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aromatische Stoffe, unver/inderte Gesehmacks- 
stoffe und die Konsistenz. Die Ausarbeitung 
von Spezialmethoden zur Bestimmung der Ge- 
schmacksfaktoren ist notwendig. 

Die vorliegende Arbeit beseh~iftigt sich mit 
dem Zueker- und S~iuregehalt der Tomaten. Die 
Bestimmung des Zuckergehaltes wurde mittels 
Refraktometer, die der S~ure durch Titration 
vorgenommen. 

Es wurden die Ver/inderungen des Zucker- 
gehaltes beim Reifen und' unter verschiedenen 
Witterungsbedingungen festgestellt. 

Auf Grund yon Sortimentsbeobaehtungen 
konnten vier , iExtremgruppen" gebildet werden : 
i. Zuckerarm, sS, urearm 3- Zuckerreich, s~urearm 
2. Zuckerarm, s/~urerei-ch 4. Zuckerreich s~urereich. 

Als besonders zucker- und s~urereieh er- 
wiesen sich Sol. racemigerum und einige Wild- 
formen von Sol. lyc@ersicum. 

Der Zuckergehalt der F~ aus der Kreuzung 

Sol lyc@ersicum nnd Sol. racemigerum liegt nut  
unwesentlich fiber dem des zuckerarmen Elters. 

Der Durehschnittszuckergehalt der F 2 ist 
etwa ebenso hoch wie der der F v Es treten je- 
doch sehr zueker- und sehr  s~iurereiche Formen 
auf, die bezfiglich der beiden Eigenschaften die 
zucker- und s~iurereiehe Elternform erreichen. 

In einer F~ konnten vier sehr zuekerreiche 
Typen isoliert werden, die eine sehr ausgegli- 
chene Naehkommenschaft lieferten. 

Weder zwischen Zuckergehalt und Frucht- 
gewicht, noch zwischen S~iuregehalt und Frucht- 
gewicht liegen zfichterisch erschwerend ins Ge- 
wieht falIende Korrelationen vor. 

Der Zucker- und S~uregehalt sind korrelativ 
schwach gebnnden. 

Im AnsehluB an diese Ergebnisse wird die 
Frage diskutiert, ob es m6glich ist, Tomaten zu 
zfichten, die wie Obst Verwendung linden 
k6nnen. 

U n s e r e  E r f a h r u n g e n  b e i  d e r  Z t i c h t u n g  p h y t o p h t h o r a r e s i s t e n t e r  K a r t o f f e l n  ~. 
Von Eberhard Sehmldt,  Streckenthin. 

Seit dem Jahre 1925 besch~iftigt sich die Saat- 
zuchtwirtschaft K. v. KAMEKE-Streckenthin mit 
der Zfichtung phytophthoraresistenter Sorten: 
In den letzten Monaten hat diese Frage beson- 
deres Interesse gewonnen. Durch Bekanntgabe 
unserer Beobachtungen wollen wir einen kleinen 
Beitrag zu diesem Problem vom Gesichtswinket 
des Zfichters, nicht des Genetikers liefern und 
uns dabei jeder Polemik en tha l t en .  

Wir erhielten im Frfihjahr i925 yon der Biol, 
Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft eine 
Anzahl Knollen der sogenannten SW-Rasse, 
Nach dem von M/2LLER ver6ffentliehten Stamm- 
baum handel t  es sich um Knollen aus einer 
Kreuzung zwischen einer bei den Chilote-Ind. 
Sfidamerikas in Halbkultur befindlichen Sorte 
und der Dolkowskischen Sorte Switez. Nach den 
Untersuchungen von VOWlNCKI~L und Mi3LLER 
hatte diese Sorte sowohl bei kfinstlichen Infek- 
tionsversuchen wie im Freilande eine hochgra- 
dige Resistenz gegenfiber der Krautf~nle gezeigt, 
die fiber das MaB unserer widerstandsf~ihigsten 
Kultursorten hinausging. Demgegenfiber zeigte 
die SW-Rasse in Streckenthin bereits im Jahre 
1925 im Zuchtgarten Krautf{iulebefall. Auch in 
den folgenden Jahren wurde regelm{iBig Kraut-  
fiulebefall beobachtet. Der Befall entsprach 
demjenigen der mittelsp~iten Kultnrsorten, zu 
welcher Gruppe naeh unseren Beobachtungen 

1 Vortrag'-gehalten auf dem Fortbildungskursus 
far Saatzuehtbeamte am 27. Juni I933 m Mtinche- 
berg i. M, 

diese Rasse geh6rt. In den folgenden Jahren 
wurden aus Knollen gezogene Pflanzen dieser 
Rasse mit Zoosporenaufschwemmung kiinstlich 
infiziert und dabei ihre Anf~ilHgkeit festgeste!lt. 
Ebenso wurden zahlreiche Simlinge, die tells 
aus Selbstungen dieser Rasse, teils aus Kreu- 
zungen yon ihr mit Kultursorten stammten, 
kfinstlich infiziert. Unter rund 50o0 S~imlingen 
dieser Art wurde nicht eine einzige resistente 
Form gefunden. Eine sichere Erkl i rung ffir 
dieses yon den  MOLLERschen Ergebnissen" ab- 
weichende Verhalten wird sich heute n u r  noch 
schwer geben lassen. 

Im Jahre 1926 erhielten wir ebenfalls yon der 
Biol. Reichsanstalt Knollen yon 2 St immen,  die 
aus einer Kreuzung der sogenannten Ef-Rasse 
mit tier DoLKowsI~Ischen Sorte Polanin ent- 
standen waren, iJber die Herkunft  der Ef-Rasse 
ist nur bekannt, dab sie in einem Wildrassen- 
sortiment aus Amerika enthalten war, Wegen 
Verlustes der Etikettierung ist ihre Identifizie- 
rung nicht mehr m6glich. Es ist hier nicht 
bekannt ob die nrspriingliche Ef-Rasse bzw, 
genauere Aufzeichnungen fiber sie noch vorz 
handen sind. Nach ausgedehnter Inzucht dieses 
Stammes wurden die besten Linien mit Kultnr- 
sorten gekreuzt und Knollen der daraus erhal- 
tenen Bastarde an verschiedene Kart0ffelztichter 
abgegeben. Diese Ef-St~mme, wie ich sie im 
folgenden bezeichnen will, unterscheiden sich 
yon der SW-Rasse in mehrfacher Hinsicht. Ihre 
Jugendentwicklung ist ~iul3erst langsam, der 
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Staudenwuchs auffallend niedrig, die Reifezeit 
extrem sp~it, die Bltite dauert besonders lange. 
Ein normales Abreifen konnte bis zum Jahre 
1931 nicht beobachtet  werden, die Entwicklung 
wurde stets erst durch FrSste abgeschlossen. Zu 
diesem Zeitpunkte waren meist auch noch 
Bliiten vorhanden. Der ~ul3erst reichliche Pollen 
erwies sich bei den uns iibersandten St~immen 
als wenig fertil. Selbstungen und Geschwister- 
kreuzungen gelangen hie, Kreuzungen mit  
Kultursorten nur schwierig. Krantffiulebefall 
oder wenigstens Mycelbildung auf den Bl~ittern 
konnte bis 1931 einschlieBlieh nieht beobachtet  
werden. Auch kiinstliche Infektion yon aus 
Knollen gezogenen Pflanzen der Ef-St~imme 
hat te  keinen Erfolg. I m  Jahre 1926 wurden die 
ersten Krenzungen mit  den Ef-Rassen dureh- 
gefiihrt. Die im Jahre 1927 aus den Kreuzungs- 
beeren herangezogenen S~imlinge wurden noch 
nicht infiziert, um m6glichst umfangreiche Be- 
obachtungen zu erhalten. Es wurden im Sommer 
1927 yon diesen S~mlingen Wipfelstecklinge 
herangezogen und diese kiinstlich infiziert. Er- 
g~nzt wurden diese Ergebnisse durch Feldbeob- 
achtungen und durch ktinstliche Infektion yon 
Pflanzen, die im Frfihjahr 1928 und 1929 aus 
Knollen der bisher resistenten St~imme er- 
wachsen waren. Auf Grund dieser mehrfachen 
Priifungen erhielten wir folgende Zahlen: 
Ef = Stamm • Pepo = 321 anf~llig, 

344 resistent, = 52 % Resistente 
EI = Stature X Centifolia = 274 anf~llig, 

267 resistent = 49 % Resistente 
Ef -- Stamm • Alma = 12o anf~llig, 

I2I resistent = 5o % Resistente. 
Diese Zahlen stimmen ziemlich genau mit  den 

yon MOLLER erhaltenen Zahlen iiberein. Bereits 
im Jahre I927 wurden Kreuzungen zwischen 
d e n  resistenten St~immen der F1-Generation, 
wie ich sie einmal nicht g a n z  korrekt nennen 
will, und Kultursorten durchgefiihrt. Rtick- 
kreuzungen mit  dem Ef -S tamm und Selbstungen 
wurden nicht vorgenommen, da es sich j a fiir 
uns darum handelte, mSglichst schnell zu einer 
wirtschaftlich brauchbaren Sorte zu kommen. 
Die im Jahre 1928 aus diesen Kreuzungsbeeren 
herangezogenen S~imlinge wurden im Friihbeet 
infiziert. Diese Methode wurde yon nun an 
beibehalten und die resistent verbleibenden 
St~mme regelmgBig im n/ichsten Jahr  nochmals 
an Pflanzen naehgepriift, die aus Knollen heran- 
gezogen waren. Es spricht ftir die Sicherheit 
dieser yon MfdLLE~ ausgearbeiteten Methode, 
dab bei dieser Nachpriifung nur ganz selten ein- 
real eine Sorte gefunden wurde, die dem al}ge- 
meinen Sterben im ersten Jahr  entgangen war. 
Diese Methode erm6glichte es mit  einem recht 

grol3en Material zu arbeiten. Das war anderer- 
seits auch durchaus notwendig. So wurden bis 
zum Jahre 1932 einschliel31ich aus Kreuzungen 
mit  den Ef-Rassen bzw. ihren Nachkommen 
insgesamt 167336 S~imlinge herangezogen. Ne- 
benher liefen selbstverst~indlich die Kreuzungen 
zwischen reinen Kultursorten. Diese Zahl von 
167336 Siimlingen setzt sich zusammen aus F 1 
bisF~-Generationen, d. h. aus St~immen, die aus 
bis zu viermaliger Einkreuzung yon Kultursorten 
gewonnen wurden. S~imlinge aus Selbstungen 
wurden nut  in ganz geringem Umfange heran- 
gezogen. Dagegen wurde noch mehrmals wieder 
yon den Ef-St~mmen, deren Zahl sich inzwischen 
dutch Nachlieferung v o n d e r  Biol. Reichsanstalt 
um einige vermehrt  hatte,  ausgegangen, um eine 
mSglichst breite Basis zu erhalten. 

13ber die Technik der Infektionspriifung ist 
alles Wesentliche in den Ver6ffentlichungen yon 
Mti•I.ER gesagt. Zu beachten ist, dal3 die infi- 
zierten S~imlinge schlechter sind als die nicht 
behandelten. Das liegt einfach daran, dab man 
sie g~rtnerisch miBhandeln mul3 zur Erzielung 
einer sicheren Infektion, indem man sie nicht 
im n6tigen Umfange liiften kann usw. Besondere 
Vorsicht ist geboten, dal3 nicht die S~imlinge aus 
Kulturkreuzungen angesteckt werden, da diese 
restlos eingehen wiirden. Wir ziehen deshalb 
beide Gruppen r~iumlich ganz getrennt auf, 
desinfizieren Fenster, Friihbeete, Pikierk~sten, 
benutzen nur sterilisierte Erde usw. 

Wfihrend die F 1, wie oben erw~ihnt, sich recht 
einheitlich verhielt, ~indert sich das Bild bei den 
weiteren Einkreuzungen. Die zahlreichen Beob- 
achtungen, deren Wiedergabe aus Raummangel  
leider nicht m6glich ist, zeigen eine ~iuBerst 
verwickelte Aufspaltung. Dabei f~illt auf, dal3 
in F2--F , die Resistenzzahlen durchweg unter 
5o% liegen. Die Zahl 5o% ist in den sp~iteren 
Generationen nur ganz ausnahmsweise einmal 
erreicht worden. Weiter ist bemerkenswert,  dag 
die als Elter gew~hlte Kultursorte fiir die Re- 
sistenzzahlen in manchen F~llen yon erheblichem 
Einflul3 ist. So ergaben z .B.  Wohltmann- 
NachkSmmlinge und Selbstungsstfimme yon 
Datura  in zahlreichen Kreuzungen relativ hohe, 
Allerfr. Gelbe-Nachkommen relativ niedrige 
Resistenzzahlen. Wichtig ist ferner, dab auch 
in Kreuzungen mit  niedriger Resistenzzahl 
St~mme vorhanden sind, die ihrerseits bei Kreu- 
zungen mit  Kultursorten hohe Resistenzzahlen 
ergeben und umgekehrt.  Bei der Einfaehheit 
des Infektionsverfahrens erleichtert das natur-  
gem~il3 die Auswahl des Elternmaterials,  bei der 
man nun vorwiegend die wirtschaftlich wert- 
vollen Eigenschaften beriicksichtigen kann. 
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Wenn auch die Resistenzprozente geringer 
waren als zun~ichst gehofft, so glaubten wir doch 
dem Ziel, eine wirtschaftlich brauchbare phyto- 
phthoraresistente Sorte zu erhalten, recht nahe 
zu sein. 

Irgendwelche enge Koppelungen der Resistenz 
mit unerwtinschten Eigenschaften hatten sich 
nicht ergeben, jedenfalls konnten in der F4, also 
nach viermaliger Einkreuzung yon Kultursorten, 
relativ zahlreiche Sorten gefunden werden, die 
nicht oder kaum noch die unangenehmen Eigen- 
schaften der Ef-Rasse aufwiesen und die erfolg- 
versprechend waren. Relativ schnell gelang die 
Erzielung einer friiheren Reifezeit. Wenn auch 
in F1 und auch noch in F 2 die sehr sp~iten Typen 
vorherrschten, so erhielten wir bei geeigneten 
Kreuzungen doch in der weiteren Folge sehr 
viel mittelsp~ite und auch mittelfrtihe Stiimme. 
Ich bin fiberzeugt, dab auch die Kombination 
der Resistenz mit ausgesproehener Frfihreife 
m6glich ist, ganz abgesehen yon den allgemeinen, 
bekannten Schwierigkeiten der Zfichtung auf 
Frfihreife. Immerhin darf man sieh die Errei- 
chung dieser Kombination auch nicht zu leicht 
vorstellen. Einmal ist die Beurteilung der Frage, 
was Frfihreife und was vorzeitiges Absterben 
durch Phytophthora  ist, in der Praxis nicht 
immer ganz leicht zu beantworten und exakt 
wohl nur durch entsprechende Spritzversuche 
zu 16sen. Das kompliziert den Versuch nattirlich 
nicht unerheblieh. Bedenklicher ist aber fol- 
gendes: Wie sich bei unseren Versuchen heraus- 
stellte, bleiben ausgesprochen friihe Sorten bei 
Bespritzung auch in normalen Jahren 2--3 
Wochen l~nger grfin als nicht bespritzte. Das 
h/ingt damit zusammen, dab diese Frtihsorten 
j a stets vorzeitig durch Phytophthora absterben. 
Tri t t  dieser Tod nicht zu frtih ein, ist das unbe- 
denklich und auch bis zu einem gewissen Grade 
erwiinscht, da der Praktiker sich fiber die ,,frfihe 
Reife" nur freut. Resistente Sorten der gleichen 
Reifezeit werden aber dadurch stets um 2 bis 
3 Wochen sp/iter erscheinen. Wenn diese sp/itere 
Reife auch nur scheinbar ist, so wird es doch 
nicht ganz einfach sein, dem Praktiker diese 
Zusammenh~inge klar zu machen. 

Schwieriger als die Reifezeit erwies sich die 
Frage der Stolonenl~inge. Wenn auch unsere 
anf/inglichen Befiirchtungen sich als iibertrieben 
herausstellten, uns durch die bis zu I m langen 
Stolonen, die z. T1. bei der Ernte im Boden 
bleiben und im n~ichsten Frfihjahr ausschlagen, 
ein neues Aekerunkraut zu zfichten, so ist doch 
auch noeh in der F 4 der Anteil langstoloniger 
Sffimme gr613er als in Kulturkreuzungen. Ich 
schiebe aber auch das nicht auf Koppelungen 

mit der Resistenz, sondern suche die Ursache 
im Stammbaum der uns iibergebenen Ef- 
St/imme, Recht h/iufig finden sich Pflanzen 
mit sehr starker Bewurzelung, aber geringem 
Knollenansatz auch noch in der F 4. Recht gut 
ist im allgemeinen der Knollenertrag der letzten 
Generationen. Allerdings 1/iBt die Sortierung, 
also die Ausgeglichenheit der Knollengr6Be, meist 
zu wiinsehen tibrig. Relativ grog ist auch der 
Anteil an St~mmen mit schlechter Knollenform. 
Besonders unangenehm ist dabei die vergleichs- 
weise H~ufigkeit einer platten Form, die natur- 
gem~il3 den Gewichtsertrag stark mindert. Gar 
nicht ins Gewicht fiel entgegen unseren ursprfing- 
lichen Beftirchtungen die Buntfleischigkeit, die 
auch bei bestimmten Kulturkreuzungen auftritt.  
Auch die Zahl der blauschaligen Knollen hielt 
sich in durchaus normalen Grenzen. Bei Kreu- 
zungen mit St~irkesorten verhielten sich die 
Abk6mmlinge der Ef-Rassen ~ihnlich den Kultur- 
sorten. Wohl spalteten natiirlich auch hierbei 
hochprozentige heraus. Aber yon einer besonders 
gtinstigen Vererbung des St~irkegehaltes kann 
nicht die Rede sein. Im Gegenteil, unsere h6chst- 
prozentigen und auch unsere besten Vererber 
sind aus Kulturkreuzungen entstanden, nachdem 
auf Grund jahrelanger Beobachtungen bewul3t 
auf Transgression geziichtet wird. Die Zfichtung 
auf Krebsfestigkeit hot keine besonderen 
Schwierigkeiten. Alles in allem ergibt sich also 
bis zum Jahre 1932 kein ganz unfreundliches 
Bild: Die Ef-Rassen bringen zwar an wiinschens- 
werten Eigenschaften nur die Phytophthora-  
Resistenz in die Ehe, alles andere mu[3 in jahre- 
langen Einkreuzungen yon der Kultursorte her- 
kommen. Diese neue Eigenschaft bedeutet aber 
einen erheblichen Vorzug. Wir hatten eine An- 
zahl yon Sorten dicht vor der Herausgabe, die 
zwar an die entsprechenden Kultursorten in 
ihren sonstigen Eigenschaften nur knapp heran- 
reichen, die aber seit mehreren Jahren phy- 
tophthoraresistent waren. 

Da trat  im Jahre 1932 der Rfickschlag ein. 
Die Infektion erfolgte in der gewohnten Weise 
Ende M~trz - -  Anfang April im Frfihbeet. Das 
Infektionsmaterial stammte yon phytophthora- 
kranken Knollen, die im Herbst 1931 im Zucht- 
garten bei der Ernte gefunden wurden. Die 
Resistenzzahlen waren 1932 zun~ichst etwas 
h6her als erwartet. Ende Mai setzte dann spon- 
tan bei heil3er und feuchter Witterung nochmals 
starker Phytophthorabefall  ein. Auch nach dem 
Auspflanzen ins Freiland Anfang Juni gingen 
in den n~ichsten Wochen noch dauernd S/~mlinge 
ein. Die Resistenzzahlen sanken allm~ihlich 
unter das erwartete Mal3, vor allem feststellbar 
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bei der auch in diesem Jahrgang vorhandenen 
F1-Generation. Anfang August setzte dann bei 
den frtihen Kultursorten starker Krautf~iule- 
befall ein. Die zwischen diesen Sorten verteilten, 
bisher resistenten Friihsorten, von denen in 
diesem Jahr  eine gr6Bere Anzahl vorhanden war, 
schienen noeh Ende Juli bis Anfang August die 
frfihen Kultursorten hinsichtlich Frtihreife zu 
fibertreffen und berechtigten zu den sch6nsten 
Hoffnungen. Anfang August starben dann die 
Kultursorten innerhalb weniger Tage restlos ab, 
w~ihrend auf den friihen resistenten Sorten zu- 
n~ichst nur wenig Krautf~iule beobachtet wurde. 
Sehr bald folgten aber auch diese. Das Absterben 
erfolgte aber nicht einheitlich, sondern sorten- 
weise sehr verschieden. Im ganzen hat te  man 
den Eindruek, dab zwar keine v611ige Resistenz 
vorlag, dab aber immerhin die Entwicklungs- 
geschwindigkeit des Pilzes mehr oder weniger 
gehemmt war. Es schienen auch, abgesehen 
yon der Reifezeit bzw. dem physiologischen 
Alter der betr. Sorten, alle Uberg/inge hinsieht- 
lich des Resistenzgrades vorhanden zu sein. 
Bemerkenswert ist, dab einzelne St/imme, die 
Anfang August durch Phytophthora ihr Laub 
verloren hatten, Ende August aus den grfin ge- 
bliebenen Stengeln neue Laubbl~tter bildeten, 
eine Erscheinung, die bei Kultursorten hie beob- 
achtet wurde. Nun begann aber Mitte August 
auch die Krautf~iule bei den mittelsp~iten und 
kurz darauf aueh bei den sp~iten Sorten aufzu- 
treten. Ende August war kein einziger Nach- 
komme der Ef-Rassen mehr frei von Phyto-  
phth0ra. Auch die Ef-Rassen selbst waren zu 
dieser Zeit stark befallen, w/ihrend sie noch in 
voller Blfite standen. Im Vergleich dazu zeigten 
in der engsten Nachbarschaft stehende mittel- 
sprite und sprite Kultursorten einen wesentlich 
geringeren Befall. Beispielsweise war die Par- 
nassia wesentlieh weniger befallen als fast alle 
bisher resistenten Sorten. Resistent blieben nur 
noch einige Nachkommen yon Kreuzungen, auf 
d ie  ieh Sp~ter noch zu sprechen komme. 

Es fragt sich nun, welche Erkl~irung ftir das 
pl6tzliche Auftreten der Phytophthora an den 
bisher resistenten St/immen, s0gar an den ur- 
spriinglichen Ef-Rassen, zu geben ist. Es ist 
verst~indlieh, dab wir zun~chst an ein Versagen 
der Infektionsprfifung dachten in der Art, dab 
das Priifungsergebnis an jugendlichen Pflanzen 
nicht unbedingt dem Verhalten der vor der Ab- 
reife stehenden Pflanzen entspricht. Sofort vor- 
genommene Infektionsversuehe an neu heran- 
gezogenen Siimlingen aus Restbest~inden der 
im Friihjahr 1932 ausges~iten Kreuzungen e r -  
gaben jedoch auch bei diesen einen ioo%igen 

Befall. Diese Versuche t au f en  augenblicklich 
welter. Einen Beitrag zu der Tatsache, daB 
unter Bedingungen, die fiir die Entwicklung des 
Pilzes optimal sind, stets Befall eintritt, daB 
aber im allgemeinen im Freilande der Befall 
wegen nicht gentigend gtinstiger AuBenbe- 
dingungen erst dann zustande kommt, wenn die 
Wirtspflanze ein optimales Befallstadium, also 
ein gewisses Alter erreicht hat, liefert folgende 
Beobachtung: Zur Untersuehung der Frage der 
Keimruhe hatten wit vor Jahren Knollen von 
Kultursorten im Januar im Treibhaus ausge- 
pflanzt und Ende Mai bis Anfang Juni geerntet. 
Die frisch geernteten Knollen wurden naeh ver- 
schiedenartiger Behandlung, auf die ich in die- 
sere Zusammenhange nicht eingehen will, zu  
verschiedenen Zeiten ausgepflanzt. In der 
2. Augusth~ilfte t rat  allgemein stark Krautf~iule 
auf. Von dieser Krautf~iule wurden auch die im 
Zuehtgarten stehenden Pflanzen mittelsp~iter 
und sp~iter Kultursorten, die erst etwa drei 
Wochen alt waren und noch keinen Knospen- 
ansatz zeigten, befallen und innerhMb kurzer 
Zeit vernichtet. An der Gtiltigkeit des. Ver- 
fahrens ist also nicht zu zweifeln, der Befall im 
Sommer 1932 muB andere Ursaehen haben. Man 
k6nnte zun~ichst daran denken, dab es sich um 
eine vorfibergehende Erscheinung handelt der- 
art, dab verursacht durch ~uBere Bedingungen 
entweder die Resistenz, deren Ursachen ja noch 
nieht bekannt sind, bei den Wirtspflanzen auf- 
gehoben, oder dab die Aggressivit~it des Para~ 
siten gesteigert worden ist. Ich pers6nlich 
glaube daran nicht, da die Infektionsversuche in 
Mtincheberg und auch in Streckenthin das un- 
wahrseheinlich machen. Ich neige vielmehr zu 
der von SCHICK vertretenen Ansieht, dab es sich 
um das Auftreten eines neuen Biotyps handelt. 
In einem neuen Liehte erscheinen nun auch die 
frtiheren Arbeiten yon REDDICK. So beschreibt 
er 1928 ausfiihrlich seine Beobachtungen an der 
japanischen Sorte Ekishirazu. ]Ks handelt sich 
dabei um Beobaelitungen sowohl im Freilande 
wie bei ktinstlicher Infektion im Gew~iehshaus, 
Danach miiBte es sich zwar nicht um voile, aber 
doch immerhin urn ziemlieh weitgehende Re- 
sistenz handeln. Bei uns zeigte Ekishirazu da- 
gegen stets  eine normale Anffilligkeit gegen 
Phytophthora.  Ihre Reifezeit war bei uns in den 
ganzen Jahren nicht etwa extrem sp~it, sondern 
nur mittelsp~it. Wie weft sich dieser Widerspruch 
dureh das Vorhandensein yon verschiedenen 
Biotypen erkl~iren l~tBt, wage ich nicht zu bear- 
teilen. Eine Untersuchung durch geeignete 
Stellen w~tre recht aufschluBreich. 

Eine andere Frage ist, wie ein neuer Biotyp 
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pl6tzlich in diesem Umfange auffreten .konnte. 
M/.TLLER gibt in seiner letzten Ver6ffentlichung 
dafiir 3 M6glichkeiten a n :  

i. Auffreten einer Mutation, die nach seiner 
Ansicht sehon vor l~ingerer Zeit erfotgt sein 
mfifite. Ich halte diese Erkl~irung ffir die wahr- 
scheinlichste, vcobei ich nicht unbedingt eine 
Mutation als Entstehungsursache annehmen 
m6chte. Wir wissen fiber die Biologie der 
Phytophthora noch recht wenig, vor allem sind 
unsere Kenntnisse fiber die Art ihrer iJber- 
winterung und die n~iheren Umst~inde ihres 
ersten Auftretens im zeitigen Sommer noch 
recht liickenhaft. Wir wissen auch noch nichts 
darfiber, ob besondere Witterungsverh~iltnisse 
usw. in irgendeiner Form die Art der Vermeh- 
rung und Fortpflanzung des Pilzes beeinflussen 
und das Auftreten neuer Rassen begfinstigen. 

2, Der neue Streckenthiner Stature ist sehon 
1/ingere Zeit vorhanden und fand erst dureh den 
st~irkeren Anbau der Ef-Nachk6mmlinge gfin- 
stige Vermehrungsbedingungen. Dagegen spricht 
einmal das schlagartige Auftreten im Jahre 1932, 
dann aber auch folgende Tatsache. Im Jahre 
1932 waren erstmalig eine Reihe unserer aus den 
Ef-Rassen stammenden Sorten, die in Strecken- 
thin in gr6Berem Umfange angebaut wurden, auf 
unserem Gute Seeger zur Prfifung ihrer Eignung 
auf versehiedenen B6den angebaut. Es handelte 
sich insgesamt um 2oo Knollen. Dieses Gut 
Seeger, auf dem bis dahin niemals Ef-Rassen 
oder deren Naehkommen gestanden hatten, liegt 
in 15 km Luftlinie sfidlich yon Streckenthin, 
dureh breite Waldgfirtel getrennt. Auch auf den 
in Seeger angebauten resistenten St/immen trat  
zur gleichen Zeit und im gleichen Umfange wie 
in Streckenthin Krautf~iulebefall auf. 

3. Der neue S t recken th inerS tamm ist vom 
Auslande nach Streckenthin eingeschleppt wor- 
den. Dagegen spricht, dab auch in dem IOO km 
entfernten Muhlendorf, mit dem seit Jahren 
kein Zuehtmaterial ausgetauscht wurde, im 
Jahre 1932 ebenfalls an den Ef-St~immen 
Krautf~iulebefall auftrat. 

Es bleibt also als ffir reich wahrscheinlichste 
Erkl/irung, da/3/iuBere Bedingungen die Entste- 
hung und Verbreitung einer neuen Rasse erm6g: 
lichten bzw. begfinstigten. Aus  dem Verhalten 
der SW-Rassen im Jahre 1925, das yon den 
Beobachtungen der Biol. Reichsanstalt abwieh, 
k6nnte man folgern, dab der Streckenthiner 
Phytophthorastamm schon lange ein verbor- 
genes Dasein geffihrt hat. Die Beobachtung, dal3 
der Befall der Ef-Nachk6mmlinge erst im Laufe 
des Sommers 1932 einsetzte und zwar am 
stfirksten und schnellsten bet den mittelsp~ten 

nild sp~iten, viel langsamer bet den frfihen 
Sorten, zwingt aber zu dem Schlul3, dab die 
Entstehung dieses neuen Biotyps erst im Jahre 
1932 oder im v0rhergehenden Winter aus bisher 
unbekannten Ursachen erfolgt ist, Eingehende 
Untersuchungen fiber die Biologie d e r  Phyto- 
phthora und die m6glichen Angriffspunkte ffir 
derartige Einflfisse sind dringend erforderlich. 

Besonders wichtig ist ferner die in groBem 
Umfange eingeleitete Untersuchung der Frage, 
ob sich noch mehr derartig verschiedene Typen 
in Deutschland feststellen lassen, ferner ob das 
Verhalten dieser Biotypen in den verschiedenen 
Jahren, oder mit anderen Worten unter ver- 
schiedenen Aul?enbedingungen stets einheitlich 
ist. Erst die Beantwortung dieser Fragen kann 
weitere zfichterische Arbeit erm6glichen. Eine 
Reihe unserer bis 1932 resistenten Sorten steht 
in diesem JaM in den verschiedensten Gegenden 
Deutschlands zur Prfifung und Beobachtung. 
Vielleicht lassen die Ergebnisse schon in diesem 
Jahre wertvolle Rfickschlfisse zu, Ganz kurz 
m6ehte ich noch auf die Frage der  Knollen- 
resistenz eingehen. Es ist ja bekannt, dab selbst 
unter unseren Kultursorten in dieser Hinsicht 
Unterschiede bestehen. Schon bet den Kulturen 
von Phytophthora,  die wir ffir Infektionszwecke 
uns seit Jahren halten, fiel uns immer wieder 
auf, dab die als N/ihrboden benutzte Kultur- 
sorte nicht belanglos ist hinsichtlich Ausbrei- 
tungsgeschwindigkeit des Pilzes und seiner 
Fruktifikation. Planm~il3ig durchgeffihrte In- 
fektionsversuche an Knollen der Ef-St~mme und 
ihrer Nachkommen ergaben eine Reihe praktisch 
resistenter St/imme, deren Zahl allerdings erheb- 
lich geringer war als die der bis dahin laub- 
resistenten Stfimme. Aber auch bet der Knollen- 
resistenz ~inderte sich das Bild im Jahre 1932 
insofern, als die Knollen aller bis dahin resisten- 
ten Ef-Nachkommen nun auch befallen wurden, 
wobei allerdings Unterschiede hinsichtlieh Aus- 
breitungsgeschwindigkeit und Fruktifikation 
bestehen blieben. Das wiirde ja auch durchaus 
der yon M fiLLER ge~iuBerten Ansicht entsprechen, 
dab n~imlich Knollenresistenz die Laubresistenz 
zur Voraussetzung hat, nicht aber umgekehrt. 

Zeigten die Ef-St~imme und ihre Nachkommen 
ein recht betrfibliches Bild, so ist es etwas er- 
freulicher um andere Kreuzungen bestellt. Von 
verschiedenen ,,Wildrassen", die teils auf dem 
Wege fiber Mfincheberg, teils aus RuBland und 
Lettland bezogen wurden, interessieren bier be- 
sonders die gegenfiber Phytophthora resistenten 
Spezies. Es handelt sich vor allem um verschie- 
dene Formen yon Solarmm demissum, ferner um 
Sol. ajuscoense, Sol. antipovichii und Sol. verru- 
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cosum. Von den letzten drei Arten haben wir 
in diesem Jahre erst die F 1 aus Kreuzungen mit 
Kultursorten stehen, so dab dartiber noch wenig 
zu sagen ist. Interessanter sind die Sol. demissum- 
13astarde und ihre Nachkommen. Sol. demissum 
ist eine in Mittelamerika wild vorkommende Art, 
die sich durch langsame Jugendentwicklung und 
niedrigen breiten Wuchs auszeichnet. Die Blfite, 
die sehr zeitig beginnt und bei Abschlul3 der 
Vegetation durch den Winterfrost noeh an- 
dauert, ist rein blauviolett, der Beerenansatz ist 
reichlieh. Die aus den Selbstungsbeeren erwach- 
senden Pflanzen sind einheitlich, es handelt sich 
also um eine weitgehend homozygote Art. Das 
ist wichtig, da unter unseren Verh~iltnissen eine 
Vermehrung durch Knollen kaum m6glich ist. 
Die Pflanzen bilden wohl eine grol3e Menge sehr 
langer Stolonen, an denen aber nur selten mal 
ein kleines Kn611chen sitzt. Die Kreuzung mit 
europ/iischen Kultursorten bietet keine zu 
groBen Schwierigkeiten, besonders wenn man 
Sol. demissum als Mutter benutzt .  In einigen 
F/illen gelang aber auch die Kreuzung mit Sol. 
demissum als Vater. Die F 1 ist relativ einheitlich 
und in ihrem Typ intermedi~ir. Sie ist gegen- 
fiber Phytophthora,  auch gegeniiber dem 
Streckenthiner Stamm zu lOO% resistent. Es 
gelang in keinem Falle bisher eine Infektion zu 
erzielen. Die Bliite ist einheitlich blauviolett 
wie bei Sol. demissum, oft auch heller und meist 
gr6Ber. Die Form des 131iitenstandes n~ihert sieh 
der unserer Kultursorten. Trotz des Vorhanden- 
seins von Pollen gelang es bisher nicht, auch 
nieht bei Gesehwisterkreuzungen, Beerenansatz 
zu erzielen. Dagegen gelang die Riickkreuzung 
mit Kultursorten mfihelos. Knollenansatz ist 
bei der F 1 vorhanden, z.T1. ist er recht hoch, und 
die Knollen sind ziemlich grog. S/imtliche 
Pflanzen haben /iul3erst lange Stolonen. Die 
Knollen sind durchweg mehr oder weniger 
schwach violett gef~rbt. Die Form ist meist lang, 
sehr selten rund, immer sehr platt. Die Augen 
sind wulstig, die Schale sehr fein und glatt. 
Phytophthorakranke Knollen wurden hSufiger 
beobachtet. Die Untersuchungen fiber Krebs- 
anf/illigkeit sind noch im Gange. Auffallend 
war das Verhalten der F 1 bei einem Frost yon 
- - 3  ~ C im Herbst 1932. Dabei erfror das Laub 
yon etwa 75 % der Pflanzen, w~ihrend der Rest 
keine SchSdigung zeigte. Auf die seit 2 Jahren 
in Streekenthin laufenden Versuche fiber Frost- 
resistenz kann ich in diesem Znsammenhange 
nicht n~iher eingehen. 

Bei der F2, wie ich die Rfickkreuzung dieser 
/~1 mit Kultursorten wieder nennen will, war das 
Bild folgendes : 

Die Aufspaltung hinsichtlich des Stauden- 
bildes war sehr bunt. Neben den verschiedensten 
Ubergangstypen spalteten einzelne Sorten her- 
aus, die entweder Sol. demissum sehr /ihnlick 
sind oder schon ganz den Habitus einer Kultur- 
sorte aufweisen. Die Resistenzzahlen, die vor 
dem Jahre 1932 sehr hoch lagen, z. T1. fiber 5o%, 
sanken nach dem Auftreten des Streckenthiner 
Stammes rapide. So betrugen z. t3. die Re- 
sistenzprozente in der 

vor 1932 

F~ 41%--83 % 
F~ 44 %--56 % 
bei Kreuzungen mit 
Sorten, die 1932 an- 
f~llig waren 5 %--21% 
/'4 

Nach Auffreten 
des Strecken- 

thiner Stammes 
7%--48% 
7%--24% 

0% 
0,4%--22,5% 

Die Verh~iltnisse liegen im fibrigen ganz/ihn- 
lich wie bei den Ef-St~mmen. Auch hier zeigte 
sich die als Elter gew/ihlte Kultursorte von 
Einflug auf die Resistenzzahlen. Ebenso fanden 
Sich in Kreuzungen mit niedrigen Resistenz-: 
zahlen Stfimme, die beim Weiterkreuzen mit 
Kultursorten h6here Resistenzzahlen ergaben. 
Die ztichterischen Schwierigkeiten sind nicht 
gr613er als bei den Ef-St/immen. In manchen 
Eigenschaften, z .B.  hinsichtlieh Reifezeit und 
Stolonenl~inge, sind wir sogar erheblich schneller 
vorangekommen als mit den Ef-St~immen. Da- 
bei ist zu beriicksichtigen, dab das Ausgangs- 
material bei den Sol. demissum-Kreuzungen reine 
Wildrassen sind, wShrend bei den Ef-St/immen 
doch schon Kultursorten eingekreuzt waren, ehe 
wir sie erhielten. 

Wie steht es nun aber mit den M6glichkeiten 
fiir den praktischen Zfichter? Zun/ichst einmal 
beurteile ieh die Aussichten der aus den Mi)LLER- 
schen Ef-St~immen stammenden Sorten sehr 
pessimistisch. Wenn M/3LL~R meint, dab die 
Nachkommen seiner St/imme gegenfiber der 
Mehrzahl der in Deutschland vorkommenden 
Typen yon Phytophthora resistent sind und 
daraus ihre Bedeutung folgert, so habe ich doch 
toeing groi3en Bedenken. Bei dem pl6tzlichen 
Auftreten der neuen Form an r~iumlich welt ent- 
fernten Stellen muB man damit rechnen, daB 
in diesem Jahr  schon weitere Gebiete davon er- 
griffen werden. Anbauversuche, die wiG er- 
w/ihnt, in diesem Jahre mit mehreren Ef-Naeh- 
kommen in verschiedenen Gegenden Deutsch- 
lands angestellt werden, sollen uns dariiber Auf- 
kl/irung geben. Die Gefahr einer Verschleppung 
der neuen Form durch das Saatgut ist ja auch 
nicht zu verhindern. Im iibrigen wissen wir noch 
nichts fiber die Vorbedingungen des Entstehens 
neuer Formen, fiber ihre Umweltgebundenheit, 
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ihre Abh~ngigkeit von der Jahreswitterung usw. 
Gerade bei einem derartigen Problem mfissen 
alle diese l)'ragen erst grfindlich gekl~irt werden, 
um Rfickschl~ige m6glichst zu vermeiden. Sie 
bringen eine gute Sache unnStig in Mii3kredit. 
Was nun die Kreuzungen mit  Sol. demissum 
angeht, so bestehen diese Bedenken zum grol3en 
Teil in gleicher Weise. Auch bier mfissen wir 
zun~ichst auf einen ~ihnlichen Rfickschlag gefal3t 
sein wie der im Herbst  1932 erlebte. Die weitere 
Folge  der niedrigeren Resistenzprozente ist ffir 
den Zfichter, dab er noch mit  erheblich gr6Berem 
Material arbeiten muB als frfiher. Die Kombi-  
nation der wirtschaftlich wertvollen Eigen- 
schaften mit  der Resistenz erfordert eine unge- 
heuer grol3e S~imlingszahl. Man kann wohl 
dartiber streiten, ob bei der heutigen Wirtschafts- 
lage ein Privatzfichter dieses Risiko verant-  
worten kann. Aber selbst wenn ein Privatzfichter 
diesen Mut aufbringt, so wird er keinesfalls die 
Prfifung auf Resistenz gegenfiber verschiedenen 
Biotypen durchftihren k6nnen. Dazu fehlt es 
ihm an Zeit, Geld und den n6tigen Einrichtungen 
und Hilfskr/iften. Es wird sich nach meiner 
Ansieht eine Arbeitsteilung in der Art ergeben, 
dab der Zfichter zun/ichst in der bekannten Art 
mit  I oder 2 aggressiven Formen sein Material 
vorselektioniert, und die dann n0ch resistenten 
St/imme einem lnst i tut  zur Weiterprfifung 
fibergibt, ~ihnlieh wie bei der Krebsprtifung. 
Noch ung/instiger liegen die Verh/iltnisse bei der 
Knollenresistenz, wo die Trefferaussichten noch 
viel geringer sind. Die Aussichten auf die Zfich- 

tung phytophoreresistenter Sorten sind also er- 
heblich gesunken und das Ziel in weite Ferne 
geriiekt. Nut  durch enge Zusammenarbeit  zwi- 
schen Insti tuten und Privatzfichtern wird man 
hoffen k6nnen, das Ziel zu erreichen. 
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Ober die Braunrost- (Puccinia triticina und Pttccinia dispersa) Anfiilligkeit 
yon reziproken Bastarden zwischen Weizen und Roggen. 

Von H a n s  S te iner .  

In den letzten Jahren wurden an verschie- 
denen Stellen reziproke Bastardierungen zwi- 
schen Weizen und Roggen ausgeffihrt. Nachdem 
Weizen und Roggen je von einem spezifischen 

Braunrostpi lz ,  n~imlich yon Puccinia triticina 
bzw. Puccinia dispersa, befallen werden, ist es 
interessant festzustellen, wie sich die Bastarde 
diesen Braunrosten gegentiber verhalten. Eine 
derartige Rostdiagnose kann, worauf sehon 
]~RIKSSON hingewiesen hat, Anhaltspunkte ffir 
die innere Natur  eines Pflanzenbastardes abge- 
ben. ERII~SSON (I) (1895) untersuchte eine 
Braunrostart ,  die auf Bastarden zwischen Weizen 
und Roggen (es handelte sich wahrscheinlich um 
eine Nactizucht der von W. RIMPAIJ (3) in 
Schlanstedt ausgeffihrten erfolgreichen Kreu-  
zungsversuche) aufgetreten war. Die Uber- 

impfungen dieses Braunrostsporenmaterials auf 
Weizen- bzw. Roggenpflanzen ffihrten auf den 
Weizenpflanzen zu einer reichlichen Pustelbil- 
dung, wogegen die Roggenpflanzen intakt  und 
rein blieben. Es handelte sich demnach bei der 
auf den Weizen-Roggenbastarden auftretellden 
Braunrostart  um Puccinia triticina. VAVlLOV (6) 
untersuchte im Jahre 1912 die F1-Generation 
der Bastarde yon Weizen und Roggen; die 
Mutterformen waren Triticum vulgare und Tri- 
ticum compactum, die Vaterform war gew6hn- 
licher Roggen. Die geprfiften Bastardpflanzen 
waren gegeniiber Puccinia triticina stark an- 
f/illig; Infektionen der Bastarde mit  Puccinia 
dispersa wurden leider nicht vorgenommen. 

Im folgenden sol1 fiber die Braunrost- (Pucci- 
nia triticina und Puccinia dispersa) Anf~illigkeit 


