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Aus dern V orwort zur erst en Auflage. 
Das Studium der Pfianzenkrankheiten erweekt in der neueren Zeit 

in immer gl'oDeren Kreisen Interesse, und zwar nieht nur bei Land
wirten, die dirckt dureh die cine oder andere ihnen bekannte Krank
heit gesehadigt werden, sondcrn ganz allgemein in den Kreisen der 
Landwil'te, FOl'stleute, Gartner, Gartenbesitzer und aller derer, die 
mit unseren Kulturpflanzen in irgendwelchem Zusammenhange stehen. 

Dnter dicsen Interessenten befindet sieh auch eine groDe Anzahl 
soleher, die mit Lupe und Mikroskop umzugehen wissen, und die daher 
sieh nieht damit begnugen wollen, die Pflanzenkrankheiten nur liuBer
lich kennen zu lemen, sondern die auf die nicht mit bloDem Auge 
sichtbaren Einzelheiten eingehen moehten. 

In del' Erkenntnis dieser Verhaltnisse ist der Teil des Hager-Mez'
sehen Buches "Das Mikroskop", del' sich mit den pflanzenpathologi
schen Beispielen befaDt. in del' neuen 9. Auflage ausfUhrlieher bearbeitet 
worden. als et-! in del' H. Auflage vorlag. Da mir aber zahlreiehe An
hagen von Landwirten, landwirtsehaftliehen Schul en und jungen Bota
nikern. die sieh einen ganz allgemeinen Einbliek in die Pathologie 
\-ersehaffen wollen, zeigten, daD ein kleines Ruehlein diesel' Riehtung 
mangelt, hat die Verlagsbuehhandlung meiner Anregung Folge gegeben 
und den vorliegenden Teil dm; H ager-Mez'sehen Buehes als Sonder
abdruck in ('iner hesehrankten Anzahl von Exemplal'en erseheinen lassen. 

Y OI'Wort ZllI' {lritten Auflage. 
Seit dem Erseheinen der ersten Auflage der vorliegenden Sehrift 

ist eine Reihe von tT ahren vergangen, in denen sieh der Pflanzen
schutz immer mehr entwiekelt hat. Besonders die Kriegsjahre und 
die N aehkriegszeit haben gezeigt, wie wiehtig es ist, nicht nur daran 
zu arbeiten. unsere Ernte zu erhohen, sondern sie aueh vor einE'f 
Minderung dureh Schadigungen und Krankheiten aller Art zu bewahren. 
Besonders hat sich del' amtliche Pflanzensehutzdienst entwiekelt und 
in del' Zusammenarbeit zwischen Wissensehaft und Praxis wesentlicllE" 
Erfolge gezeigt. Dies hat auch daw gefUhrt, daD in letzter Zeit, 
an einer i!"anzen }{eihe von Hoehschulen besondere Vorlesungen iiber 
Pflanzenschutz und -krankheiten eingeriehtet worden sind. 

Diese YcrhiiltniRse bringen es mit sieh, daD sieh del' Kreis derer, 
die sich fur die Schadlinge und Krankheiten del' Kulturpflanzen inter
essieren, wpsentlich erweitE'rt hat, und so wird, wie ieh hoffe, die Neu
herausgabp del' "Beispiele" vielen willkommen sein. 

Aueh diesmal moehte ieh wieder darauf hinweisen, daB aIle die
jenigen, die piner Einflihrung in die Mikroskopie bediirfen und sieh 
auf den versehiedensten Gebieten del' angewandten Mikroskopie um
sehen wollen, das Gesamtwerk Hager-.Mez, "Das Mikroskop und seine 
Anwendun,g". nicht entbehren konnen. 

Berlin-Dahlem, im September 1922. Appel. 
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A. Hie wi('btig~tell Pilzkrallkheitell <leI' 
Kul turgewachst'. 

em die Pilze, die Pflanzenkrankheiten hervorrufen, richtig zu erkennen, 
geniigt os nicht immer, nur ein mikroskopisches Praparat zu untersuchen, denn 
sehr haufig finden sich dabei keine Fruktifikationsorgane, oder aber der Zu
sammonhang zwischen den gefundenen Pilzen und der vorliegenden Krankheit 
ist nieht klar erkennbar. Findet sich Bur steriles Myzel in dem Gewebe, so geniigt 
e, oft, die betreffenden Organe (Blatter, Stengelteile usw.) in eine feuehte Kammer 
Z\l legen, urn die weiten' Entwicklung der Pilze zn verfolgen. Sehr viele bilden 
hierbei Fruktifikationwrganc, mit dercn Hilfc eine Bestimmung moglieh ist. Dies 
gilt besonders fiir diejenigen Pilze, die Konidien bilden, wie Botrytis, Fusarium, 
Phytophthora, Bowie fiir wlchp, die sich bereits in einem fortgeschrittenen, der 
Fruktifikation nallPn Stadium befinden. In anderen Fallen ist es dagegen notig, 
den Krankhpitsprn'ger auf einer anderen Unterlage zur weiteren Entwicklung 
Zll bringen. lJahpi {Pisten ~lihrbiiden, die man aus den Preilsaften der betreffenden 
Pflanzen mit Agar oder Gelatine herstellt, oder mit einer Nahrlosung getranktes 
Filtrierpapier Bowie sterilisierle Teile der krallken Pflanze selbst gute Dienste. 
Als llf'sonders geeignet haben sich auch sterilisierte Stiickchen von Kartoffeln und 
von ausgerpiften Kartoffel- oder Lupinenstengelll erwiesen. Die Kartoffelknollen 
begiinstigen im allg<'meinen das :\Iyzelwaehstum, die Stengel die Entwicklung von 
Konidien llnd andcren Sporenformen. Will man, urn spater Infektionsversuche 
Z\l machen, den Krankheitserreger isolieren, so entnimmt man moglichst an der 
Grenze des als krank erkannten Gewebes unter Vermeidung der langer erkrankten 
Stellcn kleim- Cicw!·hestiickchen, die man entweder mit fliissig gemaehter Gelatine 
H'rschiittelt lind in verschiedener Verdiinnung, wie das bei bakteriologisehen 
Arheiten (iblich ist, in Petrischalen ausgie13t oder sie im ganzen auf einen festen 
:\iihrhoden ii hertriigt. Legt man cine grijilere Zahl solcher Kulturen an, so gelingt 
('s in den llH'i~tcn Fallen, des Krankheitserregcrs habhaft zu werden. 

Bakterienfiiule der Kartoffel (Abb. 1). 

Die Bakterienfaule del' Kartoffel und die mit ihr haufig im 
Zusammenhang stehende "Schwarzbeinigkeit" der Kartoffelstauden 
gehort zu den Pflanzenkrankheiten, die fast iiberall leicht zur Unter
suchung zu beschaffen sind. Das Charakteristische der Krankheit ist 
folgendes: 

1m .Juli odeI' August sieht man auf den Kartoffelfeldern einzelne 
odeI' zahlreidle Pflanzen plotzlich abwelken, Bei naherer Untersuchung 
zeigen die Stengel an ihrem Grunde einen Zerfall, der mit einer 
Schwarzung des kranken Teiles verbunden ist (daher der Name 
,.Schwarzbeinigkeit"). Mikroskopisch zeigen sich die einzelnen Gewebe
teile voneinander gelockert, und die dabei entstehenden Zwischenraume 
sind von lebhaft beweglichen Bakterien erfiillt, AuBer dem Stengel
grunde sind die unterirdischen Stengelteile und auch oft die Knollen 
erkrankt. Gegen den Herbst hin tritt die Knollenfaulnis mehr in 
den Vordergrund und vernichtet nicht selten einen hohen Prozent-

\)l p ,-I. Bei'piel.-. R. Allfl. 1 



2 Die wichtigsten Pilzkrankheiten der Kulturgewachse. 

satz der Ernte. Das Fleisch der erkrankten Knolle ist weich bis breiig; 
die einzelnen Zellen haben ihren Zusammenhang verloren, da die 
eingedrungenen Bakterien durch ein von ihnen ausgeschiedenes Enzym 

die Zwischenzellsubstanz 
aufgelost haben. Gleich
zeitig werden die Zellen 
abgetotet, der Zellsaft tritt 
aus, die Wande verlieren 
ihre Festigkeit, und so 
kommt das Bild der Abb. 1 
zustande. Auf diesem sieht 
man einige Kartoffelzellen, 
die durch Bakterien von
einander gelost sind. Die 
Starkekorner sind unver· 
sehrt, aber die Zellen haben 
ihre Gestalt verloren und 
machen den Eindruck 
schlaffer Sackchen. AuBer
halb - nicht innerhalb -
der Zellen sieht man zahl
reiche Bakterien. In trocke-

Abb.1. Bakterienfaulnis der Kartoffel. - Vergr. 250/!. ner Umgebung verdunstet 
die Feuchtigkeit rasch, und 

es bleibt nur die Starke mit den Zellhauten zuriick (Bakterien-Trocken
faule); unter dem EinBuB anhaltender Nasse siedeln sich Faulnis
organismen an, und die Gewebereste werden vollig zerstort (NaJ3faule). 

Ais Erreger dieser Krankheit konnen verschiedene Bakterien auftreten, von 
denen bisher vier, namlich Bact. phytophtlwrum (Appel), Bact. solanisaprum 
(Harrison), Bact. atrosepticum (v. Hall) und Bact. xanthochlorum (Schuster), nahel' 
untersucht sind. Diese Arten unterscheiden sich folgendermaJ3en: 

Bact. phyt . .... 
Bact. atrosept. 

Bact. solanisapr. 
Bact. xanthochl. 

Gr0J3e Verfliissigung 
im Gelatinestich 

O,9-1,6xO,75,u I rasch, strumpffg. 
O,8-1,6xO,4,u schwach 

I 
1,5-3XO,6- 1,4,u j' riibenfg. 
1,5-3xO,75,u champagnerglasfg. 

I (Auf Agar Fluoreszenz) 

GeiJ3eln 

3-4 peritriche 
zahlreiche 

peritriche 
2-8 peritriche 
1-2, selten 3 
polare 

Samtliche Arten haben die Neigung, in Kultur bei hoherer Temperatur Faden 
zu bilden. 

Die Verbreitung erfolgt meist durch Benutzung erkrankten Saatgutes; aber 
unter besonders ungiinstigen Verhaltnissen, zu denen die Verwendung zerschnit
tener Saatkartoffeln, ungiinstige Witterungsverhaltnisse u. a. m. zu rechnen sind, 
findet auch ein Befall vom Boden aus statt. 

Die Bekampfung beruht auf der groJ3en Empfindlichkeit der in Frage kom
menden Bakterien gegen Trockenheit einerseits und der Eigenschaft der Kartoffel, 
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leicht Wundkork zu bilden, andererseits und besteht darin, daB man die Kar
toffeln erkrankter Felder, nach sorgfiiltigem Entfernen der als krank kenntlichen, 
moglichst kiihl und trocken aufbewahrt und vor ihrer Benutzung als Saatgut 
womoglich noch bis zur leichten Schrumpfung eintrocknen liiBt. Da die dick
schaligen Sorten meist widerstandsfiihiger sind als die diinnschaligen, so hilft 
auch oft ein in dieser Riehtung durchgefiihrter Sortenwechsel. 

Bakterienbrand !ler Kirschbaume (Abb. 2). 

Diese besonders in Baumschulen manchmal verheerend auftretende 
Krankheit ist deshalb besonders intel'essant, weil sie zurzeit den einzigen 
bei uns haufigel' \'orkommenden Fall darstellt, boi dem lebende Holz-

Abb.2. Bakterienbrand der Kirschbaume. (Nach Aderhold und Ruhland.) Vergr. SO,/ •. 

pflanzen durch Bakterien zerstort werden. Die yom Bakterienbrand er
griffenen Baume gehen, je nachdem die Stamme oder einzelne Aste in
fiziert sind, scheinbar plotzlich ein, oder es sterben einzelne Zweige abo 
Dies geschieht gewohnlich im Laufe des Sommers, nachdem die Baume 
noch normal ausgetl'ieben haben. An der Rinde findet man dann dunkel 
verfarbte, eingesunkene, gegen die gesunden Teile sich scharf abhebende 
Stellen, die sicl! beim Anschneiden als tot erweisen. Die abgestorbenen 
Stell en zeigen in der jungsten Rinde graDe Lucken im Gewebe, die durch 
die Zerstorung der jungen Phloi'mteile und ihrer Umgebung entstehen. 
Diese Lucken erscheinen vielfach gefachert, cla die Markstrahlen der 
Zerstorung Widerstand h'isten, und dadurch kommt eine schon dem 

1* 
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bloBen Auge erkennbare charakteristische, netzartige Struktur zustande. 
Durchtrankt sind die kranken Stellen von einem anfangs gelblich
griinen, spater dunkelroten Gummi, der haufig auch in Tropfen her
vorquillt. Zwischen den Gummimassen und den zerstorten Gewebe
teilen finden sich Massen von Bakterien (Abb. 2). Wie bei allen 
Bakterienkrankheiten der Pflanzen findet man die pathogene Art nur 
an der auBersten Zone der erkrankten Stell en, wahrend in den schon 
abgestorbenen Teilen sich die verschiedenartigsten saprophytisch leben
den Arten breit machen. Die aus den brandigen Stellen der Kirsch
baume von Aderhold und Ruhland isolierte und durch Versuche 
als Erreger der Krankheit nachgewiesene Art ist ein schlankes, lebhaft 
bewegliches Stab chen von 1,6-4 III Lange und 0,6-0,8 Itt Dicke, mit 
mehreren polaren GeiBeln. Auf 5 %iger Rohrzucker-Bouillongelatine 
sind die aufliegenden Kolonien diinn, saatweiB, napfartig verfliissigend, 
mit einer vakuoligen, schwammartig aussehenden Struktur; daher der 
Name Bacillus spongiosus Aderh. et RuhI. 

\Vie weit die Krankheit auch auf andere Stein- und Kernobstsorten iiber· 
zugehen vermag, ist noch nicht naher unterBucht, doch lei den Apfel-, Pflaum en
und andere Obstbaume an ahnlichen Krankheitserscheinungen. 

Abb.3. Von der Kohlhernie be
fallene Kohlrabipflanze. 

AlB Gegenmittel ist das moglichst 
sorgfiHtige AUBschneiden bzw. das Ent
fernen und Verbrennen aller kranken 
Zweige und Stamme zu empfehlen. Auch 
ist darauf zu achten, daB die Krank
heit nicht mit dem Messer des Gartners 
von Baum zu Baum verschleppt wird. 

Abb. 4. Sporen von Plasmodiophora Brassicae. 
(Nach Woronin.) Vergr. 4OO/I. 

Kohlhernie (Abb. 3 u. 4). 

Samtliche Arten der Gattung Brassica sowie eine Anzahl von 
anderen Kruziferen leiden oft an knollenformigen Wurzelanschwellungen 
verschiedenster Gestalt (Abb. 3), die durch einen Schleimpilz, Plasmo-
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diophora Brw.;,sicae Woron., hel'vorgebracht werden. Untersucht man einen 
feinen Schnitt durch eine 801ch8 Anschwellung bei starkel' VergroBe
rung, so findet man viele ZeBen, die durch ihre GroBe auffallig sind, 
dicht mit kleinsten, stark liehtbl'echenden Kiigelchen erfiillt. Dies sind 
die Sporen del' Pla8tnodiophora (Abb.4). Dureh Woronins Unter
suchungen wissen wir iiber diesen Pilz folgendes: Jede del' kleinen 
Sporen verwandelt "irh in Wasser odeI' feuchter Erde in eine kleine, 
amobenartige. frei bewegliche . mit einer Wimpel' und Pseudopodien 
versehene Plasmum<lsse, die '.\Iyxamobe. Diese dringt in junge Kohl
wurzeln eill, lcbt zunaehst als membranloser Sehmarotzer (Plasmodium) 
illl Plasma del Wirtspfianze und teilt sieh, nach volligem Heran
waehsen, wiedel' in kleinste l'a rtien, die sich mit Membranen umgeben 
und die Sporen darstellen. Durell Verwesung del' Wurzeln werden 
die Sporen dann wieder frei. 

Die beste BekiiUlpfung diesel' Krankheit besteht darin, auf Feldern, die 
t'inmal hernienkranke Pflanzen getragen haben, mehrere Jahre hinduroh andere 
Friichte anzubauell. bi" die Sporen zugrunde gegangen sind. Auoh auf etwa 
Hlrhandene krankf' Pflanzen wildwachsender Kruziferen ist dabei zu achten. -
.\uch wirkt eilll,<tal'kt- Diingullg mit Atzkalk der Krankheit entgegen. 

/let' Kal'foffelkrebs (Abb. 5). 

Del' Kartoffelkrebs winl dureh den Pilz Ghrysophlyctis endobiotica 
odet' Synchyt1'1:nm ,ndobioticllm ails der Familie del' Ghytridiaceen ver
ursaeht. Diese l' Pilz besitzt keine ~ryzelfaden. Seine Schwarmsporen 

a b 

Abb. ii. FortpfianzlIngskorper von ChrysophlycUs endobiotica. 
I! Sommerzyste mit 4 Sporangiell. Vergr. "",°/1• b Dauerzyste. Vergr. '"0/1• 

befallen die unterirdisehen Auslaufer del' Ka rtoffelpfianze und die an 
diesen entstellenden Knollen, indem sie yom Boden aus in das Ge
webe eindringen. An den befallenen Teilen entstehen blumenkohl
formigc , oft ze!'khiftete, illl frisehen Zustande gelblich-weiil gefarbte 
Wueherungen. di t' sieh nm ihrer Ursprungsstelle meist leicht ablosen 
lassen. Hann !): "'ind [1\1ch die KnoBen ganz odeI' zum groileren Teil 
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in solche Wucherungen umgebildet. Gleichzeitig mit dem Absterben 
des Kartoffelkrautes farben sich diese Wucherungen dunkelbraun und 
verrotten sehr rasch. In dem Gewebe der frischen Wucherungen erkennt 
man bei mikroskopischer Betrachtung zwei verschiedene Formen von 
Fortpflanzungskorpern, die ihre Entstehung eingedrungenen Schwarm
sporen verdanken, namlich einerseits Sommersporangien mit dunnen 
Wanden, die meist zu mehreren in einer Wirtszelle liegen (Abb. 5a), 
und andererseits Dauersporangien mit dicken Wanden, auch Dauerzysten 
oder Wintersporen genannt, die sich in der Regel in Einzahl in der 
Wirtszelle entwickeln (Abb. 5b). Letztere fallen durch ihre goldgelbe 
Farbung sofort in die Augen. In den Sporangien reifen die auBer
gewohnlich klein en, mit einer GeiBel versehenen Schwarmsporen heran. 
Wahrend die Sommersporangien ihren Inhalt alsbald nach der Rei
fung entlassen und dadurch die Ansteckung ausbreiten, konnen die 
Dauersporangien eine Reihe von Jahren lebend im Boden uberdauern, 
urn erst spat zu keimen. So kommt es, daB der Boden noch jahre
lang, nachdem sich einmal die Krankheit auf ihm gezeigt hat, vom 
Krebspilz verseucht sein kann. 

Man wird auf die Krankheit flir gewohnlich erst bei der Ernte 
aufmerksam. Auch sehr stark befallene Kartoffelpflanzen, an denen 
sich kaum eine Knolle mehr bildet, zeigen ein iippiges, auBerlich ge
sundes Wachstum. Manchmal, besonders in feuchten Jahren, sind 
auch oberirdische Teile in der Nahe des Erdbodens befallen. 

Bekampfung. 1st einmal ein Landstiick verseucht, so hilft nur der Anbau 
von Sorten, die von der Krankheit nicht befallen werden. Setzt man dieses 
Verfahren eine geniigende Reihe von J ahren hindurch fort, so erlischt schHeB
Heh die Lebensfahigkeit der Dauerzysten. Allerdings weW man noch nicht, 
wie lange der Erreger im Boden infektionstiichtig bleibt. Man muB jedoch 
mit einer Zeitdauer von mehr als 10 J ahren rechnen. 

WeUler Rost der Kruziferen (Abb. 6). 

Der weiBe Rost der Kruziferen wird hervorgerufen durch 
Cystopus candidus Pers. Auf den verschiedensten Kruziferen verur
sacht dieser Pilz Deformationen, die von einfachen Krummungen und 
Auftreibungen der Blatter bis zur volligen MiBgestaltung der ganzen 
Pflanze aIle Variation en darbieten. Am haufigsten findet man den 
Pilz auf Capsella bursa pastoris, auf der seine porzellanartigen weiBen 
Konidienpolster besonders iippig ausgebildet sind; aber auch auf den 
verschiedenen Brassica-Arten, auf dem Rettich, dem Meerrettich, der 
Gartenkresse, dem Goldlack und vielen anderen Arten kommt er vor. 
Das Myzel wachst interzellular, durch kleine Haustorien sich ernahrend, 
und bildet in mehr oder weniger groBen Poistern vereinigte Konidien
lager (Abb. 6). Die Konidien entstehen perlschnurformig an kurzen 
Tragern und sind untereinander durch kurze, stielartige Zwischenzellen 
verbunden; die Form und GroBe der Lager ist eine ganz unbestimmte. 
Mit dem Beginne der Abschniirung der Konidien wird die Epidermis 
der Nahrpflanze gesprengt und abgehoben. Aus den Konidien schlupfen 
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bchwarmsporen, die ihre Beweglichkeit durch zwei Zilien erhalten. 
Auf Keimlingen und anderen jiingsten Pflanzenteilen keimen diese 
Schwarmsporen aus und entsenden ihre Keimschlauche durch die 
Spaltoffnungen ill das Innere des jungen Gewebes. Au13erdem findet 
abel' auch die Bildung von Oogonien statt. Dieselben finden sich in 
den tiefer li egenden Gewebeteilen, besonders del' Stengel, wie dies an 
.\bb. 6 zu "ehen ist. An da" Oogonium legt sich das Antheridium 
an und befI'lH'htet die (;;izelle d\lt'ch einen diinnen Keimschlauch. 

Abh. n. C.I/,'-;({){J U S CfTl lfhdus. A K()lIidieIlIH) I~t('l' ~()/t; llllti'l' ti p l' sidl :\ b 
he bendell E pidcrmh; fo' ind elie zahll'e icite ll . perb-;chnllrartig :1II kllI'ZCII '1')';i 
gcrn ents,teheuden K onidien ZII sehen. Tiefer im Gewcbe liegt r ill 

Oogonillm. 1J e inzelner Trager Ill.it Konidien. Yergr. 300ft. 

Die claram: entstehende Oospore hat eine dicke, hockerige Membran; 
sie wi I'd erst durch die Verwitterung des sie umgebenden Gewebes frei 
unci enthiilt dann zahlreiche Schwarmsporen, die ebenso wie die aus den 
Konidiell zwei Zilien haben und durch die Spaltoffnungen in Keim· 
pfhtnzen und andere junge Gewebeteile eindringen. 

Tritt die Krankheit auf KIIlturpflanzen stark auf, so entferne man mogliehst 
alle befallen en Pflanzenteilc so fruh wie moglich; ist dies nicht vollkommen dureh· 
fiihrbar, so riiume man die kranken P flanzen ab, sobald sie absterben, und lasse 
keine Teile allf dem Felde li egen, damit eine tJberwinternng und Neninfektion 
rl1ll'('h die O()Spon'll im Fruhjahre "ermieden wird. 

Phytophthorakrankheit del' Kartoffel (Abb. 7 u . 8). 

Von .J uni bis August sieht man haufig auf dem Kartoffelkraut 
~(Jgenannte Brandflecke entstehen, die erst gelb, dann braun, schlie13-
lieh schwiiJ'zlich werden und sich rasch vergro13ern. Am Rande dieser 
Flecken sieht man auf del' Biattunterseite, besonders bei feuchtwarmer 
Witterung , mit blol3em Auge , daB auf dem dort noch griinen Blatt· 
gewebe ein weiHer Reif liegt. Das ist die von Phytophthora infestans 
bewirkte Kartoffelkrankheit oder KartoffeWiule, die in wenigen Tagen 
(las Laub aufganzen F eldern zu verniehten vermag. 



8 Die wichtigsten Pilzkrankheiten der Kulturgewachse. 

Betrachtet man die bereiften, aber noch griinen Stellen mit dem 
Mikroskop, so sieht man, daB aus den Spaltoffnungen verzweigte 
Baumchen herauswachsen (Abb. 7 1), deren A.ste zitronenformige Korper 
tragen (Abb. 72). Diese Korper sind die Sporangien. Wird ein Spor
angium in Wasser gebracht, so platzt es, und aus seinem Innern treten 
eine Anzahl lebhaft beweglicher, mit zwei GeiBeln· versehener Zoo
sporen, die nach einiger Zeit zur Ruhe kommen (Abb. 7 3- 6). Sind bei 
nassem oder tauigem Wetter die Sporangien in Wassertropfen auf 
Kraut oder junge Knollen der Kartoffelpflanze gelangt, so wachs en 
die zur Ruhe gekommenen Schwarmsporen zu einem Schlauch aus, 

Abb.7. Phytophthorakrankheit der Kartoffel. 1. Oberhautstiickchen von der Unterseite eines 
Kartoffelblattes, aus dessen Spaltiiffnungen die Sporangientrager des Pilzes hervorwachsen ,ooh ; 
2. Ende eines Sporangientragers mit reifem Sporangium 30°/1; 3. Sporangium nach zweistiindigem 
Liegen im Wasser mit beginnender, 4. mit vollendeter Teilung; o. Entleerung der Schwarmsporen; 
6. schwarmende Sporen von oben und von der Seite; 7. Eindringen der Keimschlauche dnrch die 

Oberhaut eines Kartoffelstengels. 3 -7 Vergr. 40°/1. IKuch de Bary.) 

der die Oberhaut der Nahrpflanze durchbohrt (Abb. 7 7), sich im Innern 
derselben verzweigt und nun neues Myzel und neue Fruchttrager 
erzeugt. 

AuBer in dem Kraute lebt der Pilz aber auch noch in den 
Knollen, die er unter Braunung des Gewebes zerstort. In die Knollen 
dringt er besonders bei nasser Witterung durch die Schale ein und 
wachst dann zwischen den Zellen in die Tiefe. Das Myzel ist sehr 
charakteristisch: es ist ohne Querwande, von unregelmaBiger, an eine 
knorrige Wurzel erinnernder Gestalt (Abb. 8). Bei reinem Phytophthora
Befall bleiben die Starkekorner unverandert. (Man erleichtert sich den 
mikroskopischen Nachweis des Myzels dadurch, daB man die als krank 
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i1uJ3erlich kenntiiehell Kal'toffeln durehschneidet und 1-2 Tage lang in 
einc feuchte Kammer legt. Es tl'eten dann an den SteBen, an denen 
das :\I~'zel reichlieher ist , Konidientrager als zal'te, weiBe Rasen aus 
dem Gewebe hCIT"!'.) 

Ahb.8. Uewebe ,IeI' Kartofielknoll e, von l'hytopldhora-"Myzel durchwachsen. Yergr. 3OO/ 1• 

(lospoJ'(,Il. \\i(' hei anderell Peronospol'een, sind bis jetzt noeh nieht 
mit Sicherheit nachgewiesen; man nimmt daher an, daB del' Pilz als 
Jlyzd in den Kal'toffelknollen iiberwintere. 

Zlir be'~l'lTn Chcrsicht 'ib!'r di" Unterseheidung del' verschi"dencn ~.Kar' 
t"lft·lkranklll'itc·p di,'nt die TabelI., auf S. 10. 

Fahwhel' lUehltall (\('" 'Veinstockes (Abb. 9 u. 10). 

Diese Kmnkheit ist zu Elide del' iOer Jahre des yorigen Jahr
hunderts au,; Xordamel'ika naeh Europa eingesehleppt worden; sie 
\\'inl durell pincll nahen Vel'wandten des Kartoffelkrankheitspilzes, 
<lurch Plaslfloparll (PU01l0SPOrrt) viticola, verursaeht. Die Peronospora
Krankheit ist lei('ht chuan Zli cl'kenncn, daB besonder8 auf del' Blatt
lIntel'"eite wciHe Sehimmelflerke entstehen (Abb. 9), wahrend die 
Blattobel'seite an den betreffenden Stellen gelblieh bis braun gefarbt 
Irire!. Hald l()lgt dallll ('in :\bsterbcn untl Abfallen del' krankcn Blatter. 
A.ulkl' dCII BLu t cm wC'l'den lLueh die Becl'cnsticle und Beeren be
fallen: letztcJ'{' \crlieren da,dmcll die Forlll und hangen als sehlaffe 
S'l('kchen 1~(IIl' Lederbeeren) an den Stielen. 

Die Infektiull del' Bliittel' erfolgt fast nUl' \,on del' Unterseite her, 
\\'f) die :-ipnlti1ffllllngf'n ab Eingangspforten clienen. Am Rande del' 
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12 Die wichtigsten Pilzkrankheiten der Kulturgewachse. 

mmge Tage nach der Infektion eintretenden Blattflecke kommen die 
Konidientrager zu mehreren aus den Spalt6ffnungen hervor (Abb. 10) 
und sind dann als weiBer Rasen sichtbar. Die Konidien sind eif6rmig, 
17 -23 III und 1,3-1,7 ft breit. 1m Innern der Blatter bilden sich 
auBerdem noch Eisporen (Oosporen) mit einer glatten, braunlichen 
Raut, die 3 - 38 ft Durchmesser besitzen. 

Diese Oosporen fallen mit den Blattern ab, iiberwintern, keimen 
im Friihjahre nach Verwitterung des sie einschlieBenden Blattgewebes 
und stecken die jungen Rebblatter wieder an. 

Als bestes Mittel zur Bekampfung der Blattfallkrankheit hat sich das mehr
malige Bespritzen der Blatter mit Kupferkalkbriihe oder anderen kupferhaltigen 
Mitteln erwiesen. Bei der Ausfiihrung ist darauf zu achten, daB die Blattunter
seiten moglichst von der Fliissigkeit getroffen werden. - AuBerdem ist im 
Herbste das abgefallene Laub moglichst griindlich zu vernichten, und im Friih
jahre sind die Reben rechtzeitig aufzubinden, da die am Boden befindlichen 
Blatter am ersten befallen werden. 

Abb. 11. Exoascus P,.,,,,i. " Zweig von Prunus 
domestica mit befalienen, krankhaft verandertcn 

Friichten; b der Pilz. (Nach Sarauer.) 

Taschenkrankheit der 
Pflanmen (Abb. 11). 

Als "Narren" oder "Ta
schen" sind Pflaumenfriichte 
(Zwetschgenfriichte) bekannt, 
welche keinen Stein enthalten 
und eine unf6rmliche Gestalt 
angenommen haben (Abb. 11 a). 
Die Krankheit ist besonders im 
Juni-Juli fast iiberall zu finden; 
sie wird verursacht durch Exo
ascus Pruni Fuck. Die mikro
skopische Betrachtung von 
Schnitten durch derartig kranke 
Friichte lehrt, daB dieselben 
dicht mit einem Pilzgeflecht 
durchzogen sind. Wenn man 
gegen Ende der Pilzentwicklung 
die Friichte untersucht, findet 
man, daB die Pilzfaden nach 
der Oberflache durchgebrochen 
sind und hier keulenf6rmige, 
dicht nebeneinander gestellte 
Schlauche (Asci) hervorgetrieben 
haben (Abb. 11 b); in jedem 
Schlauch werden acht Sporen 
erzeugt. Meist sind auch die 
den kranken Friichten . zugeh6-
rigen Zweige von dem Myzel 
durchwuchert, und es kommt 
vor, daB auch sie deformiert 
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sind. Die trberwinterung findet im Weich baste solcher Zweige statt, aus 
denen das Myzel im Friihjahre wieder in die Fruchtanlagen hineinwachst. 

}Ieist geniigt zur Bekampfung rin griindliches Absammeln und Vernichten 
der Taschen. 

Fleekenkrankheiten des Klees (Abb. 12). 

Die Blatter des Klees und del' Luzerne sind sehr oft iiber und 
uber mit zahllosen kleinen, braunen Flecken bedeckt. Diese werden 
hervorgerufen durch einen parasitaren Scheibenpilz: Pseudopeziza 
Trifolii Fuck. , dessen Fruehtkorper mittels des Mikroskops leicht auf
zufinden und zu el'kennen sind. Das Myzel des Pilzes durchwuchert 
das Blattgewebe. Die Fruehtkorper werden direkt unter der Blatt
epidermis angelegt llnd kommen auf den BlattHeeken sowohl aus 

u b 
Abb.12. Ps(udopeziza Tn/olii. a B~attqllerschnitt mit einem rcifen Apotheziulll. 1::0/ 1. 

b einzclner Schlallch mit Sporen. ~)OO/l. 

cler Ober- wie Cnterseite hervor. Sie werden als Apothezien be
zeichnet und bilclen eine graugelbliche, wachsartig weiche, Hache, 
runde Scheibe von 1 / -1 bis 1/2 mm Durchmesser, die aus zahllosen, 
dieht nebeneinander stehenden, vertikal geriehteten Sporenschlauchen 
besteht, zwischen denen sich fadenfOrmige Paraphysen befinden. 

Die Schlauche sind keulenformig und enthalten acht elliptische, 
einzellige, fal'blose Sporen, die aus den Schlauchen, sobald sie reif 
sind, in die Luft gesehleudert wArden. Dureh diese Sporen wird die 
Verbreitung de:; Pilzes bewirkt. (Angeblich bringt der Pilz auBer 
den Apothezien zeit weise auch noeh eine Konidienform [Sporonema] 
mit sehr kleinen, eiformigen, einzelligen, farblosen Konidien hervor.) 
Bei starkem Auftreten des Pilzes wird der Klee in seiner Entwick
lung nicht unbetrachtlich gesehadigt, da die befallenen Blatter vor-
zeitig vergilben lind verwolkcn. . 

Eine ahnliche Schadigung des Klees, die dureh die zahlreichen 
schwarzen, glanzlosen, etwa 1 mm groBen Flecken kenntlich ist, wird 
durch den Pilz Phyllachora trifoli1: Fuck., zu dem als Konidienform Poly
thrinci?tm tri loli?' Kze. gehort. hervorgerufen. 
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Rnnzelschorf des Ahorns (Abb. 13). 

1m Friihjahre gelangen die Sporen des Pilzes Rhytisma acerinum 
Fr. durch den Wind auf die jungen Blatter des Ahorns, wachsen in 
diesel ben hinein und erzeugen gelbe Flecken. Auf diesen treten sehr 
bald schwarze Punkte auf, die sich rasch vergroBern und zusammen
fl.ieBen, so daB die ganzen Flecken kohlschwarz werden und nur von 
einem schmalen, gelben Saum umgrenzt bleiben. In diesem Stadium 
sind die Flecke, die die GroBe eines Zweipfennigstiickes haben, sehr 
in die Augen fallend und charakteristisch. Oft finden sich auf jedem 
Blatte mehrere solcher Flecke, so daB das ganze Laub der Baume 
schwarz getupft erscheint. Das schwarze Aussehen riihrt daher, daB 
sich das im Blattgewebe sehr reich entwickelnde Pilzmyzel unmittel
bar unter der Epidermis als schwarzes, aus kleinzelligem Pseudo
parenchym bestehendes sklerotiumartiges Stroma ausbildet. Auf den 

Abb. 13. Rh!Jtisma aceyinu",. Schnitt durch ein reifes Apothezium und das Blatt, auf dem es 
sitzt. 200/1. Rechts oben ein einzelner Schlauch mit seinen acht Sporen. "0;'. 

Blattfl.ecken entstehen zunachst kleine, halbkugelige Sporenbehalter, 
sog. Pykniden, die in ihrem Innern sehr kleine, farblose, einzellige, 
stabchenformige Sporen entwickeln. (Dieser Pyknidenzustand des 
Pilzes wurde friiher Melasmia acerinum Lev. genannt.) Die Pykniden 
verschwinden alsbald wieder, und nun beginnt die Anlage der Apo
thezien. Der ganze Fleck erhalt ein gehirnartig gerunzeltes Aussehen; 
daher die Bezeichnung "Runzelschorf". Jede Runzel ist ein junges 
Apothezium. In demselben werden zunachst nur die vertikal ge
stellten, fadenformigen, farblosen Paraphysen gebildet. In diesem Zu
stande befindet sich der Pilz, wenn die Blatter im Herbste abfallen. 
Erst im Friihjahre entwickeln sich auf den am Erdboden liegenden, 
faulenden Blattern in den Apothezien zwischen den Paraphysen 
zahlreiche keulenformige Schlauche und in diesen je acht fadenformige, 
farblose, einzellige Sporen (Abb. 13). Sobald die Apothezien reif ge
worden sind, was im Mai dcr Fall ist, offnen sie sich in ihrer ganzen 
Lange. Die Sporen werden mit groBer Gewalt aus den Schlauchen 
in die Luft geschleudert und gelangen nun auf die jungen Ahorn-
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blatter. An den versehiedenen Ahornarten treten sogen. spezialisti
sehe Formen des Pilzes auf. 

Man kann diese Blattfleckenkrankheit dadurch unterdriicken, daB man die 
am Erdboden liegenden befallenen Ahornblatter untergrabt oder zusammen
harkt und entfernt und damit den Krankheitsherd beseitigt. 

lUehltau des Getreides und der Graser (Abb. 14 u. 15). 

Auf den Scheiden und Blattern unserer Getreidearten und einer 
ganzen Anzahl von Grasern findet man haufig wei13liehe, schimmelartige 
Flecke auf den Blattscheiden und Blattern, die anfangs spinnwebartig 
diinn und gleichmai3ig sind; spateI' verdichten sie sich zu braunlichen 
oder griinwei13en Poistern. Der wei13liehe Dberzug besteht aus den 
zahlreichen farblosen Myzelfaden von Erysiphe graminis D. C., die die 
Oberflache des Pflanzengewebes iiberziehen und sich durch Haustorien 
ernahren. Die Schadigung. die Hie hierbei hervorrufen, gibt sich da
durc-h ZlI erkennen. daB die befRllenen Teile mi13farbig werden und 

Abb. 14. ErNsil,"e g.-aminis. Koni· 
dienform. Ans dem auf der Epi
dermis der Niihrpflanze hinkrie· 
ehenden Myzei erheben .ieh die 
Trager mit den kettenfiirmig sieh 

abschniirenden Konidien. 

Abb. 1ii. ErNsiphe .qraminis. Perithezie. Kuge· 
Jige Kapselfrucht mit zahlreiehen braunen Stiitz· 

faden. 

elann bald vertroeknen. Aus den Myzelfaden erheben sich zahlreiche 
Konidientrager. die an ihrer Spitze rei hen weise ovale Konidien ab
schniiren (Ab h. 14); diese Konidien sind sofort keimfahig und dienen 
der Verbreitung des Pilzes wiihrend des Sommers. Wenn dann das 
}Iyzel sich stellenweise verdichtet hat, erkennt man in den ent
standenen kleinen Polstern schwarze Piinktchen, die sich unter dem 
Mikroskop als die Schlauchfriichte - Perithezien - des Pilzes zu 
erkennen gellen; sie sind die Dberwinterungsform des Mehltaues und 
erreichen ihre Reife erst im nachsten Friihjahre auf dem toten Sub
strate. Dann stellen sie kleine schwarzbraune, kugelformige Kapseln 
mit zahlreichen dunklen Anhangseln dar (Abb. 15), die mehrere Sehlauche 
mit je vier his :lcht Hinglichrunden, einzelligen, farblosen, ziemlieh 
clickwandigen Nporen enthalten. 

Erysiphe yramim8 D. C. besitzt, ahnlich wie die Rostpilze, sogenannte "spe· 
zialisierte FormeJl"'. d. h. Formen, die morphologisch nicht zu unterscheiden 
sind, sich aber biologisch verschieden verhalten, indem sie an bestimmte 
Gruppen von .\'iihrpflanzen gebunden sind. 
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Ecbter Mebltan des Weinstockes (Abb. 16, 17 u. 18). 

Der Mehltau des Weinstockes wird durch Uncinula necator (Schw.) 
Burril verursacht. Das Myzel dieses Pilzes, an dem sehr bald die 
Konidien (Oidium Tuckeri Berk., Abb. 16) entstehen, bildet zunachst 

Abb.16. Mehltau des Weinstockes. An dem quer
liegenden Myzelaste sind nach unten zwei Appres
sorien, nach oben filnf Konidientrager in ver-

schiedenen Entwicklungsstadien zu sehen. 

Abb. 17. tJberwinterungsmyzel von Uncinula 
necator. Links eine tote Konidie. 

weiBe Flecke, iiberzieht aber bald 
llachenweise die jungen Reben, 
Beeren und Blatter, so daB sie 
wie mit Asche bestreut aussehen 
(daher auch der Name Ascherich). 
Spater braunt sich das Gewebe 
der erkrankten SteBen. Die 
Beeren werden am Weiterwach
sen gehindert nnd platzen auf, 
so daB die Kerne zutage treten; 
spater trocknen sie ein oder ver
faulen, je nachdem das Wetter 
trocken oder feucht ist. Die 
mikroskopische Untersuchung er
gibt ein Pilzmyzel, mit dem die 
Epidermis der befallenen Pllan
zenteile iiberzogen und das durch 

Abb.18. Perithezie von Uncinula necato,·. 
(Nach Viala.) 

lappige Fortsatze (Appressorien) angeheftet ist. Die Ernahrung voll
zieht sich durch die aus den Appressorien in die ZeBen eindringenden 
Haustorien. An aufgerichteten Tragern werden eirunde Konidien in 
groBer Menge abgeschniirt, die sehr leicht keimen und dadurch die 
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Yerbreitung de~ Pilzes wiihl'encl des Sommers besorgen. Die Uber
\vinterung des Pilzes kann entweder durch Myzelteile odeI' durch 
Perithezien erfolgen. Die Uberwinterungsmyzelien sind kraftiger als 
dic konidienabschnurenden PilzHiden und dadurch ausgezeichnet, daB 
sic unregelmaBige Haustorien zu Knaueln gehauft tragen (Abb. 17). 
Diese am einjahrigen Rebholze aufgefundenen Dauennyzelien waehsen 
im nilehsten Fl'iihjahre zu nOl'malen Pilzfliden aus. 

Die Perithezien. die bei uns bis jetzt nur selten aufgefunden 
wurden, Hind dUllkelgefarbte. runde. etwas plattgedriiekte Gehause, 
elie mehrere }ll'htsporige Schlauehe enthalten. Au13erdem sind sie mit 
einfachen odt'rgegen das Ende zu dichotom geteilten Anhangseln. 
die an del' Spitzp eingerollt sind, versehen ( • .\bb. 18). 

Auf clem :\Jehltau schmal'Otzt ein ihm nahe \Oerwandter Parasit. 
pinc zu den Pnenolllyzeten gehorige ('illcillllobolu8-Art. 

Die Bekiimpfung des :\lehitaupiIzes erfoIgt durch Dberpudern del' befallenen 
Bititter uSW. mit Schwdeipuiver. GIll die iiberwinternden Organe zu vernichten, 
ist ein AnstreiclH'Tl d"r Rebteile im ('[sten Friihjahre mit Eisenvitriolliisung zu 
empfehlen. Die,.;", llittel hat jl'doch Illlr dann einen Zwpck, wenn es auf weite 
:--:treckl'1l hin angewilndt wird. da ('''; (\ie Pfl,UlZPll nichl g<>gen eine spitterp In· 
j,'ktioll durch !ii,' K ()llidil'Tl ,.;chiitz1. 

Weinsttlckpilz odeI' \Vnrzelpilz del' Rebell (Abb. 19). 

l7nter cliesem Namen versteht man im allgemeinen die schimmel
artige Wucherung des Pilzes J>emaiophora lIPcatrix Hart., wenn auch 
bekannt ist. daB das :\:Iyzel andere!' parasitischer Pilze, wie Z. B. Ar
millrtria mellerl. iilllllieheErseileinungen hervorruft. 

2 
-\.1Jh. HI. I. Eill :".tlkk Wl'in:-.toekwlIl'Zl'l. mit ')lyzellagel' odeI' sklcl'otiell<tl'tigen Knollen des WUfZ('!
l'ilzt'-; be~etzt., ':(JIl w('kIH'1l einige bere-its borstenahnliche Konodienfruehttrager entwickelt hahell. 

\'<lttirl. l'I'ti(k. :2. Eill Teil nm 1 lIa('il Allsbihillng del' Konidiell. ~)/t. (Xaeh Hartig,) 

Das Bild, welehes die durch diesen Pilz erkrankten Weinstocke 
zeigen, ist dem der von del' Reblaus befallenen ahnlich. Es erkranken 
meist zunachst einzelne Stocke, von denen aus nach und nach immer 
mehr die benachlmrten angesteekt werden, so daB mehr oder weniger 
kreisfOrmige Infektionsbezirke zu erkennen sind. Die Weinstocke 
selbst zeigen aile die Erscheinungen, die durch Ernahrungsstorungen 
hervorgerufen werden; die Triebe entwiekeln sich nur kiimmerlich und 
bringen nur kleine, oft gekrauselte Blatter hervor, die leicht gelb 

App('I, Bt'i:-:.pit·\t,. :I.Auft 2 
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werden und gewohnlich viel eher als die der gesunden Stocke ab
fallen. Versucht man den Stock herauszuziehen, so gibt derselbe 
leicht nach, da er nicht mehr festgewurzelt ist. 

Die Wurzeln riechen dumpfig-schimmelig und lassen schon mit 
bloB em Auge einen mehr oder weniger dichten, weiBen, filzigen tiber
zug erkennen, der sich unter dem- Mikroskop als ein Gewirr von 
Myzelfaden entpuppt. Allmahlich werden diese Myzelfaden stellen
weise dunkler, und es entstehen aus ihnen in ziemlich regelmaBiger 
Anordnung in Rindenrissen des unteren Stammes und auf der Wurzel
rinde festere Korper, Myzellager oder Sklerotien. 

Diese tragen die dunnen, borstenformigen Fruchttrager, die an 
ihrem oberen Teile rispig verzweigt sind und farblose, eiformige Sporen 
(Konidien) hervorbringen. 

Die Folge der Tatigkeit der Dematophora necatrix Hart. ist ein 
Abfaulen der Wurzeln und damit ein Absterben des Stockes durch 
Vertrocknung. ·Die Zeit, die von der Infektion bis zum Tode des 
Stockes vergeht, ist je nach den auBeren Verhaltnissen verschieden; 
denn es ist ein Krankheitsverlauf von wenigen Monaten bis zu fUnf 
oder sechs Jahren beobachtet worden. Immer aber leidet auch bei 
den langsam verlaufenden Fallen die Fruchtbarkeit schon nach dem 
ersten Jahre. 

In seinem Vorkommen ist der Wurzelpilz durchaus nicht an den Weinstock 
gebunden, vielmehr kommt er auf den Wurzeln der verschiedensten Pflanzen 
vor. Bedingung fiir seine Entwicklung ist ein bestimmter Grad von Feuch
tigkeit. 

Daher ist das zuerst anzuwendende Gegenmittel moglichste Entwasserung 
des Bodens, und oftmals gelingt es schon hierdurch, ein Weiterumsichgreifen 
dieses gefahrlichen Weinbergfeindes zu verhiiten. Ferner sind aIle Stocke, bei 
denen die Krankheit weiter fortgeschritten ist, auszureiBen und zu verbrennen, 
der Boden aber am besten mit Schwefelkohlenstoff (etwa 50 g auf den Quadrat
meter) zu durchtranken. Bei Neuanlagen auf einmal infiziert gewesenen Boden 
ist moglichst aIle faulnisfahige Substanz zu vermeiden, was dadurch geschieht, 
daB das zu verwendende Blindholz mit miiglichst wenig altem Holze geschnitten, 
daB der Boden von allen Wurzeln gesaubert wird, daB die Rebpfahle an 
ihrem unteren Ende entweder angekohlt oder mit Kupfervitriol impragniert 
werden und als Diinger entweder Kunstdiinger oder doch gut verwitterter 
Stalldiinger Verwendung findet. 

Mutterkorn (Abb. 20 u. 21). 

Der Mutterkornpilz (Claviceps purpurea Tul.) kommt auf ver
schiedenen Grasern, besonders haufig aber an den Ahren des Roggens 
vor; nach langen Forschungen wurde erkannt, daB dieser Pilz nach
einander in drei durchaus verschiedenen Formen auf tritt, namlich: 

1. als "Honigtau" (Abb. 20). Unter Honigtau (fruher Sphacelia 
segetum Lev. benannt) versteht man die Erscheinung, daB in jungen 
Getreideahren sich Tropfen eines suBen, zahen, gelblichen Schleims 
bilden. Nimmt man einen solchen Tropfen unter das Mikroskop, so 
sieht man in ihm massenhaft kleine, eIIiptische ZeIIchen schwimmen: 
das sind die Sporen des Honigtaues, welche von einer schimmel-
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ahnlichen Lage nlll Pilzfaden el'zeugt werden. Die dicke Flussigkeit, 
die nur bei warnlC'm Wetter reichlich erscheint, ist nach neueren 
Untersuchungen Narbenfliissigkeit, die dureh den vom Pilz ausge
iibten Reiz reichlicher ausfliel3t. Die Sporen werden von Insekten, 
die clem Honigtau nachgeheu, auf andere Bliiten iiberfiihrt und 
tragen hauptsachlich WI' Verbreitung des Pilzes bei. Sie keimen unter 
giinstigen VPl'hiiJtnissen schon nach funf bis sechs Stunden, und das 
aus ihnen ennwhsende }IyzpI schniirt bereits nach aeht Tagen neue 
Konidien abo 

2. als Sklerotiulll (vgl. Abb. 21,1). Das zweite Entwicklungs
stadium des :\lutterkornpilzes geht aus der von Pilzfaden voll
kommell dUI'chsfizten und erfiillten Fruchtknotenbasis der Getreide-

Abh. '2u. :\lutterkornpilz iIll erst-en Ent\vieklungs;-;tadinlll 
(Honigta,u). Ein jUIlge:-: Sklerot,illm i:-:t bederkt n1it 
NI']llmH'hfonnigen Zellcll. welche (lva}e Spnren ansehnlil'en. 

- "-"H'h KllY.) 

,,"b. 21. }llltterkofllpilz im "ritten Ellt
wickhmgsstadium. 1. Skierotium mit Pilz
iriiclltell (natiir\. GroIlei. 8 Sklerotillmiager. 
,. Frnehtkiipfchen ,Ies l\IutterkorTlpiizes. 
2. Ein Fruchtkopfchen vergriiLlert im Ver
tikahlurehsclmitt, Fruchtbehiilter [Peri
tliezien (II)] zeigend. 3. Perithezinm. ·stark 
n'rgri)l3ert. aehtsporige SporenschHiliche 
clltililltend. a noeh gesehlossene Peri
tl!ezie. II geoffnete Verithezie. SP01"E'1l 

auswerfend. 

pflanze hel'vol'. Es entwiekelt sich em oft 2 em und mehr langer 
Karper, del' in ,;einem Innern aus einem pseudoparenchymatischen 
Pilzgewebe besteht. dessen Faden dickwandig und mit fettem Ole 
erfiillt sind. Bedeekt ist dieser Kern von einer ratlichbraunen, oft 
rissigen Rindenschicht. ~Ian nennt 801che Dauerzustande von Pilzen 
Sklerotien unci kennt ahnliehe aus sehr vielen verschiedenen Ver
wandtschaftsgruppen. Das Sklerotium von Claviceps purpurea Tu!. ist 
das in den Apotheken gebrauchliche und allgemein bekannte "Mutter
korn", das das giftige Ergotin enthalt und des sen GenuB im Brot die 
Cl'sache del' im :\Iittelalter als furchtbare Epidemien aufgetretenen 
"Kriebelkrankheit .. ("St. Antoniusfeuer") ist. 

:t als ausgebildeter Pilz (Abb.21). Das dritte und letzte Ent
wicklungsstadium tritt aul3erhalb des Bereiches der Getreideahre auf. 
Gelangt namlieh das Sklerotium auf feuchte Erde, so last sich im 
Friihjahre nlll del' violetten Oberflachensehicht hier und da ein Lapp-

2* 
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chen ab, und an den entblOBten Stellen erscheinen weiBe Knopfchen, 
die sich spater strecken, schmutzig-violett farben und je in einen 
langen Stiel sowie in einen rundlichen Kopf differenzieren 1). Diese 
Form ist der eigentliche Claviceps, ein der Klasse der Pyrenomyceten 
angehoriger Pilz. Die Kopfchen sind dicht von Warzchen bedeckt 
und enthalten unter jedem Warzchen einen eiformigen Fruchtbehalter 
(Perithezie), welcher mit zahlreichen, gegen den Scheitel konvergieren
den, linienformigen, achtsporigen Schlauchen (Sporenschlauchen) gefiillt 
ist. Bei der Reife offnet sich jede Perithezie mit einem Loche in
mitten des deckenden Warzchens. Aus dem oberen Ende des Sporen
schlauches treten die fadenfOrmigen Sporen in Bundeln zusammen
hangend aus und schieben sich durch die Perithezienoffnung nach 
auBen. Ein Sklerotium kann 20 - 30 Fruchtbehalter tragen, die mehr 
als eine Million Sporen entwickeln. Diese Sporen rufen auf Grasern 
wieder Honigtau hervor. 

AuBer dem typischen Olaviceps purpurea Tul. unterscheidet man noch einige 
nahe verwandte Arten, die auf Grasern, z. B. Molinia caerulea, Glyceria fluitans 
u. a., vorkommen, aber nicht auf die Getreidearten iibergehen. Andererseits 
kann aber das Mutterkorn des Getreides eine Reihe von Grasern infizieren, wobei 
besonders hervorzuheben ist, daB auch Falle vorkommen, wie Anthoxanthum 
odm'atum, in denen nur der Honigtau, nicht aber das Mutterkorn gebildet wird. 
Natiirlich ist dieser Honigtau fiir Getreide ebenfalls ansteckend. Erwiesen ist die 
Dbertragbarkeit des Roggenmutterkorns auf Anthoxanthum odoratum, Arrhena
therum elatius, Dactylis glomerata, Hordeum morinum, Festuca pratensis, Briza 
media, Poa pratensis, Bromus sterilis, Wei zen und Gerste sowie einige praktisch 
weniger in Betracht kommende Gramineen. 

Die Bekampfung des Mutterkornpilzes hat in der Weise zu geschehen, 
daB man die Ernte eines mit Mutterkorn befallenen Feldes moglichst friihzeitig 
vornimmt, um die Sklerotien nicht aus den Ahren ausfallen zu lassen, daB 
man die ausgedroschenen Mutterkornsklerotien durch griindliches Putzen von 
den Getreidekornern trennt und sie tief eingrabt oder in die J auchegruben 
schiittet, wo sie verfaulen. Ferner aber mahe man die in der Umgebung der 
Getreidefelder, z. B. an Rainen, vorhandenen wilden Graser vor der Bliite, damit 
sich nicht von ihnen aus der Honigtau auf das Getreide verbreite. W 0 aber 
Mutterkorn reichlich auf tritt, soUte man es unter den heutigen Verhaltnissen 
stets sammeln und verwerten. Man verhindert dadurch die Verbreitung und 
schafft gleichzeitig Nutzen. 

Steinbrand des Weizens (Abb. 22 a, b u. 23). 

Der Stein brand des Weizens wird hervorgerufen durch den zu 
den Ustilagineen gehorenden Pilz Tilletia tritici Wtr., bei uns seltener 
durch des sen nahen Verwandten Tilletia laevis Kuhn. Die Erscheinung 
der Krankheit besteht darin, daB die Ahren an Stelle der normalen 
Korner Brandkorner tragen. Diese sind ihrer Form nach meist kurzer 
und dicker als die normalen, sind grauschwarz, und da sie dadurch 
dunkel durch die Spelzen schimmern, erscheint die ganze Ahre meist 
etwas rauchgrau. Nicht immer sind aber aIle Korner einer Ahre 

1) Will man diese Keimung experimenteU ausfiihren, so ist es von beson
derem Vorteil, die Sklerotien im Freien zu iiberwintern, da sie viel leichter 
keimen, wenn sie vorher der Kalte und Feuchtigkeit des "Tinters ausgesetzt 
waren. 
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brandig, sondem h,i \I rig besehrankt sieh die Erkrankung auf einzelne 
Korner. Angefiillt sind diese kranken Korner mit einem dunkel
braunen, sich fettig anfiihlenden Pulver, das aus zahllosen Sporen des 
Pilzes besteht. Diese Sporen sind bei 'Tilletia tfdici Wtr. (Abb. 22 a) 
yon netzig 1U1!.!"eordneten Leisten hesetzt, die den Rand des Kornes 

c 
Ahb. 22. Bl'uudspol'c lI Yon: It Tilldia lriUei, b '1'. laevis, c Croc,ljstis occulta , d Cstilago /Jw,Ipli". 

e U. nuda. t>00/1. 

unter dem ~1ikroskop gezahnt erscheinen lassen; diejenigen von T. 
laevis Kuhn (Abb. 22 b) sind glatt; beide rieehen, besonders zwischen 
den Fingern gerieben, unangenehm naeh Heringslake (Trimethylamin). 
Bringt man die Sporen in 
Wasser ohne N~ihrstoffe, ~() 

keimen sie in 4 bis 5 Tagen 
mit einem langen, kriiftigen 
Keimsc hlau eh , cler erst, 
\Venn er an dip Luft kommt, 
Konidien pntwiekelt. In 
feuehter Luft odeI' in feueh
tel' Erde wird nUl' ein kurzer 
Trager ausgebildet, an des
sen Scheitel ein Kranz yon 
Konidien (.,Kranzkiirper
chen") entsteht. Hiiufig sind 
diese Konidien zu zweien 
durch eine Briicke \-el'bun
den. DieseKonidien keimen 
ihrerseits wipdel' und kon
nen entwedel' diE' Weizen
pflanze dil'ekt infizieren, 
oder abel' sie bilden sekun

:\ bu. ~3. 1'illeUa tn'Uci. t:lltell . recllh; lllld links. zwei 
Sporell, dk im \Vn sscl' iallge K einlschUiuche getrieben 
ha.ben; ObCIl reehtK zwei 8poren. <lie in feuchter I~llft 
kurze Tl'a,ger cntwickelt habcn. an denen die meist zu 
zweicn verbtllHlen en KOllidicll in kranzfOrmiger Anord
!lung stehell. IAnks <lavon ein solches Paar. dann ,veiter 
cine ein7,elne gekeimte Konillie und endlich cine Toeht er
l\Ullidie all einelll :1I1 B einer Primarkonidie entwickelt cn 

~lyzeM ii (" l,. ("ad) ,'. Tnben!.) 3CJ{)/r. 

dare Konidien, die die Infektion yel'mitteln. Diese vel'sehiedenen Sta
dien sind in Abb. 23 wiedergegeben. 

Die t'bertragung des Pilzes kommt in del' Weise zllstande, daB 
die Brandkiirner, die yor del' Ernte nich t ausfallen, mit gedrosehen 
werden und dahei ausstauben. Die Sporen setzen sieh an den Wei zen
kornern fest und gelangen so wieder auf das Feld. Dort keimen sie 
gleichzeitig mit den Saatkiil'nern, die Keimschlauehe ihrel' Konidien 
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wachsen in die Keimlinge hinein und leben in den heranwachsenden 
Pflanzen weiter, bis sie gleichzeitig mit ihrem Wirte ihre Fortpflan
zungsorgane bilden. 

Ob Wei zen Sporen von Steinbrand enthalt, erkennt man entweder 
an den beigemischten Brandkornern oder aber bei geringeren In
fektionen dadurch, daB man eine Probe Weizen mit Wasser aus
schiittelt, das Wasser zentrifugiert und den Zentrifugenschlamm auf 
das Vorhandensein von Sporen mikroskopisch untersucht. Auf cHese 
Weise lassen sich noch die geringsten Beimengungen feststellen. 

Aus diesem Uberblick iiber die Lebensweise des Pilzes ergibt sieh seine 
Bekampfung, die darin besteht, daB man das Saatgut von den anhaftenden 
Steinbrandsporen befreit. Die iiblichsten Mittel sind das Beizen des Saatgutes 
mit Kupfervitriollosungunter naehfolgender Kalkung, Bekrusten mit Borde
laiser Briihe, das Beizen mit O,fprozentiger FormaldehydlOsung (10 Minuten 
lang) oder mit den neueren queeksilberhaltigen Mitteln (Uspulun, Germisan). 
Wiehtig ist bei Anwendttng aller dieser Mittel, viel Fliissigkeit zu verwenden 
und aIle aufsteigenden Brandkorner abzusehopfen, da die gesehlossenen Brand
korner nicht immer sieher abgetotet werden und noeh zu Infektionen AniaB 
geben konnen. 

Flug- oder Staubbrand des Getreides (Abb. 22 e). 

Wahrend man friiher den Flugbrand der verschiedenen Getreide
arten als eine einheitliche Art (Ustilago carbo Tul.) auffaBte, unter
scheidet man jetzt eine ganze Reihe von Formen, die sich zum Teil 
morphologisch und biologisch so verschieden verhalten, daB sie als 
gute Arten angesehen werden miissen. Die hauptsachlichsten sind: 
U, tritici Jens., U. avenae Jens. und U. hordei Bref., von denen die 
beiden ersten auf die in ihrem N amen zum Ausdrucke kommenden 
Nahrpflanzen und die letzte auf Gerste beschrankt sind. 

Von dem Steinbrand des Weizens unterscheiden sich die Flug
brandarten dadurch, daB sie schon wahrend des Sommers die Um
hiillung des Kornes zerstOren und ausstauben. 

Biologisch zerfallen sie in zwei Gruppen, namlich in die mit Bliiten
infektion und die mit Keimlingsinfektion. Die AngehOrigen der ersten 
Gruppe keimen mit einfachem Myzel, die der letzteren mit einem 
konidienentwickelnden Promyzel. Zu der ersteren gehoren U. tritici 
Jens. und U. hordei Bref., zu letzterer U. avenae Jens. 

Die Bliiteninfektion besteht darin, daB die Sporen in die Bliite 
hineinstauben, sofort keimen und ihre Keimschlauche durch den Griffel 
in den Fruchtknoten hineinsenden. Dieser wird zunachst nicht ge
schadigt, sondern reift zu einem scheinbar gesunden Korn heran. In 
diesem laBt sich jedoch Myzel nachweisen, und zwar belindet es sich 
hauptsachlich im Schildchen, von wo es bei der Keimung in das dem 
Vegetationspunkt zunachst gelegene Gewebe hineinwachst. 1m Schild
chen ist es meist in N estern vorhanden und stellt kurze, unregel
maBig gewundene, dicke Fadenstiicke dar, die interzellular wachsen; 
in dem Keimling findet es sich dann, besonders in der Nahe der 
GefaBbiindel, reichlicher. In der heranwachsenden Pflanze entwickelt 
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~iC'h das Myzel weiter und schreitet in den Bliitenstanden des Weizens 
bzw. del' Gerste zur Sporenbildung, wobei es diese in die bekannten 
schwarzlichen. mit den abstaubenden Sporen bedeckten Brandahren 
,'erwandelt. 

Die Keimlingsinfektion ist beim Flugbrande des Hafers die ge
wohnliche Vermehrungsart; zwar ist auch U stilago avenae Jens. vielleicht 
beHlhigt, Bliiteninfektion hervorzurufen, doch haften seine Sporen im 
allgemeinen den ~amen auBerlich oder zwischen den Spelzen an, um 
el'Ht hci del' Aussaat zu keimen und in den Keimling einzudringen. 
Diese ~'\rt keil1lt mit cinem kurzen Promyzel, an dem sich reichlich 
Konidien entwickeln: diese vermehren sich entweder durch Sprossung 
hefeartig odeI' treiben einen Keimschlauch. 1m iibrigen verlauft das 
Leben des Pilzes in der Pflanze wie bei den iibrigen Brandarten. 

In ihrer ganZl'n Biologie schlieBen sich dem Haferflugbrand del' 
Hart- oder Schwarz brand der Gerste (Ustilago JensPnii Rostr.) und der 
gedeckte Hafel'hrand (T'stilago laem:s [Kellerm. et Sw.] Magn.) eng an, 
cleren Sporen erst naeh del' Bliitezeit reif werden, weshalb diese beiden 
Al'ten \'ollig auf t'ine Keimlingsinfektion angewiesen sind. 

Fur die C ntersuehung der verschiedenen hier erwahnten Brand
[uten sei dar auf hingewiesen, daB [, stilayo tritici Jens. und hordei 
ihre Keimfahigkeit nur wenige Monate behalten, wahrend die anderen 
Arten hei troekelH'J' Aufhewahrung mindestens ein Jahr lang normal 
keimen. 

Die Bekampfung des Flugbrandes von Weizen und Gerste wird in der Weise 
dnrchgefiihrt, daB das Saatgut zunachst 4 Stunden lang in Wasser von 20-30" 
eingequollen und dann entweder 7-10 Minuten lang mit Wasser von 50-52" 
oder auf Trockenapparaten so weit behandelt wird, daB es ungefahr dieselbe 
Zeit die gleiche Temperatur annimmt. 

1m iihrig'en sei auf die Tabelle auf Seite 24 verwiesen. 

lUaisbrand (Abb. 22 d). 

An den versehiedensten Stellen del' Maispflanze findet man haufig 
Beulen von verschiedenster GroBe, die mit einer weiBgrau glanzenden 
Haut iiberzogen und mit einem braunschwarzen Pulver angefiillt sind. 
An den Stengelteilen erreiehen diese Bl'andbeulen oft die GroBe eines 
Kinderkopfes, wahrend sie an einzelnen Bliitenteilen nur haselnuBgroB 
unci noeh kleiner sind. Die Sporen des Pilzes (UstiZago Maydis Tu!.), 
del' diese Krankheit verursaeht, sind mehr oder weniger rund mit 
einem Dmchmesser von 9 - l2 ,It und dieht mit Staeheln bedeekt. 
Die Infektion kommt nieht nur dureh Sporen, die dem Samen an
haft en, zustnndp, sondeI'll erfolgt aueh an allen jiingsten Teilen, wie 
ill den Seheiden wachsender Stengel, in den Bliiten, an den Vegetations
plmkten UHW., wenn dort Sporen auffliegen. 

:-,oweit durchfiihrbar, sollte man alle Beulen ausschneiden; auch ist eine 
Beizung dt'f; f'aatgntef; mit Knpfervitriolliisnng llnd Vermeidung frischen Dunges 
anzuraten. 
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Roggenstengelbrand (Abb. 22c). 

Der R 0 g g en,., ten gel b l' and, hervorgerufen durch U rocystis oc
cillta Rbh., tritt da und dort haufig auf. Er schadigt die Roggen
pflanzen dadurch, daB er den Stengel und die in del' Entwicklung 
begriffenen Ahren zerstOl't. Das Myzel, das sieh nach del' bei der 
Keimung des Saatkorns erfolgenden Infektion in del' Nahrpflanze ent
wiekelt, bringt seine Sporen in Massen in den vel'schiedensten Teilen 
des Stengels und del' Blatter hervor. Diese Stellen erseheinen als 
grauschwarz c1urchschimmerncle, etwas verdickte Streifen, die spateI' 
aufplatzen und dip Sporen verstauben. Die Sporenknauel bestehen 
meist aus ein bis cirei ciunkleren Hauptsporen und zahlreiehen helleren 
Nebensporen IAbb.22e). Die inneren Sporen keimen leicht im Wasser 
zu einem kurzen Myzelstuek aus, das am Ende mehrere zylindrische 
Konidien entwiekelt. Diese Konidien keimen meist am unteren Teile 
seitlieh aus. 

Die Bekiimpfung des Roggenstengelbrandes gelingt leicht mit denselben 
1Iethoden wie die des Weizensteinbrandes. 

~~etreiderost (Abb. 24 - 30). 

Del' Rost del' Getreidearten wird von verschiedenen naheverwandten 
Pilzen hervorgel'ufen, von denen die haufigsten sind: Puccinia graminis 
Pers. (Sehwarzrost), P. rb'spersrJ Eriks. et Henn. (Braunrost), P. tn:ticina 

Abb. 24. Blatt nl/I 
t' I'C(lOS}IOrCIlilall i 

~·II\·\l.ISa('11El'iJ,;:-;f\lI.\ 

Eriks. (Weizenrost), P. glum(]rum Eriks. et 
Henn. (Gelbrost), P. simplex Eriks. et Henn. 
(Zwergrost), P. coronata Eriks. et Henn. (Kro
nenrost). lhren Namen haben die Rostpilze 

.-\.I)b. '2:). tTredos}lOrenlagcl' VOIl JlucciJtia ,r;ranlinis alit eincm 
Roggellb\att. ;:"h. 

daher, daB sie al" I'Ostl'ote Flecke odeI' Pusteln an den befallenen Getreide
pflanzen erscheinen. Die Pilzfaden durchziehen erst das Gewebe del' Nahr
pflanzen, durchbrechen dann aber in dicht geknauelten Massen die Epi
dermis derselben und bilden nun erhabene, staubigc Haufchen. Sieht man 
"ieh eines derselben von del' haufigsten Art, P. grmninis Pers., im Friih-
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Getreiderost. 27 

sommer an, so findet man (Abb. 25), daB dieselben gebildet werden 
von elliptischen, diinnwandigen Zellen ohne Scheidewand, mit feinstache
liger }iembran, die auf dunnen Stielchen stehen. Diese Sporen, die als 
Uredosporen bezeichnet werden, sind 80fo1't keimfahig und verbreiten 
die K1'ankheit. \Venn sic yom Winde fortgefiihrt werden, iiber weite 
St1'ee-ken der Getreidefelder. 

Spliter im Jahre bilden dann dieselben PU8teln, die erst Uredo
sporen hervorgebrae-ht hatten, die-kwandige, zweizellige Sporen (Abb. 27); 
die"e sind nicht s()for! keimfahig, sondeI'Il haben den Beruf, den Pilz 

dureh den Winter zu bringen. Solche Sporen 
werden al" Teleutosporen bezeichnet. 

AI)I1, Ql;. Stengel mit T('\Pllb)· 
Sp(']'('Hhiilltdlen. ();adi Erik 

"'Oll.i 
.-\ bb. '27. Teleutosporenlager YOU Pucct'niu gramiJl,i8 auf 

einem Roggellstengel. 170],. 

1m Friihjah1'e keimen die Teleutosporen in del' Weise aus (Abb. 29), 
daB sie dureh vorge bildete Keimporen dicke, mit Scheidewanden 
ver-sehene Schlauehe (Promyzelien) heraussenden, an denen auf 
diinnen Fadchen (Sterigmen) kleine, dunnwan
dige Sporen (Sporidien, sp) entstehen. 

Diese Sporidien der Puccinia graminis 
Pel's. keimen nun nieht wieder auf GraSeI'Il, 
sondeI'Il sie kommen nul' zur Entwicklung, 
wenn "ie auf die Blatter des Berberitzen
Strauches (Berberis I'ulgaris L.) gelangen. Rier 

Abb. 28. 'l'eieutosporen VOIl 

dringen sie ein und bilden dichte Fadenge- PlIccillia coronata. 170/1. 

fiee-hte, die bald wieder als rote Pusteln er-
scheinen und zweierlei verschiedene Fruchtbildungen erzeugen. Auf 
del' Oberseite del' Blatter (Abb. 30b) entstehen krugformige Behalter, 
die kleinste Zelle-hen (Spermatien) hervorbringen. Die Bedeutung dieser 
Spermatien ist !loch unbekannt. Auf der Unterseite dagegen entwickeln 
Rieh $tl'oBere Beeher. die in Reihen dichtgedrangt die Aecidiumsporen 
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hervorbringen. Diese Aecidiumsporen sind nur auf Grasern keimfahig 
und bringen von neuem die Uredosporenformen hervor. 

Wie bei keiner anderen Pilzgruppe ist hier die Spezialisierung entwickelt 
und studiert. So unterscheidet man zurzeit, um bei dem Beispiele von P. 
graminis Pers. zu bleiben, folgende biologische Formen dieser Art: P. graminis 
Secalis, P. gr. Tritici, P. gr. Avenae, P. gr. Airae, P. gr. Agrostis, P. gr. Poae, 
von denen allen durch Experimente nachgewiesen ist, daB sie verschiedene 
Gruppen von Nahrpflanzen iiir die morphologisch nicht unterscheidbaren Uredo
sporengenerationen haben. 

Abb. 29. Keimende Teleuto
spore mit Promyzelien, welche 

Sporidien (sp) abschnUren. 
Vergr. 400/1. 

b 

Abb. 30. Puccinia graminis. fl Azidien auf einem 
Zweig von Berberis vulgaris; b Durchschnitt durch ein 
solches Aecidium; nach oben die Spermatienbehiilter, 

nach unten die Sporenbecher. (Nach Sorauer.) 

Wie Puccinia gramtntS Pers. fUr ihr Aecidium die Berberitze, so 
benutzt P. dispersa Eriks. et Henn. Anchusa arvensis L. und A. offi
cinalis L.; P. coronata Kleb. hat ihr Aecidium auf Rhamnus cathartica L. 
Zu den iibrigen Arten ist bis jetzt ein Aecidium noch nicht bekannt 
geworden. Die friiher als Zwischenformen der Getreideroste ange
sprochenen Azidien auf Symphytum und Pulmonaria gehoren zu dem 
auf Bromus-Arten beschrankten Braunrost (P. Symphyti Bromorum 
F. Miill.). - Einen 'Uberblick iiber die Unterscheidungsmerkmale der 
einzelnen Getreiderostarten gibt die auf S. 26 abgedruckte Tabelle. 

Bei Bekampfung der Rostkrankheit ist man auf groBe Schwierigkeiten ge
stoBen. Die Verbreitung der P. graminis Pers. kann zwar durch Wegschaffen 
der Berberis·Straucher eingedammt werden; dies ist aber bei P. dispersa Eriks. 
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et Renn. nicht del' Fall, wei! del'en Aecidiumfol'm auf vel'bl'eiteten Ackel'
unkrautern vol'kommt. }lan hat abel' mit Erfolg von der Tatsache Gebrauch 
gemacht, daD manche Getreidesorten dem Rost starken Widerstand leisten bzw. 
von demselben nur wpnig ergriffen wprden, unci hallt claher in gefahrdeten 
Lagen nur Bolch,· So.>l'tell. 

Abb. ~1. (}yml1osl,n"'lnqt'lflil 8i1binae. II BirnbUitter mit Xzidiell (llaell Smaller): Ii Querscllnitt 
dureh ein kranl,eR Blatt; links ohell Pyknide. nath unten AeridiuUl.' ;~)il. 
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Gitterrost der Birnbaume (Abb. 31-33). 

1m Sommer, etwa im Juli, findet man auf den Blattern von Birn
baumen haufig groBe, orangerote Flecke (Roe8telia-Form von Gymno-
8porangium 8abinae Wint.), die auf der Oberseite kleine, schwarze 
Piinktchen zeigen; beobachtet man diese Flecke weiter, so sieht man 
im August auf der Blattunterseite Verdickungen, aus denen kegel
fOrmige Fruchtbecherchen (Azidien) herausragen, die von einer gitter
formig durchbrochenen Haube (Peridie) bedeckt sind (Abb. 31 a). Auf 
einem Querschnitt (Abb. 31 b) durch eine solche Stelle erkennt man, 
daB die schwarzen Punkte krugformige, eingesenkte Behalter (Pykni-

Abb.32. Teieutosporeniager von Gymnosporangittm sabinae. 
Verkieinert. (~ach v. Tubeuf.) 

Abb. 33. Teieutosporen von 
Gymnosporangium sabin(1E. 3':)0/1. 

den) sind, deren Inneres mit sehr kleinen Sporen angefiillt ist. Auch 
in den Azidien werden zahlreiche Sporen gebildet, 'die bei der Reife 
durch das Gitter der Peridien ins Freie gelangen. Beim Praparieren 
faUt die Haube leicht abo 

AuBer diesen beiden Fruchtformen gehort zu unserem Pilze noch 
eine dritte, welche auf dem Sadebaum (Juniperu8 8abina L.) zur Ent
wicklung gelangt. An Zweigverdickungen desselben kommen im Friih
ling anfangs braune Kopfchen hervor, die bei feuchtem Wetter gallert
artig verquellen (Abb. 32). 

Die Gallertmasse besteht aus den langen, sehr leicht quellenden 
Stielen der Teleutosporen (Abb. 33), die bei trockenem Wetter ab
stauben. Die Teleutosporen sind zweizellig, teils diinnwandig, teils 
dickwandig und haben vier Keimporen; sie keimen zu kurzen Pro
myzelien (Basidien) aus, die ihrerseits wieder Sporen (Sporidien) tragen. 
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Diese letzteren gelangen auf die Birnblattel' und erzeugen dort wieder 
den Gitterrost. 

Aus dieser Lebensgesehichte des Pilzes leitet sich di e Bekampfung del' 
Krankheit ab, die in der Weise durchzufiihren ist, daD man aIle Sadebaume 
ans der ~ahe riP!' Birnbanme eIltff'rnt. 

Brenntleckenkrankheit der Bohnen (Abb. 34). 

An den noeh gl'linen, unreifen HUlsen, manehmal aueh auf den 
Stengeln del' Busch - und Stangenhohnen treten oft eingesunkene 
braune Flech \'on \'erschiedenel' GroBe auf. Die Flecke sind meist 
von m-aler, oft auch langgestreckter Gestalt und anfangs rotbraun. 
Spater sinkt das Gewebe ein, wird schwarz braun und bedeckt sich 
mit kleinen, hellgra.uen Punkten. Diese Punkte sind die Fruehtkorper 
eines sehr srhiidlichen, parasitiiren Pilzes: Gloeosporium Ll:ndemuthia-

nWll Sare. et Magn. Sie erweisen sich, mit dem Mikroskop betrachtet, 
als Konidienlager, die die Kutikula des gebraunten und zusammen
geschrumpften Gewebes gesprengt haben und aus einem flachen Hyphen
geflecht mit kurzen, vertikal gestellten Konidientragern bestehen, an 
deren Enden Konidien abgesehnurt werden. Letztere sind einzellig, 
farblos, Hinglich-oval, von verschiedener Lange, zuweilen etwas ge
kriimmt. Zwischen den Konidientragern findet sich hier und da eine 
vereinzeIte, etwas weitel' aus dem Konidienlagel' herausragende, borsten
fOrmige Hyphe, weshalb man den Pilz auch vielfach zur Gattung Colleto
trichum stellt. Mittels der Konidien verbreitet sich d el' Pilz und damit 
die Krankheit in feuehten Sommern sehr rasch. Das ganze abge
storbene Gewebe del' Hulse ist von den Hyphen durchwuchert. Nicht 
selten geht die Erkrankung aueh auf die in der Hiilse befindlichen 
Samen uber. Del' Wert del' Hulsen, sofern dieselben als Schnitt
bohnen benutzt werden 80llen, wird durch den Befall wesentlich herab
gemindert. Dureh die yom Pilz infizierten Sam en pflanzt sich die 
Krankheit, durch feuehtes Wetter begunstigt, im nachsten Jahre fort 
und fiihrt haufig zum Absterben del' ganzen Pflanzen. 



32 Die wichtigsten Pilzkrankheiten der Kulturgewachse. 

Um dem Ubel vorzubeugen, ist daher in erster Linie darauf zu achten, 
nur gesundes Saatgut zu verwenden. Auch verhalten sich anscheinend die 
Sorten verschieden. 

Moniliakrankheit der Obstbaume 
(Abb. 35 u. 36). 

An Apfeln und Birnen treten im 
Herbste haufig Faulstellen auf, aus denen 
in konzentrischen Kreisen gelblich -graue 
Pilzpolster hervorbrechen. Auch eine so
genannte Schwarzfaule, bei der sich unter 
der Fruchtschale ein schwarzes Pilzstroma 
entwickelt, wird durch Monilia verur
sacht, doch kommen hierbei keine Ko
nidien zur Entwicklung. Die erkrankten 
Fruchte schrumpfen mit der Zeit mumien
artig ein und bilden dann echte Skle
rotien, aus denen eine hahere Fruchtform 
(Sclerotinia) hervorgeht. Die erwahnten 
Pilzpolster lassen sich unter dem Mikro

Abb.35. Birne mit ringfiirmig an- skop als Bundel von konidienabschnu
geordneten Pilzpolstern von illoni lia renden Myzela"sten erkennen. Dl'e el'fo"r-

.rn<cligen a. (Nach Aderhold.) 
migen Konidien werden in Ketten ge-

bildet und sind, abgefallen, sofort wieder keimfahig (Abb. 36). 
AuBer der beschriebenen Art gibt es eine ihr sehr nahe verwandte, 

die vorwiegend auf Steinobst vorkommt, die Monilia cinerea Bon. Die-

Abb. 36. 1J[on i lia. a Konidienhiiufchen. b Myzelast, in Konidien zerfallend; 300/1. 
e Konidien ; 350/1. d Keimung der Konidien; 30'11. INach Aderhold.) 

selbe verursacht ganz ahnliche Faulniserscheinungen, geht aber auch 
auf Bluten und Zweige uber. Charakteristisch ist dabei, daB die be
fallenen Bluten und Blatter sehr rasch braun werden und, am Baume 
verbleibend, eintrocknen. 
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Ais hauptsachlichstes Vorbeugungsmittel gegen Moniliaschiiden ist das sorg
fiiltige Sammeln und Vernichten alier Monilia-faulen Friichte und Fruchtmassen 
zu betrachten. 

Schorf- oder Fusikladiumkrallkheit des Kernobstes (Abb. 37 u. 38) 

wird dureh zwei nahe verwandte Pilze hervorgerufen. An den Apfeln 
wird die Krankheit dureh Fusicladium dendriticum Fuek., an den 
Birnen durch F. pyrinum Fuck. erzeugt, die zu der Askomyzetengattung 

I, Ilturiu gchorcll. Beidc Pilze treten wiihrend des Sommers haupt
, ilchlieh auf den Bliittern llnd Friichten auf in Form von rundliehen, 
IlllJ- oder samtartigen, griinlich-schwal'zen Flecken. die an ihrem Rande 
", inc mehr odeI' \\'eniger deut
lich dendritischp Zeichnung 
,·['kennen lassen. Fnsicladinm 
pyrinum Fuck .. ,;pltcner den
driticmnFuek., l,eHillt aueh oft 
di e jungen Triebe. \vobei die 
Hinde grindige Stellen erhalt . 
infolgc deren ,.;lark bcfallene 
Zweige nic:ht selten ganzlich 
:lbsterben. Die Apfel und Bir
!lell werden dnrch die Sehorf
flecke unansehnlieh (Abb. 37), 
erhalten zu weilen Risse, erlan
gen oft nicht die gewiinschte 
G'roBe und bleihpll dann hart, 

J.bb.38, Konillien yon Pusic/adium dendriticum. 
Schnitt durch einen Blattfleck. 500/1. 

wodurch ihr Wert mehr oder weniger herabgemindert wird. Gewisse 
Winterbirnm, z. B. die bekannte Grumbkower Birne, haben besonders 
~tal'k untel' dem Fnsicladium zu leiden. - Mit dem Mikroskop HtBt 
si('h leieht feststellen, daB sich an den schwarz en Schorffleeken 

Appei, Bt'i,pil' \t> .1.\1l1l. 3 
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in der auBersten Zellschicht ein dichtes Pilzfadengeflecht findet, von 
dem sich kurze, knorrige, braunliche Konidientrager erheben. Die 
Konidientrager produzieren unregelmaBig verkehrt birnenformige, ein
bis zweizellige, braunliche Sporen (Abb. 3S), mittels deren sich der Pilz 
wahrend der Sommermonate rasch verbreitet. Die Pilzfaden dringen 
nicht tiefer in das Fruchtfleisch ein. Letzteres erzeugt unterhalb des 
Fleckes eine Korkschicht, durch die das infizierte Gewebe von dem 
gesunden Fruchtfleisch abgegrenzt wird. Auf den abgefallenen, in
fizierten Blattern entwickelt der Pilz im Friihjahre mit Borsten ver
sehene Perithezien. Dieselben enthalten Schlauche mit je acht griin
lichen, meist zweizelligen Sporen. 

Zur Verhiitung der Krankheit empfiehlt sich, die grindigen Zweige abzu
schneiden und zu verbrennen, die abgefallenen Blatter wahrend des Winters 
unterzugraben und ferner sachgemaBes Bespritzen der Obstbaume mit zwei
bzw. einprozentiger Kupferkalkbriihe oder anderen Kupfermitteln. 

Schwarze des Getreides (Abb. 39). 

Auf abgestorbenen oder aber absterbenden Pflanzenteilen, haupt
sachlich krautigen Stengeln und Blattern, findet man sehr haufig 
griinlichbraune bis schwarzbraune, samtartige oder ruBahnliche Pilz

Abb. 39. Cladosporium herbarum. Das Paren
chymgewebe wie auch die Epidermiszellen 
sind nach allen Richtnngen von Myzel durch
zogen. An einer Stelle brechen zahlreiche 
unregelma13ige Konidientrager hervor. 15'/1. 
Links oben einige stiirkervergro13erte Sporen. 

vegetationen. Dieselben werden von 
Clado8porium herbarum Lk. gebildet. 
Dieser Pilz lebt meist saprophytisch .. 
Es ist indes nachgewiesen, daB er 
auch pathogen aufzutreten und ver
schiedenen Kulturpflanzen schadlich 
zu werden vermag. Die als "Schwarze" 
bekannte Krankheitserscheinung des 
Getreides wird durch Clado8porium 
verursacht. Es treten hierbei - durch 
ungiinstige Witterung, namentlich an
dauernd feuchtes Wetter, gefordert -
auf den Stengeln, Blattern und Ahren 
des reifen oder fast reifen Getreides 
schwarzliche Uberziige auf. Zuweilen 
geht der Pilz auch auf die Korner 
iiber. Die Behauptung, daB solche 
von Clado8porium befallenen Getreide
korner ("Taumelgetreide") beim Ver
fiittern an das Vieh Vergiftungen her
vorrufen, scheint nach neueren Er
fahrungen unbegriindet zu sein. -

Der Pilz wachst in den oberflachlichen Zellschichten der befallenen 
Pflanzenteile in Form von dicken, kurzgliedrigen, graubraunen Hyphen. 
Die Pilzfaden dringen aber auch in die tieferliegenden Gewebeschichten 
ein, sind hier jedoch ungefarbt. Aus der Oberhaut der Wirtspfianze 
brechen die Fruktifikationsorgane des Pilzes hervor. Dieselben be-
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stehen aus knorrigen, braunen, septierten Konidientragern, von denen 
meist mehrere zu Biindeln vereinigt sind und haufig aus einer knollen
artigen Hyphenanhaufung herauswachsen (Abb. 39). Die Konidientrager 
schniiren an ihren Enden und an seitlichen Hockern Sporen abo 
Letztere sind graubraun, mehr oder weniger oval, zwei- bis vierzellig, 
zuweilen auch einzellig. Ihre maBig dicke Membran ist mit auBerst 
feinen Stacheln besetzt. AuBer dieser gewohnlich auftretenden 
Konidienfruktifikation kommen noch andere Fruchtformen des Pilzes 
vor, die man teils der Gattung Pleospora, teils Sphaerella zugerechnet 
hat. Ihre Zugehorigkeit zu Cladosporium ist indes nicht in befrie
digender Weise erforscht. 

Welkekrankheiten der Leguminosen (Abb.40 u. 41). 

Bei verschiedenen Leguminosen, besonders den Erbsen, Lupinen 
und Ackerbohnen, kann man im Sommer ein auffallendes Abwelken 
beobachten, mit dem bei Lupinen haufig ein Abwerfen der Teil-

A P,u,sariurn cOentllU/H (Lib .) :-)ace. 

11 Madii Ap.d. Wr. 

C solani (:VIart . IJI'. 11.) 
Ap. et Wr. 

D trachdphilum (EI'\\'. 

F. ;;m .) WI' 

B thwbro»t{(( AI'. et 
Strk. 

}' herbaru.m (Cda.; FI'. 

U arenaCe1tn/· (Fr.) Sacc, 

H dimcrulIl PellZ. 

samb u ciuHIU }'IH'k. 

Ii: aquatductw/II/ I,a· 
gerh. 

L RamuZaria tudidYllia WI'. 

-'[ Fusarium ortho(, f 1"(l S Ap, f't \Yr. 

:\ wZ'daTU/" i"·. (:. 
;;m. ) Sac" . 

o CyUna,'oC([rpon ",a /i , .~II. ) Wr. , 
~tat ll s ('onidicus 

.vatna£' tlu ll(q(' 

na c Bre:-: , 

p } -'usarium decemcellulafC Briek 

Q falcai"", Ap. WetI'. 

R scir}) i Lami>. t't 

FalilL 

S argillacl 1l1l1 (Fr. ) 

Abb .. :H! , \'t'l'~thiedt'rH' Artt:1l Yun Fll.';flriulJl. lind nalic:-:;tehelltieu Pilzell (I.-,o/d. 

blattchen verbunden ist. Bei del' Untersuchung der Pflanzen findet 
sich die Stengelbasis braun verfarbt und haufig mit Rissen versehen. 
Schneidet man dell Stengel del' Lange nach auf, so sieht man, daB 

3* 
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die GefaBbiindel gebraunt sind. Auf Langs- und Querschnitten ist 
in diesen verfarbten GefaBen mehr oder weniger reichlich Myzel 
sichtbar, das man haufig bis in die Blattstiele und Blattrippen ver
folgen kann. In alteren Stengeln findet sich das Myzel auch vielfach 
auBerhalb der GefaBe in dem sie umgebenden Parenchymgewebe. Legt 

Abb.41. Fusarium. Myzel und Chla
mydosporen im Stengelgewebe 
welkekranker Leguminosen. 3OOh. 

(N ach Schikorra.) 

man Abschnitte solcher Stengel feucht, so 
wachst das Myzel in kiirzester Zeit heraus und 
bildet die fUr die Sammelgattung FU8arium 
typischen spindel- oder sichelformigen Koni
dien (Abb. 40). Je nach der Art - die Krank
heit kann durch verschiedene, systematisch 
schwer unterscheidbare Arten hervorgerufen 
werden - sind einzellige ovale oder mehr
zellige sichelformige Konidien vorwiegend. 

Erstere entstehen in Mehrzahl nachein
ander an einfachen Myzelzweigen, die sichel
fOrmigen, zwei- bis achtzelligen Konidien 
werden einzeln an den dicht zusammen
stehenden Asten ihrer biischelformigen Tra
ger abgeschniirt. Die Chlamydosporen, die 
sich manchmal am Grunde der faulenden 
Stengel finden (Abb.41), gehen aus Auftrei
bungen des Myzels hervor, die sich aUB 
den Faden abgliedern und mit braunlich 
gefarbten Wanden umgeben; sie stehen oft 
in Ketten zusammen, von den en jedes ein
zelne Glied keimfahig ist .. Sie dienen der 
Dberwinterung des Pilzes. 

Bei der Bekampfung kommt es im wesentlichen darauf an, schlechtes 
Saatgut, das als Krankheitsiibertrager anzusehen ist, zu vermeiden, kranke 
Pflanzen oder die Stoppeln kranker Felder zu vernichten und eine geregelte 
Fruchtfolge einzuhalten. 



B. Beispiele von wicbtigen, dUl'cb Tiel'e bervor
gerufenen Pflanzenkrankbeiten. 

8tockkl'ankheit des Roggens (Abb. 42 u. 43). 
Diese Krankheit wird hervorgerufen durch ein zu den Rundwiirmern ge

horiges Alchen, Tylenchu8 dipsaci, dessen Larven yom Boden aus in die unteren 
Stengelteile und Blatter del' Roggenpflanze einwandern und in ihrer Umgebung 
eine Hypertrophie der Gewebe verursachen. Die Parenchymzellen der betroffenen 
Gewebepartien vergroBern sich und teilen sich reichlicher als bei den gesunden 
Pflanzen, wahrend das Langenwachstum des ganzen Organes fast ganz aufhort. 
Hierdurch bekommen die befallenen Pflanzen ein sehr charakteristisches Aus
sehen, das darin besteht, daB der Stengelgrund sich verdickt und oft eine zwiebel
artige Gestalt annimmt. Auch die unteren Blattscheiden werden breiter und 
nehmen eine mehr fleischige Konsistenz an; ihre Gestalt zeigt sich auch durch 
eintretende Verkiirzung und meist vorhandene Krauselung verandert. An solchen 
Pflanzen ist die Bewurzelung nur schwach ausgebildet, auch das Langenwachs
tum leidet, so daB oft die Ahren in del' Scheide stecken bleiben. Die erkrankten 
Pflanzen werden meist friihzeitig gelb und sterben abo 

Die Alchen (,-\bb. 42) finden wir leicht in mikroskopischen 
Schnitten. Sie sind 1-1,5 mm lang, drehrund, an beiden Enden 
zugespitzt,; ihre Lange verhiiJt sich zur Breite wie 40-45: 1, die 
Lange des Schwanzes betragt 1116- 1/17 von der des Korpers. Die 
l\'lannchen haben eine mehr plotzliche Verjiingung des Schwanzes und 
sind ausgezeichnet durch die "Bursa", eine auf beiden Seiten der 
Begattungsoffnung \'orspringende Hautfalte. Die Weibchen haben ein 
mchr allmahlich \'crschmalertes Hinterende. - Del' am Vorderende 
befindliche l\iund erweitert sich zur Mundhohle, durch die ein am 
Hinterende \-erdickter Mundstachel lauft, der durch besondere Muskeln 
vorgeschoben und zuriickgezogen werden kann. Die sich an die 
Mundhohle ansehlie13ende Spei;;erohre dient gleichzeitig als Saugrohr, 
sie besitzt cine besondere Anschwellung, den Osophagalbulbus, del' 
als Pumpe dient. Sie setzt sich in den Darm fort, del' am Schwanz
anfange miindet. Beim Mannchen finden sich in der Kloake zwei 
Chitinvorsprii.nge, die Spikula, beim Weibchen miindet der Eileiter 
gesondert von dem Darmausgang in del' Vulva. Die Fortpflanzung 
geschieht auf geschlechtlichem Wege. 

AuBel' den geschlecht8reifen Tieren findet man in den kranken 
Pflanzenteilen hllufig aueh die Eier, die in den Hohlraumen zwischen 
den Parenchymzellen liegen (Abb. 43). Aus dies en Eiern schliipfen 
die Lal'ven. dip spateI' eben80 wie die erwachsenen Tiere in den 
Boden gehen unci nm da am; in neue Nahrpflanzen einwandern 
konnen. 
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1m troekenen Boden konnen die Alehen lange Zeit seheintot liegen. Da 
eine sole he Eintroeknung in den oberen Sehiehten oft eintritt, ist die Ver· 
sehleppung dureh oberflaehliehe Bodenbearbeitung, dureh Wind und ahnliche 

e 
v 

A 

Abb. 42. TyZenchus dipsaci. 
.1 Miinnchen, B Weibchen, 
C Vorderende, starker ver
groBert. - a Mundstachel, 
b Bulbus, d Darm, e Ei, .Q Ge
schlechtsorgane, sp Spikula, 
v Vulva, f Enddarm. Nach 
Ritzema Bos. A u. B etwa 

100/1, C 250/1• 

Abb. 43. Qllerschnitt. dnrch ein krankes Roggenblatt mit rlrei Eiern 
von Tv tenchus dipsac!. 

Umstande leieht moglieh. Andauernd in feuehter Erde, 
gehen die Tiere allmahlich aus Nahrungsmangel zu· 
grunde; auch konnen sie haufigeren Wechsel zwischen 
Trockenheit und Nasse nicht gut vertragen. 

AuBel' auf Roggen geht Tylenchus dipsaci auch 
auf eine groBe Anzahl anderer Pflanzen iiber und er
zeugt auf ahnliche Weise die Stockkrankheit des Hafers, 
des Klees, des Buchweizens, eine Krankheit del' Pferde· 
bohne, del' Zwiebel und Hyazinthe und auch die Ne· 
matodenfaule der Kartoffel. 

Als Bekampfungsmittel bedient man sieh des An
baues sogenannter "Fangpflanzen", als deren geeignetste 
in der Regel stets die Pflanzenart anzusehen ist, die 
auf dem verseuchten Stiick zuletzt angebaut und er
krankt war. In diese gehen die Alchen leicht hinein 
und steigen ziemlich weit in die Hiihe; durch tiefes Ab
mahen odeI' AusreiBen und griindliches Vernichten der 
herangewachsenen Pflanzen kann man die groBte Menge 
del' Alchen von den Feldern entfernen. Auch eine gute 
Diingung, die das Wachstum del' Pflanzen beschleunigt, 
sowie tiefes Umpfliigen, das die Alchen in die tieferen, 
feuchten Bodenschichten bringt, und del' Anbau von 
Hackfriichten tragen zur Verminderung des Befalles beL 

Gicht- oder Radekrankheit des Weizens 
(Abb.44). 

Auf Weizenfeldern findet man in den Ahren meist 
etwas zuriickgebliebener Pflanzen, deren Blatter haufig 
gedreht und etwas verdickt sind, Korner, die den 

Steinbrandkiirnern ahnlich sind. Dieselben haben eine dicke, ziemlich feste 
Sehale und enthalten in ihrem lnnern eine weiBliehe, zerkriimelnde Substanz, 
die sich bei mikroskopischer Betrachtung als aus unzahligen Alchen der Art 
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Tylendw8 tritici be8tehend erweist. In trockenem Zustande sind die Alchen 
bewegungslos, !eben abel' sehr rasch auf, sobald sie befeuchtet werden. Fallen 
diese Kiirner ans oder kommen sie mit dem Saatgut in den Boden, so wird 
die Schale durch die Feuchtigkeit zerstiirt, die Alchen werden frei und wandern 
in die jungen Weizenpflanzen, in denen sie zwischen Blattscheide und Halm leben, 
bis die Ahre vorgebildet ist. Dann dringen sie in die jungen Blutenanlagen ein 
und veranlassen diese Zll ciner Gallbildung, eben dem Gicht- oder Radekorn. 

1m mikroskopischen Schnitt 
dUl'eh eine junge Galle (Abb. 44) 
"ieht man, daJ3 sie aus seh1' groJ3-
kernigen Zellen Iwsteht, die zu
n~i.ehst nur chinnl:' Memb1'anen 
haben. Spitter vel'dicken sich die 
Gallwande besondt'l's nach aul3en 
hin. wahrend jm Innern fast nul' 
nuch Alchen Zll tinclen sind. Die 
inzwischen llenmgewachsenen 
und geschlechtsreif gewordenen 
:\Linnchen "ind :2- :2,:3 mm. die 
Weihe-hen 2,5 5 mm lang und 
iihneln in ihrelll Korperbau den 
qll'hin beschriebenen Alchen del' 

-----e 

Ahh,!j4, Durchschnitt ,lurch ein gadekortl. 
Uewpbewllcherllng. f Xkhen. (Nach Prillieux.) 

Stockkrankheit. 

Anfang ,J lIni ll'gen die Weibchcn in der Galle zahlreiehe Eier, aus denen die 
LaTn'n auskricehen. Diese sind es, die man in den rei fen Gichtkiirnern findet. 
.";it' ,ind auLlerordentlich widerstandsfahig gegen Trockenheit, Hitze und Kalte; 
m,l!! kann dahcr Radekiirner jahrelang als Demonstrationsobjekte aufbewahren. 

Die Bekiimpfung dieser Krankheit besteht darin, daD man verdachtiges 
:,adtgnt siebt llnd die abgesiebten Gichtkiirner vernichtet. AuDerdem muD man 
F"lder, die rad"kranken \Yeizen getragen haben, tief umpfliigen und fur einen 
rntiondlen Fruehl\\('c,hsc] Sorge tragen. 

Xematollenkrankheit del' Znckerriibe (Abb. 45). 

Ebenfalls zu den Rundwurmern gehort einer del' schlimmsten 
:::ichacllinge del' Zuekerrube, die Rubennematode, H eterodera 8chachti. 
::iie ist del' Urheber del' Riibenmudigkeit, einer Krankheit, die sich 
zunachst e!urch plOtzliches Welken der Blittter im Sonnenlicht und 
Wiecleraufrichten des Krautes wahrend der Nacht bemerkbar macht. 
Das Abwelken beginnt bei den auJ3eren Blattern, die nach einiger 
Zeit zn vergilben anfangen nne! schliel3lich vertrocknen, so daB zu
letzt nur noch die Herzblatter erhalten bleiben. Die Ernteertrage 
gehen infolgedessen sowohl nach der Gewichtsmenge wie nach dem 
Zuckergehalte del' Ruben mit jedem Jahre mehr zuruck. Aus den 
EiC'rn des Srhiidlings entsehliipfen etwa 0",) mm lange, vorn stumpfe 
Hnd hinten spitze Larven (Abb. 45 A), bei denen sich schon ein 
kl'iiftiger Mnndstachel el'kennen 11iBt. Diesel' ist am hinteren Ende 
mit drei deutliC'hen Anschwellungen versehen und dient del' Larve 
beim Eindringen in die Seitenwurzeln del' Rube als Werkzeug. Die 
eingewanderten Tiere hauten sich mehrmals und bekommen das 
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Aussehen einer Flasche mit abgerundetem Boden und breitem Hals 
(Abb. 45 B). Dabei wird auch der Stachel durch einen neuen, etwas 
schwacheren ersetzt, bei dem die V orspriinge ausgesprochener kugelig 

R c 

D E 

Abb. 46. Het.rodera schachti. A Larve, B mannliche Larve vor der letzten Bautung, C Yorder
ende des Mannehens (k Kopfkappe mit Chitinleisten, st Staehel, De (}sophagus), lJ Mannehen, 
E Weibchen, bu Bulbus, d Darm, g Geschlechtsapparathsp Spikula, e Eier, e Vulva. (A, C, D, E 

nach Marcinowski, B nac Strubell.) 

sind als bei dem der Larve (Abb. 45 0). Diese Form ist aber noch 
nicht die endgiiltige, sondern es tritt nunmehr eine auch in der 
auBeren Gestalt deutlich kenntliche Differenzierung der Geschlechter 
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ein. Das fadenformige, etwa 1 mm lange Mannchen (Abb. 45 D) 
verlaBt die letzte Larvenhaut, in der es aufgewunden lag (Abb. 45 B); 
die von nun an unbeweglich festsitzenden Weibchen schweIlen zu 
dicken, zitronenformigen Korpern an (Abb. 45 E). Das Rindengewebe 
del' Wurzel, unter dem sie sitzen, wird dadureh emporgewolbt, spater 
zerfasert es, und schlieBlich sind die Weibehen von den sich ab
losendcn Gewebefasern nul' noch ganz sparlich bedeckt. Da del' An
griff meist von zahlreichen N ematoden gleichzeitig erfolgt, sehen die 
Wurzeln, aus denen die Hinterleiber der Weibchen herausragen, wie 
mit Sandkornern bestreut aus. Urn diese Zeit werden die Weibchen 
von den Mannchen, die zu diesem Zweeke die Wurzel verlassen, be
gattet; ihr ganzer Leib fUIlt sich mit Eiern an, und die Tiere sterben 
abo AIle Stadien besitzen eine sehr charakteristische Kopfkappe, die 
innen Chitinlei"ten besitzt (Abb. 45 C, k). 

Die Bekampfung geschieht durch Fangpflanzen, wozu sich besonders Sommer
riibsen (Brassica Rapa olei/,era annua) eignet. Fur die Entfernung desselben 
ist von groBer Wichtigkeit, das richtige Stadium in der Entwicklung del' Nema
toden zu treffen. Dieses stellt man fest, indem man einige Proben del' Rubsen
pflanzen herausnimmt und unter Vermeidung heftiger Bewegung im Wasser aus
w'lscht. Die gewaschenen Wurzeln werden etwa zehn Minuten lang in eine Jodjod
kaliumlosung gelcgt, mit Wasser abgespiilt, auf Filtrierpapier etwas abgetrocknet, 
mit Glyzerin auf einen Objekttrager gebracht und mit einem groBen Deckglas 
iiberdeckt. Findet man dabei vollentwickelte, abel' noch in del' Larvenhaut 
steckende mannliche Tiere (Abb. 45 E), so ist die richtige Zeit zum Zerstoren 
dPr Fangpflanzen gekommen. 

8pinnmilben i'l'etranychidaeJ (Abb. 46). 

8ie gehoren zu den verbreitetsten Pflanzensehadlingen. Sie sind in 
del' Auswahl der Pflanzen, die sie befallen, durchaus nicht wahlerisch 
und kommen sowohl an Grasern, Bohnen, Ruben wie auch an anderen 
krautigen Gewaehsen, YOI' aHem aber an den versehiedensten Baumen 
und Strauchern Val'. An Hopfen verursachen sie eine als "Kupferbraune" 
bezeiehnete Erkrankung, die sich in rotbrauner Farbung del' Blatter 
auBert. Auch den Reben fugen sie oft sehweren Schaden zu .. Die 
Blatter, an denen sie in groBerer Anzahl sitzen, verfarben sich fruh
zeitig, indem sie je nach der Pflanzenart einen grauen, gelblichbraun
liehen oder gelbliehrotliehen Farbenton ann ehmen, vorzeitig vertrocknen 
und abfaHen. Auf der Unterseite diesel' Blatter sieht man mit bloBem 
Auge, deutlieher noeh dureh die Lupe, ein Gespinst, zwischen dem 
man auBer zahlreichen abgestreiften Hauten und den weiBlichen Eiern 
die zu den :vIilben gehorige "Spinne" in den verschiedensten Alters
stadien findet. 

Aus den Eiern geht zunachst eine 6fuBige Larve hervor, an der 
sich nach einem Ruhestadium die 8fuBige Nymphe entwickelt. Nach 
einem weiteren Ruhestadium erscheinen sodann die geschlechtsreifen 
mannlichen unci weibliehen Tiere. 

Das ausgewachsene Tier ist 200 - 400.1l lang, oval, gelblich bis 
rotlich gefarbt. meist dunkel gefleckt, die Q stets groBer als die d". 
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Bei auffallendem Lichte sieht man deutlich beiderseits je einen roten 
Augenfleck, der bei durchfallendem Licht jedoch unsichtbar wird. An 
allen Tarsengliedern sind die fur die ganze Familie charakteristischen 

Abb. 46. Spinnmilbenweibchen . 
(Nach Fulmeck.) 

vier Haftborsten zu erkennen. 1m 
ubrigen ist der feinere Bau ·der 
Tarsen fur die Gattungen kenn
zeichnend. Paratetranychus besitzt 
eine Klaue und darunter ein aus 
4-6 Borsten gebildetes Empodium. 
Bei den anderen Gattungen ist nur 
das Empodium erhalten, das bei 
Schizotetranychus die Form einer 
2spaltigen, kraftigen Klaue besitzt, 
bei Tetranychus und Epitetranychus 
als 4teilige, in sehr feine Spitzen 
endende Klaue erscheint. Kenn
zeicbnend ist ferner die Ausbildung 
der paarig im vordersten Karpel'
abscbnitt gelegenen Atmungsorgane, 
der sogenannten Kragentracheen, die 
teils einfacb, teils verzweigt sind, 
und des mannlichen Kopulations
organs, das bei der Lindenspinnmilbe 
(Tetranychus telarius L.) scblank und 
gerade, bei den anderen Arten baken
farmig gekrummt ist. Die im Herbst 

gelblicbrote bis zinnoberrote Farbung annebmenden Q uberwintern ent
weder zwischen Rindenspalten und an geeigneten Platzen des Bodens, von 
wo aus die Neubesiedelung der Nabrpflanzen im Fl'ubjabre erfolgt, oder 
legen an die Triebe der Nahrpflanzen ihre rotgefarbten Wintereier abo 

Die Bekampfung ist noch nicht griindlich erforscht, doch kann man durch 
Bespritzen des Bodens und der Holzteile von Baumen und Strauch ern vor dem 
Austreiben mit einer 1O-16proz. Eisenvitriollosung sowie durch haufigeres Be· 
spritzen der Pflanzen wahrend des Sommers mit Wasser die Ausbreitung der 
Roten Spinne einigermal3en verhindern_ 

Weinblattmilben (Abb. 47 u. 48). 
Eine der verbreitetBten WeinBtockkrankheiten ist die sogenannte Ph yto p . 

to siB, die durch die zur Gruppe der Gallmilben gehorige W einblattmilbe, Eriophy€s 
(Phytoptus) vitis, hervorgerufen wird. Diese Tiere siedeln sich auf der Unterseite, 
seltener auf der OberBeite der Blatter an und veranlaBBen durch einen von ihnen 
ausgehendenReiz eine eigentiimlicheAusstiilpung der EpidermiBzellen zu schlauch· 
formigen, hin· und hergebogenen, manchmal veraBtelten Haaren (Abb. 47). 
Diese Gallenhaare stehen in Vielzahl zUBammen, dichte, filzartige }<' lecke bildend, 
die bei auffallendem Lichte seidenartig glanzen. Anfanglich sind diese Filzflecke, 
die sogenannten Erineen 1), weil3, werden aber spater grau, gelb oder rotlichbraun. 

1) Der Name Erineum stammt noch aus der Zeit, in der man dieBe Erschei· 
nung als W ucherung beBtimmter Pilze aufial3te, die P e rs 0 0 n unter dem Gattungs· 
namen Erineum vereinigte. 
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Auf der entgegengesetzten Seite shilpt sieh das Blatt zu einem runzeligen, bald 
mehr flaehen, bald mehr erhabenen Hocker aus (Abb. 48). 

Die Milben, die diese Mi13bildung hervorrufen und die wah rend des 
ganzen Sommers in ihnen leben, sind dem bloBen Auge nicht sichtbar. 
Ih1'e GroBe betragt etwa 0,15-0,2 mm; sie sind von lang walzen
fOnniger Gestalt. nach hint en allm1ihlich, nach vorn rascher ver
schmalert. Del' gallze Hinterleib ist geringelt, am vorderen Teile be
finden sich zwei Paar Beine, die aus je drei Gliedern mit zwei 
borstigen Tarsen bestehen. Am Saugriissel erblickt man zwei zarte 
Saugborsten (die umgewandelten Kiefer), mit denen das Tier die 
Pflanzenzellen ansticht, urn aus ihnen N ahrung zu entnehmen, ohne 
daB iibrigen:; dadur('h die Zellen Nichtbar geschadigt wUl'den. 

.-\IJh. ,no Qller~dlJlil1 d!lr(,)1 I'ill Erincul1J de:-:; 
HeblJlatt(','.; mit ~\lill)(,l1 (1)1 .. Ejerll del':;elbt'll lC) 
Itfld \'('r~{'hiedell gt'-.;t;dtdl'lI Haaren (0, d~ (, J) 

j\:\('ll Brill';],) 

AlJb.'l~. Hebblatt. \'Oll WeillblattlllillJen 
befnllen. Es- :.;ind viele "Erinellmo<Fleeke 
IZ. B. bei (lJ allf dcl' Unter:-;eite entstanden. 

I'}.' dt"]' Ilntlil'li('liell GroDe. 

Die Milben legen illl Laufe des ~Ollllllers in ihrem Aufenthaltsorte einigt' 
ovale Eier, aus denen bald die jungen :11ilben aussehlupfen, urn ihrerseits 
wieder fur Nachkoll1mensehaft zu sorgen. 1m Hcrbste wandern die Milben aus 
und suehen Rindenrisst'. Zweigecken und vor aHem Knospen auf, in denen 
sie den Winter iibl'rdauern, um mit beginnendem Friihjahre wieder in die sieh 
entfaltenden Bliitter einzuw!lndern. 

Wenn die Phytopten niuht in besonders groDer Zahl auftreten, sind sic fur 
den \V einbau ohlle Schaden, da die Blatter in ihrer assimilatorischen Tiitig
keit nicht gestiirt werden. Hei starkem Befall jedoeh werden die Bliitter 
stark verkruppelt, 1Iu('h die Bluten und Frnchtknoten nicht versehont. 

_-\Is Gegenlllittel \\cndet man das Absammeln und Verniehten der befallenen 
Bhitter sowie Bestreichen der Stiimme und Zweige mit Kalk oder Eisenvitriol
liisung oder Bespritzung mit Schwefelkalkhriihe wiihrpnd des Winters oder 
l'l'"tcn Friihjahn' fllit VOl'teil an. 

Hlutlaus (Abb. 49 -- 53). 
Die Hlutlaus (Schizoneara lanigera) ist einer der schlimmsten Feinde der 

Apfelkultur und kommt seltener aueh auf Birnbiiumen und verwandten Kern· 
obstarten vor. Sic lebt besonders gern auf jungl'n Trieben des Apfelbaumes in 
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groBen, mit weiBer Wachswolle bedeckten Familien. Nimmt man die Tiere ab 
und zerdriickt sie, so entsteht ein blutroter Fleck (daher der Name). Mit langem 
Saugriissel stechen die etwa 2 mm groBen, braungelb bis brauurot gefarbten 
Lause durch die Rinde der Apfelzweige bis zum Splint und saugen den Saft 
Wo dieser Riissel eindringt, entsteht im Kambium eine Wucherung, die, mehr 
und mehr sich vergroBernd, schlieBlich die Rinde auftreibt und sprengt. Dichte 
Siedlungen der Blutlause bilden aus lauter Einzelknollen bestehende, wie 
groBe Geschwiire aussehende Verdickungen der Zweige, die sog. Blutlauskrebse. 

III 

. \bb. 49. Erwachsene. ungefiiigeite Blutlaus. Abb. 00. dto. Bauchansicht . 
Riickenansicht. w/.. (Nach Borner.) 

Abb.51. Gefiiigelte Blutlaus. Riickenansicht. '15/ •. (Nach Borner.) 

In Mitteleuropa vermehren sich die Blutlause nur durch jungfrauliche, 
ungeflugelte (Abb. 49 u. 50) oder gefliigelte (Abb. 51) Tiere, von den en 
erstere 30 - 40, letztere eine geringere Anzahl Junge lebend gebaren. 
Die jungen Blutlause sind stets flugellos und wie ihre Mutter mit 
einem Saugriissel versehen. Sie sind sehr beweglich und konnen sich 
uber die Krone der befallenen Baume ausbreiten oder auf benachbarte 
Baume iiberwandern. Sind sie aber festgesaugt, so verlassen sie ihren 
Platz meist nur noch nach ihrer Hautung, deren sie vier durchmachen. 
Nach der 4. Hautung sind sie erwachsen und werden Mutter, ohne 
befruchtet zu sein. Die gefliigelten Blutlause sehen anfangs genau 
so aus wie die flugellosen; nach der 2. Hautung treten an den Schul
tern des 2. und 3. Brustringes winzige Hocker auf, die nach der 
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:3. Hiiutung vergro13ert sind und mit der 4. Hautung zu den Fliigeln 
del' Blutlausfliege auswachsen. Die ungefliigelten Blutliillse gibt es 
das ganze Jahr iiber; sie sind auch die einzigen bei uns teils in den 
Rindenritzen des Stammes und der Aste, teils unterirdiseh an den 
Wurzeln iiberwinternden Bluthiuse, die im Friihling ihr Zerstorungs
werk mit erwachendem Saftstrom des Apfelbaumes beginnen. Die 
gefliigelten sind im Hochsommer selten, konnen dann abel' die Seuche 
ihrer Flugfahigkeit wegen weit versehleppen, da sie echte Blutlaus
junge mit baugriissel erzeugen. Anders die im Nachsommer und 

AlJlJ. [)'2. Blatt der :lIncrikalli:-;c/tcll BUster. mit 
t'iner Hollgallt· t\,'r I-Hlltlalis-St,alllllllltteL 

(N;tt'iJ E. J':ltsl'll.) 

.\bh. :')3 .. JII11;.u~r A_pfeJbaUlllZ\veig mit Blutlauskolonir-. 
1 lip KoloIlit- am Grullde des untersten Hlattes ist yon 

iluf'J' \Vo]li' befreit WOrdell. 

Herbst auftl'etenden gefliigelten. Diese Tiere verlassen namlich den 
Apfelbaum (und iibel'haupt das Kernobst) und siedeln auf Ulmenarten 
li.ber, wo sie Miitter winziger, fliigelloser, der Stechborsten und des 
Riissels entbehl'ender Mannchen und Weibehen werden, von denen 
letztel'e naeh erfolgter Befruchtung in den Ritzen del' alten, bol'kigen 
Rinde je oin sogenanntes Wintel'ei ablegen. Die heimischen DImen
arten (Berg-,Feld- lind Flatterulme) sind aher fiir die Naehkommen
~chaft del' Blutl:111~ ungeeignet, da man auf Ihnen in Europa noch 
niemals Blutlausgallen, sondern nul' die lihnlic:hen Gallen verwandter 
Blutlausarten (8chizoneura ulmi, 80ror, patchl:ac) beobachtet hat. 
Mangels geeigneter Brutpflanzen geht also anscheinend die Nach-
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kommenschaft der hochsommerlichen Blutlausfliegen in Europa regel
mii.Big zugrunde. In Nordamerika aber kriechen auf der ameri
kanischen Riister (Ulmus americana) aus dem Winterei der Blutlaus 
Junglarven aus, welche Rollgallen auf den Blattern erzeugen, die 
denen der genannten europaischen Schizoneura-Arten ahnlich sehen. 
Sie gebaren in diesen Rollgallen zahlreiche Junge, die teils unge
fliigelt bleiben und eine zweite Gallenbildnergeneration hervor
bringen, teils Fliigel erhalten und auf den Apfelbaum oder andere 
Kemobstgewachse zuriickfliegen. Die 2. Gallengeneration pflegt meist 
ganz gefliigelt zu werden und damit die Entwicklung der Blutlaus 
auf der amerikanischen Riister zum AbschluB zu bringen. 

Mikroskopisch sind an den fiiigellosen Formen die Felderung und 
Anordnung der Wachsdriisen (Abb. 49 u. 50 wdr.) und die auf niedrigen 
Buckeln miindenden Riickendriisen (Siphonen, Abb. 49 d), an der 
Blutlausfliege die einmal gegabelte Mittelader der Vorderfliigel und 
die eigenartige Ringelung der Fiihler zu beachten, die, wie bei den 
ungefliigelten, 5gliedrig sind. 

Reblans [Peritymbia viti/olii oder Phylloxera vastatrix] (Abb. 54). 
Das Tier wurde anfangs der sechziger Jahre mit amerikanischen Reben nach 

Europa eingeschleppt. Zuerst wurde es im Jahre 1868 im unteren Rhonetal 
nachgewiesen, nachdem man schon einige Jahre eine in erschreckender Weise 
iiberhandnehmende, bis dahin unbekanute Erkrankung der Weinstocke beobachtet 
hatte. Seit dieser Zeit hat sich die Seuche in unerhort rascher Weise iiber die 
siimtlichen Weinbaugebiete ausgebreitet, iiberall ungeheuren Schaden verur
sachend. Frankreich allein hat eine EinbuBe erlitten, die mit zwolf Mil
liarden Francs nicht zu hoch geschatzt wird. Aber auch andere Lander 
sind in ahnlicher Weise in ihrem wirtschaftlichen W ohlstande geschadigt, und 
wenn wir in Deutschland noch verhaltnismaBig weniger zu leiden haben, so 
verdanken wir dies einzig und allein der straffen Durchfiihrung des soge
nannten Vernichtungsverfahrens. 

Das auBere Krankheitsbild besteht im Auftreten sogenannter Reblausherde, die 
dadurch charakterisiert sind, daB mehr oder weniger kreisfiirmige Stellen in 
den Weinbergen auftreten, in denen die einzelnen Stocke allmahlich zuriick· 
gehen, wobei die im Innern liegenden StOcke am meisten in Mitleidenschaft 
gezogen sind. An den Wurzeln kranker Stocke finden sich die Lause, die durch 
ihr Saugen an den jiingeren Wurzeln die "Nodositaten", an den alteren die 
"Tuberositaten" veranlassen. 

Gleich der Blutlaus vermehrt sich die Reblaus in den deutschen 
Weinbergen fiir gewohnlich nur auf jungfrauliche Art, gebiert aber 
nicht lebende Junge, sondern legt unbefruchtete Fier an den Wurzeln 
des Rebstockes abo Wenn die im Hochsommer geschliipften Junglause 
der letzten Reblausgeneration aus dem Winterschlafe erwacht sind, 
wachsen sie (bei uns im Verlaufe des Mai) unter 4maliger Hautung 
zu fliigellosen, bis etwa 13/4 mm groBen, gelbgriinlicheu Lausen von 
birnenfOrmigem UmriB heran, die von Ende Mai ab ihre erst hellgelb
griinen, spater olivgriinen 30-50-80 Eier ablegen. Ihr Wachstum 
erfolgt in der RegN an verholzten Rebwurzeln, selten siedeln ein
zelne Tierchen dieser Wintergeneration nach einer Hautung auf eine 
junge Rebwurzel iiber und erzeugen an dieser eine birnen- oder bohnen-
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fOrmige odel' unregelmaBig gestaltete Kambiumgalle (Nodositat). Ihre 
N achkommen befallen abel' mit Vorliebe die jungen Rebwurzeln, so daB 
man mit fortschreitender Jahreszeit mehr und mehr Nodositaten, 

(L 

c 

b 

Ii e 

Abb.54. Reblans. " junge, nngehalltet.e Gallenreblans. b junge, nugehantete Wurzelreblans. 
r Sexualis-Weibchen (Bauchansicht). d Nodositat mit Wurzellausen. ,Sexuparafiiege. (Nach 136rner.) 

namentlich in den oberen Erdschichten, findet. 1st die Wiichsigkeit 
del' Rebe durch die Laus schon zu sehr geschwacht, dann fristen oft 
nur noch einzelne Reblausfamilien an den alten Wurzeln ein kiimmer
liches Dasein , ohnE' daB es mangels junger Rebwurzeln zur Bildung 
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von Nodositaten kommt. An den jiingeren verholzten Rebwurzeln 
bewirkt die Saugtatigkeit der Reblaus Knotenbildungen, ahnlich denen 
der Blutlaus vom Apfelbaum; man nennt sie Tuberositaten. 1m Laufe 
der warmeren Jahreszeit wachsen in Deutschland einschlieBlich der 
iiberwinterten 4 bis 5 Generationen heran, und dieser Kreislauf wieder
holt sich Jahr um Jahr, ohne daB andere Reblausformen an den Reben
wurzeln zur Fortpflanzung gelangen. Es entwickeln sich aber im 
Sommer (in Deutschland meist erst im August und September) in den 
Familien der fliigellosen Wurzellause Reblausfliegen, die in ihren ersten 
drei Jugendzustanden fliigellos sind und mit der dritten Hautung als 
Nymphe (Abb. 54 d) Fliigelstummel erhalten. Diese Reblausfliegen 
kommen aus der Erde an die Oberflache und legen an den Blattern 
der Rebe unterseits oder am Blattstiel oder unter der Rinde des 
mehrjahrigen Holzes ihre ockerfarbenen, verschieden groBen Eierchen 
ab, aus denen winzige, wie jene der Blattlaus stechborsten-, riissel
und afterlose Mannchen und Weibchen ausschliipfen. Meist sind die 
etwas groBeren Reblausfliegen Miitter der Weibchen, die etwas kleineren 
Miitter der Mannchen, seltener legt dieselbe Reblausfliege Eier beiderlei 
Geschlechts. Mannchen und Weibchen (Abb. 54 c) werden erst nach 
den 4 schwer wahrnehmbaren Hautungen beweglich und zugleich ge
schlechtsreif. Das befruchtete Weibchen legt ein einziges "Winterei" 
unter der rissigen Rinde des mehrjahrigen Rebholzes abo In Deutsch
land geht die Brut der Reblausfliegen in der Regel infolge zu kiihler 
Hochsommerwitterung zugrunde, weshalb hier die aus dem Winterei 
ausschliipfende Reblausform im Freien noch nicht beobachtet worden 
ist; doch wird nicht mehr daran gezweifelt, daB es zu ihrer Ent
wicklung nach ungewohnlich heiBen Sommern kommen kann, da dann 
oft neue Seuchenherde in der vorherrschenden Windrichtung und in 
groBerer Entfernung von den alten Herden aus auftreten. Die im 
Friihjahre aus dem Winterei auskriechende junge Reblaus siedelt sich 
an einem jungen Rebenblatte oberseits an und erzeugt hier durch 
ihren Stich eine erbsenformige Galle, deren oberseitige Offnung durch 
feine Borstchen verschlossen ist. Erwachsen, legt sie, die sog. Stamm
mutter oder Fundatrix, an 2 - 300 Eier in der Galle ab, aus denen 
teils neue Gallenreblause, teils solche Junglause ausschliipfen, die an 
die Wurzeln des Rebstockes hinabwandern und hier zu etwa schon vor· 
handenen Wurzelreblausfamilien hinzutreten und neue Kolonien griinden. 

In Siideuropa folgen diese Blattgallenbildner in 8 - 12 Generationen 
aufeinander, deren letzte mit den abfallenden Blattern im Herbste zu· 
grunde geht; in Deutschland sind die blattgallenbildenden Reblause 
nur von Borner in Ulmenweiler Gewachshausern geziichtet worden, 
wo sie vom Friihjahre 1910 bis in den Winter 1916/17 hinein 67 jung· 
frauliche Generationen hervorgebracht haben. 

Die feinen mikroskopischen Unterschiede zwischen den jungen 
blattbewohnenden (a) und den wurzelbewohnenden (b) Reblausen zeigt 
Abb. 54. Man beachte auch die dreigliedrigen Fiihler, deren drittes 
groBes Glied ein groBes Riechorgan besitzt, die aus drei feinen Punkten 
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gebildeten Seitenaugen del' fliigellosen Form, in .-\bb. 54 d die An· 
ordnung del' RiickenpHittchen bei Junglausen, erwachsenen und 
~ymphen, bei den Gcfliigelten (e) die Aderung der Vordel'fliigel, die 
das Tier in del' Ruhe wagerecht zusammengeschoben tragt. 

Die BekiiIllpfung cler Reblaus liegt in Deutschland in den Hiinden der 
Landesregierungell, die in den vYeinbau treibenden Gegenden einen besonderen 
rberwachungsdienst organisiert haben. Jeder Fall der Auffindung der Reblaus 
oder eine-r reblausvercliichtigen ~telle iIll Weinberge muB daher der Behiirde 
angezeigt werd l' ll . 

San Jose-Schildlaus (Abb.55-59). 

Die ~an J o~e-Schildlaus (.-!.spidiotns perniciosus), die austernfiirmige 
~childlaus (A.. o8treiformis), die rote Obstschildlaus (Epidiaspis betulae, 
friih er Dia8pi.s trdla .r) und die K 0 m mas chi 1 d 1 a us (Lepidosaphes ulmi, friiher 

_\bb.55 . )laullclH'1l del' ~nn Jo~e
";childlans nach del' crsten Han-
tung. "f,- (Nach nenksdnift des A bb. 56. Gefiiigeltes )IiillllChcll del' Jose - Schildlaus. "'.',. 

Kaiserl. Gcsl1ndhpit~i1mtpq.) ISaell Denksehrift de:-; KaL-'efl. Gesnndheitsamtes.} 

J1ytilaspis pomorum.) sind die zu den Schildlausen (Coccidae) gehiirigen Arten, 
die wegen ihrer bedeutenden Schadlichkeit flir den Obstbau besonderer Er
wahnung bediirfen. 

Aile sind sie dadurch ausgezeichnet, daB die Weibchen Wachs ausschwitzen, 
aus dem sich ein Schild bildet, der das Tier bedeckt. Wahrend A. perni
Ci08US, A. ostreif'ormis und Epidiaspis betulae einen runden Schild haben, ist 
derjenige von Lepidosaphesulmi kommaartig gekriimmt, so daB diese Art schon 
an der Form des Schildes zu erkennen ist. 

Die Schiidigung, die durch diese Schildlause hervorgerufen wird, besteht 
darin, daB groBe Kolonien sich an den Zweigen del' Obstbaume festsetzen, ihre 
Saugriissel durch die Rinde hindurch bis zum Kambium einsenken und durch 
das bestandige Saugen dic Entwicklung des Baumcs zunachst hemmen, oft 
aber anch sein Absterben bedingen. Auf dem Querschnitt eines solehen an· 
gegriffenen Zweiges ist das Kambium an einzelnen Stellen abgestorben, so daB 
nur noeh ein partielles Dickenwachstum erfolgen kann. Auch auf den Friichten 
kommt die Lalls vor llnd kann durch den Versand derselben verschleppt 
werden. 

A ppel. Beispielf' . L Anti. 4 
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Die Entwicklungsgeschichte der San Jose-Laus, die in Amerika 
eingehend studiert wurde, ist folgende: 1m Friihjahre findet man an 
den Zweigen der Baume fast vollig entwickelte Weibchen, die unter 

Abb.57. Weibchen der San Jose-SchiidJaus 
nach der zweiten Hautung. Yom SaugriisseJ 
ist die Mitte weggeJassen. Etwa 5O!1. (Nach 
Denkschrift d. Kaiserl. Gesundheitsamtes.) 

ihrem Schild den Winter iiberdauert 
haben. Bis Mai sind diesel ben am 
Ende ihrer Entwicklung angelangt 
und beginnen nunmehr lebendige 
Junge (Larven) zu gebaren, welches 
Geschaft sie etwa bis Mitte oder Ende 
Juni fortsetzen. Diese Larven lassen 
zunachst einen Unterschied der Ge
schlechter nicht erkennen, sie sind 
etwa 1/4 mm lang, 1/10 mm breit, von 
gelblicher Farbe, haben hellrote Augen, 
ein fiinfgliedriges Fiihlerpaar und einen 
kraftigen Saugriissel. Nur wenige Stun
den vermogen sie umherzulaufen, und 
meist saugen sie sich bald in der Nahe 
des Muttertieres fest. Es beginnt nun 
auf dem Riicken die Ausscheidung 
einer wachsartigen Masse, die, zu
sammenflieBend, den Schild bildet. 
Am zwolften Tage nach der Geburt 
hautet sich die Larve zum erstenmal, 
und nunmehr differenzieren sich deut
lich Mannchen und Weibchen. Beide 
Geschlechter haben Fiihler und Beine 
abgeworfen, die Mannchen (Abb. 55) 
sind etwas groBer als die Weibchen, 
haben groBe, rote Augen und eine 
ovale Gestalt, die Weibchen sind an
nahernd rund und augenlos; beide 
aber haben einen kraftigen, langen 

Abb. 58. Schematische Darstellung der letzten Korpereinschnitte einer erwachsenen weiblichen 
San Jose-Schild\alls. Vergr. 570/!. (Nach Denkschrift des Kaiser!. Gesundheitsamtes.) 

Saugriissel. Wahrend das Weibchen damit am Ende seiner Forment
wicklung steht, hautet sich das Mannchen am 18. Tage zum zweiten
male, wobei zunachst die Vorpuppe erscheint, aus der in den nachsten 
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zwei Tagen die Puppe hervorgeht. Dieselbe Hil3t schon deutlich Beine, 
Fhigel und Fiihleranlagen erkennen. Etwa am sechsten Tage des 
Puppenstadiul1l;; schlupfen die fliegenartigen, geflugelten Mannchen 
aus. Sie sind orangefal'ben mit 
dunklerem Kopf, ,;tark ausgebil. 
deten FiihIPrn, haben ein mit 
dunklem querband versellenes 
Brustschild, groBe. gelbgriin sehil-
lCl'l1de Flugel und ein auffallend 
groBes, konische,; Geschlechts· 
werkzeug (Abh. :i(i ). 

Die weiblichen Tiere hiiuten 
sich ebenfalb ein zweites Mal 
und yollenden ill r Wachstum bis 
zum 30. Tage nach ihrer Geburt. 
Sie haben dann eine annahernd 
kreisfarmige Gestalt (Abb. 57) 
und sind hedeck! mit einem 
etwa 1,5 - -2 mm groBen runden 
Schild von grauer F'arbe, der in 
del' }Iittc einen helleren Buckel 
zeigt. 

Abu. ,)9. ::;ehcmatisclic Darstellung del' letzten 
Korperausehllitte cineI' erwachsenell Epidiaspis 
betula,. Vergr. 570/!. Ouen die flinf Driisellgruppen. 
(Sac" Ilenksc"l'. des Kaiser!. Gesundheitsamtes.) 

Zur genauen Bestimmung ist der letzte Karperabschnitt von graBter 
Wichtigkeit (Abb. 58). Derselbe ist bei jeder Art in charakteristischer 
Weise mit Einsehnitten, Drusenhaaren und Dornen versehen. Fur 
.~. pernicio8u8 sind die sogenannten gefransten Platten ein Erkennungs· 
merkmal. Dieselben sind Haarbildungen, die mit Zahnen oder Fransen 
\-ersehen sind: (·in Paar yon ihnen steht zwischen dem mittleren 
Lappenpaar, je zwei zwischen dem erst en und zweiten Lappen jeder· 
seits und je dl'ei zwischen dem zweiten Lappen und den als Karper. 
fortsMze bezeichneten Vorspriingen am weiteren Rande. 

Diese gefransten Platten fehIen Aspidiotus oslreiformis und Epi
diaspis betuZ({ (, auch sind deren Karperabschnitte anders ausgebildet, 
dagegen besitzen diese Arten auf dem Bauche vier bezw_ funf Gruppen 
mnder Driisell iFilieren, Abb. 59), die sich bei A. perniciosu8 nicht 
tinden. Auch son~t sind zwischen diesen Arten noch einige Unter· 
~('hiede, die ihrf' genaue Feststellung erleichtern. 

Die oben genannten Schildlausarten sind in ihrer Verbreitung recht ver· 
schiedcn. A. ustreit'ormis ist eine in Deutschland weitverbreitete Art, die be· 
:;onders in schlecht gepflegten Baumschulen Schaden verursacht; Epidiaspis 
betlllae ist besondel'f' in Frankreich und Westdeutschland zu finden und sch1idigt 
vor aHem di,' Birnbiiume; A. pernicio8u8, deren urspriingliche Heimat das nord· 
liche China ZlI :;ein ,;cheint, ist zurzeit in Europa nicht festgestellt, ihr Ver· 
breitungsgebiet is! .Japan, China, Nordamerika, Hawaii und Australien; in diesen 
Litndern tritt sic 80 \"erheerend auf, daB in Deutschland eine Verordnung er· 
lassen ist, eli" dip Einfuhr \"on lebenden Pflanzen und frischem Obst aus den 
von del' San J oSf'-Laus heimgcsuchten L1indern zum Teil von dem Resultat 
"iner fachmiinniseh en Untersuchung abhangig macht, zum Teil untersagt. Mit 
del' Durehfiihrung di es(>r VefOl'dnllng sind von cl er Regierung ernannie Saeh-

4* 
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verstandige betraut worden, die die an der Zollgrenze eintreffenden Obst- und 
Pflanzensendungen einer eingehenden Untersuchung unterziehen. 

Als Abwehrmittel gegen aIle Schildlause bewahren sich am besten Petroleum
emulsion (und zwar in nicht verdiinntem Zustande) und Schwefelkalkbriihe; 
auch ist durch Abbiirsten und nachherigen Kalkanstrich bei weniger starkem 
Auftreten schon ein Erfolg zu erzielen. 

Blasenfii~e [Physopoda] (Abb. 60)_ 

Die Ordnung der BlasenfiiBe (Physopoda oder Thysanoptera) um
faBt zahlreiche Arten, die auf den verschiedensten PHanzen vorkommen 
und daher zur Untersuchung leicht zu beschaffen sind. Eine der 
haufigsten und wahrend des ganzen J ahres zu erlangenden Arten ist 
Thrips (Parthenothrips) dracaenae (Abb. 60), die sich auf den verschieden
sten GewachshauspHanzen findet und durch ihr Saugen an den Blattern 
miBfarbige Flecke erzeugt. 

Abb. 60. Gewachshaus-B1asenfuO. "/I. (Nach Fulmeck.) 

Diese Art ist etwa 1 mm lang und ziemlich dickleibig. Kopf und 
Vorderleib sind gelbbraun, Hinterleib dunkel- bis schwarz braun, die 
drei letzten Segmente gelbbraun; die gelblichen Fuhler sind 7gliederig, 
auBer den ersten beiden Gliedern sehr dunn; die Beine sind licht 
braungelb; die Flugel sind sehr lang, so daB sie das Hinterende uber
ragen; die OberHiigel sind weiB mit zwei dunklen Querbinden. AuBer 
der mit dem Rande parallel laufenden Ringader besitzen sie eine Langs
ader, von der im ersten Viertel ein kurzer Seitenast abzweigt. Vorder
und HinterHugel sind nach hinten mit Fransen, nach vorn mit Borsten 
besetzt; an den hinteren Abdominalsegmenten befinden sich ebenfalls 
einige kraftige Borsten. 

Eine weitere, in Gewachshausern sehr haufige Art ist die sog. 
"schwarze Fliege" der Gartner (Heliothrip8 haemorrhoidalis), deren Q im 
Gegensatz zu der vorigen Art mit einem Legestachel versehen ist. 
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Das Tier ist 1 1,3 mIll lang, sehwarzbraun, Hinterleib vom 8. Ring 
an l'otbraun, Fiihler, Fliigel und Beine gelblieh. Die Verbreitung er
streckt sich iiber Europa, Nordamerika und Australien . 

. \uch auf Grtreide kommen verschiedene Arten del' Ordnung vor, 
die meist untel' dem Namen Thrips cerealiurn zusammengefa13t werden. 
Die haufigsten him' her gehijrigen Arten sind Limothrips denticornis, 
Limothrips remilillffl, Aptinothrips rufus, Anthothrips aculeatus. Sie 
Yell1l'sachen LiickPllhaftigkeit de l' Alire nnd Wei13~ihrigkeit. 

GrIlle Weizenmiicke IOontarinia odeI' [JiploS1:S 
trdicr (Abb. 61)' 

Sie ist eirw Gallmiicke, die abel' (gewahnlich 
wenigstens) nicht eigentliche Gallen hervorbringt. Das 
'I' ier ist 1-1,5 lllIll lang, an allen Teilen dicht mit 
flaumartigen Hal'chE'n bedeckt, rotgelb. Das Mann
chen hat Fiihler, dil' P .• mal, das Weibchen salche. 
die " "mal so lang ,ind;\-ie del' Karpel'. Das'Veib
chen legt die Eier in Mehrzahl (bis 20) in die jungen 
Bliiten, besonders dl'S \r eizens und Roggcns. Die aus
geschli.ipften, erst glashdlen, dann gelben, 3 mIll langen 
Maden haben zwei kmw Fiihlcr. Sie kriechen in dell 

Auu. Hi. Uelbe Weizenmticke 
(Coniarinia tn'Uci). 

Vcrgr. IU/I. (Xach Brehm. ) 

Bliiten llmher lind niihren sich von Bliitenstaub sowie vom jungen, milchigen 
Korn. Dadurrh IIcrd" [l dip hefallen en Ahn'n taub. Del' Schaden ist oft sehr 
il('triichtlich. 

\Veizengalllll Heke, Hessentliege r 111 ayetiola destructor]. 
Diese ist del' vorigen Art nahe verwandt, doch ganz andel'S gefarbt. Lange des 

Tic'res ungefahl' :2,;'i ·--3,5 mm; Farbung tiefschwarz mit blutrotem Bauch und 
rater L~ingslini<" H nf dem Riicken; Fliigel durch schwarze Behaarung grau aus
sehend. ~Hinn('h(,JJ ('twas kleiner als das 'Veibchen, Fiihler des ersteren20gliederig, 
die' des letztererl I 'i gliederig. Di(' Eier werden an aile Getreidearten sowie an 
vi ell' \Yiesengriis(']' abgesl'tzt; gelblich-weiBe Maden entwickeln sich aus den
setben, nisten sidl i III Grunde del' Blattscheiden ein und zerstaren hier das 
weiche Gewebe cb; Haimes, so daB derselbe umfiillt. Tonnchenpuppen gliinzend 
hrann, abgeplattet. einem Leinsamenkorn iihnlich und dadurch von den walzen
fiirmi gen del' Fritfiiege unterschieden . Ein von diesem Feldverwiister befallenes 
t;etreidefeld sil,ht \\i e verhagelt lWS. Den Namen "Hessenfliege" hat die Miicke 
ill :\ordmnerika erhalten, wohin sie 1776 durch hessische Soldtruppen mit Stroh 
n'r,,,hleppt SC·ill solI 

lielhe H alllltliege oder \Veizentliege 
iChlorop8 taeniopu8 (A1b. 62). 

Abb. 62. Grtinallge (Chlu
rops tU.f3n/opns). Vergr. 3,,: I_ 

(~acli Brehm.) 

Diesl's auch Grii n a uge genannte Tier ist 3-5 mm 
lang. Es hat glashelle Fliigel, ist im ganzen gelb und 
hat auf dem Kopte t:' in schwarzes Dreieck, auf dem 
Riieken des Bruststiickes drei schwarze Liingsstreifen 
unci seitlich am Hinterleibe vi er schwarze Querbander. 
Das \Veibchen leg! sl'irw Eier an die obersten Bliitter 
del' jungen W('iZt'Il -. J-{oggen- und Gerstenpflanzell, abel' 
auel! \\ ' iesengrii,;(']' Z\I del' Zeit, \H'nll die Bildung del' Ahre beginnt. Aus ihnen 
krieeill:ll wei[3(' :\ladl'll ans, die sieh im Innern des HaImes, von del' Ahre ab
steig"nd bis ZlIll' ob"rsten Knoten, erst, helle, daIm gebraunte Kaniile fressen. 
Am (;rllnde dl'l"('II"'ll findpt mall spiiter die 4-6 mm langen. braunen Tonnen· 
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puppen. Der geschadigte Halmteil schwillt an, ohne weiter in die Lange zu 
wachsen; oft treten bandartige MiBbildungen oder Kriimmungen infolge der 
Verletzung auf; die in der Scheide steckenbleibende Ahre bleibt taub oder 
bringt nur verkiimmerte Korner. Aus den Puppen dieser Sommergeneration 
gehen Fliegen hervor, die im Herbste ihre Eier an die junge Wintersaat legen. 
Die aus diesen ausschliipfenden Larven zerstoren durch ihren FraB wahrend des 
Herbstes, Winters und Friihjahrs das Herzblatt der jungen Pflanzen in der
selben Weise wie die Larven der Fritfliege. 

Fritfliege [Oscinis fritJ (Abb. 63). 

Durch das Auftreten der Fritfliege werden die Getreidearten, besonders 
Roggen, Gerste und Hafer, stark geschadigt. Die jungen Pflanzchen sterben 
gewohnlich yom Herz aus abo Da zur Flugzeit der zweiten Generation keine 
jungen Pflanzen da sind, werden die Eier an die jungen Korner abgesetzt, die 
von den Larven ausgefressen und hohl (schwedisch "frit") werden. 

.1 13 

Abb. 63. J!'ritfliege. A Vorderende der Larve mit Mllndhaken. B Larvc. C T6nnchellpllppe. 
(~ach Wahl.) 

Die Fritfliege ist eine etwa 2-3 mm lange Fliege, mit schwarzem, unter
seits hellbraunem, metallisch glanzendem Korper, grauen Fliigeln und schwarzen 
Beinen, deren FuBglieder gelblich gefarbt sind; die Fiihler sind mit weiB
flimmerndem Flaum bedeckt. Sie erlebt im Laufe des Sommers drei Genera
tionen, und zwar legt sie zum erstenmal im Friihjahre ihre rotlichen Eier an 
die Unterseite der Blatter junger Getreidepflanzen. Die aus diesen nach kurzer 
Zeit auskriechenden Larven sind 2-3 mm lang, vorn spitz, hinten stumpf mit 
zwei deutlichen Hockern (Abb. 63 B). Als Unterscheidungsmerkmal fUr die 
Fritfliegenlarve von der der Hessenfliege sind die sog. Mundhaken wichtig, die 
sich im Innern des Kopfendes befinden (Abb. 63 A). Sie stellen die chitini
sierte Auskleidung des eingestiilpten Kopfes mit dem anschlieBenden Pharynx 
der Larve dar, der sich bei der Verwandlung zur Puppe nach auBen stiilpt. 
Die Puppen sind hellbraune Tonnchen von walzenfiirmiger Gestalt (Abb. 63 0). 
1m Juni und Juli erscheint die zweite Generation und im September die dritte, 
die beide der ersten gleichen. Die dritte Generation iiberwintert als Larve und 
verpuppt sich erst im nachsten Friihjahre. 

Ais hauptsachlichstes Bekampfungsmittel gilt eine ini Herbste moglichst 
spat, im Friihjahre moglichst friih ausgefiihrte Saat, durch die es zu vermeiden 
gelingt, daB die Flugzeit mit dem Sprossen des Getreides zusammenfallt. 
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