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Experiments on maintenance of strains 

of the cultivated mushroom 

I I I . Propagation b y multispore culture 

Summary. 1. T h e s u b j e c t t r e a t e d in t h e t e x t is w h e t h e r 
mul t i spore-cul ture is s u i t a b l e for t h e p r o p a g a t i o n a n d 
m a i n t e n a n c e of m u s h r o o m stra ins . 

2 . T h e ef fect of t h e c u l t u r e m e d i u m o n t h e g e n e t i c 
s t ructure of t h e m u l t i s p o r e - c u l t u r e is t e s t e d b y seeding 
four di f ferent m e d i u m s w i t h spores . A p a r t i c u l a r ef fect 
of t h e c u l t u r e m e d i u m o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s t e s t e d (i.e. 
the f o r m of t h e m y c e l i u m , s p e e d of g r o w t h , y ie ld) could 
not b e a s c e r t a i n e d . T h e di f ferences b e t w e e n t h e four 
c u l t u r e - m e d i a r e g a r d i n g t h e f o r m of t h e m y c e l i u m (i.e. 
format ion of fluff) w e r e r e m o v e d b y t rans fer t o a n o t h e r 
m e d i u m after t h e spores h a d g e r m i n a t e d . T h e dif ferences 
were therefore c a u s e d b y p h y s i o l o g i c a l a n d n o t g e n e t i c 
factors . 

3. H o w e v e r in t h e f o r m a t i o n of m y c e l i u m fluff dif feren
ces w e r e o b s e r v e d b e t w e e n t h e spore p r i n t s of t h e s a m e 
strains as w e l l as b e t w e e n t h e s tra ins . T h e s tra ins used in 
the e x p e r i m e n t s cons is ted of t w o m u l t i s p o r e c u l t u r e s a n d 
three s inglespore c u l t u r e s . 

4. Y i e l d t e s t s w e r e a lso m a d e w i t h m u l t i s p o r e - c u l t u r e s 
or ig inat ing f r o m f r u i t i n g b o d i e s of di f ferent s izes a n d 
p i c k e d a t di f ferent t i m e s . T h e or ig ina l s t ra in w a s a m u l t i 
spore c u l t u r e . A l s o h a r v e s t t e s t s w e r e c a r r i e d o u t b y 
sowing spores o r i g i n a t i n g f r o m fru i t ing b o d i e s of t w o 
monospore c u l t u r e s p i c k e d a t di f ferent t i m e s . 

5. T h e y i e l d s h o w e d v a r i a t i o n s f r o m t h e o r i g i n a l s t ra in , 
w h i c h w e r e m o r e o f ten n e g a t i v e t h a n p o s i t i v e . H o w e v e r 
only in one case w e r e t h e y s igni f i cant in a l l t h r e e t e s t s 
(sporeprint of t h e m u l t i s p o r e c u l t u r e B , l o w e r in y i e l d t h a n 
B ) . 

6. I t c a n b e s t a t e d t h a t t h e w e i g h t of t h e f r u i t i n g b o d y 
used for co l lec t ing spores h a s n o inf luence o n t h e size of t h e 
frui t ing bodies of t h e m u l t i s p o r e c u l t u r e s . T h e size of t h e 
frui t ing bodies is s t r o n g l y inf luenced b y t h e e n v i r o n m e n t . 
T h e r e f o r e i t is di f f icult t o r e c o g n i z e f r u i t i n g b o d i e s w h i c h 
for g e n e t i c reasons differ in w e i g h t . 

7. I t w a s e v i d e n t t h a t t h e t i m e w h e n t h e m u s h r o o m s 
needed for s p o r e p r i n t s w e r e p i c k e d inf luenced t h e y i e l d 
per iod of t h e m u l t i s p o r e c u l t u r e s , e s p e c i a l l y w i t h p r o 
g e n y f r o m t h e m u l t i s p o r e c u l t u r e . 

8. V a r i a t i o n s f r o m t h e o r i g i n a l m y c e l i u m w e r e also 
o b s e r v e d w i t h o t h e r m u l t i s p o r e c u l t u r e s . T h e r e w e r e dif
ferences in t h e co lour of t h e c a p a n d in t h e f o r m of t h e 
m y c e l i u m . 

9. I t m a y b e c o n c l u d e d f r o m our o w n resul ts a n d t h e 
o b s e r v a t i o n s of o t h e r a u t h o r s , t h a t t h e m a i n t e n a n c e of 
strains b y m u l t i s p o r e c u l t u r e s is n o sure m e t h o d . N e w 
mult i spore c u l t u r e s s h o u l d b e c o m p a r e d w i t h t h e or ig ina l 
s tra in before t h e y are t a k e n for s p a w n p r o d u c t i o n in l a r g e 
a m o u n t s . 

10. A c o m p a r i s o n b e t w e e n m u l t i s p o r e c u l t u r e s a n d t i s 
sue c u l t u r e s , o r i g i n a t i n g f r o m t h e s a m e f r u i t i n g b o d y , 
s h o w e d t h e m u l t i s p o r e c u l t u r e t o b e superior . T h i s is 

* H e r r n P r o f e s s o r D r . S C H W A N I T Z z u m 60. G e b u r t s -
t a g g e w i d m e t . 

c o n f i r m e d b y t h e resul ts of o t h e r a u t h o r s . O n e e x p l a n a 
t i o n for t h e v a r i e d r e a c t i o n s m a y b e t h a t meiosis is m i s 
s ing f r o m t h e m u l t i p l i c a t i o n t h r o u g h t h e t issue c u l t u r e . 
Meiosis a c t s as a fi lter, b y w h i c h m u t a t i o n s are e l i m i n a t e d . 
B e c a u s e t h e m y c e l i u m p r o p a g a t e d b y transfer g e n e r a l l y 
is n o t l o w e r in i ts p e r f o r m a n c e t h a n t h e m u l t i s p o r e c u l t u 
res, o t h e r f a c t o r s m u s t also p l a y a p a r t . 

1 1 . I n c o n c l u s i o n of t h e series of p u b l i c a t i o n s a b o u t 
" E x p e r i m e n t s o n m a i n t e n a n c e of s t ra ins of t h e c u l t i v a t e d 
m u s h r o o m * ' t h e f o l l o w i n g m a y b e s a i d : 

I t is poss ib le t o m a i n t a i n m u s h r o o m - s t r a i n s for m a n y 
y e a r s b y t h e s i m p l e m e t h o d of t r a n s f e r r i n g m y c e l i u m . 
I m p o r t a n t , h o w e v e r , is t h e c o n t i n u o u s c o n t r o l of t h e p e r 
f o r m a n c e of t h e m y c e l i u m , so t h a t e v e n t u a l l y o c c u r r i n g 
d e g e n e r a t i o n s y m p t o m s c a n b e d e t e c t e d ear ly . T h e m y c e 
l i u m s h o u l d b e k e p t o n a as c o m p l e x a n u t r i e n t m e d i u m 
as poss ib le a n d s h o u l d n o t b e t ransferred t o o of ten. 

T h e m a i n t e n a n c e of s t ra ins b y m u l t i s p o r e c u l t u r e s is 
o n l y feas ib le , if n e w m u l t i s p o r e c u l t u r e s are c o m p a r e d 
w i t h t h e o r i g i n a l s t ra in before t h e m y c e l i u m is t a k e n for 
s p a w n p r o d u c t i o n . M a i n t e n a n c e of s t ra ins b y t i ssue c u l 
t u r e is n o t a d v i s a b l e . 

A. Einleitung 

Nachdem in vorangegangenen Veröffentlichungen 

( P R I T S C H E 1966a, 1966b) die Brauchbarkei t der 

Methoden der Myceltei lung und der Gewebekultur 

zur E r h a l t u n g der Champignonstämme untersucht 

worden war, befaßt sich die vorliegende A r b e i t mit 

einer dritten Möglichkeit der Erhal tungszüchtung, 

der Vielsporkultur. 

B r u t * aus Vielsporaussaaten wird von den B r u t 

herstellern häufig für besonders wertvol l gehalten, 

wie die W e r b e t e x t e „ 1 0 0 % Sporenbrut ' ' oder Spo

renkulturen auf sterilisierter Nährunterlage ' ' zeigen. 

Doch erhoben sich bereits warnende St immen, die 

auf die Notwendigkei t hinwiesen, neue Vielsporkul-

turen vor dem Verkauf zu prüfen ( B R E T Z L O F F , 

R o B B i N S und C u R M E , 1962). 

In der vorliegenden A r b e i t werden Vielsporkul-

turen von verschiedenen Stämmen in ihrer Le is tung 

mit dem durch Tei lung vermehrten Mycel des ent- . 

sprechenden Stammes und z u m Tei l auch mit Ge

w e b e k u l t u r e n * * verglichen. Die zur Sporengewin

nung verwendeten Fruchtkörper wurden nach ver

schiedenen Gesichtspunkten ausgewählt . 

Ferner wird der Einfluß des zur Aussaat benutzten 

Nährbodens auf die Vielsporkultur untersucht. 

* B r u t = d a s für die K u l t u r b e e t e b e s t i m m t e u n d u n t e r 
s ter i len B e d i n g u n g e n h e r a n g e z o g e n e M y c e l . 

* * V e r m e h r u n g des P l e k t e n c h y m s , v o n d e n C h a m p i 
g n o n z ü c h t e r n a l s G e w e b e k u l t u r b e z e i c h n e t . 
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B. Material und Methoden 

I. Der Einfluß des Aussaat-Nährbodens auf Keimung, 

Mycelwachstum und Ertrag 

a) Stämme 

D i e fünf v e r w e n d e t e n S t ä m m e (zwei V i e l s p o r k u l t u r e n 
u n d dre i E i n s p o r k u l t u r e n ) w a r e n s c h o n in d e n V e r s u c h e n 
d e r b e i d e n v o r a n g e g a n g e n e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n (PRIT
SCHE 1966a, 1966b) b e n u t z t w o r d e n . 

E s h a n d e l t s i ch u m f o l g e n d e S t ä m m e : 

1) H u : V i e l s p o r k u l t u r m i t b l o n d e m H u t . H a n d e l s 
sorte . M y c e l i m D e z e m b e r i 9 6 0 b e z o g e n u n d 
i n z w i s c h e n d u r c h T e i l u n g v e r m e h r t . 

2) B : V i e l s p o r k u l t u r m i t w e i ß e m H u t . H a n d e l s s o r t e . 
M y c e l i m M a i 1961 b e z o g e n u n d i n z w i s c h e n 
d u r c h T e i l u n g v e r m e h r t . 

3) 867: E i n s p o r k u l t u r m i t v a r i i e r e n d e r H u t f a r b e v o n 
f a s t w e i ß b is f a s t b l o n d . J a n u a r 1959 v o n u n s 
isol iert . V e r s u c h e m i t dieser E i n s p o r k u l t u r 
s c h o n 1962 v e r ö f f e n t l i c h t (PRITSCHE u n d 
V. SENGBUSCH, 1962). 

4) 1 2 0 6 : E i n s p o r k u l t u r m i t b l o n d e m H u t . M a i 1959 v o n 
u n s isol iert . V e r s u c h e m i t dieser E i n s p o r 
k u l t u r s c h o n 1962 v e r ö f f e n t l i c h t (PRITSCHE u n d 
V. SENGBUSCH, 1962). 

5) 4 3 8 5 : E i n s p o r k u l t u r m i t w e i ß e m H u t . N o v e m b e r 
1961 v o n u n s isol iert . 

h) Eigenschaften der zur Sporengewinnung verwendeten 
Fruchtkörper . 

D i e z u r S p o r e n g e w i n n u n g b e n u t z t e n P r u c h t k ö r p e r 
u n t e r s c h i e d e n s ich d u r c h ' d e n E r n t e z e i t p u n k t (früh = 
2 . - 4 . u. 1 5 . E r n t e t a g , s p ä t = 42. — 4 4 . E r n t e t a g ) u n d 
d u r c h ihre G r ö ß e (klein = 3 — 6 g , g r o ß = 12 — 3 0 g) . J e 
S t a m m w u r d e v o n j e d e r A r t e in P r u c h t k ö r p e r zur S p o r e n 
g e w i n n u n g a u s g e w ä h l t . 

c) Nährböden 
Z u r A u s s a a t w u r d e n fo lgende v i e r N ä h r b ö d e n v e r w e n 

d e t : 
1. K o m p o s t . D e r für die C h a m p i g n o n k u l t u r ü b l i c h e 

P f e r d e m i s t k o m p o s t (Mischung v o n 1/2 P f e r d e m i s t , 
1/2 Stroh) w i r d b e i — 2 0 °C e ingefroren, i m A U e s m u s e r 
(Marke , ,Wolf '*, P a . G e b r ü d e r T i g g e s ) z e r k l e i n e r t u n d 
r e i c h l i c h m i t W a s s e r a n g e f e u c h t e t . p H 6,9 n a c h d e m A u t o -
k l a v i e r e n . 

2. K o m p o s t - A g a r . R e z e p t (EGER, u n v e r ö f f e n t l i c h t ) : 
500 g gefrorener K o m p o s t w e r d e n m i t 2 1 A q u a d e s t i m 
S t a r m i x z e r k l e i n e r t u n d d a n a c h m i t 1 , 5 % A g a r - A g a r 
v e r f e s t i g t . p H 6,3 n a c h d e m A u t o k l a v i e r e n . 

3. W e i z e n - A g a r . R e z e p t : 125 g W e i z e n k ö r n e r w e r 
d e n m i t 4 1 A q u a d e s t 2 S t d . l a n g g e k o c h t . 24 S t d . s p ä t e r 
w i r d die F l ü s s i g k e i t a b g e g o s s e n u n d m i t 2 % A g a r - A g a r 
v e r f e s t i g t . p H 6,6 n a c h d e m A u t o k l a v i e r e n . 

4. B i o m a l z - A g a r . R e z e p t : 1 , 5 % B i o m a l z (Maitz in , 
D i a m a l t A G , M ü n c h e n ) in A q u a d e s t m i t 2 % A g a r - A g a r 
v e r f e s t i g t . p H 6,0 n a c h d e m A u t o k l a v i e r e n . 

d) Versuchsdurchführung 

1. S p o r e n g e w i n n u n g . D i e P r u c h t k ö r p e r w u r d e n 
g e e r n t e t , w e n n d a s V e l u m g e s p a n n t , a b e r n o c h n i c h t 
zerr issen w a r . S ie w u r d e n m i t e i n e m P i n s e l g e s ä u b e r t u n d 
m i t g e r a d e a b g e s c h n i t t e n e m S t i e l e n d e u n t e r e in G l a s auf 
e ine P e t r i s c h a l e n h ä l f t e ges te l l t . G l a s u n d P e t r i s c h a l e n -
h ä l f t e w a r e n v o r h e r 2 S t d . l a n g b e i 160 °C i m T r o c k e n 
s c h r a n k steri l is iert w o r d e n . W e n n n a c h 3 — 4 T a g e n die 
S p o r e n ausgefa l len w a r e n , w u r d e d a s G l a s m i t e i n e m ster i
l e n P e t r i s c h a l e n d e c k e l v e r t a u s c h t . D a s S p o r e n m u s t e r 
w u r d e b is z u m G e b r a u c h i m K ü h l s c h r a n k b è i + 3 °C auf
b e w a h r t ; 

2. A u s s a a t . V o n j e d e m S p o r e n m u s t e r w u r d e n A u f 
s c h w e m m u n g e n g e m a c h t , i n d e m u n t e r s ter i len B e d i n g u n 
g e n e t w a s S p o r e n m a s s e m i t d e r I m p f ö s e a b g e k r a t z t u n d 
in R ö h r c h e n m i t 2 m l A q u a d e s t ü b e r t r a g e n w u r d e . 

U m d i e K e i m r a t e z u e r h ö h e n , w u r d e n die R ö h r c h e n 
m i t d e n S u s p e n s i o n e n 5 M i n u t e n l a n g in 50 °C w a r m e s 
W a s s e r g e s t e l l t (BREITENFELD, u n v e r ö f f e n t l i c h t ) . 

B e i m K o m p o s t u n d K o m p o s t - A g a r w u r d e die A u f 
s c h w e m m u n g auf d a s in P e t r i s c h a l e n b e f i n d l i c h e S u b 
s t r a t g e g o s s e n (2 m l / S c h a l e ) . B e i m W e i z e n - u n d B i o m a l z -
a g a r w u r d e die g l e i c h e M e n g e S p o r e n s u s p e n s i o n u n t e r 

j e e in R ö h r c h e n m i t 10 m l v e r f l ü s s i g t e n u n d auf e t w a 
45 °C a b g e k ü h l t e n A g a r - N ä h r b o d e n g e m i s c h t . D e r N ä h r 
b o d e n m i t d e n S p o r e n w u r d e a n s c h l i e ß e n d in P e t r i s c h a 
len a u s g e g o s s e n . F e r n e r w u r d e n a u c h S p o r e n a u f s c h w e m 
m u n g e n auf d e n s c h o n in S c h a l e n g e f ü l l t e n W e i z e n - u n d 
B i o m a l z - A g a r g e g o s s e n , u m eine P a r a l l e l e z u r A u s s a a t 
auf K o m p o s t u n d K o m p o s t - A g a r zu h a b e n . E i n U n t e r 
m i s c h e n der S p o r e n a u f s c h w e m m u n g u n t e r K o m p o s t -
A g a r i s t n i c h t m ö g l i c h , w e i l dieser N ä h r b o d e n z u d ick
f lüssig ist . V o n j e d e m M u s t e r u n d N ä h r b o d e n w u r d e n 
dre i A u s s a a t e n g e m a c h t . D i e S c h a l e n w u r d e n i m B r u t 
s c h r a n k b e i 28 X aufgeste l l t . 

3. M y c e l b o n i t u r u n d W a c h s t u m s t e s t e . D i e 
P e t r i s c h a l e n w u r d e n in d e r z w e i t e n u n d d r i t t e n W o c h e 
n a c h der A u s s a a t h i n s i c h t l i c h der S p o r e n k e i m u n g b o n i -
t i e r t . 4V2 W o c h e n n a c h d e r A u s s a a t er fo lg te n o c h eine 
B o n i t u r auf A u s s e h e n des M y c e l s . 

D i e P r ü f u n g auf W u c h s s c h n e l l i g k e i t w u r d e in v i e r 
W a c h s t u m s t e s t e n auf K o m p o s t - A g a r d u r c h g e f ü h r t . E s 
w u r d e a u s d e r j e w e i l s b e s t g e k e i m t e n A u s s a a t s c h a l e aus 
fünf v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n M y c e l m i t d e m K o r k b o h r e r 
e n t n o m m e n u n d auf fünf P e t r i s c h a l e n m i t K o m p o s t -
A g a r ü b e r t r a g e n . 15 T a g e s p ä t e r w u r d e der D u r c h m e s s e r 
d e r v o n M y c e l ü b e r w a c h s e n e n F l ä c h e a n der s c h m ä l s t e n 
u n d b r e i t e s t e n S t e l l e g e m e s s e n . V o n einer e t w a d e m 
D u r c h s c h n i t t e n t s p r e c h e n d e n S c h a l e a u s g e h e n d w u r d e 
e in w e i t e r e r W a c h s t u m s t e s t in j e fünf S c h a l e n a n g e s e t z t . 
D a s g a n z e w u r d e w i e d e r h o l t , e r n e u t v o n d e n A u s s a a t 
s c h a l e n a u s g e h e n d . 

A l s S t a n d a r d w u r d e d a s O r i g i n a l m y c e l der fünf S t ä m m e 
v e r w e n d e t , d a s für d e n W a c h s t u m s t e s t auf d e n zur A u s 
s a a t b e n u t z t e n N ä h r b ö d e n h e r a n g e z o g e n w u r d e . 

4. E r t r a g s p r ü f u n g e n . D i e E r t r a g s p r ü f u n g e n w u r 
d e n n a c h d e m T I L L - V e r f a h r e n (TILL, 1961) in L i t e r g l ä s e r n 
d u r c h g e f ü h r t . Z u r H e r s t e l l u n g der d a z u n o t w e n d i g e n 
K ö r n e r b r u t w u r d e v o n d e n A u s s a a t s c h a l e n a u s g e g a n g e n , 
in d e n e n die m e i s t e n S p o r e n g e k e i m t h a t t e n . M i t einer 
h a l b e n % 1-Plasche K ö r n e r b r u t w u r d e n 5 L i t e r g l ä s e r 
R e z e p t I (Mischung v o n S t r o h , T o r f , K a l k , B a u m w o l l 
s a a t m e h l , S o j a b o h n e n m e h l u n d 7 0 % W a s s e r , Ster i l i sa
t i o n b e i 1 2 1 °C u n d 1 A t ü D a m p f d r u c k ) b e i m p f t . S p ä t e r 
w u r d e d a s d u r c h s p o n n e n e S u b s t r a t m i t 5 % B a u m w o l l 
s a a t m e h l a u f g e w e r t e t (LEMKE, 1963), w i e d e r in die L i t e r 
g l ä s e r g e f ü l l t u n d m i t D e c k e r d e g e d e c k t . D i e Gläser 
w u r d e n in d e n o b e r i r d i s c h g e l e g e n e n S p e z i a l r ä u m e n für 
C h a m p i g n o n k u l t u r aufgeste l l t . G e e r n t e t w u r d e 7 W o c h e n 
l a n g . 

II. Ertragsprüfung von Vielsporkulturen aus Frucht

körpern mit verschiedenen Eigenschaften 

a) Stämme 

E s w u r d e n d iese lben S t ä m m e v e r w e n d e t w i e i m G e 
w e b e k u l t u r v e r s u c h (PRITSCHE, 1966 b ) . 

1) B : V i e l s p o r k u l t u r m i t w e i ß e m H u t , b e r e i t s o b e n 
a n g e f ü h r t . 

2) 8 6 7 : E i n s p o r k u l t u r m i t v a r i i e r e n d e r H u t f a r b e v o n 
f a s t w e i ß b i s f a s t b l o n d , b e r e i t s o b e n a n g e f ü h r t . 

3) 1 0 5 1 : E i n s p o r k u l t u r m i t ä h n l i c h e n E i g e n s c h a f t e n w i e 
867, 1959 v o n u n s isol iert . Ü b e r die E i n s p o r 
k u l t u r w u r d e s c h o n 1962 v o n u n s b e r i c h t e t 
(PRITSCHE u n d v . SENGBUSCH, 1962). 

b) Eigenschaften der Fruchtkörper 
D i e z u r S p o r e n g e w i n n u n g b e n u t z t e n P r u c h t k ö r p e r 

u n t e r s c h i e d e n s ich d u r c h d e n E r n t e z e i t p u n k t (früh = 
2 . - 9 . E r n t e t a g , m i t t e l = 3 5 . - 3 6 . E r n t e t a g , s p ä t = 
5 6 . - 6 4 . E r n t e t a g ) u n d d u r c h ihre G r ö ß e (klein = 3 — 5 g , 
m i t t e l g r o ß = 8 — 1 1 g , g r o ß = 14 — 4 6 g) . 

c) Versuchsdurchführung 
T A l s A u s s a a t n ä h r b o d e n w u r d e W e i z e n - A g a r v e r w e n d e t 

(siehe o b e n ) . J e w e i l s 2 m l S p o r e n a u f s c h w e m m u n g in 
A q u a d e s t w u r d e n m i t 5 m l v e r f l ü s s i g t e m W e i z e n - A g a r 
v e r m i s c h t u n d die R ö h r c h e n s c h r ä g g e l e g t . S e c h s b z w . 
z e h n W o c h e n n a c h der A u s s a a t w u r d e n die V i e l s p o r k u l 
t u r e n zur H e r s t e l l u n g v o n K ö r n e r b r u t b e n u t z t . 

B e i d e n dre i V e r s u c h e n m i t der S o r t e B w u r d e b e i d e n 
b e i d e n ers ten P r ü f u n g e n v o n n e u e n A u s s a a t e n a u s g e 
g a n g e n , w ä h r e n d b e i der d r i t t e n P r ü f u n g die A u s s a a t e n 
des z w e i t e n V e r s u c h e s v e r w e n d e t w u r d e n . D a s M y c e l 
w a r e i n m a l v e r m e h r t w o r d e n . 



Vol. 37> 3 E r h a l t u n g s z ü c h t u n g b e i m K u l t u r c h a m p i g n o n . I I I I I I 

B e i d e n V e r s u c h e n m i t d e n E i n s p o r k u l t u r e n 867 u n d 
1051 w u r d e n v o n d e n zur S p o r e n g e w i n n u n g a u s g e s u c h t e n 
F r u c h t k ö r p e r n g l e i c h z e i t i g G e w e b e k u l t u r e n g e w o n n e n . 
Zur H e r s t e l l u n g des A k t i v m y c e l s ( H U H N K E u n d v . S E N G 
B U S C H , 1959) w u r d e D ü n g e r b r u t v e r w e n d e t (mit K ö r n e r 
b r u t b e i m p f t ) . I n der z w e i t e n der b e i d e n E r t r a g s p r ü f u n 
gen w u r d e D ü n g e r b r u t v o m s e l b e n I m p f d a t u m w i e b e i der 
ersten P r ü f u n g b e n u t z t . D i e B r u t w a r i n z w i s c h e n z w e i 
Monate i m K ü h l r a u m b e i -I-4 °C a u f b e w a h r t w o r d e n . 

D e r A n b a u er fo lgte in K i s t e n v o n % q m G r u n d f l ä c h e 
(ca. 30 k g S u b s t r a t / K i s t e ) n a c h d e m A k t i v m y c e l - A n b a u -
ver fahren ( H U H N K E u n d v . S E N G B U S C H , 1959). A l s S u b 
strat w u r d e eine k o m p o s t i e r t e M i s c h u n g v o n % P f e r d e -
mist u n d % S t r o h v e r w e n d e t . A l s K u l t u r r ä u m e d i e n t e n 
o b e r i r d i s c h " g e l e g e n e S p e z i a l h ä u s e r für C h a m p i g n o n 
kul turen. 

D i e P r ü f u n g e n der A u s s a a t e n d e r V i e l s p o r k u l t u r B 
w u r d e n d r e i m a l in j e w e i l s 12 W i e d e r h o l u n g e n (12 K i s t e n 
= 6 q m E r n t e f l ä c h e ) d u r c h g e f ü h r t . G e e r n t e t w u r d e 
sieben W o c h e n l a n g . A u s a r b e i t s t e c h n i s c h e n G r ü n d e n 
w u r d e n n u r v o n 4 der 12 K u l t u r k i s t e n die F r u c h t k ö r p e r 
gezähl t u n d d a m i t A n z a h l u n d E i n z e l p i l z g e w i c h t b e 
s t i m m t . 

D i e P r ü f u n g e n der V i e l s p o r - u n d G e w e b e k u l t u r e n v o n 
867 u n d 1051 w u r d e n z w e i m a l d u r c h g e f ü h r t . B e i m ers ten 
M a l s t a n d e n j e V e r s u c h s g l i e d 10 K u l t u r k i s t e n ( = 5 q m ) , 
b e i m z w e i t e n M a l 7 K i s t e n ( = 3 , 5 qm) zur V e r f ü g u n g . 
G e e r n t e t w u r d e s ieben W o c h e n l a n g . 

C. Ergebnisse 

I. Der Einfluß des Aussaat-Nährbodens auf Keimung, 

Mycelwachstum und Ertrag 

a) Der Einfluß auf die Keimung 
Die Sporen keimten auf allen Nährböden. B e i der 

ersten Bonitur , elf T a g e nach der Aussaat , hat ten in 
Weizen-Agar mehr Sporen gekeimt als in Biomalz-
Agar. B e i der sechs T a g e später durchgeführten 
zweiten Boni tur war kein Unterschied mehr fest
zustellen. B e i Weizen-Agar w a r in den Schalen, bei 
denen die Sporenaufschwemmung unter den Nähr
boden gemischt w^orden war, insgesamt gesehen eine 
höhere K e i m r a t e erzielt worden als in den Schalen, 
bei denen die Sporensuspension auf den Nährboden 
gegossen worden war. B e i B iomalz-Agar wurde das 
Gegenteil festgestel lt . 

E in Sporenmuster keimte nicht auf K o m p o s t - A g a r , 
jedoch auf allen anderen Nährböden, und von zwei 
weiteren Mustern keimten nur in einer der drei A u s 
saatschalen auf K o m p o s t - A g a r eine bzw. vier Sporen. 
Auch bei diesem Muster keimten die Sporen auf den 
drei anderen Nährböden, wenn auch teilweise in 
geringen Prozenten. D e m n a c h ist K o m p o s t - A g a r ein 
etwas unsicherer Aussaat-Nährboden. 

Die Sporenmuster unterschieden sich z u m Tei l 
erheblich in der Keimfähigkei t , auch innerhalb der 
Sorten. E s konnte * jedoch zwischen den Sorten in 
dieser Hinsicht kein Unterschied festgestellt werden. 

h) Der Einfluß auf das Mycelwachstum 
Nachdem die Aussaatschalen 2 ^ Wochen bei 

28 °C und anschließend in Polyäthylenbeute l ver
packt zwei Wochen bei 24 °C gestanden hat ten, 
wurde das Aussehen des Mycels bonit iert . E s wurde 
festgehalten, ob das Mycel fädig dem Nährboden 
anlag oder sich zart plustriges bis dicht flauschiges 
Luftmycel gebildet hat te . 

D a s flauschige Mycel ist gefürchtet , da es im E x 
tremfall s tark durch die Deckerde spinnt und an 
Stelle von Fruchtkörpern fladenartige Mycelan-
häufurigen bildet ( F R I T S C H E 1966 a). 

Abb. 1. Aussaat von Sporen des Musters A A P (Stamm 867) auf vier verschiedene 
Nährböden. 

Aussehen des Mycels 4V2 Wochen nach der Aussaat. 

E s zeigte sich, daß in fast allen Fäl len die A u s 
saaten auf Biomalz-Agar die meisten flauschigen 
Mycelstellen aufwiesen. A n zweiter Stelle lag Weizen-
A g a r . D a n n folgte K o m p o s t - A g a r . A m wenigsten 
flauschiges Mycel bi ldete sich auf K o m p o s t . A b b . 1 
zeigt das Mycel aus Sporen v o m Muster A A P * 
(Stamm 867) nach A u s s a a t in die vier verschiedenen 
Nährböden. Auf Biomalz-Agar ist deutlich dicht 
flauschiges Mycel zu erkennen. Auf Weizen-Agar ist 
der Flausch weniger dicht, doch g ibt es auch hier v ie l 
Luf tmyce l . Dagegen sind auf K o m p o s t - A g a r nur 
noch vereinzelt kleine flauschige Stellen zu finden. 
Man erkennt deutl ich fädiges Mycel . In der K o m p o s t -
Schale ist kein flauschiges Mycel zu entdecken. Die 
Schale wirkt in der Aufnahme schlecht durchspon-
nen. D a s ist jedoch in Wirkl ichkeit nicht der Fal l . 
Die dunklen Kompostte i lchen sind von Mycel um
wachsen, schimmern aber leicht durch, so d a ß die 
Mycelfläche nicht so hell erscheint wie in den anderen 
Schalen. 

Die Flauschbi ldung wird nicht nur durch den A u s 
saatnährboden, sondern auch durch den G e n o t y p 
beeinflußt. So bringen die Sporenmuster der Stämme 
867, 4385 und B mehr flauschiges Mycel hervor als 
diejenigen der S t ä m m e 1206 und H u . A u c h zwischen 
den Sporenmustern einer Sorte g ibt es Unterschiede. 
B e i der Sorte B haben Muster A A J und A A K in allen 
Nährböden, bis auf K o m p o s t , mehr flauschiges Mycel 
gebi ldet als Muster A B A . Auf K o m p o s t haben alle 
drei Muster n u r . w i n z i g e Stellen plustrigen Mycels 
gebracht . 

Unterschiede in der Wuchsschnel l igkeit wurden 
durch Wachstums-Teste auf K o m p o s t - A g a r ermit-

* D i e S p o r e n m u s t e r w u r d e n m i t B u c h s t a b e n b e z e i c h 
n e t , m i t A b e g i n n e n d in f o r t l a u f e n d e r F o l g e des A l p h a 
b e t e s , so w i e d ie F r u c h t k ö r p e r ze i t l i ch n a c h e i n a n d e r g e 
e r n t e t w u r d e n . D a d a s A l p h a b e t n i c h t a u s r e i c h t e , m u ß t e n 
s p ä t e r z w e i u n d schl ieß l ich dre i B u c h s t a b e n v e r w e n d e t 
w e r d e n . 
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T a b e l l e i . Übersicht über den Ertrag von Vielsporkulturen mehrerer Stämme und Sporenpilze 
hei Aussaat auf vier verschiedenen Nährböden. 

P r ü f u n g auf T i l l - S u b s t r a t in L i t e r g l ä s e r n , x v o n 5 G l ä s e r n n a c h 7 E r n t e w o c h e n 

Stamm 
Merkmal 

des 
Sporenpilzes 

Sporenmuster 
Kompost 

X g/Glas bei J 

Kf mpost-

Agar ' 

Aussaat auf: 

Weizen-

Agar 
Biomalz-

Agar 

X Muster X Aussaat X Kontrolle X Stamm 

B k le in f r ü h 
g r o ß f r ü h 
k le in s p ä t 
g r o ß s p ä t 

A A J 
A A K 
A A Z 
A B A 

60,2 
75,0 

100,4 
110,8 

80,2 
98,2 

143,8 
78,4 

78,0 

69,4 
102,2 

88,8 

67,8 
51 ,8 
62,2 

102,6 

7 1 , 6 
73,8 

102,2 
95,2 

85,7 94,9 90,3 

B 

K o n t r o l l e 96,0 87,6 98,6 97,2 94,9 
85,7 94,9 90,3 

B 

X o h n e K o n t r o l l e 86,8 100,2 84,6 7 1 , 1 
85,7 94,9 90,3 

H u k l e i n f rüh 
k le in s p ä t 
g r o ß s p ä t 

A A G 
A A V 
A A W 

97>4 
106,6 
109,2 

(105,0) 

1 1 5 , 3 * 
104,6 

90,2 
96,0 

126,0 

1 1 7 , 4 
105,6 

(112,6) 

102,5 
105,9 

1 1 3 , 1 

107,2 97 ,1 102,2 

H u 

K o n t r o l l e 88,0 99,8 98,8 (101,9) 9 7 , 1 
107,2 97 ,1 102,2 

H u 

X o h n e K o n t r o l l e 104,4 108,3 104,1 1 1 1 , 9 
107,2 97 ,1 102,2 

867 k le in f r ü h 
g r o ß f r ü h 

A A P 
A A Q 

72,4 
60,8 

45,6 
(63,1) 

49,0 
42,0 

(65,5) 
80,6 

58,1 
6 1 , 6 

59,9 69,6 64,8 

867 

K o n t r o l l e 33>6 86,4 78,2 80,0 69,6 
59,9 69,6 64,8 

867 

X o h n e K o n t r o l l e 66,6 54,4 45,5 7 3 , 1 
59,9 69,6 64,8 

1206 k l e i n f r ü h 
k le in s p ä t 

A A L 
A A T 

114,8 
109,2 

1 1 7 , 6 
79,6 

94,0 
1 0 9 , 5 * 

150,2 
100,5 

1 1 9 , 2 

99,7 

109,5 88,6 99,1 

1206 

K o n t r o l l e 78,4 (91,9) (94,0) 90,0 88,6 

109,5 88,6 99,1 

1206 

X o h n e K o n t r o l l e 112 ,0 98,6 101,8 125,4 
109,5 88,6 99,1 

4385 k le in f rüh 
g r o ß f r ü h 
k le in s p ä t 
g r o ß s p ä t 

A A N 
A A O 
A A X 
A A Y 

95,2 
83,8 
88,6 
79,6 

(92,4) 
107,4 
100,6 

97,8 

84,8 
86,2 
88,2 
81,2 

89,0 
(90,9) 
9 1 , 0 

104,0 

90,4 
92,1 
92,1 
90,7 

91 ,3 87,6 89,5 

4385 

K o n t r o l l e 106,6 72,0 96,4 75 ,2 87,6 

91 ,3 87,6 89,5 

4385 

X o h n e K o n t r o l l e 86,8 99,6 85,1 93,7 
91 ,3 87,6 89,5 

X A u s s a a t e n | 9 1 , 3 92.2 84,2 95,0 

Sporenpilz = zur Sporengewinnung verwendeter Fruchtkörper 
Die Zahlen in Klammern sind für Fehlstellen eingesetzte Werte. Sie sind Mittelwerte des jeweiligen Sporenmusters und Nährbodens 
* = nur vier Gläser vorhanden 
Sicherungen der Differenzen: (Grenzwerte) 

Differenz gesichert = 0 0 ^ 0 / = 18 g/Glas 
Differenz gut gesichert = GD^^" = 23 g/Glas 
Differenz sehr gut gesichert = G D g ^ j ^ = 30 g/Glas 

te l t . Die insgesamt vier Prüfungen zeigten einen 
Unterschied nur zwischen den Sorten. 

D a s Mycel von 4385 und B wuchs in allen v ier 
Testen langsamer als das der anderen Sorten. E in 
anfänglich bestehender Unterschied zwischen den 
Aussaaten und dem Originalmycel bei 4385 und H u 
glich sich bei den späteren Prüfungen aus. 

Eine Differenz in der Wuchsschnel l igkeit zwischen 
den Mustern einer Sorte war nicht nachzuweisen. 
B e i der ersten Prüfung wuchs das Mycel von Muster 
A B A (von S t a m m B) langsamer als das der Muster 
A A J und A A K . In den späteren W a c h s t u m s testen 
glich sich der Unterschied aus. 

Eine Nachwirkung des Aussaatnährbodens auf die 
Wuchsgeschwindigkeit des Mycels war ebenfalls nicht 
festzustellen. 

Neben der Wuchsschnel l igkeit wurde der Myce l typ 
beurtei lt . Flauschiges Mycel bi ldete sich bis auf eine 
Ausnahme nur bei den Vielsporaussaaten der E in
sporkultur 4385. In allen vier Wachstumstes ten zeigte 
das Muster A A N flauschiges Mycel , während die an
deren drei Sporenmuster dieser Sorte nur bei zwei 
(Muster A A O ) oder einem der vier Teste etwas 
flauschiges Mycel bi ldeten. Die Einsporkultur 4385 

h a t t e in keiner der v ier Prüfungen flauschiges 
Mycel . 

F e i n e r brachte das von Muster A A V der Sorte H u 
abstammende Mycel in zwei der vier Prüfungen 
flauschiges Mycel hervor. 

Die Ergebnisse zeigen, d a ß Unterschiede zwischen 
Vielsporkulturen möglich sind. In diesem Falle 
neigen die beiden Sporenmuster A A N (4385) und 
A A V (Hu) mehr zur Bi ldung flauschigen Mycels als 
die 18 übrigen Muster und die fünf Standardsorten. 

Eine nachhalt ige W i r k u n g des Aussaatnährbodens 
auf die Bi ldung flauschigen Mycels wurde nicht fest
gestellt . B e i den vier Wachstumstesten, die alle auf 
K o m p o s t - A g a r durchgeführt wurden, t rat im ersten 
Test bei dem von K o m p o s t abgeimpften Mycel keine 
Flauschbi ldung auf. I m nächsten W a c h s t u m s t e s t , 
bei dem das Mycel der Kompost-Agar-Schalen des 
ersten Testes übergeimpft wurde, bi ldete sich schließ
lich doch flauschiges Mycel. 

D a ß bei den Bonit ierungen der Schalen der W a c h s 
tumsteste viel weniger flauschiges Mycel festgestellt 
wurde als bei der Bewertung der Aussaatschalen, 
erklärt sich aus dem Bonit ierungsdatum. Die A u s 
saatschalen hat ten 414 W o c h e n bei hohen Tempera-
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turen gestanden, die Schalen der Wachstumsteste 
nur 2 Wochen. Flauschiges Mycel wird aber u m so 
häufiger gebildet, je länger die Kul turen im warmen 
Raum stehen. 

c) Der Einfluß auf den Ertrag 
Die Ergebnisse der Ertragsprüfung sind in T a 

belle 1 aufgeführt. W i e die Tabel le zeigt, wurde im x 
kein gesicherter Unterschied zwischen den auf ver
schiedenen Nährböden gekeimten Vielsporkulturen 
gefunden. Die größte Differenz im E r t r a g bestand 
zwischen Weizen-Agar und Biomalz-Agar und betrug 
10,8 g. Dieser W e r t liegt weit unter dem Grenzwert 
für G D 5 % von i 8 g. Innerhalb der Sorten g a b es 
allerdings in einzelnen Fällen gesicherte Unterschiede 
zwischen den auf verschiedenen Nährböden gekeim
ten Vielsporkulturen. D o c h brachten mal die K u l 
turen des einen, mal die des anderen Aussaatnähr
bodens den höheren Ertrag . D a r u m dürfte diesen 
Differenzen keine große B e d e u t u n g zugemessen wer
den, zumal da die Schwankungen der Einzelerträge 
außerordentlich groß waren. 

II. Ergebnisse der Ertragsprüfungen 

von Vielsporkulturen aus Fruchtkörpern 

verschiedener Eigenschaften 

Die Ergebnisse der drei mit der Vielsporkultur B 
durchgeführten Ertragsprüfungen wurden in A b b . 2 

graphisch dargestellt . E s wurden die Abweichungen 
v o m Standard, d. h. von der Leistung des durch 
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Abb. 2. Verhalten der von 
der Vielsporkultur B ab
stammenden Vielsporaus
saaten gegenüber dem 
durch Teilung vermehrten 
Mycel des x\usgangsstani-
mes hinsichtlich Ertrag 
(oben), Fruchtkörperzahl 
(Mitte) und -gewicht (un

ten). Ordinaten-Werte: 
Positive bzw. negative A b 
weichungen von der Lei
stung des durch Teilung 

vermehrten Mycels 
(Abszissen). 

Tei lung vermehrten Mycels 
eingezeichnet. F ü r jede 
der drei Prüfungen wurde 
ein anderes Zeichen ver
wendet und die drei Zei
chen durch einen Strich 
miteinander verbunden. 
, U b e r die in kg/qm, n/qm 
und g/Fruchtköiper aus
gedrückten Einzelwerte 
gibt Tabel le 2 Auskunft . 
In dieser Tabel le ist auch 
verzeichnet, ob die A b 
weichungen v o m Standard 
statistisch gesichert sind. 

Die Abweichungen v o m 
Standard imErtrag(kg/qm) 
wurden im obersten K o 
ordinatensystem der A b b . 2 
eingetragen. Die Erträge 
schwanken u m den Stan
dard, wie die Zeichnung ver
anschaulicht, mit einer 
Verschiebung des Schwer
gewichtes in den negativen 
Bereich. Drei Vielsporkul
turen waren in allen drei 
Prüfungen schlechter als 
der Standard, während 
keine der Vielsporkulturen 
immer über dem Standard 
lag. 

In Versuch 72 brachte 
der Standard einen beson
ders hohen Ertrag , der nur 
v o n einer der Vielspor
kulturen erreicht wurde. 
Deshalb gab es in diesem 
Versuch auch viele Ertrags
werte, die gesichert unter 
dem Standard lagen, wie 
aus Tabel le 2 zu entnehmen 
ist. 

Nur eine der Vielspor
kulturen ist in allen drei 
Prüfungen dem Standard 
gesichert unterlegen. E s 
handelt sich u m die Aus
saat des Sporenmusters V Z . 
Die Vielsporkultur des Mu
sters W O k o m m t in ihrer 
geringen Leis tung der A u s 
saat des Musters V Z sehr 
nahe. D o c h ist hier in Ver
such 52 die Differenz zum 
Standard von 0,7 kg/qm 
nicht gesichert, da die 
Grenzdifferenz 0,9 kg/qm 
beträgt . 

D a s mittlere Koordina
tensystem in A b b . 2 ver
anschaulicht, wie weit die 
Vielsporkulturen in der A n -

kg/m' 
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Erfragsabschnitte. 

1. Erntetag• 

i-7. Erntewoche - 1 - ^ 

Fn : Sporenmus fer von frühen 

Fruchtkörpern 

Sp ' Sporenmuster von späten 
Fruchtkörpern 

Sti-Standard [durch Teilung 
vermehrtes Mycel). 

Abb. 3. Ernteverlauf der von „ B " 
abstammenden Vielsporaussaaten. 

Erträge durch Säulen wieder
gegeben, in denen von unten nach 
oben die Ernteperioden durch ver
schiedenartige Zeichnungen veran

schaulicht wurden. 
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T a b e l l e 2. Übersicht über Ertrag, Pilzanzahl^ und Pilzgewicht 
E r g e b n i s s e v o n dre i P r ü f u n g e n n a c h j e w e i l s s ieben E r n t e w o c h e n , x v o n 12 W i e d e r -

Ertrag in kg/m 2 Anzahl/m* 
Merkmale 

Sporen- des Versuch 52 Versuch 72 Versuch 84 Versuch 52 Sporen-
Sporennilzes 

Versuch 52 Versuch 72 

muster Differenz Differenz Differenz Differenz 
kg/m^ zum S. kg/m* zum s. kg/m* zum s. n/m* zum S. 

Größe Ernte 
kg/m^ 

Standard 
kg/m* 

Standard 
kg/m* 

Standard 
n/m* 

Standard 

S t a n d a r d 9,3 1 1 , 6 7,3 _ 982 _ 
V J k le in f r ü h 9,3 ±0,0 — 9,0 - 2 , 6 00 7,5 +0,2 — 1 1 3 1 + 149 — 
V K kle in f rüh 9,9 +0,6 — 10,1 - 1 , 5 — 8,6 + 1,3 +++ 1 1 6 4 + 182 
V U m i t t e l m i t t e l 8,1 - 1 , 2 0 10,4 - 1 , 2 — 7>2 - 0 , 1 - 735 - 2 4 7 
V V m i t t e l m i t t e l 8,9 - 0 , 4 - 9,8 - 1 , 8 0 7,8 +0,5 - 858 - 1 2 4 -v x m i t t e l m i t t e l 9,3 ±0,0 — 5,6 - 6 , 0 000 6,7 - 0 , 6 0 1 1 3 9 + 157 — 
V Z g r o ß m i t t e l 8,4 - 0 , 9 0 9,5 - 2 , 1 00 6,6 - 0 . 7 0 1001 + 19 
W B k le in m i t t e l 7.7 - 1 , 6 000 8,9 - 2 , 7 000 8,7 + i>4 +++ 909 - 73 — 
W D m i t t e l m i t t e l 9,0 - 0 , 3 - 9,5 - 2 , 1 00 7,5 +0,2 - 1032 + 50 -W E m i t t e l m i t t e l 10,5 + 1,2 + 7>7 - 3 , 9 000 6,7 - 0 , 6 0 1334 + 3 5 2 -f 

W F m i t t e l m i t t e l 9,9 +0,6 — 9,9 - 1 , 7 0 8,3 + 1,0 1 1 6 9 + 187 
W J k le in m i t t e l 8,1 - 1 , 2 0 1 1 , 6 ±0,0 _ 8,0 +0,7 + 1094 + 1 1 2 
W L m i t t e l m i t t e l 8,4 - 0 , 9 0 8,1 - 3 , 5 000 8,4 + 1,1 +++ 938 - 44 — 
W O g r o ß s p ä t 8,6 - 0 , 7 - 9,4 - 2 , 2 00 6,5 - 0 , 8 0 1433 + 4 5 1 
W R g r o ß s p ä t 9,1 - 0 , 2 • - 10,9 -o>7 - 7,4 +0,1 - 951 - 31 -

S = Sicherung der Differenz zwischen Vielsporaussaat und Standard 
Vielsporaussaat dem Standard mit P 5 % gesichert 
Vielsporaussaat dem Standard mit P 1 % gut gesichert 
Vielsporaussaat dem Standard mit P 0,1% sehr gut gesichert 
Differenz nicht gesichert 

überlegen + 
überlegen + + 

unterlegen o 
unterlegen 00 

überlegen + + + unterlegen 000 

zahl der gebildeten Fruchtkörper v o m S t a n d a r d ab
weichen. Die W e r t e gruppieren sich u m den Stan
dard, wobei auch hier eine Verschiebung des Schwer
gewichtes in den negat iven Bereich zu erkennen ist. 
Diese Verschiebung ist jedoch geringer als beim Er
trag. Drei Vielsporkulturen haben in allen drei 
Prüfungen weniger Fruchtkörper als der S tandard 
gebracht , doch sind die Differenzen niemals in allen 
drei Untersuchungen gesichert (Tabelle 2). 

D a s durchschnittl iche Gewicht der einzelnen 
Fruchtkörper schwankt u m den Standard (Abb. 2, 
unteres Koordinatensystem). Eine Vielsporkultur 
h a t in allen drei Versuchen schwerere Fruchtkörper 
als der Standard geliefert, während eine andere Viel
sporkultur jedes Mal leichtere Fruchtkörper im Ver
gleich z u m Standard hervorbrachte. Eine Sicherung 
der Differenzen ist jedoch nur bei den schwereren 
Fruchtkörpern und dort nur in einer der drei Prü
fungen gegeben (Tabelle 2). 

E i n Einf luß des Gewichtes der Fruchtkörper , von 
denen die Sporen gewonnen wurden, auf das durch
schnittl iche Pi lzgewicht der aus den Sporenmustern 
hervorgegangenen Vielsporkulturen konnte nicht 
festgestellt werden. Die Sporenmuster V Z , W O und 
W R lieferten keine schwereren Fruchtkörper als die 
Sporenmuster V J , V K , W B und W J (Abb. 2, unten) . 

D e n Ertragsverlauf der von B abstammenden Viel
sporkulturen veranschaulicht die graphische Dar
stellung in A b b . 3. E s wurden nur die Vielsporkul
turen aus früh oder spät geernteten Fruchtkörpern 
einander gegenübergestellt , u m einen eventuellen 
Einfluß des Ernteze i tpunktes der zur Sporengewin
nung aufgestellten Fruchtkörper auf den Ertrags
verlauf besser studieren zu können. 

Z u m Vergleich wurde noch der Ertragsverlauf der 
Originalkultur daneben gezeichnet. D e r Gesamt
ertrag wurde durch Säulen dargestel lt , die durch 
verschiedenartige Kennzeichnungen in die Ernte
perioden untertei lt w^urden. Als Ertragsabschnit te 
wurden die E r n t e nach dem 1. T a g sowie nach der 
1 .—7. Woche gewählt . Die Ergebnisse der drei Prü

fungen wurden untereinander gezeichnet, von oben 
nach unten folgend die Versuche 52, 72 und 84. 

In Versuch 52 hat nur die eine der beiden aus frü
hen Fruchtkörpern s tammenden Vielsporkulturen 
(VK) am ersten E r n t e t a g und nach der ersten Ernte
woche (schwarzer und vert ikal gestreifter Abschnit t 
in A b b . 3 oben) einen höheren E r t r a g gebracht als die 
beiden Vielsporkulturen aus späten Fruchtkörpern. 
Der Standard liegt zu dieser Zeit noch etwas über der 
Vielsporkultur aus V K . In der zweiten Kul turprü
fung (Versuch 72, A b b . 3 Mitte) hat am ersten T a g 
noch keine der Vielsporaussaaten einen E r t r a g ge
bracht . N a c h einer Erntewoche ist kein nennens
werter Unterschied zwischen den Vielsporaussaaten 
früher und später Fruchtkörper festzustellen. Doch 
ändert sich das Bi ld nach einer weiteren Erntewoche 
wesentHch. A m E n d e dieser zweiten Erntewoche 
(schräg gestreifter Abschnitt) liegen die Vielspor
kulturen aus frühen Fruchtkörpern im E r t r a g um 
1 kg/qm über denen aus späten Fruchtkörpern. U m 
weitere 500 g höher liegt der Standard. E r bleibt bis 
zuletzt an der Spitze, während eine der Vielspor
kulturen aus spät geernteten Fruchtkörpern die 
beiden aus früh geernteten Fruchtkörpern s tammen
den A u s s a a t e n ab fünfter Erntewoche im E r t r a g 
überholt. 

In der dritten Prüfung (Versuch 84, A b b . 3 unten) 
liegen die Aussaaten der frühen Fruchtkörper wieder 
zu Ertragsbeginn, hier schon nach der ersten Ernte
woche, im E r t r a g über den A u s s a a t e n der späten 
Fruchtkörper. Sie liegen in diesem F a l l sogar über 
dem Standard, doch holt dieser in der zweiten Ernte
woche auf. 

Die Ergebnisse aller drei Prüfungen deuten darauf 
hin, daß m a n von zu Ertragsbeginn geernteten 
Fruchtkörpern häufig K u l t u r e n mit hohem Anfangs
ertrag gewinnen kann. I m vorliegenden Fal l , bei dem 
es sich u m Aussaaten handelt , ist der Anfangsertrag 
nicht höher als beim Ausgangsstamm, jedoch höher 
als bei den Aussaaten spät geernteter Fruchtkörper. 
In einem früheren Versuch, bei dem Gewebekulturen 
früh und spät geernteter Fruchtkörper im E r t r a g s -
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des Vielsporaussaatversuches mit der Vielsporkultur B. 
holungen ä 0,5 m^ b e i m E r t r a g , v o n 4 W i e d e r h o l u n g e n b e i A n z a h l u n d P i l z g e w i c h t . 

Anzahl /m* g/Fruchtkörper 

Versuch 72 Versuch 84 Versuch 52 Versuch 72 Veisuch 84 

Differenz Differenz Differenz Differenz Differenz 
n/m' zum s. n/m* zum s. g/Fr. zum s. g/Fr. zum s. g/Fr. zum S. 

Standard Standard Standard Standard 
g/Fr. 

Standard 

1144 - 830 — 4,8 — 4.3 - 4.5 _ 
- 3 4 5 0 779 - 5 1 — 3>9 - 0 , 9 4.1 - 0 , 2 — 4.7 +0,2 — 

1192 + 48 — 827 - 3 — 4>5 - 0 , 3 — 3.7 ~o,6 — 5.0 +0,5 — 
888 - 2 5 6 - 808 — 22 - 5,8 + 1,0 + 4.4 +0,1 - 5.0 +0,5 -

1026 - 1 1 8 - 810 - 20 - 5>i +0,3 - 4.1 - 0 , 2 - 4.9 +0,4 -
299 - 8 4 5 000 7 1 0 - 1 2 0 0 4>o - 0 , 8 — 5.7 + 1.4 +++ 4.7 +0,2 — 

. 868 - 2 7 6 - 662 - 1 6 8 00 3.5 - 1 . 3 00 4.8 +0,5 5.0 +0,5 -
1054 - 90 - 948 + 118 + 4>5 - 0 , 3 - 3,7 - 0 , 6 - 4,6 +0,1 -

958 - 1 8 6 - 809 - 21 - - 0 , 5 - 4.0 - 0 , 3 - 4.6 +0,1 -
780 - 3 6 4 0 816 - 14 - 3,8 - 1 , 0 0 5,0 +0,7 — 4.2 - 0 , 3 -
932 - 2 1 2 - 923 + 93 - 3.9 - 0 , 9 0 3.7 - 0 , 6 - 4.7 +0,2 -

1021 - 1 2 3 — 931 + 101 — 4.0 - 0 , 8 — 4.1 - 0 , 2 — 4.4 - 0 , 1 — 
722 - 4 2 2 00 1013 + 183 +++ 4.2 - 0 , 6 - 4.5 +0,2 - 4.3 - 0 , 2 -
792 - 3 5 2 0 650 - 1 8 0 00 3.3 - 1 , 5 00 4.3 ±0,0 — 4.6 +0,1 — 
964 - 1 8 0 - 738 - 92 - 4.6 - 0 , 2 - 4.5 +0,2 - 4.4 - 0 , 1 -

verlauf verglichen wurden, waren die Gewebekulturen 
der frühen Fruchtkörper nicht nur denen der späten 
Fruchtkörper, sondern auch dem[^Originalmycel im 
Anfangsertrag überlegen ( F R I T S C H E , 1966b). 

Der Einf luß des Erntetermins auf den Ertrags
verlauf der von den entsprechenden Fruchtkörpern 
abstammenden Vielsporkulturen wurde auch in Ver
suchen mit den Einsporkulturen 867 und 1051 stu
diert. V o n den gewählten Fruchtkörpern wurden 
nicht nur Sporen gewonnen, sondern es wurden vor 
dem Aufstel len der Pi lze z u m Sporenwerfen Plekten
chyms tückchen aus ihrem Innern geschnitten (so
genannte Gewebekultur) . Ü b e r die Ertragsle istung 
dieser Gewebestücke wurde schon berichtet ( F R I T 

S C H E , 1966 b) . 

Eine Übersicht über die Le is tung der A u s s a a t e n 
gibt Tabel le 3. V o n den Sporenmustern wurden 
gleichzeitig mehrere Aussaaten gemacht und getrennt 
geprüft. 

U m die von einem Fruchtkörper abstammenden 
Gewebekulturen und Viel
sporkulturen miteinander 
vergleichen zu können,wur-
den beide Vermehrungs
arten in A b b . 4 einbezo
gen. Graphisch dargestellt 
wurden die Abweichungen 
vom jeweiligen Standard 
(durchTeilung vermehrtem 
Mycel) im Gesamtertrag. 
Die auf einen Fruchtkör
per zurückgehenden K u l 
turen wurden nebenein
ander gezeichnet, wobei die 
in den beiden Prüfungen 
erzielten Abweichungen 
vom Standard bei den 
Vielsporkulturen mit einer 
durchgehenden und bei den 
Gewebekulturen mit einer 
gestrichelten Linie mitein
ander verbunden wurden. 

Die A r t der graphischen Darste l lung entspricht im 
übrigen der von A b b . 2. 

W i e A b b . 4 erkennen läßt , besteht ein Zusammen
hang zwischen Ertragshöhe und Ausgangspilz . Z u m 
Beispiel sind von den v o m Fruchtkörper 1 abstam
menden K u l t u r e n bis auf eine Ausnahme höhere 
Erträge erzielt worden als von den K u l t u r e n aus 
Fruchtkörper 2. Dasselbe gilt für die v o m ; Frucht
körper 4 abstammenden Kul turen, wenn man sie den 
Kul turen des Fruchtkörpers 6 gegenüberstel l t . 

E in Vergleich der Vielsporaussaaten mit den Ge
webekulturen desselben Fruchtkörpers fällt vor
wiegend zugunsten der Vielsporkulturen aus. So 
haben die Vielsporkulturen, die auf die Fruchtkörper 
2 und 5 zurückgehen, in beiden Prüfungen höhere 
Erträge gebracht als die entsprechenden Gewebe
kulturen. Vorwiegend höhere Erträge als die dazu
gehörigen Gewebekulturen brachten die Aussaaten 
von Sporen der Fruchtkörper 3 und 6. N u r bei 
Fruchtkörper 4 schnit ten die Gewebekulturen bis 

T a b e l l e 3. Übersicht über den Ertrag der Vielsporkulturen aus Sporenmustern von zu 
Ertragsbeginn und gegen Ertragsende geernteten Fruchtkörpern der Einsporkulturen 

86y und 1051. 

E r g e b n i s s e v o n z w e i P r ü f u n g e n n a c h j e w e i l s s i e b e n E r n t e w o c h e n , x v o n 10 W i e d e r 
h o l u n g e n in V e r s u c h 1 1 2 u n d 7 W i e d e r h o l u n g e n in V e r s u c h 1 2 1 . 

Sporen
muster 

Aussaat Sorte 
Fruchtkörper 

Versuch 112 Versuch 121 
Sporen
muster 

Aussaat Sorte 
Fruchtkörper 

kg/m* 
Differenz 

z. Standard 
S. kg/m^ 

Differenz 
z. Standard 

S. 

Sporen
muster 

Aussaat Sorte 

Nr. Ernte 
kg/m* 

Differenz 
z. Standard 

S. kg/m^ 
Differenz 

z. Standard 
S. 

S t a n d a r d 867 12,7 10,9 
867 d I 867 1 f rüh 13,5 + 0,8 - 10,4 - 0 . 5 — 
867 d I I 867 1 f rüh 14.3 + 1,6 10,8 - 0 , 1 -
867 c I 867 2 f rüh 13.0 +0,3 — 10,5 - 0 , 4 — 

867 1 I 867 3 s p ä t 13.6 +0,9 - 1 1 , 1 +0,2 -
867 1 I I 867 3 s p ä t 13.9 + 1,2 + 10,1 - 0 , 8 — 

S t a n d a r d 1051 1 1 , 4 1 1 . 4 
1051 f I 1051 4 f rüh 1 1 , 9 +0,5 - 9.2 - 2 , 2 000 

1051 f I I 1051 4 f rüh 1 1 , 8 +0,4 — 9.4 - 2 , 0 00 
1051 k I 1051 5 s p ä t 12,5 + 1,1 - 10,4 - 1 , 0 -
1051 m I 1051 6 s p ä t 10,4 - 1 , 0 - 10,4 - 1 , 0 -
S =-- Sicherung der Differenz zwischen Vielspon-iussaat und Standard 
Vielsporaussaat dem Standard mit P 5 % gesichert überlegen + unterlegen o 
Vielsporaussaat dem Standard mit P 1 % gut gesichert überlegen unterlegen 00 
Vielsporaussaat dem Standard mit P 0,1% sehr gut gesichert überlegen + + + unterlegen 000 
Differenz nicht gesichert 
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Abb. 4. Verhalten der von den beiden Einsporkulturen 867 und 1051 abstammen
den Vielsporkulturen und Gewebekulturen im Ertrag gegenüber dem durch Tei
lung vermehrten Mycel. Ordinaten-Werte: positive bzw. negative Abweichungen 

von der Leistung des durch Teilung vermehrten Mycels (Abszisse). 
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.\bb. 5. Ernteverlauf der von den Einsporkulturen 867 und 1051 abstammenden 
Vielsporkulturen. Erträge durch Säulen wiedergegeben, in denen von unten nach 
oben die Ernteperioden durch verschiedenartige Zeichnungen veranschaulicht 

wurden. 

auf eine Ausnahme besser im E r t r a g ab als die Viel
sporkulturen, während bei Fruchtkörper 1 mal die 
Aussaaten und m a l die Gewebekulturen den höheren 
E r t r a g brachten. Die beiden le tz ten sowie Frucht
körper 2 wurden zu Ertragsbeginn geerntet . 

E ine Sicherung der Differenz zum Standard ist bei 
den Vielsporkulturen selten. Sie wird niemals in 
beiden Prüfungen erreicht (Tabelle 3). 

D e r Ertragsver lauf wurde wie beim Versuch mit B 
durch Säulen veranschaulicht, die durch verschieden

artige Kennzeichnungen in die Ernteperioden unter
teilt wurden (Abb. 5). 

Als Ertragsabschnit te wurden wieder die Ernte 
nach dem 1. T a g sowie nach der 1 .—7. W o c h e ge
wähl t . Die Ergebnisse der beiden Prüfungen wurden 
untereinander gezeichnet, oben Versuch 1 1 2 , darunter 
Versuch 1 2 1 . 

B e i der Einsporkultur 867 haben die von den frü
hen Fruchtkörpern abstammenden Vielsporkulturen 
in Versuch 1 1 2 am ersten E r n t e t a g schon 400—500 g 
pro q m E r t r a g gebracht , während v o n den Vielspor
kulturen der späten Fruchtkörper noch nichts geerntet 
wurde (schwarze Abschni t te in A b b . 5 oben). Doch 
wurde das Ergebnis nicht in der Wiederholung des Ver
suches (Versuch 121) bestät ig t . Hier wurden am ersten 
E r n t e t a g von allen Kul turen ähnliche Erträge erzielt. 

V o n den Vielsporkulturen des Stammes 1051 fällt 
hinsichtlich des Ertragsverlaufes nur die A u s s a a t des 
späten Fruchtkörpers 6 (Muster 1051 m) auf. Sie lag 
sowohl in Versuch 1 1 2 als auch in Versuch 121 nach 
zwei Erntewochen um rund 2 kg/qm im E r t r a g unter 
den anderen K u l t u r e n (schräg gestreifter Abschnit t 
in A b b . 5). In Versuch 121 holte sie die anderen Kul 
turen später ein, nicht aber in Versuch 1 1 2 . 

D a s gleiche Verhal ten h a t t e n wir in früheren Ver
suchen ( F R I T S C H E , 1966b) bei den Gewebekulturen 
desselben Pilzes beobachtet . In diesen Versuchen 
zeigten die Gewebekulturen des anderen spät geernte
ten Fruchtkörpers (Nr. 5) ebenfalls einen Ertrags
abfall nach der zweiten W o c h e im Vergleich mit den 
Kul turen aus früh geernteten Fruchtkörpern. 

III. Besondere Beobachtungen 

an weiteren Vielsporaussaaten 

Abweichungen der Vielsporkultur v o m Ausgangs
s t a m m in verschiedenen Eigenschaften konnten wir 
hin und wieder beobachten. 

So fiel ein Sporenmuster auf, das in den Aussaat
schalen auf Weizen-Agar immer wieder dicht flau
schiges Mycel bi ldete, während die A u s s a a t e n der 
anderen Sporenmuster fädiges Mycel wie der Ori
g inalstamm zeigten. 

Große Abweichungen in der F a r b e konnte L E M K E 

(persönHche Mitteilung) bei Sporenaussaaten einer 
Einsporkultur mit blonder Hutfarbe feststellen. Es 
waren von einem Sporenmuster fünf Vielsporaus
saaten gemacht worden, die durch Myceltei lung ver
mehrt worden waren. Die Fruchtkörper der meisten 
Vermehrungen h a t t e n einen dunkelbraunen H u t , 
wie er niemals bei dieser Einsporkultur beobachtet 
worden war. In wenigen Fäl len entsprach die H u t 
farbe dem Original und nur zwei Vermehrungen 
zeigten eine hellere Hutfarbe. In der nächsten Prüfung, 
die mit diesen, inzwischen weiter durch Myceltei lung 
vermehrten Aussaaten durchgeführt wurde, waren 
die extrem dunklen oder hellen Farbwerte weit
gehend verschwunden. 

Die Aussaaten des Sporenmusters wichen nicht nur 
in der Farbe , sondern auch im E r t r a g v o m Ausgangs
s t a m m ab. Sie lagen in ihrer Le is tung gesichert unter 
diesem. 

D. Erklärung und Diskussion der Ergebnisse 

W e n n man viele Sporen des Kulturchampignons 
gemeinsam aussät, verschmelzen bald nach der K e i 
m u n g die H y p h e n der verschiedenen Sporen mit-
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einander. Vielsporkulturen zeigen gegenüber Ein
sporkulturen desselben Sporenmusters im allgemei-
jien ein einheitlicheres Verhal ten, wei l durch die 
Verschmelzung und Vermischung der H y p h e n ver
schiedener Genotypen vorhandene Mängel ausge
glichen werden können ( L A M B E R T , 1959). 

Durch A u s w a h l unterschiedlicher Aussaatnähr
böden sollte in der vorliegenden A r b e i t versucht 
werden, die Zusammensetzung des Genotypenge-
misches der Vielsporkulturen in Abhängigkei t v o m 
Nährboden zu vari ieren. So ist es denkbar, d a ß z. B . 
auf B iomalz-Agar diejenigen Sporen bevorzugt kei
men, die sich diesem Nährboden am besten anpassen, 
später aber bei K u l t u r auf strohhalt igem Substrat 
(Kompost oder Til l-Substrat) benachtei l igt sind. 
Umgekehrt könnte m a n eventuel l durch A u s s a a t auf 
dem später zur Fruchtkörperbi ldung benutzten 
Nährboden bereits eine erste Auslese der geeignetsten 
Typen treffen. 

Die v o n uns verwendeten Nährböden wirkten 
nicht selektiv. E s g a b i m Mitte l keine gesicherten 
Ertragsunterschiede zwischen den auf den vier ver
schiedenen Nährböden gekeimten Vielsporkulturen. 
Hinsichtlich der F o r m des Mycels schien zunächst 
ein Unterschied zu bestehen. D i e auf Biomalz-Agar 
gekeimten Vielsporaussaaten zeigten a m meisten 
flauschiges Mycel , die auf K o m p o s t gekeimten Sporen 
das wenigste . D a s B i l d änderte sich, als v o n den 
Aussaatschalen abgeimpft wurde. N a c h der ersten 
Abimpfung auf K o m p o s t - A g a r waren noch gewisse 
Differenzen festzustellen, die jedoch verschwanden, 
als v o n diesem K o m p o s t - A g a r erneut auf K o m p o s t -
Agar abgeimpft wurde. D e m n a c h handelte es sich 
hier u m einen physiologischen und keinen gene
tischen Ef fekt . Als Parallelbeispiel könnten die Ver
suchsergebnisse v o n S T O L L E R (1962) angeführt wer
den. Sporen, die im Muster dicht nebeneinander 
lagen, bi ldeten bei A u s s a a t auf Hafermehl-Agar dick
flauschiges Mycel , während die A u s s a a t auf Biomalz-
Agar fädig wuchs. S T O L L E R v e r m u t e t , d a ß es sich 
um eine physiologische Beeinflussung des Mycels 
durch den Nährboden handelt . Unsere Ergebnisse 
weichen insofern v o n denen S T O L L E R S ab , als wir auf 
Biomalz-Agar häufig flauschige Sektoren fanden. 
Allerdings spielten dabei die verwendeten Sorten eine 
große RoUe. D e r von S T O L L E R benutz te S t a m m h ä t t e 
wahrscheinlich auch auf unserem Biomalz-Agar keine 
Flauschbildung gezeigt . E r benöt igt den in dieser 
Hinsicht noch wirksameren Hafermehl-Agar. 

Interessant ist , d a ß sich die Sporenmuster inner
halb einer Sorte in der B i l d u n g flauschigen Mycels 
unterschieden. D a ß Sporenkulturen in ihren Eigen
schaften v o m A u s g a n g s s t a m m abweichen können, 
ist zu erwarten. D e r Geschlechtsakt in der Basidie , 
d. h. die Verschmelzung der beiden haploiden K e r n e 
zum diploiden K e r n mit anschließender Meiosis, 
wurde von S A R A Z I N (1955), E V A N S (1959) und anderen 
beobachtet . E V A N S stel l te dabei Regelmäßigkeiten 

• hinsichtlich der L a g e der Spindeln bei der zweiten 
Tei lung der Meiosis fest . Sie haben zur Folge, daß 
nur 2 0 % der be im Kul turchampignon zweikernigen 
Sporen Kerne enthalten, die bei der zweiten Tei lung 
der Meiose aus demselben K e r n hervorgingen. 

Genetisch Neues m ü ß t e demnach entstehen kön
nen. E s erhebt sich allerdings die Frage , wie wei t 
innerhalb einer Vielsporkultur durch H y p h e n v e r -

schmelzung und K e r n w a n d e r u n g Unterschiede aus
geglichen werden können. 

D a ß eine solche „Vereinheithchung*' nicht immer 
gelingt, zeigt das verschiedene Verhalten der Sporen
muster hinsichtlich der Bi ldung flauschigen Mycels . 
A u c h die erwähnten Abweichungen in der Hutfarbe 
deuten darauf hin. Schließlich wurden auch Ertrags
unterschiede zwischen den Sporenmustern fest
gestel lt . E ine in allen Prüfungen gesicherte A b 
weichung v o m Original wurde in unseren Versuchen 
allerdings nur einmal nachgewiesen. A u s dem Spo
renmuster V Z gingen Vielsporkulturen hervor, die 
dem Ausgangsstamm, der Vielsporkultur B , im E r 
t r a g in allen drei Prüfungen gesichert unterlegen 
waren (Tabelle 2). 

B R E T Z L O F F , R O B B I N S und C U R M E (1962) stel l ten 
in ihren Versuchen ebenfalls Unterschiede zwischen 
Vielsporkulturen und ihrem Ausgangsstamm fest. 
E s handelte sich hier u m Abweichungen in der F a r b e 
und F o r m des Mycels, im Ertrag , in der F o r m der 
Fruchtkörper und in der Zahl der Sporen je Basidie . 

Die genannten Beispiele zeigen klar, d a ß E r t r a g s 
prüfungen neuer Vielsporkulturen vor einer Massen
herstellung v o n B r u t erforderlich sind. 

Eine E r h ö h u n g bzw. Verringerung des Einzelpi lz
gewichtes der Vielsporkulturen durch A u s w a h l 
schwerer bzw. leichter Fruchtkörper zur Sporen
gewinnung führte in unseren Versuchen nicht z u m 
Erfolg. D o c h darf nicht vergessen werden, d a ß das 
Fruchtkörpergewicht ein äußerst umweltlabiles Merk
m a l ist . W a c h s e n z. B . viele Fruchtkörper im K u l 
turbeet gleichzeitig heran, werden sie aus Gründen 
der Nahrungskonkurrenz kleiner als einzeln stehende 
Fruchtkörper. A u c h haben die Fruchtkörper im 
trockenen K u l t u r b e e t ein geringeres Gewicht als im 
feuchten B e e t ( K I N D T , 1965). E s ist schwierig, die 
durch die U m w e l t bedingten Abweichungen in der 
Größe der Fruchtkörper von den evt l . auftretenden 
genetisch bedingten Abweichungen zu unterscheiden. 

E t w a s aussichtsreicher scheint es zu sein, durch 
Gewinnung v o n Sporen aus Fruchtkörpern der ersten 
Erntewel le zu Vielsporkulturen mit hohem Anfangs
ertrag zu kommen. Die Ergebnisse der Versuche m i t 
dem S t a m m B deuten darauf hin. S t a m m B ist eine 
Vielsporkultur, also ein Genotypengemisch. Mög
licherweise bi ldeten die H y p h e n mit den Genen für 
frühen E r t r a g hier die ersten Fruchtkörper. 

Die entsprechenden Versuche mit den Vielspor
kulturen, die von Einsporkulturen abstammten, 
führten nur in einem Fal le zu einer Beeinflussung des 
Ertragsverlaufes durch den Ernteze i tpunkt des 
Sporenpilzes. 

In der Nachkommenschaft einer Einsporkultur 
können neue Genotypen auftreten, wenn sich die 
beiden in der Spore enthaltenen Kerne genetisch 
unterscheiden. Je mehr sie in ihren Merkmalen v o n 
einander abweichen, desto vielgestalt iger werden die 
Sporen der nächsten Generation sein. Z u der U m -
kombination der Gene während der Meiosis kommen 
die vielen Möglichkeiten der paarweisen Vertei lung 
der vier aus der Meiosis hervorgegangenen K e r n e 
auf die beiden Sporen. B e i Unterscheidung der 
Kerne in nur zwei Genen können sich zehn verschie
dene Kernkonstel lat ionen ergeben ( F R I T S C H E , 1964). 
So verwundert es nicht, wenn auch aus Einspor
kulturen hervorgegangene Vielsporkulturen A b -
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weichungen v o m A u s g a n g s s t a m m zeigen. D a s ein
drucksvollste Beispiel dieser A r t lieferten uns die 
aus der Einsporkultur 1206 gewonnenen und von 
dieser s tark in der Hutfarbe abweichenden Vielspor
kulturen. 

S i G E L und S i N D E N ( i g s s ) fanden bei Vermehrung 

einer Einsporkultur über Vielsporaussaat eine große 
Mannigfalt igkeit in der Mycelform und im E r t r a g 
und nicht den von ihnen erwarteten hohen Grad von 
Übereinst immung mit dem Mutterstamm. " 

Hinsichtl ich der Übertragbarkei t durch Vielspor
kulturen wurde auch das Merkmal , ,Lamellenlosig-
keit'* untersucht. Lamellenlose Fruchtkörper, in d e : 
englisch sprechenden Li teratur als „hardgi l led mush
rooms** bezeichnet , haben rudimentäre Lamellen 
und keine Sporen. In Kul turen, in denen diese For
men auftreten, s inkt der E r t r a g . R I B E R R A S M U S S E N , 

A M B E N und H O L M G A A R D (1959) stel l ten fest, d a ß 
,,lamellenlose Fruchtkörper ' ' bevorzugt in Vielspor
kulturen auftraten, deren Sporen v o n neben ,,la
mellenlosen P i l z e n " stehenden Fruchtkörpern ge
wonnen wurden. Fal ls es sich nicht u m die Übertra
gung v o n Krankhei tskeimen durch die Sporen han
delt , ist hier ein Parallelfall zur Beeinflussung des 
Ertragsverlaufes durch A u s w a h l best immter Frucht
körper zur Sporengewinnung gegeben. A n den 
Stellen, an denen ,,lamellenlose Fruchtkörper ' ' auf
traten, enthielt das Mycel vorwiegend Kerne dieses 
G e n o t y p s . A u c h in den Zellen der normalen Frucht
körper dieses Standortes kamen solche K e r n e vor. 
In der Nachkommenschaft t rat dann das Merkmal 
„Lamellenlosigkeit '* wieder s ichtbar in Erscheinung. 

D e r Vergleich der Vielsporkulturen mit den v o m 
selben Fruchtkörper abstammenden Gewebekulturen 
hinsichtlich der Ertragsleistung fiel vorwiegend zu
gunsten der Vielsporkulturen aus. D a s s t immt mit 
den Erfahrungen von S A R A Z I N (1952) und vieler 
nordamerikanischer Brutherstel ler ( L A M B E R T , 1959) 
überein. W i e läßt sich jedoch ein solches Phaenomen 
erklären? E i n wesentlicher Unterschied zwischen 
der Vermehrung über P l e k t e n c h y m s t ü c k e und der 
Vermehrung über Vielsporaussaat is t das Fehlen der 
Meiosis be i der erstgenannten Vermehrungsart . Die 
Meiosis wirkt jedoch als Fi l ter , indem hier Mutationen, 
die Störungen der .Chromosomenpaarungen zur Folge 
haben, eliminiert werden ( B R E I D E R , 1953). Meist 
dürfte es sich u m Kle inmutat ionen handeln, die 
k a u m sichtbar sind, jedoch das Material immer mehr 
heterogen werden lassen und es in seiner Leistungs
fähigkeit schwächen. 

E. Zusammenfassung 

1. I n der A r b e i t wird die Frage behandelt , ob die 
, ,Vie lsporaussaat" zur Vermehrung und E r h a l t u ng 
von Champignonstämmen geeignet is t . 

2. D u r c h A u s s a a t auf v ier verschiedenen Nähr
böden wird der Einfluß des Nährbodens auf die gene
tische Zusammensetzung der Vielsporkulturen unter
sucht . E ine selekt ive W i r k u n g der Nährböden konnte 
bezüglich der geprüften Eigenschaften (Mycelform, 
Wuchsschnell igkeit des Mycels, Ertrag) nicht fest
gestel lt werden. Unterschiede auf den vier Nähr
böden hinsichtlich der F o r m des Mycels (Flausch
bildung) glichen sich nach Abimpfung v o m A u s s a a t 
nährboden aus. E s ist daher anzunehmen, d a ß sie 
nicht genetisch, sondern physiologisch bedingt waren. 

3. E s zeigten sich jedoch hinsichtlich der Flausch
bi ldung Unterschiede zwischen den Sporenmustern 
desselben Stammes sowie zwischen den Stämmen. 
B e i den für den Versuch verwendeten S t ä m m e n han
delte es sich u m zwei Vielsporkulturen und drei Ein
sporkulturen. 

4. Ertragsprüfungen wurden auch mit Vielspor
aussaaten aus zu verschiedener Zei t geernteten und 
verschieden großen Fruchtkörpern einer Vielspor
kultur durchgeführt. Ferner mit den Sporenaussaa
ten von zu Ertragsbeginn und gegen Ertragsende 
geernteten Fruchtkörpern zweier Einsporkulturen. 

5. I m E r t r a g g a b es Abweichungen v o m Original
s t a m m , die etwas häufiger negat iv als posi t iv waren. 
Sie waren jedoch nur in einem Fal l in allen drei 
Prüfungen gesichert (Sporenmuster der Vielsporkul
tur B , im E r t r a g niedriger als B ) . 

6. E i n Einf luß des Gewichtes der zur Sporengewin
nung verwendeten Fruchtkörper au^ das Frucht
körpergewicht der Vielsporkulturen war nicht festzu
stellen. D a die Fruchtkörpergröße ein umweltlabiles 
Merkmal ist , ist es schwer, evt l . auftretende genetisch 
bedingt v o m normalen Gewicht abweichende Frucht
körper zu erkennen. 

7. E in Einfluß des Ernteze i tpunktes der zur Sporen
gewinnung benutzten Fruchtkörper auf den Ertrags
verlauf der neu gewonnenen Vielsporkulturen war, 
vorwiegend bei den AbkömmHngen der Vielsporkul
tur, zu erkennen. 

8. Abweichungen v o m Original wurden auch sonst 
bei Vielsporaussaaten beobachtet . E s handelte sich 
u m Abweichungen in der Hutfarbe und der Mycel
form. 

9. A u s den eigenen Versuchsergebnissen und den 
B e o b a c h t u n g e n anderer Autoren wird gefolgert, daß 
eine Erhal tungszüchtung durch Vielsporkulturen 
keine sichere Methode ist . Neue Vielsporkulturen 
sollten erst auf ihr Verhal ten gegenüber dem Her
kunftss tamm geprüft werden, ehe sie zur Herstel lung 
v o n B r u t in größerer Menge verwendet werden. 

10. E i n E r t r a g s vergleich von Vielsporkulturen und 
Gewebekulturen, die aus denselben Fruchtkörpern 
gewonnen worden waren, fiel vorwiegend zugunsten 
der Vielsporkulturen aus. D a s s t immt mit den Fest 
stel lungen anderer A u t o r e n überein. A ls eine der 
möglichen Erklärungen des unterschiedlichen Ver
haltens wird das Fehlen der Meiose bei der Vermeh
rung über Gewebekultur angeführt. Die Meiose 
wirkt als Fi l ter , durch das Mutat ionen ausgeschaltet 
werden können. D a das durch Tei lung vermehrte 
Mycel jedoch im allgemeinen nicht in seiner Le is tung 
unter der Vielsporaussaat l iegt, müssen noch andere 
F a k t o r e n eine Rolle spielen. 

1 1 . Z u m Abschluß der Reihe v o n Veröffentl ichun
gen über , ,Versuche zur F r a g e der Erhaltungsztich-
tung beim K u l t u r c h a m p i g n o n " kann folgendes ge
sagt w e r d e n : 

Man k a n n Champignonstämme viele Jahre lang 
durch die einfache Methode der Tei lung des Mycels 
erhalten. W i c h t i g dabei ist eine laufende Über
w a c h u n g der Mycelleistung, u m eventuel l eintretende 
Abbauerscheinungen rechtzeit ig zu erkennen. D a s 
Mycel sollte auf einem möglichst komplexen Nähr
boden gehalten und nicht zu oft getei l t werden. 

Eine E r h a l t u n g der S t ä m m e über Vielsporkulturen 
ist nur dann erfolgversprechend, wenn neue Vielspor-
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aussaaten vor einer Massenvermehrung des Mycels 
mit dem A u s g a n g s s t a m m verglichen werden. 

Zu einer Erhal tungszüchtung über Gewebekulturen 
kann nicht geraten werden. 

F r a u C h r i s t i a n e v . H O L S T m ö c h t e i ch h e r z l i c h für ihre 
gute A s s i s t e n z d a n k e n . 

N a c h t r a g : 

I m e r s t e n T e i l dieser S e r i e , »Versuche z u r F r a g e der E r 
h a l t u n g s z ü c h t u n g b e i m K u l t u r c h a m p i g n o n * ' ( F R I T S C H E , 
1966 a) w u r d e ü b e r eine V i e l s p o r k u l t u r b e r i c h t e t , d ie n a c h 
häuf iger V e r m e h r u n g d u r c h T e i l u n g des M y c e l s s t a r k e 
W a c h s t u m s d e p r e s s i o n e n ze igte . D i e s e K u l t u r H u 22. V . ' ' 
w u r d e i n z w i s c h e n v o n H e r r n D r . H O L L I N G S (Glasshouse 
Crops R e s e a r c h I n s t i t u t e , L i t t l e h a m p t o n / S u s s e x , G r e a t 
Br i ta in) auf V i r u s b e f a l l u n t e r s u c h t . H e r r D r . H O L L I N G S 
k o n n t e b i s h e r k e i n e V i r u s p a r t i k e l n f inden. D i e U n t e r 
s u c h u n g e n w e r d e n f o r t g e s e t z t . S o l l t e n n o c h V i r e n n a c h 
gewiesen w e r d e n , w i r d zur g e g e b e n e n Z e i t d a r ü b e r b e 
r ichtet . H e r r n D r . H O L L I N G S m ö c h t e i c h für sein E n t 
g e g e n k o m m e n h e r z l i c h d a n k e n . 
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