R 0 s t, Puccinia M ilii . 

d) K 0 1 ben pi 1 z, Epichloe typhina. Siehe Thimothee
gras, b 
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Saite 

e) Mutterkorn, Claviceps purp?trea. S. Roggen, B,b 166 
f) Graufleckigkeit. Siehe Hafer, B, b . 246 

Honiggras, Jfa/ous mollis, J{. lana/us. 
a) Steinbrand, Tilletia Holci. Siehe Weizen, B, a 94 
b) Tilletia striae/ormis. Siehe Timotheegras, a 94 
c) K ron e n r 0 s t, Puccinea coroni/era. Siehe Hafer, 

C, b; und P. coronata. Siehe Knaulgras, c . .135,13'i 
d) Rotgelbe, staubgefiillte Pusteln an den Bliittern; 

nachher schwarze, gedeckte Strei£en an 'den Blatt-
scheiden: R 0 s t, Puccinia holcina . 129 

e) K 0 1 ben pi 1 z, Epichloe typhina. Siehe Thi:nothee-
gras, b 164 

Rasenschmiele, .RiM oaespifosa. 
a) Schwarzrost, Puccinia gramim·s. S. Weizen, D, a 118 
b) Mutterkorn, Claviceps purpurea. S. Roggen, B,b 166 
c) F u B k ran k h e it, Leptosphaeria herpotriclzoides 

und Ophiobolus herpotrichus. Siehe Weizen, C, e 182 

Ruchgras, .Rnlhoxanfhum odoMlum. 
a) R 0 s t, Puccinia Anthoxanthi. Siehe Rispengras, c 141 
b) K 0 1 ben pi 1 z, Epichloe typhina. Siehe Thi:nothee-

gras, b 164 
c) Mutterkorn, Claviceps purpurea. S. Roggen, B, b 166 

Rohrglanzgras, Phaiaf'is af'undinaoea. 
a) K ron e n r 0 s t, Puccinia coronata. Siehe Knaul-

gras, c 137 
b) Mutterkorn, Claviceps purpurea. S. Roggen B, b 166 

Schilfrohr, Phf'8gmifes communis. 
a) Bleistiftdicke, mit schwarzer Staubmasse gefiillte An

schwellungen an den obersten Stengelgliedern; Ahren 
nicht entwickelt: Bra n d, Ustilago grandis. . 108 

b) Brand, Ustilago Hypodytes. Siehe Strandhafer, a 108 
c) Anfangs braune, spater schwarze, erhohte, staub

gefiillte Pusteln an Blattern und Rispenzweigen: 
Rost: Puccinia Phragmitis . 141 

d) Sehr kleine, verstreute, braungelbe, schliefilich 
schwarze, staubgeflillte Pusteln an den Bliittern: 
R 0 s t, Puccinia M agnusiana . 141 

e) M u t te r k 0 r n, Claviceps purpurea. S. Roggen, B, b 166 
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Verschiedene Grasarten. Selte 

a) Steinbrand, Tilletia Iiorde{ Siehe Weizen, B, a 94 
b) Ha1me mit einer zuerst grauweiJ3en, sch1ieJ3lich 

schwarzen Staubmasse iiberdeckt: Physarum cillereum 46 
c) Das abgemahte Gras mit ausgedehnten, schneewei

J3en oder grauschwarzen Sch1eimmassen bedeckt: 
S pumaria alba . 47 

Z. Wurzelgewachse. , 
Kartoffel, $olanum tubef'osum. 

• • 
A. An Knollen und Wurzeln. 

a) Knolle mit braunen Flecken im Inneren, verfau1end 
und iibelriechend ( "N aIHau1e") oder vertrocknend 
und hoh1 ("Trockenfaule"); Schale bleibt upver
iindert: Knollenbakteriose, Bacillus sObani-
perda u. a. . 1Z 

b) F1ecken an der Scha1e mit weiBen oder b1a~roten 
Pi1zpo1stern; Knolle verfau1end: \Ve i 13 f a u 1 e', Fu-
sarium caeruleum . 240 

c) Knollen, vVurzelhals und vVurzeln mit groJ3erj, an
fangs wei13en, spater dunkclhraunen \\"arzei1; K reb s, 
SYllclzytriu1Jl elldobioticum . 48 

d) Kleine, vertiefte, oft von eine:n aufgebogenen Rand 
umgebene F1ecken an del' Oberflache del' Knolle: 
S c h w a m m s c h 0 r f, SpOllgospora subterrallea . 43 

e) Rings um den Wurze1ha1s ein Filz von farb10sen 
oder braun lichen Faden; Knollen mit zah1reichen, 
getrennten, zu1etzt schviarzen Sk1erotien: F i 1 z
k ran k h e it, Ii ypoclznus Solani ( Rltizoctollia 
Solani) 148 

f) An wachsenden Kartoffelknollen runde F1ecken oder 
vVarzen, in ringformige Krusten angeordnet, von 
zackigen Ausstrah1ungen umgeben: R i n gel s c h 0 r f, 
AClinomyces aerugillosus u. a. . ::334 

g) Scha1e mit ausgedehnten, weiJ3en bis vio1etten., 
schimmernden Flecken, an denen schwarze Punkte 
sichtbar sind: Spondycladium atrovirens. . \. 235 

h) 1m Inneren der Knollen braune, rundliche F1ek,-
ken oder schmale Streifen; "Buntwerden"usw: 253 

B. Aa Stengeln und Bliittern. 
a) Am unteren Stenge1tei1, sowoh1 auJ3en a1s innen, 

kleine, weiJ3e, baumwollartige Warzen, die sich zu 
harten, wachsartigen Sk1erotien entwickeln, bei deren 



282 

Keimung Apothecien entstehen; der Stengel bricht Selte 

ab und £alIt zur ~eite: Sklerotium-Faule, 
Sclerotinia Sclerotiorum . 208 

b) An jungen Stengeln langezogcne, krustenartige Strei
fen; dichtes N etzwerk von Pilzfaden, die sich zu 
Sklerotien entwickeln, bei deren Keimung Botry
tisbuschel entstehen: Bot r y tis - Fa u 1 e, Botrytis 
cillerea 214 

c) Blatter oberseits mit gclblichen, spater braunschwar
zen Flecken, unterseits mit grauviolettem Filz: 
Gel b fl e c k i g k e it, Cercospora concors . 229 

d) Blatter mit schwarzbraunen, konzentrisch gefalteten, 
eintrocknenden Flecken, bald verwelkend, zuweilen 
gekrauselt: Durrfleckigkeit, Sporidesmium 50-
lalli varians . 230 

e) Schwarze Striche, den gro13eren Blattrippen ent
lang; die Blatter fallen schnell wie eine schwarze, 
schleimige Masse zu Boden: S c h war z rip pig k e i t 20 

c. An der ganzen Pflanze. 
a) Blatter mit groBen, dunklen Flecken, die an der 

Unterseite, besonders am Rande des Fleckens, mit 
feinem, grauen Schimmel bedeckt sind; spater auch 
Stengel und Knollen braunfleckig: K r aut f a u 1 e , 
Phytophthora infestans . 60 

b) Kraut gelbgrun bis gelb; Blattchenrander etwas 
zusammengefaltet; Knollenbasis dunkler gefiirbt; 
beim Durchschneiden der basale kranke Teil der 
Schnittflache bleichrot gefiirbt, spater braun bis 
schwarz: Rot f au 1 e, Phytophthora erythroseptica 72 

c) Kraut schnell vergilbend, sein vVachstum einstel
lend; Stengel unten schwarz, absterbend; Knollen 
verfaulend: S ten gel b a k t e rio s e, Bacillus phy-
topltthorus u. a. . 18 

d) Sprosse durchscheinend braunfleckig mit braun
schwarz en Gefa13en, vor der Zeit welk; Knollen mit 
braunschwarzem Gefa13bundelring: R i n g b a k t e rio -
sen, Bacillus 50lmzacearum und Bacterium sepe-
donicum . 15, 17 

e) Stengel dunn, von unten herauf absterbend; Blat
ter vergilbend; im Gefaf.lbundelring gelbbraune Flek
ken mit gelbem Schleim im Stengel und in den 
Knollen: Bra u n b a k t e rio s e, Bacillus solanin-
cola 20 

f) Blattchen tutenformig der Lange nach eingerollt, 
unterseits oft gelblich oder rotlich; Knollenansatz 
schwach, nach 2-3 J ahren aufhorend: B 1 a t t r 0 11-
krankheit. 249 
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Runkelrfibe, Beta vu/gaf'is. Seite 

A. An Keimpflanzen. 
a) Keimlinge beim Hervortreten aus den Knaulen 

schwarz werclend, absterbend: K e i m 1 i n g s b a k· 
t e rio s e, Bacillus mycoides. . 34 

b) Der unterhalb der Keimblatter befindliche Sten
gelteil der Keimpflanze schmutzig-\\'eii3, runzelig; 
\Vurzel weich, schwarz, Pflanze umfallend: Keim-
lingsbrand, Pythium de Baryanum . 57 

c) 'Vurzeln mit braunschwarzem Staub an der Ober
f}'Sehe, einsehrumpfend, murbe, Stengel und Blatter 

• \'~gilb~nd, absterbend: W u r z e 1 bra u n e, T hiela-
l'la baslcola. . . . . . . . . . . . . . 158 

d) Abtoten des \Yurzelhalses und Umfallen der Pflan-
zen: Rheosporallgium aplz071idermatlls 55 

B. An Stengeln und Blattern. 
a) Blattspreite mit mosaikartigen, hellgelben oder dun

kelgrunen Flecken; Blattstiel glasig durchseheinend, 
schleimig: das ganze Blatt bald absterbend: Gel b -
s u c h t, Bacillus labificans . 32 

b) Einzelne Blatter der Keimpflanzen und del' Samen
ruben bisweilen mit Becherrostflecken; ~i.ltere Blatter 
mit kleinen, braunen, libel' das gallze Blatt ver-
streuten Flecken: Rost, Uromyces Betae . 144 

c) Zuckerrubenblatter mit verstreuten Aeidienflecken: 
Becherrost 144 

d) Junge Blatter blaf5 und gekrauselt, mit zuruckgeroll
ten Randern; altere Blatter angeschwollen, unter
seits mit aschgrauem Schimmeluberzug: Fa 1 s c her 
Mel tau, Peronospora Schachtii . 74 

e) Blatter und Stengel mit einem dunnen, weif5en Haut
chen bedeckt, mit eingebetteten schwarzen Punkten: 
Me 1 ta u, Erysiphe communis . 157 

f) Blatt wie mit feinstem Mehl bedeckt, spater mit 
schwarzen Perithecien: J1icrosphaera Beta. 157 

g) Blatter mit verstreuten braungrauen, rotumsaumten, 
mit Buscheln von Pilzfaden versehenen, schlieBlich 
schwarzen, vertrockenden Flecken: B 1 a t t s c h w ar z e, 
Cercospora belicola . 227 

h) Blatter mit runden, braungesaumten Flecken, die 
in der Mitte von \Veil3elll Pilzflaum bedeckt sind: 
Graufleckigkeit, Ramularia Betae 226 

C. An den Wurzeln. 
a) GefaBbundel der Wurzel zuerst rotbraun, dann 

schwarz; Wurzelgewebe schlieBlich in eine gummi-
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oder sirupartige Masse zerflielknd: S chI e i 111 b a k -
teriose, Bacillus Betae . 

b) Kleine, schwarze Warzen an der Wurzel, bisweilen 
zu querlaufenden Geschwiilsten zusammenfliefiend: 
\V a r zen b a k t e rio s e, Bacterium scabiegellum . 

c) Zuerst glasige Flecken an den Wurzeln, dann kon
zentrische Hohlraume, endlich die Wurzel schwam
mig: Gum m i k ran k h e it, Bacterium M ori . 

d) Ahnlich der "Gelbsucht" (Bacillus tabi/icans), 
aber die Blattspreite nicht venvelkt, der Blattstiel 
nicht glasartig, nicht schleimig; der Erreger unbe
kannt ("Contagium" in der Zelle selbst lebend, la
tent): Mosaikkrankheit . 

e) Grol~e, kurz gestielte, unregelmaBig gefurchte An
schwellungen am oberen Teil der Wurzel: Urophlyc
tis leproides . 

£) 'Varzige Erhohungen oder rissige Vertiefungen an 
der Oberflache der Wurzel; die Rube zeigt oft eine 
Einschnurung in der Mitte: G u r tel s c h 0 r f , 
Oospora cretacea u. a. . 

g) Zuerst getrennte, spater zu knotigen Auswuchsen zu
sammenflie[Sende Flecken: S c h 0 r f ("B e e t S cab"), 
Oospora Scabies . 

h) Violettroter Filz aus Pilzfiiden rings um die \-Vurzel, 
mit eingebetteten, braunschwarzen Korpern; der yom 
Filz bedeckte Teil oft eingeschnurt: W u r z{: I
tot e r, Rhizoctonia violacea . 

i) Am W urzelhalse grofie Schwiilste: K ron eng a 11 , 
Pseudomonas tumejaciells . 

k) Schwiilste mit rauher, rissiger OberfHiche: Tub e r -
cuI 0 sis, Bacterium becticolum 

D. An der ganzen PHanze. 
a) SkI e rot i n i a - Fa u Ie, Sclerotinia sclerotiorum. 

Siehe Kartoffel, B, a . 
b) Bot r y tis - Fa u 1 e, Botrytis cinerea. Siehe Kar

toffel, B, b . 
c) Blatter klein, gelbbraun, schliefilich schwarz; \Vur

zel zwergartig, im Inneren mit dunklen konzentri
schen Ringen; aus den GefaBbundeln fliefit ein 
dunkler Saft: K ali for n i s c he B a k t e rio s e 

d) Kleine, braune Skierotien am obersten Teile der 
Rube, sowie an der Oberflache und im Inneren yon 
Stengel und Zweigen: Typhula Betae . 

c) Die jiingsten Blatter der Rosette braun, nachher 
schwarz; die vYurzel hort auf zu wachsen und zeigt 
an der Oberfliiche vertiefte, von kleinen dunkel-
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braunen Punkten bedeckte Flecken oder Risse; zu- Seite 

letzt kleine Blattrosetten am Riibenkopf: Her z-
fauie, Mycosphaerella tabijica (Phoma Betae) 176 

Kohl, Kohlrube, Raps und Weisse Rube, Brrassica o/erracea, B. Jlapus 
und B. Rapa. I) 

, 

A. An Keimpflanzen. 
a) K c i m 1 i n g s b I' and, Pytlziu11l de BarJ'anum. Siehe 

Gerste, A, a . 57 
b) Wurzelhals sch,Y,~;';:: Pflanzen fallen um: Olpidium 

Brassicae . 55 
c) vVurzelbraune, Tltielavia basicola. Siehe Runkel-

rube,~, c . 158 
d) Abt;i:it,p des Wurzelhalses und Umfallen der Pflan-

zen: Rheosporangium aphanidermatus . 55 

B. An Stengeln, Bliittern und Bliitenstiinden. 
a) Mitteirippe del' Blatter und jungere Stengelteile zer

fallen zu einer ubelriechenden Masse: B a k t e rio s e 
an Weii3kohl 28 

b) B a k t e rio sen an B 1 u men k 0 hI, Bacillus olera-
ceae und B. brassicae V orus . 28 

c) Stengel, Blatter und die verbildeten Bliiterrstande 
mit schneeweiBen, glanzenden Krusten: Wei Be r 
R 0 s t, Cystopuus candidus . 81 

d) Stengel, Blatter und die verbildeten Blutenstande 
mit weif~em, mehlartigem Dberzug: Fa 1 s c her 
Mel tau, Perollospora parasitica . 78 

e) Meltau, Erysiphe communis. S. Weizen, D, d 155 
f) Stengel, Blatter und Schoten mit langlichen oder 

rundlichen, schwarzbraunen Flecken: S c h war z e , 
Leptosphaeria Napi (Sporidesmium exitiorum) . 203 

g) S c 1 e rot i n i a - Fa u 1 e, Scleriotinia sclerotiorum. 
Siehe Kartoffel, B, a . 208 

h) Bot r y tis - Fa u 1 e, Botrytis cinerea. Siehe Kar-
toffel, B, b . 214 

i) Anfangs blaBgriine, spater weii3e, in der Mitte 
dunkelpunktierte Flecken an den Blattern: M ycos-
phaerella brassicicola (Phyllosticta Brassicae). \180 

C. An Wurzeln. 
a) Wurzeln verbildet, mit zahlreichen, unregelmafiigen 

Auswuchsen, schliefilich verfaulend: Her n ie, P las-
modioplwra Brassicae 38 

1) Rier werden - urn Wiederholungen zu vermeiden - nebst den Wurzelgewaohsen 
(Kohlriibe ond Weiile Riibe) Boch Kohl ond Rap. aurgenommen, da die schadlichen PlIze bel 
.il.mtlichen Kreuzbliitlern wesentllch dle.elb.n sind. 
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b) W u r z e 1 to t e r, Rhizoctonia violacea. Siehe Run- Selte 

kelrtibe, C, h . 243 
c) Der obere Teil der Wurzel mit hellbraunen, spater 

braunschwarzen Flecken; Wurzel schlie.Blich ver-
faulend: Phoma Napobrassicae . 222 

d) Am wachsenden Kohl stirbt die Wurzel unterhalb 
der Erdoberflache ab; zahlreiche Beiwurzeln wach
sen vom unteren Stengelteil heraus; die Pflanzen 
sterben oft ganz ab und fallen urn; im gelagerten 
Kohl treten im Inneren des Strunkes "Krebsstel-
len" auf: Fallsucht, Phoma oleracea . 219 

D. An der ganzen Pflanze. 
a) Blattmittelrippe und Blattstiel mit schwarz en Ge

fafibtindeln; Wurzel braunfleckig, im Inneren ,.1 i t 
radialen oder longitudinalen schwarzen Streifen; 

• \Vurzel oft lang und dunn, von der Form einer 
Mohrrtibe: Bra un b a k t e rio s e, Pseudomonas cam-
pestris 21 

b) Blatter vergilben und fallen zu Boden; W urzel
fleisch mit grauweifien Flecken; \Vurzel schlieLHich 
verfault und tibelriechend: Wei fi b a k t e rio se , 
Pseudomonas destructans 27 

c) Blatter und \Vurzel mit braunen, nachher schwarzen 
Sklerotien von der GroJ)e eines Kohlsamens: Ty-
phula gyrans 151 

Mohre, Daucus Carrola. 

A. An oberirdischen Teilen. 
a) Blattunterseite mit dickem, schwarzweiJ)em Schim-

mel: Plasmopara nivea . 79 
b) Blatter mit braunen Flecken, die an der Unterseite 

mit braunen Mycelbuscheln bedeckt sind: Cercospora 
Apii 228 

c) Bot r y tis - Fa u 1 e, Botrytis cznerea. Siehe Kar-
toffel, B, b 214 

B. An Wurzeln. 
a) Wurzel mit braunen Flecken; die Krankheit beginnt 

bei der Krone und breitet sich nach unten und 
innen aus; die vVurzeln verfaulen schnell; meistens 
1m W interlager: B a k t e rio s e, Bacillus caroto-
vorus . 35 

b) W u r z e 1 tot e r, Rhizoctonia violacea. Siehe Run-
kelrtibe, C, h . 243 



c. An der ganzen Pflanze. 
a) Stengel und Wurzel mit ,grauen, vertieften, mit 

schwarzlichen Warzchen besetzten Flecken; die \Varz
chen enlsenden je eine rotliche Fadenranke; kein 
Samenansatz; W urzeln im Lager oft verfaulend: 
M 0 h r r ii ben - Fa u 1 e, Leptosplzaeria Rostrupii 
(Phoma Rostrupii) 

Pastinake, Pasfinaca sqJilla. 
a) Plasmopara nivea. Siehe Mohre, A, a . 
b) Mel tau, P,ry~iphe communis. Siehe Weizen, D, d 
c) Cercospora Apii. Siehe Mohre, b . 
d) Blatter mit kleinen, bleichen, jn der Mitte schwarz' 
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201 

79 
157 
228 

punktierten Flecken: Septoria Pastinacae . ' 223 
e) Wurzeln im Winterlager nai3faul: Bakteriose, \. 

Bacillus carotovorus . 

Cichorie, Cichof'ium Infybus. . . 
a) Blatter und Stengel mit kleinen, gelben, zuweilen 

auch schwarzen, staubgefiillten Pusteln: R 0 s t, Puc
cinia Cichorii . 

b) Bot r y tis - Fa u 1 e, Botrytis cinerea. Siehe Kar
toffel, B, b . 

3. 'Hiilsenfriichte. 

Erbse, Pisum safillum, P. af'llense. 

A. An Keimpflanzen. 
K e i m 1 i n g s bra n d, Pythium de Baryanum. Siehe 

35 

143 

·214 t 

Gerste, A, a . 57 

B. An Wurzeln. 
a) Wurzelbraune, Thielavia basicola. Siehe Runkel-

rube, A, c . 158 
b) Wurzeln von Pilzfaden durchwuchert, oft rot oder 

braun; Stengel und Bliitter vergilbend, absterbend: 
St. J 0 han n i s k ran k h e it, Fusarium vasinjec-
tum u. a. . 238 

c. An oberirdischen Teilen. 
a) Blatter und Stengel mit rostbraunen, staubgefiillten 

Pusteln, nachher mit harten, schwarzbraunen An-
schwellungen: Rost, Uromyces Fabae . 145 
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b) Blatter mit groBen, verfarbten, unterseits mit dik- s.it. 
kem, grauviolettem Schimmel bedeckten Flecken: 
Falscher Meltau, Peronospora Viciae . 78 

c) Meltau, Erysiphe communis. S. Runkelriibe, B, e 157 
d) Stengel und Hlilsen, mitunter auch Samen mit 

gelben, braunumsaumten Flecken: Mycosphaerella pi-
nodes (Acochyta Pisi) . 181 

e) Blattflecken: Septoria Zeguminum . 223 
f) Die ganze Pflanze bald vergilbend, mit grauschwar

zem Staub bedeckt: S c h war z e, M ycosphaerella 
Tulasnei (Cladosporium herbarum) 172 

Wicke, Ilicia sativa, Il. villosa u. a.; Pferdebohne, Faba vulgaris. 

A. An Wurzeln. 
Fusarium vasinfectum u. a. Siehe Erbse, B, b . 238 

B. An oberirdischen Teilen. 
a) Rost, Uromyces Fabae. Siehe Erbse, C, a . 145 
b) Falscher Meltau, Peronospora Viciae. Siehe 

Erbse, C, b . 78 
c) Meltau, Erysiphe communis. S. Runkelriibe, B, e 157 
d) Mycosphaerella Pinodes (Ascocllyta Pist)' Siehe 

Erbse, C, d . 181 
e) BlaBgelbe, braunschwarz punktierte Blattflecken: 

P hyllosticta F abae . 219 
f) An der Oberfliiche der Blatter runde, dunkle Flek

ken, an deren Mi tte braunschwarze Apothecien: 
Pseudopeziza Medicaginis . 216 

g) Blatter mit kreisrunden, weiBen, braun wnsaumten 
Flecken; Blattunterseite mit Pilzfadenflaum: Ramu-

laria sphaeroidea 226 

linse, lens esc/J/enfa. 

a) Rost, Uromyces Fabae. Siehe Erbse, C, a 145 
b) Peronospora Viciae. Siehe Erbse, C, b . 78 

lupine, lupinus fufaus, [. albus, [. angustito/ius. 

A. An Keimpflanzen. 
a) Blatter mit gelben, nachher braunen Flecken; Pflanze 

bald vertrocknend: B a k t e rio s e, Bacillus elegans 35 
b) K e im 1 i n gsbran d, Pythium de Baryanum. Siehe 

Gerste A, a . 57 
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B. An Wurzeln. Scit. 

a) W u r z elf au 1 e, T lzielavia basicola. Siehe Runkel-
rube, A, c . 158 

b) Fusarium vasinfectum u. a. Siehe Erbsen, B, b . 238 
c) Stengel mit kleinen, liinglichen, hlai3en Flecken, an 

denen schwarze Mycellager hervorbrechen: Cryptos-
porium leptostromiforme 225 

,Klee, T"ifolium p"a~nse, T "epens U. a. 

A. An Wurzeln .• 
a) Wurzel toter, Rlzizoctonia violacea, f. Trifolii. 

Siehe Runkelrube, C, h . 243 
b) Wurzel mit harten, schwarzen, im Inneren weii3en, 

unregelmiii3igen Sklerotien von ErbsengroLle oder 
etwas dariiber; im Herbst wachsen aus denselben 
blai3rote, langgestielte Pilzkorper hervor: K 1 e e -
k reb s, Sclerotinia Trifoliorum . 205 

:) vVurzel mit ahnlichen, aber etwas kleineren Skle
rotien, die im Herbst gestielte Fruchtkorper mit 
keulenformigen Kopfchen entwickeln: Mitrula Scle-
rotium :!17 

B. An oberirdischen Teilen. 

a) Kleine, verstreute, braune, zuweilen spater auch 
schwarze, staubgefiillte Pusteln: R 0 s t, U romyces 
strialus, U. Trifolii und U. Trifolii-repentis . 

b) Helle, mit grauviolettem Schimmel bedeckte Flecken 
an der Blattunterseite: Falscher Meltau, Pero
llospora Trifoliorum . 

c) Meltau, Erysiplze communis. S. Runkelriibe, B, e 
d) Blasenf.ormige Anschwellungen auf Blattern und 

Blattstielen: Olpidium Trifolii und Urophlyctis 
bohemica . 

e) Blatter und Stengel mit kleinen, braunen Sklerotien 
von der Groi3e eines Kleesamens: Typhula Trifolii 

f) Stengel mit langen, eingesenkten, hellbraunen Flek
ken mit breitem, schwarzem Saum: S ten g e 1-
b r e nne r, Gloeosporium caulivorum . 

g) Blatter mit kreisrunden, verwelkenden, von gelben, 
spater braunen Pilzwarzchen bedeckten Flecken: 
Gloeosporium Trifolii . 

h) Blatter an der Unterseite mit schwarzen, krusten
artigen Flecken: Plowrightii Trifolii (Polythricium 
Trifolii) . 

r i k s son, Die Pilzkrankheiten. 19 

145 

76 
155 

54 

151 

224 

225 

171 

" 
/ 
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i) Blatter mit braunen Flecken, an denen kleine, 
rotbraune wachsartige Scheiben entstehen: Pseudo
peziza Tri/olii . 

k) Blatter mit schwarzbraunen Flecken, die sich aus
breiten, bis das ganze Blatt eingetrocknet ist: 
M aerosporium sareinae/orme . 

1) Blatter mit kleinen, wei.6en, schwarz punktierten 
Flecken: Phyllosticta Tri/olii • 

m) Blattpberflache mit kleinen, hellbraunen, purpur
farbig umsaumten Flecken: Splzaerulina Tri/olii . 

n) Abwelken und Herunterfallen der Blatter oder der 
ganzen Pflanze: Fusarium euox),sporum u. a. . 

Selte 

216 

232 

219 

182 

24U 

luzerne, Gelbklee, rMedicago sativa, rM. Iupu!ina u. a. 

A. An Wurzeln. 
a) W u r z e 1 tot e r , Leptosphaeria eireinans (Rhizo-

etonia cireinans). Siehe Runkelriibe, C, h . 197 
b) Kleekrebs, Sclerotinia Trifoliorum. S. Klee, A, b 205 
c) Am Wurzelhals zahlreiche, unregelma.6ige, korallen-

artige Auswiichse: Urophlyctis Alfal/ae . 54 

I B. An oberirdischen T eilen. 
a) R 0 s t, Uromyees striatus. Siebe Klee, B, a . 145 
b) Fa 1 s c her Mel tau, Pero1lospora Tri/oliorum. 

Siehe Klee, B, b . 76 
c) Meltau, Erysiplle communis. S. Runkelriibe, B, e 157 
d) Pseudopeziza Tri/olii. Siehe Klee, B, i . 216 
e) An den Blattern lange, gelbe Flecken den Nerven 

entlang; an den entfarbten Flecken Pustelflecken 
mit Konidien: Pyrenopeziza M edicaginis (P hyl-
lostieta M edieaginis) . 216 

f) Bliitter mit kleinen, weiJ3en, braun umsaumten, 
schwarz punktierten Flecken: Septoria M edieaginis, 
P leospllaerulilla Briosiana und C ercospora M ediea-
ginis . 2~3, 182, 228 

g) M ycosphaerella pin odes ( Ascochyta Pisi). Siebe 
Erbse, C, d . 181 

Platterbse, [_aihYf711S pf7aiensis, L fuhef70sus u. a. 
a) Rost, Uromyces Fabae. Siehe Erbse, C, a 145 
b) Fa 1 s c her Mel tau, Peronospora V iciae. Siehe 

Erbse, C, b . 78 
c) Meltau, Erysiphe communis. S. Runkelrube, B, e 157 
d) Blatter mit scbwarzen, kreisrunden, krustenartigen 

Flecken: Diachora Onobrychidis . 17:! 
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e) Blattunterseite mit kleinen, blaf3en Flecken, die S.it. 

Biischel von Pilzfaden tragen: Ovularia deusta 226 
f) Fusarium euoxysporum u. a. Siehe Klee, B, n 240 

Esparsette, Onobf'ychis sativa. 
a) Blatter und Stengel mit rostbraunen, schliefilich 

schwarzen, staubgefiillten Pusteln: R 0 s t, U romyces 
Onobrychidis • 145 

b) Kleekrebs, Sclerotinia Trifoliorum. S. Klee, A, b 205 
c) Diachora Onobrychidis. Siehe Platterbse, d . 172 
d) P~udopeziza Medicaginis. Siehe Wicke, B, f . 216 
e).~cosplzaerella pinodes (Ascochyta Pisi). Siehe 

Erbse, C, d . 181 
f) Ramularia Onobrychidis. Siehe Wicke, B, g 226 

Wundklee, IInfhyllis Vu/nef'af'ia. 
a) Stengel und Blatter mit rostbraunen, schliefilich 

schwarzen, staubgefiillten Pusteln: R 0 s t, Uromyces 
Anthyllidis 145 

b) Phyllosticta Trifolii. Siehe Wicke, B, e . 219 
c) Blatter mit weif3en, schwarz punktierten Flecken: 

Septoria Anthyllidis 223 

Hornklee, Lotus comicu/atus u. a. 
a) Rost, Uromyces striatus. Siehe Klee, B, a . 145 
b) Fa 1 s c her Me It au, Peronospora Trifoliorum. 

Siehe Klee, B, b . 76 
c) Meltau, Erysiphe communis. S. Runkelriibe, B, e 157 
d) Mitrula sclerotiorum. Siehe Klee, A, c . 217 
e) Blatter mit gelben, schlief31ich roten Flecken von 

unregelmaf3iger Form: Ramularia Schulzeri.. 226 

Serrade"a, Of'nifhopus safillus. 
W u r z e 1 tot e r, Leptosphaerea circinans (Rhizoct~ 
nia circinans). Siehe Runkelriibe, C, h . .' 197 

4. Sonstige Iandwirtschaftliche KuIturpflanzen. 

Lein, [inum usifafissimum u. a. 
a) Blatter und Stengel mit gelben, spater rostbraunen 

bis schwarzen Sporenlagern: R 0 s t , M elamspora 
Lini 147 

]9* 
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b) Stengel schlaff, herabhangend; Pflanzen auf ver- Belte 

streuten Flecken der Felder erkrankend; die aui3er-
sten Wurzelverzweigungen glasartig, bruchig: W u r-
z e I bra n d, Olpidiaster radicis . 53 

Senf, $inapis alba u. a. 
a} Keimlingsbrand, Pythium de Baryanum. Siehe 

Gerste, A, a . 57 
b) Hernie, Plasmodiophora Brassicae. S. Kohl, C, a 38 
c) Weii3er Rost, Cystopus candidus. S. Kohl, B, e 81 
d) Fa 1 s c her Mel tau, P eronospora parasitica. Siehe 

Kohl, B, d . 78 
e} ScI e rot i n i a - F ii u Ie, Sclerotinia sclerotiorum. 

Siehe Kartoffel, B, a 208 

Spnrgel, apergufa arrllensis. 
a) Keimlingsbrand, Pythium de Baryanum. Siehe 

Gerste, A, a . 57 
b) Blatter und Stengel mit rotbraunen, spater schwar

zen, kreisrunden, staubgefullten Pusteln: R 0 s t , 
Puccinia Spergulae 142 

c) Blatter mit blassen, von ieinem, grauem Schimmel 
bedeckten Flecken: F a I s c her Mel tau, Perono-
spora obovata . 79 

d) Blatter und Stengel mit hI ass en , spater schwarzen 
Flecken: Septoria Spergiliae 223 

Buchweizen, Fagopyrrum esoulenfum. 
a} Blatter und Stengel mit grofien, kreisrunden, dunkel 

umsiiumten, in der Mitte isabellafarbenen Flecken: 
Ascochyta Fagopyri . 224 

b) Blatter und Stengel mit blassen, hell rot umsaurnten 
Flecken: Phyllosticta Polygonorum 219 

Tabak, Moofiana Tabaoum u. a. 

A. An Keimpflanzen. 
a) W u r z el bra u n e , T hielavia basicola. Siehe Runkel-

rube, A, c . 158 
b) Pflanzen schlaff, schleimig, schliefilich mit schwar-

zem, sammetartigen Dberzug: Alternaria tenuis . 232 

B. An ausgewachsenen Pflanzen. 
a) Stengelglieder mit langen vertieften, dunklen Flek

ken; Pflanzen sterben ab: Ant h r a c nos e, Bacillus 
aeruginosus und B. tabacivorus . 36 
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b) Blatter mit kleinen, blassen, schliei3lich weiEen und Selt. 

eintrocknenden Flecken: B a k t e rio s e , Bacillus 
maculicola 36 

c) Blatter mit gelben, runden Flecken, in deren Mitte 
eine tote, weifie Stelle entsteht, die sich erweitert; 
bisweilen das Blattgewebe zum wesentlichen Teile 
abgestorben: "W i I d fir e", Bacterium tabaficum 36 

d) "B 1 a c k fir e", Bacterium angulatum 36 
'e) "Yell 0 w- r us t", Bacterium melleum . 36 
f) Blatter dun, hangen herunter und sterben ab: B a k-

t e rio s e, Bacillus Solanacearum u. a. 15 
g) Blatter und Stengel mit weiBlichen Flecken, spater 

mit harten, schwarzen Sklerotien: Sclerotinia Ni-
cotianae 207 

h) Blatter mit zahlreichen, hellen, spater weifien und 
durren Flecken, die zum Teile in der Mitte mit 
kleinen, schwarzen Punkten versehen sind: Phyllo-
sticta Tabaci 218 

i) Blatter mit braunen, dUrren, unrege1maBigen Flecken: 
Ascochyta Nicotianae .. 224 

k) Blatter mit kleinen, braunen oder weifien, schlieB-
lich durren Flecken: Pocken 257 

1) Mosaik 254 

Sonnenblume, Helianthus annuus. 
Blattunterseite se1ten mit hellgelben Becherrost
flecken, etwas haufiger mit braunen, sehr haufig 
mit schwarzen, staubgefullten Puste1n: R 0 s t, Puc-
cinia H elianthi . 143 

Erdartischocke, Helianthus tubef'osus. 
a) R 0 s t, Puccinia H elianthi. Siehe Sonnenb1ume.. 143 
b) An Stengeln und Knollen: S cl e rot i n i a - Fa u Ie, 

Sclerotinia sclerotiorum .. ~ . 208 

elk.ria, Ciohof'ium Intybus. 

\ 
\ 

Kleine, zimtbraune Uredopusteln an den Blattern, 
selten nachher schwarze Te1eutoflecken am Stamme: 
R 0 s t, Puccinia Cichorii.· 148 

Hanf, Cannabis sativa. 
a) Stengel mit langgezogenen, weifigrauen Flecken; 

Blatter mit schwarzen Flecken, die spater als LOcher 
erscheinen: B a k t e rio s e, Bacillus cubonia1lus.. 35 
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b) Blatter mit gelben Flecken, die unterseits von 
schwarzgrauem Schimmel bedeckt sind: F a 1 s c her 
Mel tau, Peronospora cannabina • 

c) Stammgewebe von Mycelfaden durchwuchert; Skle
rotien in Hohlraumen des Stammes: Bot r y tis
Faule 

d) BlattfIecken: Phyllosticta Cannabis . 
I I: I 

i I 'I: I I' I I \ 

Selte 

79 

214 
219 

Hopfen, Humulus Lupulus. 
Blattflecken: Phyllosticta Humuli, Ascochyta Hu-
muli und Septoria Humuli 219, 224, 22i 

Schlafmohn, Papaverr somniferrum. 
a) Schimmeliiberzug an Keimpflanzen, bisweilen auch 

an jungen Bliitenstielen: Fa 1 s c her Mel tau, 
Peronospora arborescens . 79 

b) An Blattern und Stengeln dunkle, diirre Flecken mit 
schwarz en Fadenbiischeln: Dendryphium penicillatum 228 



Reg i s t e r. 
A. 

Actinomyces aeruginosus 234, al
bus v. ochroleucus 235, incar
nesce.ns 235, intermedius 235, 
Scabzes 235, tricolor 235, xan
thostroma 235. 

Aecidium Anchusae 127 Berberi
dis 122, Catharticae 1'37, Fran
gulae 137, graveolens 140, or
nithogalense 139, Oxalidis 139, 
rubellum 141, Tussilaginis 

141 • 

Alternaria S olani 23 I , tenuis 
23 2• 

Anthraknose des Tabaks 36. 
Aphanomyces laevis 56, 59, 179· 
Aplanobacter Rathyi 35. 
Art hobotrys 59. 
Ascochyta Boltshauseri 224, Fago

pyri 224, graminicola 224, Hu
muli 224, Nicotianae 224, Pha
seolorum 224, Pisi 181, sorg
hina 224, Zeina 224. . 

Asterocystis radicis 54. 
Aucuba Mosaik 252. 

B. 
Bacillus aeruginosus 36, amylo

bacter 13, atrosepticus 20, Be
tae 30, brassicaevorus 28, caro
tovorus 35, caulivorus 20, Cubo
nianus 36, elegans 36, macu
licola 36, melanogenes 20, my
co ides 34, oleraceae 28, phyto
phtorus 18, Solanacearum 15, 
solanincola 20, solani perda 12, 
solanisaprus 20, Sorghi 35, ta
bacivorus 36, Zeae 35. 

Bacteriose gummosis der Runkel
riiben 30. 

Bacterium angulatum 37, atrofaci
ens 35, beticolum 29, fluores
cens 14, melleum 37, monili
formans 35, Mod 31, phyto
pltt~orus 14, scabiegenum 31 , 

sepzdonzcum 15, tabaficum 37, 
translucens v. undulosum 35, 
xanthochlorum 14. 

Bakteriosen: . 
auf Getreidekornern 34, 
auf Hanf 36, 
auf Kartoffel: Braun- 20, Knol-

len- (Bakterienfaule) 12, 
Ring- 15, Stengel- 18, 

auf Kohlgewachsen: auf Blu
men kohl 28, Braun- 21, 
Warzen- der We:il3en Riiben 
(schwarze Faulnis) 25, Wei6-
der Kohlriibe 27, auf Wei6-
kohl 28. 

auf Lupine 36, 
auf Mais 35, 
auf Mohre 35, 
auf Runkelriibe: Gelbsucht 32, 

Kalifornische (Riibenpest) 
3 I, Keimlings- 34, Schleim
(Riibenschwarzfaule) 3D, 
vVarzen- 31, 

auf Tabak 36. 
Beet Scab 233. 
Beizung des Saatgetreides 89. 
Blackfire des Tabaks 37. 
Black rot 27 
Blattbraune der Runkelriibe 179 
Blattrollkrankheit der Kartoffel 

249· 
Blattschwarze del' Runkelriibe 

227· 
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Blauspitzigkeit der Gerste 194. 
Blight of Beet 176. 
Botrytis cinerea 214, -Faule 214. 
Brand: 

Beulenbrand auf Mais 103. 
Flugbrand auf Gerste 97, auf 

Hafer 101, auf Si.illgras 108, 
auf Weizen 95. 

Hartbrand auf Gerste 99, auf 
Hafer 103. 

Staubbrand auf Sorghohirse 
106. 

Steinbrand (Stinkbrand) auf 
Gerste 94, auf Honiggras 94, 
auf Raygras 94, auf Roggen 
94, auf Strau.Bgras 94, auf 
Weizen 85. 

Stengelbrand auf Roggen 110. 
Braunfleckigkeit der Gerste 193. 
Brown Rot der Kohlgewachse 27. 
Bruliire des Flachses 53. 
Buckelschorf der Kartoffel 234. 
Buntwerden der Kartoffel 253. 

C. 
Calonectria graminicola 160. 
Cephalosporium 242, acrenomium 

235· 
Cercospora Apii 228, beticola 

227, concors 229, Medicaginis 
228. 

Charbon des Tabaks 36. 
Chinkle der Kartoffel 252. 
Chromosporium Maydis 225. 
Chrysophlyctis etldobiotica So. 
Cladosporium herbarum: auf Ge-

treide 172, auf Erbse 175. 
Claviceps microcephala 171, pur

purea 166, Wilsoni 171. 
Club-root 41. 
Common Mosaik der Kartoffel 

25 2. 
Coniosporium 186. 
Contagium fixum 256, vivum 

. £Iuidum 256. 
Corky-Scab 44. 
Corn-Blight 35. 
Corn-Stalk-Disease 35. 
Corticium vagum v. Solan# 150. 

Cryptosporium leptostromifonne 
225· 

Cystopus candidus 81. 

O. 
Damping of 58. 
Dendryphium penicellatum 228. 
Diachora Onobrychidis I7 2. 
Dictyosporium opacum 183. 
Dilophia graminis 187. 
Dilophospora graminis 187. 
Diplodia Zeae 164. 
Diirr£Ieckenkrankheit des Kar-

toffelkrautes 230. 

E. 
Early potato blight 231. 
Eisenfleckigkeit der Kartoffel 

253· 
Endoconidium temulentum 175. 
Entartung der Kartoffel 252. 
Epichloe typhina 164. 
ErJlsiphe graminis ISS, communis 

157· 

f. 
Falling at the Butt 209. 
Falscher Meltau 56, auf Luzerne 

76, auf Runkelrlibe 74. 
Fallsucht des Kohls 219. 
Federbuschsporenkrankheit 187. 
Filzkrankheit der Kartoffel 148. 
Finger-and-toes 41. 
Flachschorf der Kartoffel 235. 
Fusariosen der Getreide- und. 

Grasarten 238, der Legumino- . 
sen 238. 

Fusarium aurantiacum 237, avena
ceum 236, Brassicae 25, coeru
leum 240, culmorum 237, Cu-. 
martii 242, euoxysporum 240, 
falcatum 239, graminearum 
164, graminum 237, maydy
perdum 238, nivale 160, oxy
sporum 242, radicicola 242, 
redolens 239, roseum 164, 



rostratum 164, tracheiphilum 
240, trichotheciodes 242, va
sin/ectum 238, 239. 

FufSkrankheit des Getreides 182, 
238. 

G. 
Gangrene de la tige 20. 
Gelbflecki~eit des Kartoffel-

krautes .; 29. 
Gelbsucht 32. 
Gibellina cerealis 188. 
Giberella saubinetii 163, sp. 59. 
Gloeosporium cauli vorum 224, 

Dactylidis 225, grami1lum 225, 
Tri/olii 225. 

Grasmeltau 155. 
Graufleckigkeit des Hafers 246, 

der Runkelriibe 226. 
Gummikrankheit der Zuckerriibe 

31. 
Giirtelschorf der Runkelriibe 232. 

H. 
Halmbrecher 183. 
Halmtoter 185. 
Hanfkrebs 2 14. 
Hart Rot of Beet 176. 
Helminthosporiose der' Gerste 

194· 
Helminthosporium Avenae 195, 

Bromi 195, graminum 189, sa
tivum 195, teres 193. 

Hernie der Kohlgewachse 38. 
Herzfaule der Runkelriibe 176. 
Houghing 209. 
Hypochnus circinans 246, Solam' 

148. 
* 

I. 
Internal Disease of Potatoes 253· 
Intervenial Mosaik 25 2. 

J. 
Jaunisse bacterienne 32. 

K. 
Kartoffelkrankheit 60. 
Kartoffelkrebs 48. 
Keimlingsbakteriose 34. 
Keimli ngsbrand 57. 
Klee-Anthraknose 225. 
Kleekrebs 205. 
Kohlhernie 38. 
Kolbenpilz cler Graser 164. 
Korkschorf 44. 
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Korninfektion 86. 
Kral1selkrankheit der Kartoffel 

25 2. 
Kral1tfaule der Kartoffel 60. 
Krebs der Kartoffel 48. 
Kronengallen der Rl1nke1rube 28. 
Kronenrost des Hafers 135. 

L. 
Laestadia microspora 182. 
Lanosa nivalis I 6.~. 
Leaf-Drop-Streak 252. 
Leaf Roll 252, Marginal- 252. 
Leptosphaeria avenaria 204, cir-

cinans 197, extialis 196, her
potrichoides 182, Napi 203, 
Rostrupii 201, Tritici 195. 

M. 
1l1acrospr>rium sarcinae/orme 232, 

Solani 231. 
Maisrost 139. 
Maladie digitoire 41, du coeur 

176, du Pied 183. 
Marginal Leaf RoW 252. 
Marssonina Secalis 225. 
Mastigosporium album 187. 
Melampsora Lini 147. 
Meltaupilze 153. 
Micrococcus Tritici 34. 
Microsphaera Betae 157. 
MifSbildungen auf Riibenpflanzen 

43· . 
lJ;1itrulu sclerotiorum 2 17. 
Mohrriibe-Faule 201. 

IV! o1Zosporium 242. 
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Mosaik: Aucuba- 252, Common 
252, Intervenial 252, auf Run
kelriibe 33, auf Tabak 254. 

Mutterkorn 166. 
M )'cosphaerella basicola I S I, bras

sicicola ISO, exitialis lSI, pi
nodes lSI, recutita IS2, taba
fica 17 6, T ulasnei 17 2 • 

Mykoplasma 54, 66, II5, 180, 
256. 

Myxomonas Betae 180. 

N. 
NalHaule der Kartoffel 70. 
Nectria Solani 242. 
Nervation noire 20. 
Noir des Tabaks 36. 

o. 
Orrag 175. 
Olpidiaster radicis 53. 
Olpidium Brassicae 55, Tri/olii 

55· 
Oospora cretacea 232, intermedia 

232, nigri/icans 232, rosella 
232, scabies 233, tenax 232, 
violacea 232. 

Ophiobolus cariceti 187, gra
minis 185, herpotrichoides IS3, 
herpotrichus 182. 

Ovularia deusta 226. 

P. 
Pathologische adoptiye Matation 

25 2. 
Peronospora arborescens 79, can

nabina 79, Maydis 79, obovata 
79, parasitica 79; Schachtii 
74, Tri/oliorum 76, Viciae 78. 

Phellomyces sclerotophorus 235. 
Phloem-Necrose 252. 
Plwma Betae 59, 176, Helme

bergii 196, Napobrassicae 229, 
oleracea 219, Rostrupii 201, 

sphaerosperma 179. 

Phyllachora gramznzs 17 1. 

P h)!llosticta Anthyllidis 2 I 9, can
nabis 219, Fabae 219, Humuli 
219, M edicaginis 217, phaseo
lina 219, Polygonorum 219, 
tabi/ica 179, Tri/olii 219. 

Physarum cinereum 46. 
Phytopltthora erythrosperma 72, 

in/estans 60. 
Pietin du Ble 183. 
Plasmodia ph ora Brassicae 38. 
Plasmopara nivea 79. 
P leosphaerulilla Briosiana 182. 
Pleospora putre/aciens 179, tri-

clzostoma f. Hordei 189. 
Plozvrightia Tri/olii 17 1. 

Pocken des Tabaks 256. 
Polythrincium Tri/olii 172. 
Potato Black Scab 49, Disease 

49, Rosette 49· 
Pourriture des Tabaks 36, du 

coeur 176. 
Powdery Scab 44. 
Pseudomonas campestris 2 I, de

structans 28, Stewartiii 35, 
tume/aciens 28. 

Pseudoperonospora Humuli 79, 
M edicaginis 216. 

Pseudopeziza Tri/olii 216. 
Puccinia Anthoxanthi 141, Arr

henateri 130, bromina 129, Ci
chorii 144, coronata 137, co
roni/era 135, dispersa T.27, glu
marum 129, graminis II8, He
lianthi 143, holcina 129, Mag
nusiana 142, Maydis 139, Mi
Iii 141, Phlei-pratensis 126, 
Phragmitis 12 I, Poae alpinae 
141, Poarum I4 I, Rubigo-vera 
132, simplex 138, Spergulae 
144, Symphyti-Bromorum 129, 
Triseti 129, triticina 128. 

Pyrenophora teres 193, Tritici-
repent is 192. 

Pyrenopeziza M edicaginis 2 17. 
Pyroctonum sphaericum 55. 
Pythium de Baryanum 57, 179· 



R. 
Ramularia Betae 226, Onobryehi

dis 226, Sehulzei 226, sphaeroi
des 226. 

Rheosporangium aphanidermatus 
56. 

Rhizoetonia M edieaginis 197, So
lani 148, violaeea 243, v. f. 
Tri/olii 200. 

Ringelschorf der KartMfel 234. 
Rost: Cichorie 144 ... ~bse 146, 

Erdartischocke 143, Espar
sette 147, franz. Raygras 
139, Goldhafer 129, Honig
gras I29, Klee I46, Knaul
gras 147, Lein 14 7, Linse 
146, Luzerne 147, Pferde
bohne 146, Platterbse 14°, 
Rispengras I4I, Ruchgras 
I4I, Schilfgras 14I, Sonnen
blume 143, Spergel 144, 
Trespe I29, \Yicke 146, 
Wundklee 146. 

Berberitzen-Fleckenrost 123. 
Berberis-Hexenbesenrost 139. 
Braunrost auf Roggen 126, auf 

Weizen 128. 
Gelbrost I29. 
Kronenrost auf Grasarten 137, 

auf Hafer 135. 
Maisrost 139. 
Riibenrost 144. 
Schwarzrost 118. 
Timotheengrasrost 125. 
Zwergrost der Gerste I38. 

Rotfaule der Kartoffel 72. 
Rotkornigkeit des Getreides 34. 
Rotlauf des Tabaks 36. 
Rouille blanche des Tabaks 36. 

s. 
Schneeschimmel des Getreicles 

160. 
Schorf 

der Kartoffel: Buckel
Flach- 235, Ringel
Schwamm- 43, Tief
Variabler 235, 

der Runkelriibe: Gurtel- 232, 
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Schwarzbeinigkeit der Kartoffel 
18. 

Schwarzbrand des Tabaks 37. 
Schwarze Beine der Kohlsiimlinge 

85· 
Schwarzpunkt-Krankheit des Ge

treides 195. 
Schwarzrippenkrankheit der Kar

toffelblatter 20. 
Schwarzspelzigkeit des \Veizens 

34· 
Schwarze: des Getreides 17 2, 

der Kohlgewachse 203, der 
R unkelriibe (Blatt) 227. 

Sclerospora graminieola v. Se
tariae-italieae 80, maerospora 
80. 

Sclerotinia-: Faule 208, Fuk
keliana 208, Libertiana 214, 
N ieotiannae 207, sclerotiorum 
208, Tri/oliorum 205~ 

Sclerotium Clavus I66, Disease 
209. 

SeoZeeotric1lum graminis /. Ave
nae 248. 

Septoria Agropyri 223, Anthyl
lidis 223, Avenae 204, Bromi 
223, eannabina 223, Humuli 
223, leguminum 223, :'Vledica
ginis 223, ,zodorum 196, Pas
serini 223, Pastinaeae 223. 
Seealis 223, silvestris 223, 
SperguZae 223, Tritiei 223. 

Silver-Scurf der Kartoffel 235. 
Solallella 251. 
Specialisierung des Parasitismus 

(specialisierte F ormen) I 14. 
Sphaeelia segetum 166, 168 .. 
Sphaerulilla Tri/olii I82. 
Spolldylocladiulll atrovirpns 235. 
Spongospora subterranea 43. 
Sporidesmium exitoisum 203,' 

putre/aciens 179, SolaJll' vari
ans 230. 

Sprain 0/ patotoes 253. 
S pumaria alba 47. 
Stalk-Disease 209. 
Stengelbreuner des Klees 224. 
Stipple Streak of potatoe~ 252. 
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St. Johannis-Krankheit der Erb-
sen 238. 

Streifenkrankheit der Gerste 189. 
Stromatinia temulenta 175. 
Storungen im Stoffwechsel 256. 
Synehytrium elulobiotieum 48, 

Solani 50. 

T.· 
Take all 183. 
Taumelroggen 175. 
Tlzielavia basieola ISS. 
Tiefschorf der Kartoffel 235. 
Tilletia deeipiells 94, Holei 94, 

Hordei 94, laevis 84, Lolii 94, 
Pallcieii 94, Seealis 94, s~riae
/ormis 94, Tritici 84· 

Tracheomykosen 238. 
Trockenfaule der Kartoffel 70. 
Tuberculosis der Runkelrube 29. 
Typ/mla-Faule ISO, Betae IS I, 

gramillum ISO, gyral1s 152, 
Tri/olii 152. 

u. 
Umfallen der Keimpflanzen 58. 
Uroeeystis Bolivari III, oeeuita 

lIO, Tritiei III. 

Uromyees Alltkyllidis I46, Be
tae 144, Daetylidis 147, F abae 
146 , Onobrychidis 14 7, P oae 
147, striatus 147, Tri/olii 146, 
T. repentis 146. 

Urophlyetis Al/al/ae 54, bohe
mica 55, leproides 54· 

Ustilago Avenae 101, bromivora 
108, bulgarica 106, Crameri 

108, cruellta 106, Digitariae 
108, Fischer; 106, grandis 109, 
H ordei 99, h),podytes 109, 
Kolleri 103, longissima lOS, 
M aydis 103, nuda 97, Panici
miliacei 107, perellnans 108, 
Rabenhorstiana 108, ReiliatUJ. 
106, Sorghi 106, Tritiei 95. 

v. 
Verticillium 251, 252. 

w. 
\\Carty Disease der Kartoffel 49. 
Weil.ler Rost der Kreuzbliitler 
. 8 I, des Tabaks 36. 
Weii3£aule der Kartoffel 240. 
Welkekrankheit 240. 
White-heads des Getreides 183. 
lVhite-rot of Turnip 27. 
White Spot 209. 
Wildfire des Tabaks 36. 
Wurzelbrand des Flachses 53, 

des Getreides 238. 
\Vurzelbraune 158. 
\VurzeltOter des Klees 200, der 

Luzerne 197, der vVurzelge
\yachse 243. 

Y. 
Yellow Blight (Yellowing) 253. 
Yellow Rust des Tabaks 37. 

z. 
Z\vergrost der Gerste 138. 
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wunderbaren Mikrokosmos, der mich nun als treuer Ratgeber auf 
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