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(Aus der Bayrischen Landes-Saatzucht-Anstalt Weihenstephan.) 

Ein neuer Phytophthorabiotyp auch in Bayern? 
Von 13. K a t t e r m a n n  und I -I .Wenk.  

Vor einiger Zeit erschien eine aufsehenerre- 
gende Mitteilung von SCHICK (7) fiber das uner- 
wartete Auftreten einer neuen Form des Kraut- 
f~iulepilzes der Nartoffel, Phythophthora in/es- 
tans, welche imstande ist, auch die sog. W.- 
Rassen vernichtend zu befallen. Bekanntlich 
stfitzte sich die Zfichtung resistenter Kultur- 
kartoffelsorten auf die Widerstandsf~ihigkeit 
dieser Rassen, die manchen Wildformen der 
KartoffeI nahestehen, deren Abstammung im 
einzelnen j edoch nicht klar nachgewiesen werden 
kann (2). Durch die Feststellungen yon SCHICK 
hat die Kartoffelziichtung zweifellos einen 
schweren Schlag erlitten, zumal da man glaubte, 
das Ziel bereits erreicht zu haben. Ich erinnere 
nur an die Ausffihrungen yon APPEL (I). 

Tatsache ist, dab man mit der M6glichkeit 
eines Auftretens beziiglich ihrer Virulenz stark 
differenter Biotypen des Parasiten nicht mehr 
gerechnet hat. Welche Grfinde zu dieser Mei- 
nung ffihrten, geht aus der Verteidigungsschrift 
yon MOLLER (6) hervor, der die wissenschaftliche 
Bearbeitung des ganzen Problems in Deutschland 
in erster Linie gef6rdert hat (2--5). Aber nicht 
nur diese Angaben, sondern auch dieErfahrungen 
bei der Durchffihrung der Zfichtungsarbeiten ftir 
praktische Zwecke, die an unserer Anstalt in die 
Wege geleitet wurden, gaben zun~tchst dieser 
Auffassung recht. 

Um zu verhiiten, dab die neue Sachlage unter- 
sch/itzt wird, die mit dem Nachweis des neuen 
Biotyps der Phythophthora in Streckenthin 
geschaffen worden ist, sehen wir uns veranlaBt, 
eigene Beobachtungen und Feststellungen zur 
allgemeinen Kenntnis zu bringen, die zeigen, dag 
der neue Biotyp schon nieht mehr auf Strecken- 
thin allein beschr~nkt ist, sondern auch an zwei 
Stellen in Bayern FuB gefaBt zu haben scheint. 

Die Bayrische Landessaatzuchtanstalt be- 
sch/iftigt sich mit der Resistenzzfichtung der 
Kartoffel gegen Phythophthora sei, t dem Jahre 
1927. Zum Anbau und zur weiteren zfichteri- 
schen Verwendung wurden uns damaIs yon der 
Biologischen Reichsanstalt in Berlin je 5 Knollen 
der St/imme E f 2 I X I I , 2  X Polanin a und 
Ef 21 XII ,2  X Polanin b fiberlassen (siehe auch 
2), die mit den Bezeichnungen P I und P 6 in 
unser Kartoffelsortiment eingereiht wurden. 
Bereits im gleichen Jahre konnte eine Kreuzung 
der phythophthoraresistenten Rasse P I mit 
einer Hybride zweier anf/illiger IZultursorten 
(Blochinger • Hindenburg) vorgenommen wer- 

den, Das Verhalten der 1928 gewonnenen S/im- 
linge gegentiber Krautf~ule wurde im feld- 
m/il3igen Anbau festgestellt. Krank gewordene 
Stauden wurden im Laufe der Vegetations- 
periode entfernt und nur aus den fibriggebliebe- 
hen S~mlingen (insgesamt 3o) wurden zwecks 
weiterer Bewertung in den folgenden Jahren 
Klone gezogen. 

Im n/ichsten Jahre (1928) folgten umfang- 
reichere Kreuzungen, bei welchen die wider- 
standsf~higen Rassen den Pollen, die Friih- 
kartoffelsorten Erstling und Juli die Narben 
stellten, Die S~mlinge aus diesen Kreuzungen 
bekamen die Bezeichnungen E P und J P. 
Auch im Anbaujahr dieser Kreuzungsnach- 
kommen (1929) wurde die Selektion wieder der 
natiirlichen Infektion mit Phythophthora im 
Felde tiberlassen. 

Mit kfinstlicher Infektion von S~imlingen 
wurde dann im Friihjahr 193o in gr613erem 
MaBstab begonnen. Wir richteten zu diesem 
Zweck eine kleine Abteilung unseres Gew~ichs- 
hauses als Raum ein, wo die aus den Kreuzungen 
gewonnenen S/imlinge in groBen Pflanzk~isten 
aufgezogen wurden und mit Zoosporenauf- 
schwemmungen infiziert wurden. Im Prinzip 
lehnte sich unsere Arbeitsweise an die von 
K. O. Mt~LI~EI~ (4) entwickelten Vorschl~ige an. 
Ftir genfigende Luftfeuchtigkeit wurde gesorgt. 
Nicht immer waren unsere Bemfihungen, eine 
gleichm~il3ige Infektion mit Phythophthora her- 
vorzurufen und auf diese Weise die anf~tlligen 
yon den resistenten Pfl/inzehen zu scheiden, 
erfolgreich. An sonnigen Tagen z. B. wurde die 
optimale Temperatur ffir Pilzbefall in dem mit 
der Breitseite nach Sfiden gelegenen Gew~chs- 
haus trotz Berieselung, Schattierung und Be- 
lfiftung wesentlich iiberschritten und offenbar 
auch die Luftfeuchtigkeit zu stark erniedrigt. 
Daher kam es, dab sich die Infektion in manchen 
K~isten nicht genfigend ausbreitete. Nach einer 
gewissen Zeit mul3ten die S~mlinge auch in die 
Frfihbeete tibergepflanzt werden. Um nicht 
etwa resistente S~imlinge zu verlieren, wurden 
im Gew~chshaus nur deutlich kranke Pflanzen 
entfernt, fragliche dagegen kamen noch mit in 
das Frfihbeet hinein. Hier land dann eine ergie- 
bige, ganz selbstt/itige Nachse!ektion statt, die 
offenbar durch die ftir den Pilz giinstigen klima- 
tischen Verh/iltnisse gef6rdert wurde. Auch im 
Freiland erkrankten yon den ausgepflanzten 
Stauden noch einzelne. Tro~zdem aber blieb stets 
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ein grd/~erer Prozentsatz yon S&nli~gen r 
die keimrlei Be/all in der Hauptvegeta~io~r 
au/zHesen und  mi t  denen zi ichter isch wei ter  gear-  
b e r e t  werden  konnte .  

In  den folgenden J ah ren  suchten  wir  die !n-  
fekt ionserfolge dadu rch  zu verbessern,  dab  wir  
die Pf lanzki is ten  durch Uberdecken  mi t  passen~ 
den und  m i t  grol3em Glasfenster  versehenen 
Deckeln  zu feuchten K a m m e r n  umges ta l t e ten .  
Diese Methode  h a t  sich ausgezeichnet  bew/ihrt ,  
Besonders  wenn es da rau f  a n k o m m t ,  groBes 
S~imlingsmaterial  zu infizieren,  ist  sie zu 
empfehlen.  So w u r d e n  im F r f h j a h r  193I rnehr 
als 5o0o Si imlinge b e h a n d e l t  (siehe die T a b .  i ) .  
1932 waren  es fiber 20000. Es  wiirde hier  zu 
wei t  I f h r en ,  alle die e rzeugten  K o m b i n a t i o n e n  

Tabelle i.  
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Verlust  nur  lm Frei land.  
P ist  in allen F~llen die Abkiirzung ftir phy-  

thophthorares is tente  Klone aus den St~mmen P I  
und P6.  Die iibrigen Buchstaben sind Symbole 
Iiir die verschiedenen verwendeten Kulturformen.  

zu erw~ihnen. W i r  br ingen lediglich die Tab.  i ,  
um zu zeigen, was durch  die k fns t l i che  In fek t ion  
erre icht  worden ist  und  um zu beweisen,  dab  in 
den meis ten  Ffil len t ro tz  s t rengs ter  Selekt ion ein 
erhebl icher  P rozen t sa tz  res is tenter  Pf lanzen 
fb r iggeb l i eben  ist. Ganz  al lgemein w~re noch 
hinzuzufi igen,  dab  zur  Gewinnung wir tschaf t l ich  
v e r w e r t b a r e r  St~imme immer  wieder  K u l tu r -  
sof ten  e ingekreuzt  worden sind, um die vielen 
unbe que me n  Eigenschaf ten  des res i s ten ten  Aus-  
gangsmate r i a l s  allm~ihlich zu beseit igen.  

Seit  1927 haben  wir  jedes J a h r  auch die re- 
s i s ten ten  Ausgangsformen  unserer  Kreuzungen  
auf  ihr  Verha l ten  gegen fbe r  P h y t h o p h t h o r a  mi t -  
gepri if t ,  sei es mi t t e l s  kf inst l icher  Infekt ion ,  sei 
es bei  uns im Fre i land ,  wo der  Pilz allj~ihrlich 
in e rhebl ichem MaBe auf t r i t t .  Es s t e m  fest,  dab  
his zur  Vege ta t ionsper iode  193I und  auch noch 
im Anfang  der  Vege ta t ionsper iode  1932 (in 
einigen F~illen sogar  bis zur  Ernte)  hochgradige  
Resis tenz der  P -Rassen  bes t anden  hat .  Das 
gleiche gil t  f f r  eine groBe Reihe von S~irnlingen 
und  Klonen,  die aus den oben erwfihnten oder  
nur  angedeu te ten  Kreuzungen  hervorgegangen  
waren.  Woh l  wurden  im H e r b s t  vor  der  E r n t e  
gelegent l ich Infekt ionss te l len  yon  P h y t h o p h t h o -  
ra  wahrgenommen ,  doch b re i t e t e  sich der  Pi lz  
nie aus und  k a m  auch nie zu nennenswer te r  
Sporangienb i ldung .  Auch  MtSLL~R .(z.B. 5 
S. 48o) h a t  auf diese Ersche inung  au fmerksam 
ge ma c h t  und  deshalb  n ich t  yon Immunit~i t ,  
sondern  nu r  yon hochgrad iger  Resis tenz ge- 
sprochen.  

Die e rs ten  Schwier igkei ten  t r a t e n  1932 e twa  
v o m  Augus t  ab  in unserem Versuchsfeld auf. 
Mehrere Parzel len,  welche die N a c h k o m m e n -  
schaf ten  unserer  Kreuzungen  t rugen,  waren  yon  
Pf lanzen  der P -Rassen  umrande t .  F f r  m6g- 
l ichste  Verb re i tung  der  P h y t o p h t h o r a  auf  diesen 
Schlfigen wurde  dadurch  gesorgt ,  dab  s t a rk  
anfiillige Sor ten  in e ingeschal te ten  Reihen die 
als widerstandsfi~hig angesprochenen St~imme 
und  die ins Fe ld  ve rpf lanz ten  nach  k fns t l i che r  
In fek t ion  f ibr iggebl iebenen S~imlinge durch-  
setzten.  Die nat t i r l iche  Durchseuchung  der  Be- 
st[fnde funk t ion ie r t e  bis zum A u g u s t  in der  yon  
fr i iheren J a h r e n  her  gewohnten  Weise.  Das 
heiBt, d ie  s t a rk  anf~illige Ku l tu r so r t e  wurde  vom 
Pilz s t a rk  bedr~ingt, die res is tenten  St i imme und  
die meis ten  S~imlinge dagegen bl ieben voll-  
k o m m e n  gesund.  An  gewissen Stel len innerha lb  
des insgesamt  25 ha  groBen Versuchsfeldes un-  
serer  Ans ta l t ,  die yon den im Iolgenden er- 
w/ ihnten In fek t ionsherden  wei ter  abgelegen 
waren,  erhiel t  sich dieser Z u s t a n d  sogar  bis zur  
E rn t eze i t  1932. 

E n d e  Augus t  en t s t anden  dann  an mehreren  
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Punkten des Versuchsfeldes ganze Nester, in 
welchen ohm Unterschied die P-Rassen wie auch 
ihre resistenten Kreuzungsprodukte in iihnlich 
starkem Grade be/allen wurden; wie man es bei 
sehweren Epidemien von Kultursorten her gewohnt 
ist. An einer anderen "Stelle des Versuchsfeldes 
mul3ten wir mit  ansehen, wie sich der Parasit  
in den im Fr/ihjahr 1932 geprfiften und als 
resistent ~ befundenen S~imlingsbest~nden ver- 
heerend ausbreitete. Auf den Bl~ittern der 
W-Rassen fand sich der mit  blol3em Auge schon 
erkennbare blaugraue Pilzrasen, tier sich zonal 
ausbreitete. Es bestand ffir uns bald kein Zweifel 
mehr, dab sich eine bisher im Versuchsfeld noch 
nicht dagewesene oder m6glicherweise nieht zur 
Geltung gekommene Form yon Phythophthora 
in/estans angesiedelt~ hatte,  deren schlimme Be- 
deutung ffir unsere bisherige Ziichtungsarbeit 
uns bei den Impfversuchen im Friihjahr dieses 
J ah res  (1933) endgfiltig Mar geworden ist. Wir 
haben unter 300 gepr,~/ten Klonen bei Verwendung 
yon Augenstecklingen keinen einzigen mehr /inden 
kb'gnen, tier gegen die neue Pilzrasse, die wir yon 
Knollen der P 6 Karto//elrasse gewonnen haben, 
resistent gewesen w~re. Auch die Proben tier 
widerstandsffihigen Ausgangsrassen unserer 
Kreuzungen, P I u n d  P 6 und die im Herbst  1932 
noch gesund gewesenen Klone wurden genau so 
stark krank wie frfiher nut  die anf~illigen Kultur-  
sorten. Bei jedem Klon kamen IO Stecklinge 
aus 5 Knollen zur Prfifung. 

f0ber die Herkunft  des neuen Phythophthora-  
biotyps m6chten wir die dutch nnsere Beob- 
aehtungen gestfitzte Vermutung ~iul3ern, dab er 
wahrscheinlich eingeschleppt worden ist. Eine 
lokale Neubildung halten wit nicht fiir sehr 
wahrscheinlieh. Zur Begrfindung unserer An- 
sicht sei angeftihrt: 

I. Zu den Anbauversuchen fiir die Deutsche 
Kartoffelkulturstat ion nsw. sammeln sich jedes 
Jahr  Kartoffelherkiinfte aus vielen Gegenden 
Deutschlands auf unseren Versuchsfeldern. Da- 
unter befinden sieh auch Zfiehtungen v.KAMEKEs 
aus Streekenthin. Wir konnten nun nachtrfiglich 
noch ermitteln, dab die Ausgangspunkte des 
neuen Biotyps sich haupts/iehlieh dort in den 
Parzellen befanden, wo in der Nf ihe  Strecken- 
thiner Naehbau stand. Es k6nnte also sein, dab 
der Weihenstephaner Biotyp yon Streekenthiner 
Pflanzgut s t ammt  und mit  dem yon SCHICK 
beschriebenen identisch ist. 

2. Die yon uns ffir weitere Beobachtungen in 
gr6Beren Einzelparzellen und zur Vermehrnng 
vorgesehenen resistenten Stiimme aus den 
Jahren vorher wurden stets auf ihr pflanzen- 
bauliches Verhalten nnd ihre Leistungen in 
mehreren Augenstellen der Bayrischen Landes- 

saatzuchtanstalt  gepriift. Diese Stationen be- 
linden sich in den Staatsgfitern StraBmoos bei 
Neuburg an der Donau und Osterseeon, siid6st- 
lich yon Mtinchen, sowie in den Versuchsstellen 
bei Herrn v. MOREAU in Sch6nach (Donautal) 
und in W611ershof in der Oberpfalz. Es ist nun 
fiberaus interessant, dab die gleichen Beobach- 
tungen wie in Weihenstephan seit August 1932, 
nfimlich der pl6tzliche Befall der bisher wider- 
standsf~ihigen Stfimme, nur bei Herrn v. MOREAU 
gemacht worden sind, dagegen nicht an den 
iibrigen Stellen. Bei letzteren w a r  die Gesund- 
heit der Bestfinde ebenso befriedigend wie in den 
Vorjahren, obwohl z. B. Osterseeon und Straf3- 
moos ausgesprochene , ,Phythophthoralagen" 
sind. Hier hat te  also noch der a r e  Biotyp ge- 
wirkt. DaB neben Weihenstephan ausgerechnet 
noch Sch6nach als Lokalitfit des neuen Biotyps 
in Erscheinung tritt ,  mul3 mR der Tatsache zu- 
sammenh~ngen, dab sich hier auch eine Ver- 
mehrungsstelle v. KAMEKEscher Zfichtungen be- 
findet. Dies kann somit nur die ausgesprochene 
Vermutung besfiirken, dab der neue Biotyp der 
Streckenthiner ist. 

Es mag sein, dab das vorige Jahr  mit  seinen 
wenigstens bei uns abnormen klimatischen Ver- 
h~ltnissen die rasche Verbreitung des neuen 
Biotyps der Phythophthora in/estans begtinstigt 
hat. Diese Sache wfire aber nut  yon sekund~irer 
Bedeutung fiir die Pfianzenzfichtung. Denn mit 
abnormen Jahren mug gerechnet werden. Ge- 
rade dann soll sich ja die l~berlegenheit gegen 
Krankheiten resistenter Soften zeigen. 

Die genetische Herkunft  der oder des neuen 
Biotypen ist zun~ichst Ziemlich fraglich. Es 
k6nnte sowohl Mutation als auch Neukombina- 
tion stattgefunden haben, le~zterd besonders des- 
wegen, ~ eil Phythophthora in/estans neben vege- 
tat iver Vermehrung anch die M6glichkeit sexuel- 
ler Fortpflanzung besitzt. Welter ist nicht zu ver- 
gessen, dab der Anbauresistenter Kartoffelst~im- 
me - -  sei es zun~ichst auch nur auf beschr~nktem 
Raum - -  vorzfiglich geeignet ist, virulente bzw. 
an die neuen Wirtspflanzen angepaBte Rassen 
des parasitischen Pilzes zu selektieren. 

Sollten unsere Vermutungen bezfiglich der 
Abstammung des neuen Weihenstephaner Phy- 
thpohthora-Biotyps bewiesen werden k6nnen, 
z .B.  durch Vergleiche mit  der Streckenthiner 
Herkunff,  so w~ire das gleichzeitig auch ein 
Beweis daffir, dab der neue Biotyp erst kurze 
Zeit existiert. Denn man mug sieh mit  Reeht 
fragen, weshalb sich diese Form nicht schon in 
frfiheren Jahren bemerkbar  gemacht hat, wo 
in Weihenstephan auch Streckenthiner Her- 
kfinfte und in deren N~he resistente S~imlinge 
und Klone angebaut worden sind? 
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DaB der neue Biotyp vor seinem erstmaligen 
Aaftreten nicht in Weihenstephan gelebt haben 
kann, seheint mir auch daraus hervorzugehen, 
dab Osterseeon und Stral3moos yon ihm ver- 
schont geblieben sind, t rotzdem alles Pflanzgut 
der Aul3enstellen in Weihenstephan seinen Ur- 
sprung hat. Das Auffauchen des neuen Eiotyps 
ist also ganz scharf auf die kurze Spanne Zeit der 
Vegetationsperiode 1932 eingeengt, die schon 
angegeben worden ist. 

Nach den Befunden yon ScI~ICK (7) bei ge- 
wissen Kreuzungsprodukten yon Solanum de- 
missum • Solanum tztberosum scheint die R e -  
sistenzzfiehtung bei der Kartoffel gegen Phy- 
thophthora trotz des neuen Biotyps vorl/iufig 
noch nicht auf ein totes Gleis zu gelangen. Es 
besteht die M6gliehkeit, auf diesem Gebiet aller- 
dings unter wesentlich erschwerten Umst~inden 
weiterzuarbeiten, Die Gefahr der Nutzlosigkeit 
aller Bemfihungen durch das Auftauchen wei- 
terer Biotypen steht uns irides auch vor Augen. 
Zur Zeit kann jedenfalls eine endgfiltige Beur- 
teilung der Lage nicht gewonnen werden. 
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Uber die inneren Ursachen  der Widerstandsfiihigkeit yon Pflanzen 
gegen parasitische Pilze~ 

(Sammelreferat.) 
Vort Mart~n S c h m i d ~ .  

In den letzten Jahren hat  in der Pflanzen- 
ziichtung die Schaffung yon Sorten, die wider- 
standsf~ihig gegen parasitische Pilze sind, er- 
h6hte Bedeutung erlangt und einige wichtige 
Erfolge erzielt. Innerhalb mancher Arten und 
Gattungen dis Pflanzenreiches gibt es Formen, 
die yon einem Pilz befallen werden, neben 
solchen, die widerstandsfiihig gegen den Para- 
siten sind. Solehe widerstandsf~ihigen Formen 
bilden den Ausgangspunkt ffir eine Kombina-  
tionsziichtung, die sich zum Ziele setzt, die Pilz- 
widerstandsf~higkeit auf hoehwertige, aber an- 
f/illige Kulturpflanzen zu iibertragen. Auch 
Anfiilligkeit und Widerstandsf~ihigkeit sind geno- 
typisch begrfindet,aber phaenotypischin h6herem 
oder geringerem Grade modifizierbar. Die Wir- 
kung der ffir die Widerstandsf~thigkeit verant-  
wortlichen Gene kann in gewissen Eigentfimlich- 
keiten der Pflanze zum Ausdruck kommen, die 
der Abwehr des Parasiten dienen, und die im 
Sinne der Pflanzenphysiologie als , ,Faktoren der 
Widerstandsf~higkeit" bezeichnet werden. Die 
Analyse aller jener Faktoren stellt die Aufgabe 
der Immunit~tsforschung an Pflanzen dar. 

Das Widerstandsverm6gen einer Pfianze gegen- 
fiber pilzlichen Parasiten kann sich in zweierlei 

Weise ~ul3ern: in aktiver oder in passiver. Die 
passive Widerstandsf~ihigkeit, die wir als R e s i -  
s t e n z  bezeichnen, beruht auf Eigenschaften, 
die in der Pflanze bereits vor dem Pilzbefall 
vorhanden sind, die gleichsam nur als hemmende 
Sehranke dienen, hinter der sieh alle empf~ng- 
lichen Teile des Organismus verschanzen. Die 
Faktoren der Resistenz k6nnen morphologisch, 
histologisch, physiologisch oder chemisch be-  
griindet sein. I m  Gegensatz zur Resistenz 
kommt  die aktive Widerstandsf~ihigkeit oder 
I m m u n i t  ~t in Abwehrerscheinungen morpho- 
logischer oder physiologischer Art zum Aus- 
druck, die sich erst als Reaktion auf die In-  
fektion einstellen, also nicht pr~formiert sind. 
Dieser aktive Widerstand ist an die Lebenst;~tig- 
keit der Wirtsp/lanze gebunden. 

Nach diesem scharf trennenden Einteilungs- 
prinzip 1, wie es FlSCI~ER und GXUMANN (1929) 
angeben, soll das Wichtigste fiber unsere Kennt-  
nisse yore Wesen genotypisch begrfindeter 

1 Die vielfach fibliche Verwendung des Aus- 
druckes ,,Resistenz" ffir weniger stark ausgepr~gte 
Formen der WiderstandsfS~higkeit soll hier ver- 
mieden werden. 


