
42. Jakob Eriksson: Ueber die Specialisirung des Para-

sitismus bei den Getreiderostpilzen.

Eingegangen am 22. November 1894.

Aus der Untersuchung der Getreideroste, die in den Jahren 1890

bis 1893 auf dem Experimentalfelde der kgl. Schwedischen Landbau-
Akademie zu Stockholm ausgefuhrt wurde und woriiber ausfiihrlicher

Bericht an die Schwedische Regierung gegeben ist, ging unter anderem
hervor, wie in einer vorlaufigen Mittheilung (EKIKSSON und HENNING.
1,71 etc.)

1

) angecleutet wurde, dass die Formenbildung bei den Kost-

arten, die unsere Getreidesorten befallen, weit grosser ist, als man
friiher gedacht hat. Es zeigte sich, dass es auch in einer und der-

selben Species eine Formenverschiedenheit giebt, und zwar so, dass

diejenige Form der Species, die an der einen Getreideart auftritt, mit

der der anderen in der Kegel nicht identisch ist. Die Verschiedenbeit
der Formen liegt jedoch hier weder, so weit bis jetzt beobachtet ist, in

gewissen bestimmten auffallenden habituellen, noch in feineren niorpho-

logischen Kennzeichen, wie Bau oder Dimensionen der Sporen, sondern

darin, dass die Krankheit durch Infection mit Uredosporen von einer

gewissen Grasart nur auf Pflanzen derselben Grasart, z. B. von Hafer

auf Hafer, ubertragen wird, nicht aber in der Regel auf andere

Grasarten.

Es liegt wohl am njichsten, die so gefundenen verschiedenen

Formen als getrennte, sogenannte physiologische oder biologische

Species zu fassen. Im angedeuteten Berichte, wie auch in der schon

erschienenen vorlaufigen Mittheilung ist es jedoch nicht so geschehen,

und zwar an der ersten Stelle aus dem Grunde, weil noch nicbt

gezeigt ist, inwiefern ein Zusammenlaufen der Formen in einem anderen

Entwickelungsstadium des Pilzes zu Stande komme, z. B. in einem

gememsamen Sporidienstadium oder in den zahlreichen Fallen, wo die

Species heteroecisch ist, in einem gemeinsamen Aecidienstadium. Es

wurde fur das Beste gehalten, bis auf Weiteres den Formenreiehtbum
als den Ausdruck einer Specialisirung des Parasiten zu be-

trachten, und die verschiedenen Formen werden in Folge dessen als
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Specialisirung des Parasitismus bei den Getreiderostpilzen. 293

specialisirte Form en der alten aufrecht erhaltenen Species auf-

Um die Natur und Bedeutung dieser Specialisirung hesser kennen
zu lernen, habe ich im Laufe des Jahres 1894 einige neue Infections-

versuche und Beobachtungen angestellt, die ich hier besprechen will.

I. Puccinia graminis Pers. — Sckwarzrost.

Die Infectionsversuche der vorigen Jahre ink Uredo graminis*

98 an der Zahl, veranlassten das Herausscheiden in dieser Species —
seitdem Puccinia Phlei pratensis als auf Berberis nicht aecidiumbildend

ganz abgesondert war — von folgenden funf specialisirten Formen:

1. f. Sec'alis auf Secale cereale, Hordeum vulgare und Triticum

repem,

2. f. Acenae auf Avena satioa,

diese zwei als sicher getrennt, und

3. f. Tritici auf Triticum vulgare,

4. f. Airae auf Aim. caespitosa und

5. f. Poae auf Poa compressa,

die drei letztgenannten als wahrscheinlich auch getrennt.

Ueber die neuen Infectionsversuche mit Uredo graminis, die im

Laufe des Jahres 1894 auf dem Experimentalfelde ausgefuhrt worden

sind, giebt umstehende Tabelle 1 eine Uebersicht 1
).

In Betreflf des Verfahrens bei diesen, sowie bei den iibrigen unten

beschriebenen Infectionsversuchen*) sei bemerkt, dass dieses dasselbe

gewesen ist, welches in den vorigen Jabren benutzt und in dem aus-

fuhrlichen Berichte genauer angegeben ist, nur mit der Abweichung,

dass die Glasglocken in der Kegel schon nach 1—1 Vj ^age von den

mficirten Pflanzen weggenommen wurden. Dadurch sind zwei Vor-

theile erwacbsen, ohne dass sich irgend eine Ungelegenheit herausgestellt

hatte. Ein Vortheil war eine nicht unwesentliche Zeitersparniss, indem

die wiederholten Durchmusterungen der inficirten Pllanzcn wahrend der

Zeit, da sie von Glasglocken uberdeckt standen, etwa einen Tag fruher

als in den vorigen Jahren auihoren konnten. Eiu anderer Vortheil

war, dass in Folge der kurzeren Ueberdeckungszeit sich geringere

Neigung zum Hervortreten absterbender Flecken an denjenigen Stellen

gezeigt hat, wo das Infectionsmaterial gelegt war, als in den vorigen

1) Es werdeu hier 4 Keimfahigkeitsgrad.' untersdiiodeii :
<) - keim-. 1 *Vm

2) Beim Ausfiihren und Verfolgen dieser Infectionsversuche habe ich wfcksttN

^fe von Frauleiu Svea Knutson uud von meiner Tochter Signe Ekiksson gehabt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



i

3 iff

3 • . . .

t ' :

?
' ^FF -ff ; -T-H-T-H-

| ; : ;
-L§^_U— --:-: -:

:

:

7
"77"

J ; J •

: :

:

| ;
. 3

;

-—
11 • • • U

•

s I
• •

I

• •
•

s . » . .

1 r ^-H-^krh
+ l

,;
i + + +

1

+| 1 1 1 1
4- h i i+i-

S " UFZ S ~ S 2°°

1 1
K c

il j.. .3 ....

[ip»Z « « -* »« «<«««« 1

coco^a»***

i

1 a lii ii.i uHllifr
•1 ^ ^ 1 > 1^ i, &3 SS ; | Is!

si 'qoBV » • S w <" - 22222 ssssH*""

1 1 $"!>'
i-ir

1
j--;- j- i

i
1

1

I „,, :: ,
- .

.

E """

1 -"«l ^'"-r *"° m r-oDoigs |"SMa|as*9S

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



l>ei ilon Getroirlerostpilzen. $

Sfillf!!i7l

g r & g j = = -5 1 ^ -

?r

^U^M-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



_>1>H

Jahren, da diese Stellen in der Kegel ganze 2-2 1
/, Tage

feucht gehalten wurden.

Stellt man die neu gewonnenen Infectionsergebnisse theils mit den

in den vorigen Jahren auf dem Experimentalfelde erhaltenen, theils mit

einigen kurzlich aus Amerika von HITCHCOCK und CAELETON (I, 3)

mitgetheilten zusammen, wobei die Zahl der Versuche mit positivem,

+, mit zweifelhaftem, (-{-), und mit negativem, -, Resultate je fur

ngerechnet werden, so findet man die Lage dieser Frage

der Tabelle 2 angegeben ist.

Tabelle 2.

Uebersicht der bislier mit Uredo graminis ausgefiil Infectlonsversuche.

iibergefuhrt

auf

Resnltat der Versuche

Infectionsmaterial
auf dem Experimentalfelde

Amerika

von

£L£ ^^';:!,'!:'M^'n

Zahl .l«r

-

Elym^arenarim. .'

Secale cereale ....
Hordeum vulgare . .

Trilicum vulgare. . .

Secale cereale ....
Trilicum vulgare. . .

Secale cereale ....
Hordeum vulgare . .

Triticum vulgare . .

KoeleriTirStata'. '. '.

Secale cereale ....

THticumZtyZl. '.

'. 1
17

ii
:

Milium effusw

Secale cereale . .
'.

.

Dactylis ......
Sorghum
Milium effusum . . .

! i

•
!
&

! i

IS

a
•27

27

25
•

:

2

1

8
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iibergefiihrt

Resultat der Versuche

Infectionsmaterial auf dem Experimentalfolde
Amerika

vou
Zahl der

Versuche
fSS;;

Zander

+ (+) :+)

Alopecurus pratensis Alopecurus pratensis .

Secale cereale ....
Hordeum vulgare . .

Triticuni vu It/are . .

Dactylis glomerata . .

Alopecurus pratensis .

Secale cereale ....

2 .'

1

j

15

ill

- ™ <a«p«om . . Aira caespitosa . . .

Secale cereale ....

Triticum vulgare '.
'.

1

4

ill

s!c!!!?cer^!v'. '.

1

1 S
7
"''""" ""'"'"'

Secale cereale
...'.'

Hordeum vulgare . .

Sorghum

2 I

j

21

i

2

j

poa compressa. . . Secale cereale .... 1

» : :

*w pratensis Hordeum aulgare . . . •

1 }?

Auf Grund dieser Versuche konnte man also in der alten Species

Puccinia graminis folgende specialisirte Formen (farmae speciales) unter-

scheiden:

A. Fixirt:

1. f. sp. Secalis auf Secale cereale, Hordeum pratense, Triticum

repens und Elymus arenarius 1
),
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298 Jakob Eriksson:

2. f. sp. Avenae auf Avena sativa, Milium efusuw, Alopecurus

pratensis
1
), Dactylis glomerata (und Avena elatior),

3. f. sp. Airae auf Aira caespitosa,

diese drei Formen als sicher getrennt, und

4. f. sp. Agrostidis auf Ayrostis amino und A. stotonifera, und

5. f. sp. Poae auf Poa compressa (und P. pratensis
3
'),

beide noch unsicher, jene aus dem Grunde, weil die bisher ausge-

fuhrten Versuche keine Auskunft uber das Verhaltniss der Formen auf

Aira und auf Agrostis unter sich geben, inwiefern diese getrennt sitid

— was nach ibrem Auftreten im Freien zu vermutben ist — oder eine

und dieselbe Form sein sollten; und diese, f. Poae, unsicher, so lange

noch keine vollstandigen Infectionsserien vorliegen, welcbe Reprasen-

tanten aus den Wirthspflanzengruppen der sammtlichen ubrigen Formen

nebst der speciellen Nabrpflanze umfassen.

B. Nicbt scharf fixirt:

6. f. sp. Tritici auf Trilicum vulgare.

Die eigenthiimlichste Stellung nimmt, so weit man jetzt sehen

kann, die letztgenannte Form ein. Es ist hochst beachtenswerth, dass

in sammtlichen Versuchsjahren auf dem Experimentalfelde positive

Resultate, sei es auch in relativ wenigen Fallen, bei Infection mit f.

Tritici hervorgegangen sind,

auf Roggen an 4 Infectionsstellen (unter 41),

„ Gerste „ 4 „ ( „ 26),

„ Hater „ 1 „ ( „ 47).

Es ware wohl denkbar, wie es auch in dem ausfiihrlichen Be-

richte naher entwickelt ist, dass in diesen Fallen das Infectionsmaterml

unrein war, d. h. zugleich Sporen der ubrigen specialisirten Formen

enthielt, welche Sporen durch den Wind oder auf andere Weise uber-

fuhrt, an den Weizenhalmen hafteten, aus welchen das Infections-
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material genommen war. Gegen eine solche Erklarung stellt sich in-

dessen, jetztmehr als bei dem Bearbeiten derVersuchsresultate der vorigen

Jabre, das merkwurdige Verh&Itniss heraus, dass in keinem einzigen

Falle beim Benutzen von Infectionsmaterial aus den anderen Getreide-

arten — obgleich im einen wie im anderen Falle dieses in der Regel

aus dem Versuchsfelde, wo sammtliche Getreidearten unter einander

wacbsen, genommen wurde — etwas ahnliches vorkam, sondern es

liegen hier durchaus negative Resultate vor, und zwar:

von Roggen auf VVeizen an 29 Infectionsstellen

„ Hafer , 25

„ Gerste „ Weizen „ 21 „

„ Hafer „ 26

„ Hafer „ Roggen „ 27 „

„ « „ Gerste „ 27

„ Weizen „ 25

In derselben Richtung ergabe]

HITCHCOCK und CARLETON (I, 3) positive Ergebn:
sehr schwache, mit f. Tritici

auf Gerste in 1 Versuchsfalle

„ Hafer „ 1

aber durcbgehend negative mit Material

aus Hafer auf Roggen in 2 Versuchsfallen

„ „ „ Gerste „ 1 „

„ Weizen „ 3

Man kann dieses, wie es mir scheint, nicht mehr als einen blossen

Zufall betrachten, dass nur Material aus Weizen unrein, aus alien den

ubrigen Getreidearten aber, auf dem Experimentalfelde wie in Amerika,

stets rein sein sollte. Aber nicbt nur dieses. Die vorliegenden Yer-

sucbe geben zur Speculation iiber das gegenseitige phylogenetische Ver-

balten der verschiedenen Formen ungesuchten Anlass. 1st es der Fall,

dass f. Tritici in der Tbat das Vermogen besitzt, wenigstens in seltenen

Fallen auf die anderen Getreidearten Aberzugehen, und steht diese

Form in der Hinsicht allein unter sammtlichen Formen, so kommt man
leicbt auf den Gedanken, dass diese Form die ursprunglicbe sein konnte,

aas welcber die flbrigen sich allmahlich entwickelt batten. Denn man
kann nicbt gut anders annebmen, als dass Formen, welche in ibrem

ganzen Wesen eine so grosse Aebnlicbkeit unter sich zeigen, wie die

specialisirten Formen einer und derselben Rostart, einen gemeinsamen

Urspruog haben mussen und dass dieselben erst durch Anpassung

^ die verschiedene Unterlage, auf den verscbiedenen Wirtbspflanzen,

mit der Zeit verschiedene biologiscbe Eigenschaften angenommen haben.

Z«r Stutze der Annabme von der f. Tritici als der ursprungliehen

konnte auch das eigenthumliche Verhalten angefuhrt werden, woruber
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300 Jakob Eriksson:

in dem ausfiihrlichen Berichte naher gesprochen ist, dass Rost auf

Weizen am langsten gekannt und in der Litteratur erwahnt ist. Von

Rost auf Roggen und auf Hafer spricht man erst in einer neueren

Zeit, in einzelnen Fallen wohl im Anfange un seres Jahrhunderts, mehr

allgemein jedoch nicht fruher als in den letzten Jahrzehnten, und Gerste

als rosttragend scheint bis in die letzte Zeit ein in der Regel seltener

Vorfall zu sein, wenn man aus den vorliegenden x\ngaben der Land-

wirthe und der Litteratur schliessen darf. Inwiefern die oben auf-

geworfene Hypothese richtig ist oder nicht, kann jedoch nur durch fort-

gesetzte Versuche entschieden werden, Versuche mit solchem Materiale

ausgefuhrt, fiber dessen Reinheit man ganz sicher sein kann.

Wenn auch fur ein richtiges Verstandniss des Wesens und der

Bedeutung der Specialisirung im Ganzen noch viele Infectionsversuche

wie auch Beobachtungen im Freien von Nothen sind, so sei doch damit

nicht gesagt, dass man gegenwartig aller Ergebnisse entbehrt, die als

gewissermassen beleuchtend betrachtet werden konnen. Es scheint

also, als ob die Pilzform, nachdem sie einmal auf eine andere Wirths-

pflanzenart fibersiedelt und sich da zu einer bestimmten Form fixirt

hat, kein Vermogen mehr besitzt, von dieser neu annectirten Wirths-

pflanzenart wieder zur ursprunglichen zurfickzugehen. Alle bisher aus-

geffihrten Versuche sprechen wenigstens ausnahmslos gegen die Mog-

lichkeit eines solchen Zuruckgehens; es betrifft dies die f. SecaB,

f. Avenae
7

f. Airae u. s. w., indem kein einziger Versuch mit denselben

in der angegebenen Richtung ein positives Resultat ergeben hat. Noch

eine Eigenthumlichkeit ist die wesentlich verschiedene Lebenskraft,

die jeder Form innewohnt, da sie an der einen oder anderen der ver-

schiedenen Wirthspflanzenspecies auftritt, wo sie Ciberhaupt auftreten

kann. Es ist sehr bemerkenswerth, dass f. Secalis am haufigsten auf

Triticum repens vorkommt, ja so haufig, dass es im Spatherbste kaum

moglich ist, ein einziges Exemplar dieses Unkrauts aufzusuchen, das

davon befreit ist; dass weiter dieselbe Form auf Roggen weniger

haufig ist, und endlich dass sie auf Gerste selten ist. Dasselbe gilt

fur f. Avenae in ihrem Verhaltnisse zu ihren oben angegebenen ver-

schiedenen Wirthspflanzenspecies. Auf dem Experimentalfelde und in

dessen Umgegend komnit diese Form am haufigsten auf Hafer vor, indem

wenige Haferpflanzen davon rein sind, und dann auf Dactylis glomerate.

Weniger haufig ist sie auf Alopecurus praterms, noch weniger auf

Avena elatior, und endlich sehr selten auf Milium ejfusum. Besonders

auffallend ist mir ihre Seltenheit auf der letztgenannten Grasart vor-

gekommen, welche doch in den Waldchen beim Experimentalfelde sehr

verbreitet ist und unter welchen wohl Hunderte von Individuen im

letztvergangenen Herbste durchmustert worden sind. In den aller-

meisten Fallen — die Ausnahmen bilden kein Zehntel — standen

die MZmw-Pflanzen rein, auch an solchen Stellen am Rande der
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Waldchen, wo rostige Haferacker sich in der Nahe fanden. Und auch

in den Infectionsversuchen des Jahres blieb diese Grasart in zwei

Serien ganz rein, in einem Versuche (Tab. 1, No. 1) nach Infection

mit aus il^Ymw-Teleutosporen erzogenem Sporenmaterial, und in dem
anderen (Tab. 1, No. 5) nach Infection mit Uredosporen aus Milium
direct. In anderen Hinsichten dagegen scheint diese Form eine grosse

Lebenskraft zu besitzen, sobald sie sich einmal auf Milium angesiedelt

hat, indem sie theils davon leicht auf Hafer iibergegangen ist (Tab. 1,

No. 4), theils auch die dazu gehorigen Aecidium-Sporen eine selten

gute Keimfahigkeit zeigen, wovon Proben weiter unten (Tab. 3, No. 9,

und Tab. 4, Nr. 9—12) gegeben werden.

Noch eine Eigenthiimlichkeit mag hier hervorgehoben werden, dass
in mehreren der angefuhrten Infectionsserien Material von wilden

Grasern, z. B. von Alopecurus pratensis (Tab. 1, No. 16—20) und von
Dactylis glomerata (Tab. 1, No. 25—30), an derjenigen Getreideart, Hafer,
an welcher zugleich Anpassung existirt, schnelleren und reichlicheren

Ausschlag geben, als an Pflanzen derselben Species, wovon das Material

genommen war, obgleich alle Miihe aufgewandt wurde, die Infectionen

gleich genau im einen wie im anderen Falle auszufuhren und zu

verfolgen. Das Material von Alopecurus gab also positives Resultat
auf Hafer an sammtlichen 9 Infectionsstellen, auf Alopecurus selbst

aber nur an 7 Stellen unter 20, und die Incubationszeit war in jenem
Falle nur 12-14 Tage gegen 19—23 Tage in diesem. Und das

Material aus Dactylis gab positive Ergebnisse auf Hafer an 21 Stellen

uuter 26, bei Dactylis selbst aber an keiner einzigen Stelle unter 23.

Auf der anderen Seite aber treten in der Versuchsserie mit der, so

weit wir noch kennen, nur der Gattung Agrostis angepassten f. Agro-
xtidis positive Resultate an alien Infectionsstellen der naturlichen

Wirthspflanze hervor.

Kaum lassen sich alle die hier genannten Eigenthumlichkeiten

gegenwartig geniigend erklaren, weder das ungleich haufige Auftreten

derselben Form an verschiedenen Sorten empfanglicher Wirthspflanzen
m it Hilfe der allgemeinen Auffassung, dass die Luft der fast einzige

Verbreiter der Krankheit ist, noch das Ergebniss der Infectionen mit

Material von Alopecurus und Dactylis daraus, dass die inficirten Pflanzen

ahere ausgewachsene Sprosse einer vermuthlich festeren Consistenz ge-

vvesen sind, wahrend die parallel inficirten Getreidenummern zarte

Keimpflanzen waren. Noch mehr deuten schon diese Eigenthumlich-

keiten darauf, dass die Krankheitsphanomene im vorhegenden Falle

auch von anderen noch unbekannten Umstanden abhangen. Welche
diese sein mochten, will ich in einer folgenden Arbeit abhandeln,

welche sich besonders mit den Quellen, woraus Rost bei Pflanzen

eutstehen kann, und mit den Weisen, auf welche er verbreitet wird,

teschafttigen soil.
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Ein wichtiger Grund, dass die schon durch die Versuche in den

Jabren 1890 bis 1893 entdeckten Formen als specialisirte Formen der

alten aufrecbt gehalteDen Species, nicht als je fur sich getrennte Species,

aufgenommen wurden, war, wie schon angedeutet, der naheliegende

Gedanke, dass die Formen vielleicht durch das Aecidiumstadium

verbunden seien, da sie sammtlich Aecidium auf Berberis bilden

konnten. Vielleicht konnte z. B. das aus Haferrost erzogene Aecidium

Uredohaufchen nicht nur auf Hafer, sondern auch auf den iibrigen

Getreidearten erzeugen, und ware also das Aecidiumstadium ein Ver-

einigungsband der Formen. Die am Ende des Jahres 1893 zur Be-

leuchtung dieser wichtigen und interessanten Frage noch vorliegenden

Versuche beschrankten sich auf drei mit positivem Erfolg, sammtlich

an Hafer ausgefuhrt. In dem einen, am 14. August 1891 angestellt,

stammte das Infectionsmaterial aus Aecidien, die durch Infection mit

Teleutosporen von Dactylis glomerata erzogen waren, in dem anderen

vom 28. Juni 1892 aus den gleichen einer Infection von Milium effusum,

und im dritten vom 30. Juni 1893 ursprunglich von Hafer selbst. Neben

diesen positiv ausgefallenen Versuchsreihen fanden sich zwei negative,

ein Versuch vom 1. August 1892 auf Hafer mit Material, das aus

Teleutosporen auf Weizen erzogen war, und ein anderer vom. 30. Juni

1893 auf Gerste mit aus Teleutosporen vou Hafer erzogenem Materiale,

— dieser Versuch parallel mit dem letzten vorher genannten positivem

Diese Versuche waren jedoch theils an und fur sich zu wenig zahl-

reich, theils war auch das Verhaltniss der Formen auf Dactylis und

Milium zu denjenigen auf Hafer noch vollstandig unbekannt, und man

konnte sich deshalb nicht gut eine Auffassung in der Frage bilden.

Zur besseren Beleuchtung derselben wurden im Fruhjahre 1894

neue Versuche mit Teleutosporen dieser Rostart aus 14 Grasarten auf

Berberis angestellt. Die Resultate dieser Versuche sind in der folgenden

Tabelle 3 zusammengestellt:

Tabelle 3.

Infectionsversnche mit Puccinia graminis an f Berber!s vulgaris 1894.

In-
Infectionsmaterial

Infections-

stellen
Resultat

Herkunft

ill

/ah -
rji" zjjhi .i.t

J'l^^J; in

Jf
+ mit ' Tat!vn, t'iir

- Srn»- Ae«-i- *".- Aoci-

somen di,n I

gonifn ulL

5| "
aSST^"^*'

. 4 12
. 4 1-2

. 4 1-2

. 4 12

29
j:.

•2-2

•2-;

jo

Blatter + 29

+ 2*

+ 16

4-| 22

I 110-38 25-40

5 i
10-28 25-38
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Fortsetzung von Tabelle 3.

ung: Die Ursache, dass in vielen Fallen die Aecidienbildung be-

trachtlich reducirt wurde und bisweilen vollstandig ausblieb, ist wahrscheinlich

darin zn suchen, dass die inficirten Pflanzen unter ihren deckenden Glasglocken

last drei Tage standen, und dass wahrend dieser langen Einschliessungszeit die in-

ficirten Blattflecken durch die darauf befindliche Feuchtigkeit beschadigt wurden.
In vielen Fallen zeigten sich aucb. nach einer oder der anderen Woche diese Blatt-

flecken vollstandig todt.

Durch diese Versuche ist die Zahl der Grasarten, deren Schwarz-
rostformen erweislich Aecidienbildung auf Berberis hervorrufen k5nnen,
von 14 bis 20 gewachsen. Es sind folgende: Secale cereak, Hordeum
vulgare, Avena sativa, Triticum vulgare, T. repens, T. caninum, T.

unicum, Dactylis glomerata, Agrostis vulgaris, A. stolonifera, Milium
^Jfusum, Aira caespitosa, A. fl&mosa, A. grandis, Poa pratensi.^ P. com*
pressa, P. Chaixii, Phleum Boehmeri, Bromus secalinus und Alopecurus

pratemis.

In Folge tbeils der stets etwas abnormen Entwickelung der Aecidien
an Pflanzen, die im Hause aufbewahrt werden — wovon naher in dem
ausfuhrlichen Berichte mitgetheilt wird — tbeils aucb in zahlreichen

Fallen der Sparlichkeit hervorsprossender Aecidien, konnten leider

Wechselinfectionen in der Richtung, die fur die Losung der Frage er-

forderlich ist, nicht mit alien oder doch den meisten der erzogenen

Aecidienformen ausgefuhrt werden. Es kamen nur vier Serien zu

Stande, die in irgend einem Falle positiv ausfielen. Die Resultate

Qieser vier Serien ersieht man aus der umstehenden Tabelle 4.
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i Getreiderostpilzen.

lusammenstellung der Resultate dieser Versuche

vorigen Jahre zeigt die folgende Tabelle 5.

Tabelle 5.

Uebersicht der bisher init Puccinia graminis

ausgefiihrten Infectionsversuche.

Resultat der Zahl

Infection
Versuche

Infections

stellen

von mittelst auf + - + 1-

Secale cereale

Triticum repens

Berberis vulgaris Secate cereale

Hordeum vulgare

Triticum vulgare

Secale cereale

Bromus secalinus

Secale cereale

3

9

. 10

9

6
8

Avena sativa Berberis vulgaris :
Avena sativa

» » I „ „ 1 Hordeum vulgare

ymerata
, „ , Avena sativa

» „ » »
li

Secale cereale

'
1

6

1

9

16

6
5
10
9

r""'»'" h>- Berberis vulgaris Avena sativa . 1 6

Aus dieser Uebersicht findet man, dass die beiden specialisirten

Formen, mit denen die roeisten Versuche ausgefuhrt sind, f. Secalis

and f. Avenae, mittelst Berberis- Aecidium als Glied, auf dieselben

Grasarten ubersiedelt wurden, zwischen denen ein Uebergang in dem

Uredostadium sich als moglich gezeigt hat, aber nicht auf andere.

Unter den Grasarten, zwischen welchen f. Secalis gewandert ist, sind

schon drei, Secale cereale, Triticum repens und Hordeum vulgare, als

Trager einer und derselben Schwarzrostform bekannt, und von der

vierten Grasart, Bromus secalinus, weiss man noch nicht, wohin die

darauf selten vorkommende Uredoform gehort
1
). Diese Versuche, wie

auch der Umstand, dass der naturliche Standort des genannten Grases

unter Roggen ist, machen es jedoch wahrscheinlich, dass die Form mit

Q er auf Roggen identisch sei. Ein Ueberfiihren der f. Secalis auf

Weizen und auf Hafer ist dagegen nicht gelungen, wie auch nicht bei

directer Uredoinfection. EbeDSO ist es mit der f. Avenae. Sammt-

liche Wirthspflanzenarten, zwischen welche Tabelle 5 einen Ueber-

gang zeigt, Avena sativa, Dactylis glomerata und Milium etfusum, sind

s°lche, deren Uredoformen sich identisch gezeigt haben, wahrend ein

1) Vgl. Note 1 . 21>7.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



H(ir, Jakob Eriksson:

Uebergang dieser Form, mit ife/*&ms-Aecidi urn als Glied, auf Roggen,

Gerste und Weizen nicht gelungen ist. Die jetzt vorliegenden Ver-

suche stutzen also keineswegs die voraus gemachte Annahrae, dass

vielleicht die aecidiumtragende Wirthspflanze, hier Berberis, als eine

Brucke zwischen den verschiedenen Formen dienen konnte, sondern

durch dieselben wird vielmehr die Selbststandigkeit der Formen unter

sich befestigt.

Ist aber das Verhaltniss dieses, so folgt daraus mit Nothwendig-

keit, dass man sich Berberis als Trager einer Mehrzahl biologisch ver-

schiedener, wenn auch jetzt morphologisch nicht trennbarer Aecidien-

formen vorstellen muss. Diese Aecidienformen mussen ebenso viele

sein wie specialisirte Formen, also nach dem jetzigen Stande der

Specialisirungsfrage ganz sicher 3, aber wahrscheinlich 5 oder 6. Fur

eine solche Annahme geben auch diejenigen Infectionsversuche eine

Stutze, die mit von anderen Fundstatten entnommenen Aecidiensporen im

Jahre 1 894 ausgefuhrt sind. Diese Versuche beschranken sich jedoch gegen-

wartig auf zwei Serien, iiber welche die Tabelle 6 nahere Auskunft giebt.

InfectionsYersuehe i

Tabelle 6.

t Aecidiuin Berberidis aus dem Freien genoinm

Infectionsmaterial

n

. 27.6. Berberis vulgaris

Das
geholt, w

,1,T

SB Lage

um vulgare

, vuhfare 2 13

ativa 3 14
ereale 3 1)

tvulgare 8 20|

vorigen Jahre alle vier Getreidearten cultivirt waren

und wo im Fruhjahre alle rostbefallenen Halme sammtlich noch standen.

Wahrscheinlich trugen im Sommer 1894 die Berberisstraueher Aecidien,

die den sammtlichen drei Formen, f. Secalis, I Avenue und f. Trite

gehSrten, und waren in dem benutzten Infectionsmateriale zwei dieser

Aecidienformen mitgekomrnen. Das Infectionsmaterial der zweiten

Serie stammte aus iV/aAoma-Pflanzen, die von Getreidefeldern recht
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(wohl 100 m wenigstens) entfernt in dem Arboretum des Experimental-

feldes wachsen, und war dieses Arboretum an drei Seiten, unter diesen

auch an den nach Aeckern hinliegenden, von einer hohen und dichten

Hecke umgeben. An diesem Orte kam nur Triticum repens vor, und
es ist unter solchen Verhaltnissen nicht uberraschend, aus der Infection

positive Ergebnisse auf Roggen und auf Gerste zu erhalten, da diese

zwei Getreidearten dieselbe Schwarzrostform haben wie Triticum repens,

auf Hafer und Weizen aber nicht. Der reichliche Ausschlag an jenen,

das Ausbleiben eines solchen aber an diesen Getreidearten, obgleich

diese in der Serie vorausgingen, al>o wenigstens ebenso kraftig inficirt

waren, zeigt 'offenbar, dass die rostbefalleneu Maho?iia-Beeren , aus

denen das Infectionsmaterial genommen- war, dass der f. Secalis zu-

gehdrige Aecidium trugen. Die ineines Wissens einzigen bisher mit

Aecidiensporen aus Mahonia ausgefiihrten Infectionsversuche sind die

von PLOWBIGHT (II) im Jahre 1883, 4 Serien, sammtlich auf Weizen,
und die von DE BABY (nach BUCHENAU, I, 567) in demselben Jahre

auf Gerste. Ueber die Grasvegetation an dem Orte, wo das Material

fur jene Versuchsserie genommen war, wird nichts ausdrucklich gesagt;

aus diesem Orte liegt jedoch zur Zeit noch keine Nachricht iiber Host
a uf anderen Getreidearten als auf Weizen vor. Ueber die Vegetation
an der Stelle aber, aus welcher DE BABY seine rostigen Mahoniabeeren

bekommen hatte, erklart BUCHENAU, der dieselbeu einsammelte, theils

dass unter den rostigen Mahoniastrauchern Triticum repens wuchs,
lueils dass in einer En ifernung von etwa 20 m Koggenstroh im voiigen

Herbste zum Zusaminenbinden von Bohnen benutzt worden war und
dass bei der Eiusammlung des Materials eine grossere Zahl von Roggen-

Pflanzen an dieser Stelle aufgegangen waren. Man hat also gdten

Grund anzunehmen, dass das Aecidium, womit PLOWBIGHT experimen-

tirte, der f. Tritici angehort habe, wahrend das von DE BABY, wie auch

mein eigenes, der f. Secalis zugehorig gewesen sein durfte.

Wie f. Tritici sich in vorliegender Hinsicht verbalten mag, wissen

•ir nicht. A priori kann man in Verdacht haben, dass sie sich auf

et*'as abweichende Weise verbalte. 1st es namlich, wie auf Grund

ausgefuhrter Infectionsversuche anzunehmen ist, der Fall, dass f. Tritici

diejenige ist, aus welcher die ubrigen Formen mit der Zeit gebildet

worden sind, ja vielleicht noch bier und da sich ausbilden, so

kann man sich ja auch denken, dass den Aecidiensporen, die aus

Teleutosporen der f. Tritici erzogen sind, ein Vermogen innewohne,

a^ch andere Getreidearten als Weizen zu ergreifen, ebenso wie die

Uredosporen dieser Form es konnen. Der einzige Versuch in der

Richtung, welcher gegenwartig vorliegt, (Tabelle 5, die letzte Serie)

antwortet wohl mit nein; zur Entscheidung der Frage sind jedoch gewiss

mehrere Versuche nothi'g.

Weitere Versuche sind auch erforderlich, urn kennen zu lernen,
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ob vielleicht andere Wege, als die bis jetzt befolgten, fur die Ver-

binduDg der hier oben als fixirt aufgenommenen specialisirten Formen

benutzt werden konnten. Es ware denkbar, dass ein wesentlich ver-

schiedenes inficirendes Vermogen den verschiedenen ini Laufe des Sommers

auf einander folgenden Generationen einer und derselben Uredoform zu-

korame, wie KlSSLING (nach MAESHALL WARD, I, 435) fur Botrytix

cinerea gefunden hat. Oder es giebt vielleicht eine Verbindung der

Formen in der Weise, dass diese in ihrem Sporidienstadium nicht nur

auf diejenigen Grasarten ubergehen konnen, welche wir als Trager der

Form kennen, sondern auch auf andere Grasarten. Es kann natiirlich

diese Frage nicht entschieden werden, ehe man hat nachweisen konnen,

ob eine directe Sporidieninfection bei heterocischen Uredineen uberhaupt

vorkommt oder nicht, was bis jetzt nicht gelungen ist. Wenn ich

auch, trotz mehrjahriger umfassender Versuche, welche beabsichtigten,

dieser wichtigen Frage eine endliche und sichere Losung 1
) zu bereiten,

noch nicht das vorgesetzte Ziel erreicht habe, so geben doch die

e gute HofFnung, dass

mochte.

machten Fortschritte bei diesen Versuchen

das Erreichen des Ziels nicht sehr entfernt s

Da es fur die Gewinnung einer richtigen Einsicht in die Natur

und Entwickelungsgeschichte des Schwarzrostes nicht ohne Interesse war,

zu kennen, ob nicht vielleicht das Aecidiumstadium dieses Pilzes oder

richtiger der specialisirten Formen desselben sich selbst reproduciren

konne, so dass Aecidiumsporen auf Berberisblattern oder -Friichten direct

neue Aecidien hervorrufen, wurden 1894 auch einige Versuche zur

Beantwortung dieser Frage angestellt, welche hier mit einigen Worten

erwahnt sein mogen. Die Grunde, die zur Anstellung dieser Versuche auf-

forderten, waren wesentlich drei. Erstens waren meines Wissens keine

solchen Versuche seit den von DE BAEY 1864 ausgefuhrt, und kann

diesen negativ ausgefallenen Versuchen fast keine beweisende Kraft zu-

erkannt werden, da sie mit Aecidiensporen ausgefuhrt waren, welche

keine Keimfahigkeit zeigten und auch auf Grasarten ohne Erfolg blieben.

Eine zweite Aufforderung zu diesen Versuchen war die bisweilen, z. B.

auf dem Experimentalfelde 1893, beobachtete, sehr lange bis in den Spat-

herbst fortgesetzte Ausbildung neuer Aecidien auf Berberis, woruber

in dem ausfuhrlichen Berichte naher gesprochen ist. Endlich forderte

zu diesen Versuchen der Umstand auf, dass in neuerer Zeit BARCLAY

(I, 141) 1890 eine Reproduction des Aecidiumsstadiums bei Uromyces

Cunninghamiamis auf Jasminum grandiflorum gefunden hat, wie aucn

ht (I, 7) im Jahrc 1882 angcstelltcn Versuche mit direct-

jizonkeimpflanzen. welche Versuche man noch hier und da

cte Infection angefuhrt findet, sind keineswegs beweisend,

i Berichte naher gezeigt wird.
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spater DlETEL (I, 2) 1 893 bei Puccinia Senecionis auf Senecio Fuchsii

und bei Uromyces Ervi auf Vicia hirsuta
1
).

Auf dem Experimentalfelde wurden 1894 zwei Versucbe mit Aecidium

Berberidis auf Berberis selbst ausgefuhrt, einer am 8. Juni auf 19 In-

fectionsstellen, der andere am 27. Juni auf 20 Infectionsstellen; beide

lieferten negative Resultate, obgleich die Keimfahigkeit des Sporen-

materials in jenem Falle 3 und in diesem 4 (die hochste) war und
obgleich unter den inficirten Blattern sich in jenem Versuche wenigstens

3 und in diesem wenigstens 11 fanden, die als sehr zart bezeichnet

werden konnten. Ausserdem ist zu bemerken, dass der letztgenannte

Versuch — in der Tabclle 6 als Nr. 4 aufgenommen — mit drei Ver-

suchen auf Getreidepflanzen parallel lief, unter denen zwei, der eine

auf Roggen und der andere auf Hafer, positive Ergebnisse lieferten.

Nach den vorliegenden Versuchen zu schliessen, ist also geringe Wahr-
scheinlicbkeit vorhanden, dass das Aecidiumstadium des Schwarzrostes

sich selbst reproduciren kann.

II. Puccinia Phlei pratensis Eriks. et Henn. — Timothyrost.

In der Mitte des letztverwichenen Septembers wurde auf dem Experi-

mentalfelde auf einem beschrankten Raume, der zwischen einem kleiuen

Waldchen einerseits und Baumschuleu an den anderen Seiten ein-

geschlossen und vor einigen Jahren zum Ablegen von Mist benutzt

worden war, eine Zabl kraftiger Pflanzen von Phleum pratense und

Festuca elatior zusammen angetroffen, beide Graser von Rost im Uredo-

stadium stark befallen. Am Platze wachsen im Uebrigen einzelne In-

dividuen von Hafer und Roggen, wie auch von Dactylis glamerata und

Triticum repens, auch diese vier Grasarten von Rost, doch zumeist im

Pucciniastadium angegriffen. Das gesellschaftliche und hiiufige Uredo-

Auftreten, ebenso wie der Umstand, dass die fraglicbe Festuca-Art,

obgleich sie sehr gewohnlich auf dem Experimentalfelde ist, an keinem

anderen Orte eine ahnliche Uredoform zeigte, gaben sogleich zu der

Vermuthung Anlass, dass vielleicht die Rostform auf Festuca dieselbe

war, wie die auf Phleum. Zur Beleuchtung dieser Frage wurden zwei

Infectionsserien angeordnet, deren Gang und Resultat aus der Tabelle 7

°nten (Seite 310) zu sehen sind.

Aus diesen Versuchen geht als sebr wahrscheinlich, urn nicht so

gut wie Richer zu sagen, hervor, dass die Formen auf Festuca und

PhUum identisch sind, oder mit anderen Worten, dass Festuca elatior

1) Ganz kiirzlich hat Dietel (II, 162) gefunden, dass dasselbe fiir Uromyces

Zehenis und Uromyces Scrophulariae gilt.
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Tabelle 7.

Infectionsversuclie mit Uredo Plilei praten

In-
Infectionsmaterial

Herkunft ~
Tj

jI

Inficirte

Pflanzen

In-

stellen +

Rcsultat

Die Zahl der

Uredoflecken

nach Tagen

£ 1 Art b
1-
| Lage 1620 22 30 32 37

1

2
3

5

ls/i. Festuca elatior 4
j

4
-duena sa<n>a 3
Hordeum vulgare 3
Phleum pratense 1

) 3
Festuca elatior*) i 4

15 Blatter

15 ,

13
i »

25
1

„

15| .

X
.1.1.1.1.1*
.1.1. .112

: : 5 : m
1

1 im
?

•jo.i) PMeum pratense 4 20 Festuca elatior
I 6

Phleum pratense 3
li) Miitt.T :- 11. 8 . 19

. 23 . 34

da die Infectioi

i gen: 1) Die inficirten Phleum-Siprossc waren an demselben Tag,

l geschah, von einem von dem Eostfundorte mehrere Hundert Meter

entfernten Orte genommen und in Topfe gepflanzt. Beim Einpflanzen war an diesem

Orte kein Rost auf Phleum zu entdecken. — 2) Die eingepflanzten Festuca-Sprosse,

am Infectionstage (18. September) entnommen, waren Theile eines grosseren Rasens,

der an einem von dem Rostfundorte, wie auch vom Orte der eingepflanzten Phleum-

harere Hundert !

s Rostart i

als eine neue Wirthspflanze fur Puccinia Phlei pratensis aufzunehmen

ist. Freilich treten bei diesen Versuchen zugleich Phauome auf, die

theils als fur die Auffassung dieser Rostart uberhaupt storend be-

trachtet werden konnten, theils auch aus unserer jetzigen Kenntniss der

Biologie der Rostpilze erklarlich sind. Dieselben sind jedoch kaum
der Art, dass sie die Richtigkeit des obigen Schlusses aufheben konnen.

Als ein storendes Vorkonimniss ist zu rechnen das Hervortreten von

Uredo-Hiiufchen auch in der Roggenserie an einer Infectionsstelle und

in der Haferserie an zwei solchen Stellen. Vielleicht ist jedoch dieses

darauf zu schreiben, dass an dem Rostfundorte, wie schon gesagt, in

der That einzelne rostbefallene Pflanzen von sowohl Roggen und Tritkum

repens — beide Triiger von f. Secalis — wie auch von Hafer und

Dactylis rjlomemta — beide Trager von f. Avenae — wachsen, und dass

dem benutzten Infectionsmaterial aus diesen Grasern ein wenig bei-

gemischt war. Denn ware nicht diese Erkliirung zutreffend, so musste
durch die Form auf Festuca elatior eine Verbindung zwischen Puccinia
graminis und Puccinia Phlei pratensis stattfinden, was schwer anzunehmen
ist, da die Form auf Festuca ein sehr seltenes Phanomen ist, ja so

selten, dass ich im Herbst 1894 auf dem Experimentalfelde diese Grasart
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1

schwarzrostig nur au dem genannten Fundorte fand, an alien anderen

Orten aber von dieser Rostart frei.

Eine andere Eigenthiimlichkeit ist in den zwei positiv ausgefallenen

Eoggen- und Haferversuchen die seltsam lange Incubationszeit, 32 bis

37 Tage. Eine solche ist jedoch fur diese beiden Serien im Ganzen be-

zeichnend. Ich nehme an, dass diese Verzogerung wesentlich der spaten

Jahreszeit zuzuschreiben ist, in welcher diese Infectionen stattfanden,

dass in Folge dessen eine Verzogerung des Zuwachses und der Aus-
bildung des Pilzmyceliums im Gewebe der inficirten Blatter eingetreten

ist. Was speciell die beiden genannten Roggen- und Haferversuche

betrifft, so konnte man auch darauf hindenken, dass, wenn das endlich

hervorbrechende Uredohaufchen aus wenigen, ja vielleicht aus einer

einzigen Spore entstanden ist, eine langere Zeit erforderlich sei, ehe

das Mycelium Kraft genug erreicht, als wenn die Keimfaden vieler

Sporen zum Hervorbringen eines sporenerzeugenden Hymeniums und

zum Zersprengen der Oberhaut zusaramenwirken.

Gegen die Richtigkeit des aus den oben beschriebenen Infections-

versuchen gezogenen Schlusses konnte endlich eingewandt werden, dass,

da die zur Infection benutzten Phkum- und Festuca-Sprosse im Freien

entnoramen waren, die im Laufe der Versuchszeit hervorbrechenden

Uredohaufchen nicht eine Folge der ausgefuhrten Infection seien, sondern

das scbliesslicbe Hervortreten einer Krankheit, deren Anlage schon in den

Pflanzen vorbanden war, als diese ausgegraben und eingepflanzt wurden.

Dagegen kann jedoch angefuhrt werden, dass die gleichzeitig in das

Versuchshaus eingesetzten Exemplare derselben Grasart, obgleich von

denselben Orten wie die inficirten stammend, sich stets rein hielten,

und dass eine am 25. October, also 35-37 Tage spater, vorgenommene

genaue Durchmusterung der auf den Orten ubrig gebliebenen Pflanzen

so gut wie reine Individuen als Resultat gab. An dem Orte, wo Festuca

entnommen war, zeigte sich keine Spur von Schwarzrost an den zahl-

reichen noch fiischgrunen Rasen, und an dem Phleum-Orte fanden sich

nur an zwei Halmen im Ganzen drei ausserst kleine Uredo-Haufchen,

wahrend die haufig vorkommenden grunen Blatter wie auch alle alteren

ualbtodten Halme ganz rostfrei waren.

Die beschriebenen Versuche zeigen jedoch zugleich Phanomene,

die offenbar verrathen, dass auch andere Factoren als diejenigen,

welche wir jetzt als beitu Hervorbrechen von Krankheitswunden wirk-

sam kennen, berucksichtigt werden mussen. Ich denke hier an die

verschiedene Haufigkeit der Uredohaufchen, welche man auf Festuca

findet, wenn sie mit Material aus Festuca - nur 3 positive Falle gegen

J2 negative — und wenn sie mit Material aus Phleum — 19 positive

Falle gegen 20 negative — inficirt wurde. Und doch stammten die

beiden Festuca-^xxxnmQvn von demselben zerschnittenen Rasen, sie

*aren durchaus gleich behandelt und das Infectionsmaterial war in
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denselben gleich reichlich und gleich keimfahig gewesen. Man konnte

ja a priori einen reichlicheren und kraftigeren Ausschlag in den Fallen

erwarten, wo die Infection mit Material von derselben Grasart ausge-

fuhrt wurde, als wo dieses von einer anderen stammte. Die Versuche

zeigten jedoch ein entgegengesetztes Resultat. Dieses kann gegenwartig

nicht anders aufgefasst werden, als dass die Sporen, die auf Phleum aus-

gebildet waren, eine grossere ihnen innewohnende Kraft, ein grosseres

inficirendes Vermogen besassen, als die auf Festuca entwickelten. Und

dieses seinerseits deutet darauf, dass der Pilz fur Phleum, vielleicht in

Folge eines langer fortgesetzten Zusammenlebens, besser angepasst sei,

als fur Festuca. Auf dieselbe Weise konnte man auch aussprechen, dass

das Infectionsmaterial aus Festuca einen reichlicheren Ausschlag auf

Phleum als auf Festuca selbst gab. Das Phanomen erirmert ubrigens

an die bei den Versuchen mit TJredo graminis nicht selten gefundene

Schwierigkeit, mit Infectionsmaterial aus wilden Grasern z. B. Dactylfe,

Milium u. a. positive Ergebnisse auf denselben Grasarten zu erhalten.

Fur weitere Feststellung der Identitat zwischen den Formen auf

Festuca elatior und auf Phleum pratense bleibt es noch iibrig zu er-

forschen, ob jener Form, ebenso wie dieser, das Vermogen fehlt,

Aecidienbildung auf Berberis hervorzurufen.

(Sclim.) Eriks. et I

Im Jahre 1804 sind folgende Infectionsversuche

ausgefuhrt worden.

Tabelle 8.

mit Uredo gluiuaruir

n# __ Gelbrost.

; Uredo glumarum

In-

fections-
Infectionsmaterial Inficirte Pflanzen

stellen
Resultat

I

1
1

Keim-

fahigk.

Herkunft |

1

Art

1 !

!|

2

13

ahl der Rostflect

nach Tagen

17 li) 20 22 23 30

8.6. Triticum vuhjare 4 3 Sccak cereale \ 3

„ |,i.| Triticum vulgare
||

3

9Blatter |.|.|.|.|
2
P. 2

B

6

21.9. Elymua arenarius
;

4 16 Triticum vulgare 1 7
Hordeum vulgare il 2

Secale cereale 3

25J „ •

;
;:::

: : .: : :

:
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Specialisirung des Parasitismus bei den Gretreiderostpilzen.

In-
Infectionsmaterial Inficirte Pflanzen

stellen
R ( iltat

i

1

iKeim-

fahigk

Herkunft § Art

111
1

1

Zahl der Rostflecken

+ |
nach Tagen

P fc

1317

I 1

IS 20 22 23 80 87 *

9

10

11

1:1

14

15

29.'.). Triticum repens IT Triticum vulgare
fi
3

Hordeum vulgare 3

Seca/e cerea/e
jj
3

Triticum vulgare
||

3
Hordeum vulgare i; 1

Secate cerea/e 3

Hordeum vulgare 12
Triticum repens

jj

5

101 „

is ;

S
1

:

20| . I
IT

IS

•10. Hordeum vulgare 3 8 Serate cerea/e : 3

Triticum vulgare i 3
12 „

12
:

„

-1. ... ... .1.

20,
"5°'

21 :

<*h--*-
:|"

7Wtfc«i» oi^are 3

Hordeum vulgare 3

12 „

16 „ ~
: ; i ; : : : i :

22

-s.

21
2"

2H

27

u.io. Seca/e cerea/e

:;

IT Triticum vulgare 3

Hordeum vulgare 2

Secale cereale
.
3

ZWtoK/w cWi/arc 3

Hordeum vulgare 2
Seca/e cereale i|3

i."

14 ; ; :

3

•

: *

Stellt man diese neuen Resultate mit denjenigen aus^den vori

Jahren zusammen, so erhalt man folgende Uebersicht.

(Siehe Tabelle 9, Seite 314.)

In Folge dieser Versuche kann man annehmen, dass es bei di

•Ajt wenigstens folgende specialisirten Formen giebt:

A. Fixirt:

1. f. sp. Tritici auf Triticum vulgare,

2. f. sp. Secalis auf Secale cereale,

aiese zwei Formen ganz sicher getrennt, und

3. f. sp. Elymi auf Elymus arena-rim,

*• f. sp. Agropyri auf Triticum repms,

diese zwei noch nicht ganz sicher, da keiue Parallelversuche

Resultate auf der namlichen Wirthspflanze vorliegen, und

B. Nicht scharf fixirt:

5- f. sp. Hordei auf Hordeum vulgare*
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Jakob Eriksson:

Ucbcrsicht der 1

Tabelle S

t Uredo glumarum ansgefuhrtenlnfectionsversuche.

Infectionsmaterial iibergefuhrt

Resultat: Zahl

von der Versuche
der Infections-

|

stellen

+ (+)|
- + K+)|-

Triticum vulgare .... Triticum vulgare ....

Hordeum vulgare ....

3
.' 2

•
i

4

27
i:

•
!

•

13

43

Hordeum vulgare ....

H-15F : : :

;

;hli
12 6

24

28

Secale cereale • • • • • • Secale cereal)

hare . . .

2
'. !

. , . u
. 1 . . 2 ^

30

. S I . -23

Elymus arenarius . . . . Triticum vulgare ....
....

Secale cereale ! 1 ! i 1 !

. 25

. i
29

. ! 20

. |22

Inticum repens . . . . . Tritiriim repens

Secale cereale

1

' 2

Zur Stiitze einer biologischen Verschiedenheit zwischen den Formen
kann man auch die verschiedenen Zeiten anfuhren, in denen die Formen
anftreten. Speciell bemerkenswerth in dieser Hinsicht ist f. Agropyri,

die viel spater als die Qbrigen hervortritt. Wahrend diese letzteren

im Friih- und Hochsommer am besten gedeihen, doch so, dass f. Elymi

im Jahre 1894 bis in den Monat October kraftig vorkam, kommt
I Agropyri zuerst im September zum Vorscbein, aber dann oft in der

grossten Haufigkeit und die ganze Blattflache bedeckend, wahrend

Scheiden und entblosste Halmtheile fast ganz schwarz dnrch Puccinia

graminis aussehen. Jeder Gedanke, dass Triticum repens aus einer der

Getreidearten seinen Gelbrost erhalten habe, wird theils durch die schon

hervorgehobene Ungleichzeitigkeit der Formen, theils auch dadurch aus-

geschlossen, dass an solchen Pflanzen von Triticum repens, die in oder

neben stark gelbrostigen Getreideparcellen als Unkraut wachsen and

den ganzen Sommer hindurch zum Versuch ungestort gelassen wurden,
w^i einziges Mai in den verflossenen Jahren eine Spur von Gelbrost

su entdecken war, wahrend die Gelbrostformen
ndearten sich reichlich entwickelten.

wahrend des
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Specialisirung des Parasitic : bei den Getreiderostpilzei K15

Die beiden positiven Ergebnisse auf Weizen bei der Infection mit
f. Secalis (Tab. 8, No. 2) konnten offenbar die Vermuthung veraolassen,

diese sei die ursprungliche Form. Diese Annahme stimmt auch gat
damit uberein, dass die Form auf Roggen weiter zuruck in der Zeit

verfolgt werden kann, in Schweden bis zum Jahr 1794, als die Formen
auf Weizen und Gerste. Ausgeschlossen ist jedoch nicht die Mdglich-
lichkeit einer Unreinheit des Infectionsmateriales, da auf den Acker-
stoppeln mit spat aufgegangenem Roggenstroh, wo dieses eingesammelt
wurde, wohl eine oder die andere Weizenpflanze vorkommen konnte,

die vielleicht auch Gelbrost trug. Dass alle die Blatter, aus welchen
das Infectionsmaterial entnommen war, von Roggen stammten, ist aber
ganz sicher, da alle die eiugesammelten und benutzten Halme Roggen-

trugen, wenn nicht ausgewachsen, so in den Scheiden versteckt.

IV. Puccinia dispersa Eriks. et Henn. — Braunrost.

Im Jahre 1894 sind folgende Infectionsversuche ausgefuhrt.

Tabelle 10.

Infectionsrersucbe mit Uredo dispersa. 1894.

1

Infectionsmaterial

In-

Resultate

1

Herkunft

B

f

keit

4

Inficirte Pflanzen

Hi

it ** |l
||L.ge .»

iV Bromus arvensis

.

. A 4 5
B
B

Triticum vulgare ..|j 2
Triticum vulgare ..2
Secale cereale

J

3

10 BUtth-r

8 ;

d. l

* 11.10.
„ brizaefornns* 4 ^ 17

4 17

Triticum vulgare .

.

Secale cereale 1 5 : U
jjaia

Tri

* 2 IT

,2 17

Secale cereale

Triticum vulgare .

.

:<

9

12 ., -n
8JU.9. icumr

T. ..2 3

••IN
3

Secale cereale
!!

15

-[•I-
10 12 9.

12
I

Trit

""T":
i

Triticum vulgare .

.

Secale cereale

Triticum vulgare .

.

-

10
' „ 1

10 "

Aimerkungen: 1) Infectionsmaterial

/ ^ectionsmaterial aus Keimpflanzen. In b<
torniw traten an den in.i- lecke auf, aber
wachen hervor.

alterer Halme entnommen.

L'rrdoli;iiitVli..-!i
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Jakob Eriksson:

Stellt man die neuen Resultate mit den alteren

; man folgende Uebersicht.

Uebersicht der bisher mit Uredo dispersa ausgeffihrten Infectionsversuche.

Infectionsmaterial ubergemhrt

auf

Eesultat: Zahl

der Versuche
der Infections-

stellen

+ |(+)|- + (Oi-

Secale cereale . . . Secale cereale . .

Triticum vulgare

2.6 9 .

! 1

.
|

30

Triticum vulgare . Triticum vuhjare

Secale cereale . .

' b i

8
2

1
) 2

Bronus «&*. . Secale cereale . .

Triticum vulgare : |'i i i 22

Bromus brieaeformts Secale cereale . .

Triticum vulgare •I-
2

.' 29

'"I
'

Triticum repens . .

Anmerkung: 1 ) >i,

Secale cereale . .

Triticum vulgare

ses positive Ergebnis vi

!

3

-mil

•
1

31

. 32

n Berichte

Unreinheit des Infectionsmateriales 1

Folge dessen folgende specialisirte Formen an

Ser. I. Aeeidium auf Anchusa arvensis und A. officimu

[Aecidium Anchusae].

1. f. sp. Secalis auf Secale cereale.

Ser. II. Aecidium unbekannt.

2. f. sp. Tritici auf Triticum vulgare.

3. f. sp. Bromi auf Bromus arvensis und B. brizaeformis.

4. f. sp. Agropyri auf Triticum repens.

Unter diesen Formen ist jedoch nur die erste als sicher festgestelU

zu betrachten. Fur die zwei letzten fehlt es noch an Parallel infection^

mit positivem Resultate auf den natiirlichen Wirthspflanzen selbst, wie

auch fur f. Bromi an gegenseitigen Infectionen auf den beiden Bromus-

Arten. Die positiv ausfallende Infection mit f. Tritici auf Roggefl

fordert auch zu erneuter Prufung dieser Form auf, wie auch fur f. Bt&*»

das positive Ergebniss in dem einen Weizenversuch.
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Specialisirung des Parasitismus bei den Getreiderostpilzen.

Y. Puccinia coronata Corda. — Kronenrost.

Da es bei der Erforsckung dieser, wie es scheint, sehr formen-

reichen Species in erster Lime wichtig war, kennen zu lernen,

welche oder welchen Wirthspflanzenspecies als Aecidientragern jede

Form angepasst sei, oder ob es uberkaupt einen Aecidientrager giebt,

so ist im Jahre 1894 eine Anzahl neuer Infectionsversuche mit Teleuto-

sporen dieser Art ausgefuhrt, deren Gang und Resultat aus der folgen-

den Tabelle 12 ersichtlich sind.

Tabelle 12.

Iufectionsversnche mit Pocciuia coronata 1894.

X
Infectionsmaterial

'

Resultat

Herkunft

|

1
r-fl Inficirfce

|
P0,™„

1

II Zahl
j

jler Incubntions-

II Rost- zeit

j

flecken in Tagen
+

nut Tur

J

2
1 |jii

j

J inj
Avena sativa 4 id Bluimnui Frmgul* bl BIStter

15 . ^o„4l| . h|i1 - li-fe -

3 18.5. Avenasativa J3 5 |27| . INhi
j|l4—

30J30—

.-

J°
_'• -1/

/
unts p, it, nsis I 15

15

Fran 7W/„15 -

7/on 20 + 17
-II ~

1
-

8-22 32-

<_> 18.Q. Mopecurus pratensisl 4 ~
11-24 31-

Stellt man die Resultate dieser Versuche mit denjenigen aus dem

Experimentalfelde wahrend fruherer Jahre, wie auch mit den an anderen

Orten ausgefuhrten zusammen, so erhalt man folgende Uebersicbt.

(Siehe Tabelle 13, Seite 318.)

Diese Versuche zeigen das Yorhandensein zweier oder dreier ver-

schiedener Serien von Formen: Serie I mit Aecidien auf Wmmnus
wthartica, und mit Uredo und Puccinia auf Avena sativa, Alopecurus

Pratensis, Festuca elatior, Lolium perenne und Avena elatior, und Serie II

mi t Aecidien auf Rhammia FfotngtiU, »nd mit Uredo und Puccinia auf

Bactylis glomerata, lu'stum ^ilcaticu und < a/< nuuirosti* nrundinaeea (nach
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Jakob Eriksson

Uebersicht

der bis jetzt mit Paccinia coronata ausgefiihrte i Infectionsversuche.

iibergefuhrt

auf

Resultat der Versuche

auf dem Experi- i an anderen

mentalfelde
|j

Orten

Infectionsmaterial Zahl Zahl

von
derVer-

der In-

';.'.

d.'i-Vcr-
l.lutVc-

st.-llcn

+ (+) - + ,+; -| + - + -

Alopecurus pratensis . . .

Festuca elatior

Lolium perenne 1
).

'.'.'.'.

fAvena elatior 3
)

Rhamnus cathartica

„ grandifolia

„ Frangula

„ Frangula

„ Frangula

2

i

5

2

34

7

67
TO

11
2:\

111

;

Dactylis glomerata*) . . .

Festuca silvatica*) ....
Calamagrostis arundinacea s

)

Rhamnus Frangula

8

lir, 1' hljjln,!.

Piptaikerum holci/orme 6
) .

1) Klebahn (I, 838;

Rhamnus dahunca

I, 129); FlSCHBR (I, 2) Pi, ;. .:, (f

2s

I. 1

25

M

M
j

KLEBAHN [II, 133] auch auf Calamagrostis lanceolata, Eolcus lanatuA

H. mollis und ? Phalaris arundinacea), vielleicht noch eine Serie III

mit Aecidien auf Rhamnus dahurica, und mit Uredo und Puccinia m
Indien auf Brachypodium silvaticum (Piptatherum holdforme und Festuca

giganted).

Fur die Unterscheidung von wenigstens zwei getrennten Serien vod

Formen sprechcn auch die bis jetzt mit Aecidiensporen der Art aus-

gefuhrten Infectionsversuche, wie die Uebersicht auf der umstehenden

Tabelle 14 zeigt.

Fur die vier zuerst aufgenommenen Grasarten liegen ein bis

mehrere Versuche mit positivem Resultate vor, wo das Material von

Rhamnus cathartica geholt war, und 1—2 negative mit Material von

Rhamnus Frangula, und sind diese Grasarten dieselben, die zuerst
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Specialisirung des Parasitismus bei den Getreiderostpilzen.

Tabelle 14.

ibcrsicht der bis jetzt mit Aecidinm Rhanini ausgefiihrteif

Resultat der Versuche

H

Alopecurus prateru

Lolium perenne . .

.

Holcus lanatus .

.

Bromus mollis .

.'

Klebahn (11,132)

Klebahn (II, 132)

Nielsen (I, 550):

f
Klebahn(II,132)

i. Klebahn (I, 132)

Alopecurus pratensis

ntis alba..'..

II

Klebahn (II, 131)

KD i (II, 131)

Anmerkung: Das Infectionsmaterial stammte in zweien dieser Versuche von

Aecidien her, die aus Teleutosporen auf .U»p<.-c»r„s Jab. 17, Nr. 2) und anf Festuca

(Tab. 17, Nr. 4) erzogen waren. Im dritten Versuche war das Material im Freien

gesammelt und gab da positiven Ausschlag an alien Infectionsstellen (12) bei Alo-

Pecurus, an keiner abcr bei Hafer (vgl. unten S. 326).

in der Tabelle 13 stehen. Weil luckenbafter ist die Liste der

Eraser, die mit Erfolg mit Material von Rhamnus Frangula ausgefuhrt

sind, iodem es keine positiv ausfallende Infection fur die Grasarten

giebt, welche die zweite Gruppe auf der Tabelle 13 bilden. Aus der

Tabelle 14 zu schliessen, ware auch die Form auf Agrostk vulgaris

zu dieser spateren Gruppe zu rechnen. Eine sehr eigenthumliche

Stellung n immt nach KLEBAHN's Versucben die Form auf Eolcus
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lanatus ein, indem dieselbe auf beide Rhamnus-Arten ubergehen konnte.

Zur Stutze einer solchen Meinung fuhrt auch KLEBAHN (II, 132) an,

dass er die genannte Grasart theils an einem Orte neben aecidium-

tragender Rhamnus Frangula (mit Holcus mollis, Agrostis vulgaris und

('alaiiKigrostis zusammen, auch diese kronenrostig), theils an eineui

anderen Orte unter aecidientragender Rh. cathartica (mit Lolium pe-

renne, kronenrostig, und Agrostis alba, rein, zusammen) mit Kronen-

rost befallen angetroffen hat. Es ist jedoch zu beachten, 1. dass in

Tabelle 15.

Infectionsversuche mit Uredo coronata. 1894.

Infec-

tions-
Infectionsmaterial Inficirte Pflanzen

i .

stellen
Resultat

s
s

i

fahigL.

Herkunft J

11
1 1

II

(Die Zah

4 n

1

icl

15

1

>-j

Rostflecken

agen

32 35 38 -I:-

1

2
10.7. Alopecurus prate n*i-< I 15

Alopecurus pratensis 2

Waiter a : : tt

|
10.7. Alopecurus pratensis A is

Alopecurus pratensis 2
15 I'.liitt.-r

9
|

"
;!• •

: i :

5J10.7.

6|„ ^* 4 16
FeTtuca^Mior 3

UBliitter
;' !

'

:|: 1

lit-.

7

10

i:;>. Fay *? 4 12

Alopecurus pratensis
\

2
Lolium perenne

i
2

Festuca elatior \ 3

10 Blatter

16 „
U

\
»

12
1

„
4i=|:|:i
-r'llL|12!.|.l-

1-2

16.8. Festuca elatior 4 14

Festuca elatior
j

3
9Blatter

9 „ +i|:|t|: ::

13 27.8

-

Lolium perenne 1
) 4 5

Lolium perenne 3
15 Blatter

15 „ ; •!•! i •

If

H

17T
Melica nutans 4 24

Calamagrostis arun- \ 3

Me/tea nutans 8
) j

6

l'.

2:

Blatter

;

:
; 1;

:

:

1

Anmerkungen: 1) Durchaus negative Ergebnisse gab cine arulere Infections-

scrie mit dieser Form, diese Serie 3 Nummern umfassend, eine auf Hafer (12. ln-

fectionsstellen), eine auf Alopecurus (10 Infectionsstellen) und eine auf Lolium pe-

renne (10 Infectionsstellen). - 2) Sehr bemerkenswerth ist hier die lange Incubations-

zeit, wahrscheinlich darauf zu schreiben, dass die Infection so spat im Jahre ans-

gefuhrt wnrde. Die inficirten Sprossen waren sehr zart, eben aus dem Boden au -

geschossen, nur zolllang, die aus im Versuchsgarten wachsenden, stets reinen Rasen

des Grases bervorgewachsen und von da in Topfe eingepflanzt waren.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



den beiden genannten Infectionsversuchen die Rolcus-PQ.3inzen nicht

aus Samen erzogen waren, so weit man aus der Darstellung ersehen

kann, sondern dass sie im Grossen im Freien angepflanzt waren, weshalb

es ja denkbar ist, dass in einem Falle, wenn nicht in beiden, Krank-

heitsstoff schon voraus den Pflanzen innewohnte, und 2. dass nicht

von Vergleichspflanzen gesprochen wird, weder von gleichzeitig an-

gepllanzten, aber nicht inficirten, noch von solchen an dem Einsamm-
lungsorte gelassenen, die sich rein hielten. Uebrigens mag man nicht

flbersehen, dass es bei unserer jetzigen Kenntniss der Vielformigkeit der

grasbewohnenden Uredineen nicht als widersinnig betrachtet werden darf,

den Gedanken aufzuwerfen, bei der genannten Grasart konnten viel-

leicht zwei getrennte Kronenrostformen vorkommen, ebenso wie wir

jetzt genothigt sind, eine Mehrzahl Aecidienformen auf Berberis anzu-

nehmen. Weitere Versuche sind also erforderlich, ehe man die an

und fur sich interessante Frage von Rolcus lanatus als Kronenrost-

trager fur genugend erforscht halten kann.

Um das gegenseitige Verhaltniss zwischen den einer und derselben

Serie zugehorigen Kronenrostformen zu prufen, habe ich im Jahre 1894

eine Anzahl Infectionsversuche mit Uredo caronata aus verschiedenen

Nahrpflanzen ausgefuhrt. Die Kesultate dieser Versuche ersieht man
aus der vorstehenden Tabelle 15.

Stellt man die Resultate dieser Versuche mit den gleichen, aus den

fruheren Jahren vorliegenden zusammen, so erhalt man folgende Ueber-

sicht (siehe Tabelle 16, Seite 322).

In Folge dessen kann man jetzt folgende specialisirten Formen

dieser Art unterscheiden

:

Ser. I. Aecidium auf Rhamnus cathartica {Rh. elaeoides, RJi.

grandifolia, Rh. alnifolia) [Puccinia coronifera Kleb.].

1- f. sp. Avenue auf Avena sativa,

2- f. sp. Alopecuri auf Alopecurus pratensis,

3. f. sp. Festucae auf Festuca elatior (und F. rubra),

4. f. sp. Lolii auf Lolium perenne,

ausser der von KLEBAHN (II, 132) in Deutschland beobachteten Form
auf Avena elatior und einer solchen auf Rolcus lanatus, uber deren

Specialisirungsgrad wir noch nichts wissen.

Ser. II. Aecidium auf Rhamnus Frangula [Puccinia coronata,

I, Kleb.]

5. f. sp. Calamagro.vtidis auf Calatnagrostis arundmaext (und C
lanceolata)

ausser den Formen auf Dactylis glomerata, Festuca silvatica, Agrostis

vulgaris, Eolcus lanatus (und vielleicht auf Holcus mollis und Phalanx
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Uebersicht der bis jetzt

Jakob Eriksson:

Tabelle 16.

nit Credo coronata ausgefuhrten Infections-

iibergefuhrt

Eesultat der Versuche

aufdem Ex-

1

perimental-i

felde

Zahl 1 _,

ty:

+ 1-1! +1-11+

Orten

Infectionsmaterial

•_

Versuchs-

ansteller

Alopecurus pratenti*. . .

Lolium perenne

Alopecurvs pratensis . .

Festuca elatior

Alopecurus pratensis . .

Alopecurus pratensis . .

1 1 3 22 -
-2-27 1

- 1 - lfi -

z Nielsen 1

)

(I, 550)

Calamagrostis arundinacea Avena saliva -MI-MI-
- -

Melica nutans

Avena saliva

Calamagrosti*

J
NI-II=HfH- w =

Anmerkung 1) Nielsen beschreibt den Versuch so: „Vom Eaygrase wurden

die Sommersporen des Pilzes auf die Bliitt. r dtdgef in TSpfen cultivirten Hafer-

pflanzen iibergefuhrt. Sieben Tage spater zeigten sich auf den besaeten Blattpartien

Rostflecken mit Sommersporen, und nach 14 Tagen begannen Teleutosporen an der

Unterseite der Blatter sich zu entwickeln." Das Material war aus Aecidien auf

Rhamnus cathartica erzogen.

Formen mit Rucksicht auf ihre Specialisirung

Ser. III. Aecidium auf Rhamnus dahurica [Puccinia coronata

var. himalensis BASEL.]

die indischen Formen auf Brachypodium silvaticum (Piptatherum hold-

forme und Festuca gigantea), auch diese mit Rucksicht auf ihre Speciali-

sirung unerforscht, wie auch in ihrem Verhaltnisse zu denjenigen der

zwei vorigen Serien, und endlich

Ser. IV. Aecidium unbekannt.

6) f. sp. Melicae auf Melica nutans fexistirt vielleicht nicht).
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Specialising des Parasitismus bei den Getreiderostpilzen. 323

Riicksichtlich des natiirlichen Vorkommens der bisher von mir
angetroffenen Formen dieser Species mag die ungleiche Haufigkeit der

Forinen in verschiedenen Jahren besonders hervorgehoben werden. So
kam auf dem Experimentalfeld ein den Jahren 1892 und 1893 f. Avenue
recht haufig vor, war aber im vergangenen Sommer und Herbst sehr

selten, ja so selten, dass kein Material davon fur eine einzige Infections-

serie aufzufinden war. In demselben Jahre aber kam daselbst Puccinia
in grosster Haufigkeit vor, wohl noch haufiger als in den zwei fruheren

Jahren. Dieses Verhaltniss erinnert an eine Angabe aus Amerika,
indem HITCHCOCK et CARLETON (I, G) behaupten, dass im Jahre 1892

P. coronata an einem Orte, wo P. covonata die auf Hafer vorherrschende

Rostart war, P. graminw dagegen sehr selten, wahrend im Jahre 1893
P. graminis sehr haufig und P. coronata nicht einmal in Spuren vorkam.

Worauf eine solche Yerschiedenheit, man konnte fast Antagonismen
sagen, in der That beruhen kann, ist freilich nicht moglich jetzt sicher

zu entscheiden. Moglicherweise hangt sie jedoch damit zusammen, dass,

soweit man nach der Erfahrung auf dem Experimentalfelde schliessen darf,

P. coronata eine spater im Jahre hervortretende Species ist als P.

yrmnlnis — wenn man von der allernachsten Nachbarschaft von

Rhamnusstrauchern absieht — dass jene ihre eigentliche Bliitheperiode

einige Wochen spater hat als diese, und zwar besonders an sehr spat

aufgegangenen Haferhalmen. Im Jahre 1894, das ein Fruhreife-Jahr

*var, kamen solche spate Sprossen fast garnicht zur Ausbildung.

Bemerkenswerth ist weiter, dass in demselben Jahre 1894 f.

Alopecuri recht gewdbnlich auftrat, gewohnlicher als in den nachst

vorhergehenden Jahren, und dass f. Festucae auf Festuca elatior

an mehreren Orten, besonders aber auf gewissen Individuen, in

grosster Haufigkeit vorkam. Das Infectionsmaterial fur die Versuche

mit f. Lolii stammte aus uredotragenden Exemplaren von Lolium

perenne, die am Ende Juli im Hafen von Borgholm (Oeland) gesammelt

und von dort heimgefuhrt in den Versuchsgarten des Experimentalfeldes

verpflanzt wurden. An diesen Exemplaren wurde neue Uredo den

ganzen Herbst hindurch ausgebildet, keine Puccinia kam jedoch an den-

selben zum Vorschein. Auf andere im Versuchsgarten wachsende Rasen

von Lolium perenne, obgleich solche hochstens 5 m von den Oelandischen

Exemplaren entfernt wucbsen, ging die Uredoform nicht uber, wie audi

^ese Form uberhaupt auf dem Gebiete des Experimentalfeldes ver-

gebens gesucht worden ist.

Unter den der Ser. II zugehorigen Formen ist im letzten Jahre

°ur die auf Calamagrostis angetroffen. Sie trat jedoch nur auf wenigen,

vorzugsweise auf einem einzigen Standorte, an Calamagrostis arundinacea

auf, obgleich diese Grasart in den Waldchen am Platze allgemein vor-

kommt Eine Eigenthumlichkeit zeigt diese Form insofern, als die

Uredosporen mit keulenformigen Paraphysen vermischt sind, was nicht
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von der auf dieser Nahrpflanze an anderen Orten angetroffenen Kronen-

rostforra angegeben wird und guten Grund giebt in Frage zu stellen,

ob die hier gefundene Form mit der auslandischen identisch ist. In

dem „Bergianischen Garten" bei Stockholm ist eine ahnliche, auch im

Uredostadium paraphysentreibende Form des Kronenrostes auf Calama-

grostis lanceolata angetroffen. An beiden Calamagrostis-Arten kamen

Teleutosporen, oft in unbedeckten Haufchen, zu reichlicher Ausbildung.

Aeusserst haufig ist in diesem Jahre, im Vergleich mit dem vorigen,

f. Melicae (in Ser. IV) in dem Walde am Experimentalfelde gewesen

nur aber in dem Uredostadium. Sehr bemerkenswerth ist bei diesei

Form das auf ein Minimum reducirte Vermogen Teleutosporen zu

Ungeachtet wiederholten fleissigen Suchens wiihrend des September und

der ersten Halfte des October ist es mir unmoglich gewesen, Teleuto-

sporen derselben anzutreffen. Sehon durch diese biologische Eigenschaft

wird fast jeder Gedanke an einen Zusammenbang mit oder wenigsten

eine Abhangigkeit dieser Kronenrostform von einem Rhamnus-Aec'iAiam

aufgehoben. Dagegen spricht ferner der Umstand, dass in mehreren

hundert Metern keine Rhamnus-Art vorkommt, dass die Rhamnus-Arten,

die in der Nahe des Experimentalfeldes vorkommen, in den Baumschulen

oder sonst, im vergangenen Jahre so gut wie vollstandig rein standen,

und dass endlich der Pilz tief in dem dichten Walde, wo fast standiger

Schatten herrschte, am besten gedieh.

Da offenbar bei dem Kronenroste, ebenso wie bei dem Schwarz-

roste, die Frage entstehen kann, ob zwischen den Formen, die einer

und derselben Serie gehoren, das Aecidiumstadium auf der gemeinsamen

Nahrpflanze als eine verbindende Brucke dienen kann, so habe ich es

fur wfinschenswerth erachtet, einige Versuche anzuordnen, die dariiber

Auskunft geben konnten. Die zwei Yersuchsserien des Jahres snid

auf der umstehenden Tabelle 17 beschrieben. Die eine dieser Serien

scheint fur die Annahme eines vermittelnden Aecidiumstadiums, die

andere aber gegen eine solche zu sprechen. In der ersten Serie gwg

f. Alopecuri mittels des Rhamnus- Aecidium nicht nur auf Ahpecurns

selbst auf 15 Infectionsstellen unter 18 fiber, sondern auch auf Hafer

in der einen Versuchsnummer (Nr. 1) an 3 Infectionsstellen unter 10.

Die andere Hafernummer hielt sich indessen ganz rein, obgleich die

Infectionsstellen hier weit zahlreicher (25) waren, die Hafersorte dieselbe

und die Nummer zwischen der erstgenannten und der AlopecuruS'

Nummer sich befand. In der anderen Infectionsserie mit f. Festucae

wurde positiver Erfolg nur auf Festuca, doch nur an einer Stelle unter

11 inficirten, erzielt.

Auf welche Weise die einander widerstreitenden Resultate richtig

zu erklaren sind, ist leider unmoglich, genau zu entscheiden. Fragt

man zuerst, ob es Grunde giebt, in Verdacht zu haben, dass die drei

auf der einen Hafernummer hervorgebrochenen Uredohaufchen aus
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einer Einmischung der f. Avenae in dem beurtheilten Infectionsmateriale

ihren Ursprung genommen haben konnten, so ist zu erwahnen, theils dass

zu der Zeit, wo die mit f. Alopecuri gemachte Infection stattfand, in dem

Gewachshause ein Topf mit 2 Sprossen yon Rhamnus cathartica sich

befand, deren einer mit 8 Flecken eines Blattes mit Aecidien, durch In-

fection mit Teleutosporen aus f. Avenae, besetzt war, tbeils auch, dass es

meine Absicht war, dieses Aecidienmaterial zu Infectionen zu benutzen,

dass aber diese Absicht, in Folge der geringen Menge des Materials, nicht

verfolgt werden konnte. Es ist audi moglich, dass mit dem Messer, das

dem Einsammeln des Sporenmaterials und bei dem Einlegen zar

Keimung benutzt wurde, gleich vorher einer oder einige Aecidienbecher

der mit f. Avenae inficirten Rhamnus-Pft&nzcn geoffnet wurden, und

dass in Folge einer Nachliissigkeit das Messer zwischen den beiden

Impfungen nicht genugend gereinigt worden war. Fur eine solche

Moglichkeit spricht auch gewissermassen der Umstand, dass nach dem

detaillirten Infectionsprotokolle die 3 genannten Uredoflecken auf einem

und demselben Blatte vorkamen und unmittelbar nach einander inficirt

Wurde die hier gemachte Voraussetzung, dass das Material unrein

gewesen ist, nicht zutreffen, so bleibt nichts iibrig als anzunebmen, dass

der Aecidientrager hier eine Brucke zwischen den verschiedenen

specialisirten Formen bieten konne, und dass f. Alopecuri vielleicht

die ursprungliche Form sei, aus welcher die ubrigen sich entwickelt

haben und vielleicht noch sich entwickeln. Diese Form wurde also

der f. Tritici von Puccinia graminis entsprechen, nur dass der Ueber-

gang der letzteren auf andere Grasarten als Weizen direct im Uredo-

stadium des Pilzes geschieht.

Fur die hier versuchte Erkliirungsweise, dass die vermittelnde Eigen-

schaft des Aecidiumstadiums nur scheinbar sei, in Wirklichkeit aber von

einer unabsichtlicben Ungenauigkeit beim Inficiren herruhre, konnten

endlich die Resultate der zwei Infectionsserien angefuhrt werden, wobei

Aecidiensporen, aus dem Freien geholt, als Material benutzt wurden. Diese

Resultate ersieht man aus der Tabelle 18 unten. Das Material stammte

fur beide Serien demselben Standorte, von denselben Strauchern her,

es war nur zu verschiedenen Zeiten entnommen. Das Ergebniss wurde

durchaus negativ auf Hafer (24 Infectionsstellen), aber durchaus posits

auf Alopecurus (12 Infectionsstellen). Man kann vermuthen, dass die

Aecidien, aus denen das Infectionsniaterial genommen wurde, aus der

f. Alopecuri stammten. Beim Nachsuchen auf dem Fundorte ergab

sich auch, dass Alopecurus da unter und zwischen den Rhamnus-

Strauchern reichlich vorkam. Erwahnt sei noch zugleich, dass Hafer

auf einem sehr nahe belegenen Acker in den fruheren Jahren cultivirt

und dass auf diesem Acker f. Avenae beobachtet worden war.

In der letzten Tabelle 18 ist auch ein Infectionsversuch zu finden,
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Rhamnus cathartica

I

IT Blatter

: :

IZ
Rhamnus cathartica 4

4

13

13 zx^ I

:|:
"

12

wo die Aecidiosporen direct auf Rhamnus cathartica selbst ubergefuhrt

wurden, urn kennen zu lernen, ob hier eine Selbstreproduction des

Aecidiumstadiums stattfinden konne. Dieser Versuch gab durchaus

negativen Ausschlag.

VI. Scklussbetrachtung.

Durch die hier oben mitgetheilten, im Laufe des Jahres 1894 neu-

gewonnenen Resultate hat nicht nur das Vorhandensein einer Speciali-

sirung des Parasitismus bei den Getreiderostarten eine reiche Be-

statigung gefunden, sondern ist auch das Specialirungsphanomen in

gewissen Theilen beleuchtet worden. AIs rait grosserer oder geringerer

Sicherheit getrennt liegen jetzt vor uns:

von P. graminis auf 15 Grasarten wenigstens 6 Formen

» P. Phlei pratensis „ 2 „ 1

„ P. glumarum „ 5 „ „ 5 „

n P- dispersa „ 5 „ »-•-''*»
„ P. coronata „ 8 „ »

6 »

In Summa 35 Grasarten 22 Formen.

Und die Berechtigung des Trennens der Formen hat, was die

aecidienerzeugenden Formen angeht, nicht wenig an Starke dadurch

gewonnen, dass die Versuche in der Kegel negativ ausgefallen sind,

in welchen es versucht wurde, mit Hulfe des Aecidienstadiums als Brucke

die Formen auf andere Grasarten uberzufuhrcn als die, um nach den

Uredoinfectionen zu schliessen, speciell dafur geeigneten.

Durch diese Untersuchungen tritt zugleich die Frage der Speciali-
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sirung des Parasitismus als eine sowohl aus physiologischen wie aus

systematischen Gesichtspunkten so bedeutungsvolle und umfassende

auf, dass man dieselbe nicht mehr ausser Acht lassen kann 1
). Die

Specialisirung giebt uns ein schiirferes Augenmerk auf ein sehr weit

gegangenenes Formenbildungsvermogen der Natur, grosser als man
fruher gedacht hat, und von grosster Bedeutung fur die Systematik.

Sie bringt uns weiter ein neues Zeugniss von der Wahrkeit des Satzes,

dass — urn mit SACHS (I, 219) zu sprechen — „die einfachen Causal-

bedingungen, mit denen es der Physiker und Chemiker zu thun hat,

zur Erklarung von Lebenserscheinungen nicht geniigen, am wenigsten

von solchen, welche Gestaltungsvorgange zur schliesslichen Wirkung

haben", dass die physiologischen Phanomene viel complicirterer

Natur sind. Fur die Entstehung, z. B. der Schwarzrostkrankheit bei

Roggen, genugt es nicht, dass die kraftig wachsende Keimfadenspitze

einer Uredospore des Schwarzrostes ein lebendes Roggenblatt trifft.

Wird ein positives Resultat des Zusammentreffens eintreten konnen, so

muss die betreffende Spore auf einer der folgenden Grasarten aus-

gebildet sein: Roggen, Gerste, Triticum repens oder Elymus arenarius.

Im anderen Falle wird das Resultat nichts. Man konnte geneigt sein,

daraus zu schliessen, die vier genannten Grasarten mochten in der

physikalisch - chemischen Beschaffenheit des Blattgewebes oder der

einzelnen Blattzellen unter einander gleich sein, gewissen anderen

Grasern aber, z. B. Hafer, Weizen u. s. w. ungleich, und dass darauf

das gleich inficirende Vermogen des auf jenen wachsenden Parasiten

zuriickzufuhren sei. Ware dieses aber der Fall, so niochte wohl auch

ein ebenfalls gleich inficirendes Vermogen dem auf denselben vier Gras-

arten auftretenden Gelbroste den anderen gegenuber zukommen, jener

Gelbrost musste eine und dieselbe Form bilden. Die Erfahrung sagt

jedoch anders. Darf man nach den jetzt vorliegenden Versuchen schliessen,

so muss man in P. glumarum f. sp. Secalw, f. sp. Eor&i, f. sp.

Agropyri und f. sp. Elymi unterscheiden. Andererseits ist zu bemerken,

dass die Sporidien von wenigstens 6, auf 20 verschiedenen Grasarten

ausgebildeten Schwarzrostformen an einer und derselben Unterlage, dem

1) An und fur sich ist freilich das Phanomen der Specialisirung nicht neu, obgleich

das nicht unter diesem Namen von den Vorgangern hesprochen wordcn ist. Schon

Schroter (I, 69) spricht 1879 von einer Zerspaltung der alten P. Caricis in eine

sehr grosse Menge von Formen, deren Zahl sich schon da auf 7 belauft, die sich

unter einander nnr durch geringe morphologische Merkmale unterscheiden, aber

ganz verschiedene biologische Eigenschaften besitzen. Und in neuester Zeit spricht

Magnus von der Ballgemeinen Eraclieinung, dass parasitische Pilze, die sich dorcb

mehrere Generationeu an eine bestimmte Nalirpflanze gewohnt haben, leichter m
diese Nahrpflanzenart cindringen, als in and.-re Arten, auf denen der parasitische

Pilz nicht auftritt- In mykologisdion Werken r.-in >v.stematischer Art, auch in der

allerncuesten Zeit wird jedoch das Phanomen sehr veni" ja nu-istentheils gar nicht
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Berberisblatt, anhaften konnen. Das Eintreten oder das Ausbleiben

des intimen Zusammenlebens zwischen den Pilzfaden und den Blatt-

zellen, welches endlich zum Entsteben eines sporenerzeugenden Hy-
meDiumlagers fiihrt, ist als ein physiologisches Phanomen zu betrachten

— wahrscheinlich in die grosse Gruppe der „Reize" fallend — wobei

Krafte mehrfacher Art zusamnienwirken, deren inneres Wesen uns

noch verborgen ist.

Aber die Frage der Specialisirung des Parasitismus hat auch

andere Seiten. Sie ist nach aller Wahrsckeinlichkeit eine sehr um-
fassende Frage. In der That ist eine Specialisirung anderer Uredineen-

gruppen schon in nicht wenigen Fallen von SCHROTER, DE BARY,
Plowright, Magnus, Dietel, Rostrup, Klebahn u. a. recht

sicher gestellt, und man kann sich wohl denken, dass eine solche in

der ganzen Parasitenpilzlehre mehr oder weniger scharf durchgefuhrt

werden konnte.

Endlich verursacht das Phiinonien der Specialisirung beim Fest-

halten der allgemein herrschenden Auffassung des Speciesbegriffes und
beim systeniatischen Zusammenstellen der Formen und deren Benennung
nicht geringe Schwierigkeiten. Wiirde bei fortgesetzten Untersuchungen

das Specialisirungsgesetz weitere Bestatigung finden und zwar in der

Weise, dass auch in dem Sporidienstadium der verschiedenen Formen
kein Uebergang zwischen den verschiedenen Formen stattfindet, so bleibt

mchts ubrig, als die specialisirten Formen zu biologischen Species zu

erhohen, diese ebenso gut an und fur sich wie irgend welche morpho-

logische, und die alten Species P. graminis, P. coronata u. s. w. als

systematische Einheiten hoheren Ranges z. B. Tribus u. dgl. zusammen-

zufassen. Aber dieses niacht es in seiner Ordnung nothwendig, eine

Menge neuer Namen aufzustellen, welche demjenigen, der dieselben

machen soil, nicht geringe Schwierigkeiten, und demjenigen, der sie

hrauchen muss, nicht geringe Unbequemlichkeiten verursachen mussen.

Es wird nicht gut moglich sein, in solche neue Namen das wirklich

Kennzeichnende hineinzulegen, da dieses eben in dem Auftreten

an einer oder einigen gewissen Wirthspflanzen liegt und da jede

Pflanzenart mehrere weit getrennte Rostformen fuhren kann. Wir

kennen gegenwartig auf Weizen — urn ein ein Beispiel zu nennen —
eine Schwarzrostform (P. graminis f. Tritiei), eine Gelbrostform (P.

Qhmarum f. Tritici) und eine Braunrostform (P. dispersa f. Tritici).

Fur eine dieser z. B. den Speciesnamen Tritici, fur eine andere tritium

and fur eine dritte triticinns benutzen, ware meiner Meinung nach in

mehr als einer Richtung unbequem. Solche Namen mussen fur ver-

kiinstelt und beschwerlich gehalten werden. Unter solchen Vcrhiiltnissen,

und da ubrigens die Frage der Specialisirung des Parasitismus noch

ein recht junges Capitel in der Pnanzenpathologie ist, in welchem die

Forschung eben begonnen ist, so habe ich es fur das beste gehalten,
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fortwahrend die alten Species zu behalten und die neu ausgeschiedenen

Formen als special isirte Formen (formae speciales) zu fassen, und

ware dann unter diesem Namen eine neue Art systematischer Einheit zu

verstehen, die freilick seheinbar den alten morphologischen Species

untergeordnet ist, aber in der That selbstandige, durch Zerspaltung dieser

entstandene biologische Arten bildet.

Experimentalfeld im November 1894.
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Mit Tafcl XXL

Eingegangen am 26. November 1894.

Wahrend meines mehrmonatlichen Aufenthaltes in der Zoologischen

Station zu Neapel 1
) wurde ich von Herrn Dr. PAUL MAYER auf einige

Praparate von Valonia aufmerksam gemacht, die Dr. BERTHOLD wahrend

seines Aufenthaltes als Assistent daselbst angefertigt hatte, sowie auf

«nige von Dr. MAYER selbst angefertigte. Obwohl in mehreren Pra-

paraten die Kerne theilweise ziemlich gut gefarbt waren, zeigten sie

doch die Chromosomen und Nucleolen nicht deutlich genug. Mit Hulfe

^r freundlichen Unterstutzung des Herrn Dr. MAYER ist es mir ge-

1) Dieser Anfenthalt ist mir durch die Smithsonian Institution ermfiglicht

worden, welche die Kosten fur einen Arbeitsplatz. im genannten Institnt " ^- ^J
1

mochte an dieser Stelle Gelegenheit nehmen, f
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: 82 setze in der Figurenerklarung des Holzschnittes statt „Physo»tigma vtne-

nosum Taub." den Autornamen „Balfour".

84, Zeile 1 des Testes setze „Bd. IX« statt „Bd. X*.

84, Zeile 3 des Testes setze „Egin" statt „Egon".

84, Zeile 19 des Testes setze ..23:'.- statt „223«.

85, Zeile 19 von oben setze „Wint." statt „Wirt.".

86, Zeile 12 von unten setze „Sprun." statt „Spenn. tt

.

88, Zeile 1 von oben setze „J. Bornmuller" statt „G. Bornmuller".

88, Zeile 6 von oben setze ,15-17 mm" statt ,,15-17 //»«.

309 wunscht der Autor statt „Timothyrost" in der Ueberschrift II. Puccinia

Phlei pratensis gesetzt zu sehen „Timoteegrasrost tt
.

321, Zeile 3 von oben lies statt „im Grossen im Freien angepflanzt" „in er-

wachsenem Zustande eingepflanzt".

321, Zeile 6 bis 7 lies statt „angepflanzten" „eingepflanzten".

321, Zeile 4 von unten wunscht der Autor „f. sp. Calamagrostidis" in _f. sp.

323, Zeile 2 und 1 von unten steht:

Ser. IV. Aecidium unbekannt.

6) f. sp. Melicae auf Mtlica nutans ^existirt vielleieht nielit.

Der Autor wunscht die nachtriigliche Aenderung:

Ser. IV. Aecidium unbekannt (existirt vielleieht nicht).

6) f. sp. Melicae auf Melica nutans.

328, Zeile 12 von oben wunscht der Autor die Worte „die physiologischen"

in „sie physiologische" verandert zu sehen.
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