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Beme. .rkungen zu d e m  Aufsa tze  von  G. G a s s n e r  u n d  W .  S t r a i b .  
U b e r  das  Auf tre ten  e iner  n e u e n  Ge lbros t form a u f W e i z e n .  

Von Tit. Roerner,  Halle a. S. 

,,Die vorl~iufige Mitteilung von GASSNER und 
STI~AIB gibt die Ergebnisse der Arbeiten yon 
RUDORF und yon ALLISON und ISENBECK nicht 
vollst~indig wieder, was nach pers6nlicher Mit- 
teilung der Autoren im Hinbliek auf den Cha- 
rakter  der Ver6ffentlichung als vorl~iufige Mit- 
teilung und auf den Leserkreis unterblieben ist. 
Ich habe Professor GASSNER im einzelnen pers6n- 

lich unterrichtet und behalte mir vor, erst nach 
endgtiltigerVer6ffentlichung Stellung zu nehmen, 
nachdem die Autoren mir zugesichert haben, dab 
sie in der endgiiltigen Ver6ffentliehung die Er- 
gebnisse der im Hallenser Insti tut  durehgefiihr- 
ten Untersuchungen beriicksichtigen werden 1. 

1 Ein ausfiihrlicher Aufsatz yon G. GASSIER fiber 
die Untersuchungen erseheint im Juli-Heft dieser 
Zeitschrift. 

(Aus dem Laboratorium ffir Kartoffelbau der ]3iologischen Reichsanstalt ffir Land- und Forstwirtschaft, 
Berlin-Dahlem.) 

Zur M e t h o d i k  der Krebspr i i fung  y o n  Kartof fe l s t i immen.  
Von J. L e m m e r z a h l .  

Zum weiteren Ausbau des im Zfichter (12) 
beschriebenen Infektionsverfahrens mit Kar- 
toffelkrebs wurden in der Priifperiode 193o/31 
erg~nzende Versuehe angestellt, durch deren 
Ergebnisse die Impfmethode geringe Ab/inde- 
rungen erf~ihrt. Die Notwendigkeit dieser Ver- 
suche wurde bereits in der oben erw~ihnten 
Arbeit angedeutet, da die Untersuchungen zu 
einer Zeit stattfanden, in d e r n u r  eine Kartoffel- 
sorte zur Verffigung stand und die Menge des 
vorhandenen .Versuchsmaterials nur eine be- 
schrs war. Zumal  der letztere Umstand 
gestat tete  nicht, neben den wichtigsten Ver- 
suchen noch weitere Teilversuche zur L6sung 
von Sonderfragen anzuschliegen, so dab diese 
fiir die Winterzeit zur/ickgestellt werden mug- 
ten. Die Ergebnisse der erw/ihnten Versuche 
waren jedoch so eindeutig, dab ihre Ver6ffent- 
lichung rol l  berechtigt und mit Riicksicht auf 
die bevorstehende Priifzeit erforderlich war, 
wenn die Vorteile des Verfahrens schon im 
Winter 193o/31 nutzbar  gemacht werden sollten. 
Die nachstehend beschriebenen Versuche dien- 
ten nun zur Beantwortung folgender Fragen: 

I. L/igt sich die Technik des Verfahrens wei- 
terhin vereinfachen und der erforderliche Ar- 
beitsaufwand noch vermindern, ohne die Sicher- 
heit der Prtifung zu verringern? 

2. Wird der Infektionserfolg durch Verwen- 
dung von Infektionsmaterial, das yon verschie- 
denen Kartoffelsorten stammt, derart beeinflugt, 
dab sich daraus ffir bestimmte Sortengruppen 
verschiedene Brauchbarkeitswerte ergeben? 

3- Ist es m6glich, den bisher fiir  die Priifung 
gtinstigsten Zeitabschnitt (Januar--April)  zu er- 
weitern und schon zu einer friiheren Jahreszeit mit 
der Prtifung der Kartoffelst~imme zu beginnen ? 

Zur Beantwortung der ersten Frage war zu- 
n~ichst zu untersuchen, ob der Vaselinwundver- 

schlul3 an den Impfwucherungen als unbedingtes 
Erfordernis fiir den Impferfolg anzusehen ist. 
Begriindet war der WundverschluB mit der 
Beobachtung K6HLERS (4), dab der aus den 
Schnittfl/ichen heraustretende Zellsaft die 
Schw~irmung der Zoosporen hemmt. Vertrit t  
man nun die Auffassung, dab Schw~rmf~ihigkeit 
gleichbedeutend mit Infektionsverm6gen ist, so 
mug man die Anwendung des Wundverschlusses 
als notwendig erachten. Die wechselseitigen 
Beziehungen dieser beidenFunktionen sind j edoch 
noch keineswegs erwiesen, und die Beobach- 
tungen, die ich bei meinen vielen Infektions- 
versuchen machte, liel3en vielmehr vermuten, 
dab ein derartiger Zusammenhang in Wirklich- 
keit nicht besteht. Wenn ich trotzdem bei der 
im Zfichter beschriebenen Methode noch an dem 
Wundverschlul3 festhielt, so geschah es aus 
Mangel an Zeit und Material, wodurch mir die 
Kl~irung dieser Frage unm6glich war. 

Sobald sich die Gelegenheit bot, griff ich da- 
her erneut diese Frage auf. Die in der folgenden 
Tabelle i verzeichneten Beimpfungen wurden 
genau nach den Angaben im Ztichter (12) bei 
einer Impfdauer yon 3 his 4 Stunden (bzw. 
16 Stunden) und I5maliger Verwendung der 
Wucherungen durchgeftihrt. Die einzige Ab- 
~inderung bestand darin, dab eine Serie Knollen- 
stticke mit Wucherungen ohne Wundverschlul3 
beimpft wurde. Um in beiden Reihen gleich- 
wertiges Impfmaterial zu verwenden, wurden 
die Impfwucherungen halbiert und die gleieh- 
numerierten Knollenstiicke mit je einer Hfilfte 
derselben Wucherung beimpft. Aus der Tabelle 
geht eindeutig hervor, dab die Wucherungen mit 
VaselinwundverschluB in keinem Falle bessere 
Infektionserfolge ergeben haben. Auch eine 
schnellere Ersch6pfung der Impfwucherungen 
ohne Wundverschlul3 ist nieht eingetreten, wit 



3. Jahrg. 5. Halt Zur Methodik der I{re;bsprfifung yon }{artoffelst&mmen. 139 

Tabelle I. ] 3 e i m p f u n g ~ s v e r s u c h  m i t  I m p f w u c h e r u n g e n  m i t  u n d  o h n e  W u n d l v e r s c h l u l 3 .  
V e r s u c h s o r t e :  , , D e o d a r a  ( O r i g . ) "  

Zeit der Beimpfung 

I 6 .  2 .  ~ 2 - - I 6  . . . . . . . . . .  

16 .  2.  1 6 - - 1 7  . 2.  9 . . . . .  

17  . 2.  9 - - I 2 a / ,  . . . . . . . . .  
17 .  2.  I 2 a / 4 - - I 6 1 / ~  . . . . . . .  

17 . 2. I61/~--I8. 2. 9 . . . .  

18.  2.  9 - - 1 2  . . . . . . . . . . . . .  

18.  2.  1 2 - - 1 5  . . . . . . . . . . . .  
18 .  2. 1 5 - - 1 9  . 2. 8t /~ . . . . .  

Zeit tier ] 
Ernte  

19.  2.  
I 9 .  2 .  1 2 - - 1 6  . . . . . . . . . . . .  
19.  2 .  1 6 - - 2 o .  2.  81/~ . . . .  

20. 2. 81/~--I2 . . . . . . . . . .  
20. 2. I2--16 . . . . . . . . . . .  
20. 2. 16--21. 2. 81/~ . . .  

2 I .  2 .  

2.  3" 
2. 3- 

3" 3" 

3 .3 .  
3 .3 -  

lVIit Wundverschlul3 
Sttick Nr. M.d. 

I 2 3 4 I 5 B1. 

D 5 
D D D 4 

D 
D 
F 

4-3-  20 1E" 3 D 
4-3 .  D D 3 D 
4 .3 .  D D 5 D 

81/4 - 1 2  . . . . . . . . . .  5 .3 .  D D D 4 D 
5 .3 .  4 D 
5 .3 -  D D 4 F 

6. 3 . D D 3 Z , F  
6. 3 . D Z 3 D 
6. 3 . D D 5 D 

811~--I31/~ 7. 3. D D D D i D 

M. d. B1. = makroskopisch deformierte Bl~itter. 
D = dichter Befall. V ~ vereinzelter Befall. 
Z = zerstreuter  Befatl. F : faul. 

die Infek t ionsergebnisse  der  Be impfungen  a m  
5. und  6. Tage  veransehaul ichen .  A n d e r e  Pa r -  
a l le lversuche zeigten dasselbe  Bild,  weshalb  yon  
ihrer  VerSffent l ichung abgesehen wurde.  

Es kann  also auf  die A n w e n d u n g  des Vasel in-  
wundverschlusses  ve rz ich te t  werden,  ohne dab  
d a m i t  eine Beein t r / ich t igung des Impferfolges  
s t a r \ f inder .  Das bedeu te t  abe r  auch,  dab  dem 
aus der  W u n d e  aus t r e t enden  Zellsaf t ,  der  die 
Schw~irmfiihigkeit  der  Zoosporen  hemmt ,  kein  
sch/ idigender  EinfluB auf  das  In fek t ionsverm6-  
gen der  Schwi i rmer  z u k o m m t ,  und  dab  ffir das  
Z u s t a n d e k o m m e n  yon  In fek t ionen  - -  wenn m a n  
yon  der  Ann~iherung der  Sporen  an den W i r t  
abs ieh t  - -  die ak t ive  Schw~irmbewegung der  
Zoosporen  n ich t  erforder l ich ist .  Jedenfa l l s  las- 
sen die Ergebnisse  erkennen,  dab  das  Schwfirmen 
der  Sporen n ich t  als A u s d r u c k  des In-  
f ek t ionsverm6gens  zu wer ten  ist.  Man ~ 
k a n n  demnach  yon  der  Fe s t s t e l l ung  fiber ~- 4~ 
das  Verha l t en  v o r h a n d e n e r  Schw/i rmer  
n ich t  auf  die E ignung  einer  Sporen-  -~d~ 
suspens ion  zu In fek t ionen  schliegen,  da  G 6~ 
das  Feh len  sich bewegender  Sporen  noch 
n ich t  das  Vorhandense in  infekt ionsf i ih iger  
Sporen  ausschlieBt.  Ob andere r se i t s  die 
Anwesenhe i t  schw/ i rmender  Sporen  in 
einer Suspension ffir deren B r a u c h b a r k e i t  
spr icht ,  i s t  ebenfal is  noch n ich t  vo l lkom-  
m e n  gekl i i r t  und  soll  an andere r  Stelle be- 
h a n d e l \  werden.  E ine  mikroskopische  Unter -  

O h n e WundverschluB 
Sttick Nr. 

2 3 4 5 
D 

D 
) , F  D D 

D D D 
D D D 
D D D 

D 
D F D D 

D D 
D D D D 

D D D D 

M . d .  
B1. 

3 
3 
3 

i 

5 

suchung des innerha lb  des Vasel inr ings befind-  
l ichen Wasse r t ropfens  auf  schw/irmende Zoo- 
sporen als Kont ro l l e  ffir die B r a u c h b a r k e i t  der  
Wuche rungen  h a t  also nu r  bed ing ten  Wef t .  

N i m m t  m a n  das  Vorhandense in  a t t r a k t i v e r  
Stoffe;  die von den Kar to f fe l t r i eben  ausgehen,  
als zu rech t  bes t ehend  an, so is t  es denkbar ;  dab  
sich diese Stoffe auch auf  die Zoosporen mi t  
g e h e m m t e r  Schw/irmfi ihigkei t  auswirken  k6nnen,  
zuma l  die Sporen  bei  der  angewand ten  Methode  
sowieso in unmi t t e l ba r e  N~ihe der  Kar to f fe lke ime  
gelangen.  

Auf  eine Anwendung  des Vasel inr inges kann  
im Gegensatz  zum Wundverschlul3 n ich t  ver-  
z ich te t  werden.  Zwar  gel ingen auch ohne auf-  
ge t ragenen  Vasel inr ing In fek t ionen ,  zum Teil  
mi t  dem gleichen Erfo lg ;  es se tz t  abe r  eine sehr  

i I " i \  \ x i 

~111 \ I \ Cue x I \ ,,( 
,,, / \ 

4 \ / \ 111/~'2e//;Tr/'n,9, 
d. I I N / I N -  _ _ J , /  1 I 

z I ~ ~ z tg, ~ .Ng. 2g. 
.. 8e/)~n 9 

xJuher In#ex s/e/ze Z#era/~Pangahe r 

Abb. I. Impferfolg bei Knollenst~cken m i t und o h n e Vaselinring. Versuchs- 
sorte ,,Deoctara". 

sicher  a rbe i t ende  fenchte  K a m m e r  voraus ,  u m  
die f/if  das Auss togen  der  Zoosporen erforder l iche 
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Feuchtigkeitsmenge zu erhalten. Arbeitstech- 
nisch wtirde damit keine Erleichterung erzielt, 
da die Knollenstficke in einem besonderen Be- 
h~ilter beimpft werden mtil3ten und  nicht wie 
bisher gleich in den fiir das Einpflanzen der 
Stiicke vorgesehenen Kgsten. Die in Abb. I 
wiedergegebenen Versuehsergebnisse liefern zwar 
infolge des hohen Anteils verfaulter Knollen- 
stticke keine exakten Werte, sie genfigen jedoch 
vollkommen, um die durch den Vaselinring er- 
zielte Sicherheit im Impferfolg einwandfrei zu 
belegen. 

Eine weitere Vereinfaehung der Impftechnik 
wtirde es bedeuten, wenn an Stelle der bisher 
iiblichen 4stiindigen Impfdauer eine kfirzere 
Zeitspanne treten k6nnte. Wiirde sich damit 
doch ein verringerter Arbeitsaufwand ffir die 
Heranzucht des Impfmaterials und ffir dessen 
sorgf~iltige Auswahl vor der Verwendung ergeben. 
In derselben Richtung wfirde sich eine 1/ingere 
Verwendbarkeit der Impfwucherungen aus- 
wirken. 

Die diesbezfiglichen Versuche (Tabelle II) zei- 
gen jedoch, dab eine Abgnderung der in der 
ersten Arbeit empfohlenen Impfdauer yon 
4 Stunden und der Verwendungsdauer yon 
4 Tagen mit Riicksicht auf eine bequeme Aus- 
wertung der Ergebnisse nicht beffirwortet wer- 
den kann. Die Versuehsreihe XII mit einer 2 stfin- 
digen Impfdauer hat wohl in den ersten 3 Tagen 
einen guten Befall ergeben (Imal 8o%; 4real 
9o%; 8real lOO%), doch ist schon am 3. Tage 
der Verwendung der Wucherungen die Anzahl 
der makroskopisch deformierten Bl~itter erheb- 
lich zuriickgegangen. Dieses erklgrt sich aus der 
Tatsache, dab einmal die Dichte der Infektionen 
eine geringere ist, zum anderen die Ausdehnung 
der Befallskomplexe zurfickgegangen ist. In- 
folgedessen hat auch der yon den Parasiten aus- 
gehende Reiz eine Minderung erfahren und eine 
langsamere Wucherungsausbildung zur Folge 
gehabt. Fiir die Bewertung des Anfglligkeits- 
grades einer Sorte kann die H6he des Infektions- 
grades allein jedoch nicht entscheidend sein, 
sondern ausschlaggebend bleibt die H6he des 
Reaktionsgrades. Die Ergebnisse des 2-Stunden- 
Versuches haben lediglich eine Bestgtigung der 
im Ztichter wiedergegebenen Beobachtungen 
gebraeht. 

Xhnlich sind die Resultate der 3-Stunden- 
Beimpfung, nur mit dem Unterschied, dab hier 
erst vom 4. Tage an bei noch befriedigenden 
Befallsprozenten ein NachlasseI1 derWucherungs- 
bildung zu verzeichnen ist. Doch lieferte auch 
noch der 5. und 6.Tag einigermal3en verwertbare 
Ergebnisse. 

Wenn daher Ifir die allgemeine Priifungs- 
praxis auch an der 4-Stunden-Impfdauer fest- 
zuhalten ist, so kann man eine kiirzere Impf- 
dauer immerhin a!s Notbehelf gelten lassen, und 
zwar dann, wenn ein Mangel an Impfmaterial 
eingetreten ist und gelegentlich eine gr6Bere 
Anzahl zum Vorkeimen angesetzter Knollen- 
proben ,,impfreiI" ist. Man muB dann allerdings 
mit der MSglichkeit rechnen, dab bei einem 
gr6Beren Prozentsatz der Sortenproben ein 
Wiedereinpflanzen der geernteten Knollenstficke 
nach 14 Tagen und eine zweite Untersuchung 
4 Wochen nach dem Beimpftag erforderlich wird. 
So k6nnte n6tigenfalls die Impfdauer in den 
ersten 2 Tagen der Wueherungsverwendung bis 
auf 2 Stunden, in den folgenden 2 Tagen auf 
3 Stunden herabgesetzt werden, dar/iber hinaus 
mfissen 4 Stunden unbedingt eingehalten werden 
und eine l~ingere Verwendung der Impfwucherun- 
rungen als 6 Tage unterbleiben. 

Tabelle II entNilt in Serie XV einen weiteren 
Versuch, der den Erwartungen gem~iB negativ 
verlief. Bei diesem Versuche wurden nicht nur 
die Impfstfickchen yon einer Probe auf die 
n~chstfolgende fibertragen, sondern auBerdem 
noch der innerhalb des Vaselinrings verbleibende 
Tropfen nach Wegnahme der Wucherung auf 
ein neues ebenfalls mit Vaselinring versehenes 
vorgekeimtes Knollenauge iibergegossen. Zwei 
Wucherungsstficke zeigten schon bei XV,2 Faul- 
stellen und gingen bald ganz in F/iulnis fiber, 
so dab die Zahl der beimpften Knollenstficke 
schlieNieh yon IO auf 8 herabgesetzt wurde. 

Infektionen wurden in s~imtlichen Impfungen 
der Serie XV erzielt, doch zeigt sich in diesem 
Falle deutlich die Uberlegenheit des Verfahrens, 
das die Herstellung der Sporenaufschwemmung 
an den Infektionsort selbst verlegt, gegenfiber 
der Anwendung fertiger Zoosporensuspensionen, 
die hier in dem Tropfen gegeben ist. Der 
schw~ichere Infektionserfolg der Nr. 3, 5, 7, 9 
und I I ist  in der Hauptsache wohl darauf zuriick- 
zuffihren, dab durch das Fehlen der Impfwuche- 
rungen keine neuen Schwfirmer zu der Sporen- 
aufschwemmung hinzukommen. Der Befall ist 
jedoch so gering, dab er sich meines Eraehtens 
nicht allein durch das Ausbleiben erneuter Sporen- 
abgabe erkl~iren l~iBt. Die Ergebnisse scheinen 
vielmehr auf einen schnellen Verlust des Infek- 
tionsvermSgens der Zoosporen hinzudeuten, eine 
Vermutullg, die mich schon bei den ersten Ver- 
suchen dazu veranlaBt hatte, die Sporensuspen- 
sion an dem Infektionsort selbst herzustellen. 
Die Untersuchung dieser Frage mul3 sp~tteren 
Arbeiten vorbehalten bleiben. 

Bemerkenswert an denVersuchen der Tabelle II 
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T a b e l l e  I I .  

Ser ie  

X I I ,  I 
2 

3 

9 
IO 

II 

12 

I3  

I4  
15 
i6  
17 
18 

19 
2 0  
2 I  
2 2  

23 

24 
25 
26 

X I I I ,  I 
2 
3 

8 

9 
IO 

II 

12 

13 

14 
15 
I6 

17 

18 
19 

X I V ,  i 
2 

X V ,  i 

8 

9 
IO 

II 

12 

D 

I0 

I0 

I0 

IO 

I0 

10 

I0 

I0 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO  
IO  
I O  
I O  
I O  

IO 

10  
I 0  
IO 

IO 

10 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO 

I0 

I0 

IO 

IO 

I0 

I0 

I0 

I0 

I0 

I0 

IO 

IO 

IO 

I0 

I0 

IO 

I0 

IO  
I O  
IO 

I0 
I0 

IO 

b e i m p f t  B e s e h a f f e n -  I m p f -  
y o n  - -  b is  he i r  d e r  d a u e r  

W u c h e r u n g  i. S td .  

29 .9 .  I21/4--I41/~ f r i s ch  2 
I4]/~--I6~/4 y o n  X I I ,  I 2 

29 .9 .  I6 i / ,  - 3 ~ 9.7i/~ v o n  XlI,  2 lY/4 
3 o. 9.7.i/~--91/-~ v o n  X I I ,  3 

9 1 / ~ I I 1 / ~  y o n  X I I ,  4 
I I i /~ - - I3 i /~  y o n  XlI,  5 
I 3 G - - I S G  y o n  X l I ,  6 

3 ~ 9- 151/., - 1 .  IO.  8l/~ Yon X I I ,  7 

I.  IO 8 G - - I O G  y o n  X I I ,  8 
I o l / 2 - - 1 2 1 / 2  won X l I ,  9 
12i/2--I4i/2 
I41/~--I6t/ ,  a 

I.  IO. I61/~--2. IO. 8 

2. lO. 8 - - 1 o  
lO--12  
12- -14  
14- -16  

2. IO. 1 6 - -  3. IO. 8 

3. IO. 8 - - 1 o  
10--12 

12--14  
14- -16  

3- IO.  1 6 - -  4. IO. 8 

4. lO. 8 - - 1 o  
lO--12  
12--I4a/4 

6. Io. 11- -14  
14--17  

6. IO. 1 7 - -  7. IO. 8 

7. IO. 8 - -11  
11- -14  
14- -17  

7. lO. 17--8 .  IO. 81/~ 

y o n  X I I ,  lO 
y o n  X I I ,  i i  
v o n  X I I ,  12 

y o n  X I I ,  13 
v o n  X I I ,  14 
y o n  X l I ,  15 
y o n  X I I ,  16 
y o n  X l I ,  17 

v o n  X I I ,  18 
y o n  X l I ,  19 
y o n  X I I ,  20 
v o n  X l I  21 
v o n  X I I ,  22 

y o n  x n ,  23 
y o n  x n ,  24 
y o n  X l I ,  25 

f r i sch  
v o n  X l I t ,  I 
y o n  X l I I ,  2 

v o n  X l I I ,  3 
v o n  X I I I ,  4 
y o n  X l I I ,  5 
y o n  X I I I ,  6 

8 .1o .  8 i /4 - - I l l /~  v o n  X I I I ,  7 
II1/4--I4i /4 y o n  X I I I ,  8 

8. IO. I4 i /4- -9  . io .  81/4 y o n  XlII ,  9 

9- lO. 8i /4--II1/~ y o n  XlII, i o  
1i i /4--i41/~ v o n  X l I I ,  i i  

9. IO.  141/4--10. IO. 8 v o n  X I I I ,  12 

IO. IO. 8 - -11  I r o n  X I I I ,  13 
11- -14  y o n  X I I I ,  14 
14- -17  y o n  X l I I ,  15 

Io.  lO. I 7 - - I L  IO. 8 y o n  x l n ,  16 

II. IO. 8--11 

11--14  
27.9.8a/4--IOa/4 

11--14  l& 
I 0 .  IO .  I 7 1 / 9 - - I I .  I 0 ,  81/2 

I I .  IO .  8 1 / 2 - - I I 1 / 2  

8 ~ / 2 - - i i 1 2  
1 1 G - - 1 4 G  
111/~--14~/2 

I I .  ~o. I4 i /g - - I3  . IO. 81/4 
I I .  IO. I4 i /=- - I3  . IO. 8iI4 

y o n  X I I I ,  17 
y o n  X l I I ,  18 

f r i s ch  
v o n  X I V ,  I 

f r i sch  

y o n  X V ,  I 
A b g u g  v.  I 
y o n  X V ,  2 
A b g u B  v. 2 
won X V ,  4 
A b g u g  v. 4 

T e m p .  
in  
C 

1 8 1 9 1 9  

16--17  

E r n t e :  m - ]  % 1 4  
' 13efalI ldef. B e f  

D a t u m  D I Z V 0 t31. " ~ 

14 . IO.1 i I 9 O13,2 
14. io .  7 - -  6 80 2,9 
14 . IO. IO . 8 IOO 4,0 

! 

2 16--17  ]14. IO. 

2 17 ] 14. IO. 
2 17 14. IO. 
2 17 14. IO. 

17 17 14. IO. 

2 16 17 [ I  5. IO. 
2 ~6 15. IO. 

2 17--18 1 15. io.  
2 16--17  15. IO. 

i5i/., 13- -16  15. io .  

2 13--17  116. 1o. 
m 

2 17--18 [ 16. IO. 
2 17 - - I8  16. IO. 
2 15--18 16. IO. 

16 13--1 , 16. IO. 

2 14--18  117. IO. 
2 16-- 18 ] 17. Io.  
2 :6-I6i/~1 17. lO. 
2 I6a/~ ]17 . IO. 

16 12- -17  l i 7  . IO. 

2 1 4 - - 1  9 118. IO. 
2 17- -20  ] 18. IO. 
2~/~ 1 5 - - I  7 [18. Io. 
3 1,--16 [ 2 0 .  IO .  
3 E6--I6i/2] 20. IO. 

15 16 [ 20. IO. 

3 I 6 - - I  9 [2i. i o .  
17--19  ]2I .  IO. 

3 15--17 ]21. Io.  
1,1/4 1 5 - - I 9  121" lO. 

I t / 9  122.1~ 
I 0  ~2 - - I9  2 2 .  IO.  

18 i16i/2-17122, lO, 

3 I7  [23. io .  
17 23. 1o. 

I7a/4 12- -17  23. IO. 

3 14- -19  24 . IO. 
3 2 2 4 " 1 ~  

14 17 24. IO. 
15 1 3 - - I 9  24. Io.  

7 I I 

8 I I 
8 I I 

7 I 2 
6 2 2 

I 

8 i  3 

2 - -  

2 1 
2 

4 -- 
3 i 
5 1 

IO  
6 2 
9 

2 - -  - - -  
I I 

8 - -  2 

IO  

6 1 2  i 
5 s 2 i 

2 

3 2 2 

~ } 2  i - -  

,o.lo. Ig~ 
13--218 25. 6 2 2 

18 I0. 2 25. 6 I 
IO .  I IO 14 . 

IO 14. Io. 
13- -19  14 . 

13- -18  125. IO. 13--18  25 . IO. 
18 25. IO. 

8 25. IO. 
17 19 25. IO. 
17--19  25. IO. 

I 2 I 

- -  - -  2 

- -  - - -  I 

I 7 IOO 3,6 
faur, 
- -  8 IOO 3,6 

6 IOO I 3,6 
6 IOO 3,3 
6 lOO]_3,2 

I 5 90 2,4 
I 3 90 3,1 
I I 9 ~ [ 2,8 

- -  4 ioo 3,o 

6 IOO I 3, 6 

3 -- 7 ~ ] 1,9 
- - -  2 IOO] 2, 4 
3 I 7 ~ 1,9 
4 - -  60 1,2 

- -  4 i oo  3,3 

3 2 7 ~ 1,9 
I 7 ~ 1,9 
I 5 ~ 1, 4 
I 7 ~ 2, 3 

2 6 80 2,6 

50 I 1, 7 
5 ~ 1,6 

4 6 0 2 , 3  
- -  IOO 4~0 

IOO 3,2 
I 90 3,6 

I 

5Ii I-I 2 

2 
31/., 

15 

IOO I 3, 8 
10013,6 
IOO f3, 4 

5 lOO [ 3,9 

5 1 o o  7 
IOO 3,8 

6 ioo  4,0 

90 2,9 
4 90 2,8 
5 IOO 3,8 

1 7 ~ 2,I 
90 3,0 

2 80 2, 4 
5 IOO 3,5 

4 IOO ] 3,2 
-  o Ol2,9 

9 3,7 
IO IOO 4~0 

5 88~ 2'6 
-- 4 o I,I 

4 3,1 

82~ I '6  
6 80 3,I 

O~2 

6 87 I 3,4 
14 ] o,1 

6 75 3, ~ 
-- 25 0,9 

4 75 J 2,9 

* V e r s u c h  X V ,  i w u r d e  zu  z y t o l o g i s c h e n  V e r s u c h e n  h e r a n g e z o g e n .  

I 
8 13. IO. 8i/4--111/4 yon XV, 6 3 16--1 7 2 7. IO. 
7 - 81/~--1xi/4 AbguI3 v. 6 16--1 7 2 7. lO. 

13. I0. III/2--I4.10.I01/2 VOII XV, 8 23 I2--I Q 2 7. IO. 
8 13.Io .  II1/~--I4. 'IO, IOl/~ A b g u B  v.  8 23 12- -19  27~ IO. 

8 14. IO. IOl/g 15. IO. 9 y o n  X V ,  io  22i/., 12 - -2o  [ 28. io .  
= d i c h t e r  Befa l l .  Z = z e r s t r e u t e r  Befal l .  V =  v e r e i n z e l t e r  Befa l l .  

m .  def .  B1. = m a k r o s k o p i s c h  d e f o r m i e r t e  Bl~itter.  

4 2 
4 2 

O = nicht befallen. 
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ist ferner, dab die Impfungen bei den verschie- 
densten Temperaturen durchgefiihrt wurden, die 
zwischen + IO ~ C und + 2o ~ C lagen. Eine 
Einwirkung auf den Impferfolg war in keinem 
Falle festzustellen. Bei @ io ~ C wie bei + I9~ 
war lO0% iger Befall zu verzeichnen. Wenn 
demnach die Temperaturen fiir das Zustande- 
kommen der Infektionen nicht eng begrenzt 
sind, so ist doch zu bedenken, dab hohe Tempe- 
raturen die F~ulnis des Impfmaterials begtin- 
stigt, wodureh dieses fiir die Beimpfung aus- 
seheidet und der Verbrauch an Impfmaterial 
unerwtinscht ansteigt. 

Mit + IO ~ C ist anBerdem die yon CurTIs (I) 
angegebene untere Grenze des Temperatur- 
optimums fiir das Schw/irmen der Zoosporen 
unterschritten, ohne dab eine Minderung im 
Impferfolg bemerkbar geworden ist, was eben- 
falls gegen eine enge Korrelation zwisehen 
InfektionsvermSgen und Schw/irmf~ihigkeit spre- 
chen wiirde. 

Wie ich schon frtiher (12) hervorgehoben babe, 
liefern die Sorten, die einen h0hen Infektions- 
grad mit einen hohem Reaktionsgrad verbinden, 
das geeignetste Impfmaterial. Aus diesem 
Grunde wurden in Dahlem die Sorten ,,Wohlt- 
mann" und ,,Deodora" zur Heranzucht des 
Impfmaterials bevorzugt. Diese Sorten bieten 
dem Krebserreger sehr gute Entwicklungsm6g- 
lichkeiten, so dab die gebildeten Wuchernngen 
fiber und fiber mit Sporangien bes~t sind. Auch 
ist der EntMcklungsrhythmus des Krebserregers 
auf diesen Sorten bekannt. Beobachtungen an 
einem groBen Material anf/illiger Kartoffel- 
st~imme scheinen darauf hinzudeuten, dab die 
Entwicklungsgeschwindigkeit des Parasiten nicht 
immer gleich schnell verlfiuft, sondern sorten- 
bedingte Unterschiede aufweist. 

Will man nun Wucherungen yon unbekannten 
Sorten zur Beimpfung heranziehen, so ist genau 
zu untersuchen, ob diese Wucherungen auch 
tats/ichlich mit geniigend reifen So/nmerspo- 
rangien besetzt sind. Da sieh die Sorten jedoch 
verschieden gegentiber dem Parasiten verhalten, 
ist diese Voraussetzung nieht immer erftillt. 
Sorten, die durch einen schw~cheren Reaktions- 
grad gekennzeichnet sind, eignen sich im all- 
gemeinen nur selten zur Heranzucht des Impf- 
materials. Bei ihnen kann man h/iufig beob- 
achten, dab schon yon derzw.eiten Generation 
an die Infektionsdichte nachl~13t. Es ist noch 
nicht gekl~irt, ob diese Erscheinung auf einer ge- 
ringeren M6glichkeit erneuter Infektion beruht 
oder ob sich die Entwicklungsm6glichkeit ffir die 
eingedrnngenen Zoosporen ver/indert hat. Merk- 
wiirdig ist dabei die Feststellung, dab dann in 

sp~teren Stadien des Krankheitsbildes die An- 
zahl der Sommersporangien gegenfiber den 
Dauersporangien immer mehr zurficktritt, 

Sporenaufschwemmungen yon derartigen 
Wucherungen enthalten naturgem~13 entspre- 
chend der geringeren Menge vorhandener Som- 
mersori wenig zahlreiche Schwfirmer und geben 
zur Beimpfung benutzt schwfichere Infektions- 
ergebnisse. 5hnlieh liegen die Verh/iltnisse, 
wenn zur Beimpfung infizierte Stengelteile Ver- 
wendung finden. Auch hier ist die Wucherungs- 
reaktion gehemmt. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich daher die 
Folgerung, dal3 die Auswahl des Impfmaterials 
mit gr6Bter Sorgfalt vorgenommen werden muB, 
da sie ausschlaggebend ftir den Erfolg der Be- 
impfung ist, demgegentiber die genaue Einhal- 
tung der Triebl~inge, der Impfdauer, der 
Temperatur und der Feuchtigkeit eine unter- 
geordnetere Rolle spielt. Will man infolge von 
Personalverh/iltnissen diese Schwierigkeit bis zu 
einem gewissen Grade umgehen, so wird man 
darauf angewiesen sein, nur Wucherungen yon 
den als besonders geeignet zur Heranzucht des 
Impfmaterials bekannten Sorten zu verwenden. 

Auf einen weiteren wichtigen Punkt habe ich 
zu verweisen. Die Entwieklung einer Sorus- 
generation ist durchschnittlich in etwa IO bis 
14 Tagen abgeschlossen und es erfolgt zu dieser 
Zeit die Ausstol3ung der reifen Schw/irmer. An 
Wucherungen, die yon einer Beimpfung vor 
etwa 3 Wochen stammen, werden demzufolge 
in der Regel (bei einer durchschnittlichen Tem- 
peratur yon 15 bis 18 ~ C im Anzuchtraum) die 
Sommersporangien der Prim~rinfektion restlos 
ausgestol3en sein und die der Sekund/irinfektion 
noch nicht die voile Reife erlangt haben. 
W/ihrend also 14 Tage alte Wucherungen ein 
gutes Impfmaterial abgeben, sind etwa 3 Woehen 
alte Wucherungen.. weniger geeignet nnd nur 
nach sch~irfster Uberpriifung zu verwenden. 
Sp/iter tiberschneiden sich die einzelnen Gene- 
rationen, da die Reifung der einzelnen Sporangien 
nicht ganz gleichm~il3ig verl/iuft, so dab die 
Wueherungen yon der 4. Woehe nach dem Be- 
impfungstage an je@rzeit zur Beimpfnng brauch- 
bar sind, soweit sie noch frisch und ohne Faul- 
stellen sindl 

Ein grol3er Nachteil der bisherigen Prtifungs- 
methoden besteht darin, dab man zu ihrer 
Dnrchffihrung auf keimende Knollenaugen an- 
gewiesen ist. Die Vornahme yon Prtifungen ist 
daher in der Zeit nach der Ernte bis zum Ab- 
schtug der Ruheperiode der Kartoffelknollert 
nnmSglich. Soweit es sich dabei um sp~ite- 
mittelsp/ite Sorten handelt, kann man im all- 
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gemeinen erst von Mitte Dezember an mit einer 
beginnenden Keimbereitschaft der Kartoffeln 
rechnen, w/ihrend sic bei den frfih-mittelfriihen 
Sorten schon zu einem etwas frfiheren Zeitpunkt 
einsetzt, Etwaige durch die Witterung des 
vergangenen Jahres bedingte zeitliche Verschie- 
bungen des Keimbeginns sind so geringffigig, 
dab sic ffir die Krebsprfifungen keine Bedeutung 
haben, zumal das zur Einsendung gelangte 
Material aus den verschiedensten Oegenden 
stammt, die keinen einheitlichen Witterungs- 
verlauf aufweisen. 

MaBgebende Zfiehterkreise haben aber ein 
groBes wirtsehaftliches Interesse daran, die Er- 
gebnisse der Krebsprfifungen m6glichst friihzeitig 
in H/inden zu haben. Auch ffir die anerkennen- 
den K6rpersehaften, die in Zweifelsf/illen eine 
etwaige Saatgutanerkennung von dem Ausfall 
einer Krebsprfifung abh/ingig machen, ist eine 
sofortige Prfifung nach der Ernte unbedingt 
wiinschenswert. 

Es mui?te daher untersucht werden, in 
welchem Umfange aueh w/ihrend der Zeit der 
Keimruhe der Karoffelknollen die M6glichkeit 
einer Priifung besteht. Dabei lag der Gedanke 
nahe, zungchst mit Hilfe stimulierender Mittel 
die Knollen zum vorzeitigen Auskeimen zu ver- 
anlassen und dann die kleinen Triebe in der 
fiblichen Weise zu beimpfen. 

Die von anderen Autoren bisher durchgefiihr- 
ten Stimulationsversuche mit Kartoffeln (2, IO, 
13, 14, 15--I7) haben im gfinstigen Falle nur 
eine geringe Abkfirzung der Keimruhe dnrch 
Behandlung mit Chemikalien erbracht; fast 
durchweg ergab der durch mechanische Ver- 
letzung hervorgerufene Wundreiz eine h6here 
stimulierende Wirkung. Aueh konnte durch 
Anwendung physikalischer Stimulantien, wie 
h6here Temperaturen, vortibergehender Wasser- 
entzug und ~ihnliehes, eine F6rderung der Kei- 
mung erzielt werden, jedoch erm6glieht die mit 
einer einfaehen oder kombinierten Behandlung 
zur Zeit erreiehbare Stimulation noch keine prak- 
tische Nutzanwendnng bei der Krebspr6fung, so 
dab nach einem anderen erfolgversprechenderen 
Wege gesucht werden muBte. 

Der kfirzeste Weg w/ire die Beimpfnng von 
Augen in Keimruhe befindlieher Kartoffel- 
knollen. Die Schwierigkeiten, die sieh einem 
solchen Vorgehen entgegenstellen, sind meines 
Erachtens nicht unfiberwindlieh. Wenu bisher 
Infektionsversuche an Augen in Keimruhe be- 
findlicher" Knollen zu keinem Erfolge ffihrten, 
so lag wohl der Hauptgrnnd ffir das MiB- 
lingen der Beimpfung in erster Linie an der 
ungenfigenden Wirksamkeit der vorhandenen 

Impfmethoden. Durch die Kleinheit der Angriffs- 
fl/iche, die in diesem Stadium die Kartoffel dem 
Krebserreger bietet, wird der Erfolg einer Be- 
impfung zweifellos sehr erschwert und es ist des- 
halb ein Verfahren erforderlich, das die M6glich- 
keit gew/ihrt, hoehvirulente Sporen an lokal 
begrenzten Stellen angreifen zu lassen. Diese 
Forderung glaubte ich durch das im Zfichter 
beschriebene Verfahren weitgehend erffilttj ge- 
stattet es doch, Knollenangen der Einwir- 
kung 'konzentrierter, hoehvirulenter Sporenauf- 
schwemmungen fast betiebig lang auszusetzen. 

Entscheidend ffir den Erfolg einer Beimpfung 
war daher meines Erachtens nut das Verhalten 
der Knollenaugen in dem Zustand der Keimruhe 
gegenfiber dem Krebserreger. Die bisherigen 
MiBerfolge berechtigen keineswegs zu der An- 
nahme, dab nut im Wachstum begriffene Triebe 
der Kartoffel von Synchytrium endobioticum 
befallen werden k6nnen. Man muB dabei scharf 
die M6glichkeit einer Infektion yon der der 
Reaktion trennen. Alle Beobachtungen deuten 
nun darauf bin, dab eine absolute (vollkommene) 
Immunit~it-Eindringungsresistenz (3), die auf 
dem Fehlen spezifischer, attraktiver Stoffe be- 
ruht, bei der Species Solarium tuberosum gegen- 
fiber Synchytrium endobioticum in keinem Ent- 
wicklungsstadium besteht. Geht man yon dieser 
Voraussetzung aus, so k6nnen nur Hindernisse 
mechanischer Art in Frage kommen, die sieh 
dem Eindringen der Zoosporen entgegenstellen. 
So wird mit fortsehreitender Verkorkung mit 
Ausnahme der Augen die Oberfl/iche der Kar- 
toffelknolle vor dem Befatl dureh Synchytrium 
geschfitzt. Verh~iltnism/il3ig sp/it verkorkt die 
den Augen vorgelagerte Schuppe, so dab an 
dieser Stelle hfiufig noch kurz vor der Ernte 
Neuinfektionen durch Krebs festgestellt werden 
k6nnen. W/ihrend diese Schuppe sp~iter noch 
verkorkt und die Verkorkung innerhalb des ein- 
gesenkten Auges weitergeht, bleibt die Spitze des 
ruhenden Sprosses stets frei von jeglicher schfit- 
zenden Korkschieht (5). An diesem Punkte be- 
steht demnach gr6gte M6glichkeit einer Infektion. 

Wfirde nun in dem Zustand der Keimruhe tier 
Knollen eine Infektion gelingen, dann ergibt sich 
die Frage, ob eine vorhandene Reaktionsf/ihig- 
keit (hier in Richtung der Wucherungsausbildung 
zu verstehen) dadurch sogleich ausge!6st wird. 
Dem Parasiten k/ime in diesem Falle die Rolle 
eines Stimulans zu, die er an Kartoffetpflanzen 
w/ihrend der Vegetation auch zweifellos ausfibt. 

Bei den folgenden Versuchen rechnete ich 
damit, dab zun/ichst die Prim/irinfektionen eine 
stimulierende Wirkung ausfib6n wfirden, wo- 
durch dann eine erweiterte Befallsflg.che ffir die 
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2~ Generation geschaffen w~re. Unter  Berfiek- 
sichtigung der Dauer einer Generation h~itte sich 
somit die Prfifung auf etwa 4--5 Wochen zu 
erstrecken. 

Das Impfmaterial s tammte von,,Wohltmann"- 
Stauden, deren Saatknollen vor dem Auspflanzen 
im Juni  mit Wucherungen, die mit Hilfe von 
Stecknadeln auf j edem Auge befestigt wurden, be- 

Abb. 2. Befallsbild der Sorte ,,B,N." (Nr. 4). 

impft worden waren. ZurWertung des Reaktions- 
grades land hier eine Unterteilung in ,,Wuche- 
rungen (W)", ,,makroskopisch deformierte Bl~itter 
(M)" und ,,Radi~irgallen (R)" statt. Da noch keine 
Triebe vorhandenwaren, muBte bei den anf/illigen 
Sorten im Falle des Gelingens von Infektionen und 
einsetzender Reaktion mit dem Auftreten von 

Abb. 3. ,,Industrie (Lembkes)", I I .  Untersuchung (NL x). 

SproBwucherungen gerechnet werden, w~hrend 
makroskopisch deformierte B1/itter nur bei vor- 
gekeimten (bzw. durchgewachsenen) Knollen- 
stricken zu erwarten waren. Traten an einer 
krebsfesten Sorte vereinzelte Infektionen auf, 
die sich nicht zu Subinfektionen (6) entwickelten, 
und ribte der Parasit hier eine stimulierende 
Wirkung aus, so war die Bildung yon Radi~ir- 
gallen (7) zu erwarten. So erkl~rt es sich, dab 
nur einmal makroskopisch deformierte BlOtter 
verzeichnet sind (Tabelle III ,  4), und zwar bei 
der Sorte ,,13. N.". I n  diesem Falle (Abb. 2) 
hatten die Knollen mit ihren Kronenenden auf 
dem Felde die Erdoberfl~iehe durchbrochen, so 

dab am Stocke bereits kleine Triebe ausgekeimt 
waren (Durchwaehsung). 

Im September beimpfte ieh nun Augen reifer 
Knollen der Sorten ,,Industrie", ,,Erstling", 
, ,Wohltmann" und einer neuen Sorte ,,B. N." 
Bis auf die letztere waren die Knollenproben 
am Tage zuvor vom Felde genommen und fiber 
Naeht feueht gehalten worden. Die erste Unter- 

suchung am 14. Tage nach der Be- 
impfungzeigte das in Tabelle I I I  an- 
gefiihrte Ergebnis. 

Nicht befallene, gekeimte Knollen- 
strieke wurden nieht beobaehtet. ]Ks 
zeigten sich nur krebsige Gebilde als 
einzige Art eines Wachstumsprozesses, 
so dab ein yon Synchytrium endobioti- 
cure ausgehender stimulierender Reiz 
angenommen werden muB, nnd dab 
bei den Proben von, ,Industrie",  ,,Erst- 

l ing"  und .Wohl tmann"  die Keim- 
ruhe bereits in vollem Umfange ein- 
getreten war. Der Impferfolg verbes- 
serte sich noeh wesentlich bei der 

zweiten Untersuchung, da ganz vereinzelte In- 
fektionen bei der ersten Untersuchung fiber- 
sehen worden waren, die nun din'oh die inzwi- 
schen eingetretenen Sekund~rinfektionen augen- 
I~illig wurden. Wie erhofft, haben die Knollen- 
stficke, wenn auch etwas langsamer, auf den Be- 
fall mit Wucherungsbildung reagiert (Abb. 3 u. 4), 

so dab das diesen Sof- 
ten eigentfimliche Ver- 
halten gegen den Krebs 
deutlich in Erscheinnng 
trat. Dieser Vorversuch 
gab daher Veranlassung, 
die Versuche auf brei- 
refer Basis fortzusetzen. 

Zu den anschlieBenden 
Versuchen mit Proben 
bereits geprfifter Sor- 
ten (Tabelle III ,  5--16, 

Abb. 5--8) wurden Knollen verwendet, die etwa 
4 Wochen im Keller gelagert hatten, bei denen 
also die Verkorknng der Knollenoberfliiehe zum 
Absehlug gekommen war. Die Ergebnisse zeigen 
volle !Jbereinstimmung mit denen friiherer Ver- 
suche~ Die Befallszunahme bei der zweiten 
Untersuchung erkl~irt sich auch hier naturgem~il3 
aus der erfotgten Sekund~ir- und Terti~irinfek- 
tion, w~ihrend die gelegentIiche Abnahme im 
Befall teils auf inzwischen eingetretenen Abort 
zurfickzufiihren ist, teils auf lokal bedingte un- 
grinstige Infektionsverh~ltnisse, wodurch eine 
Neuinfektion durch die der ersten Generation 
entstammenden Zoosporen unterblieben ist~ 
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Sor te  

I Indus t f ie  
(Lembkes) 

2 Ers t l ing  
(Kleinb.) 

3 W o h l t m a n n  
4 B . N .  

56 Albabona  (o) 
Beate I (o) 

7 l{onsum (o) 
8 Berlichingen (o) 
9 Ackersegen (o) 

IO Jube l  (o) 
I I  P a l m a  (o) 
12 D a t u r a  (i) 
13 Indus t r ie  (~) 
14 Allerfr .G. (~) 
15 H a r t m u t  (~) 
16 Ves ta  (~) 

~7 A I 
~8 A 2 
19 A 3 

20 A 4 
21 A 5 
22 A 6 
23 A 7 
24 A 8 
25 A 9 
26 A IO 
27 A I I  
28 A 12 
29 A 13 

3 ~ A 14 
31 A 15 
32 A 16 
331 A 17 
34[ A i8 
35 A 19 
36 A 2o 
37 A 21 
38 A 22 
39 A 24 

4 ~ A 25 
41 A 26 
42 A 27 
43 A 29 
44 A 3 ~ 
45 A 3I 
46 A 3 2 
47 A 33 
48 A 34 
49 A 35 

5 ~ A 36 
51 A 37 
52 A 38 
53 A 39 
54 A 4 ~ 
55 A 41 
56 A 4 2 
57 A 43 
58 A 44 
59 A 45 

D e r  Z f i c h t e r ,  

�9 impf t  ~ ~ ~ 
be- | �9 " ~  

am ~ ' ~ ~ 

8 124.IX, 7 14 

15 ,, I7 I4 

15 25.IX. 6~/~ 14 
2 29.IX. 19 i6 

21.X. 7 I( 
2oi,,X. 6~/~ i~ 

,, 7i/4 I; 
6~/~ I; 

~ l l ,  I; 
21.X. I( 

6[/: 1~ 

,, 77 I( 

2olk. V, 
2I .X.  I, 

IOl 

I0 

I0 

I0 

10 

IO 

IO 

I0 

IO 

10 

IO 

I0 

I0 

I0 

I0 

1o 

IO 

IO 

10 

I0 

IO 

IO 

IO 

I O  

I O  

I O  

I O  

I O I  

I~  I 
I O  

lOl 
I O I  

1 0  

1 0  

IOl 
3. J a h r g .  

T a b e l l e  I I I .  

 'nte suc un  

9 m 

3 - -  2 i - - ] - - '  I0,0 ](2 W)l 29 

2 1-1-1 

Zwei te  Un te r suchung  

i . c l i1 . ) '  

:: 1 
i W ~33 

3, ~ 3 W 8o 

91 2 2 ' - - - -  

1 3 - -  - -  

i 5, c 
I , (3  

3  -71 I W (0,6) 
2 W (o,5--1,o) 
IO W (o,4mI,4) 
m W (  --2,2) 
4 W (o,7--1,5) 

5 W (0,4--2,5) 

2 W (o,7--I,5) 

3 W (o,6--i,o) 

I W (0,6) 

I W (1,o), R. 

2 W  

5 W  

4 W 

2 W  
4 W 

3 W  

4 W 

- - - -  I I 2 -  2,r - -  

---- 1 13- l,C 

- _ -  2i I2 lO,C 
- -  I , C  

I I 3 , C  

- -  2 W  
: 2,c 4 W 

8 W  
4[--/ 2/ s[-- 3 w  
I 

4 
21 

- - i  
i 

- - l .  
I 

- - t  
- - i  

II 
- - i  

51 
- - i  

- - i  

- - i  
- - i  

- - t  

- - i  
- - E  

- - i  

31 

- - t  

4~ 
- - i  

31 

2 

4 

3 

I 

3 

zI 
- I  

3411 35 
35 
38 
36 
35 
37 
36 
36 
36 I o -  

35 14 -; 
35 

M 
�9 

t--.4 

2,4 

(o,5--I,5) 

(o,5--2,2) 

(o,6--o,9) 
(I,O--I,5) 

(O,6--1,2 

11 

I~0 

2,6 

71 2,o 
60 2,3 
77 3, I 
87 3,5 
54 1,6 
20 0, 4 

2,3 

0,8 
0 , I  

1,4 

0,3 
0,3 
0 , 2  

1 , 2  

0 , I  

1 , 9  

0 , I  

0 , I  
i _ _  

1,0 

0,I 

1,7 

2,3 

I,O 

2,0 

2,0 

0,7 
O,I 

1,2 

O , I  
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T a b e 11 e I I I  (Fortsetzung).  

6e 
6i 
62 
6: 
6.; 

67 
68 
69 
7 ~ 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 

8, 
8i 
87 
88 
89 
90 i 
9 I  
92i 
93 
94 
95 
9 6  
97 
98 
99 

ioo 
ioz 

Sor te :  

A 46 
A 47 
A 48 
A 49 
A 5 ~ 
A 5 I 
A 52 
A 53 
A 54 
A 55 
A 56 

B 51 
B 53 
13 54/2 
B 7 ~ 
C 2 
C 56 
D 2 
D 37 
D 45 
D 5I / I  

D 59/1 
D 6 I  
D 92 
D 145 
D I 5 6  
D I6I  
P 3 
P 7 
P 8 
P 9 

P 21 
P ~2 
P 23 
P 26 
P 29 
P 30 
P 3 ~ 
P 32 
K 
P . Z .  
P. 1R. 

ersuchung 

i . . . .  ) -o Reaktion ( ~ o~ 

2 W (0,5--0,8) 4 ~ 
- -  3 ~ 

2 W  (2,o--2,5I 3 b 

2 W (o,4--I ,5)  

I 0  

- -  IO  

- -  I O  

7 W (oy7--3,o) 7 ~ 

- -  I O  

- -  IO 

I W (Adv) 4 ~ 

Radi~trgallen IO 
w (o,7) 

[ : w  (o,6--,,o) 20 
12W(0, 7 1,2) 4 ~ 

- -  2 0  
I W ( I ,  I )  . 4 ~ 

2 W  (o~4--o;5) 3o2~ 
3 W ( A d v . .  o,8) 6o 
2 W  (o,9--1;7) 3 ~ 
I W (I,O') 3 ~ 
4 W (I,O--3,O) 6o 
Radi~rg__allen __8~ 

(o) = krebsfest  [ Merkb la t t  I des Deutsehen  PflanzenschutZdienstes.  
(+) = an~tllig I 
(1) I n  den Pr i i fungen des Deutschen  Pi lanzenschutzdiens tes  a l s  krebsanf~llig bes t immt .  

D = dichter  BefMl. 
Z = zers t reuter  Befall .  

V = vereinzeleer  Befall. 
O = nicht  befalle n, j edoch  gekeimt .  
F = fau!. 

o,9 
o,3 

I , I  

1 , 2  

o,3 

O~I 

O , I  

2,~ 

O , Z  

O , I  

I , I  

O : I  

20 0, 5 
o,9 
IeO 

O,4 
0,7 
0,4 
I , I  

1,5 
I , I  
I , O  
1,8 
I,g 

N. G = nicht  geke imt ;  die Zahl vor  dem K o m m a  gibt  die Anzahl  Knollenstf icke an, die keinerlei  K e i m e  
zeigten;  die Zahl h in ter  dem K o m m a  die Anzahl  Knollenstt icke,  bei denen nur  das be impf t e  
Auge n ich t  ausgeke imt  war. 

Reak.  = Reak t ion :  W = W u c h e r u n g ,  M = m a k r o s k .  def. Bla t t ,  R = R a d i g r g a l l e m  
Adv.  = A d v e n t i v w u c h e r u n g  (9)- 

Zu  den  V e r s u c h e n  1 7 - - 1 o 2  w u r d e n  n e u e  un -  Die  K o n t r o l l e  fiir  die E r g e b n i s s e  d ieser  U n t e r -  
b e k a n n t e  S t ~ m m e  h e r a n g e z o g e n ,  die  ebenfa l l s  s u c h u n g e n  l i e f e r t en  sp~ te re  B e i m p f u n g e n  der -  
s c h o n  l~nger  e Ze i t  i m  K e l l e r  ge !age r t  l i a t t en ,  s e l b e n  S t ~ m m e  an  v o r g ? k e i m t e n  K n o l l e n s t f i c k e n  
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(TabellelV). Dabei stellte sich heraus, dal~ nur 
fiinf anf/illige St~imme (A IO, A I2, A 39, C 56, 
P 3) nicht erfal3t worden waren, w/ihrend zehn 
St/imme (AI,  A I I ,  A I 3 ,  A38, A56, DI45 ,  
P7 ,  P 21, P23 ,  K ) in der ersten Priifung 
unentschieden blieben, yon denen einer (A I) 

Untersuchung ein grol3er Teil der nicht infizier- 
ten Augen ausgekeimt war. Eine stimulierende 
Wirkung des Parasiten war also bier nicht her- 
vorgetreten. Wie weit der durch das Schneiden 
der Kartoffelstticke hervorgerufene stimulierende 
Wundreiz das zeitige Keimen bewirkt hat, l~13t 

Abb.  4. , , I ndus t r i e  (Lembkes ) " ,  I I .  Ur t t e r suchung  (Nr. I ) .  

sich sp/iter als Vermischung einer festen mit einer 
anf/illigen Sorteerwies. Bei A 5 scheint ebenfalls 
eine Vermischung vorzuliegen, eine Nachprtifung 
konnte aus Materialmangel nicht durchgeftihrt 
werden. 

sich nicht bestimmen, da keine Parallelversuche 
mit ungeschittenen Kartoffe!n vorliegen. Ebenso 
ist nicht ersichtlich, ob vielleicht die Sporen- 
aufschwemmung an sich schon stimulierend ge- 
wirkt hat. Da bei einigen Sorten die Zahl der 

Abb. 5. v.  K a m e k e ' s , , D a t u r a " ,  I L  U a t e r s u c h u n g  (Nr. i 2 ) .  

Mit Ausnahme yon P 3 weisen die falsch be- 
urteilten Soften nur eine Impfdauer yon h6ch- 
stens 73/4 Stunden auf, so dab der Gedanke nahe- 
liegt, dab der MiBerfolg vielleicht zum Teil durch 
eine zu kurze Impfdauer veranlaBt ist. Jeden-  
falls wird man diesen Punkt  bei erneuten Impf- 
versuchen m i t  ruhenden Knollen nicht aul3er 
acht lassen dtirfen. 

Beachtenswert ist, dab schon bei der  ersten 

nichtgekeimten Knollenstiicke sehr hoch ist, 
muB diese Deutung als unwahrscheinlich gelten, 
wenn auch alle Sorten nicht immer gleich stark 
auf Stimmulationsreize reagieren (2). Aus den 
Be0bachtungen fiber die Keimung geht j edoch 
hervor, dab wir bei den Kartoffeln mit vollem 
Recht yon einer Ruheperiode sprechen k6nnen, 
was KOLTERMANN (I0) auf Grund seiner Ver- 
suche ablehnt. Dagegen glaubt er diese Erschei- 

1,1. 
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T a b e l l e I g .  

S or te :  

A i 

A 2 

A 3 
A 4 
A 5 
A 6 
A 7 
A 8 
A 9 
A IO 

A I I  

A 12 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 
A 17 
A 18 
A 19 
A 20 

A 21 
A 22 
A 24 
A 25 
A 26 
A 27 
A 29 
A 3 ~ 
A 31 
A 3 z 

33 
34 

~7 
38 
39 
4 ~ 

4 z 

i 43 
44 
45 
46 

49 
5 ~ 

52 

53 
54 

53 

2 
c 56 

Ergebn i sse  der  Be impfung  yon  Knol lens t f icken  
in Ke imruhe  bef indl icher  IKnollen mi t  vo rgeke imten  Tr ieben 
D Z V S O W D Z V S O 

5 

2 

2 

I 

2 

4 

4 

2 

4 

3 

4 

I 

2 

2 

7 

I 

i 
4 

I 

I 

2 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

3 

I 

2 

3 

2 

3 
I 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

3 

I 

2 

3 

3 

I 

I 

8 

52 

6 

8 
4 

2 

8 
2 

9 
I O  

9 

9 
I O  

6 
9 

I~ 5 5 

5 4 

2 

4 4 

i 3 

i 4 
8 
9 

9 

9 
2 

8 

5 

6 
2 2 

2 

9 

- -  2 

5 8 

2 

3 IO 

8 

i 5 

I I O  

4 

9' 

I 

I 

2 

-- I 

I 

I 

2 

I 

I 2 

I 

I 

I 

i I i 
I I 

2 

I 

2 

2 I 

2 I 

2 

I I 

2 

I 3 

I 

. .I  

I 

I 

I 2 

2 I 

I I 

I 

I 

: 2  2 

2 I 

3 i 
I 

I 

? 

? 

? 

8 
I 

49 
9 

I O  

I 0  

8 
2 

5 

I O  

6 

Bemer-  
kungen  

M 

(i) ve rmi sch t  

7 

i ve rmi sch t  ? 

6 
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T a b e 11 e IV (Fortsetzung). 

Sorte:  

D 2 

D 37 
D 45 
D 5I/I  
D 59/~ 
D 61 
D 92 
DI45 
DISO 
DI6I  

P 3 
P 7 
P 8 
P 9 
12) 2 1  

P 2 2  

P 23 
P 26 
P 29 
P 3 ~ 
P 3 I 
P 32 
P 36 

K 

P .  Z .  

P.R~ 

Ergebnisse der Beimpfung 
in Keimruhe befindlicher Knolten 
D S O 

I 

I 

2 

2 

I 

2 

3 
2 

I 

4 

von Knollenstticken 
mi t  vorgekeimten Trieben 

z ! v 

T 

2 

- -  I 

- -  I 

-- 2 

I I 
- 

I 
I 

- -  3 
I 

2 

2 

5 3 

8 
9 

8 4 

6 
8 

I O  

5 
I O  

8 

6 
6 
4 
2 

7 
5 
5 
6 
2 

6 
6 
3 

W D 

I 8 
- -  2 

- -  5 
i 5 
2 6 
2 

- -  6 

I 7 

- -  4 
2 7 
3 5 
2 I 

i 5 
4 5 

- -  I O  

- -  7 

Z 

I 

4 

3 

I 

I 

2 

I 

2 

V S 

2 

2 

I 

I 

3 -- 

2 

I 

2 

I -- 

I * 

i 

o l 

9 
I O  

8 
I O  

6 

2 

8 

2 

4 

9 
I O  

M 

4 

3 
(3) 

4 

4 
2 

5 
3 
I 

3 
I 

I 0  

3 

In  dieser Tabelle sind nur die befallenen oder gekeimten Knollenstticke berticksiehtigt .  
gekeimten oder gefaulten Stiicke sind fortgelassen. 

Es bedeute t :  D = dichter Befall, 
Z = zerstreuter Befall, 
V = vereinzelter Befall, 
O = nicht  befallen, 
S = Subinfektionen, 

W ~ Wucherungen, 
M = makroskopisch deformierte Blgtter ,  

nung  auf  den noch n ich t  e r re ich ten  Re i f ezus t and  
zurf ickft ihren zu mfissen. 

P r a k t i s c h  sp ie l te  diese F rage  be i  den Unte r -  
suchungen  eine un te rgeordne te  Rolle,  da  es 
sich zunSchst  d a r u m  handel te ,  festzustel len,  ob 
es mit l  dem neuen wi rksameren  Verfahren  ge- 
l ingen wtirde,  In fek t ionen  schon zu einer  Zei t  
zu erzielen, in der  sich die Knol len  noch in der  
K e i m r u h e  bef inden,  D a m i t  wtirde erre ichL dab  
die zu le is tende A r b e i t  an den Prt i fs tel len auf  
einen 1/ingeren Z e i t r a u m  ver te i l t  und  die yon  
Zi ichtern  und  den ane rkennendenK6rpe r scha f t en  
geste l l te  F o r d e r u n g  frf ihzeit iger Pr t i fungen er- 
f i i l l t  werden  k6nnte ,  

DaB: dieses Ziel e r re iehbar  ist,  dar t iber  dt i r f te  
wohl  ke inZweife l  mehr  bestehen.  DaB die Pr t i fung 
in der  soeben besehr iebenen F o r m  sehon die no t -  
wendig  zu fordernde  Sicherhei t  aufweist ,  wage 
ich selbst  n ich t  zu behaup ten ,  und  es werden in 

Bemer- 
kungen 

Die nicht: 

der  bere i ts  angedeu te t en  R i c h t u n g  wei tere  Ver- 
suche durchzuf i ihren  sein, ehe die  A r b e i t  da r i ibe r  
als abgeschlossen gel ten kann.  I m m e r h i n  h a t  
sich in den bisher igen Versuchen gezeigt,  dab  
der  e ingeschlagene W e g  gangba r  ist. E r g a b  sich 
doch eine f3bere ins t immung der  Un te r suchungen  
m i t  der  Kon t ro l l e  yon mehr  als 8o% al ler  im 
Versueh bef indl ichen Sor tenproben .  

Ein  andere r  Weg,  u m  zu einer E rwe i t e rung  der  
Pr i i fzei t  zu gelangen,  bes t eh t  in de r  ge t r enn ten  
Pr t i fung yon  f r i ihen-mi t te l f r i ihen  u n d  sp / t t en -  
mit telsp~iten Sorten,  Bei der  ers ten  G r u p p e  
b ie t e t  im a l lgemeinen das  Vorke imen  der  Knol -  
lenaugen schon Anfang  N o v e m b e r  im Gew/ichs- 
haus  keine Schwier igkei ten.  Man h a t  dann  den 
Vor te i l ,  m i t  einer  I4 tgg igen  Pr i i fdauer  auszu-  
kommen ,  w~hrend  sie bei  der  e r s tangegebenen  
Methode  noch n icht  ausre ichend zu sein scheint.  
Es wird  aber  nur  in den se l tens ten  F~illen dell  
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Ztichtern m6glich sein, ihre neuen Zuchtstgmme Prtifung hie 
im ,,S~imlingsjahr ' schon nach Reifeeigenschaf- werden kann. 

Der Z/ichter 

im vollen Umfange ausgenutzt 

Abb. 6. B 6 h m ' s  ,Allerfrttheste Gelbe", I I .  Untersuchung (Nr. 14). 

ten zu beurteilen und zu trennen. Mit einiger Gelingt es also in der n~ichsten Zei t  nicht, 
Sicherheit Werden sie es erst im ersten ,,Knollen- durch k/instliche MaBnahmen die  Ruheperiode 

Abb. 7- D i x  ' ,,Hartmut", I I .  Untersuchung (Nr. I5). 

j ahr"  und bei Staudenauslesen verm6gen und so der Kartoffelknollen wesentlich abzuk/irzen und 
kommt  es, dab die M6glichkeit einer getrennten die Augen friihzeitig zum Auskeimen zu bringen, 
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so muf3 man der Beimpfixng yon.Stricken ruhen- 
der Knollen erh6hte Beachtung schenkenund die 
hier gegebenen MSglichkeiten weiter verfolgen. 
Dur~h die Kfirze der ~ zur Verffigung stehenden 
Zeit, die durch den AbschluB der Vegetation und 
das Ende der Keimruhe umgrenzt wird, ist die 
Durchffihrung dieser Untersuchtmgen sehr er- 
schwert, da die g esammelten Beobachtungen 
und Erfahrungen erst im n~ichsten Jahre  auf 
ihre Richtigkeit hin geprfift werden kSnnen. 
Da ein m6glichst frfihzeitiger Abschlul3 der 
Krebsprfifungen j edoch wirtschaftlich yon grof3er 
Bedeutung ist, wfirden die betreffenden Unter- 

Dichte der Infektionen und- damit der Reiz zur 
Wucherungsbildung nach etwa dem 4. Tage ab, 
so dab eine l~ingere Verwendufig als 4 Tage 
nicht empfohlen werden kann. Kfirzere Be- 
impfungszeiten als 4 Stunden kSnnen ebenfalls 
nicht beffirwortet werden. 

3. Beimpfungen bei Tempemturen zwischen 
- / I O  ~ C und ~- 2o. ~ C hatten ~leich ~ute Infek- 
tionsergebnisse gezeitigt 

4. Bei der Auswahl des Impfmaterials ist zu 
beachten, dab die Wucherungen reich mit reifen 
Sommersporangien besetzt sind. Es eignen sich 
daher am besten Wucherungen yon Sorten mit 

Abb.  8 . .C i m b  a I ' s ,  , ,Vesta",  

suchungen einem dringenden Bedfirfnis Rech- 
nung i tragen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Es Wird fiber erg~inzende Versuche und neue 
Erfahrungen mit dem im Zfichter besehriebenen 
Infektionsverfahren berichtet. Dabei wird fest- 
gestellt: 

r. Im Gegensatz zur Schw/irmfiihigkeit finder 
eine Beeintr~ichtigung des Infektionsverm6gens 
der Zoosporen der Sommersporangien durch den 
aus der Schnittfl~iche heraustretenden Zellsaft 
nieht statt. Ein Abschlul3 der Schnittflfiche an 
den zur B~eimpfung verwendeten Wucherungs- 
stfickchen mit Vaseline ist als0 nicht erforder- 
lich. 

2. Das Impfmaterial hat noch am 6. Tage 
seiner Verwendung in den angeffihrten Versuchen 
gute  Befallsziffern gegeben, doch nimmt d ie  

I I .  Un te r suchung  (Nr. 16). 

hohem Reaktions- u n d  hohem i Infektionsgrad, 
sowie Wucherungen, die yon einer 2 oder 4 Wo- 
chen und mehr zurtickliegenden Beimpfung her- 
rfihren. 3 Woehen alte Wucherungen sind nach 
M6glichkeit yon der Verv~endung auszusehlieJ3en. 

5. Die  Beimpfung yon Knollenstficken noch 
in Keimruhe befindlicher Kartoffeln zeigte, dab 
auch in diesem Stadium Infektionen gelingen 
und die anfiilligen Sorten sog]eich mit  einer 
Wueherungsreaktion einsetzen. Bei 80 % aller 
im Versuch befindlichen Sortenproben konnte 
�9 ein fibereinstimmendes Ergebnis mit  frfiheren 
Versuchen oder mit den Prrifungen an vor- 
gekeimten Knollenstfieken erzielt werden. Da- 
mi t  ist die MSglichkeit gegeben: unmittelbal- 
-naeh der Ernte rhit der Prfifung der Kartoffel- 
st~mme zu beginnen ; j edoch bedarf die Prfifungs- 
technik in diesem Falle noch einer weiteren Be: 
arbeitung, um die Sieherheit der Impfung auf 
das praktisch erforderliehe Mal3 zu steigern. 
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Hans Kniep t .  
Von F. Br ieger ,  Berlin-Dahlem. 

Am 17. November  193o s tarb  nach langer, 
schwerer Krankhei t  der Berliner Botaniker und 
Genetiker Professor Dr. HAMS I{NIEP im 49- Le- 
bensjahre. Bei der groBen Bedeutung, die 
KNIEI~S Arbeiten fiir die Entwicklung der Ge- 
netik in den letzten Jahren  bat ten,  sei ihrer 
auch hier in Kiirze gedachL 

Ahnlich wie auch bei anderen f/ihrenden 
Genetikern, wie etwa auch bei CoRRENs, kSnnen 
wir auch in KNIEPS Forschert~tigkeit zwei Pe- 
rioden wissenschaftliehen Schaffens unterschei- 
den, eine erste Periode, in der rein botanische 
Fragen im Vordergrund standen (etwa bis 1915), 
und eine zweite, in der sich KNIEP vorwiegend 
mit  botanisch-genetischen Problemen befaBte. 
Wie ein roter Faden ziehen sich zwei Grund- 
probleme durch die Arbeiten dieser zweiten 
Periode: die Analyse der Sexualit~it der niederen 
Pflanzen, und die Frage nach dem genauen 
Zei tpunkt  der Mendelspaltung, 

In  einer Reihe yon Arbeiten best/itigten 
KNIa~P and seine Schiller die schon frilher ge- 
fiul3erte Ansicht ,zon der sexuelien Natur  der 
Sporidienkopulation bei den Bra~dpilzen. Aus 
der diploiden Brandpore entsteht ein vierzelliges 
hapl0ides Keimmycel,  dessen Zellen frilher oder 
sp~iter einkernige Sporidien bilden. Tetraden- 
analysen ergaben, dab je zwei der Promycel- 
zellen d e n  einen (+)  Geschlecht und die beiden 
anderen dem anderen (--) Geschlecht an- 
geh6ren. Und die gleiche Aufspaltung findet 

sich auch bei den Sporidien. Nur  Zellen ver- 
schiedenen Gesehlechts kSnnen miteinander ko- 
pulieren. Die !nfektion erfolgt durch das neu- 
gebildete Paarkernmycel.  - -  Eine andere Serie 
yon Arbeiten galt der Analyse der sexuellen 
Vorg/inge bei den Basidiomycete•. Auch hier 
war I(NIEP d e r  erste, der durch die Aufzucht 
und Kombinat ion der vier Haplomycelien, die 
aus den vier Sporen einer Basidie s tammten,  
zeigte, dab eine strenge genotypische Ge- 
schlechtsbestimmung vorliegt. Nur Haplomyce-  
lien verschiedener geschlechtlicher Konsti tut ion 
kSnnen miteinander sexuell reagieren. Dabei 
k6nnen je nach der verwandten Pilzart ein oder 
zwei Faktorenpaare  im Spiele sein, Aber immer 
finder die Aufspaltung in der Basidie start .  
K~IEP fand dann bald, dab diese entscheidenden 
Erbfaktoren eine oder zwei Serien multipler 
Allele bilden. Dadurch wurde das Problem der 
,,geographischen Rassen" weitgehend gekl~rt. 
Die Haplomycelien eines FruchtkSrpers, etwa 
yon der Konsti tution (A1A2) bilden zwei Grup- 
pen yon Haplomycelien, n~imlieh A1-Mycelien 
und A~-Mycelien, die paarweise miteinander 
kopulieren kSnnen. Das gleiche gilt aueh filr 
die Haplomycelien eines anderen FruchtkSrpers, 
der aus einer anderen Gegend s tammt,  und 
deshalb einer anderen geographischen Rasse an- 
geh6rt. Die Konsti tution dieses zweiten Frucht-  
kSrpers sei A3A~. 

Wenn man nun aber die Haplomycelien der  


