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lität von Vertretern dieser ~~--~-H,.., existiert eine unterschiedliche Anzahl 

Arten und des Schaderregers 
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-,,..hv,h~-.-.,-,J+,~ 1~n-·sc,,,h~ _._,_...._,u_ .... _U,Ul)'','-il zu haben und Methoden 
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Fusarium Link (1809) ist eine heterogene und schwierig zu klassifizierende Gattung 

imperfekter Pilze. Die in ihr zusammengefaßten Arten mit saprophytischer oder parasi
tischer Lebensweise sind ubiquitär vorkommend oder mehr oder weniger auf bestimmte 

Lebensräume beschränkt (Wollenweber & Reinking 1935; El-Abyad & Saleh 1973; Booth 

1984; Fergani & Khelafi 1990). Sie gehören zu den wichtigsten pilzlichen Schaderregern 

an Nutzpflanzen und rufen neben Umfallkrankheiten, echten Welken und Blattflecken, 

auch Fäulen an Wurzel, Stengelbasis und Früchten hervor (Jarvis & Shoemaker 1978; 

Petrie 1986; Mishra & Rath 1987; Martyn et al. 1989; Eimer 1992; Vilich-Meller 1992; 

Watanabe et al. 1992; et al. 1993; Choi et al. 1994). Ebenso verursachen sie 

Nachernte- und an Obst, Gemüse und Hackfrüchten '"",,. .. v, ... ,,. . .,., et al. 

1987; Hentschel 1987; Schiffmann-Nadel et al. 1987; Bedlan 1988; et al. 1991; Hartill 

1991) und treten als Kontaminanten an Lebensmitteln auf (Pitt 1981; Belitz & Grosch 

1987; Kunz 1988; Beck et al. 1993; Schwabe et al. Arten sind an Mensch und 
Tier et al. 1978; Alderman 1981; Morace et al. 1984; Walsh Pizzo 1989; 

Bacon et al. 1992; Mekher et al. 1993; Smith et al. 1993; Warnock 1993; Yoshizawa et al. 

1994), andere indirekt durch ihre Palti 1974; 

Mislivec 1981; Ellis 1989; Thrane 1989; et 

1992; 1994; Kirn & Lee 1994; Mirocha et al. 1994; M uller et 

Daneben sind Fusarium-Arten als Materialzerstörer 
Eine haben Fusarien bei der til<)ZE~rs 1etz:ur11:! et al. 

oc!hol,rn,d,.,,u et al. 1988; Kinderlerer 1976; Anisimov et al. 1988; Gulati & Gaur 1988; 

1994; Vassilev et al. 1994; Benka-Coker & 

Produzenten von Sekundärmetaboliten und Proteinen in der industriellen 

1989; et al. 1990; Lezinou et al. 1994). 

Durch die weite und ökonomische der Fusarien als 

:::,CJhac1erre1rer ist es für eine sichere u1a2:1llrn,e sowie für eine einheitliche 
taxonomische <..;ucf-1;:,mo 

und Methoden zu kennen, die einen 

Taxonomische in Arten, Varietäten und Formen ~v•·r.•,~~~ 

dem Internationalen Code der botanischen Nomenklatur über ~,~-~,,,..,,,~-.,,~ ..... ~ 

Merkmale, in erster Linie nach der Gestalt und Größe der 
Form Zellen. Früher wurden dazu auch Merkmale wie 

Auftreten von Sklerotien und die der Makrokonidien 
(Wollenweber & 1935; Booth 1971; Gerlach 1982; Nelson & Cassini 

~,,~,,~,·~~.,.,.,,~"' wurde die von Wollenweber & t<.e1n1<.m!g 

bearbeitet. Dabei wurden 16 Sektionen mit 1rn,gE•sarnt 65 Arten, 55 Varietäten und 22 

Formen unterschieden. 
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Als nachteilig erwies sich bei der Differenzierung von Fusarien die starke Variations

breite morphologischer Merkmale und von Kulturcharakteristiken (Burnett 1984; Nelson 

1990), die auf nicht standardisierte Kulturbedingungen und in Kultur degenerierte 

Stämme zurückzuführen ist. Diese Variation führte zu unterschiedlichen Bewertungs

maßstäben morphologischer Kriterien mit der Folge, daß verschiedene, taxonomische 

Systeme mit unterschiedlichen Zahlen ausgewiesener Taxa bei Fusarium beschrieben 

wurden (siehe Abb. 1), die teilweise nebeneinander verwendet werden. 

Abb.1: 

Weitere~,~~-. .,,,..,~~,~~"' 

der Art-, Varietät- und Formebene sind bei 
sehen K2tte2:onen .., ...... .._.,._,_._«,uaR., 

sind C, IJ'CLJLULLCH<~ l 

11 und Rassen //durch ihre 

einer befallen zu können// definiert. 

gen, auf Interaktion zwischen 1~a-mcigen 
über an Differentialwirten or,rn,rt-Oli" 

daß sie in der 

und der verwendeten 

et al. 1987; Manicom et aL Zudem ist die 

den Isolate versuchstechnisch und zur ur1tersc:nE~1aung --~···,-~,.,--
sorten sind teilweise schwierig oder nicht mehr zu beschaffen. 

von 

sind 
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unterschiedlicher taxonomischer sowie phytopathologischer 

und die damit eventuell verbundene unterschiedliche Bezeichnung des-

erschweren die die wie auch den 

wissenschaftlicher Arbeiten. Eine nicht einheitliche taxonomischer 

erschwert klare So definierten 

an verschiedenen 
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Biochemische Differenzierungsmethoden, wie die Untersuchung von löslichen Proteinen 

(Glynn & Reid 1969), Isoenzymen (Reddy & Stahmann 1972; Scala et al. 1981; Bosland & 

Williams 1987; Rataj-Guranowska & Wolko 1991), Primär- oder Sekundärmetaboliten 

(Marasas et al. 1984; Joffe 1986; Thrane 1986; Wasfy et al. 1987), Zellfettsäuren (Hering et 

al. 1992d; Hering 1994) und serologischer Ähnlichkeiten (Madhosingh 1964; Morton & 

Dukes 1966; Kalyanasundaram et al. 1967; Kalyanasundaram & Charudattan 1969; 
Kaiser & Gupta 1976; Hornok 1980; Marziano et al. 1981; Iannelli et al. 1983; Rataj
Guranowska et al. 1984; Rataj-Guranowska & Wolko 1991) liefern begrenzt einsetzbare 
Kriterien zur Unterscheidung auf Art- und Varietätenebene oder von phytopathologi

schen Zuordnungen bei Fusarium. Diese von der Genexpression abhängigen Merkmale 

haben den Nachteil, daß ihre stark von physiologischen Umständen und 

Kulturbedingungen sind. Ihre Verwendbarkeit zur Differenzierung ist daher 
und durch die Anzahl Merkmale limitiert. 

Einen bietet die direkte O-P1',Phfe!rl,Pn Information der DNA, die 

1993). Molekulare Techniken 
werden daher zunehmend zur 
Pilzen errlgE'.Setzt 

Identifikation und Klassifikation von 
et al. 1991; Bachmann 1994; 1996). 

Frühe 

(Szecsi 

inters.uchu.ng;en phys·L1<a.11s1cl1E~r Kenndaten von Nukleinsäuren, wie GC-Gehalt 

& 1985b; 

et 
hH·D-r~>-n '0'101•11-YHYC>rt bis 

hin zur Ebene von Rassen sollen darüber et al. 1987; Kistler et 

al. 1987; Kistler et al. 1991; Whitehead et al. 1992; Bodker et al. 1993; Fernandez et al. 
1994; Mes et al. 1994). ribosomaler DNA-Bereiche erlauben 

auf Artebene bis zur darauf basierenden neuer soge-

nannter phylogenetischer (UDonnell et al. 1993; Sherriff et al. 1994). 

Kleim~;au.re1·raj~en1ten definierter und bekannter --.o.~nc,n 7 

durch die (PCR) basieren et al. 1985; Mullis et al. 1986; 
Mullis & Faloona 1987; Saiki et al. 1988; Mullis 1990; Saiki 1990), in den letzten Jahren 

in der biologischen und medizinischen 1989; 
Bär & Hummel 1991; Hummel 1992; Rolfs et al. 1992). 

Das IJH'''u,.1vu der DN A in der 
arr1plit1.,~1e1rertd.E~n ._0 ,..1110.,..,, 7 werden dabei mit zwei als 

Primer bezeichneten ~L.Lf,~·u~cnL,-~-·~~·L' p•n7~rm;:ih,~rh 

unterschiedlichen Primer flankieren dabei das zu arr1p11W-'.:1erer1de 
informationen zumindest beider Endbereiche 

müssen bekannt sein, um die in 

Die 
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komplementären Primer synthetisieren zu können. Unter geeigneten Reaktions
bedingungen hybridisieren die Primer an die Matrizen und dienen der Polymerase als 
Startpunkt für die Synthese des fehlenden Einzelstranges (Abb. 2-G)). Nach der Polyme
risation werden die neu gebildeten Doppelstränge erhitzt und dadurch erneut in Einzel
stränge zerlegt. Der synthetisierte Tochterstrang enthält die komplementäre Sequenz des 
zweiten Primers, so daß dieser dort binden kann (Abb. 2-CV). Neben anderen linear 
reproduzierten Fragmenten, werden ab dem dritten Schritt erstmals die gewünschten 
DNA-Stücke amplifiziert (Abb. 2-®). Bei mehrfacher Wiederholung der als Zyklus 
bezeichneten Reaktionsfolge aus DNA-Denaturierung, Primer-Annealing und DNA
Extension kommt es ab dem vierten Zyklus zur eigentlichen Kettenreaktion mit der 
exponentiellen der Zielsequenz. Nach elektrophoretischer Auftrennung 
und Anfärbung ist die als Bande während die anderen gebil-
deten nicht nachweisbar sind. 

1. Zyklus 

2. Zyklus 

3. Zyklus 

4. Zyklus Beginn der exponentiellen Vervielfältigung der Zielsequenz 

Abb. 2: Prinzip der Polymerase-Kettenreaktion 

@ 

PCR-Primer I und 
Amplifikationsrichtung 

PCR-Primer II und 
Amplifikationsrichtung 

Bindungsstelle des 
- Primers 

Zielsequenz 

Die 'random amplified DN N verwendet im zur vorher 
beschriebenen Standard-PCR nur einen einzelnen relativ kurzen Primer mit willkürlich 
gewählter zur Amplifikation (Williams et al. 1990). über 
die zu untersuchende DN A müssen hierzu nicht bekannt sein. Während der PCR binden 
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die Primer an allen kompatiblen Bereichen der einzelsträngigen DNA. Zur 

on von kommt es, wenn sich jeweils eine Primerbindungsstelle in einem 

Abstand von etwa 500-2.500 Basenpaaren (Williams et al. auf beiden komplemen-

Abb. 

but1zi:::lstrang;en in 3'-5'-Richtung befindet. werden zumeist mehre-

die als Bandenmuster elektrophoretisch nachweisbar sind 

Die erzielten Banden können als Marker verwendet werden 

1993; Bachmann 1994) und DNA unterschiedlicher Herkünfte 
.,..,,,c,.,,.,, 0 ..... & Fairbanks 1990; DuTeau & Leslie 1991; Nazar et al. 

methodischen Unterschieden wird der Einsatz eines einzelnen Primers zur 

auch als 

Produkte 

und 
Amplifikationsrichtung 
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et al. Darüber hinaus können zu Vergleichszwecken zahlreiche Marker durch 
unterschiedliche Primerzahlen generiert werden et al. RAPD-Marker 
gelten als sensitiv und et al. 

et al. den Unterscheidungen bei nicht mit anderen Methoden differen-
1rn-c,n,,cn-,on zu treffen. 

sowie 
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mer (White et al. 1990) und anschließendem Verdau mit häufig schneidenden Restrikti
onsenzymen. Nach elektrophoretischer Auftrennung und Anfärbung erhält man Frag
mentmuster, die zur Identifikation und Klassifikation von Bakterien (V aneechoutte et al. 
1992; Vaneechoutte et al. 1993; Vaneechoutte et al. 1994) herangezogen werden können. 

small subunit rDNA large subunit rDNA 

DNA lsolatA 

Elektrophorese 

DNA lsolat B 

• PCR-Primer und 
Amplifikationsrichtung 

Je Schnittstelle 
y Restriktionsenzym 

; « " ~ "' ='.Jet.'!,, 

' -:t"'._.....=- ~ - ' 1~ ........ - -1~ ---

%' ~ "' :c "' "' "' 

ITS 1 5,8S rDNA ITS2 DNA: A B C D 

Abb. 4: Schema der ITS-RFLP - hn'tstE!humg von J:'0Jlyn1orph1sn1en bei unterschiedlichen DNA
Herkünften 

Die ITS-RFLP Abb. 4) ist als methodische Variante wobei nur die 
Informationen der variableren ITS-Bereiche einschließlich der 5,8S rDNA als Differenzie-
ru1ng1s1<1·1tenein verwendet werden et al. 1995; et al. Gardes & 

Unterschiede in den Bandenmustern konnte eine Diffe-
rP1,?'1Pr111ncr vor;zu:g-s~1ve1se auf Art- und Varietätenebene bei Pseudocercosporella et 
al. 1995c) sowie bei Pythium (Chen 1992; Chen et al. Tuber et al. 1994) 
oder Trichoderma (Meyer 1991) demonstriert werden. 

1.2 Problemstellungen 

1.2.1 Sektion Discolor 

Fusarium sambucinum Fuckel sensu lato kommt in oder 
Zonen in Böden und auf zahlreichen Pflanzen vor. Er verursacht unter anderem eine 
wirtschaftlich wichtige Trockenfäule an Kartoffelknollen et al. 1989; Bedin & 

Tivoli 1990; Rotkiewicz et al. 1993) und ist darüber hinaus als Mykotoxinproduzent 
bekannt & Beremand 1987; Abbas et al. 1991; Beremand et al. 1991i Kirn & 

Lee 1994; Altomare et al. 1995). 

Unterschiedliche Ansichten existieren zur Taxonomie von Fusarium sambucinum sensu 
lato Tab. Wollenweber & (1935) unterschieden F. sambucinum 

F. sambucinum Fuckel var. minus Wollenw. sowie fünf weiteren wovon vier 
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ausschließlich nach Farbunterschieden der Kultur differenziert wurden. Fusarium 

trichothecioides erkannten sie als eigene Art an. Booth (1971) unterschied die Varietäten F. 

sambucinum var. sambucinum und F. sambucinum var. coeruleum sowie die Arten 
F. sulphureum Schlecht und F. trichothecioides. Nach seiner Auffassung waren die Kultu

ren auf Kartoffel-Saccharose-Agar von F. sambucinum rot, von F. sulphureum gelblich und 

die von F. trichothecioides rosa gefärbt. Fusarium sarcochroum hält er für identisch mit 
F. sambucinum und F. bactridioides identisch zu F. trichothecioides. 

Tab. 1: Konzepte von Fusarium sumbucinum Fuckel sensu lato (nach Nirenberg, 1995) 

Wollenweber & Reinking (1935) Booth (1971) Gerlach & Nelson etaL Nirenberg (1995) 
Nirenberg (1982) (1983) 

F. sambucinum Fuckel F. sambucinum F. sambucinum F. sambucinum F. sambucinum 
( all red strains) ! 

F. sambucinum f. 1 Wollenw. ! F. sambucinum ! F. sambucinum F. sambucinum F. torulosum (Berk. 
F. sambucinum var. coeruleum var. coeruleum var. coeruleum et Curt.) Niren-

Wollenw. berg comb. nov. 
F. torulosum Berk. et Curt. 

? F. culmorum (W.G. Sm.) F. F. 
var. cerealis (Cook) Wollenw. Nirenberg 

pr. p. 

F. f. Wollenw. F. sambucinum F. sambucinum F. sambucinum F. sambucinum 
var. coentleum ! 

F. sambucinum f. 4 Wollenw. F. sambucinum ! F. sambucinum F. tornlosum 

F. sambucinum f. 5 Wollenw. F. sambucinum ! F. sambucinum F. torulosum 

F. f. 6 Wollenw. F. sulphureum F. sulphureum F. sambucinum F. sambucinum 

F. sambucinum minus Wollenw. F. sambucinum F. sambucinum F. sambucinum F. sambucinum 

F. trichotliecioides Wollenw. F. trichothecioides F. sulphureum F. sambucinum F. sambucinum 

F. bactridioides Wollenw. F. trichothecioides F. bactridioides ? F. sambucinum F. bactridioides ? 

F. sarcochroum (Desm.) F. sambucinum F. sarcochroum F. sarcoc/zroum ? 

! vor dem Taxon Taxon der Originalbeschreibung 
! nach dem Taxon - Autor Fehler bei der Stellung des Taxons in seinem Konzept synonym dem 

Wollenweber & Reinking (1935) 
Taxon - Konzept zweifelhaft 

(1982) betrachten Fusarium trichothecioides synonym zu F. sulphu

reum und wie Booth (1971) beide Varietäten von F. sambucinum. Sie sehen F. 

bactridioides und F. sarcochroum als Arten an. Nelson & Cassini (1983) 

ve1re1Jru2:en F. bactridioides, F. trichothecioides, F. sulphureum und beide Varietäten von F. 

sambucinum zu einer Art; Fusarium sarcochroum bleibt in ihrem unerwähnt. 
Neuere Jnt:ersucnuntgE~n .,...,,..,.,~r,t,Allf'"\(lc,c,-h<>T Merkmale bei F. sambucinum sensu lato von 

unterscheiden die drei Arten F. sambucinum, F. torulosum et 
und F. venenatum Ob Fusarium bactridioides und/ oder 

F. sarcochroum als e1~~e11tst,mc11g:e Arten anzusehen sind konnte anhand morphologischer 
Kriterien nicht werden. 
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inwieweit sich einzelne 

unterschiedlicher 

mit RAPD und 
inwieweit F. hnr-tr1111fHr11>c 

1 EINLEITUNG 

l::'.,f};etm1:sse verschiedener Methoden auf 

,u,;,-..,_,~, •. Von besonderem Interesse war auch 

& Nelson 

1995; Thrane & 
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Durch seine morphologische und phytopathologische Variabilität ist F. tnbacinum für 

Versuche zur molekularen Charaktersierung besonders prädestiniert. RAPD- und ITS-

RFLP-Untersuchungen sollen ob sich diese Variabilität in den Bandenmustern 

widerspiegelt oder die die Einheitlichkeit der Art bestätigen. Weiterhin sol-

len eventuell bestehende Korrelationen der Bandenmuster zu einzelnen Wirten oder zu 

Jnter5;uchungen der 
arc-.-1a,rh mit anderen Fusarium-Arten Hinweise 

et al. auch auf molekularer Ebene 

Wollenweber 

weist die drei Subsektionen Orthocera, Constrictum und 

zehn Arten, 18 Varietäten und 10 Formen auf, wobei 

zifität bei den meisten Varietäten und Formen feststellten. Auf dieser vv1trtf,sp,ez1aJISH:>-

rung das 

Art 

Unterschiedlich 
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(Armstrong & Armstrong 1958, 1978) sowie zwischen den Rassen 3 und 5 sollen Ähn

lichkeiten (Ibrahim 1966) bestehen. Infektionsversuche an Baumwolle von Ibrahim & 

Nirenberg (1993) und Nirenberg et al. (1996) bestätigen dies mit für die Rassen 1 und 2, 

sowie für die Rassen 3 und 5 identischen Symptombildern. Fettsäurespektren, wie sie 

zur Identifikation von Bakterien routinemäßig eingesetzt werden, unterscheiden drei 

Gruppen: Isolate der Rassen 1, 2 und 6, Isolate der Rassen 3 und 5 sowie Isolate der 

Rasse 4 (Hering 1993). Zu den Rassen 7 und 8 liegen keine weiteren Informationen vor. 

ITS-RFLP-Untersuchungen mit verschiedenen Vertretern der von Wollenweber & 

Reinking (1935) beschriebenen Subsektionen, heutigen Formen von 

Fusarium oxysporum sowie F. redolens, F. redolens f. sp. dianthi und F. udum sollen auf 

molekularer Datenbasis Ähnlichkeiten und Differenzen ermitteln. Bei F. oxysporum f. sp. 

vasinfectum soll die Unterscheidbarkeit von Rassen mittels ITS-RFLP- und RAPD

Mustern überprüft werden. Darüber hinaus soll über RAPD-Muster ein weiterer Diskus

sionsbeitrag zur Identität von F. oxysporum f. sp. dianthi und F. redolens f. sp. dianthi 

geliefert werden. 

1.2.4 Sektion Martiella 

Die Sektion Martiella zu den am stärksten kontrovers diskutierten Sektionen. 

Nach Wollenweber & KeimKmg (1935) und Wollenweber (1943) werden innerhalb dieser 

Sektion sechs Fusarium-Arten, zehn Varietäten und vier Formen anhand der Mikrokoni-

dien und des mittleren Durchmessers der 3-5 Konidien unterschieden. 
& Hansen (1941) reduzierten die Taxa auf Fusarium solani und unterschieden fünf 

Formen. Booth (1971) erkennt nur F. solani mit einer Varietät F. solani var. coeruleum an 

und beschreibt F. illudens als neue Art innerhalb der Sektion. Nelson & Cassini (1983) 
aKze1:,t11"'ff•n ebenfalls nur F. solani als eine Art, alle anderen beschriebenen Arten und 

Varietäten erklären sie für synonym. Die Reduktion des Konzeptes von Wollenweber & 

Reinking (1935) auf eine Art wird damit erklärt, daß die beschriebenen Merkmale 

innerhalb der natürlichen Bandbreite der morphologischen Variabilität einer Art liegen 

und daher keine Artabgrenzungen rechtfertigen (Snyder & Hansen 1941). Die Untersu
chungen von Joffe (1974) führten zur Akzeptanz der drei Taxa F. solani, F. solani var. 

coeruleum und F. javanicum innerhalb der Sektion. Gerlach & (1982) unter
schieden ebenfalls F. javanicum und F. solani, erkannten aber auch F. coeruleum, F. illu

dens, F. eumartii und F. caucasicum als eigenständige Arten an. Neuere morphologische 

Untersuchungen von Nirenberg (1995b) zeigen eine weitere Unterteilung der Sektion in 

mindestens 15 Arten, die anhand erster molekularbiologischer Ergebnisse 

wurde (Hering & Nirenberg 1995b). Diese Untersuchungen unterstützen eine differen

ziertere Betrachtung des Artkonzeptes innerhalb der Sektion Martiella. 

Bei Fusarium solani wurden mehrere spezialisierte Formen sowie insgesamt vier Rassen 

ausgewiesen. Solche auf Pathogenität und Symptombilder basierenden Konzepte 
innerhalb der Martielln-Sektion & Hansen 1941; Sakurai & Matuo 1961b; Snyder 

& Toussoun 1965; Matuo 1972) sind für den zwar einfach 
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handhabbar, bergen aber die Gefahr in sich, daß es zu Verwechslungen nicht nur inner

halb einer Sektion sondern mit weit entfernten, aber ähnlich aussehenden Arten kom

men kann. So führten Überlegungen zur phytopathologischen und physiologischen 

Variabilität einzelner Isolate von f. oxysporum f. sp. pisi und F. solani f. sp. pisi dazu, 

beide als eine Art vorzuschlagen (Bolton & Donaldson 1972). Andererseits stellten 

Abney et aL (1993) Unterschiede beim des Sudden Death Syndroms' 

fest und vermuteten zwei unterschiedliche Formen von F. solani f. sp. phaseoli als Verur

sacher. daß nur einer der F. solani f. sp. phaseoli 
eirtcte·utJ:g als Fusarium tabacinum herausstellte (O'Donnell 

welche ein solches Vorgehen für die 

Resistenzzüchtung hätte! Ein Screening mit derart charakterisierten Pathogenen würde 

im Extremfall die Resistenz nur gegen eine nicht jedoch gegen den oder die 

anderen aufbauen. Die genaue Lt1aral<.te1·1s1er111ng ist daher nicht 

nur aus mykologischen-systematischen Ge:s1c:htspunL1<:.t1e1 

-ro-,:>hr,1c::c:,Pn von RAPD- und 

Kcm2~et)te diskutiert werden. Dabei soll ermittelt werden, inwieweit beste-
hende ...-.,, ... ,..,.Yi1.rJ.L'C',7,::.r..;r.,,~ und mit Bandenmustern 

korrelieren und ob 
'71P1'11~"\0'C•n feststellbar sind. Die 

Arten, Varietäten, spi~z1all:s1erten 

Überblick über die Variabilität 

Fusarien soll einen 

die innerhalb dieser Fusarium-Sektion zu erwarten 

ist. Im weiteren Vergleich mit Resultaten aus anderen Sektionen soll der Versuch unter-

nommen werden, ein auf ITS-RFLP- und basierendes ::,pez1.esJK011zE~Pt 

für die Martiella-Sektion zu sollen aus anderen 

Arbeiten bekannte und biochemische Merkmale inte-
aussctgE~l<.rätt1g€~s Modell zu entwickeln. 

1.2.5 Methodische Ziele 

• Erarbeitung und Evaluation methodischer zur Einsetzbarkeit von 

RAPD- und und Differenzie-

rung verschiedener phytopathogener und Fusarien. Dabei sollte 

ein einheitliches, einfaches sowie nachvollziehbares methodisches Schema für 

intenmc:htmf~en entwickelt werden. 

• Bewertung des Einsatzes dieser Methoden auf unterschiedlichen taxonomischen 
und phytopathologischen Ebenen. Dazu sollen die erzielten miteinan-

der und mit Resultaten anderer Untersuchungen werden. 

• der Techniken zur der beschriebenen konkreten taxonomi-

schen und phytopathologischen Problemfälle innerhalb der Gattung Fusariunz. 
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2 

2.1 

Alle Isolate wurden der der Biologischen Bundesanstalt (BBA) ent-
nommen. Die Pilze wurden in Erdröhrchen oder gefriergetrocknet 

& He1mebert 1991) bei °C Stamm in anderen 
Sammlungen vorhanden ist, ist deren Isolatnummer mit Die verwendeten 

At1ki.ilrz1un.gs,1erze1Lchn1s erläutert. Das Feld 11 BBA'1 kennzeichnet 

Hinsichtlich der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes wurde bei Namen 

des daß in allen Fällen ausschließlich 
der 

2.1.1 Sektion Discolor 

Tab. Fusarium sambucinum sensu lato und KontroUisolate 
Einteilung der Isolate in der der 

Species 

F. sa11ribu:ci11um 

Gibberella pulicaris (Fr. 

f. indet. 
F. indet. 
F. indet 
F. semitectum 

F. bactridioides Wollenw. 

var. semitectum 

F. culmontm (W. G Smith) Sacc. 

BBA andere Samml. 

64.678 Thr TAE/32 
64.737 
64.960 

64.280 
63.575 LEV 10256 
64.371 
64.351 

63.602 

64.218 

LEV15233 

DNA 

025 

026 
027 

022 
021 
028 
030 
029 

068 

781 
035 

041 
070 

034 
063 
065 
036 

038 

040 

037 

Solanum tuberosum 
Solanum tuberosu 111 

Solanum tuberos11111 Finnland 
Triticum Schweiz 
Solanum tuberoswu Deutschland 
Boden Dänemark 

Brasilien 

Triticum sativmn 

Polen 
Zea mays Deutschland 

Pterocarya fmximfolia Iran 
Palme Nord 

Deutschland, Berlin 
Neuseeland 
Neuseeland 

Cronartium ribicola 

Finnland 

Deutschland 

Deutschland, Berlin 
Triticum aestivum Australien 
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F. lateritium Nees ex Link 

64.479 Sep 6816-4 
64.645 Tor Ho 52 
64.948 Tor PVN B13A 

Tab. 3: Fusarium tabacinum und Kontrollisolate 

Species BBA andere Samm!. 

F. tabaci11um (van Beyma) W. Gams 64.010 
64.809 
66.026 
66.135 
62.445 DSM62445 
68.046 DAOM215646 
68.043 
65.834 
67.558 CBS291.38 
62.444 DSM62444 
67.613 DAOM213337 
62.443 CBS423.66 

67.559 Sam 84-531 
65.399 
64.585 
65.637 
68.021 CBS137.37 
67.557 
67.558 CBS 291.38 
68.038 
67.717 
68.040 
68.039 
66.190 

68.037 
67.560 
68.022 

Garns 66.315 

F. merismoides Corda var. chlamydosporale 62.256 IMBll.002 
Wollenw. 

F. sambuci11um Fuckel 

067 Solanum tuberosum 
069 Solanum tuberosum 
071 

DNA Substrat 

456 

455 

371 
401 

tabacum 

463 Cucumis melo 
Cucumis melo 

460 

374 Ackerboden 
464 Viola odorata 

Ambrosia trifida 

461 Cucurbita 
Cucurbita pepo 

Finnland 
Dänemark 
Dänemark 

Herk. 

geograph. Herk. 

Deutschland 
Deutschland 
Deutschland 
Deutschland 

USA, Kalifornien 
Deutschland, Berlin 
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Deutschland, Hessen 
Deutschland, Berlin 

USA, Arkansas 

USA, Nebraska 
Deutschland 
Deutschland 

Kanada, Ontario 
Kanada 
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2.1.3 Sektion Elegans 

Tab. 4: Fusarium Sektion Elegans 
Unterteilungen bei F. oxysporum f. sp. vasinfectum und F. oxysporum f. sp. dianthi 
nach RAPD-Ergebnissen (S. 50ff) 

Species 

Fusarium oxysporum Schlecht Fri.es f. sp. 

aechmeae (GerL et Saut.) Gord. 

batatas (Wollenw.) Snyd. et Hans. 

betae (Stewart) Snyd. et Hans. 

cepae 

cattleyae Foster 

et Hans. rl 

r3 

et Hans. 

cue1tmeri1mm Owen 

cyclaminis Gerlach 

gladioli (Massey) Snyd. et Hans. 

lupiui Snyd. et Hans. 

lycopersici (Sacc.) 
r2 

melo11is Snyd. 

tuberosi 

tulipae Apt 

vasi11fectum (Atkinson) 

rl 

r2 

r2 

r4 

r3 
r5 

r3 

et Hans rl 

BBA andere SammI. 

62.306 

62.302 

63.890 CBS 126.81 

IMB8.398 

62.059 DSM 62059 
62.060 DSM 62060 

62.058 

65.635 
66.843 16421 
65.634 
66.844 16611 

69.404 
69.405 
65.655 ATCC 16611 
65.653 CBS26750 

68.060 
68.061 
62.373 IMB7.766 

IMI338123 
69.517 
69.518 
69.519 

66.845 ATCC16612 
65.650 
65.654 
67.521 CBS 174.30 
62.374 IMB 8.641 
62.375 IMBS.835 

67.668 
67.669 

DNA 

673 

678 

680 

729 

700 

707 

710 

043 
044 
045 

1180 
046 
052 

721 
146 

Substrat geograph. Herk 

Deutschland 
,,,,, ................ . 

. ................................. Deutschland, Bayern 

Allium cepa 

Musa 

Cyclamen persicum 

Gladiolus 

Lupinus angustifolius 

Zygacactus tnmcatus 

Pisum sativmn 

Cl1rysm1themu111 

Solanum tuberosum 

Tulipa 

'Acala' 

ltirsutum 'Acala' 
Gossypium 

'Pirna' 
G. barbadense 'Pirna' 
Gossypium 

USA 

Deutschland, Nieders. 

Deutschland 

Niederlande 

Deutschland, 
Deutschland, 

Honduras 

Deutschland 

Deutschland 

Deutschland 

Deutschland 

Niederlande 
USA 

USA 

Deutschland 

Brasilien 

Niederlande 

Nigeria 

Iran 

Deutschland 

USA 
USA, California 
Peru 
Peru 

Peru, Piura 
Peru, Piura 
USA 

China 
Indien 
China 

Ägypten, Alexandria 

Sudan 
Sudan 

Giza 
Giza 

Angola, Bi 
Angola, Cuanza 
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Species BBA andere Samrnl. DNA Substrat geograph. Herk. 

dia11thi (Prillieux et Delacroix) Snyd. et Hans. 62.317 IMB 7.487 681 Dianthus can;ophyllus Deutschland 
62.321 IMB 9.560 682 Diantlzus caryophyllus Deutschland 

65.195 148 Dianthus 
67.518 150 Dianthus Deutschland 

F. redolens Wollenw. 67.774 608 Pisum sativum Deutschland 
64.556 766 Solanum tuberosum Deutschland, Nieders. 

f. sp. diauthi Gerlach 62.378 IMB 7.736 735 Diantlzus caryoplzyllus Deutschland 
62.394 IMB9.594 745 Dian thus barbartus Deutschland 

F. udum E. Butler 62.451 CBS747.79 747 Ca7anus indicus Indien 

F. acutatum Nirenb. & O'Donnell 63.520 750 Ca;anus indicus Indien 

2.1.4 Sektion Martiella 

Tab. 5: Fusarium Sektion Martiella 
Unterteilungen nach den (S. 55ff) 

Species 

F. ambrosium (Gadd et Loos) Agnihoth. 
etNirenb. 

BBA 

65.382 
65.389 
65.390 
67.605 

andere Samrnl. 

ATCC 16563 

F. cameolum Sacc. 67.615 NRRL 20546 
(= F. solani (Mart.) Sacc. var. minus Wollenw.) 65.631 

67.792 
67.731 
67.707 
67.705 
67.706 

(= F. Cllllcasiam1 Letov) 

67.604 A TCC 24395 
67.708 
63.603 CBS 179.35 

DNA Substrat 

247 Camellia sinensis 
248 Camellia sinensis 
249 Camellia sinensis 
232 Hevea brasiliensis 

227 
007 Boden 
619 Boden 

Ante/aea azadirachta 
424 Citnis 
422 Citme 
423 Citms 
429 Boden 
425 Citms 
886 liosulum 

geograph. Herk. 

Indien 
Indien 
Indien 

Kuba 
Ecuador 
Indien 

64.441 237 

USA, Florida 
USA, Florida 
USA, Florida 
Afrika, Sudan 
USA, Florida 
GUS, Aserbaidj. 
Komoren 

F. coemleum (Libert) 

F. msifonne Wollenw. et Reink. 

F. epimyces Cke. 
(= F. solani var. martii (App. et 

Wollenw.) 

F. illudeus C. Booth 

64.554 ..... - ................. 23 ..... 9 ... C/1r11sa11t/1emum morifolium 

62.176 !MB 7.128 
62.177 !MB 11.155 
64.401 
64.477 Sep 8027-1 
64.738 
64.413 CBS 836.85 

62.233 !MB 8.095 
64.381 
69.484 
68.572 
64.404 
64.107 LEV 16130a 
62.214 !MB 11.144 
64.552 
64.222 

67.586 Sam 91-122 
64.695 
64.802 
64.622 

62.213 IMB8.678 
65.064 
62.215 CBS 487.76 

64.608 Sam85-67 
67.606 NRRL22090 
64.748 
64.789 
65.073 
64.788 
64.607 Sam85-37 

313 Solmmm htberosum 
1038 
1039 
1040 
1041 

Deutschland 
Deutschland 
Frankreich 
Finnland 

236 Solanum hiberosum 'Hansa' Deutschland, Berlin 

314 Deutschland 
321 Deutschland 

1132 
919 Afrika 
056 
080 Orchideen-Bulben Neuseeland 
152 Citrus Iran 
092 Solanum h1berosu111 Argentinien 
081 Welwitsc/1ia mirabilis Deutschland, Berlin 

141 Robinia Virginia 
104 Coleoptem Großbritannien 
242 Coleoptera Deutschland 
058 Deutschland, Bayern 

939 Coffea arttbi ca Guatemala 
898 
074 Sola1111111 tuberos11111 Argentinien 

156 Neuseeland 
229 
157 Baumrinde Neuseeland 
189 Baumrinde Neuseeland 
118 
158 Baumrinde Neuseeland 
155 Metrosideros Neuseeland 
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Species BBA andere Samml. 

F. java11icum Koord. 68.471 
Teleomorph: Nectria ca11cri Rutgers 

68.473 
68.474 

F. lathyri Taub. 
(= F. solrmi (Mart.) Sacc. var. martii (App. 

et Wollenw.) Wollenw. forma 2 Snyder) !MB 9.194 
(= F. solmzi (Mart.) Sacc. f. sp. pisi (Jon.) Snyd. 

et Hans.) vE6-36FM 
vE6-94FM 
IMB7.144 

F. 

67.690 

F. 

F. (Jon.) 

F. (Sakurai 

F. sp. robilliae (Matuo et 

2 MATERIAL UND METHODEN 

Substrat 

1130 

mays 
Beta 
Trinkwasser 

119 Mornsalba 
090 Ackerboden 
091 

112 Boden 
97 

376 

Herk. 

Singapur 
Singapur 
Singapur 

ÄgyptE>n 

Deutschland, Berlin 

Ue1Jtsc:hla,nd, Nieders. 
Deutschland, Nieders. 

Deutschland, 

Deutschland, 
Deutschland 

China 

USA, 

fapan 
Japan 

USA, 
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Species 

F. sola11i (Mart.) Sacc. f. sp. xa11tltoxyli (Sakurai 
etMatuo) 

F. striatum Sherb. 
Teleomorph: 

Nectria ipomoeae (Halsted) Wollenw. 

F. sp. nov. I 

F. II 

sp. III 

nov. 

F. 

p.) 

Nectria plagia11t/1i 

Nectria „s1,1bs,~q11em;" 
beschriebenen Namen erhalten) 

BBA andere Samml. 

CBS 225.58 

65.131 PD88-303 
Sam 71-91 

68571 

64.793 
65.098 Sam 

64.658 

65.075 Sam 86-106 

25 

DNA Substrat geograph. Herk. 

088 Japan 
113 Japan 

411 Passiflora edulis Deutschland, Berlin 
199 Baumwollgewebe Panama 
383 Rinde Venezuela 
193 Kalanchoe 
192 Niederlande 

Rinde 

450 Rinde 
108 
060 

Jamaika 
123 
427 Rinde Frankreich 

Frankreich 
Venezuela 

137 Hoheria populnea 

Iran 

Kuba 

131 

Gladiolus 
103 Brachyc/11to11 

Deutschland 

Rinde 
190 

1043 
Rinde 

159 Rinde 

167 
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2.2 Vitalisierung und Kultur der Pilzisolate 

MYP - Malt Yeast Pepton-Flüssigmedium (Bandoni 1972) 
7,0 g Malzextrakt (Difco) 
1,0 g Soja-Pepton (Difco) 
0,5 g Hefe Extrakt (Merck 5391) 

1000,0 ml Aqua dest. 

2 MATERIAL UND METHODEN 

SNA - synthetischer nährstoffarmer Agar mod. nach Nirenberg (1976) 
1,0 g KH2P04 
1,0 g KN03 
0,5 g MgS04·78iO 
0,5 g KCI 
0,2 g Glucose 
0,2 g Saccharose 
6,0 ml Natronlauge (NaOH, 1 M) 

17,0 g Agar (Oxoid L 13) 
ad 1000,0 ml Aqua dest. 

Die Vitalisierung der in Erdröhrchen gelagerten Pilzreinkulturen durch Aus
krümeln auf SNA-Platten und Kultur bei 20 °C im Labor. Bei gefriergetrocknet konser
vierten Isolaten wurden die Glasröhrchen aufgebrochen. Mit einem sterilem 

Aqua <lest. wurden die getrockneten Konidien im Wasser suspendiert und auf SNA
Platten ausgestrichen. Nach ca. 8 wurden die Platten mikroskopisch auf Bakterien 
oder überprüft. Bewachsene mit ca. 5 mm Kantenlänge 

wurden von diesen Platten ausgeschnitten und auf neue SNA-Platten Die 
Weiterkultur erfolgte bei 20 °C bis die Platten halb bewachsen waren. 

Für die DNA-Extraktion wurden aus den äußeren Wachstumszonen vier be
wachsene mit ca. 5 mm Kantenlänge und damit 40 ml 
MYP-Flüssigmedium in 100 ml Erlenmeyerkölbchen beimpft. Die Isolate wurden bei 
20 °C auf einem Kulturenschüttler (140 Upm) solange kultiviert bis das Medium leicht 
trübe erschien oder einzelne Myzelklumpen sichtbar waren. Bei den untersuchten 
Fusarien war dieser Zustand nach etwa 2-4 Tagen erreicht. Vor der Filtration wurden die 
Flüssigkulturen mikroskopisch auf bakterielle Verunreinigungen übeq>rüft. 

EDT A-Stammlösung (500 mM, pH 8,0) 
73,06 g EDT A (Titriplex II, Merck 8417) 

NaOH-Plätzchen (Roth 6771) 
ad 250 ml Aqua dest. 

Ethanol (70 %) 

Lösen mit NaOH-Plätzchen in 150 ml Aqua dest. unter ständiger pH-Wert Kontrolle; End
volumen 250 ml 

70 ml Ethanol absolut (Merck 983) 
30 ml Aqua dest. 

Lithiumchlorid (4 M) 
16,96 g LiCI (Merck 5679) 

ad 100 ml Aqua dest. 
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Lysispuffer (1 % SDS, 10 mM EDTA) 
10 ml SDS-Stammlösung, pH 8,0 
2,0 ml EDT A-Stammlösung 

88 ml Aqua dest. 

Polyethylenglycol (PEG 6000) Mc = 6000 (Serva 33137, Heidelberg) 

SDS-Stamm.lösung (10%ig w/v) 
10,0 g SDS (Merck 12012) 

ad 100 ml Aqua dest. 

TE-Puffer (10 mM TRIS, 1 mM EDT A) 
1,0 ml TRIS-HCI-Stammlösung, pH 8,0 
0,2 ml EDT A Stammlösung, pH 8,0 

98,8 ml Aqua dest. 

TEL-Puffer 
90 
10 

ml TE-Puffer 
ml LiCl (4 M) 

TRIS-HCl-Stammlösung (1 M, pH 8,0) 
121,14 g TRIS-Base (Roth 4855) 

1 N HCl (Merck Titrisol 9970) 
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Lösen in HCI, mit Aqua <lest. auf ca. 700 ml auffüllen, pH-Korrektur durch Titration mit 1 
N HCI unter ständiger pH-Kontrolle; Endvolumen 1.000 ml 

HU:O,-t:JlU-:O,ta1tnm.1ös1Jng (1 M, pH 8,6) 
wie oben, jedoch pH-Wert auf 8,6 eingestellt 

weitere verwendete Chemikalien 
Isopropanol (2-Propanol; Merck 998) 

NaCI (Merck 6404) 

Stickstoff, flüssig 

Geräte 
Filtersystem 

Mörser 

Multipipette 

pH-Meter 

Pipetten 

Pipettenspi tzen 

Reaktionsgefäße 

Zentrifuge 

Sartorius SM 16510 (zur Filtration der Flüssigkulturen) 

Porzellanmörser (50 mm Innendurchmesser, 25 ml Volumen) mit Pistille 

Eppendorf mit Combitips in den Größen: 0,05 ml, 0,50 ml, 1,25 ml 

Hanna Instruments (HI 9023; Kunststoffelektrode HI 1230) 
mit automatischem Temperaturabgleich 

Gilson; in den Größen 1-10 µl, 1-20 µl, 10-100 µl, 100-1000 µ1 

10 µl, 100 µl und 1000 µl (versch. Hersteller) 

t1.e1Lao.1pn REAX 2000 

0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml mit Schnappdeckel (Polypropylen, versch. Hersteller) 
1,5 ml mit Schraubverschluß (Polypropylen, zur Lagerung der DNA) 

Heidolph REAX 2 

Eppendorf 5415C mit Rotor für 1,5 ml und 2,0 ml Reaktionsgefäße 

Das Myzel aus den Flüssigkulturen (siehe 2.2) wurde durch Vakuum-Filtration mit dem 
~artonu1s-1~11t:eri;vs:te111 gewonnen. Als Filter dienten Kaffeefilter

papiere (Melitta). Im Myzelpellet verbliebene Agarstückchen wurden entfernt. An
schließend wurde das Myzel zweimal gründlich mit Aqua <lest gespült. Der Feuchtig
KeJltsS:~enau der Myzelpellets wurde durch leichtes Pressen mit Fließpapier reduziert. 
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Falls die Pellets nicht sofort weiter verarbeitet wurden, lagerten sie in Petrischalen im 

Gefrierfach bei -20 °C. 

Jeweils 18 Isolate oder ein Vielfaches davon wurden innerhalb eines Arbeitsschrittes 

bearbeitet. Vor dem Beginn der Aufarbeitung wurden in Anzahl mit den 

Probenummern beschriftete 1,5 ml mit 1 ml 
und 1,5 ml mit 120 mg PEG 6000 befällt. Die Reaktions-

aufbewahrt. 

Von den wurden ca. 150 mg Material entnommen und unter tlüss1ge1n 
Stickstoff zu feinem Staub zermörsert. Das I\Jhr7c,1nn h,,:::,.,. 

die mit befüllten 

mit der Hand su:sp~?ncue:rt 

Anschließend wurden 

weiteren 30 min im 
für 10 min bei 15.800 g ab2:entntug1lert 

~c,hnmtJctt=c.1:<:el··KE~a1<:t1cms:getru~e wurde 1 ml des 

'"''''-'-'-'-""-'-u, dem Reaktionsansatz aufschwimmende hydro
! bE~rkoptml1sc:hE~r auf Eis 

fen. Die wurden ,,v..,u .. ._,,_, 

herauslaufen konnten. 

Nach min wurde das DNA-Pellet mit 250 µl TEL-Puffer versetzt und nach 

u .... ,J,::..'c • .i.U.JL.i.L'- DNA wurde für 5 min bei 1.300 g <>h,,onh-1l'11 

H..-. .... ,::,,,..,1,1-,,,.. verworfen. Da Pellets Farbstoffreste aufwiesen, wurden sie zur weite-

1,eimu!.Urtg mit 1 ml Ethanol durch 
30 min oder auf Eis ge:c;ctltitteit. 

Proben für 5 min bei 1.300 danach 

reste konnten durch Aufstellen der Ke.a1<t:1.011sg:et2t15e 

herauslaufen. Nach diesem Schritt sollte die DNA weiß bis WE!lKllcJh-k~rau aussehen. 

Die Pellets trockneten in den offenen über Nacht unter der Sterilbank. 
1\/1,.,., .. ,.,."'.,.. wurden die DNA-Proben mit 100 µl TE-Puffer und zur 

Für die weitere 
ne1r~e·stE~Ht. Dazu wurden µ1 der .-..~;;,...~.~,c,,4-r,-r, 

1,eaKt1onsgeJtfil';e mit 250 µl TE-Puffer verdünnt und bis zur 
schrank bei 4 °C Nach Schäfer & sollen in 5 µ] dieser Ver-

enthalten sein. 
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2.4 

Primer (Stammlösung 10 µM; Auftragssynthese bei TIB-Molbiol, Roth, Eurogentee, Biometra) 
Für die PCR wurden die Prim.er auf eine Konzentration von 10 µM verdünnt und bis zur 
Verwendung bei-20 °C gelagert. Primersequenzen siehe Tab. 6. Schmelzpunkte der Prim.er 
siehe bei Thein & Wallace (1986), Meinkoth & Wahl (1984) oder Petruska et al. (1988). 
Hinweise zum Prim.er-Design siehe bei Kubelik & Szabo (1995). 

Tab. 6: Primer 

Primer Sequenz Basen- GC-Gehalt Annealing-
Anzahl Temperatur 

Core-Sequenz des Phagen M13 (Ryskov et al. 1988; Huey Hall 1989) 

5 5'-GAG GGT GGC GGT TCT 15 66 % oc 
Simple-Repeat-Primer (Epplen Weising et al. 1989; Meyer et al. 1992) 

6 5'-G ACA GAC AGA CAG 16 50 % oc 

13 5'-G ATA GAT AGA TAG ATA 16 % 53 °C 
14 5'-G GAT GGA TGG ATG GAT 16 50 % 53 °C 
15 5'-GTC GTC GTC GTC GTC 15 66 % 
16 5'-TCC TCC TCC TCC TCC 15 66 % 
17 5'-C ACA CAC ACA CAC 16 50 % 
31 5'-GTG TGT GTG TGT 12 50 % 
32 5'-GTG GTG GTG GTG GTG 15 67 % 

5'-CAC CAC CAC 15 % 

AFLP-Primer 

11 5'-AA TGC AGC 40 
12 5'-CG CGG CCA 40 

Standard-RAPD Primer (Welsh McClelland 1990) 

20 5'-TGT TCC AGG C 10 60 % 40 
21 5'-TTC GGTA GGC 10 60 % 40 °C 
22 5'-CGA TAG CCT C 10 60 40 

5'-CTT CCG TCA G 10 60 % 40 °C 
24 5'-AAC GGT CAC G 10 60 % 40 
25 5'-TGG GCA TCT G 10 60 % 40 °C 
26 5'-GGT CTG AAC C 10 60 % 40°c 

5'-ACG GTC TTG G 10 60 % 40 
5'-GGC ATC GGC C 10 80 % 40 °C 

29 5'-AAC GGI CAC G 10 60 % 40 °c 
40 5'-CGT CCT CAG 10 70 % 40 °C 

60 GCT 10 80 % 40 °C 

willkürlich längere Primer 

63 5'-CAG CAG GTC GAT GCG 15 67 % 

65 5'-GCG CAT GAC TGG CAG 15 67 % 
4Jl) 5'-CGC GCC CCG 15 67 
421) 5'-TTT GGG GAG TGC AGC 15 60 % 
431) 5'-GGC CCG CCG CAG 15 80 % 53 
441) 5'-GGG GAG TGC AGC AGG 15 % 53 °C 
552) 5'-CAG AGT CCT ATG GCC GTG % oc 

Zur selektiven Amplifikation 1990) 

1 5'-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 63 % 60 
5'-TCCTCCGCTTATTGA TATGC 45 % 60°C 



30 2 MATERIAL UND METHODEN 

dNTP (Stammlösung 10 mM) 
Die Einzelnukleotide dATP, dCTP, dGTP, dTTP (je 100 µl, 100 mM im Set; Böhringer 
1277049) wurden miteinander vermischt. Das gekennzeichnete Gemisch ( dNTP) wurde zu 
je 100 µl aliquotiert und zur Lagerung bei -20 °C eingefroren. Zum Gebrauch wurde je
weils ein Aliquot aufgetaut und mit 900 µl sterilem Aqua <lest. verdünnt. 

KCl (1 M) 
7,46 g KCI (Merck 4936) 

ad 100 ml Aqua <lest. 

MgCh(lM) 
20,33 g MgCh (Merck 5832) 

ad 100 ml Aqua <lest. 

MgCh(SOmM) 
10 ml MgClz (1 M) 

190 ml Aqua dest. 
sterilisiert und zu je 5 ml aliquotiert 

Mineralöl (Sigma M-5904) 

Polymerase (5 U/µ1; Taq-Polymerase) 
Stratagene 600139; in Anwendungskonzentration geliefert 

Polymerase-Puffer PX (Stammlösung lOx) 
10 ml Tris-HCI (1 M, pH 8.6) 
1,5 ml MgCh (1 M) 

50 ml KCI (1 M) 
1,0 ml BSA (1 % w/v in Aqua dest.) 
0,1 ml Triton X-100 (Serva 37238) 

ad 100 ml Aqua <lest. 
Lagerung als 2 ml Aliquote bei -20 °C 

Geräte 
Thermocycler Biometra Trio-Thermoblock für 0,5 ml Re,:i.ktion.sgE!fäfSe 

Biometra Uno-Thermoblock für 96-well Mikrotiterplatten 

2.4.1 Random Amplified Polymorphie DNA 

PCR-Ansätze wurden für insgesamt 40 Untersuchungen gleichzeitig hergestellt. Dabei 
wurden jeweils 20 DNA-Herkünfte mit zwei Primem getestet. 

Verwechslungen von DNA-Proben während des Ansatzes konnten durch ein streng 
standardisiertes Pipettierschema vermieden werden: Zwei Reaktionsgefäßständer mit je 
6 Reihen und 10 Spalten wurden längs nebeneinander aufgestellt. Von 1-20 2"eJKe11n,~e1,:n
nete 0,5 ml Reaktionsgefäße wurden in einer Reihe in die Ständer In einer 
zweiten Reihe wurden weitere von 1-20 gekennzeichnete aber zusätzlich farblich mar
kierte Reaktionsgefäße gestellt. Anschließend wurden 5 µl des ersten Primers mittels 
Multipipette (0,05 ml Combitip, Stellung 5) in die erste Reihe der Reaktionsgefäße pipet
tiert, danach der zweite Primer in die zweite Reihe. Im nächsten Schritt jeweils 5 µl der 
1:100 verdünnten DNA-Proben in die untereinander in Spalten angeordneten Reaktions

gefäße derart einpipettiert, daß sich die DNA-Tröpfchen zunächst nicht mit den Primer
tröpfchen vermischten. Bei diesem Schema entsprachen gleiche Nummerierungen den 
gleichen DNA-Proben, farbliche Markierungen kennzeichneten Primer. 
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Um homogene Reaktionsbedingungen für alle gleichzeitig untersuchten Proben zu 
schaffen wurde das Reaktionsgemisch als Mastermix mit allen Reagenzien ohne DN A 

und ohne Prim.er für jeweils 40 Reaktionen gleichzeitig angesetzt (siehe Tab. 7). Meß
fehler, die auf das Pipettieren kleinster Volumina für Einzelansätze zurückzuführen 
wären, konnten dadurch weitestgehend ausgeschlossen werden. Zusätzlich wurde stets 

10 % Mastermix mehr damit in der Multipipette eventuell verbleibende Rest
mengen ausgeglichen werden. In den Mastermix wurden das sterile Aqua dest., der 

Polymerase-Puffer PX und das (Mengen siehe Tab. 7) in ein 2,0 ml RG pipettiert. 
Wegen ihrer geringeren Stabilität im hohen pH-Bereich kamen die Nukleotide (dNTPs) 
sowie die Taq-Polymerase zuletzt hinzu. Der Mastermix wurde gründlich durchmischt. 

Tab. 7: und Ansatz (50 µl Reaktionsvolumen) 

Reagenz Reaktions- Menge je 
konzentration Ansatz 

Prim.er (10 µM) lµM 

DNA-Probe 

Mastermix: für 401) Ansätze für 1602) Ansätze 
steriles Aqua <lest. 31,9 µl 1403,6 µl 5614,4 µl 
Polymerase-Puffer PX (10 x) 5,0 ~tl 220,0 µl 880,0 µl 

Tris-HCI (pH 8,6) 10,0 mM 
KCI 50,0 mM 
BSA 0,001 % 
Triton X-100 0,01 % 
MgCh 1,5 mM 

MgCh(50mM) 3,0mM 132,0 µl 528,0 µl 
dNTP(lOmM) 75,0 µM 132,0 µl 528,0 µl 
Units Polymerase OA/0,73)0 3,52/6,163) µl 14,1/24,63) µl 

Mit der Multipipette wurden je Probe 40 µl (0,5 ml Combitip, Stellung 4) des Mastermix 
zugegeben. Dabei wurden die vorgelegten DN A- und Primertröpfchen an den Rändern 
der Reaktionsgefäße heruntergespült. Um eine Aufkonzentration des Reaktionsgemi
sches durch Wasserverdunstung zu vermindern, wurden abschließend die Ansätze 
jeweils mit 50 µl Mineralöl, bei Verwendung von Mikrotiterplatten mit 25 µl, über
schichtet. Nach leichtem der Proben wurden diese in den program
mierbaren Thermocycler (Programmierung siehe Tab. 8) eingesetzt. Die zur Amplifikati
on benutzten Annealingtemperaturen wurden auf der Basis früherer Studien (Welsh & 

McClelland 1990; Williams et al. 1990; Steffan & Atlas 1991; Williams et al. 1991; 
Ellsworth et al. 1993; Ayliffe et al. 1994) empirisch für die jeweiligen Primer ermittelt. 

Nach der Polymerase-Kettenreaktion wurden die Proben entweder sofort elektrophore
tisch aufgetrennt oder im Kühlschrank bei 4 °C gelagert. Derart aufbewahrte Proben 
zeigten nach 2 Wochen keine qualitativen Unterschiede im Vergleich zu sofort aufge

trennten Reaktionsgemischen. 



32 2 MATERIAL UND METHODEN 

Tab. 8: Programmierung der Thermocyder 

Reaktionsschritt Schleifenzahl 

1 initiale 1 95 °C 
Denaturierung 

37 
2 45 95 °C 
3 Primer Annealing 60 40/53/60 
4 Extension 90 oc 
5 Auffüllen der Ketten 1 300 

6 Ende 1 oc 
1) Annealingtemperatur abhängig vom eingesetzten Primer (siehe Tab. 

2.4.2 

Die Verfahrensschritte zum Ansatz der zur selektiven Arnplltlkatio,n 

der zu den unter 2.4.1 beschriebenen. Unter

der PCR. Die 
µl in 

schiede in der Wahl der Primer und der 
Primer 01 und 04 wurden .,....,.,,., ...... .,,..,.,,..,..,. erru!eise1t:zt 

2.5 von 

Resl:rikHonsenzyme 
siehe Tab. 9; vom Hersteller vPl1pt.,rt<" Reaktionspuffer wurde eingesetzt 

Geräte 
Kühlthermostat: Biometra KH-2 

lh1-ur,a~h:, wurden autgerermeten PCR-Produkte 

vo1rsi,chtig unter dem Mineralöl herat1sc,io1ettilert 15 µl in 

unter 2.4.1 beschriebene 

Statt der zwei Reihen wurden drei Reihen numerierte in die nebenein
ander stehenden Racks Gleiche Nummern bedeuteten auch hier DN A

Herkünfte. Farblich unterschiedliche kennzeichneten nun unterschiedli-

ehe Ke:str1lktionser1zvrne 1.J"-rLLLL~Huu:,,u konnten so drei Restriktionsuntersuchun

gen die 

Proben im Kühlschrank bei 4 °C 

wurden zur Kontrolle der 
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Tab. 9: Verwendete Restriktionsenzyme, ihre Isoschizomere und Erkennungssequenzen 

Restriktions- Isoschizomer( e) 

Alu I 

BsiZ I Sau 96 I, Bsu54 I, Cfr13 I 

Bsp 143 I 

Hae III Bsh I, BspK I, BsuR I, FnuD I 

HhaI Cfo I, Hin6 I 

HinfI 

MspI Hpa II 

NdeII Sau3A I, Mbo I 

Rsa l 

Taql TthHB8 I 

Für die Restriktionsansätze wurden Mastermix wie 

wurde in 1,5 ml der m1tge1leJter1te 

Ansätzen wurde auch hier 10 % mehr Mastermix angese1:zt. 

ben sind der Tab. 10 zu entnehmen. Die I<estr1kt10r1senz-vrrte 

I und I + Rsa I 

BsiZ I einzeln für die Untersm:htm~;en emP-e~;eb~t. 

Lieferant 

Eurogentee 

Eurogentee 

Eurogentee 

Gibeo BRL, Eurogentee 

Gibeo BRL 

Gibeo BRL, Eurogentee 

Gibeo BRL 

Eurogentee 

Gibco BRL, Eurogentee 

Gibeo BRL 

Tab. 10: Ansatz des Restriktionsgemisches (40 µl Reaktionsvolumen) 

PCR Produktmenge 

Puffer (10 x) 

Units 

Endkonzentration 

4µ1 

2U 

RG 

15,0 µl 

4,0 µl 

0,2 µl 

Mastermix 

88,0 µl 

4,4 µl 
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dest. 

Proben wurden diese in das auf 37 °C konstant erwärmte Wasserbad des Kühlthermo-

staten Nach 120 min wurde der Verdau mit 5 µl Puffer je DNA-

Probe Die unter 2.6.2 be-

schrieben. 
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Agarosegel 
8 

ad 200 

10,0 
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BRL 15510-027, electrophoresis grade) 

electrophoresis grade) 

0,4 ml Stammlösung mit 400 ml Aqua verdüm1t 
Lichta bschlufs 
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2.6.1 

Die iiUCJJJLJ;'--

Um 40 Proben 

mern der 
cm Puffer 

Für ein 

delnden 

schildert. 

2.6.3 

35 

in 200 O,Sx TBE-Puffer in der 
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2.7 

UV-Illuminator Bachhofer, Reutlingen mit 254 nm und 365 nm Auflicht; 312 nm Durchlicht 

Photodokumentation Sofortbildkamera Polaroid MP 4 mit UV-Filter (Kodak Wratten 2A) und 
Orange-Filter (Kodak Wratten 22) 
Filme: Polaroid 667 ISO 3000 

EDV-Dokumentation Epson Scanner GT 8000, Rechner HCSS Pentium 133 mit 48 MB RAM und 
2,6 GB restp1,1ttensr;,e1ener 

Densitometrie-Software ScanPack II von Biometra 

Nach und konnten die Bandenmuster unter dem UV-

Auflicht bei 254 nm sichtbar werden. Die Gele wurden mit einer Polaroid MP4-

Kamera und Polaroid 667-Film durch UV- und bei Blende 11 photogra-

Die dabei je nach Intensität der Banden 17-28 s. Die Photos 
wurden ca. 70 s bei 20 °C entwickelt. 

Die Pnl;:irnuinlhn·tnc. t-'rc)grarrrm ScanPack II und einem 

Scanner bei einer ge:seemr1t und als Dateien im on:m,1D··u1 

format mit einer Atltlt>sung 

Arbeit wurden zwei 
1 rr,n,n•c,t-,rv Picture-Publisher Version 6.0 ZUSaJTillrl€]'tgl~SE:tzt und bei einer 

.... ,,,.,,,,,,...,... von 600 

2.8 

Mit dem ScanPack II wurde zunächst das der 

einzelnen erstellt. Anhand der als Größenstandards 
konnte anschließend den einzelnen RAPD-Banden ihr <>nn,-,--.v,rn,,,:,,.'~"'" MC)lekularge1w1,:ht 

In das ,.,,.,,...,. ... "'""'""' mteg:1ne1rt 

Uens1to~;rainn1e der 
uu UU.H.L·,.._,.,"'-,.. zwischen verschieden Proben ermitteln kaJ'tn. 

Als Nachteil bei der ,_, .. ,a .... u. ... HF,, der Ll11sten:m2t1visen erwies sich, daß 
die mit einem Primer untersucht wurden, u,::,·ro-11r11,,::,n werden konnten. 

nur Proben, 

,., .. ,.,,..~ . ..,.,..,......., wurde daher bei den Vorversuchen zur der Isolate 

~ ... 11,nr,,a,rnr,crc,-n wurden durch wiederholte PCR validiert. 
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2.8.2 Restriktionsanalysen der 

Zur Darstellung der Ähnlichkeiten der Isolate anhand der ITS-
Restriktionsmuster wurden durchgeführt. Dazu wurde die Gesamtzahl 
aller die mit einer erzielt wurden. 
Anschließend wurde Probe innerhalb dieses Bandenrasters auf vorhandene 
nicht vorhandene (0) Banden bonitiert und daraus eine 0-1-Matrix erstellt. 

zierbarkeit 
merkmalehera11gE~zc>gE1n 

bzw. Teilver-

Die Matrizen aller sechs wurden und 

2h 
a + b 

1.m111<:mce1tsnn.a1tnx wurde über den Dice-Koeffizient 

h = Anzahl identischer Beobachtungen (Banden) bei Probe A und B 
a Gesamtzahl der (Banden) bei Probe A 
b Gesamtzahl der (Banden) bei Probe B 

'-,;u·nn,nu,rn zum Dice-Koeffizienten ist Nei und Li's distance & Li sowie 

1990). Diese Koeffizienten erwiesen sich für RFLP- und 
11c·ur.o,rh·1nctan als brauchbar 

1994; Moser & Lee 1994; Stammers et al. 

.-,:;.,.,...,...,r-..r & Civerolo 1989; Francis et al. 

für die 
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3.1 

Durchschnitt zu besser auswertbaren Ban

Standard-RAPD-Primern. 
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3.2 

3.2.1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 
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Proben-Name 

F. sambucinum 

F. venenatum 

F. torulosum 

Ähnlichkeit 

0,00 0,50 1,00 

3 ERGEBNISSE 

BBA-Nr 

62.433 
62.434 
64.226 
64.480 
64.484 
64.678 
64.737 
64.960 

64.995 
64.998 
65.009 
64.262 

64.537 
64.757 
64.935 

62.398 
63.933 
64.465 
64.479 
64.645 

Abb. Clusteranalyse der ITS-RFLP Untersuchungen bei Fusarium-Arten der Sektion Discolor 

In der werden die Isolate von Fusarium sambucinum, F. venenatum und mit 

Unterschieden die Isolate von Gibberella Die G. 

Isolate 62.719 und 64.918 unterscheiden sich von F. sambucinum und F. venenatum nur 

6). Fusarium sambucinum und F. venenatum können 

hier nicht unterschieden werden. Erst durch bewußte der Restriktionsbedin-

gungen konnte mit der Hae III+Hinf I ein teilweiser 

erzielt werden, mit dessen Hilfe Isolate von F. sambucinum und F. venenatum differen

zierbar sind. Bei Isolaten von F. venenatum sind dabei durch eine zusätzlich auftretende 

Schnittstelle weitere Banden zu erkennen Das Isolat 64.262, welches 

anhand der RAPD Muster Abb. 9) nicht werden kann, ist in 

den ITS-RFLP-Mustem mit F. sambucinum identisch. Zu Isolaten der 

B besteht eine Ähnlichkeit von ca. 60 % . 
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Abb. 8: bei Fusarium-Arten der Sektion Discolor durch Überverdau 

sowie 
64.351, 

Restriktionsenzyme: Hae III + Hinf I im Doppelverdau, je wurden U eingesetzt. 
Zwei zeitlich DNA-Präparationen bei Isolat Pfeile - Fragmente durch 
Überverdau. 

F. bactridioides 

e112:enstamd H:!E~s Muster erntaeuntg abgirenLzein. 

der Stamm von F. bactridioides mit einer 

Restriktionsmustern von F. cerealis und 

Stämme von Fusarium torulosum lassen sich von F. sambucinum und F. venenatum mit 

Ausnahme der mit BsiZ I stets wobei das Isolat von F. 

mit den untersuchten von F. torulosum nicht zu 
unterscheiden ist. Die als weitere Kontrollen Isolate von F. 1nt,?r11'1111m 

c01nv11ct1um und F. sarcochroum weisen zu F. torulosum und F. fiocciferum 
von ca. 68-80 % auf. Die aller Banden clustert diese C mit einer 

% b~&n 

3.2.2 

Von den untersuchten 

Primer 24, 25, 
Prc:r,::.1-,Pn deutlichere Muster mit TAT<3n,n-a,n Erf~etm1::;se sind anhand 

der ampHtiz:ten~naLen Primer 05, 06, 15, 
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Klar sind die mit der RAPD differenzierbaren Gruppenzugehörigkeiten erkennbar, die 
im wesentlichen untersuchten Arten entsprechen. 

Mit Ausnahme des brasilianischen Isolates 64.262, zeigen alle Fusarium 

sambucinum-Isolate sehr einheitliche Muster. Eine Abwei-

chungen zum Bandenmuster kann aus den aus :::,pan:ten 

Isolaten 62.433 und 62.434 dem Gibberella 

~bvveichlUrtgE!n denen 

von F. sambucinum, während die Muster von Stamm 64.918 nicht zuzuordnen sind. Eine 

Variabilität weisen die Isolate von F. venenatum wobei 

Banden- und mit Primer 63 bei den Isolaten 64.537 

und 64.757 zu erkennen sind (Abb. 9d - Pfeil Weitere LJ0J.vn10roh1sn1en 

amlpl1lt1z1erten Banden sind mit den Primern 44, 63 und 06 erkennbar 9b, d, f 

Zwischen F. sambucinum und F. venenatum sind Banden monomorph, 

d. h. sie weisen identische die besonders mit Primer 32, 44 und 06 
ersichtlich sind 

Das aus den Bandenmustern herausfallende brasilianische Isolat 64.262 

m<Jn<Jmtorphe Bande aus, während eine 

rakteristisch für F. venenatum-Isolate 

Eine F. sambucinum Bande 

Isolate von Fusarium torulosum besitzen eine stärkere mt:rfü,PE~zu:1sc:ne die 
besonders bei der mit Primer 40 
rakteristischen Banden, treten Primer weitere l-'Ahn-nf"o"l"r>,ht,c,_ 

men auf. Anhand einzelner lassen sich die Isolate 
2:f11P1Dle're11.. l:),ezc)e.-en auf die Summe der mit allen Primern erzielten l-'ri.lUl-rtl'or-n,h1<C,n'1iD1'\ 

sind die Muster Das Isolat von F. flocciferum welches identische 

ITS-RFLP Muster mit F. torulosum läßt sich über die Bandenmuster deutlich 

werden, Beide 
0 r,,1-.-..,on,~..-»--.+-0 n Isolate sind in ihren Bandenmustern zueinander sehr ähnlich. Die Isolate 

64.280 und 64.351 

Von den Kontrollstämmen weisen Fusarium culmorum und F. cerealis 

zueinander ähnliche Muster auf. Die anderen Kontrollen F. bactridioides, F. sarcochroum, 

F. lateritium und F. die mit keinem der anderen P-etf'ste

ten Isolate übereinstimmen. 

Das unbestimmte Isolat „Korschel kann, da sein Muster keinem der vo,r11egencten 

RAPD-Muster keinem der getesteten Isolate werden. 
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3.3 

3.3.1 ITS-RFLP bei F. tabacinum und anderen Fusarium-Arten 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

il 
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Abb.10: l'LIJ-hr:~e1:m.1si,e bei Fusarium tabacinum und anderen Fusarium-Arten 
Kei,tnkttcms«~nzym,e: a) Msp + Rsa I; b) Hae III+ Hinf I; c) Hha I Taq I; d) BsiZ I; 

I. 
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Fusarium tabacinum-Isolate stellen sich anhand der 

oerw:K~ncnngu.ng aller verwendeten sehr uneinheitlich dar. Unter 
lassen sich die fünf f\/111Cf-,01"('.1'1"111n"t"'<::>n F. tabacinum differenzieren. Nach der Clus

B und C bei einem 

C von B nur durch einen mit 

unterscheidet Der 

Isolat 62.445 innerhalb der festzustellen. 

b) mit Isolaten aus der ITS
wurde er in der cll1st,enmcll"rt1c,rh,:,n At1svve1·tunfYnicht bonitiert. Das Isolat 

67.557 bildet mit Hae I+Hinf I Muster aus 

und wird dadurch in D zu den anderen 

vorhanden sind. Gleiche werden durch den Ver-

dau mit I+Rsa I B identische Muster mit 143 I 

erzielt werden. 

Ähnlichkeit 

0,00 0,25 

Abb. 11: Clusteranalyse der 
Isolaten 

0,50 0,75 

F. tabacinum 

1,00 

64.010 

64.809 

6R026 
66.135 

62.445 
68.046 

67.558 
62.444 

67.563 

64.585 

68.040 

68.039 

66.190 
66.202 

68.042 
64.343 

68:041 

67.560 

Fusarium tabacinum und anderen Fusarium-
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Gruppe E ist mit drei der sechs Enzyme bzw. Enzymkombinationen von den anderen 

deutlich In dieser sind die Isolate 68.037, 67.560 und 68.022 ent

halten, die alle von Cucurbita isoliert wurden. Korrelationen morphologischer Merkmale, 

ihrer Matrix oder Herkunft der Isolate zu den A-D bestehen nicht. 

Als Kontrollen Isolate von Fusarium mensmc,zac:s 

leum, F. oxysporum f. sp. Rasse 1, F. U)r111r,c11·m 

und F. sambucinum unterschiedliche Muster und werden mit einer 

HULU'-H"'-'-i~ von ca. 26 weit entfernt von F. tabacinum-Isolaten ge,:1u:stert 

F. coeru

F. illudens 

Beachtenswert ist bei F. coeruleum die die F. mensmc,zal:S 

oxysporum, also entfernt von den anderen Martiella-Fusarien F. solani und F. illudens. 

Die meisten 
erzielt, welche ZU vier 1\/111<:tPl"(Tl"l'll"ll''\Pft 

Verdau mit I+Rsa I 

Isolate von F. tabacinum nur durch einen 
Keine Unterschiede sind mit den Hnru,m,:,,n 

3.3.2 RAPD-Studien bei Fusarium tabacinum 

mit 

den benutzten Primern erzielt. Mit keinem der untersuchten Primer sind Banden 

finden, die identisch 

anhand der Bandenmuster zuerrtantaE~r 
durch 0'1"1rtnnu>rPn 

isolierten Stämmen der 

68.046, 68.043 und 65.834 können zu einer 

werden; identische Muster werden dabei 

Primer 16, 22 und arrtp11t1.,~1e1ren urc,nu-,-0 "" Banden als die anderen Primer. Trotz 

den an1:1e1·en 

Isolate 68.040, 68.039, 66.190, 66.202 und 

68.021, 67.557, 68.038 und zusammen. Mit den anderen Primer werden für diese 

Isolate nur übereinstimmende Banden zueinander ähnliche bei nicht 

allen Isolaten erzielt. 

Das RAPD-Muster bei Isolat 67.716 mit bei 
I tesitgei~te!lte1:n um52;enpo1ymon:m1E,mt1s 

en:iJe1ct1,bares wurde bei Isolat 62.445 F..'-."''-' , ..... ,...---, den Isolaten 64.010, 

64.809, 66.026 und 66.135 mit Primern 05 und 15 testgeiste:Ht. 

Korrelationen der 
bei 
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Proben-Name BBA-Nr. 
~ ~ .3: ~ E:: > y,J ~ 

,p. 

er Größenstandard 1 kB Leiter 
~ 

00 ............................ ,. 
?"' F. o. f. sp. aechmeae 62.298 ~ .... 
~ - batatas 62.299 -betae 64.378 l""j 

callistephi 65.837 rJ} 
1 

cepae 62.306 ~ 
cattleyae 62.302 ~ 
chrysanthemi r2 63.890 ""d 
conglutinans r2 63.757 O"' 
conglutimms 63.571 

l't) .... 
conglutinans 62.308 ~ 
cubense 62.312 C 

~ cucumerinum 62.314 ~ 
fJl - cyclaminis 62.316 {! "d '"l"j -~ - gladioli 62.324 C 
+ ~ - lupini 62.333 ~ 
~ ~- lycopersici r1 62.059 --~ ..... ;! 
~> - lycopersici r2 62.060 ~ -~ - melonis 62.342 
::r:: l'll 
Sl,l ::::i opuntiarum 62.349 
(!) Q. - passiflorae 62.355 ..... t'!) :::: ... - pisi r2 62.058 
+ 
::r:: - tracheiphilum r1 63.927 
s· - tuberosi 62.367 ~ ....... 
,-.; - tulipae 62.372 ;:: 
~ - dianthi 65.195 ~ ::r:: - vasinfectum 66.843 
~ ~ 
jj;i vasinfectum 65.633 = vasinfectum 66.844 = >-3 vasinfectum 66.847 Q.. 
Sl,l 

~ ,..0 vasinfectum 66.846 ...... 

~ 
vasinfectum 69.520 :.::i 

Oj - vasinfectum 66.845 ~ 
fJl 

- _v_a~~n_fectu.m. . . .. 6~ß?9 s-N 
...... F. redolens f. dianthi 62.394 E' m 

,0 
F. redolens 67.774 ;:! Cl 

.. 6~:??? 
m 
Cd 

F.udum 62.451 z 
tii 

F. acutatum 63.520 CJl 
, ............ . ..... m 

Größenstandard 1 kB Leiter 
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62.058 

65.650 
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Die untersuchten Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum-Isolate 

RAPD-Muster in die fünf A-E (Abb. 

pen verschieden sind. 

51 

sich anhand der 

den einzelnen 

befinden sich die in Reinkulturen duftenden Isolate 64.495, und 
~b1?:renzuntg g,egE~ntibE~r den anderen über 

zusätzliche t'o.tvnn01·prnsrne111, die mit den Primern 15, 44, 63 erscheinen (Abb. 15a, b, d -

Pfeil 

Ein hohes Maß an dieser 

der die Referenzisolate der Rassen 1, 

66.843, 62.373 und 66.847 fallen durch 

re vornehmlich in schwacher Banden, werden mit 

anderen Primern erzielt. Innerhalb der Rasse 4-Isolate sind bei den Isolaten mit 

Primer 44 und 69.519 mit Primer 05 Banden festzustellen. 

In der D befinden sich Isolate der Rassen 

Bandenmustern. Es sind nur 

bei schwach Banden insbesondere mit Primer 15 und 05 feststellbar 

15a, e - Pfeil 

Bei Fusarium oxysporum f. sp. dianthi können 

differenziert werden, welche 

trennen. 

Die Kontrollen eirtgesetzte·n 
F. 

rum f. 



Nectria 
F.- -

kB Leiter 

\.n 
N 
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Hn,~,onHa anhand der 

rakterisiert: 

nov. Ir Nectria 

F. radicicola innerhalb 

Isolate von F. eumartii, F. 

Isolate und Fusarium sp. nov. VI identisch. 

l+Rsa l können die fünf Arten Fusarium nov. 

Nectria borneensis, F. coeruleum charakterisiert werden. Ebenso 

F. 
anderen mit einzelnen l-,.-.~n,rnr,,..., 

l-in7-un,1-,;,cn"111ncrPn in mit unterschiedlicher ZUSammen-

2::f1JD!J1t~f€11 Hae III+Hinf I oder Hha I Fusarium nov. VI und Nectria 

sutJscc1w:ns zusammen. Hae III+Hinf Muster für F. striatum, F. solani f. sp. 

eumartii und borneensis. 



F. 









3 
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Isolate von Fusarium solani F. carneolum von Nectria haematococca 

eine auffallende Variabilität in ihren Bandenmustern. die mit 
allen Primern im direkten erzielten Gesamteindruckes lassen sich die diesen 

Arten RAPD-Muster ableiten. Anschließend können 

Marker als artcharakteristisch definiert werden. Primer 15 und eine 

für alle Isolate von F. carneolum charakteristische Bande die zur 

solani werden können. Dennoch sind 

zwischen beiden Arten in den Bandenmustern feststellbar. Eine Reihe von 

Markern treten dabei bei allen Isolaten 19b Pfeil während 

19d Pfeil 

Die der Isolate von Fusarium 

Marker weiter unterteilt werden. Eine 

Primer 06, in Abb. 18d. Eine umschließt dabei die Isolate 62.233, 

64.381 und 69.484, eine zweite die Isolate 68.572, 64.404 und 64.107 und die dritte die 

Isolate 62.214, 64.552, 64.222. weist das in der zweiten Isolat 

64.404 ein unterschiedliches ITS-RFLP-Muster auf. 

Mit waren die Isolate von Fusarium sp. nov. II und III 
bereits charakterisiert 

Anhand unterschiedlicher und charakteristischer RAPD-Muster mit mittlerer Variabili-

die 

Isolate von Fusarium striatum und F. beide in der 

angeine,:1e1t, können mit RAPD unterschieden werden. Mit Primer 15, 44, 

Abb. 

sp. cucurbitae Rasse 1-Isolate sind in den RAPD-Mustem deutlich 

netrntm1111um (= solani f. sp. cucurbitae 2) unterschiedlich. Die ITS-

-Unb:~rs,:::hE~Id.ung in die All und A12 wird durch RAPD-Differenzen 

Das Isolat 68.003, welches als F. solani f. sp. cucurbitae Rasse 
erhalten wurde kann ,,,,.~,..,..,. ........ ,; seiner Bandenmuster als F. solani var. 

identifiziert werden. 

die früher auch als Fusarium eumartii bezeichnet waren und nach den ITS-

RFLP-Resultaten in den Al, A6, und B2 lokalisiert sind, erscheinen 

Das Referenzisolat 62.215 ( = CBS 

für F. eumartii bildet ein einzelnes RAPD-Muster innerhalb der Blaus. 
nh-.. .... ,,,...,,; der der Isolate 65.064 und 62.213 sind diese in 

einheitlichen RAPD-Mustern die Isolate von F. 

die Isolate von Fusarium sp. nov. zu finden 

B1 sind mit 

und mit etwas variableren Mustern 

Die beinhaltet die anhand der RAPD-Muster hoch variable 
von Fusarium sp. nov. IV. 
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Zwei von Buxus isolierte Fusarien sind als Fusarium sp. nov. VI in der gleichen ITS-
B5 wie Nectria Von Nectria sind 

durch einheitliche RAPD-Muster klar abzutrennen. 

die mit 
als mit den anderen Primem. Alle Isolate 

B6 charakterisiert. 

Fusarium illudens bestimmte Isolate in den RAPD-Mustern 
variabler. Einzelne Banden für alle Isolate dieser Art werden mit den 
Primem 06, 40 und 63 mit Primer 55 und 65 monomor-

Marker mit Fusarium sp. nov. VI und Nectria h Pfeil Mit 

Ausnahme von Isolat 64.788, welches in der 

alle Isolate von F. illudens in B7 sortiert. 

• ~,uu.u.u."' sind die der lsolate von Nectria plagianthi, Nectria sui1seaw?ns 
und Nectria borneensis anzusehen, da nur ein Isolat für die zur 

--.Liu.h,,.u,,h stand. Alle Isolate sind anhand ihrer charakteristischen Bandenmuster 
und ihrer ITS-RFLP-Muster voneinander und den Arten unterscheidbar. 

Isolate Fusarium coeruleum bilden nahezu identische RAPD Muster aus. Innerhalb 
der ITS-RFLP C haben keine zu anderen Martiella-Mustem. 

den RAPD-Mustem innerhalb der 
die '""''~...,,~.....,.~~ ..... h 

Intensitätsunterschiede dieser Bande bei einzelnen 
f. sp. batatas und F. ambrosium seien hierbei außer acht 

63 innerhalb der Al 
18b, e, Abb. e; Pfeil mit Ausnahme 

1uu~m11tococ:ca, F. solani f. sp. batatas, F. ambrosium und F. em:mrn'.:es. 
liefern die Primer 05, 06, 63 

Geig;ens,ltz zu den Primem differenzieren die Primer 27 
und 55 mit deutlichen Musterunterschieden und kaum identischen Markern die RAPD

Gemeinsamkeiten werden schwächer oder gar nicht 

Diese Primer sind als konservativ oder in auf die Differenzierbar
keit anzusehen, da sie anhand charakteristischer Banden die Gemeinsamkeiten aus den 

den oben 
RAPD-Muster auf. 

mittels ITS-RFLP Wil1er·sp1leg1~ln. 

Isolate von 
untereinander zumeist unterschiedliche 
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4 
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Innerhalb eines Bereiches von 4,0 - 5,0 mM GE'.samt:Konzentrano,n wurden in Vor

versuchen keine Bandenmusterdifferenzen tes,tg:iestellt. vorlH~g:E!ncten Untersuchun

U.U.A'-'''~'--'-"-'L1-U.L. Keinen Unterschied machte es gen wurden daher bei mit 4,5 mM 

dabei, ob die aus 

Gewöhnlich werden für 

1V1,1gi1es:1u:tnatcetatstam.mten. 

Nukleotids auf 50 µl Reaktionsvolumina emtge::;etc::;t 

1993c; Manulis et al. Die dNTP-Konzentration ist von der 

und Prirner-Konzentration, wobei wiederum eine zu hohe Konzentration den 

Gehalt freier und damit die und das 

beeinflußt (Rolfs et al. 

Die Vorversuche "-'"--''J:.•''--'-•, 

gen in den RAPD-Bandenrnustem auftreten. 

in Vorversuchen zu einer aus 
intensiv anfärbbare Banden ersichtlich war. Höhere Konzentrationen führten zu Inten

die ab 125 

trationen sollen auch einen vos1t1VE'.n 

haben & Sachse 

Primer 

der untersuchten Primer verursachen schmierende Banden ,., .... ~~,,,...,_,.., unspez1t1-

scher oder schwach anfärbbare Banden . Solche schlecht arript1t12:ie-

rende Primer sollen durch der J."'c:a.-"'.ULllli:l>IJCU.ll,hu'uF-,'-U 

& Gale 1992; Munthali et al. 1992; Edwards & 

in einer 

darauf verzichtet solche Primer einzusetzen. 

i-.-.1-,mc. 10 Prirner-Konzentrationen werden bei PCR im Bereich von 0,02 bis 

1,0 µM je 100 et al. 1992; Lachmund & Sachse 

Artefakte vermeidbar sein 

hohen Primer-Konzentrationen 
11c,:Arn•v11nn- auf die Artefakte und die 

trationen steigt auch die Anzahl der 
U IJ,en,ctl,UlS die Primer ho,,rr,1r7t'I o-f-

(MacPherson et al. 

Primer-Dimer-Artefakten und nicht 

1989; Erlich et al. 1991; Simon al. 1991; 
Mit Hot-Start-Techniken sollen solche 

nur bei sehr 

Mit höheren Konzen

da mit zunehmenden 

kom1plE~mentär·en Bereichen binden 
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Die Prirner-Konzentration für 

4 DISKUSSION 

sich auch bei 

zu unklaren RAPD-M ustern 

mit l 
je 50 µl Ansatz ermittelt. Konzentrationen bis 015 

crt·nAre>rlhDr rrt:>·ti::>rnr.:>n Banden. Höhere Konzen-

trationen bis 

Inkubation seien die kritisch-

et al. Die Wahl 
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erwies sich die höhere von 

un1tenmchte Allmealrng;ze1ten von 30 bis 120 keine 
Unterschiede in den Bandenmustern. 

Pauls 

Bandenmuster 
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Ke,ag1~ru~1eJn, n~ge:im.ä!S•1ge Kontrollen auf Verunreinigungen und steriles 
Arbeiten u,.:,.t-rnr.n-11,,..,h,,t- & 1989; Nienhaus & Gehrmann 
1991 ). 

et al. 1988) ist die 

4.1.2 

Üblich verwendete Decamere zumeist zwischen O bis etwa 9 Banden 

et al. was mit den meisten in der 
verwendeten 10er Primem übereinstimmt. 

Primer 27 war in der Bandenanzahl mit den Primern ve1rg1i:::1c.no,::n 

durchschnittlich mehrere als Decamer-Primer 

Last112:11cme et al. 1993; Fritsch et al. 1993; MacPherson et al. 1993; Bidochka et al. 

Die vorlH~gE~ncLen tm:i.:etmu~se mit den Primem 05, 06, 16, 55, 63 und 65 sowie andere 

Primer, 

worden sind 

den 

für den selektiven Nachweis von 

et al. 

GC-Gehalt der Primer 

Standardvorschriften zum P-..,.v.,:, ... rilac-,,.,..... en1tsprec:henct werden Primer mit höherem GC

Gehalt für Durch höheren GC-Gehalt 

zur 

Nach Williams et al. (1990) kommt auch dann zu einer wenn die 

on1m,setztmi;~en dafür sind 

des Primers, also dem 
KomrHeiment.::n zur tDNA sind. 

aus um die theoretisch 3 AT-
._,,.,_,u., .. u,1"' ..... ' '· Bei angenommenen Verhältnissen von G, C, A, T in der ,n,,,,,u..,,_ 

sehen DNA, hat also ein GC-reicher Prirner eine höhere Wahrscheinlichkeit i,u.,.u,i,:.,._, 

eine ausreichend feste ~~, ..... , ... u;c, .... i 

denanzahl erklärbar ist. 
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Für verschiedene werden bereits über 

mtersmcnungen mit drei oder vier Primem erzielt (Hu & 1991, Durand et 

al. 1993; Freeman et al. 1993; Hamelin et al. 1993; Russel et al. 1993; Wolff & Peters-van 

1993; Mendel et al. 1994; Plummer et al. 1994; Savard et al. 
decken sich mit den vorm~gE!ncLen Hrir,::,,h,.-nnn·o-n 

Primerklassen 

untersuchten Proben zu Bandenmustern oder 

ferenzierende Bandenmuster Diese Differenzen sind auf 
schiedlich konservierter KegICmen der DNA '7,,.,..,,,,1,~,ni-ü 

Primer abdeckt et al. 1993; Williams et al. Primer, die konservative 

erzielen höhere Bandenmusterähnlichkeiten innerhalb von 
rtK.on1p1ex,en, welche als Hinweis auf verwandtschaftliche öez1e,nu'.ng;en 

zwischen Taxa werden können. Zu dieser sind insbesondere 

Primer 06, 15 und 32 zu zählen. Bei näher verwandten Arten oder zur besnmrnung 

ml:ra:spi~z1t1sch1er Variabilitäten ist der Einsatz von Primem, die variablere DNA-Bereiche 

• .. ""'""" .... ,.. besser In diese sind insbe-

sondere Primer 63, 55 aber auch Primer zu zählen. Der Einsatz unterschiedlicher 
Primerklassen ein umfassendes Studium verschieden variabler der 

Proben-DNA. 

4.1.3 

Banden bei ten~p!ateunabhrungi1geBanden 

als Geisterbanden be

& Grimont 1993; 

et al. 

ge1·m~!en Konzen

trationen vor und treten nur bei einzelnen Primem unreJ:?;elmilli1g bei Proben auf, denen 
zugeE,eü'.';t wurde. Andere Ursachen sind da rej~e1m,1151g 

et al. 1994). 

et al. 1990; Klein-Lankhorst et al. 1991; Meunier & 

beeinflußt die vermutlich unterschiedliche 
nicht die RAPD-Bandenmuster: Sobald Proben-DNA im 

1<eaKt1ons12;ern1E,ch vorhanden ist, verschwinden diese Artefakte. Zudem stimmt keine 

der wesentlich schwächeren Banden mit den normalen 
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tion der Intensität 

Nach 

Primer 44 erzielte 
oxyspon1n1 f. sp. va:,intectuirn-Lso,1a1:en~haPar~>ncr~ 

mit 

allen anderen 

15b Pfeil 
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4.2 

4.2.1 

t:Se,1::1eJ1ur1gen zwischen den RAPD-
'1tten~n2:ie1·uru? durch in 

64.262 aus Brasilien und 64.918 (Gibberella aus Indonesi-
'°.,..,""""' ... "'"h"='" dabei nicht dem für Fusarium sambucinum Bandenmu-

ob diese Stämme tatsächlich als echte F. sambucinum 
da sie mit zwei Teststämmen von G. r,11.1·1rr11'1C nicht kreuzbar waren 

diese beiden Stämme ues1arct1ms & Nelson Auch in weiteren Merkmalen 

Unterschiede. Während bei allen anderen Isolaten von F. sambucinum und F. venenatum 

konnte, diese Stämme 
Kulturfiltrate der untersuchten 

F. venenatum- und F. sambucinum-Isolate im Biotest toxisch auf Artemia salina 

nn1gE•gen erwies sich das Isolat 64.262 als nicht und das Isolate 64.918 als 
/..._,,.•h,i..-.u-H- et al. 

Resultaten nicht als 
Fusarium sambucinum anzusehen wären, bilden die aus wärmeren Keg10inen , ... ,1'"'\,,1'"'\,,,,...,.. 

und stammenden Fusarium sambucinum-Isolate eine anhand der RAPD
Muster unterscheidbare Weitere Korrelationen zur Her
kunft oder zu Wirten konnten bei F. sambucinum, F. venenatum und F. torulosum 

nicht werden. 

ur1tersc:nE'.1ctun1g von Fusarium sambucinum und F. venenatum anhand der ITS-RFLP
ist nicht .,....,"..,.''"'"' 

o-p·mi:>1n•c;;,,,-npn Produktion von DAS beider Arten 

ge:scrt10:ssE~n werden. Erst nach ge,;,:;1eJlte1n 

ben-DNA war eine 
H"-'F.'W .... ,.,. Fusarium torulosum läßt sich stets deutlich und wie die Ltus1teranaqrse 

können mittels ITS
RFLP auf einer und variablen Ebene charakterisiert werden. 
Danach ist das brasilianische Isolat 64.262 in den zu F. sambucinum und F. 

bei der ist dieses Isolat in den 

mit F. sambucinum identisch. Die beiden Gibberella 

Isolate sind nur durch die I+Rsa I untereinander 

und von F. sambucinum und F. venenatum zu unterscheiden. 

anhand RAPD und ITS-RFLP stimmen mit 
Fusarium sambucinum 

g1e:ic.r1en Pilzisolate mit verschiedenen 
Techniken untersucht haben. 
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IDCt<:>,..rhr,c & Nelson untersuchten das Kreuzungsv1er11alten 

Teststämmen von Gibberella (Mating 

ents-i:>rachien, erwiesen sich dabei als 
die Isolate anhand ihrer 

,,..,.,.,....,.,.,,u,..-..r, wurden dabei zur 

Zahl an Markern konnten sie F. sambucinum, F. venenatum und 
sicher unterscheiden. Beide Isolate von G. pulicaris waren dabei von F. 

untersc!ue1ctl11ch; ihre Variationsbreite war mit den ITS-RFLP-

Thrane & Hansen untersuchten die Sekundärmetaboli-
tertz1.JtsamrnensE~tzung dieser Isolate: Alle dem RAPD-Muster für F. sambucinum an 1rcn„0 -

chenden Isolate (DAS) sowie zwei nicht identifizierte 
Metaboliten. Lediglich bei den Stämmen 64.960 und 62.719 wurde zusätzlich Butenolide 

Stämme von F. venenatum ebenfalls DAS, waren aber durch 

einen anderen nicht definierten Inhaltsstoff von F. sambucinum unterschiedlich. Vier 
Isolate wiesen zusätzlich Butenolide auf, die in ihren RAPD-Mustem jedoch keine 

Unterschiede zu den anderen Isolaten aufwiesen. Die höhere RAPD-Variabilität bei F. 

einer bestimmten 
den ITS-RFLP- und RAPD-Resultaten ve1rglc~1clh.bclf 

Die Stämme 64.351 semitectum var. senntt'.Ct1<1m) sowie die nicht identifizierten 
Isolate 63.575, 64.371 und 64.280 werden als e1g:en:stanct1ge 
Bei diesen Isolaten sind Korrelationen der RAPD-Muster zur Herkunft 
H-"''-"'._,_,.,.._,.,u, wobei die neuseeländischen Isolate 63.575 und 64.371 sehr ähnliche RAPD

Muster aufweisen. Zu beiden anderen Isolaten aus den und den 
Niederlanden sind feststellbar. Szecsi et al. (1995) stellten 

e1g;enstana1ge Esterasemuster für die Isolate 63.575, 64.371 und 64.351 fest, 
bei Isolat 64.280 waren die mit denen von F. sambucinum identisch. 

Thrane & Hansen (1995) konnte bei den ersten 
drei Stämmen nachweisen, daneben traten Zerealenon oder Butenolide 

Stamm 64.280 ausschließlich ein Fusarin-ähnliches Toxin. 
dieser ist daß es sich bei den neuseeländischen Isolaten 
ebenfalls um F. semitectum handelt. Die Unterschiede in den RAPD-Mustem könnten auf 

u11tte1renz1E~rung auf der Ebene von Varietäten oder sp4ez1a11:s1erte 

uu.,u..__ ... u, ........ L zu F. semitectum, bleibt vorerst unklar. 

semitectum

aogei;e~ten von der 

Die ob Fusarium bactridioides F. sarcochroum synonym zu F. sambucinum 

zu betrachten sind oder nicht, konnte über Merkmale nicht ,:ur,r!c,HMf& 

beantwortet werden Nach den ITS-RFLP-Resultaten ist Fusa

rium bactridioides deutlich von F. sambucinum und den anderen Isolaten durch unter-
schiedliche Vielmehr stellt die 



von F. semitectum und F. 

ge 

entstJrE·chen und damit die 

stützen, sind sarcochroum mit F. smntJ1'lcinum 
Sekundärmetaboliten F. bactridioides 

für eine zu F. die Produktion 

rv101s:cnen Metaboliten. F. sarcochroum, 
ähnlichen der auch von dem Isolat 64.280 ,,...,,.,.,.,-11 ,..71 •0 "1--

die verschiedenen 

welches beide Arten im L:.e:g:ens.atz 

Gleiche ITS-RFLP-Muster und RAPD-Banden, insbesondere mit 

Primer demonstrieren eine 

F. torulosum. Da 

in 

anderen 

dum und F. robustum einzuordnen 

Die 

Techniken mit RAPD brauchbare taxonomische 

halb der Sektion Discolor durchführbar sind. 

zu 

F. tumi-

B. bei dem brasilianischen 
hP1°cu:,,rir,rtn,ot klassifiziert werden. Andererseits 

f/n,-,,,,,,,,,,,,..,,, oder F. 

ITS-RFLP-Muster über 
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hohen Variabilität daß sich Isolate dieser Art 

an bestimmte Wirte 

F. oxysporum 

von 

oder 

nen ITS-Restriktionsmuster Cucurbita isolierten Stämmen 

68.022 mit ihrer Wirtsherkunft korrelieren. Weitere Korrelationen waren diesem 

nicht feststellbar. Unterschiede in Verbin-

RAPD-Bandenmustern 

tabacinum f. sp. cucurbitae 

::,t,im.mi~n, die auf ihre Kr1eu;z;p,1tnogen1tat ge1g;erm!Jer 

~~i~._,.._H & Gams 1968; Gams 

Pascoe Zazzerini & T osi 

Hier müssen mit den über RAPD charakterisierten Isolaten weitere Untersuchun-

gen zur über Auftreten sp1ez1a11.s1E'.rtE=r 
,_,~~~~~·~ treffen zu können. 

Die ITS-RFLP uo,rrrl,rh,on mit den RAPD-Mustern h0Il1()\rt=nE~re 

bleibt die Bedeu-
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Läng1en1p0Jlynn01rpius1men als bei Fusarium 

zueinander ähnliche RAPD-Muster für Isolate mit oder ohne 
LJ0.lvr:no:ml11sm11s aufweisen hierzu auch Abschnitt 4.3.1 - S. 96). Bei den 

A11t1pJl1tIJkat1011en mit Prirner 16, 22 und 27 sind wE•n11;rer 

Primern. Trotz ge:rrnge·rer \/a-,..,;ua ..... rh,,nn- interessant, da sie offen

sichtlich konservativere Bereiche der und daher 

wurde Fusarium tabacinum zur Sektion neben F. merismoides 

& 1968). Die taxonomische Revision von Palm et al. (1995) 

F. tabacinum als neue Plectosporium davon ab. 
Sektions-Variabilität von 70 % nach der zwi-

schen F. tabacinum und dem in der F. merismoides wurde 
in dieser Höhe bei keiner anderen der untersuchten Sektionen festgestellt. Legt man die 
durchschnittliche Variationsbreite von ca. 30 % bei ITS-RFLP-Mustem innerhalb der 
Sektion Martiella (vgL Abb. 17) mit Ausnahme von F. coeruleum als 

dann wäre daraus zu daß F. tabacinum nicht in die Sektion t,uvwnno-

tes einzuordnen ist. Die molekularen Daten dieser Arbeit stützen damit die Erkenntnisse 
der neueren Revision von Palm et al. (1995) als euter1stiin<11E:e ..._,uLu.u,;::,. 

4.2.3 

aus der 
& Hansen (1940) wurden aus der Subsektion Orthocera die 

spiez1all:s1erten Formen betae, callistephi, conglutinans, aus der Subsektion Constricta, die 
sp,ez1a11:s1erten Formen batatas, lycopersici, melonis und tracheiphilum und aus der Sektion 
Oxysporum die Formen cubense, gladioli, pisi, tuberosi, dianthi und vasinfec

tum von Fusarium oxysporum untersucht. 

Alle untersuchten Isolate von Fusarium oxysporum weisen in den ITS-RFLP-Mustern 
keine Differenzen auf und stimmen damit mit früheren 
et al. 1987) überein. Nach Kenntnisstand über die Kcn:uorntno-

fischen Variabilität der ITS-RFLP-Muster 4.3.1, S. 

Einheitlichkeit dem für F. oxysporum von 
Ausnahme der von F. redolens und F. udum entsr,rechien. 
nannten Arten sind anhand der ITS-RFLP-Muster eindeutig als Arten 
charakterisierbar. 

Fusarium udum, welches Wollenweber & (1935) synonym zu F. merismoides 

betrachteten und in die Sektion Eupionnotes stellten, wurde als eu~er1stiim1rn:e 
Booth in die Sektion Lateritium In der Tat so:rec:nen 
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lateritium ähnliche ITS-RFLP-Muster mit den 1-<.n7v1mPn Bsp 143 I und Alu I 
für eine Verwandtschaft beider Arten und eine ,_.,...,u._,,, ..... ,L,F, 

hierzu Abb. 6c, e, f und Abb. 13c, e, f). 
und der deutlichen beider Arten von F. oxysporum wäre schließlich auch 

F. redolens in die Nähe zu F. udum und F. lateritium, also in die Sektion Lateritium einzu-
ordnen. Die für F. udum ist für die neu be~;cnnebe:ne, 
über ITS-RFLP Art F. acutatum (Nirenberg & O'Donnell 1996) 

Fusarium redolens versus Fusarium oxysporum 

Einleitend wurden bereits die unterschiedlichen Ansichten zur taxonomischen uLc:u„u,i:; 

Lc1nspe:~rt1tat von Fusarium oxysporum und F. redolens erläutert. 

auf der Ebene der ITS-RFLP als auch mit RAPD 
grenzen beide Arten eindeutig voneinander ab. Zu für 
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi- und F. redolens f. sp. dianthi-Isolaten verschiedener 
VCGs kommen unter von zwei ebenfalls Waalwijk & 

(1995). Eine klare RAPD-Resultaten 
Jntenmc:humg;en an F. oxysporum und F. redolens-Isolaten von Hordeum vulgare-

Wurzeln (Yli-Mattila et al. 1996). Mit anderen Techniken sind ebenfalls Unterschiede 
zwischen beiden Arten manifestiert: der Gesamt-DNA 
mit einer Ausnahme für beide Arten unterschiedliche Muster & 1993), 

wie auch bei F. oxysporum f. sp. lupini und F. oxysporum var. redolens 
(Wollenw.) Gordon (= F. redolens in fünf von acht untersuchten 
stemen Unterschiede vorfinden & Wolko 1991). Ebenso sind Se-
quen;zmt01·m,:lt1c)nE~n der 28S rRNA bei F. oxysporum und F. redolens unterschiedlich 

>1tti:>1"11C•n71,::,r11nrr in zwei Arten zur vp9p·t,1t1vf•n 

Kompatibilität, wobei sich die Rasse 1 von Fusarium oxysporum f. sp. lupini 
1<:om1Jat1bt~l zu einem Isolat von F. redolens, die Rasse 2 zu zwei anderen Isolaten von 
F. redolens verhalten soll et al. 1991). Auch Protein- und 

Esterasemuster von an F. redolens- und F. oxysporum f. sp. elaidis-
Isolaten keine nennenswerten Unterschiede et al. 1985). ist, daß in beiden 
Fällen die Isolate nicht identifiziert waren. Eine letztendliche 
würden erneute zur vee:e:tattvein 1',onap,aUJDlllttat mit den über RAPD 
charakterisierten Isolaten liefern. 

bn?:etm1:sse sind beide Arten 
weber & l'(eJmKmg 1935; Gerlach & 

betrachten. Lo,nspe;zltlttat von F. redolens und F. oxysporum sind 
~Jkt11orn:;zt10rctn.un:g beider Arten wurde im Abschnitt disku-

tiert. 

Eine Variabilität ist innerhalb von Fusarium oxysporum f. sp. dianthi anhand 
verschiedener VCGs und der in Rassen bekannt & Gams 1988; 
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Ratss1en,au:tere11z1terung bei Fusarium oxyspomm f. 

Fusarium oxysporum f. sp. lassen sich nach der 

fünf unterschiedlicher Variabilität differenzieren. 

Nach der öei,ct11re1ltmn2:: 

homc)gE:nein Bandenmustern 

ihres Duftes als 

Korrelationen 

Merkmalen feststellbar 

4 

in 



4 

D sind die Isolate der 

Verwandtschaft der 

be:staltl~~t werden. 

wo diese Isolate eine 

79 

Bandenmustern heraus. nach 

2:e1testeten Baumwollsorten 

rgE~brns~,e als fehlbestimmt werden. 

Zum Isolate der aus 

China beschriebenen 

Neueste RAPD-

lhrU1c:n1<:e1t:en zur Rasse 4, während die 8 

von allen anderen F. vat,zniteci'unz-üml,::1ten unterscheidbar et al. 

Ausschließlich an Baumwollarten und 

1nr<>rrw<><r1<>1·<>n ihre ähnlichen lJath()gE~rntät:5-

ßaumwolle nur drei Rassen existieren. 

Differenzierbarkeit Rassen bei F. o. f. 

so definierten Rassen mit RAPD unterschieden werden. 

f. sp. 
nicht nur anhand 

über die 

verschiedenen 

anderen 
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auch andere 

Formen von Fusarium oxysporum: Bei F. 

verschiedener die von nicht 
patnc>gE~nen F. unterschiedlich sind et aL 1993; Manulis et 

al. 1994; Wright et al. 1996). Ebenso korrelierten die RAPD-Muster bei F. 
f. sp. cubense et al. und F. o. f. sp. phaseoli (Woo et al. 

mit den nicht mit bisher bezeichneten Rassen. 

Daß durch unterschiedliche Virulenz definierte Rassen, nicht mit RAPD differenzierbar 

kann mit der werden. Sie daß in einem 

Pathosystem, dem im Wirt vorhandenen ein Gen im (Virulenzgen) 

tüt>erstE~hein muß, welches in der ist, diese Resistenz zu überwinden et 

al. 1991). Bei Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum ist diese HVPOthE~se 

weitem, da nicht davon ist, daß tatsächlich das 
VV1lrtE,ptlar1ze:n vorhanden ist. Vielmehr ist anzunehmen, daß unrtcc::,:,,t-t 

mehrere und auf der existieren 

müssen. Zu einer Infektion käme es immer dann, wenn sich mindestens ein Resistenz-

gen und ein Virulenzgen stehen. Das von F. oxysporum f. sp. 

vm,mtectwn ist durch die Existenz mehrerer denen wirtsabhän-

Rasse 2 besitzen das entsr,re,:n«:~ncte 

tabacum 'Gold Dollar' überwinden 

öeitsp1e1:swe1s,e sind Rasse 2-

Kes1stertzg;en bei Nicotiana 
bei Rasse 1-Isolaten ist es nicht ,,,... .. i--.,,..-.,.i,....-, 

somit kommt es nicht zu einer Infektion. Ein anderes muß in den Patho-
c::u,~r,:,·rnc:,n Rasse 1 oder Rasse 2 und luteus 'Weiko 3' für die 

Auf molekularer Ebene ist zu daß über Interaktionen zwischen Wirt und Patho

gen definierte Rassen sich nur in ..__ ......... "-'-H wen12ren Genen bzw. 

unterscheiden. wie sie hier mit einer oe,~renz·ten 

Bruchteil des 

physiologische Rassen charakterisieren. Würde man die mit hunderten 
von Primem durchführen, dann ist es theoretisch denkbar, eine Bande zu finden, die mit 

einem gekoppelt ist. werden solche als 'bulked se2~re12:artt 
bezeichnete dazu verwendet, um bei Pflanzen an bestimmte Resistenzen 
s:!eJ<or,ne•lte Marker feststellen (Haley et al. 1993; Adam-Blondon et al. 1994; Koller et al. 

" 11 ,..,'" 7 '"'""' ... et al. 1995; Poulsen et al. 1995). Für eine rasche 1so,1atcn,ua.ktt~rn:ae1·untg: 
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4.2.4 RAPD- und ITS-RFLP-Klassifikation 
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oder 1988) stellten eben-
Unterschiede innerhalb der Sektion fest. An einigen Isolaten r111,.-r1hn-,:,t-t,h ... t-.::i 

der Untereinheit der RN A 

'-Ju.uu,e,-. et 1989) bzw. deckten Unterschiede zwi-

schen F. solani f. sp. cucurbitae Rasse 1, Rasse 2 (= F. solani var. petroliphilum), F. F. 
und F. solani var. solani auf & RAPD-

Studien bei Isolaten innerhalb der Sektion Martiella demonstrierten ebenfalls Unter

schiede zwischen f. solani f. sp. cucurbitae Rasse 1 und F. solani var. petroliphilum 
(Crowhurst et al. und grenzen Isolate von F. lathyri von einigen anderen ab 

& Achenbach 1995). 

Abgesehen von Isolaten mit klar definierten Mating sind die in Untersu

chungen verwendeten Namen der Isolate aufgrund der unterschiedlichen nomenklatori
At1tt,:1ss,urnr innerhalb der Sektion Martiella nicht eindeutig zuzuordnen, um einen 

zu ermöglichen. wird Fusarium solani var. 

coeruleum et Hans. in den von Guadet et al. (1989) zu-
sammen mit F. lathyri Fusarium solani var. coeruleum 
~vnonv·mlbe;!:e1chlnung zu der anerkannten Art F. coeruleum & ,.,c..u.u,.u, . .i::. 

Da die sowohl mit 

RAPD als auch mit ITS-RFLP F. coeruleum und F. 

die 

Eine ist im Verlauf der Taxonomie für F. coeruleum zu 
welche in diesem Fall zur falschen dieses Isolates haben könnten. 
Nach & Hansen wurde f. coeruleum und F. radicicola der bläuli-
chen Farbe der Kulturen synonym als F. solani f. sp. radicicola hat 

F. solani f. sp. radicicola von der neu Varietät F. solani var. coeruleum 
unterschieden. Daher ist daß dieses Isolat zunächst als F. solani f. sp. radicicola 
gemäß der Nomenklatur von & Hansen (1941) bestimmt wurde und eventuell 
durch die Kulturfarbe nach der Nomenklatur von Booth (1971) als F. solani var. 

coeruleum bezeichnet wurde. Damit ist all,erdlirn2:s 

mit F. lathyri 
Rassen beschrieben 
identisch mit F. lathyri wurde 1:::iatKulrai 
Reichle et al. 1964). Letztendlich kann daraus ab2:eleibet HTar,~an daß sich bei dem in der 

,..., ... ,., ... , ... ,,, ..... ,~~ von Guadet et al. verwendeten F. solani var. coeruleum-Isolat um ein 

F. solani f. sp. radicicola Rasse 2, also um ein F. lathyri haben muß. In diesem 
Fall würden ihre Resultate, die zum gleichen Mating Typ für F. solani f. 
sp. radicicola Rasse 2 und F. lathyri sowie die vorlH~gE~ndlen Er:getmi:ssen übereinstimmen. 

Den hilfreichen Einsatz der ITS-RFLP-Technik zur Utarakterisii::>nmg von Pilzen demon
strieren deutliche Differenzen bei Isolaten, die zuvor als Fusarium eumartii bezeichnet 
waren. Diese Stämme werden nach der ITS-RFLP verschiedenen 

A4, A6, A9, und auch nach den RAPD-Mustem sind diese Isolate err1aE~UtLg 



4 DISKUSSION 

anderen 

Im 

bei vorkommenden 

bei Vertretern der und 

B auftreten. Die ITS-RFLP-Technik stellt somit ein Drr,c,n7c,~,-

Insbesondere wenn andere 

durch viele verschiedene Muster keine klare A11ssagen 

mit F. eumartii bezeichneten 

ches Bild zu erzielen. 

taxonomischer Die Einsetzbarkeit sowie die Art und Weise der A111s"1JPr·t11nP

der Resultate ist im Abschnitt 4.3 ausführlich diskutiert. Die vor!H:g-E~ndlen 1:n:;etm1:c;se bei 

Martiella-Fusarien daß sich die 1951; Sakurai & Matuo 

1959; Sakurai & Matuo 1961a; Matuo 

Variablere Bandenmuster sind Arten 

in denen neben unterschiedlich para1:at1:scr1en ~~,h~r,,---l~Tri1~r·h~ Iso]ate 

vorhanden sind (F. solani var. 

g-eiogra1:>n1scnen t,eg:tonten entstammen 

pathcJg:E!nE:n Isolaten sind bei F. oxysporum bekannt et 

et al. der Rekombination ist bei hetero-
thallischen Arten ebenfalls eine ai::>1,An•:c::i::> 

err1g1:~setzten Primer anhand ihrer methodischen Li,::;ci ''"''-'""u 

stellt sich Primer 63 als beson-

anderen Primer, insbesondere Primer 15 und 44 

De1rgr·e11:ena.e m<)rnJrrLorprte Banden. Solche Primer sind ebenfalls interessant, 

u.u ..... .u . .v.ci•'-J«, die als verwandtschaftliche inter-

können, zwischen einzelnen wider. 

FnrnE~rkate:gone bef,tät11H dann auf der viel feiner differenzierenden RAPD-Ebene, die 

auch auf höhere Ebene ermittelte 

Die Kombination beider molekularer Techniken in mit uic,Hc.J, i;c:.•ci 

,v;c:.ia•c.u,:cu, pnys101og1sc:ne:n und Kenntnissen anderer Arbeiten ar,,nr,~,,,, .. ,t-

den Aufbau des na1cht:01i:;eria1:~n L~ u,i LF,'-H Klassifika tionsschemas. 

weil Isolate (64.610, mit unterschiedlichen und 

ca. 30 weitere Martiella-Stämme Tab. 5) einzelne RAPD-Muster ausbilden, die 

nicht zuzuordnen sind. Auch konnten Isolate weiterer beschriebener "IJ'=L,L•cur 

sierter Formen in die 

angenommen werden, daß sie, wie die hier untersuchten 
1988, Yu & und biochemischer 

ebenfalls, vielleicht sogar auf Artebene werden können. Es mufs 

ve:rmutE~t werden, daß innerhalb Martiella-Sektion noch weitere 
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solani durch "kleinere selten 

Obwohl eini

rnit 

Die 

und 
syn-
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Fusarium coeruleum 

und F. oxysponrm überden-

Art weiterhin der Sektion Martiella zuzurechnen 

Die nahezu identischen und 

Isolate unterschiedlicher ge1ograrm1.sc11er 
für 

bes:tät1gen die 

einleitend in h1~;enlstätnd1gice1t der Art. 

den. 

zuerkennen. Da bereits früher 

i~,,,-.. .. -u, wird die frühere 

Bandenmustern bestehen zu Fusarium 

da nach der Nomenklatur von 

art:otJte11oa1tnc1genen und F. radi-

radicicola definiert wur-
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Fusarium eumartii 
= F. solani (Mart.) App. et Wollenw. 
= F. solani f. 

Ist in erster Linie pathCH?.:Ein 
C>1'"'7HrL<c:> 1984; 

anderen Bäumen, wie 

Infektionen hervorrufen. Nach Wollenweber & 

unterscheidet sich der Pilz von Fusarium solani durch höher Konidien. 

o·r1n'>1n,c,rt-.:=•n Isolaten überein. 

erwies sich in Infektionsversuchen 

Referenzisolat 62.215 

mit Kartoffeln und anderen ""hh-•r.-n,L 

stimmt mit den drei hier 

un,veröJtte1ntl1ctttl nur das 

Kartoffeln. Dieses Iso-

lat bildet ein einzelnes RAPD-Muster aus und ist dadurch klar von den anderen Iso-
"'".""""'"'""'ri r>'\/"'\l~-nl"\AIAn•UY'h~, .. Merkmale in dieser 

ange:s1ecte1t wurden. Aus den unterschiedlichen Mustern kann auf eine Existenz wei-

,cJJcui,.::."',.' .::;.•CJ\,..J.U.•Ue>CJ•C.U werden. 

1::rnA-::;t,1mmf;ar:nrr11ung mit F. eu.martii bezeichnete Isolate sind ver

wobei diese Eintei

oe:srani2~t wird. Daher muß angenommen 

als F. eumartii benannte Stämme nur nach ihrer an 

der Nomenklatur von oder einfach nach 

der höherer identifiziert wurden. 

als F. eumartii Isolate müssen daher wesentlich differenzierter 

betrachtet werden, bisher angenommen. 

'.b{!Tenzen läßt dich die F. eu.martii mit den Isolaten 

von den anderen Fusarien durch seine Bl, welche 

deutliche Unterschiede zu F. solani var. solani und seinen ebenfalls in A 
Formen aufweisen. Mit ITS-RFLP-Mustem 

kann auf enge verwandtschaftliche zu F. und Fusarium sp. nov. V 

kartottelp,:1tttoe:enen Isolate von F. solani f. sp. bata-

F. raa1crco1la 

und RAPD-Mustern als e1g;en:stänct:1g 

he Abb. 

Fusarium illudens Booth 

aKze1Jt11ert wobei 

sind merklich als die Nectria haematococca sensu Wollenw. 

Hier mit ähnlichen RAPD-Mustem Isolate stammen von Bäumen aus 

Neuseeland. Eine höhere Variabilität der Bandenmuster ist zu bemerken. Bis auf ein 
Isolat sind alle Isolate der B7 Das herausfallende Isolat 
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64.788 

tisch zu den A-Isolaten. Dieses Isolat ist in den mit Primer 15 und 44 erzielten 
RAPD-Mustem eirtae'Utlll! zu F. illudens zu stellen. Einzelne die mit den ande-
ren Primem erzielt wurden sind ebenfalls mit anderen in dieser 
Stämmen identisch. Dies ist einer der wo in 

ITS innerhalb einer unterschiedliche Restriktionsmuster auftre-
en~1e1ct1b2Lre Studien von der bei F. solani f. sp. 

ebenfalls an einer Positionen Basenunterschiede 

1995), so daß solche Unterschiede als natürliche 
mt:ra:sp1ez1ltls:che Variabilität werden müssen. 

Fusarium javanicum Koord. (Teleomorph: Nectria cancri 
Hypomyces haematococcus (Berk et. Br.) var. cancri Wollenw. 

soll in der Sporenform Fusarium striatum ähnlich sein, sich aber von diesen durch eine 
öfter vorkommende höhere unterscheiden (Wollenweber & 

1935). Nach den für alle Isolate relativ einheitlichen RAPD-Mustem und der 
ständigen ~,,~L,L>~ A3 läßt sich Fusarium javanicum von den anderen Marti-
ellen ab:rreinzen. 

Fusarium lathyri Taub. 
= F. solani (Mart.) Sacc. vaL martii (App. et Wollenw.) Woilenw. forma 2 
= F. solani (Mart.) Sacc. f. sp. pisi et Hans. 

ist an Pisum sativum & Hansen 1941; Sakurai & Matuo 1959; Bolton & 

Donaldson und Lathyrus odoratus & 

Von anderen Martiella-Fusarien sind diese Isolate über ihre 
,:,hrr.-,:...-.,,h~,.,. und nach O'Donnell & 

sehe 
als Varietät Auch in sei-

ner physiologischen der Toleranz Pisatin, 
unterscheiden sich F. lathyri- von F. solani f. sp. cucurbitae- und F. solani f. sp. phaseoli-
Isolaten & Stein 1978). der 

den die Isolate dieser Gruppe fest-
gestellt werden: In einer mit Stämmen isoliert von Pisum und einem 
Isolat aus dem Boden sind mit mehreren Prirnern RAPD-Muster zu erzie-

welche F. solani f. sp. im engeren Sinn würden. Die andere Un-
h,-.·rr-r·nnno beinhaltet Isolate von unterschiedlichen Wirten und geiogra1Jmtscnen 
künften. Drei dieser Isolate waren in der der BBA .,,.,,.,.,..,,.,."'"11rh 

F. radicicola identifiziert, zwei weitere mit F. solani var. martii forma 2 bezeichnet. Die-

se ist durch in die engere Ver-
wandtschaft zu F. solani f. sp. pisi zu stellen. Eine als 

ist aber nur durch Pathogenitätstests an Kartoffeln und Erb-
sen oder durch der der in der Arbeit mole-

anno,10i2;1scn definierten Isolate zu verifizieren. Das von Wollenweber & KellU(mg 
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A7 sowie den bei F. solani f. sp. cucurbitae Rasse 1 diskutierten Kriterien und ihrer 
PhYlC)gEinet1s,::n1:~n 1'JaE,s1t1z11enmg (O'Donnell & 1995) sind sie ebenfalls als ei-

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. cucurbitae (Jon.) et Hans. Rasse 1 
mv1-:mu-:um Koord. pr. p. 

wird als pathogen an und Früchten von Cucurbita be
schrieben (Snyder 1938; Prasad 1949; Patemotte 1987; Ohto et al. 1989; et al. 

1994). wurde die Rasse 2 die im zur Rasse 1 nur patho

gen an Früchten ist (Toussoun & Snyder 1961). Beide Rassen sind untereinander nicht 
kreuzbar (Toussoun & Snyder 1961) und unterscheiden sich durch ihre Mating 

I bzw. V (Matuo & Snyder 1973; Snyder et al. 1975). Morphologische Untersu
chungen kamen zu widersprüchlichen Aussagen. Während (Toussoun & Snyder 
1961) keine Unterschiede bei Makrokonidien feststellen konnten, ordneten (Matuo & 

Snyder 1973) sie zwei unterschiedlichen morphologischen Gruppen zu. Differenzie
rungen mittels RAPD (Crowhurst et al. 1991) ergaben, wie auch die Ar-

deutliche Bandenmusterunterschiede zwischen beiden Rassen bzw. Mating Ty

pes. Die Variabilität in den RAPD-Mustern für Rasse 1-Isolate mit Primem 
entspricht den von Crowhurst et al. (1991). Von den anderen Martiella

Fusarien sind die RAPD-Muster klar unterscheidbar. Die eigene 
AS, wie auch phylogenetische von (O'Donnell & 

1995), sprechen für eine Behandlung, die sie von Rasse 2-Isolaten 
ab2"n~n2:t. Eine beider Rassen auf Artebene sollte daher in 1-;.,,..u,,.n-1,.-.n-

gezogen werden. Ebenso wurde aus und pnys1lo1<Jg1scrten 
Daten Etten & Kistler 1988), daß die MP I und MP VI (F. lathyri) 

unterschiedliche Arten im biologischen Sinn darstellen. Auch diese Ansicht wird von 
den unterstützt. 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. cucurbitae (Jon.) 
siehe Fusarium solani (Mart.) Sacc. var. petroliphilum Chen 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. batatas McClure 

et Hans. Rasse 2 

verursacht wirtschaftlich bedeutsame Schäden durch Oberflächen- und End-
fäulen auf Süßkartoffelknollen 1951; LainplJeH & Collins 1987; & 

Collins 1988; Chen et al. 1990) sowie & 1979; Clark 
1992). Daneben sollen an Ipomoea batatas pathogene Fusarium solani Isolate an anderen 
Früchten auch Wundfäulen hervorrufen können (Nielsen & Moyer 1979; Clark 1980); 
Eine sichere Bestimmung als F. solani f. sp. batatas war aus ihren Arbeiten nicht 
ersichtlich. Eindeutig sind Isolate von F. solani f. sp. batatas nach ihrem Mating Type II 
zu charakterisieren (Matuo & 1973; Matuo 1979). Ebenso eindeutig ist die Ab
grenzung nach den einheitlichen RAPD-Mustem. Nach den ITS-RFLP-Mustem sind 
sie in der gleichen Gruppe Al mit F. solani und den Formen mori, robi-

niae und xanthoxyli dieser nahen Verwandtschaft, der Ab-
g;rE~nzba1rKe1t über den und der RAPD-Muster besteht kein Grund an der 
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sp1ez1a11s1erte Form nach McClure (1951) zu zweifeln, vielmehr ist 

der fehlenden Kreuzbarkeit mit anderen C>IJ'l:.L,.,u.1..1ca,:::, 

sollte. 

Sacc. f. sp. mori Sakurai et Matuo 

einer Stammfäule an Maulbeerbäumen (Morus) beschrieben. 

Erbsen und Süßkartoffeln führten nicht zu In-

Wie durch die sind Isolate eindeu-

1973) und den einheitlichen RAPD-
vµ•u.1.,auvu charakterisiert. Die Isolate der 

1~-K1est:n.lct1<Jrnsg1·utJPe Al an und sind damit auch in die Nähe von F. solani 
stellen. 

Fusarium solani 
siehe Fusarium 

Sacc. f. sp. 
Taub. 

et Hans. 

et Hans. 

Fusarium solani Sacc. f. sp. robiniae Matuo et Sakurai 

von Robinia als die anderen spe-

zialisierten Formen Ebenso, wie mit der zur Ma-
..., .... _ ....... .,,'-',., VII sind Isolate anhand der RAPD-Muster 

e111weung zuzuordnen. Anhand einzelner Marker lassen sich zwei Un-

bilden, deren derzeit noch unklar ist. Nach den ITS-
Restriktionsmustem der Al und der damit ge;~e1:g:ten o-Pn,Pn•c:rt,Pn 

schaft kann die werden. 

Fusarium solani 
= F. elegans Yamamoto 

verursacht Stammfäule an piperitum & Matuo 1961b). Von den 
sp1ez1.a11s1EirtE!n Formen und Arten ist der Pilz durch seine selektive 1Jc:,-1-h,,rr,,_ 

nität & Matuo 1961b) und durch seine IV klar 

charakterisiert (Matuo & 

für Isolate 
~~ ...... ,~~ kein Zweifel. Unterschiedliche 

g:nl.lnd.lE~g:e·ndle taxonomische des Pilzes: 
m,-. ... .,.,h,-.1,..,., .. 11,,..,i-,0 Unterschiede zu F. solani fest, beschrieb den 

Pilz als neue Art Fusarium und reihte ihn in die Sektion Elegans ein, während 

& Matuo 1961b; Matuo 1972) ihn als sp~~z1c:l11s1er1te 
tiella betrachten. Die (Gruppe eine engere Ver-

wandtschaft zu F. solani und den Formen batatas, mori und robiniae so-
wie die in die Sektion Martiella. Dennoch könnte er wegen der fehlenden 
Kreuzbarkeit mit F. solani oder dessen anderen Formen & 

Matuo auch auf Artebene betrachtet werden. Auch würden dem 



für F. striatum und F. radicicola ~.~~.~--~~·~ ... ~ 
Ob beide hier differenzierbaren Arten .,,,,~~.-,.-.r"",.,_,,..,,.,,,, 

des 
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Fusarium sp. nov. 
I-Iier ar11n1n1P•rrP 

und ~f8LflZOS1SCfl-L,~v~u.~ 
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damals die ob der Pilz mit dem Karto,tteiip,atrto~;enlen Fusarium radicicola (= 
F. var. radicicola) identisch ist oder nicht. 1:m1d.E!ut1ge Unterschiede in den 

RAPD-Bandenmustern zwischen beiden und die zu verschiedenen ITS-
~ .. ~..,.~~ sor·ect1en für die beider Arten. Die ITS-RFLP-

Al zusammen mit den meisten Formen von 
F. solani, kann auch werden, daß Isolate als spez1a11-
sierte Form, z.B. als F. solani f. sp. bolbophylli f. sp. nov. anzusehen sind. 

Nectria haematococca Berk et Br. sensu Wollenw. 
= Hypomyces haematococcus (Berk. et Br.) Wollenw. 

Nach der von Wollenweber & ,..,.c:..uu,.u,.:;::. soll die Konidienstufe 

wird 
angege1tJe11. Die für die Isolate ermit-

ist uneinheitlicher, was nach den auf unterschiedli-
ge1og-1rarm1:scrte Herkünfte zurückführbar ist. Mit Primer 63 werden 

nahezu einheitliche Muster ause:.i=D·rfü!'t von den anderen Martiella
Nach den A1 bestehen 

Das von den anderen Martiella-Fusarien zu 

unterscheiden Diese des Stammes 68.511 
ist anhand der B9 zu mit näherer Ver-

wandtschaft nach 17) zu den ebenfalls aus Neuseeland 
stammenden Isolaten von F. illudens. Auch nach dem einzelnen RAPD-Muster wäre 
die Einzelne RAPD-Marker mit Primer 
55 und 65 deuten ebenfalls zu F. illudens und zu Isolaten von Fusarium 
sp. nov. VI an. Leider stand nur ein Isolat für die zur 

ist wie die Art 
Auch hier stand nur das Isolat 66.998 für die 
ITS-RFLP-Resultate ordnen es zusammen mit den Fusarium sp. nov. VI-Isolaten in die 

durch vollkommen unterschiedliche RAPD-
Muster zu unterscheiden. Die 

Nectria borneensis Petrak 

ist, obwohl nur ein Isolat aus Indonesien zur stand, klar zu 
unve1rötter1füchlt). Nach den ITS-RFLP-Mustern ist dieses 

711 ,,.0 ,..,,.-,..11n°*' und auch anhand der RAPD-
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Nach den bisherigen Erfahrungen, daß auf Wirte spezialisierte Formen über ihre 
sehen RAPD-Muster differenziert werden können und einige auf Artebene ,:,ho-.... ,: .... ·v7 h,,..

sind, ist zu vermuten, daß die nachfolgend spezialisierten Formen in 

ähnlicher Weise unterschieden werden können. Von allen standen leider keine Isolate 
für die zur 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. albizziae 1954); Habitat: Albizia procera. 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. aleuritidis Chen et Xiao (Chen & Xiao 1989) 

Habitat: Aleurites fordii. Nach morphologischen Kriterien, Kulturcharakteristiken und Pathogeni
tätstests (Chen & Xiao 1989) sowie über Esterase-Profile (Xiao 1988) werden Unterschiede zu acht 
anderen Formen ermittelt. 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. aurantifoliae Bhatnagar et Prasad (Bhatnagar 1966) 

Habitat: Citrus aurantifolia 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. dalbergiae Baksi (Bakshi & 1959) 

Habitat: Dalbergia sissoo. 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp.fabae Yu et Fang (Yu & Fang 1948) 
soll nach der und durch die hrr,,cu·h,:,,n 

(= F. solani f. sp. phaseoli) und F. lathyri 
von F. martiiphaseoli 

unter:scn.e1cten sein (Yu & Fang 
1948). 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. keratitis Ming et Yu (Ming & Yu 1968) 

wurde aus einer eitrigen Wunde vom Menschen isoliert. 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. lupini Weimer (Weimer 

Habitat: Lupinus. Da des als f. sp. lupini beschriebenen Isolates an Erbsen fehlen, 
ein weiteres Isolat als F. solani. f. pisi identifiziert wurde, welches 
an Lupinus luteus und Lupinus angustifolius ist auch der 1:>e:scl1tre1tbumg 

verfügbaren Literatur (Weimer 1944; Patil 1972; Patil 1973) zu vermuten, 
synonym zu F. solani f. sp. pisi anzusehen ist 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. otomycosis Ming (Booth 1971). 

Wurde von Ming & Yu (1966) zunächst als F. otomycosis Ming als Kr,anlkht~1tsien·eger im menschli
chen Ohr beschrieben. Dadurch, daß eine frühere Artbeschreibung existiert, 
werden, daß diese Isolate ebenfalls eine genetisch eigenständige Gruppe bilden. 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. piperis Albuquerque (Albuquerque 1961) 

Habitat: Piper nigrum. 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. radicicola (Wollenw.) Snyd. et Hans. Rasse 2 

angenommen 

ist mit F. solani f. pisi kreuzbar, mit allen anderen spezialisierten Formen nicht (Sakurai & Matuo 
1960), daher in anderen Arbeiten der Pilz mit F. solani f. sp. pisi gestellt (Matuo & 
Sakurai 1963; Reichle et al. 1964). Von F. radicicola f. sp. radicicola), dessen Isolate nur an 
Solanum tuberosum pathogen sind, sollen Rasse 2-Isolate zusätzlich an Morus Infektionen hervorru
fen (Sakurai & Matuo 1960; Booth 1971). 

Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. Ming et Yu (Ming & Yu 1964) 

Habitat: eiterige Stelle am Fuß eines Patienten. Nach den Aussagen in der soll F. 
redolens Wollenw. zur neu kombinierten spezialisierten Form sein. Leider standen keine 
Isolate zur Verfügung an überprüft werden könnte, ob es sich hierbei um ein Fusarium der 
Sektion Martiella handelt oder ob die Isolate als F. redolens anzusehen sind. Fusarium redolens ist 
deutlich anhand der ITS-RFLP-Unterschiede abzugrenzen (siehe Abb. 11). 
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Gruppen konnten H. araucariae-Isolate atJgeJgTE)l12:t 

tse1sp,1e1 wäre vergleichbar mit der 

Arten zwei zueinander ähnliche Varietäten differenziert werden 

Studien bei den Gaeumannomyces 

voneinander und von Phialophora 

herausfallende Isolate 

daß nicht alle Stämme 

97 

beschriebene taxonomische _.,..,,,,...,..,"',,.. fallen und, daß sich scheinbar b1sheng;e :::,·pe2:1es 

und & Akrofi 

genaue Klärung dieses Sachverhaltes könnte nur von den Autoren selbst mit der Verifi-

der herausfallenden Isolate konnte bei zwei inner-

halb von Polymyxa keine Korrelation mit 
anderen biologischen et al. Als o-o,riot,cr·n 

unterschiedliche 
der An1aslton1os:egruJJpe 

gruppe 1 

zuzuordnen sind. 
RFLP-Mustern zur DttterertziE=rumg 

Niere et al. und der diskutierten 
beschriebene Arten innerhalb der Sektion Martiella wird "" ... ,a„h 

Anastomose

Differenzen 

angenommen, 
tatsächlich als taxonomisch heraus-

mltrasp1ez1ttls,ch.e Variation wurde auch bei F. 

den. Fusarium tabacinum ist taxonomisch bearbeitet eine hohe .,,.,.,..,.,...,..,h,,,,.,."",.-,,.,hr, 

und Variabilität ist bekannt. Daher muß auch hier eine 7 nlv1 • 1nM-,n-o 

Abgrenzung auf der Ebene von Varietäten oder sp1ez1.a11s1E'.rtE~n Formen vermutet werden 

auch Abschnitt 4.2.2 - S. 

Verschiedene 

ttv·po,tht=se führten, daß trotz Differenzierbarkeit anhand der 

Arten als synonym anzusehen sind et al. Gleiche von den anderen 

untersuchten Pythium-Arten abweichende Muster hatten die ähnlichen 
P. arrhenonzanes und P. führt beide Arten seien identisch 
und sollten neu kombiniert werden "",,,--,,.,,.,.,.,, __ ,.,,,.,,.,,,,,..,,,,, zu den 

stellten sind die ur.rlu>o,:,•ntiiPn l-<r,:icPl-'1n1<;cp bei Martiella-Fusarien innerhalb 

der Restriktionsgruppe Al zu sehen, wo mindestens neun Arten klar anhand der RAPD-

Muster und anderer Merkmale sind. Auch sind Nectria und F. 

radicicola wie auch F. eunzartii, F. und Fusarium trotz ITS-RFLP-
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Muster über RAPD zu unterscheiden. Fusarium culmorum, F. cerealis und F. graminearum 

sind klar zu charakterisieren und sind daher trotz gleicher ITS..RFLP

Resultate und hoher Ähnlichkeit in den RAPD-Mustern nach wie vor als Arten anzuse-

hen et al. 

Zum die Arbeiten, daß sich die ITS.. RFLP in vielen 

unterscheiden sich Arten deutlicher in ihren Bandenmustern, 

während Varietäten höhere Ausnahmen wurden bei '-.LLUJ;'-J.L 

die nicht über ITS..RFLP-Muster unter

Zusammenfassend läßt sich aus den 
daß ITS..RFLP-Differenzen nicht pa1uscna1 

4.3.2 von Pilzen 

unzurei-

Art- oder 

Fall als 
geJlangein, muß 

Nach den sind Pilz-Arten zu Unterscheiden, wenn 

für alle Isolate einer Art nahezu RAPD-Muster werden und zu den 

RAPD-Mustern der anderen Arten charakteristische Unterschiede bestehen. Danach 

können auch verschiedene Arten bei Colletotrichum et al. 1992; 

ne unterschieden werden. 
können über RAPD-Muster zur .:>1rHi<=>11t-1a,::,,n 

F. sambucinum und F. venenatunz 

Hingegen sind die Muster bei 
et aL und ver-

Formen bei F. solani oder 
u1ttere1nz1terunJi: der Arten 
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Diese Beispiele daß zur Artunterscheidung die Bandenmuster stark unterschied-

lich bewertet werden müssen und derzeit nur auf den untersuchten zu 

beziehen sind. Demnach ist momentan eine und nur bei 

bearbeitet sind und darüber hinaus, 
,v~/u.,,,._,.,...,,:,i_,~_i, emcteultl2: oder zusätzlich charakterisierbar sind 

und bei denen keine Varietäten, 
c:>Hcn-,::>H710C:•Drt sind. 

~r11,nrnP1'11'f'")O-<=•n oder Variabilitäten be}(annt, 

~u~~·-~H weitere Musterunterschiede auf. In ihrer Anzahl und 

schneiden sie sich fließend mit den oben diskutierten zur Artdifferenzie-

rung. Werden die ausschließlich auf den 

bezogen, dann können RAPD-Marker 

Artebene werden: z. B. weist herpotrichoides die zwei 

Pflanzenschutzmitteln ungleich sensitive Varietäten herpotrichoides und 

die über RAPD-Muster werden können et 

wie auch Formen bei Drechslera teres anhand von RAPD-Mustem unterschie-

et al. 1993; et al. 

1994; 

SOWie bei K1r1nlr1r1<:: 

1993c) sind RAPD-Muster einsetzbar. Bei anderen Arten, z. B. Colletotrichum orbiculare 

et al. oder Metarhizium (Cobb & Clarkson 1993; Bidochka et al. 

1994), wurden bislang keine vorgenommen; Wirts-
sp,ezJla!Jlsu~rumj:!:en lassen sich hier über RAPD-Muster charakterisieren. Ebenso können 

Weizensteinbrandisolate - Tilletia spp. - unter-
schieden werden (Shi et al. 1996). In der Arbeit sind bei Fusarium ta-

bacinum-Isolaten von Cucurbita und innerhalb von F. lathyri die Wirtsherkünfte über 

charakteristische RAPD-Banden ableitbar. Weiterhin können 

maiecn'.tallS über RAPD-Marker werden (S11erc,tzJ<.1 
zur Differenzierbarkeit von Rassen mittels RAPD 

tse1spt1e1 von Fusarium oxysporum f. sp. in 4 ab S. 

78 diskutiert. 

In welcher be.z1enung VCGs, somatische Ln.1.<~ornp,atl!b1i1ttät oder Ar1ast01nosejrrutot:,en bei 

Pilzen zu bestehenden Klassifikationsschemata zu sehen sind wird unterschiedlich 
diskutiert. Unklar ist daher auch inwieweit unterschiedliche RAPD-Muster für verschie-
dene VCGs zu sind. Bei Fusarium werden VCGs in mit 
Rassen oder Formen 1991; Gonzalez-Candelas & 

1992; Guo et al. somatisch 
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Isolate von Phellinus tremulae (Holmer et al. 1994), Phomopsis subordinaria (Meijer et al. 

1994) oder Aspergillus & Cotty 1993) zumeist gleiche RAPD-

Muster. Interpretationen dieser führen jedoch zu gegensätzlichen Annah-
men, VCGs entweder als Klone anzusehen (Meijer et al. 1994) oder, daß Arten 
sof~enarunte ~peziles,agJ:?;re·gate darstellen & 1993). Nicht immer erwiesen 

sich somatisch Isolate wie andere RAPD-
Studien an Suillus granulatus 

wird vermutet, daß innerhalb von Unterschiede 

bestehen (Liu et al. 1991; Liu & Sindair 1992; Liu & Sinclair 1993), die durch RAPD-

1995). 

zu geographischen Herkünften wurden bei Gremme

niella abietina 1995), Colletotrichum graminicola (Guthrie et al. 1992), 

Laccaria bicolor (de la Bastide et al. 1994) sowie bei Heterobasidion annosum (Garbelotto et 

al. 1993) bei Puccinia striifor-

mis keine Korrelationen zu abzuleiten (Chen et al. 
Eine Korrelation zur Verteilung der Rassen bei Fusari-

um oxysporum f. sp. vasinfectum in der Arbeit ist eher auf das in den Konti-
angelJat1te Baumwollsortiment zurückzuführen. Die Arbeiten 

, .... ~, ..... .-..... bei einzelnen, aber nicht bei allen Pilzen zu 

u~~u·=·,c..~"' von derzeit werden Unterschiede 
der RAPD-Muster gerne zur zu weiteren Artunterteilun-

gen nicht nur bei Pilzen benutzt: über verschiedene RAPD-
Muster bei zwei unterschiedlich der We:ißen (Bemisia 

tabaci), sie als verschiedene Arten anzusehen. Goodwin & Annis (1991) sind der Mei
nung, daß deutlich unterschiedliche Bandenmuster, wie sie und andere (Schäfer & 

os1:en1e\rer 1992; Plummer et al. für und nicht Isolate bei 
Leptosphaeria maculans vorfanden, Unterschiede auf Artebene Zu g1e·1crten 

kommen bei Cochliobolus carbonum, dessen Muster der 

Rasse O von den anderen Rassen soweit unterschiedlich 
& Dunkle Bei an Fusarium 

avenaceum-Isolaten wird ebenfalls vermutet, daß die vorgE~tu:nct,e-

ne Variabilität auf weitere Arten schließen läßt. Aufgrund unterschiedli-
cher mit unterschiedlicher Aflatoxin-Produktion wird 
bei Aspergillus Jlavus ein vermutet (Bayman & Cotty 1993). 

sowie eine darauf 
ctarm1te·rlleg12rnjer Kangsnuen, wenn eine hohe 

(1983) bei 
Kriterien zu erfüllen: Eine maximale inter-Gruppen-

,., ... ~., ................ ,... mit minimaler sowie eine zeitlich und 

unw~E~OUIIlilr;&Unaonan:gijl;e Stabilität der verwendeten Marker. Nach von 
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Castiglione et al. (1993) zur bei Populus sollen RAPD-Marker die vorge-

erfüllen. Sollen RAPD-Marker zur bei Pilzen 

die auf eine inter- oder 

werden. Zwei Ursachen der 
Variabilität sind zu unterscheiden. Eine natürliche Variabilität sowie eine Variabilität, 
die mit bestimmten m<)rJJnc::,1c,g1:sc11e11, htnlnrr1cr<hacn oder biochemischen ~AJ','-'"-''-"~' 

he:rar1gE!Zo1gen werden kann. 

Natürliche Variabilität ist dabei auf sexuelle oder asexuelle Rekombination zurückzu

führen und eine Isolat-zu-Isolat-Variabilität wider. Bei 

ist die natürliche Variabilität anhand der 

unterschiedlicher Banden in den ansonsten recht Mustern zu erkennen 

(siehe dazu auch den Absatz Artcharakterisierung am dieses Ein 

Schätzmaß zur der natürlichen Variabilität liefern bei Pilzen mit 

Hauptfruchtformen siehe der Vlugt-

Bergrnanns et al. 1993; Bei Formen ohne 

Hauptfruchtform erfolgt die der Bandbreite natürlicher Variabilität über die 

Untersuchung mehrerer sicher bestimmter Isolate der wie es bei 

Fusarium solani var. solani demonstriert ist. Eine Variabilität ermittelten 

ebenfalls bei Lentinus edodes et al. oder bei 

Cladosporium fulvum et al. 1994). Generell sich, daß bei Pilzen mit ap,1tnog12-

nen oder bodenbewohnenden Formen eine höhere natürliche Variabilität in den Ban
denmustern werden muß (F. solani var. solani, F. als bei ur1rrccn,:,_ 

sp12z1a11:s1erte Formen bei F. 

sehen, biologischen oder 
brgebn1ss,en ist diese Variabilität zur B. bei 
Martiella-Fusarien und Fusarium sambucinum s. l. 

Anhand der RAPD-Muster ist diese Variabilität durch das Auftreten deutlicher, vonein-
ander unterscheidbarer mit nur noch genr1gE~r verbleibender 

Restvariabilität charakterisierbar. Die Restvariabilität ist auf die natürliche 

Variabilität zurückführbar. Vom internationalen Code der Botanischen Nomenklatur 

werden Merkmale als derzeit nicht 
..:r111nrHP1r11r,o-<=>n als Hilfsmittel 

zur taxonomischen 
ausreichend oder als innerhalb einer natürlichen Variationsbreite erachtet 

werden. In Arbeiten, die zur Neukombination bei 

Ranunculus (Van Buren et al. 1994) und Phoma etheridgei et al. führten, 
wird der Einsatz von J-b.rgeb:ms,sen zur taxonomischer Merkmale 
.--.-,.j"'"' 1"""''"',,...h ,-.----~,-,~- Auch die vorlu~e:Eindle Arbeit stützt sich daher auf frühere TY'l,vrn.hr.lr,_ 

und erkennt daher Isolate mit artcharakteristischen RAPD
nc·h:.r·o-rnr,,n,:,,n innerhalb der Martiella-Sektion mit ihren früher beschriebenen Artna-

menan und sechs weitere 



102 4 DISKUSSION 

Die daß RAPD-Muster zur inter- und intraspezifischen Klassifikation 
stark unterschiedlich ausfallen und keinesfalls bewertet werden dürfen. 
Vielmehr sind die auf den untersuchten Isolat- bzw. 
be;;mi2:en auszuwerten, um eine mit bestehenden Taxa und 1nt-r;::i,:nP•71-

zu erhalten. Zusätzliche mtTfü,PE~z1J:1sc:ne sind 
mit charakteristischen RAPD-Mustern nachzuweisen, wenn Unterschiede 

nicht nur mit einer sondern mit zusätzlichen Techniken insbesondere mit 
mcJn:H1cJ10g1~;ct1Len Differenzen zu sind. 

Neben der verwandtschaftlichen können RAPD-Marker zur sicheren 
Identifikation unbekannter oder unklar bestimmter Isolate 

'--"''C>Ll.J:;.1,,v1.,,c:: et al. Gewöhnlich 
und nicht bekannter Isolate auf demselben 
Dadurch werden auch Probleme der korrekten 
Bonitur von Intensitätsunterschieden umgangen. Wenn bei den zu identifizierenden 

Isolaten mit den Referenzisolaten stark unterschiedliche Muster kann zumin
dest nach dem der vorher diskutierten 

daß die Isolate verschieden sind. In 
der vorllE~genden Arbeit wurde dies anhand zahlreicher Isolate bei Martiella-Fusarien 

demonstriert. 

4.3.3 ITS-RFLP und RAPD 

Wie die rgE~brnst,e und frühere 
führt die Kombination ITS-RFLP und RAPD zu einer ""0

''"'"".,...
0 -1-0 

..... 

zur molekularen Ltltar,aKltenlSIE~rung von Pilzen. decken 
Unterschiede zumeist auf der taxonomischen Ebene von Arten oder Varietäten 

auf. Während die feiner differenzierenden zur 
ur.ru,u>er,:,-n,r1 unterhalb der Artebene werden können. 

o.-,-.-na-,,-,h zu Kontrollisolaten können unbekannte Isolate durch die ITS-RFLP einem 

Molekulare Techniken haben 
gn1nc1satz11ct1Le Vorteile. Zum einen stehen wesentlich mehr Merkmale zur Klassifizie-

da Bande als Marker betrachtet 
Zum anderen lassen sich molekulare Techniken 

,.~l-=""''" ... 1985; Kurtzman Außerdem standardisieren und damit r.h,ok'n.,,,o,-o-n 

sind sie nicht vom Einfluß von Kultur- oder 
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unterschiedlichen morphologischen (Bumett 1984; 

führen können. Die der Variation auf molekularem Level vermeidet daher viele 
Probleme, die im Gebrauch der Variation 

wand tschaftlichen 

ein Endstadium in einer Linie 
Genen kontrolliert HHYl"r11on 

dem bereits näher stehen und über Proteine, die von einzelnen Genen kodiert 

sind (Doyle & 

Morphologische Charakteristiken haben ua;c:.c::";c::u 

Funde in eine 

(Hillis 1987). Obwohl bereits aus 

sehe Untersuchungen extrahiert werden kann 

Pääbo 1989; et al. 1990; Cano & Poinar 

möglich sein. 

Inwieweit molekulare die bei like 

anerkannt sind et al. 1993; Prince al. 1993; Schneider et al. 
1993b; Lee et al. 1994), 7111.c·11nt-110-

diskutiert. & 

sein wird DN A-basierende Charaktersets 

weise brauchbar 

und 

Hin-

werden können. In ebenfalls zunehmend Techniken in 

-u·-~·~h- Ke>·n-c,rhn,·no- molekularer Ähnlichkeiten hätte bei den untersuchten Fusari-

daß Fusarium F. culmorum und F. cerealis al. 
,..,., .. ~~·,,~·,,.. ihrer Bandenmusterähnlichkeiten als Varietäten einer einzustufen wären. 

Auch alle innerhalb der 

F. radicicola wäre ""'"~~n~ri o-lo1t~ht:)1" 

striatum als Varietät anzusehen. In 0-ic»r~, 0 ... 

eumartii, F. 
auszuwerten. Die Variabilität 
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mindestens in drei Arten mit über RAPD-Muster unterscheidbaren zahlreichen Unter
gruppen zu differenzieren. Die der genetischen Ähnlichkeit würde F. 
venenatum in die Nähe von oder unterhalb von F. sambucinum abgrenzen. Klar ::>h 7 nn-.. ,:,..-._ 

zen von beiden ist ist F molekularbiologisch davon 
nur mit der sensitiveren RAPD-Technik zu unterscheiden, was wiederum vergJle1c:htJar 

auf der Ebene einer Varietät oder Form wäre. In 

die molekularen mit morphologi-
von Nectria cancri, Nectria 

als Fusarium sp. nov. definierter 
,n.-~"=>'"""'""c,n durch unterschiedliche ITS-RFLP-Muster sicher vereinbar. 

Eine ausschließlich auf Bandenmusterähnlichkeiten basierende der 

Verwandtschaft bei Pilzen ist nicht linear auf die morphologisch begründete 
wie bereits Kohn (1992) vermutete. Wie bei RFLP-

und A. oryzae & 1987) und in den 

"""'-!-'"''"· .... ' bei ITS-RFLP- und RAPD-Studien l=,.'-LA.i;:.~, 

vergl,e1chb,ar den 

entwickelt werden, ab wievielen Bandenun-

terschieden derzeit beschriebene Arten, Varietäten, Formen 
oder Rassen sind. Die Resultate mit verschiedenen Pilzen und ihr 

dazu zu uneL11.heitlich. Es kollLrtte auch 
bei sicher definierten Arten unterschiedliche 

oder ITS-RFLP-Muster zwei Arten trennen, andererseits charakterisie-

ren in anderen Fällen ITS-RFLP-Muster und sehr ähnliche RAPD-Muster ver-

Daher scheint 
sehe Klassifikationen zu Die zwischen molekularen Charakteren 
und anderen insbesondere morphologischen, kann dann als 

Molekulare Techniken liefern 

zusätzliche Marker, wie es anhand von 
gloeosporioides und verwandten Arten 

Hl<lrY'l1llnO- der RAPD zur Ll1taraKter1s11enmir 

sinnvoU zur 
r.h,e>k-t-n,,;::,n Merkmalen einzelne mcnpho.loE:1sc:he oder phytopa

t-h,._1,.,nc,,-,11,0 h',n"l,C'rCJ-n1~e>n reJJfclSentteren können. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

Fusarium ist eine heterogene Gattung imperfekter, parasitischer und saprophytischer 

Pilze. Aufgrund verschiedener der morphologischen und phytopatho-
1nne1c,,,h.a,..-. Variationsbreite existieren mehrere taxonomische mit unterschiedli

chen Anzahlen beschriebener Fusarien. Mittels ITS-RFLP und RAPD wurden auf mole-

kularer Ebene verschiedene und bei morphologisch 

ähnlichen Fusarien überprüft. Beide Techniken erzielen die als objektive 

Merkmale zur von Isolaten auf verschiedenen taxonomischen und 
phytopathologischen Ebenen erfolgreich einsetzbar sind. 

Die Ergebnisse daß innerhalb eines taxonomisch gut bearbeiteten Art- bzw. 
rtenk,orrtpl1ext~s beide Methoden in Kombination sinnvoll zur Differenzie-

rung einsetzbar sind. Sie aber daß ein für alle Fusarien allge-

meingültiges ab wievielen Bandenunterschieden derzeit beschriebene Gattun

gen, Arten, Varietäten, Formen oder Rassen sind, nicht 

existieren kann. Die Resultate bei verschiedenen Sektionen sind dazu zu uneinheitlich: 
,... ... ,-. ... , ... ,,..,,....,,,... ... sicher definierte Arten können mit unterschiedlichen RAPD-

oder ITS-RFLP-Mustern werden sambucinum/ F. torulosum), in anderen 

Fällen si.'1.d ITS-RFLP-Muster und sehr ähnliche RAPD-Muster für verschiedene 

Arten charakteristisch 

Sektion Martiella). 

culmorum/ F. cerealis; Fusarium-Arten innerhalb der 

Die Differenzierbarkeit von Rassen mittels ITS-RFLP- oder RAPD-Mustern ist bei den 

untersuchten Fusarien nicht zu von 

Rassen bei F. oxysporum f. sp. vasinfectum nicht und zum 

anderen bei den Rassen 1 und 2 von F. solani f. sp. cucurbitae auch andere Merkmale für 
eine auf höherer Ebene sprechen. 

Bei und phytopathologisch verhältnismäßig bearbeiteten Pilz-
be1tsp1e1swe1s,e bei Fusarium tabacinum, sind Bandenmustergruppierungen 

_,.,.,..-..11<>0-0 weiterer Untersuchungen. 

Vertreter Sektionen lassen sich wie zusam-

menfassen: 

Sektion Discolor 

Die Isolate von Fusarium sambucinum, F. venenatum und F. torulosum können mittels ITS-

RFLP und RAPD unterschieden und von Kontrollisolaten 
werden. Fusarium flocciferum und F. torulosum wie auch F. culmorum und F. cerealis zeigen 

identische ITS-RFLP-Muster, was auf eine nähere Verwandtschaft beider Paare 
schließen läßt. RAPD-Muster sind die Arten zu unterschei
den. Fusarium bactridioides und F. sarcochroum sind als eigenständige Arten anzusehen. 

Drei unbestimmte Isolate waren als F. semitectum zu identifizieren. 
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Sektion Eupionnotes 

Für Fusarium tabacinum (Plectosporium tabacinum) wurden fünf verschiedene ITS-RFLP

Mustergruppen In den RAPD-Mustem sich die hohe mtra~;pE'.z1t1-

sche Variabilität dieser 
1 -nr1°n1-1n- mit beiden Techniken sind 

an Cucurbita Stämme zu chan1kt:er:LsH~re·n K.n.,nr,,-,,-,,.,"'rr als 

Form F. tabacinum f. sp. cucurbitae wird vorg1esc:hlage1 

Sektion Elegans 

Die untersuchten Formen von Fusarium oxysporum identische ITS

RFLP-M uster. Von diesen sind Fusarium F. udum und F. acutatum als e15:~entstcm-

Arten Fusarium oxysporum f. sp. dianthi und F. redolens f. sp. 

dianthi, bei denen eine vermutet wurde, lassen sich durch unterschiedliche 

RAPD-Muster klar differenzieren und sind daher auch auf Artebene zu be

trachten. 

Bei sechs untersuchten Rassen von F. oxysporum f. sp. va:,zntectuivn 
1_1\/l11crc•-ro--r11n-n,on errnittPlt, die dPn Ra.;;:.;;:en 

kultur duftenden Isolaten °1n·1-c.-,,.-,:,,4 h.:,ri 

1rn,gE$amt vier 

sowie drPi in RP:Ln-

Die Diskussion der daß die bestehender 

Formen und Rassen bei Fusarium oxysporum überdacht werden sollte. 

Sektion Martiella 

Mittels ITS-RFLP lassen sich 19 bilden. Danach sind zehn Taxa eindeu-

charakterisiert: Fusarium coeruleum, F. martiiphaseoli (= F. solani f. sp. phaseoli), F. 

javanicum, F. solani f. sp. cucurbitae Rasse 1, F. solani var. petroliphilum (= F. solani f. sp. 
cucurbitae Rasse Fusarium sp. nov. II, III und IV, Nectria borneensis und Nectria n,r.,a111n

thi. Weitere 21 Taxa sind in Kombination mit RAPD-Mustern zu differenzieren: 

F. carneolum (= F. solani var. minus; F. cailcaszcium 

F. solani f. sp. F. F. radicicola, F. solani 

Formen batatas, mori, 

nov. I, V, VI, Nectria bolbophylli, Nectria haematococca und 
unbestimmte Isolate der Martiella Sektion zum Teil ITS-

RFLP- und RAPD-Muster, die auf eine weitere innerhalb dieser Sektion 

hinweisen. 

Die der ITS-RFLP-Resultate trennen Fusarium coeru-

leum weit entfernt von den anderen Martiella Fusarien. Daher und von ITS-

Artm1crtKe:1ten zu Isolaten anderer Sektionen, sollte die von F. coeruleum in 

der Sektion Martiella überdacht werden. 
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6 SUMMARY 

Characterization and Differentiation of Fusarium Link RAPD and ITS-RFLP 

Fusarium Link is a genus of parasitic and saprophytic imperfect 
Due to different of and phytopathological variations 
several taxonomic with various numbers of fusaria exist. Strains of different 

Fusarium taxa were tested on a molecular basis by ITS-RFLP and RAPD. Both tecnn1q11es 
reveal banding patterns, which can be used as markers for 

characterization of isolates on different taxonomical and phytopathological levels. 

Both methods in combination can be a powerful tool for unan1b1guouts differentiation 

within well known also show that a scheme of the 
number of different bands necessary for the differentiation of genera, species, varieties, 
..,...,,_ ..... u,1.u,c,,........_ forms or races, can not exist. The results in different sections are not uniform 
enough. Morphologically well defined can have either, completely different 

RAPD and ITS-RFLP (F. sambucinum/ F. torulosum) or identical ITS-RFLP bands 
and very similar RAPD 

the Martiella '-''-'-'H-'H/ 

culmorum/ F. cerealis; some Fusarium within 

Races of the fusaria examined could not be differentiated ITS-RFLP and 

RAPD. The race of F. oxysporum f. sp. vasinfectum was not carried out accor-
to the definition of races and in the races 1 and 2 of F. solani f. sp. cucurbitae other 

features indicate a delimitation at a level as well. 

In and phytopathological not sufficiently treated groups, such as 
Fusarium tabacinum, can be helpful as a basis of further 

Section Disco lor 

Isolates of Fusarium sambucinum, F. venenatum, and F. torulosum can be differentiated by 
means of ITS-RFLP and RAPD. can be further delimited from isolates of other 

"1-''C:'--ic". Fusarium fiocciferum/ F. torulosum and F. culmorum/ F. cerealis, show 
identical ITS-RFLP pattems, All four 
differentiated by characteristic RAPD Fusarium bactridioides and F. sarcochroum 

are considered autonomous Three unknown could be identified as 

Fusarium semitectum. 
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Section Eupionnotes 

Five different ITS-RFLP pattem groupings were found in isolates of Fusarium tabacinum 

(Plectosporium tabacinum). The RAPD reflect the high intraspecific variability 
within this fungal group. Considerations for further subdivisions within this 
were supported by the results shown. Isolates of F. tabacinum pathogenic to Cucurbita can 
dearly be differentiated both A subdivision as form F. tabaci

num f. sp. cucurbitae is su:ggc2st,ect. 

The investigated forms of Fusarium oxysporum show identical ITS-RFLP 
pa1:terns. Fusarium redolens, F. udum, and F. acutatum could be differentiated as 
autonomous species. Fusarium oxysporum f. sp. dianthi and F. redolens f. sp. dianthi, which 
were suspected to be conspecific, are differentiated dearly various RAPD pa:tte1ms 
demonstrating a differentiation at species level. 

In six investigated races of F. oxysporum f. sp. vasinfectum auog,etrter four RAPD 
2:nJU1Drr11rs were which correspond to races and 4, as well as to 
three further isolates odour in pure cultures. 

The discussion of the results demonstrates that the division of .-..~,,n+-,.,.,,.,. spt2cu:l112:ea forms 

and races at Fusarium oxysporum should be reconsidered. 

Sedion Martiella 

Nineteen different h<'> 11111111 n- pa:tte1ms were obtained ITS-RFLP Ten taxa 
could be characterized after this: Fusarium coeruleum, F. martiiphaseoli (= F. 
solani f. sp. phaseoli), F. javanicum, F. solani f. sp. cucurbitae race 1, F. solani var. petroliphi

lum (= F. solani f. sp. cucurbitae race 2), Fusarium sp. nov. II, III and IV, Nectria borneensis, 

and Nectria plagianthi. Additionally 21 taxa could be differentiated in combination with 
RAPD: F. ambrosium, F. carneolum (= F. solani var. minus; = F. caucasicum), F. epimyces, F. 
illudens, F. lathyri (= F. solani f. sp. pisi), F. pestis, F. radicicola, F. solani var. solani, the 
sp12c1cu1~;ea forms mori, xanthoxyli of Fusarium solani, F. striatum, Fusarium 

sp. nov. I, V, VI, Nectria bolbophylli, Nectria haematococca, and Nectria subsequens. Unique 
ITS-RFLP and RAPD obtained for some additional unidentified isolates of the 
Martiella section indicate a further differentiation within this section. 

The clusteranalytical evaluations of the ITS-RFLP results separate Fusarium coeruleum far 
from the other Martiella fusaria. Therefore and due to ITS-RFLP-similarities to 
isolates from other sections, the position of F. coeruleum in the section Martiella should be 
reconsidered. 



7 

Aarts, J.M.M.J.G., Hontelez, J.G.J., Fischer, P., 
Verkerk, V., van Kammen, A. & Zabel, P. (1991). 
Acid a linked molecular 

roc)t-l<nc}t nem.atc)de resistance in 
tomato: From protein to using PCR and 
degenerate primers containing deoxyinosine. 
Plant Mol. Biol. 16: 657-661. 

Abadi, R., Perl-Treves, R. & Y. (1996). Molecu-
lar variability among turcicum isola-
tes using RAPD (random amplified polymorphic 
DNA). Can. J. Plant Pathol. 18: 29-34. 

Abbas, H.K., Mirocha, C.J. & Gunther, R. (1991). 
Bildung von Zearalenon, Nivalenol, Moniliformin 
und Wortmannin aus toxigenen Kulturen von 
Fusarium aus Bodenproben von Weideland Neu
seelands. Mycotoxin Res. 7(2): 53-60. 

T.S., Richards, T.L. & Roy, KW. (1993). 
solani from of Nectria haema-

tococca causes sudden syndrome of soybe-
an. Mycologia 85: 801-806. 

Adam-Blondon, A.F ., 
Dron, M. (1994). and RFLP markers 
linked to a dominru,t gene (Are) resi-
stance to anthracnose in common bean. 
Appl. Genet. 88(6-7): 865-870. 

Albuquerque, F.C. (1961). Podridao das raizes e dope 
da pimenta do reino. Circ. Inst. agron. N., Belem 
5: 19. 

Alderman, D.J. (1981). Fusarium solani causing an 
exoskeletal pathology in cultured lobsters, Homa
rus vulgaris. Trans. Brit. Mycol. Soc. 76: 25-27. 

Alderman, D.J. & Polglase, J.L. (1985). Fusarium 
tabacinum (Beyma) Gams as a gill parasite in the 
crayfish, Austropotamobius pallipes Lereboullet. J. 
Fish Dis. 8: 249-252. 

Aloi, C. & Baayen, R.P. (1993). Examination of the 
relationships between vegetative compatibility 

and 
Plant Pathol. 42: 839-850. 

Alsamarrie, A.A., Al-Ani, A.M. & Hussain, M.I. 
(1987). Postharvest diseases of melon Cucumis 
melo and their control. In: 11. International Con
gress of Plant Protection; Manila (Philippines); 5-
9. Oct. 1987. 

Altomare, C., A., Bottalico, A., Mule, G., 
Moretti, A. & A. (1995). Production of 
type A trichothecenes and enniatin B by Fusarium 
sambucinum Fuckel sensu lato. Mycopathologia 
129: 177-181. 

109 

Amoah, B.K., MacDonald, M.V., Rezanoor, N. & 
Nicholson, P. (1996). The use of the random am
plified polymorphic DNA technique to identify 

in the Fusarium section Liseola. 
45: 115-125. 

Andersen, W.R. & Fairbanks, D.J. (1990). Molecular 
rnarkers: Important tools for plant resour-
ce characterization. Diversity 51-53. 

Anderson, J.B. & Stasovski, E. (1992). Molecular 
phylogeny of northem hemisphere species of 
Armillaria. Mycologia 84: 505-516. 

Anisimov, A.A., Fel'Dman, M.S. & Aleksandrova, I.F. 
(1988). Comparative study of the proteolytic 

of micromycetes that damage industrial 
um.cen,ctlti. Mikol. Fitopatol. 22(1): 44-50. 

Armstrong, G.M. & J.K. (1960). American, 
Egyptian and Their pathoge-

and relationship to other wilt Fusaria. 
Bull. US Dep. Agric. 1219: 18p. 

Armstrong, G.M. & Armstrong, J.K (1969). Relati
onships of Fusarium oxysporum formae speciales 
apii, asparagi, cassiae, melongenae, and vasinfectum 
race 3 as revealed by pathogenicity for co~on 
hosts. Phytopathology 59: 1256-1260. 

Armstrong, G.M. & flrmsrron2:. 
race (race 6) of the rr.iH-.""-"''''" 

Brazil. Plant Dis. Rep. 62: 421-423. 

Armstrong, G.M. & Armstrong, J.K (1980). Race 6 of 
the cotton-wilt Fusarium from Paraguay. Plant 
Dis. 64: 596. 

Armstrong, J.K. & Armstrong, G.M. (1958). A race of 
the cotton wilt Fusarium causing wilt of yelredo 
soybean and flue-cured tobacco. Plant Dis. Rep. 
42: 147-151. 

Armstrong, J.K. & Armstrong, G.M. (1959). Physalis 
alkekengi L., a new host for the US. cotton-,Cassia-, 
sweetpotato-wilt fusaria. Plant Dis. Rep. 43: 509-
510. 

Amau, J., Housego, A.P. & Oliver, R.P. (1994). The 
use of RAPD markers in the 
the plamtpat:ho:,!;ertic 

Arnold, M.L., Buckner, C.M. & Robinson, J.J. (1991). 
Pollen rnediated and hybrid specia-

Natl. Acad. Sei. 

As:s1gbel:se, K.B., Femandez, D., Dubois, M.P. & 
J.P. (1994). Differentiation of Fusarium 

oxysporum f. sp. vasinfectum races on cotton by 
random amplified polymorphic DNA (RAPD) 
analysis. Phytopathology 84(6): 622-626. 



110 

Aust, H.-J., Buchenauer, H., Klingauf, F., Niemann, 
P., Pöhling, H.M. & Schönbeck, F. (1991). Glossar 
Phytomedizinischer Begriffe. Schriftenreihe der 
Deutschen Gesellschaft. Vol. 

Stuttgart; 123 p. 

Ayliffe, M.A., Lawrence, G.J., Ellis, J.G. & 
(1994). Heteroduplex molecules 
allelic cause nonparental RAPD bands. 
Nucl. Res. 22(9): 1632-1636. 

Baayen, R.P. & Gams, W. (1988). The 
causing wilt disease of camation. 1. 
Neth. J. Plant Pathol 94(6): 273-288. 

Baayen, R.P. & Kleijn, J. (1989). The 
causing wilt disease of camation. 
vegetative compatibility groups. Neth. J. Plant 
Pathol 95(4): 185-194. 

Bachmann, K. (1994). Molecular markers in plant 
ecology. New Phytol.126: 403-418. 

Bacon, C.W., Sennet, R.M. & Hinton, D.M. (1992). 
Scanning electron microscopy of Fusarium monili
Jorme within asymptomatic corn kernels associa
ted with equine leukoencephalomalacia. Plant 
Dis. 76: 144-148. 

Bagchee (1954). Indian For. 80(5): 246-251. 

lso•en:zyrmc variation and plant 
rights. In: S.D. & Orton, T. J. 

(eds.): Isoenzymes in plant genetics and breeding, 
part. A. Elsevier: Amsterdam; 425-441. 

E. & Lear, T.L. (1994). Comparison of 
thciroughb1red and Arabian horses using RAPD 
markers. Animal Genet. 25(Suppl. 1): 105-108. 

Bakshi, B.K. & Singh, S. (1959). Rootdiseases of 
shisham (Dalbergia sissoo Roxb.). Indian For. 85(7): 
415-421. 

Ballinger-Crabtree, M.E., Black, W.C.V. & Miller, B.R. 
(1992). Use of genetic polymorphisms detected by 
the random amplified polymorphic DNA polyme
rase chain reaction (RAPD-PCR) for differentiati-
on and identification of Aedes subspecies 
and J. Trop. 47: 
901. 

Bandoni, R.J. (1972). Terrestrial occurence of some 
aquatic hyphomycetes. Can. J. Bot. 50: 2283-2288. 

Bär, W. & Hummel, (1991). DNA fingerprinting: 
Its application in forensic case work. In: Burke, T., 
Dolf, G., Jeffreys, A.J. et al. (eds.): DNA 

Approaches and applications. 
~ 0 •·-" 0 ~ 1 ~~· Basel; 349-355. 

Bardakci, F. & Skibinski, D.O.F. (1994). Application of 
the RAPD technique in tilapia fish: and 
subspecies identification. Heredity 2): 117-
123. 

Barr, D.J.S. An outline for the reclassification 
of the LJ111t11a1a1es. and for a new order, the Spi
zell1Jm1i,cet11les. Can. J. Bot. 58: 2380-2394. 

7 LITERATUR 

Barz, W., Schlepphorst, R. & Laimer, J. 
degradation of poly phenols by fungi 
Fusarium. Phytochemistry 15(1): 87-90. 

genus 

Bassam, B.J., Caetano-Anolles, G. & Gresshoff, P.M. 
(1992). DNA ofbacte-
ria. Appl. 38: 70-76. 

Bayman, P. & Cotty, P.J. (1993). Genetic diversity in 
Association with aflatoxin pro

morphology. Can. J. Bot. 71: 23-31. 

Beck, R., Suss, A. & J. (1993). Fusarien 
verantwortlich für K1,c•rt,•hl,Prt PSP Pflanzenschutz 
Praxis 2: 26-29. 

Bedin, P. & Tivoli, B. (1990). Les chzun1:,igno11s 
responsables des pourritures seches tubercu-
les (Fusarium roseum var. sambucinum, Fusarium 
solani var. coeruleum, Fusarium roseum var. ar
t/zrosporioides, Plwma exigua var. Joveata). Pomme 
de Terre Francaise 458: 113-118. 

Bedlan, G. (1988). Parasitäre Lagerkrankheiten des 
Gemüses. Pflanzenschutz 5: 6-8. 

Belitz, H.-D. & Grosch, W. (1987). Lehrbuch der 
Lebensmittelchemie. 3. ed. Springer-Verlag: Ber
lin, Heidelberg, New York; 862 p. 

Benka-Coker, M.O. & Olumagin, A. (1995). Waste 
drilling-fluid-utilising in a tropi-
cal oilfield Bioresour-
ce 

S., Pegg, K.G. & Dale, J.L. (1994). Optimizati-
RAPD-PCR to analyse genetic 

variation within Fusarium oxyspo-
rum f. sp. cubense. J. Phytopathol. 142(1): 64-78. 

Bentley, S., Pegg, K.G. & Dale, J.L. (1995). Genetic 
variation among a world-wide collection of isola
tes of Fusarium oxysporum f. sp. cubense analysed 
by RAPD-PCR fingerprinting. Mycol. Res. 99(11): 
1378-1384. 

Beremand, M.N., Desjardins, A.E., Hohn, T.M. & 
VanMiddlesworth, F.L. (1991). Survey of Fusarium 
sambucinum (Gibberella pulicaris) for 

other 
traits. 81: 1452-1458. 

Bemy, J.F. & Hennebert, G.L. 
stability of yeast cells and til<unenltouLs 

during trPP7<>-1innno-· 

colling rates. Mi;cc,loi:;ia 

Bhatnagar, G.C. (1966). Studies on Fusarium 
disease of lime (Citrus aurantifolia Swingle). 
Phytopathol. 19: 257-261. 

Bidochka, M.J., McDonald, M.A., St. Leger, R.J. & 
Roberts, D.W. (1994). Differentiation of species 
and strains of fungi by random 
amplified DNA (RAPD). Curr. Ge-
net. 25: 107-113. 

Bilai, V.I. (1955). The fusaria (Biology and syste
matics). Akad. Nauk. Ukr. SSR: Kiev; 320 p. 



7 LITERATUR 

Bilgrami, K.S. (1991). Professor Saligram Sinha 
memorial lecture. Fungal toxins - their adverse 
effects on living organisms. Natl. Acad. Sei. Lett. 
14(7): 275-284. 

Black, S.F., D.I., Fenlon, D.R. & Kroll, R.G. 
(1995). RAPD analysis for distinguishing 
Listeria species and Listeria seroty-

Lett. 
188-190. 

Black, W.C.V., DuTeau, N.M., Puterka, G.J., Nechols, 
J.R. Pettorini, J.M. (1992). Use of random ampli
fied DNA polymerase chain reaction 

to detect DNA polymorphisms in 
aphids (Homoptera: Aphididae). Bull. Entomol. Res. 
82: 151-159. 

Bodker, L., Lewis, B.G. & Coddington, (1993). The 
occurence of a new variant of Fusarium 
oxysporum f. sp. pisi. 42: 833-838. 

Böhm, M., Low, R., Lüttge, U. & 
Rausch, T. (1993). of comparative 
DNA amplification fingerprinting for rapid spe
des identification within the genus Clusia. Bot. 
Acta 106: 448-453. 

Bolton, A.T. Donaldson, A.G. (1972). 
Fusarium solani f. pisi and F. oxysporum 
J. Plant Sei. 52(2): 189-196. 

Bucks, 

Fusarium. Common
Bureaux, Farnham Royal: 

Booth, (1984). The Fusarium problem: Historical, 
economic and taxonomic British Mycolo-
gical Society Symposium 1-14. 

tive co1m-i:>atibiJlitv 
Bot. 65: 2067-2073. 

Bostock, 
(1993). LornpalnSc)n 

An evaluation 
based on 

Böttger, E.C. (1990). Frequent contamination of Taq 
polymerase with DNA. Clin. Chem. 36(6): 1258-
1259. 

D.G., Williams, J.G.K. & 
of randomly amplified 

nnlvn,nr·nhir DNA markers in comparative 
nome In: Zimmer, E.A., White, T.J., 
R.L. et al. (eds.): Methods in Mole-
cular Evolution - the Data. 

New York; 294-309. 

Braithwaite, K.S., Irwin, J.A.G. & Manners, J.M. 
(1990). Ribosomal DNA a molecular taxon,:)mK 
marker for the group species Colletotrichum 

Syst. 3: 

111 

Brayford, D. (1987). Fusarium bugnicourtii new species 
and its relationship to Fusarium tumidum and 
Fusariunz tumidum var. coernleunz. Trans. Brit. 
Mycol. Soc. 89(3): 347-352. 

Brunel, D. (1994). Denaturing gradient gel electro-
phoresis (DGGE) and of PCR 
amplified genomic DNA: and 
identification of Helianthus annuus L. cultivars. 
Seed Sei. Techno!. 22(2): 585-194. 

Bruns, T.D., White, T.J. Taylor, J.W. (1991). Fungal 
molecular systematics. Annu. Rev. Ecol. Syst. 22: 
525-564. 

Bryk, H., Wojtas-Koziel, B., Lewandowska, M. & 
Rejnus, M. (1991). Fungi causing diseases in 
storage and their control with fungicides 
(bitertand, dithianon, flusilasol, iminoctadine, 
methylothiophanate, pyrifenox). Prace Instytutu 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 30: 127-135. 

Bulat, S.A. & Mironenko, N.V. (1993). Genetic 
differentiation of phytopathogenic fungi Cochlio-
bolus sativus und Kurib.) Drechsl. ex Dastur 

sor-okinuma (Sacc: Sorok.) Shoem.) revea-
a universally polymerase chain 

reaction UP-PCR correlation with host 
specifity. Genetika 

Bumett, J.H. (1984). Aspects of Fusarium 
Moss, M.O. & E., S.J. The 
gy of Fusariunz. ( •,3mtlr1cl1YP 

Cambridge; 39-69. 

Büscher, N., E., Bachmann, 0. & Blaich, R. 
(1994). On origin of the graLpev1rte 
'Müller Thurgau' as in\resti2:,ated 
ce of random amplified nnllvn1or·nh1r 

(RAPD). Vitis 33: 15-17. 

Caetano-Anolles, G., Bassrun, B.J. & Gresshoff, P.M. 
DNA amplification using 

""'"L"' ,11uar v ol1g011uc:lec)t1cte primers. 

& Gresshoff, P.M. 

9: 294-307. 

Caetano-Anolles, G., Bassam, B.J. 
(1992). Primer-templates interactions 
amplification single 
oligonucleotides. Gen. Genet. 235: 157-165. 

'-..aa,~"-'cu, T.M. & Collins, W.W. (1987). Fusarium 
root rot resistance in sweet potatoes. J. Am. 

Soc. Hort. Sei. 112(2): 386-389. 

Campbell, T.M. & Collins, W.W. (1988). Effects of 
Fusarium solani root rot ru1d presprouting treat
ments on 'Jewel' sweet potato plant production. 
Can. J. Plant Pathol. 10(3): 240-245. 

Cano, R.J. & Poinar, H.N. (1993). Rapid isolation 
DN A from fossil and museum specimens suitable 
for PCR. BioTechniques 15(3): 432-435. 



112 

Carbonell, C, Cenis, J.L., Cifuentes, D. & Tel10, J. 
(1994). Diferendacion de Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici F. o. f. y su detec-
cion en RAPD. Bole-
tin de Sanidad Vegetal. Plagas 20(4): 919-926. 

Castagnonesereno, P., Vanlerberghemasutti, F. & 
Leroy, F. (1994). Genetic between 
and with 

Castiglione, S., Wang, G., Damiani, G., Bandi, 
Bisoffi, S. & Sala, F. (1993). RAPD tini:~eri,rin,ts 
identification and for taxonomic 
poplar (Populus spp.) clones. Theor. Appl. Genet. 
87: 54-59. 

Caswell-Chen, E.P., Williamson, V.M. & Wu, F.F. 
(1992). Random amplified polymorphic DNA 
analysis of Heterodera cruciferae and H. sclzachtii 
populations. J. Nematol. 24: 343-351. 

Cenis, J.L. (1992). Rapid extraction of fungal DNA for 
PCR amplification. Nucl. Acids Res. 20: 2380. 

Cenis, J.L. (1993). Identification of four major 
Meloidogyne spp. by random amplified poly
morphic DNA (RAPD-PCR). Phytopathology 83: 
76-78. 

Koctn1guez, E., Parkhause, R.M.E., 
T. (1994). The differen

tiation of parasitic nematodes using random 
amplified polymorphic DNA. J. Helminthol. 8: 
109-113. 

Chalmers, K.J., Waugh, R., Sprent, J.I., Simons, A.J. & 
Powell, W. (1992). Detection of genetic variation 
between and within populations of Gliricidia 
sepium and G. maculata using RAPD markers. 
Heredity 69: 465-472. 

Chapco, W., Ashton, N.W., Martel, R.K.B., Antonis
hyn, N. & Crosby, W.L. (1992). A feasibility study 
of random amplified polymorphic DNA in po
pulation genetics and systematics of grasshop
pers. Genome 35: 569-574. 

Chase, T.E., Otrosina, W.J., Spieth, P.T. & Cobb, F.W. 
(1991). Use of PCR to distinguish spe-
des within Heterobasidion annosum 
(Abstr). Phytopathology 81: 1190. 

Chen & Fu, X.-H. (1986). Acta Mycol. Sin. Suppl.1: 
330. 

Chen, L.F., Xu, Y.G. & Fang, Z.D. (1990). Identificati
on of isolates causing root rot of sweet potato and 
tests on resistance of varieties of sweet potato to 
root rot. Jiangsu J. Agric. Sei. 6(2): 27-32. 

Chen, Q.Y., Ji, X. & Sun, W.J. (1985). Identification of 
races of cotton-wilt Fusarium in China. Sei. Agric. 
Sin. 6: 1-6. 

Chen, S. & Xiao, Y. (1989). A new forma speciales of 
root-rot of tung-oil tree. 

7 LITERATUR 

Chen, W. (1992). Restriction fragment length 
polymorphisms in enzymatically amplified ribo
somal DNAs of three heterothallic Pytlzium spe
cies. Phytopathology 82: 1467-1472. 

Chen, W., Hoy, J.W. & Schneider, R.W. (1992). 
:::,o,~c11~s-1,DE'c1t1c polymorphisms in transcribed 
nbos()lll,al DNA of five Pythium spedes. Exp. 
Mycol. Hi: 22-34. 

Chen, X., Line, R.F. & Leung, H. (1993). Relationship 
between virulence variation and DNA polymor
phism in Puccinia striiformis. Phytopathology 83: 
1489-1497. 

Chester, K.S. (1946). The loss from cotton wilt and the 
temperature of wilt development: A study of new 
uses for old data. Plant Dis. Rep. 30: 253-260. 

Cheung, W.Y., Hubert, N. & Landry, B.S. (1993). A 
simple and DNA microextraction method 
for plant, and insect suitable for RAPD 
and other PCR analyses. PCR Meth. Applic. 3(1): 
69-70. 

Chien, A., Edgar, D.B. & Trela, J.M. (1976). Deoxyri-
bonucleic acid from the extreme 
thermophile J. Bacteriol. 127: 
1550-1557. 

Choi, J.S., Cheong, S.S., Kirn, J.M. & So, I.Y. (1994). 
Stern rot of carnation caused by Fusarium oxyspo
rum and Rhizoctonia solani. Kor. J. Plant PathoL 
10(4): 314-318. 

Chou, Q., Russel, M., Birch, D.E., Raymond, J. & 
Bloch, W. (1992). Prevention of pre-PCR mis
priming and primer dimierization improves low
copy-number amplifications. Nucl. Acids Res. 20: 
1717-1723. 

Clark, CA. (1980). End rot, surface rot, and stem 
lesions caused on sweet potato by Fusarium solani. 
Phytopathology 70(2): 109-112. 

Clark, CA. (1992). Postharvest diseases of sweet 
potatoes and their control. Postharvest News 
Inform. 3(4): 75N-79N. 

Cobb, B.D. & Clarkson, J.M. (1993). Detection of 
molecular variation in the insect pathogenic fun-

Metarlzizium RAPD-PCR. FEMS Micro-
Letters 

Coddington, A., Matthews, P.M., Cullis, C & Smith, 
K.H. (1987). Restriction of total 
DNA from different races Fusarium f. 
sp. pisi - an improved method for race classitic,iti
on. J. Phytopathol. 118: 9-20. 

Cooper, CR., Jr., Harris, J.L. & Szaniszlo, P.J. (1988). 
Restriction fragment polymorphisms of intact 
chromosomes to differentiate pathogenic deme
tiaceous fungi. Ann. Meeting Am. Soc. For. 393. 



7 LITERATUR 

Crowhurst, R.N., Hawthorne, B.T., l{il<Cke:ril1:k, 
Templeton, M.D. (1991). l.Jltten?ntiaticm 

Fusarium f. sp. 
randorn arnplified polyrnorphic DNA. 
net. 20: 391-396. 

547-556. 



114 

Dyer, P.S., Nicholson, P., Rezanoor, H.N., Lucas, J.A. 
& Peberdy, J.F. Two-allele heterothallism 
in Tapesia yallundae, teleomorph of the cereal 
eyespot pathogen Pseudocercosporella herpotrichoi
des. Physiol. Mol. Plant Pathol. 43: 403-414. 

Ebbels, D.L. (1975). Fusarium wilt of cotton. A review 
with special reference to Tansania. Cotton Gro
wing Rev. 52: 295-339. 

Ebbels, D.L. (1976). Diseases of Upland Cotton in 
Africa. Rev. Plant Pathol. 55: 747-763. 

Edwards, O.R. & Hoy, M.A. (1993). Polymorphism in 
2 parasitoids detected using random amplified 
polymorphic DNA polymerase chain reaction. 
Biol. Control 3: 243-257. 

El-Abyad, M.S. & Saleh, Y.E. (1973). Competitive 
saprophytic colonization by Fusarium oxysporum f. 
sp. vasinfectum. Trans. Brit. Mycol. Soc. 60: 187-
195. 

El-Gindy, A.A. (1991). A new root-rot disease of 
tomato in egypt caused by Fusarium tabacinum. 
Zentbl. Mikrobiol. 146: 77-79. 

Elias, K.S., Schneider, R.W. & Lear, M.M. (1991). 
of vegetative compatibility groups in 

nonpat.t10):?;en.ic populations of Fusarium oxtr.~v<1ru:r11 
isolated symptornless tomato roots. 
Bot. 69: 2089-2094. 

Ellis, J.J. (1989). An alignment of toxigenic Gibberella 
strains having anamorphs in section Liseola of 
Fusarium. Mycologia 81: 307-311. 

Ellsworth, D.L., Rittenhouse, K.D. & R.J. 
(1993). Artifactual variation in ampli-
fied polymorphic DNA banding patterns. Bio
Techniques 14: 214-217. 

Elmer, W.H. (1991). Vegetative compatibility groups 
of Fusarium proliferatum from Asparagus and com
parisons of virulence, growth rates, and coloniza
tion of Asparagus residues among groups. Phyto
pathology 81: 852-857. 

Elmer, W.H. (1992). Suppression of Fusarium crown 
and root rot of Asparagus with sodium chloride. 
Phytopathology 82: 97-104. 

Epplen, J.T. (1988). On simple GATA (GACA) 
A critical 

79: 409-417. 

Erland, S., Henrion, B., Martin, F., Glover, L.A. & 
Alexander, I.J. (1994). Identification of the ec
tomycorrhizal basidiomycete Tylospora fibrillosa 
dank by RFLP of the PCR-amplified its 
and IGS regions DNA. New Phytol. 
126: 525-532. 

Erlich, H.A. (1989). PCR-technology. Principles and 
applications for DNA amplification. Macmillan 
Publishers Ltd.: Basingstoke, UK; 246 p. 

Erlich, HA., Gelfand, & 
advances in the polymerase 
ence 252: 1643-1651. 

7 LITERATUR 

J.J. (1991). Recent 
reaction. Sei-

Escande, A. & Radtke, W. (1973). Comparacion de 
metodos de inoculadon con Fusarium eumartii en 
cultivares de papa. Rev. Investigaciones Agrope
cuarias 5(10): 211-233. 

Escanole, A., Femandez, H. & Radtke, W. (1973). 
Losses caused by rot in stored potatoes. IDIA 305: 
8-15. 

Fergani, H. & Khelafi, H. (1990). Tue dassification of 
some pathogenic and saprophyte strains of Fusa
rium oxysporum by a general compatibility. Institut 
National Agronomique EI Harrach, Dept. de 
Botanique; Alger (Algeria); 88 p. 

Femandez, D., Assigbetse, K., Dubois, M.P. & Geiger, 
J.P. (1994). Molecular characterization of races 
and vegetative compatibility in Fusarium 
oxysporum f. sp. vasinfectum. Environ. 
Microbiol. 60(11): 4039-4046. 

Fischer, C., Porta-Puglia, A. & Barz, W. (1995). RAPD 
analysis of pathogenic variability in Ascoclzyta 
rabiei. J. Phytopathol. 143(10): 601-607. 

Folkertsma, R.T., Vandervoort, J.N.A.M.R., Vangent
pelzer, M.P.E., Degroot, K.E., V andenbos, W.J.R., 
Schots, A., Bakker, J. & Gom.mers, F.J. (1994). 
Inter- and intraspecific variation between popula
tions of Globodera rostocliiensis and G. pallida re
vealed by random amplified polymorphic DNA. 
Phytopathology 84(8): 807-811. 

Förster, H., Coffey, M.D., Elwood, H. & Sogin, M.L. 
(1990). Sequence analysis of the small subunit 
ribosomal RN As of three zoosporic fungi and 
implications for fungal evolution. Mycologia 82: 
706-312. 

Poster, L.M., Kozak, K.R., Loftus, M.G., Stevens, J.J. & 
Ross, LK. (1993). The polymerase chain reaction 
and its application to filamentous fungi. Mycol. 
Res. 97: 769-781. 

Francis, D.M., Gehlen, M.F. & St. Clair, D.A. (1994). 
variation in homothallic and hyphal 

swelling isolates of Pytliium ultimum var. ultimum 
and P. ultimum var. sporangiferum. Mol. Plant
Microbe Interact. 7(6): 767-775. 

Freeman, S., Pham, M. & Rodriguez, R.J. (1993). 
Molecular genotyping of Colletotrichum species 
based on arbitrarily primed PCR, A+T-rich DNA, 
and nudear DNA analyses. Exp. Mycol. 17: 309-
322. 

Fritsch, P., Hanson, M.A., Spore, CD., Pack, P.E. & 
Rieseberg, L.H. (1993). Constancy of RAPD pri
mer amplification strength among distantly rela
ted taxa of flowering plants. Plant Mol. Biol. Rep. 
11(1): 10-20. 



7 LITERATUR 

Fujimori, F. & Okuda, T. (1995). Rapid preparation of 
PCR-amplifiable fungal DNA by benzyl bromide 
extraction. Mycoscience 36: 465-467. 

Gams, W., Domsch, K.H. & Weber, E. (1969). 
Nachweis signifikant verschiedener 
tionen bei gleicher Bodennutzung. 
31(3): 439-450. 

Gams, W. & Gerlagh, M. (1968). Beiträge zur 
Systematik und Biologie von Flecto:,p/laerella 
cucumeris und der zugehörigen 1<,..c,n1,11ent1)rrn. 
Persoonia 5: 177-188. 

Gang, D.R. & Weber, D.J. (1995). of 
genomic DNA for RAPD analysis thick-
walled dormant teliospores of Tilletia species. 
BioTechniques 19(1): 92-96. 

Garbelotto, M., Bruns, T.D., Cobb, F.W. & Otrosina, 
W.J. (1993). Differentiation of intersterility groups 
and geographic provenances among isolates of 
Heterobasidium annosum detected by random am
plified polymorphic DNA asssays. Can. J. Bot. 71: 
565-569. 

Gardes, M. & Bruns, T.D. (1992). ITS primers with 
enhanced specifity for Basidiomycetes - application 
to the identification of mycorrhizae and rusts. 
Mol. Ecol. 2: 113-118. 

Gardes, M. & Bruns, T.D. (1996). ITS-RFLP matching 
for identification of fungi. In: Clapp, J.P. (ed.): 
Methods in Molecular Biology, Vol. 50. 
diagnostics protocols: PCR and other acid 
methods. Humana Press Inc.: Totowa, New Jer
sey, USA; 177-186. 

Gargas, A. & Taylor, J.W. (1992). Polymerase chain 
reaction (PCR) primers for amplifying and se
quencing nudear 18S rDNA from lichenized 
fungi. Mycologia 84: 589-592. 

Gelfand, D.H. & White, T.J. (1990). Thermostable 
DNA polymerases. In: Innis, M.A., Gelfand, D.H., 
Sninsky, J.J. et al. (eds.): PCR Protocols. A guide to 
methods and applications. Academic Press Inc.: 
San Diego, Califomia; 129-141. 

Gerlach, W. (1981). The Fusarium 
classification. In: P.E., Toussoun, T.A. & 
Cook, R.J. (eds.): Fusarium: Diseases, biology, and 
taxonomy. Pennsylvania State University Press: 
University Park und London; 413-426. 

Gerlach, W. & Nirenberg, H. (1982). The genus 
Fusarium - A pictoral atlas. Mitt. a. d. Biol. Bun
desanst. 209: 406 p. 

Gibbs, R.A., P.N. & C.T. (1989). 
Detection single DNA base by 
competitive oligonucleotide priming. Nucl. Acids 
Res. 17: 2437-2448. 

Glynn, A.N. & Reid, J. (1969). Electrophoretic 
of soluble fungal proteins and their 
as taxonomic criteria in the genus Fusarium. Can. 
J. Bot. 47: 1823-1831. 

115 

Golenberg, E.M., Giannasi, D.E., Clegg, M.T., Smiley, 
C.J., Durbin, M., Henderson, D. & Zurawski, G. 
(1990). Chloroplast DNA sequence from a mioce
ne Magnolia spedes. Nature 344: 656-658. 

Gonzalez, J.M. & Ferrer, E. (1993). Random amplified 
polymorphic DNA analysis in Hordeum species. 
Genome 36: 1029-1031. 

Gonzalez-Candelas, L. & Kolattukudy, P.E. (1992). 
Isolation and analysis of a novel inducible pectate 

gene from the fungus 
solani f. sp. pisi (Nectria Jzat:nrn•toc:oCl:a, 

mating population VI). J. Bacteriol. 174(20): 6343-
6349. 

Goodwin, D.C. & Lee, S.B. (1993). Microwave 
rniniprep of total genomic DNA from fungi, 
plants, protists and animals for PCR. Bio
Techniques 15(3): 438-444. 

Goodwin, P.H. & Annis, S.L. (1991). Rapid identifica
tion of genetic variation and pathotype of Lep
tosphaeria nzaculans by random amplified poly
morphic DNA assay. Appl. Environ. Microbiol. 
57: 2482-2486. 

Gordon, W.L. (1952). The occurrence of Fusarium 
species in Canada. II. Prevalence and taxonomy of 
Fusarium species. Can. J. Bot. 30: 209-251. 

Goss, R.W. (1924). Potato wilt and stem-end rot 
caused by Fusarium eumartii. Research bulle
tin/University of Nebraska, College of A,,nc:u11tu-
re, Agricultural Experiment Station. Vol. Lin-
coln, Neb University of Nebraska: Nebraska, 
USA;83 p. 

Grajal-Martin, M.J., Simon, C.J. & Muehlbauer, F.J. 
(1993). Use of random amplified polymorphic 
DNA (RAPD) to characterize race 2 of Fusarium 
oxysporum f. sp. pisi. Phytopathology 83(6): 612-
614. 

Grando, M.S., Ubeda, J. & Briones, A.I. (1994). RAPD 
analysis of wine Sacclzaromyces cerevisiae strains 
differentiated by pulsed field electrophoresis. 
Biotechnol. Techn. 8(8): 

Gray, L.E. & Achenbach, L. (1995). Use of RAPD and 
spedes-specific PCR primers as aides in identify
ing SDS isolates of Fusarium solani (Abstr. Annual 
Meeting of the American Phytopathological Asso
ciation, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, August 
12-16, 1995). Phytopathology 85(10): 1155. 

Guadet, J., Julien, J., Lafay, J.F. & Brygoo, Y. (1989). 
Phylogeny of some Fusarium species, as deter
mined by large-subunit rRNA sequence compari
son. Mol. Biol. Evol. 6(3): 227-242. 



LITERATUR 

Ag;rairwiss,ern;chatt:en, Institut für Pflanzenpatho
logie und Pflanzenschutz. 
Universifät: '-''·"u.n),,.~u, 



93. 

0. 

Differentiation 
sanl/Jucmum Fuckel lato 

by RAPD PCR Mycopathologia 
129(3): 159-164. 

1,111·,c,nhP,·a H.L (1995b). Differentiation 

Snyd. Hans. by 
In: International Seminar on 

t-u:mrm111-rv1y·cotmcms, ,,aA,_,,,,_,u,y and Pathogeni-
186. 

150. 

G (1996a). 
Fusarium solani Mart. 

Snyd. & Hans. mit ITS-RFLP- RAPD-Unter
suc:humg;en. Mitt. d. Biol. Bundesanst. 321: 71. 

117 

Hering, 0., Nirenberg, H.I., Dem!, G., Hc,o-,,,,i,,rn 

& Rainey, F. (1995e). amplification of 
rDNA 

lnl·1prrt;,1,rP of 

Genet 

Hibbet, D.S. (1992). 
sy~;te1ma.tics. Trans. MycoL 

Hillis,D.M. 

301-311. 

Hoelzel, & (1992). Analysis of 
population-level variation by PCR-
amplified DNA. In: Hölzel, (ed.): Molecular 

of populations. IRL Press: 

Phcllinus fremulae 
incompatibility. J. 

Fiu, J. Quiros, 

Plant Cell Rep. 10: 505-511. 

& KP. (1995). 
Mycosplzaercl/a deamcssii by 

cultural characters aml RAPD Phytopa-
thology 85(5): 



118 

Huey, B. & Hall, J. (1989). DNA 
fingerprinting in coli: Minisatellite 
probes from bacteriophage M13. J. Bacteriol. 171: 
2528-2532. 

Hummel, M. (1992). Die Polymerase-Kettenreaktion 
in der modernen Diagnostik. BIOforum 15: 395-
400. 

Hunt, G.J. & Page, RE., Jr. (1992). Patterns of 
inheritance with RAPD molecular markers reveal 
novel types of polymorphism in the honey bee. 
Theor. Appl. Genet. 85: 15-20. 

Hutchinson, L.J., Chakravarty, P., Kawchuk, L.M. & 
Hiratsuka, Y. (1994). Phoma etheridgei sp. nov. 
from black galls and cankers of trembling aspen 
Populus tremuloides and its potential role as a 
bioprotectant against the aspen decay pathogen 
Phellinus tremulae. Can. J. Bot. 72: 1424-1431. 

Hwang, S.F. & Evans, LR. (1985). Eumartii wilt of 
potato in Alberta. Can. Plant Dis. Surv. 65(2): 57-
59. 

Iannelli, D., Capparelli, R., Marziano, F., Scala, F. & 
Noviello, C. (1983). Production of hybridosomas 
secreting monoclonal antibodies to the genus 
Fusarium. Mycotaxon 17: 523-532. 

Ibrahim, F.M. (1966). A new race of cotton-wilt 
Fusarium in the Sudan Gezira. Empire Cotton 
Growing Rev. 43: 296-299. 

Ibrahim, G. & Nirenberg, HI. (1993). 
some Sudanese cotton cultivars to race 
Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum. z. 
Pflkrankh. Pflschutz. 100: 645-651. 

Inai, S., Ishikawa, K, Nunomura, 0. & Ikehashi, H. 
(1993). Genetic analysis of stunted growth by 
nuclear-cytoplasmic interaction in interspedfic 
hybrids of Capsicum by using RAPD markers. 
Theor. Appl. Genet. 87: 416-422. 

Innis, M.A. & Gelfand, D.H. (1990). Optimization of 
PCRs. In: Innis, M.A., Gelfand, D.H., Sninsky, J.J. 
et al. (eds.): PCR protocols - A guide to methods 
and applications. Academic Press Inc.: San Diego, 
California; 3-12. 

Jacobson, KM., Miller, O.K. & Turner, B.J. (1993). 
Randomly amplified polymorphic DNA markers 
are superior to somatic incompatibility tests for 
discriminating genotypes in natural populations 
of the ectomycorrhizal fungus Suillus granulatus. 
Proc. Natl. Acad. Sei. (USA) 90(10): 9159-9163. 

Jansen, R. & Ledley, F.D. (1990). Disruption of phase 
during PCR amplification and cloning of hetero
zygous target sequences. Nucl. Acids Res. 18: 
5153-5156. 

Jarvis, W.R. & Shoemaker, R.A. (1978). Taxonomie 
status of Fusarium causing foot and 
root rot of tomato. 68(12): 1679-
1680. 

7 LITERATUR 

Jayarao, B.M., Dor, J.J.E., Jr., Baumbach, G.A., 
Matthews, KR. & Oliver, S.P. (1991). Differentia
tion of Streptococcus uberis from Streptococcus 
parauberis by chain reaction and 
restriction fragment polymorphism analy-
sis of 16S ribosomal DNA. J. Clin. Microbiol. 
29(12): 2774-2778. 

Jimenez, M., A. & Bottalico, A. (1993). 
Occurence pathogenicity of Fusarium species 
in Banana fruits. J. Phytopathol. 137: 214-220. 

Joffe, A.Z. (1974). A modern system of Fusarium 
taxonomy. Mycopathol. Mycol. Appl. 53: 201-228. 

Joffe, A.Z. (1986). Fusarium Species: Their biology and 
toxicology. John Wiley & Sons Inc.: Somerset, N.J., 
USA; Chichester, England. XVII+588 p. 

Joffe, A.Z. & Palti, J. (1972). Fusarium species of the 
Martiella section in Israel. J. Phytopathol. 73: 123-
148. 

Joffe, A.Z. & Palti, J. (1974). Relations between 
harmful effect on plants and on animals of toxins 
produced by species of Fusarium. Mycopathol. 
Mycol. Appl. 52: 209-218. 

Jones, F.R. (1923). Stern and rootrot of 
United States caused by species of 
Agrk. Res. 26: 459-475. 

Jones, M.J. & Dunkle, L.D. (1993). Analysis of 

J. 

Coclzliobolus carbonum races PCR amplification 
with and primers. Phyto-
pathology 83: 

Jorgensen, R.A. & Cluster, P.D. (1989). Modesand 
tempos in the evolution of nuclear ribosomal 
DNA: New characters for evolutionary studies 
and new markers for genetic and population 
studies. Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1238-1247. 

Joshi, A., Garg, S.K & Verma, J. (1990). Production of 
ethanol from sugars in wood hydrolysate by 
Fusarium oxysporum. World J. Microbiol. Biotech
nol. 6: 10-14. 

Kaiser, S.A.K.M. & Gupta, P.KS. (1976). Serological 
an electrophoretic studies of three formae 
les of Fusarium oxysporum. Trans. Brit. 
67: 33-37. 

Kalyanasundaram, R. & Charudattan, R. (1969). 
Serological studies in the genus Fusarium: A com
parison of strains. J. Phytopathol. 64: 28-31. 

Kalyanasundaram, R., Desaei, V.B. & Sirsi, M. (1967). 
Serological studies in the genus Fusarium. J. 
Phytopathol. 59: 39-45. 

Kamphampati, S., Black, W.C.V. & Rai, K.S. (1992). 
Random amplified polymorphic DNA of mos
quito species and populations (Diptera: Culicidae): 
Techniques, statistical analysis, and applications. 
J. Med. Entomol. 29: 939-945. 



7 LITERATUR 

Karjalainen, R. & Fabritius, AL. (1993). Identification 
of intersterility groups of Heterobasidion annosum 
by restriction analysis of PCR products. J. Phyto
pathol. 139: 193-200. 

Kazan, K., Manners, J.M. & Cameron, D.F. (1992). 
Genetic variation in agronoically important spe
des of Stylosantlzes determined using random 
amplified polymorphic DNA markers. Theor. 
Appl. Genet. 85: 882-888. 

Kazan, K., Manners, J.M. & Cameron, D.F. (1993). 
Genetic relationships and variation in the Stylo
santhes guianensis species complex assessed by 
random amplified polymorphic DNA. Genome 
36: 43-49. 

Kemp, S.J. & Teale, A.J. (1994). Randomly primed 
PCR amplification of pooled DNA reveals poly
morphism in a ruminant repetitive DNA sequence 
which differentiates Bos indicus and B. taurus. 
Anima! Genet. 25: 83-88. 

Kesseli, R.V., Paran, I. & Michelmore, R.W. (1994). 
Analysis of a detailed genetic linkage of 
Lactuca sativa (lettuce) constructed from 
RAPD markers. Genetics 136: 1435-1446. 

Kirn, D.H., Martyn, R.D. & Magill, C.W. (1991). 
Chromosomal polymorphism in Fusarium oxyspo
rum f. sp. niveum. Phytopathology 81: 1218-1219. 

Kirn, J.C. & Lee, Y.W. (1994). Sambutoxin, a new 
mycotoxin produced by toxic Fusarium isolates 
obtained from rotted potato tubers. Appl. Envi
ron. Microbiol. 60(12): 4380-4386. 

Kinderlerer, J.L. (1994). Degradation of the lauric acid 
oils. Int. Biodeterioration Biodegradation 33(4): 
345-354. 

Kirkpatrick, B.W., Cowan, C.M. & Dentine, M.R. 
(1991). Differential amplification of alleles: Poten
tial for misclassification with PCR genotyping. 
Anirnal Biotech 2(1): 1-14. 

Kistler, H.C., Bosland, P.W., Benny, U., Leong, S. & 
Williams, P.H. (1987). Relatedness of strains of 
Fusarium from crucifers measured by 

mitocho:ndi,ial and ribosomal 
DNA. Phytopathology 77: 1289-1293. 

Kistler, H.C., Momol, E.A. & Benny, U. (1991). 
Repetitive genomic sequences for determining 
relatedness among strains of Fusarium oxysporum. 
Phytopathology 81: 331-336. 

Klebhahn, H. (1930). Vergilbende junge Treibgurken, 
ein darauf gefundenes Cephalosporium und dessen 
Schlauchfrüchte. J. Phytopathol. 1: 31-44. 

Klein-Lankhorst, R.M., Vermunt, A., Weide, R., 
Liharska, T. & Zabel, P. (1991). Isolation of mole
cular markers for tomato (L. esculentum) using 

ampilt1ect polymorphic DNA (RAPD). 
83: 108-114. 

119 

Klich, M.A. & Mullaney, E.J. (1987). DNA restriction 
fragment polymorphism as a tool for 

differentiation of Aspergillus flavus and 
Aspergillus oryzae. Exp. Mycol. 11: 170-175. 

Knoth, k., Roberds, S., Poteet, C. & Tamkun, M. 
(1988). Highly degenerate, inosine-containing 
primers specifically amplify rare cDNA using the 
polymerase chain reaction. Nucl. Acids Res. 16: 
10932. 

Kohn, L.M. (1992). Developing new characters for 
fungal systematics: An experimental approach for 
determining the rank of resolution. Mycologia 
84(2): 139-153. 

Koller, B., Gianfranceschi, L., Seglias, N., McDermott, 
J. & Gessler, C. (1994). DNA markers linked to 
Malus floribunda 821 scab resistance. Plant Mol. 
Biol. 26(2): 597-602. 

Koller, B., Lehmann, A., McDermott, J.M. & Gessler, 
G. (1993). Identification of apple cultivars using 
RAPD markers. Theor. Appl. Genet. 85: 901-904. 

Kregere-van Rij, N.J.W. (1984). The yeasts: A 
taxonomic study. 3 ed. Elsevier: Amsterdam. 

Kreitman, M. (1991). Variation at the DNA Ievel: 
Something for everyone. In: Hewitt, GM., John
ston, A.W.B. & Young, J.P.W. (eds.): Molecular 
techniques in taxonomy. Springer-Verlag: Berlin, 
Heidelberg, New York; 15-32. 

Kubelik, A.R. & Szabo, L.J. (1995). High-GC primers 
are useful in RAPD analysis of fungi. Curr. Genet. 
28(4): 384-389. 

r-..unuiag,i:i, S. & Yokosawa, R. (1989). Genetic 
rel.atectness within and between formae speciales 
of Fusarium oxysporum as measured by DNA-DNA 
reassociation kinetics. Ann. Phytopathol. Soc. 
Japan 55: 216-223. 

Kuninaga, S. & Yokosawa, R. (1991). Determination 
of the taxonomic status of tomato crown an root 
rot isolates in Fusarium oxysporum by DNA Ho
mology. Ann. Phytopathol. Soc. Japan 57: 9-16. 

Kunz, B. (1988). Grundriss der Lebensmittel
Mikrobiologie. Behr-Verlag: Hamburg; 504 p. 

Kurtzman, C.P. (1985). Molecular taxonomy of the 
fungi. In: Bennett, J.W. & Lasure, L. (eds.): Gene 
manipulations in fungi. Academic Press Inc.: New 
York; 35-65. 

Kurtzman, C.P. (1987). Impact of nucleic acid 
comparison on the classification of fungi. Proc. 
Indian Acad. Sei. (Plant Sei.) 97: 185-202. 

Kwan, H.S., Chiu, S.W., Pang, KM. & S.C. 
(1992). Strain typing in Lentinus edodes polyme-
rase chain reaction. Exp. Mycol. 16: 163-166. 

Kwok, S. & Higuchi, R. (1989). Avoiding false 
positives with PCR. Nature 339: 237-238. 



120 

Lachmund, 

Laroche, Gaudet, D.A., Schaalje, 

R.S. Ginns, J. (1995). '""'JUL'"'"' 
on of low temperature ba:s1diornyc:et,2s 
mating, RAPD and RFLP 
99(3): 297-310. 

Lecellier, G. & Silar, P. (1994). Rapid methods for 
nucleic acids extraction from petri dish-grown 
mycelia. Curr. 25: 

I.M., Gundersen, D.E., Harnmond, R.W. Davis, 
RE. (1994). Use organism 
(MLO) primers for 
nested-PCR to detect mixed- MLO infecti

plant. Phytopathology 84: 

t:ification of mycoplasmalike organisms. Phyto
oathOl<Jl"V 83: 834-842. 

S.B. & Taylor, J.W. (1990). Isolation 
mycelia and single In: Innis, 

D.H., J.J. et al. (eds.): PCR pro-
and applications. 

: San Diego, California; 282-

J.F. (1991). Mating populations in Gibberella 
fujikuroi (Fusariunz section Liseola). Phytopatholo-

81: 1058-1060. 

J.F. (1996). Fungal compatibility-
Promises and prospects. Phytoparasitica 24(1): 
7. 

Levi, Rowland, L.J. 

LITERATUR 

Link, H.F. (1809). 

Logrieco, Peterson, S.W. Bottalico, (1995). 
Phylogenetic relationship within Fusarium sam-
bucinum Fuckel lato, determined from 
somal RNA 129: 
158. 

Lynch, M. (1990). 



7 LITERATUR 

Mailer, R.J., Scarth, & Fristensky, B. (1994). 
Discrimination among cultivars of 
sica napus L.) using DNA n0lvTnornl,issms: 

fied from arbitrary primers. 
87: 697-704. 

Manicom, B.Q. & 
fragment length nnlvrn()'rnf,i<:1m<: in Fusarium 

oxt1st1orirun f. sp. and other fusaria from 
Plant Pathol. 42: 851-857. 

use in the identi-
fication and taxonomy fungi, parti-
cularly Fusarium oxysporum. Phytophylactica 
22(2): 233-239. 

Manicom, B.Q., Bar-Joseph, M., Kotze, J.M. & Becker, 
M.M. (1990b). A restriction fragment length po-
lymorphism relating vegetative compatibi-
lity groups in Fusarium oxyspo-
rum f. sp. dianthi. 80: 336-339. 

Mantecon, J.D. (1993). Evaluation of seed-piece 
treatments for the control of Fusarium potato wilt 
and stem-end rot in Argentina. Tests Agrochemi
cals Cultivars 14: 52-53. 

Manulis, S., N., Reuven, M. Ben-Yephet, Y. 
(1994). Use the RAPD technique for identifica-
tion of Fusarium f. dianthi from 
carnation. 98-101. 

Manulis, S., N., Reuven, M. & Ben-Yephet, Y. 
(1993). of Fusarium oxysporum f. sp. 
diantlzi by the RAPD technique. Phytoparasitica 
21(2): 128. 

Marasas, W.F.O., Nelson, P.E. & Toussoun, T.A. 
(1984). Fusarium spedes, identity and 
mircc>to:xicolc,gy l-'einrn,vlvaima State University 

328p. 

Margale, E., Chevre, A.M., Delourme, R. & Herve, 
(1994). Description de la diversite genetique chez 
Brassica oleracea a l'aide de marqueurs isoenzyma

et moleculaires. Genet. Sel. Evol. 26(Suppl. 
137-153. 

Martin, Tommerup, I.C. & 

Genetics of ectomycorrhizal 
prospects. Plant and Soil 159: 

1v,~1rnn-r"-'.-llrlf-''V J., Gow, J.A., Peloquin, 
Numerical and the applica-

tion of random amplified DNA 
polymerase chain reaction to of 
Vibrio strains from a seasonally cold ocean. Can. J. 
Microbiol. 40: 446-455. 

Martyn, R.D., Lovic, B.R. & Miller, M.E. (1993). 
Evidence that Monosporascus cannonballus and M. 
eutypoides may be synonymous (Abstr.). Phyto
pathology 83: 1347. 

Baker, E.H. 
of a root rot disease of sugar beet 

in Texas. Plant 73: 879-884. 

121 

Marziano, F., Noviello, C. & Iannelli, D. (1981). 
Impiego metodi sieroligici nello studio 
nornico del (Anwendung serolo-

taxonornischen Untersu
Sci. 

15: 11-25. 

Differentiation 
by polyrnerase chain 

re,tct1or1-bas,"a DNA fingerprinting. J. 
tect. 57: 486-489. 

Matuo, T. (1979). Fusaria found in the environment of 
human life - with special reference to the relation 
between plant pathogenic and human 
pathogenic fusaria. Japan. J. Med. Mycol. 20(3): 
164-170. 

Matuo, T. & (1963). On the relation 
between Fusarium solani f. sp. 
F. f. sp. (Abst.). 
Japan 28: 311. 

McClure, T.T. (1951). 
potato sprouts. Phytopathology 41: 

Medlin, L., M.L 
The characterization of enzymatically 

eukaryotic 16S-like rRNA-coding 
ons. Gene 71: 

,,,,o-P1r,1t-,vP compatibility 

natural populations of 
Plwmopsis subordinaria. Mycol. 98: 267-276. 

Meinkoth, J. & Wahl, 
nucleic acids immobilization 
Biochem. 138: 

pathogen Fusarium napiforme. J. Clin. Microbiol. 
31(6): 1461-1467. 



122 

Mendel, Z., Neste!, D. & R. (1994). Examinati-
on of the origin of the population of Matsu-
coccus josephi (Homoptera, Matsucoccidae) using 
random amplified DNA-polymerase 
chain reaction Ann. Entomol. Soc. Am. 
87(2): 165-169. 

Mes, J.J., Vandoorn, J., Roebroeck, E.J.A., Vaneg-
mond, E., J. & P.M. 
(1994). Restriction length 
phisms, races and vegetative groups 
within a worldwide collection of Fusarium oxyspo
rum f. sp. gladioli. Plant Pathol. 43: 362-370. 

sy1,temcthc1ue du genre 
Rev. PathoL 

Agric. France 38: 253-266. 

Messiaen, C.M. & Cassini, R. (1968). Recherces sur la 
fusarioses. IV. La des Fusarium. 
Arm. Epiphyt. 19: 

Meunier, J.R. & Grimont, P.A.D. (1993). Factors 
affecting of random amplified 
nolv1no,rnhic DNA fingerprinting. Res. Microbiol. 
144: 373-379. 

Molecular systematics of Triclw
restriction analysis of PCR

""'-'''1-'"'""'u. ribosomal DNA fragments (Abstr.). 
Phytopathology 81: 1240. 

Meyer, W., Lieckfeldt, E. & Börner, T. (1991). DNA 
Fingerprinting. Differenzie-
rung und Identifizierung von Bio Tee 5: 37-
41. 

W., Morawetz, R., Börner, T. & Kubicek, C.P. 
The use of DNA-fingerprint analysis in the 

clatss:itic:ation of some species of Triclzoderma ag
gregate. Curr. Genet. 21: 27-30. 

Ming, Y.-N. & Yu, T.-F. (1964). Identification of a 
pathogenic Fusarium, isolated from foot uker of a 
male patient. Acta Microbiol. Sin. 10: 415. 

Ming, Y.-N. & Yu, T.-F. (1966). A new Fusarium, the 
causal agent of otomycosis. Acta Microbiol. Sin. 
12(2): 176-179. 

species, 
Microbiol. Sin. 12(2): 180-186. 

Mirocha, C.J., W., Xu, Y., Wilcoxson, R.D., 
Woodward, R.P., Etebarian, R.H. & Behele, G. 
(1994). Production of trichothecene by 
F11sariu111 and Fusarium on 
barley wheat. Mycopathologia 128: 19-23. 

Mishra, D. Rath, (1987). Factors 
rotting of brinjal fruits caused by four species of 
F11sari11111. Indian J. Mycol. Plant Pathol. 16(3): 277-
279. 

7 LITERATUR 

Mislivec, P.B. (1981). Mycotoxin production by 
conidial fungi. In: Cole, G.T. & Kendrick, B. (eds.): 
Biology of conidial fungi. Academic Press Inc.: 
London, New York; 38-74. 

Moeller, E.M., Schilling, A.G., Geiger, H.H. 
Bahnweg, G. (1994). Identification and characte
rization of genotypes of cereal-pathogenic Fusari
um species by means of RAPD markers. Z. Mykol. 
60(1): 239-252. 

Montgomery, G.B. & Wills, W.H. (1973). Further 
progress on boxwood decline investigations. 
Boxwood Bull. 13(2): 30-31. 

Morace, G., Cataldi, L. & Polonelli, L. (1984). Human 
pathogenic actinomycetes and fungi in soil from 
different areas of Tunis and its environs. L'Igiene 
Moderna 81(3): 496-503. 

Morton, D.J. & Dukes, P.D. (1966). '.::ierological 
differentiation of race 1 from race 2 Fusarium 
oxysporum f. sp. lycopersici. Plant Dis. Rep. 50: 444-
445. 

Moser, H. & Lee, M. (1994). RFLP variation and 
gene,:l..lc,g11:a1 distance, multivariate distance, 

and genetic variance in oats. Theor. 
Appl. Genet. 87: 947-956. 

r::enetic 1fing,.,.prin

Fl hybrids using 

Moss, M.0. Mycotoxins in foods, feeds and 
pastures. fücideteritor,'l.ticm Abstr. 9(3): 259-264. 

Mc)u,:ev·ar, S., Roeckel-Drevet, P., Gentzbittel, L., 
Phiilir,nrin J., Tourvielle de Labrouhe, D., Vear, F. 

P. (1995). RFLP and RAPD mapping of 
the sunflower Pll locus for resistance to Plasmopa-
ra /zalstedii race 1. Theor. Appl. Genet. 91: 733-737. 

Muller, H.M., Metzger, K.U., Modi, R. & Reimann, J. 
(1994). Ergosterin und Fusarientoxine in Weizen
kleie und Weizen. and Fusarium toxins 

J. Anim. Physiol. Anim. 

Mullis, K., Faloona, F., Scharf, S., Saiki, R., Horn, G. 
Erlich, H. (1986). enzymatic amplification 

DNA in vitro: polymerase chain reaction. 
Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative 
Biology 51: 263-273. 

Mullis, KB. (1990). The unusual origin of the 
polymerase chain reaction. Scientific American 
262: 36-43. 

of DNA in vitro via a polvrnerm,e-<:atal\rsect 
reaction. Methods Enzymol. 155: 



7 LITERATUR 

Munthali, M., Ford-Lloyd, B.V. & Newbury, H.J. 
(1992). The random amplification of polymorphic 
DNA for fingerprinting plants. PCR Meth. Applic. 
1: 274-276. 

Mygind, H. (1986). Fusarium-visnesyge i Campanula 
(Fusarium wilt in Campanula isophylla). 
Planteavl. 90: 3-13. 

Nagao, H., Sato, K. & Ogiwara, S. 
lity of Cucurbita spp. to the r'111'11Thit rnnt-rnl

gus, Fusarium solani f. sp. cucurbitae 
nomie 14: 95-102. 

Nakase, T., Okada, G., :::mg1,ranna, 
Suzuki, M. (1989). new 
ballistospore-forming yeast genus. J. 
Gen. Appl. Microbiol. 35: 289-309. 

Nazar, RN., Hu, X., Schmidt, J., Culham, D. & Robb, 
J. (1991). Potential use riboso-
mal intergenic sequences in the and 
differentiation of Vericillium wilt pathogenes. 
Physiol. Mol. Plant Pathol. 39: 1-11. 

Nei, M. & Li, W.H. (1979). Mathematical models for 
variation in terms of restriction 

enc1onmc1tefü,es. Proc. Natl. Acad. Sei. (USA) 76: 

5269-5273. 

Nelson, C.D., Nance, W.L. & Doudrick, R.L. (1993). 
partial genetic linkage of slash pine (Pinus 
elliottii based on random 

nnl'vn,ornh·irDNAs. Theor. Appl. Ge-

Nelson, P.E. (1990). Taxonomy of fungi in the genus 
Fusarium with on Fusarium oxysporum. 
In: Ploetz, R.C Fusarium wilt of Banana. 
American Phytopathological Society: St. Paul, 
Minnesota, USA; 27-35. 

Nelson, P.E., Toussoun, T.A.& Marasas, W.F.O. 
(1983). Fusarium An illustrated manual 
for identification. Penn. State Univ. Press: 
University Park and London; 193 p. 

Nelson, P.E., Toussoun, T.A. & Cook, R.J. (1981). 
and Penn-

University 

Neuveglise, C, Brygoo, Y., Vercambre, B. & Riba, G. 
of molecular and 

strains of Beauveria 
brongniartii isolated from insects. Mycol. Res. 98: 
322-328. 

Newton, CR. & Ghraham, A. (1994). PCR. Spectrum 
Akademischer Verlag: Heidelberg, Berlin, Oxford; 
206p. 

N'Goran, J.AK., Laurent, V., Risterucci, & 
Lanaud, C (1994). Comparative genetic diversity 
studies of Theobroma cacao L. RFLP and 
RAPD markers. Heredity 589-597. 

123 

Nicholson, P., Rezanoor, H.N. & Su, H. (1993a). Use 
of amplified polymorphic DNA (RAPD) 
and genetic differentiate 
of race, 0, C and T of maydis. J. Phyto-
pathol. 139: 261-267. 

Nicholson, P., Rezanoor, H.N. & Su, H. (1993b). Use 
of random amplified DNA (RAPD) 
analysis and genetic to differentiate 
isolates of race 0, C T maydis. J. 
Phytopathol. 139(3): 261-267. 

Nicholson, P., Rezanoor, H.Z. 
RAPD analysis and genetic t1nCTPrn1r1nt-tn,a 

differentiate isolates of race 0, C and T 
bolus heterostrophus. Acta Phytopathol. Sin. 23: 2. 

Nielsen, L.W. Moyer, J.W. (1979). A Fusarium root 
rot of sweetpotatoes. Plant Dis. Rep. 63(5): 400-
404. 

Nienhaus, C & Gehrmann, P. (1991). PCR: Kontami
nationen und deren Vermeidung. BioTec 6. 

Niere, B., 
(1996). 

0., Nirenberg, H.I. Deml, G. 
und ITS-RFLP-Charakterisierung 

vu:rvitre,i-1:solatE,n verschiedener 
Biol. Bundesanst. 321: 83. 

Ni•rer1berg, H.I. (1976). Untersuchungen über die 
mc)rp•hoio,:~isc:he und biologische Differenzierung 

Fusarium-Sektion Liseola. Mitt. Biol. Bun
desanst. 169: 117 p. 

Nirenberg, H.I. (1990). Recent advances in the 
taxonomy of Fusarium. Stud. Mycol. 32: 91-101. 

Nirenberg, H.L (1995a). The ,_,u, u 1Jc:acu Fusarium 
sambucinum project. 129(3): 129. 

Morphological and phyto
pathc1!01:;1c.il r1;tt,~rP•nt-i,it-inn of Fusarium strains 

Martiella section. In: International 
Seminar on Fusarium Mycotoxins, Taxonomy and 
Pathogenicity. Martina Franca (Italy) 147. 

Nirenberg, H.I. (1995c). Morphological differentiation 
of Fusarium sambucinum Fuckel sensu stricto, F. 
torulosum (Berk. etCurt.) Nirenbergcomb. nov. 

F. Mycopatho-
logia 129(3): 131-141. 

Nirenberg, H.I. & Brielmaier-Liebetanz, U. (1996). 
Nectria ipomoeae Halst., Fusarium 
striatum Sherb. an Passifiora Sims. Nach-
richtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. Eingereicht zur 
Veröffentlichung. 

Nir·PnlhPrP'. H.L, Hering, 0. & Dem], G. (1994a). 
CJ-1araktersie·rung von an Weidelgräsern vor
kommenden mittels RAPD
Analysen. Mitt. a. d. Bio!. Bundesanst. 301: 179. 



124 

Nirenberg, H.L, Ibrahim, G., Hering, 0. 
K. (1996). Evaluation of the SVE,ternal:ic 

n'Y1/01','lnltt1 f. Sp. Vm;m/'ectU/1l 

phyu)p,ath.OlcJglC, andu".,,c,_u,ai 

Nirenberg, H.I. O'Donnell, K 
species and combinations within 
Jujikuroi complex. Mycologia. Eingereicht 
zurVeröl:fe11tliichung. 

Nirenberg, H.L, Schüler, K, Hering, 0. & Deml, G. 
(1994c). RAPD-Analysen von an Gerste vorkom
menden Drechslera-Arten. Mitt. a. d. Biol. Bundes
anst. 301: 178. 

Vorsa, N. (1996). Evidence for RAPD 
heter,od1t1pllex formation in cranberry: Implications 

and genetic-relatedness studies and a 
markers. Theor. 

AppL Genet 92(7): 840-849. 

O'Donnell, K. (1992). Ribosomal DNA intemal 

220. 

O'Donnell, K. (1993). Fusarium and its near relatives. 
In: The Holomorph: Mitotic, Meiotic and 
Pleomorphic In Fungal Systematics; 
International Symposium, Newport, Oregon, 
USA, 1992. XVI+375 p.: CAB Intema-

W,a1ilne:torct. England, UK; Tucson, Arizo-
225-233. 

O'Donnell, K., Samuels, G. & l\.lirPr,hPro-

Molecular genetic relationships Fusarium 
solani (Abstr.). Phytopathology 83: 1346. 

Ohto, K, Dai, K & :ihimon.ag,me, 

Fusarium solani f. sp. cucurbitae race 1 in Japan. 
Plant Protection 43(12): 625-628. 

Olsen, G.J., Lane, D.J., Giovannoni, S.J. Pace, 
Microbial ecology and evolution: A ribo

RNA approach. Annu. Rev. MicrobioL 40: 

337-365. 

Oste, C. Optimization 
traton in PCR reaction. An1pllt1catl,:ms 
1L 

7 LITERATUR 

Pääbo, S. (1989). Ancient DNA: Extraction, characte-
rization, molecular and ampli-
fication. Proc. Natl. Acad. 86: 1939-
1943. 

Pääbo, Gifford, J.A. & Wilson, A.C. (1988). 
Mitochondrial DNA sequences from a 7000-year 
old brain. NucL Acids Res. 16: 9775-9787. 

Paithankar, KR & Prasad, K.S.N. (1991). Precipitati
on of DNA by polyethylene glycol and ethanol. 
Nucl. Acids Res. 19: 1346. 

Palm, M.E., Gams, W. & Ni1spnhpr•<7 

Plectosporium, a new genus for ta-
bacinum, the anamorph of Plectosphaerella cucume
rina. Mycologia 87(3): 397-406. 

Pammi, S., Schertz, K., Xu, G., Hart, G. & Mullet, J.E. 
(1994). Random-amplified-polymorphic DNA 
markers in Sorg/zum. Theor. AppL Genet. 89(1): 80-
88. 

Pascoe, I.G., Nancarrow, R.J. & Copes, C.J. (1984). 
Fusarium tabacinum on tomato and other hosts in 
Australia. Trans. Brit. Mycol. Soc. 82: 343-345. 

Patemotte, S.J. Pathogenicity of Fusarium 
solani f. sp. race 1 to courgette. 
Neth.J.Plant PathoL 93(6): 245-252. 

Patil, P.L. (1972). Root exudates of virus infected 
white lupine plants and their effects on growth of 
Fusarium solani f.sp. lupini. Res. J. Mahatma Phule 
Agric. Univ. 3(2): 131-135. 

Patil, P.L. (1973). Increased susceptibility to root and 
stem rot in virus infected white (Lupinus 
albus L.). Maharashtra Vidnyan Patrika 
8(2): 24-31. 

Yang, C., Rui, H. & Li, H. (1992). Study on 
pathogenic factors of Kashin-Beck disease. J. 

Toxicol. Environm. Health 35(2): 79-90. 

l-'e1::,el1inia1k. S., Ueno, & Tanaka, T. (1992). Mycolo-
situation and occurrence of fusariotoxins in 

cereals from endemic region in 
Croatia. Microbiologie, Nutrition 10(2): 
191-197. 

Perring, T.M., Cooper, AD., Rodriguez, R.J., Farrar, 
CA. & Bellows, T.S., Jr. (1993). Identification of a 
whitefly species by genomic and behavioral stu
dies. Science 259: 74-77. 

Yield losses in Saskau:hewan 
crops from basal stem cankers of 

(Levtosvh:aeria maculans) in 1982, with 
Can. Plant Dis. Surv. 

65(2): 43-46. 

Petruska, J., Goodman, M.F., Boosalis, M.S., Sowers, 
L.C., Chaejoon, C. & Tinoco, I. (1988). Comparison 
between DNA and 
DNA polymerase 
(USA) 85: 6252-6256. 



7 LITERATUR 

Pipe, N.D., Buck, K.W. & Brasier, C.M. (1995). 
Molecular relationships between Ophiostoma ulmi 
and the NAN and EAN races of 0. novo-ulmi 
determined by RAPD markers. Mycol. Res. 99(6): 
653-658. 

Pitt, J.I. (1981). Food and biodeterioration. 
In: Cole, G.T. & B., K. Biology of conidial 
fungi. Academic Press Inc.: London, York; 
111-142. 

Plummer, KM., Dunse, K. & Howlett, B.J. 
Nc,n-;cte:12:re:ssive strains of the blackleg 

Australia 
ag;gn,ss11ve strains 

Poulsen, D.M.E., Henry, R.J., Johnston, R.P., Irwin, 
J.A.G. & Rees, R.G. (1995). The use of bulk 
gant analysis to identify a RAPD marker 
leaf rust resistance in barley. Theor. Appl. Genet 
91(2): 270-273. 

Prasad, N. (1949). Variability of the cucurbit root rot 
fungus, Fusarium (Hypomyces) solani f. sp. cucurbi
tae. Phytopathology 39: 133-141. 

Prince, J.P., Davis, R.E., Wolf, T.K, Lee, I.M., 
B.D., Dally, E.L., Bertaccini, Credi, R. & 
M. (1993). Molecular detection of diverse my
coplasmalike organisms (MLOs) associated with 
Grapevine Yellows and their classification with 
Aster Yellows, X-Disease, and Elm Yellows 
MLOs. Phytopathology 83: 1130-1137. 

Procunier, J.D., T.F., Fox, S., Prashar, 
S., Gray, M., Kirn, Czarnecki, E. 
P.L. (1995). PCR-based RAPD/DGGE 
linked to leaf rust resistance Lr29 and Lr25 
in wheat (Triticum aestivum 
Breeding 49(1): 87-91. 

J. Genetics & 

Puhalla, J.E. (1985). Classification of strains of 
Fusarium oxysporum on the basis of vegetative 
compatibility. Can. J. Bot. 63(2): 179-183. 

Puterka, G.J., Black, W.C.V., Szeiner, W.M. & Burton, 
R.L. Genetic variation and phylc)gtmE,tic 

worldwide coJ!let:tJ.cJns 
Heredity 70: 604-618. 

Quiros, C.F., Hu, J., This, P., Chevre, AM. & Delseny, 
M. (1991). Development and chromosomal loca
lization of genome specific markers by oolv1nera
se chain reaction in Brassica. Theor. 
82: 627-632. 

Rafalski, S.V. (1993). Genetic diagno-
stics in RAPDs, microsatellites and 
machines. Trends Genet. 9: 275-280. 

Rafalski, J.A., Tingey, S.V. & Williams, J.G.K. (1991). 
RAPD markers - a new for 

and plant breeding. JCHCLJ,VLCCLU 

125 

S. 
Requirements biological 

aspects of Fusarium eumartii and its possible role 
in oak decline in North-eastern Italian oak forests. 
Eur. J. Forest Pathol. 23(3): 

roda Fuzarium. State Publ. 
Gos. 1zct.-vcJseJ.1<-t1oz. IH-ry: 415 p. 

Ralph, D., McClelland, M., Welsh, J., Baranton, G. & 
Perolat, P. (1993). species by 

nr,hnnPr:a,,., chain reaction 
restriction polymorphisms in 

1.....1,,-amrJ11t1ea rRNA genes. J. Bacteriol. 175: 
981. 

Rataj-Guranowska, M., Paszewski, A., Walkowiak, I., 
Schmid, M. & Nanda, I. (1991). Fusarium oxyspo
rum forms heterokaryons with Fusarium redolens. 
J. Phytopathol. 132: 294-302. 

J<atai-·Gt1rano1ws.ka. M., Wiatroszak, I. & Hornok, L. 
Serological comparison of two races of 

Fusarium f. sp. lupini. J. Phytopathol. 
110: 

Rataj-Guranowska, M. & Wolko, B. (1991). Compari-
son of Fusarium and Fusarium oxyspo-
rum var. redolens the and 
Serological patternS. J. IYhurr,no,thnl 

Reddy, M.N. Stahmann, M.A. (1972). Isozyme 
patterns of Fusarium species and their significance 
in taxonomy. J. Phytopathol. 74: 115-125. 

Samuels, G.J. (1994). Taxonomy and 
PhVlcige:nv of Gliocladium analysed from nuclear 

nb(JSOJmal DNA CP,mPnr,oc 

Reichle, RE., Snyder, W.C. & Matuo, T. (1964). 
Hypomyces of Fusarium solani f. sp. pisi. 
Nature 203: 

Merezhko, T.O., Rusiyeshvili, 
& Shanidze, D.V. (1988). Current methods of 

studying micromycetes biodestructors. Ukray-
ins'K yi Botanichnyi Zhumal 45(2): 91-96. 

J.W. 
and the 'International code of botanical nomen
dature'. Taxon 40(5): 311-315. 

Riedy, M.F., Hamilton, W.J. & .n.u1uau1<J. 

Excess of non-parental in 
known pedigrees assayed using RAPD 
Nucl. Acids Res. 20: 918. 

um 
69-76. 

(1985). Extraction of 
millil!:rain amounts of fresh, herbari

m11mmi1t1e·ct plant tissues. Plant Mol. 

Rohlf, F.J. (1992). NTSYS-PC: Numerical taxonomy 
and multivariate analysis Version 1.7. 

Biostatistics, Inc.: 



126 

Rolfs, A, Schuller, I., Finckh, U. & Weber-Rolfs, L 
(1992). PCR: Clinical and research. 
Springer: Berlin, York; 271 p. + 
96 p. 

Rollo, F. (1990). 
Phoma chain reaction. 
Appl. Microbiol. 32: 572-576. 

Rotkiewicz, T., Szarek, J. S. (1993). 
Fa1tho,ge:nic effects of Fusarium sulphureum, Fusari-
um coeruleum and rot affected po-
tatoes on the internal organs Acta Micro-
biol. Polonica 42: 51-57. 

Russel, J.R., 1-Iosein, F., Johnson, E., Waugh, 
Powell, W. (1993). Genetic differentiation of cocoa 
(Theobroma L.) populations revealed by 
RAPD analysis. Mol. Ecol. 2: 89-97. 

Ryskov, AP., Jincharadze, AG., ,--n1snv.-,1K. 

Ivanov, P.L. & Limborska, 
DNA as universal marker for DNA tmge1·pr:mt1:ng 

Saiki, R.K. (1989). The 
PCR. In: Erlich, H.A. 
Stockton Press: New 

and optirnization of the 
PCR tecJhnc,log;y 

8-16. 

Saiki, R.K. (1990). Amplification of DNA In: 
Irmis, M.A., Gelfand, D.H., J.J. et al. 

PCR Protocols. A guide to methods and 
app1I,:at1or1s. Academic Press Inc.: San Diego, 
'-a.u1u•u u.a., 13-20. 

Saiki, R.K., Gelfand, D.H., Stoffel, Scharf, S.J., 
Higuchi, R., Horn, G.T., Mullis, K.B. & Ehrlich, 
H.A (1988). Primer-directed ern~vnnat1c 
cation of DNA with a thE!rrrtos·table 
rase. Science 239: 487-491. 

Saiki, R.K., Scharf, S., Faloona, F., Mullis, K.B., Horn, 
G.T., Erlich, H.A & Arnheim, N. (1985). Enzyma
tic amplification 
and restriction site diagnosis sickle 
cell anemia. Science 230: 1350-1354. 

Sakurai, Y. & Matuo, T. (1960). Studies on the 
intraspecific groups in Fusarium solani (1). On 
mating populations and morphologic 
the species. Res. Rep. Fac Textile & :::ie1·1ctlltttre, 
Shinshu Univ. 10: 21-32. 

Sakurai, Y. & Matuo, T. (1961a). Studies on the 
intraspecific groups in (2). On the 
differentiation in utilization of carbon sources 
among the groups. Arm. Phytopa-
thol. Soc. Japan 118-124. 

LITERATUR 

Sakurai, Y. & Matuo, T. (1961b). Taxonomy of the 
causal fungus of trunk-blight of Xantlzoxylum 

and heterothallism in this fungus. Arm. 
Soc. Japan 26: 112-117. 

Sambrook, J., Fritsch, ET & Maniatis, (1989). 
Molecular A laboratory manual. 2. ed. 
Cold Spring Laboratory: New York. 

Savard, Hutchinson, J.N.G. Dowhanick, 
(1994). Characterization of different isolated of 
Obesumbacterium proteus random amplified 
polymorphic DNA. J. Am. Brew. Chem. 52(2): 
62-65. 

Savir, H., E. & Lehrer, N. (1978). Exogenous 
mycotic of the eye and adnexa. Arm. 
Ophthalmol. 10(8): 1013-1018. 

Scala, F., Cristinzio, G., Marziano, F. & Noviello, C. 
(1981). Endopolygalacturonase of 
Fusarium species. Trans. Brit. Mycol. 77: 587-
591. 

Schiffmann-Nadel, M., Chalutz, E., Waks, J., Loma
niec, E. & Yotte, AZ. (1987). Increase of Fusarium 
rot in stored citrus fruits. J. Phytopathol. 120(2): 
154-157. 

der Schilling, A.G. (1994). RAPD-Marker zur 
ger1eti1sc!1en Diversität von Isolaten getre1cte1Ja

Fusarium-Arten. Vortr. n1an:~enlZüch
tung 28: 77-79. 

Schippers, B. (1966). Co1mpati1Jilii:V 
tion of Fusarium F. cucurbitae 
(F. javanicum var. cause of root rot in 
Cucurbitaceae. Neth. J. Plant Pathol 72(3): 207. 

Schippers, B. & Snyder, W.C. (1967). Mating and 
sex of Fusarium solani f. cucurbitae race 1 in 
Netherlands. Phytopathology 57(1967): 328. 

Schmidt, R., Zajkowski, P. & Wink, J. (1995). Toxicity 
of Fusarium sambucinum Fuckel sensu lato to brine 
shrimp. Mycopathologia 129: 173-175. 

Kiril<patncK, B.C. & 

Ll,'!ss1t1c:at1on of plant-
pathogenic m;rcc,pl,'l.sr:na··lil<:e 
restriction-site 
rDNA. J. Gen. 1n1•uu·v,,.,,. 

Schneider, B., Ahrens, U. & Seemüller, E. (1993b). 
Classification of MLOs based on restriction site 

of the 16S rRNA gene. Phytopathol. 
32: 77. 

Schneider, R. (1958). Untersuchungen über Variabili
tät und Taxonomie von Fusarium avenaceum (Fr.) 
Sacc. J. Phytopathol. 32: 95-126. 



7 LITERATUR 

Scholte, K., Veenbaas-Rijks, J.W. & Labruyere, RE. 
(1985). Potato growing in short rotations and the 
effect of spp., Colletotriclzum coccodes, 
Fusarium and Verticillium dalzliae on 
plant growth and tuber yield. Potato Res. 28: 331-
348. 

Schönian, G., Meusel, 0., Tietz, H.J., Meyer, W., 
Tausch, I., Presber, W. Mitchel, T.G. 

(1993). Identification of clinical strains of Candida 

albicans by DNA with the polyme-
rase chain reaction. 36: 171-179. 

Schüler, K., Nirenberg, H.I., Hering, 0. & Deml, G. 
(1993). RAPD-PCR Untersuchungen der an Gerste 
vorkommenden Drechslera-Arten RAPD PCR 
investigations of Drechslera species 
barley. Jahresb. Bio!. Bundesanst. Land
Forstw. 135. 

on 

Schwabe, M., Fenz, R., Engels, R., Krämer, J. & Rath, 
F. (1994). Nachweis von Fusarium auf Braugerste 
mit dem EPS-Latex-Agglutinations-Test. Mo
natsschr. Brauwiss. 47(5): 160-164. 

Seifert, K.A (1996). Plectosporium tabacinunz. Can. J. 
Plant Pathol. 18: 309-311. 

Sherriff, C, Whelan, M.J., Arnold, G.M., 
Brygoo, & Bailey, (1994). Kit>os,::imal 

138. 

Shi, Z. & Leung, H. (1994). Genetic analysis and rapid 
mapping of a sporulation mutation in Magnaport
he grisea. Mol. Plant-Microbe Interact. 7: 113-120. 

Sierotzki, H., M., Boillat, 0., McDer-
mott, J.M. & C (1994). Detection of varia-
tion in virulence toward susceptible apple culti
vars in natural populations of Venturia inaequalis. 

Phytopathology 84(10): 1005-1009. 

Simon, C, Franke, & Martin, A. (1991). Tue 
pc,1v1me:ra:se chain reaction: DNA extraction and 
am,plrtlcattion. In: Hewitt, G.M., B., J.A.W. & W., 

CM. (1921). A new seedling disease of tobacco 
Phytopathology 21: 49. 

Smith, A.G., Bustamante, CI. & Wood, C (1993). 
Disseminated cutaneous and vascular invasion by 
Fusarium moniliforme in a fatal case of lymphocytic 
leukemia. Mycopathologia 122: 15-20. 

Sneath, P.H.A. & Sokal, R.R. (1973). Numerical 
taxonomy. Freeman and Company: San Francisco, 
CA; 573 p. 

127 

Geon,op,oulos. S.G., Webster, R.K. 
Sexuality and genetic behavior 

Hi1vo1111J•ces (Fusarium) solani f. sp. 
161-185. 

Snyder, W.C. & Hansen, H.N. (1940). The species 
concept in Fusarium. Am. J. Bot. 27: 64-67. 

Snyder, W.C. & Hansen, H.N. (1941). The species 
'""'""'""iHn Fusarium with reference section 

Am. J. Bot. 28: 738-742. 

Snyder, W.C. & Smith, S.N. (1981). Current status. In: 
Mace, M.E., Bell, A.A. & Beckmann, CH. (eds.): 

wilt disease of plants. Academic Press Inc.: 
New York; 25-50. 

Snyder, W.C. & Toussoun, T.A. (1965). Current status 
of taxonomy in Fusarium species and their perfect 
stages. Phytopathology 55: 833-837. 

Sokal, R.R. & Michener, CD. (1958). statistical 
method for systematic relationships. 
Univ. Kansas Sei. 38: 1409-1438. 

Soran, H. & Oezel, M. (1985). Light and electron 
microscopic examinations on roots of melon 
(Cucumis melo) infected with Fusarium spp. J. 
Turk. Phytopathol. 14: 103. 

Spatafora, J.W. & Blackwell, M. (1994). The 
letic origins of ophiostomatoid fungi. 
98: 1-9. 

&Mills, P.R. 

thol. 41: 265-281. 

Stammers, M., Harris, J., Evans, G.M., 
M.D. & Forster, J.W. (1995). Use of 
(RAPD) to analyse nh·vln•P-1?11,@nc 

tionships in the 
74(Part 1): 19-27. 

Steffan, R.J. & Atlas, R.M. (1991). Polymerase chain 
Armlilca1tio11.s in environ1nE!ntal 

biology. Annu. Rev. Microbiol. 45: 137-161. 

Steindel, M., Dias Neto, E., Pinto, CJ.C, Grisard, 
E.C, Menezes, C.L.P., Murta, S.M.F., Simpson, 
A.J.G. & Romanha, A.J. (1994). Randomly ampli-
fied DNA (RAPD) and isoern~vn1.e 

of Trypanosoma rangeli strains. J. 
ryotic Microbiol. 41: 261-267. 

T.K. (1994). Random 
polymorphic in perennial 

A comparison of bulk samples vs. 
Hortscience 29(6): 624-626. 

Szecsi, (1981). Kinetic complexity and repetitive-
ness of Fusarium graminearum nuclear DNA. Exp. 
Mycol. 5: 323-329. 



for confirrnation of sornatic 
in the dihaploid breeding of potato 

tuberosum 1). Plant Cell Rep. 13: 

J.W. (1986). Fungal evolutionary biology and 
rnitochondrial DNA. Exp. Mycol. 10: 259-269. 

Taylor, J.W. Natvig, D.O. (1989). Mitochondrial 
DNA and evolution of heterothallic and pseudo-
hornothallic Neurospora Mycol. Res. 93: 

Terachi, (1993). The 

Thorrnann, C.E., Ferreira, M.E., Camargo, L.E.A., 
Tivang, J.G. & Osborn, T.C. (1994). Cornparison of 
RFLP and RAPD markers to genetic 
relationships within and among spe-
cies. Theor. Appl. Genet. 88(8): 973-980. 

Detection of toxigenic Fusarium 
thin chromatography. Lett. Appl. 

pa-tho,ge:rnc1ty Topics in Secondary Metabolism 
Volurne Amsterdam, Oxford, New 
York, Tokyo; 199-225. 

Thrane, U. & Hansen, U. (1995). Chernical and 
phys1:olcJg1cal characterization of taxa in the Fusa

san1buanum cornplex. Mycopathologia 129: 
183-190. 

LITERATUR 

Tomrnerup, I.C., Barton, J.E. & O'Brien, P.A. (1995). 
Reliability of RAPD fingerprinting of three basi
diornycete Laccaria, Hydnangium and Rlzi

Res. 99(2): 179-186. 

Toussoun, & Snyder, W.C. (1961). Tue 
nicity, distribution, and control of two races 
Fusarium (Hypomyces) cucurbitae. Phyto-
pathology 51: 

Tsuchiya, Kano, Y. Koshino, S. (1994). Identifi-
cation of lactic acid bacteria 
gradient 

Am. 
52(3): 95-99. 

Vaerenbergh, B.v., Grootaert, B. & Moens, W. (1995). 
Validation of a method for the preparation of 
fungal genomic DNA for polymerase chain reac
tion (PCR) and random amplification of poly-

DNA (RAPD). J. Mycologie Medicale 
133-139. 

A. & Szecsi, A.m. (1993). Differentiation of 
mnn1l1,tormf' and related Fusarium species 

by random polymorphic DNA (RAPD-
PCR). Növenyvedelem 29(12): 548-553. 

van Beyma thoe Kingma, F.H. (1933). Beschreibung 
Pilzarten aus dem Centraalbureau voor 

xl1inh"nelcultun,s II. Zentbl. Bakt. ParasitKde. 
Abt. II 89: 236-243. 

Van Buren, R., Harper, K.T., Andersen, W.R., Stanton, 
D.J., Seyoum, S. & England, J.L. (1994). Evaluating 
the relationship of autumn buttercup (Ranunculus 

acriformis var. aestivalis) to some close congeners 
using random amplified polymorphic DNA. Am. 
J. Bot. 81: 514-519. 

van't Klooster, Wagemakers, & van 
Kan, J.A.L. (1993). Genetic variation and segreta
tion of DNA polymorphisrns in Botrytis cinerea. 
Mycol. Res. 97: 1193-1200. 

van Eek, T. (1937). Wortelrot van Viola tricolor L. max. 
hart. Diss. Univ. Amsterdam; 83 p. 

H.D. H.C. (1988). 
lzaematococca, populations I and VI. In: 
Sidhu, G.S. (ed.): in Plant Pathology -
Genetics of plant pathogenic fungi. Academic 
Press London, New York; 189-206. 

Vaneechoutte, M., Djikshoorn, L., Tjemberg, I., 
Verschraegen, G., De Vos, P. & Claeys, G. (1994). 
Identification of Acinetobacter ge:nrn,pE!CiE!S 
a.w,1.J!l.uc:u. rDNA-restriction analysis ,,.,_"u"·'"'"· 

General of the American Society 
Nevada, USA, May 23-

General Meeting of the 
Arnerican Society for Microbiology; 564. 



7 LITERATUR 

Vaneechoutte, M., Rossau, R., De Vos, P., Gillis, M., 
Janssens, D., Paepe, N., De Rouck, A., Fiers, T., 

G. & Kersters, K. (1992). Rapid identifica-
tion of the Comamonadaceae with ampli-
fied ribosomal DNA-restriction (AR-
DRA). FEMS Microbiol. Lett. 93(3): 

Vaneechoutte, M., G., G., 
Elaichouni, Portaels, & De H. 
(1993). Identification of mycobacteria with ampli
fied rDNA-restriction analysis (ARDRA). 13th 
IWGMT (International working group on mycob
acterial taxonomy) conference: Integration of 
traditional and modern methods in the control of 
leprosy and in the study of mycobacterial taxo
nomy, Antwerp, Belgium, December 16-19, 1992. 
Annales de la Societe Belge de Medecine Tropi
cale 73 (SuppL 1): 66. 

VanEtten, H.D. & Stein, J.L (1978). Differential 
response of Fusarium solani isolates to pisatin and 
phaseolin. Phytopathology 68(9): 1276-1283. 

Vassilev, N., Baca, M.T. & Vassileva, M. (1994). Plant 
lignocellulose and decomposition by fungi: From 
nature to industrial use. Mycologist 8(3): 113-114. 

Vilich-Meller, V. (1992). Pseudocercosporella her
potriclwides, Fusarium spp. and Rhizoctonia cerealis 
stem rot in pure stands and interspedfic mixtures 
of cereals. Crop Protection 11: 45-50. 

Voigt, K., Schleier, S. & Bruckner, B. (1995). Genetic 
variability in Gibberella fujikuroi and some related 
spedes of the genus Fusarium based on random 
amplification of DNA (RAPD). Curr. 
Genet. 27(6): 

Vrany, J., Rasochova, M., Dobias, J. & Horackova, V. 
(1989). Fusarium on surface of tubers of selected 
potato varieties. Zentbl. Mikrobiol. 144(6): 399-
404. 

Waalwijk, C. & Baayen, RP. (1995). Identification of 
races of Fusarium oxysporum f. sp. diantlzi by DNA 
fingerprinting and vegetative compatibility. EPPO 
Bull. 25(1-2): 117-124. 

Walsh, T.J. & Pizzo, P.A. (1989). Fungal infections in 
granulocytopenic patients: Current approaches to 
dassification, diagnosis, and treatment. In: Holm
berg, K. & Meyer, R.D. (eds.): Diagnosis and 
therapy of systemic fungal infections. Conference 
June 1988, Stockholm, Sweden. Raven Press: New 
York, USA; 47-40. 

Ward, E., Adams, M.J., Mutasa, E.S., Collier, CR. & 

Asher, M.J.C. (1994). Characterization of Polymyxa 
restriction analysis of PCR-amplified 

nbc)soimal DNA. Plant Pathol. 43(5): 872-877. 

Ward, E. & Akrofi, A.Y. (1994). Identification of fungi 
in the Gaeumannomyces - Plzialophora complex by 
RFLPs of PCR-amplified ribosomal DNAs. Mycol. 
Res. 98: 219-224. 

129 

Wamock, D.W. (1993). Emerging fungal pathogens. 
PHLS Microbiol. Digest 10(3): 163-167. 

Wasfy, E.H., 
Preliminary on the use of biochemical and 
physiological tests for the characterization of 
Fusarium isolates. Mycopathologia 99(1): 9-13. 

Watanabe, K, Kawazu, T. & Doi, Y. (1992). Research 
in market diseases of fruits and vegetables. Bull. 
Faculty Agric. Tamagawa University (32): 83-94. 

Watson, R. (1989). The formation of primer artifacts 
in polymerase chain reactions. Amplifications 2: 
5-6. 

Waugh, R. & Powell, W. (1992). Using RAPD markers 
for crop improvement. Trends Biotechnol. 10: 186-
191. 

Weeden, N.F., Timmermann, GM., Hemmat, M., 
Kneen, B.E. & Lodhi, M.A. (1992). Inheritance and 
reliability of RAPD markers. In: Symposium on 
application of RAPD technology to plant bree
ding. Minneapolis, MN 01.11.1992. Minneapolis, 
MN, USA; 12-17. 

Weimer, J.L. (1944). Some root rots a foot rot of 
lupines in the southeastem part of the United 
States. J. Agric. Res. 68: 441-457. 

Weising, K., Weigand, F., Driesel, A.J., Kahl, G., 
Zischler, H. & Epplen, J.T. (1989). Polymorphie 
simple GAT A/ GACA repeats in plant genomes. 
Nucl. Acids Res. 17: 10128. 

Welsh, J. & McClelland, M. (1990). Fingerprinting 
genomes PCR with arbitrary primers. Nucl. 
Acids Res. 18: 

Welsh, J., Petersen, C. & McClelland, M. (1991). 
Polymorphisms generated by arbitrarily primed 
PCR in the mouse: Application to strain identifi
cation and genetic mapping. Nud. Acids Res. 19: 
303-306. 

Wenger, R.H. & Nielsen, P.J. (1991). Reannealing of 
artificial heteroduplexes generated during PCR
mediated genetic isotyping. Trends Genet. 6: 178. 

White, T.J., Bruns, T., Lee, Taylor, J. (1990). 
Amplification and direct sequencing of fungal 
ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: lnnis, 
M.A., Gelfand, D.H., Sninsky, J.J. et al. (eds.): PCR 
Protocols. Academic Press Inc.: San Diego, New 
York, Boston; 315-322. 

Whitehead, D.S., Coddington, A. & Lewis, B.G. 
(1992). Classification of races by DNA polymor
phism analysis and vegetative compatibility 
grouping in Fusarium oxysporum f. sp. pisi. Phy
siol. Mol. Plant Pathol. 41: 295-305. 

Williams, J.G.K., Hanafey, M.K., Rafalski, J.A. & 

Tingey, S.V. (1993). Genetic analysis using ran
dom amplified polymorphic DNA markers. Me
thods Enzymol. 218: 704-740. 



130 

Williams, J.G.K., Kubelik, A.R., Livak, J., Rafalski, J.A. 
& S.V. (1990). DNA polymorphisms am-

are useful as genetic 
Res. 18: 6531-6535. 

Williams, J.G.K., Kubelik, A.R., Rafalski, J.A. & 
Tingey, S.V. (1991). Genetic analysis with RAPD 
markers. In: Bennett, J.W. & Lasure, L.L. (eds.): 
More manipulation in fungi. Academic Press 
Inc.: Diego, CA, USA; 431-439. 

Woo, S.L., Zoina, A., Del Sorbo, G., Lorito, M., Nanni, 
B., Scala, F. & Noviello, C. (1996). Characterizati-
on of Fusarium oxysporum f. pltaseoli patho-
genic races, VCGs, RFLPs, RAPD. 
thology 86 (9): 966-973. 

Wolff, K. & Peters-van Rijn, J. (1993). Rapid detection 
of genetic variability in Chrysanthemum (Dendran
tlrema grandiflora Tzvelev) using random primers. 
Heredity 71: 335-341. 

Wollenweber, H.W. (1943). Fusarium-Monographie. 
II. parasitici et saprophytici. Zentbl. Bakt. 
1Jaras11tl.\.a.e. Abt. II 106: 104-135, 171-202. 

Wollenweber, H.W. & Reinking, O.A. (1935). Die 
Fusarien, Ihre Beschreibung, Schadwirkung und 
Bekämpfung. Paul Parey: Berlin; 355 p. 

Wöstemeyer, J., Schäfer, C., Kellner, M. & Weisfeld, 
M. (1991). DNA polymorphisms detected by 
random primer dependent PCR as a powerful tool 
for molecular diagnostics of plant pathogenic 

In: Advances in Molecular Genetics. 
H11f'h1«,-·v,,,,,,.,,,. Heidelberg; 227-240. 

Wright, G.F.K., Guest, D.I., Wimalajeewa, D.L.S. & 
Vanheeswijck, R. (1996). Characterisation of Fusa
rium oxysporum isolated from carnation in Austra
lia based an pathogenicity, vegetative compatibi
Iity and random amplified polymorphic DNA 
(RAPD) assay. Eur. J. Plant Pathol. 102(5): 451-
457. 

Wyss, P. (1996). The use of RAPD for isolate identifi
cation of arbuscular mycorrhizal fungi. In: Clapp, 
J.P. (ed.): Methods in Molecular Biology, Vol. 50. 
Spedes protocols: PCR and other 
nucleic methods. Humana Press Inc.: Totowa, 
New Jersey, USA; 199-207. 

Xiao, Y.G. (1988). Determination of esterase isoenzy
mes of the pathogen of tung root rot. Forest Pest 
Dis. 3: 15-17. 

Yamamoto, W. (1961). Nectria elegans Yamamoto et 
Maeda causing the trunk blight of Xanthoxylum 
piperitum in comparison with Hypomyces solani 
Reike et Berthold. Ann. Phytopathol. Soc. Japan 
26: 206-210. 

7 LITERATUR 

Yli-Mattila, T., Paavanen, S., Hannukkala, A., 
Parikka, P., Tahvonen, R. & Katjalainen, R. (1996). 
Isozyme and RAPD-PCR analyses of Fusarium 
avenaceum strains from Finland. Plant Pathol. 
45(1): 126-134. 

Yoon, C.S. (1992). Examination of parameters 
affecting polymerase chain reaction in studying 
RAPD. Kor. J. Mycol. 20(4): 315-323. 

Yoon, C.S., Glawe, D.A. & Shaw, P.D. (1991). A 
method for rapid small-scale preparation of fun
gal DNA. Mycologia 83: 835-838. 

Yoshizawa, T., Yamashita, A. & Luo, Y. (1994). 
Fumonisin occurrence in corn from high- and 
low-risk areas for human esophageal cancer in 
China. Appl. Environ. Microbiol. 60: 1626-1629. 

Young, K.A., Power, E.G.M., Dryden, M.S. & Phillips, 
I. (1994). RAPD typing of clinical isolates of Sta
phylococcus lmemolyticus. Lett. Appl. Microbiol. 18: 
86-89. 

Yu, K & Pauls, K.P. (1992). Optimizing for the PCR 
program for RAPD analysis. Nud. Acids Res. 20: 
2606. 

Yu, T.F. & Fang, C.T. (1948). Fusarium diseases of 
broad bean. III. Root-rot and wilt of broad beans 
caused by two new forms of Fusarium. Phytopa
thology 38: 587-594. 

L.,""'""~''-"''"' H. (1984). Fuzariozy ziemniakow w 
wegetacji (Fusarium diseases of potato in 

the growing period). Acta Mycol. 20(1): 3-12. 

Zazzerini, A. & Tosi, L. (1987). New sunflower 
disease caused by Fusarium tabacinum. Plant Dis. 
71: 1043-1044. 

Zhu, H., Qu, F. & Zhu, L.H. 
genomic DNAs from plants, 
using benzyl chloride. Nud. 
5280. 

and bacteria 
Res. 21: 5279-

Zilberstein, A., Pnini-Cohen, S., Eyal, Z., Shuster, S., 
Hillel, J. & Lavi, U. (1993). Application of DNA 
fingerprinting for detecting genetical variation 
among isolates of the wheat pathogen Mycosplme
rella graminicola. In: Chet, I. (ed.): Biotechnology in 
plant disease control. Wiley-Liss, Inc.; 341-353. 

Zimand, G., L., Elad, Y., Chet, I. & Manulis, 
S. (1994). Use RAPD technique prc)Ce,ctu:re 
for idenification of Trichoderma strains. 
Res. 98(5): 531-534. 



8 

A 

AFLP · 12 
Primer · 29 

amplification fragment length polymorphism · siehe 
AFLP 

amplified ribosomal DNA restriction analysis 
siehe ARDRA 

Annealing 66 
-ternperatur · 29, 31, 32, 66 
-zeit· 67 

AP-PCR -12 
arbitrary primed PCR · siehe AP-PCR 
ARDRA -13 

B 

Banden 
Arnplifikationsgröße . 67 
-anzahl· 66, 68 

C 

Artefakte · 69 
bei Nullproben · 69 
bevorzugte Amplifikation von · 71 
comigrierend · 71 
inkonsistente · 70 
Intensität von · 70 
Laufweite · 71 
schmierende · 65 
schwache· 65, 70 
template unabhängige · 69 
Validierung · 71 
variable · 70 

Cephalosporium tabacinum · siehe Fusarium tabacinum 
Clusteranalyse · 36, 37, 40, 45, 49, 53, 54, 72, 94 

D 
DAF -12 
Ue:soxyrnLikleotide . Siehe dNTP 

· siehe Fusarium Sektion Discolor 
DNA 

Amplifikation · 11 
Denaturierung · 11, 32 
Extension · 11, 32, 67 
Extraktion · 26, 62, 67 
Konzentration · 63 
mitochondrial · 81 
ribosomale- · 10, 13 

DNA amplification fingerprinting · siehe DAF 
dNTP 

Konzentration · 65 

E 
Elegans · siehe Fusarium Sektion Elegans 
Elektrophorese· 34, 35, 36, 71 
Eupionnotes · siehe·Fusarium Sektion Eupionnotes 
Extensionstemperatur . 67 

F 
forma specialis siehe spezialisierte Formen 
Fusarium 

acutatum · 23, 48, 49 
ambrosium 23, 54-56, 84, 89 
bactridioides · 15, 16, 20, 41, 43, 73, 74 
bugnicourtii · siehe Fusarium ambrosium 
carneolum · 23, 54, 55, 57, 60, 83, 84, 89 
caucasicum · 18, 23, 84 
cerealis · 20, 29, 41, 43, 74, 92, 98, 103 

131 

coeruleum 18, 21, 23, 46, 54, 55, 59, 61, 76, 82, 85, 
89,96 

compactum · 21, 41, 43 
culmorum · 15, 20, 29, 41, 43, 74, 92, 98, 103 
elegans · 91 
ensiforme 23, 54-56, 60, 83, 85, 89, 97 
epimyces · 23, 54, 55, 57, 61, 85, 89, 92 
eumartii · 18, 23, 54, 55, 59, 60, 82, 83, 86, 88, 92-94, 

97, 103 
ftocciferum · 21, 41, 43, 74 
graminearum 29, 74, 92, 98, 103 
illudens · 18, 21, 23, 46, 54, 55, 59, 61, 86, 87, 94, 
javanicum · 18, 24, 54, 55, 58, 60, 85, 87-90 
javanicum var. radicicola · 88, 92, 94 
lateritium · 21, 41, 43, 76, 77 
lathyri · 24, 54-56, 81-83, 85, 87, 89-91, 95, 99 
martiipliaseoli . 24, 54, 55, 59, 61, 82, 88, 91, 95, 96, 

104 
merismoides · 16, 17, 46, 54, 76, 85 
merismoides var. chlamydosporale . 21, 46 
oxysporum · 18, 77, 80 
oxysporum f. sp. aechmeae · 22, 48, 49 
oxysporum f. sp. batatas · 22, 48, 49, 76 
oxysporum f. sp. betae · 22, 48, 49, 76 
oxysporum f. sp. callisteplzi · 22, 48, 49 
oxysporum f. sp. cattleyae · 22, 48, 49 
oxysporum f. sp. cepae · 22, 48, 49 
oxysporum f. sp. clzrysanthemi 22, 48, 49 
oxysporu.111 f. sp. conglutinans . 22, 48, 49, 76, 81 
oxysporum f. sp. cubense · 22, 48, 49, 76, 80 
oxysporum f. sp. cucumerinum · 22, 48, 49 
oxysporum f. sp. cyclaminis · 22 
oxysporum f. sp. cylaminis 48, 49 
oxysporum f. sp. dianthi · 17, 18, 23, 48, 49, 51, 76-

78, 81 
oxysporum f. sp. gladioli · 22, 48, 49, 76 
oxysporum f. sp. lupini · 22, 48, 49, 77 
oxysporum f. sp. lycopersici · 22, 48, 49, 76, 81 



132 

Fusarium 
oxysporum f. sp. matthioli . 81 
oxysporum f. sp. melonis · 22, 48, 49, 76 
oxysporum f. sp. opuntiarum · 22, 48, 49 
oxysporum f. sp. passifiorae · 22, 48, 49 
oxysporum f. sp. pisi · 19, 22, 48, 49, 76, 80, 88 
oxysporum f. sp. raphani · 81 
oxysporum f. sp. tracheiphilum · 22, 48, 49, 76 
oxysporum f. sp. tuberosi · 22, 48, 49, 76 
oxysporum f. sp. tulipae · 22, 48, 49 
oxysporum f. sp. vasinfectum · 17, 22, 48, 49, 51, 76 

Rasse 1 · 21, 22, 46, 51, 79, 81 
Rasse 2 · 22, 51, 79, 81 
Rasse 3 · 22, 51, 80, 81 
Rasse 4 · 22, 78, 79, 81 
Rasse 5 · 22, 51, 80 
Rasse 6 · 22, 51, 79, 81 
Rasse 7 · 79 
Rasse 8 · 79 

oxysporum f. udum 17 
pestis,24,54,55,59,60,86,88,93,97,103, 104 
radicicola . 58, 89 
redolens 17, 18, 23, 49, 50, 51, 76, 77, 95, 96 
redolens f. sp. dianthi · 17, 18, 23, 49, 51, 77, 78 
sambucinum · 14-16, 20, 21, 40, 41, 43, 46, 70, 72-74, 

96,98, 101,104 
sambucinum var. coeruleum · 15 
sambucinum var. minus· 14, 15 
sambucinum var. sambucinum · 15 
sarcocl1roum · 15, 16, 21, 41, 43, 73, 74 
Sektion 

Discolor · 39, 40-42, 74, 99 
Elegans · 17, 22, 48, 91 
Eupionnotes · 16, 17, 21, 76 
Lateritium · 17, 76, 77 
Martiella · 18, 19, 23, 52-61, 76, 81-95, 97, 98, 

101,102 
semitectum · 41, 73, 74 
semitectum var. semitectum · 20, 41, 73 
solani. 18, 52 
solani f. sp. albizziae · 95 
solani f. sp. aleuritidis · 95 
solani f. sp. aurantifoliae · 95 
solani f. sp. batatas · 24, 54, 55, 61, 81, 86, 90, 91, 

103 
solrmi f. sp. cucurbitae 

Rasse 1 24, 54, 58, 81, 89, 90 
Rasse 2 · 89 siehe Fusarium solani var. 

petroliplzilum 
solani f. sp. dahlbergiae · 95 
solani f. sp. eumartii siehe Fusarium radicicola 
solani f. sp. fabae · 95 
solani f. sp. keratitis · 95 
solani f. sp. lupini · 95 
solani f. sp. mori · 24, 54-56, 81, 90, 91, 103 
solani f. sp. otomycosis · 95 
solani f. sp. petrolipltilum 

Rasse 1 · 96 
plzaseoli · 19, 87, 88, 95 siehe Fusarium 

SACHREGISTER 

Fusarium 
solani f. sp. piperis · 95 
solani f. sp. pisi 19, 24, 81, 87, 88, 95 
solani f. sp. radicicola · siehe Fusarium radicicola 

Rasse 2 · 82, 95 siehe Fusarium lathyri 
solani f. sp. robiniae · 24, 54-56, 81, 90, 91, 103 
solani f. sp. viridiflavum · 95 
solani f. sp. xanthoxyli · 25, 54-56, 81, 90, 91, 103 
solani var. batatas · 56 
solani var. coeruleum · 18, 82 siehe Fusarium 

coeruleum 
solani var. martii 85 siehe Fusarium epimyces 
solani var. martii forma 1 · siehe Fusarium pestis 
solani var. martii forma 2 · 87 siehe Fusarium 

lathyri 
solani var. martii forma 3 · 88 siehe Fusarium 

martiiphaseoli 
solani var. minus 84 siehe Fusarium carneolum 
solani var. petroliphilum · 24, 54, 55, 58, 60, 81, 82, 

89, 90, 96, 103 
solani var. solani · 21, 24, 46, 55, 57, 60, 82-86, 89, 

101 
striatum · 25, 54, 55, 58, 60, 86, 87, 89, 92, 103 
sulphureum · 15 
tabacinum · 16, 21, 44-47, 75 
torulosum · 15, 20, 21, 41, 43, 46, 72-74, 98, 104 
triclwthecioides · 15 
tumidum var. coeruleum · siehe Fusarium 

ambrosium 
udum . 17, 18, 23, 48-51, 76, 77 
venenatum · 15, 20, 40, 41, 43, 72-74, 96, 98, 104 

G 

Gibberella pulicaris 20, 40, 43, 72 

I 

Inosin· 71 
InhinsitäG:polymorphis1m-43,51,70 
Internal Tr,an1;crilbed Spacer · siehe ITS 
ITS · 14 
ITS 1 · 14 
IT52 · 14 
ITS-RFLP · 14 

K 

Reaktionsbedingungen . 37 
Reaktionsprinzip· 14 

Kontaminationen· 67 

L 
Lateritium · siehe Fusarium Sektion Lateritium 



SACHREGISTER 

M 

Ko:nze,ntratic)n -63,65,71 
Martiella · siehe Fusarium Sektion Martiella 
Mastermix · 31, 33 
Mykotoxin· 14, 16 

N 

Nectria 
bolbophylli . 25, 55, 57, 89, 93 
borneensis · 25, 54, 55, 59, 61, 94, 104 
cancri · 24, 87, 96, 104 
lzaematococca · 25, 54, 55, 60, 61, 86, 89, 92, 94 
ipomoeae . 25, 92 
ipomoeae forma 1 · 93 
plagianthi · 25, 54, 55, 59, 61, 94 
subsequens-25,54,55,59,61,93,94,103 

p 

PCR 

PCR 

siehe AP-PCR 

l-'rodu1,tautsbE!ute · 67 
Reaktionsbedingungen · 11 
Reaktionsprinzip · 10 

Pipettierfehler 63, 70 
Plateaueffekt 67 
Plectosphaerella cucumerina · 16, 21 
Plectosporium tabacinum · 16, 19, 75, 76 siehe auch 

Fusarium tabacinum 
Polymerase · 30 

-aktivität · 67 
Kontaminationen · 69 
Konzentration· 31, 63, 64 
-Puffer · 30, 31 

Polymeraseaktivität · 65, 67 
Polymerase-Kettenreaktion · siehe PCR 
Primer · 65 

Annealing 11, 
Anzahl. 69 
-bindung · 12, 68, 70, 71 
GC-Gehalt · 29, 68 
-klassen 69, 83 
Konzentration · 63, 65 
-länge· 68 
-mismatch · 71 
Sequenz · 11, 29 

133 

R 

random amplified polymorphic DNA · siehe RAPD 
RAPD 

Durchführung · 30 
Marker -12 
Primer · 29 
Reaktionsansatz · 31 
Reaktionsbedingungen · 31, 63-65, 67, 70, 71 
Reaktionsprinzip · 11 

Rassen 
Definition · 8, 9, 79, 80 

rDNA 
28S- · 75 
5,8S- · 14, 39 
large subunit · 14 
small subunit. 14 

Reproduzierbarkeit· 37, 38, 63 
RNA 

s 

mitochondriale 13 
ribosomale · 13 

spi,ziiilisierteFormen 
Uellllllll.''11 · 8, 81 

T 

Thermocycler · 30, 31, 35, 38, 65, 66, 70 
Einfluß auf PCR 70 
Programmierung · 32 

u 
universally primed PCR · siehe UP-PCR 
UP-PCR 12 

z 
Zyklenzahl · 63, 67 




