
D ER Z U C H T E  R 
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(Aus dem Institut ftir Pflanzenzucht, Leningrad ~lnd der Leningrader regionalen Versuchsstation 
Ifir Kartoffelwirtschaft.) 

Zur  Frage der B e d e u t u n g  der Formen  yon 5'. andigenum Joz. et BuK. 
ffir die Ztichtung. 

Von H. E m m e  und M. Vese lovs tra ja .  

Dank den Sammlungen der Expeditionen yon 
S. M.B~KAsov und S.V. JuzEPczuK (I925--I928), 
R. SCmCK (1929--I93o) und VAVlLOV (1932) im 
lateinischen Amerika wurde ein reiches Material 
an neuen Kartoffelformen zusammengebracht.  
Eingehende Studien dieser Kartoffeln durch die 
zwei erstgenannten Autoren (BuKASOV und Jtl- 
ZEPCZUK, 1930 ; BUKASOV, 1930 , 1934 ; JuzEPczuK, 
im Druek) weisen auf die groBen Perspektiven 
bin, die diese neuen Arten und Formen der Zfich- 
tung er6ffnen in bezug auf Frosth~rte, Diirre- 
festigkeit, Immunit~it gegen Phytophthora, gegen 
Synchytrium, Viruskrankheiten usw. Schon die 
ersten Versuche yon Bastardierung der neuen 
Formen mit  den kultivierteu Sorten yon 
S. tuberosum (NEsTEROVICZ, in Vorb. zum 
Druck; IZOVAI.ENKO, 1932 ; KOVALENKO und 
SIDOROV, 1933; VESELOVSKY, 1933; EMME in 
Vorb. zum Druek; Dr. ScHICK, 1932 und 
mfindl. Mitteil.), best~itigen die Bedeutung 
vieler neuer Arten als Ausgangsformen fiir die 
Ziichtung. 

Die Aufgabe ist nun, auf schnellstem Wege 
dieses kolossale Material zu umfassen, um es 
planm/iBig der Praxis empfehlen zu k6nnen. 
Dieses ist nut  m6glich, wenn alle Kartoffel- 
institute an der Arbeit teilnehmen werden, denn 
nur durch Prfifung mit Hilfe yon sehr grol3en 
Kreuzungszyklen ist diese Arbeit fiberhaupt zu 
bew/iltigen. 

In der vorliegenden Abhandlung berficksich- 
tigen wir nut  die Kreuzungsresultate zwischen 
S. tuberosum und S. andigenum, dieser auch in 
physiologischer Beziehung/iul3erst polymorphen 
Art, welche ein groBes Areal in Sfidamerika 
umfal3t. Genetisch ist fiber dieselbe so gut wie 
niehts bekannt.  Aber auch S. tuberosum ist 
genetisch nur sp/irlich erforscht, trotz seiner 
gro13en 6konomischen Bedeutung ffir die Volks- 
wirtsehaft der meisten Lgnder. Nur der Ver- 
erbungsgang yon F~irbung der B1/iten, Knollen 
und Lichtkeime kann besonders dank der neuen 
sch6nen Arbeit von ASSEJEWA (zum Druck vor- 
bereitet) als gekl~irt gelten. 

Der  Zfichter, 7- Jahrg. 

Wichtig ist ffir die gestellten Aufgaben, die 
von den Physiologen in den letzten Jahren fest- 
gestelite Tatsache, dab die meisten S. tuberosum 
Langtagspflanzen sind, also in bezug auf Be- 
ziehung zwischen Photoperiodismus und Knollen- 
bildung ein gleichartiges Bild zeigen, w/ihrend 
S. andigenum alle L:berg~inge vom Kurztag- 
zum Langtagtypus,  d .h .  alle Llberg/inge yon 
Knollenbildung nur bei kurzen, his Knollen- 
bildung nur bei langen Tagen aufweisen. Dieses 
kann nicht ohne Bedeutung fiir Zfichtung in 
bestimmten geographischen Gebieten sein, wenn 
es sich herausstellt, dab aueh dieses Merkmal 
heterozygot ist. 

Als Untersuehungsmaterial dienten uns Ba- 
starde zwischen den genannten Arten S. andi- 
genum und S. tuberosum, die in Kalitino bei 
Leningrad an der regionalen Kartoffelstation (im 
System des Zentralen Wissenschaftlichen In- 
stituts ffir Kartoffelwirtschaft) yon einem der 
Autoren, M. N. VESSELOVSKAJA, und ferner in 
Krassny Paeharj bei Leningrad yon G. M. KO- 
VAI.ENI~O (Institut ffir Pflanzenzucht) gezogen 
worden waren, und aus denen die naeh Exterieur 
und anderen Merkmalen ,,besten" Individuen 
ausgelesen wurden. 

Ausselektierte S~imlinge stellen Ifir die Regel 
einen maximalen Ausdruck der Familie in bezug 
auf irgendein praktisch wichtiges Merkmal dar. 
Deswegen kann ein Vergleich des Prozentsatzes 
der ausselektierten SS~mlinge als Charakteristi- 
kum einer Form ffir bestimmte, zfichterisch 
wertvolle Merkmale dienen, wenn gr6Bere 
Kreuzungszyklen zur Verfiigung stehen, in 
denen die zu vergleichenden Eltern - -  in un- 
serem Fall die Formen des S. andigenum - -  in 
Kombinationen mit  mehreren anderen Sorten 
auftreten. Auf diese Weise k6nnen allm/ihlich 
alle die Kartoffelzucht interessierenden neuen 
Formen verarbeitet  werden und so ihre Be- 
deutung ,,als Verbesserer" der tuberosum-Sorten 
erschlossen werden. 

Da das Material von M. N. VESSELOVSKAJA 
ursprfinglich anderen Zwecken dienen sollte, so 
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hat es vom Standpunkt dieser neuen Aufgabe 
eine Reihe M~ingel; so sind einige Zyklen nicht 
reich genug, es fehlen entsprechende Daten ffir 
Elterformen usw. Trotzdem kann es dank der 
vielen benutzten andigenum-Formen und der 
sorgf~iltigen Bearbeitung der Staudenertr~ige 
unseren Zwecken wenigstens fiir den ersten 
Anfang recht gut dienen. 

In unseren Bastarden treten folgende Formen 
und Sorten als Eltern auf: 

Aus S. tuberosum L. : Epicur, Jubel, Cobbler, 
Di-Vernon, Ffirstenkrone, Centifolia, Alma, 
Villa Hermosa, Garnet Chili, Escuintla, WeiBe 
Riesen, Switez, Ella, Friihe Rosen. 

Aus S. andigenum Juz. und BuK.: vat.  
colombianum Bug. f. tocanum BuI~., f. caiceda 
BUK., f. lisarasa BuI~. f. Usme BuK., var. hederi- 
/orme BE I~., var. ckello-huaccoto BuK. et LECtt. var. 
quechuanum BuK. et LECH. (Taccla und Pacus 
LECI~.), var. sihuanum (Pispinco) BuK. et LECI~., 
var. cuzcoense (Tumbo) BuK. et LECH., vat.  Herre- 
rae (Beruntun) BIJt~. et LEcH., f. ~ncuna BUI~. et 
LEcH., I. Chiar-imilla BIJK. et LECH., f. ccompis 
BUK. et LEcI~., var. bolivianum (Munda) BvI<. 
et LECtt., f. tolucanum BUK., aul3erdem: f. Yana- 
machai, f. Ppisacc, I. Chexep/uru. Es handelt 
sich um die erste vegetative F1-Generation. Wir 
zeigen hier auch nicht alle Merkmale, sondern 
nur: Ernteertrag (Gewicht der Knollen je 
Staude), Anzahl der Knollen, Ausgeglichenheit 
der Knollen, St~irkegehalt in Prozenten, Terrain 
der wirtschaftlichen Knollenreife. 

Die Auswahl der S~mlinge geschah nach 
Augenmag. Das Gewicht der Knollen der aus- 
selektierten S~imlinge schwankte yon 25o bis 
i8oo g. Zur besseren Anschaulichkeit stellen 
wir Klassen mit einem Intervall  von ioo g a u f :  
alle Stauden mit  einem Knollengewicht yon 
nicht fiber IOO g geh6ren in die I., mit  einem 
Gewieht ,/on ~oo--2oo g in die II .  Klasse usw. 
Die Ausgeglichenheit der Knollen wird mit  
3 Noten abgesch~itzt: + bedeutet weniger als 
5o% mittlerer und grol3er Knollen, + +  yon 
5o--75 % und @@-~ mehr als 75% solcher 
Knollen. St~irkegehalt ist in Prozenten gegeben. 
Das Ausreifen der Knollen wurde durch wieder- 
holte Proben wie fiblich festgestellt. Im  ganzen 
sind 44 Kombinationen, in denen 20 andigenum- 
Formen auftreten, verarbeitet worden. Aus der 
unten folgenden Tabelle ist zu ersehen, welches 
die einzelnen maximalen Effekte waren, die aus 
der Beteitigung der einen oder anderen andi- 
genurn-VarietXt als Elternform bei Kreuzung 
mit tuberosum-Sorten resultierten. (In der fiber- 
wiegenden Mehrzahl der Fglle wurden die 
Kreuzungen reziprok vollzogen.) 

Betrachten wit nun die einzelnen Kombina- 
tionen vom Standpunkt einiger wirtschaftlich 
wiehtigen Merkmale : 

Ernteertrag. Die Bastarde der obengenannten 
tuberosum-Sorten untereinander wiesen keine be- 
sonders hohen Ernteertfiige auf; in einigen 
F/illen waren dieselben aber bei den genann- 
ten andigenum • tuberosum-Bastarden nicht 
schlecht. An erster Stelle stehen die Bastarde 
mit  hederi/orme, tocanum, Usme, tolucanum, 
Taccla. Schlechte Ertrf~ge geben die Kombina- 
tionen mit ccompis (maxim. VI. K1.), lisarasa 
(vii. I~1.). Die Ursache dieser Differenzen liegt 
wahrscheinlich in der genotypischen Veranla- 
gung zu Knollenbildung am kurzen oder langen 
Tage. So bilden lisarasa, caiceda nsw. fiberhaupt 
keine Knollen am langen Tage, w~ihrend hederi- 
/orme, Usme ausgezeichnete Knollen entwickeln. 
Da unsere Bastarde alle am langen Tage in 
natfirlichen Feldbedingungen aufwuehsen, so 
kann der sehlechte Ernteertrag in einer Reihe 
Fiille durch die hemmende Wirkung (in bezug 
auf Knollenbildung) seitens der Genotypen der 
kurztagigen andigenum-Eltern erkl~irt werden; 
das ist um so wahrscheinlicher, als Kombina- 
tionen mit  den langt~igigen wirklich sehr gute 
Resultate gaben. Jedoeh ist unsere Erkl~irung 
nicht vollgiiltig; Spaltung wird auch in bezug 
auf dieses Merkmal beobachtet,  so dab wenig- 
stens die einen Elternformen heterozygot sein 
mfissen; so erhielt N~STEROVICZ (in Lit.) gute 
Knollenertdige im Felde bei einem Teil von 
F 1 ccusi • tuberosurn-S~mlingen, t rotzdem ccusi 
eine ausgesprochene Kurztagpflanze ist. Die 
Bastarde innerhalb der Art S. andigenum haben 
alle einen sehleehten Ertrag. 

Wir st immen SALA~IAN (I929) v61Iig ZU, daf3 
Ernteertrag in gewissem Sinne ein erbliehes 
Merkmal ist; daftir spricht jede Ernte  auf dem 
Kollektionsfelde; es ist abet  ein Irr tum, nur 
2 ,,Cropping-factors" anzunehmen. Ernteertrag 
ist ein sehr kompliziertes und dazu in einem Teil 
seiner Komponenten quantitatives Merkmal von 
dessen genetischer Natur  wir heute nut  aussagen 
k6nnen, dab sie eben h6chst kompliziert ist und 
dazu ~uBerst modifizierbar. 

Knollenanzahl. Unter den intraspezifischen 
tuberosum-Bastarden erreichen dieselben h6ch- 
stens 18 Knollen. Bei den meisten andigenum • 
tuberosurn-Bastarden sind 20--30 Knollen eine 
h~ufige Erscheinung; oft sind es fiber 30 bis 
40 und manchmal  fiber 5o--60 Knollen. In 
den Kombinationen mit  ckello-huaccoto und 
lisarasa ist die Knollenanzahl gleich 8 und 3--11. 
Wenn die Produktion sehr zahlreicher Knollen 
nicht mit  anderen wirtschaftlichen Merkmalen 
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verbunden ist (Knolien nicht unter mittelgrol3, 
gentigendes Gewieht der Einzelknollen, Lage der 
Knollen an den Stolonen), so hat  sie an und ffir 
sich keinen praktischen Wert, u n d i s t  eher ein 
sch/idliches Merkmal. Auf Grund des vorliegen- 
den Materials k6nnen wir behaupten, dab die 
grol3e Knollenmenge und Stolonenl~inge der bei 
uns benutzten a~digen~m-Formen in bezug auf 
die entspreehenden Merkmale der hier benutzten 
tuberosum-Sorten beinahe durchweg dominant 
war .  

Ausgeglichenheit der Knolled. Dieselbe ist fiir 
die Regel bei tuberosum-Sorten und ihren Ba- 
starden sehr gut;  bei andige~um-Formen ist sie 
mittelmfiBig oder schlecht, was wahrscheinlich 
durch sprites Ausreifen bedingt wird. Bei Ba- 
starden von andiger~um • tuberosum ist die Aus- 
geglichenheit der Knollen selten gut;  das h~ingt 
zusarnmen mit  der verschiedenen photoperiodi- 
schen Reaktion der Eltern, mit  dem Fehlen von 
ausgesprochener Dominanz der einen oder an- 
deren Reaktionsweise und mi t  der spfiten 
Knollenreife, weshalb viele unreife Knollen 
nachbleiben. Eine weitere Ursache ist die groBe 
Produkt iv i t i t  yon Knollen. Ftir die Regel sind 
knollenarme Stauden ausgeglichener als knollen- 
reiche. In  bezug auf dieses Merkmal ist das 
Verhalten der einzelnen Kombinationen ver- 
schieden; so z .B.  weisen alle S~imlinge der 
Kombinationen mit  ccompis, llutuc runtum, 
ppisacc, chexep/uru und u~cu~ stets schlechte 
Knollenausgeglichenheit auf, w~ihrend in F 1- 
Bastarden mit  hederi/orme, Usme, Taccla, tolu- 
canum usw. gute Ausgeglichenheit mit  oft auch 
ausgezeichneten Knollen beobachtet  wird. Das 
Angeffihrte spricht dafiir, dab w i r e s  hier mit  
einem erblichen physiologisch komplizierten 
MerkmaI zu tun haben, und dab Ziichtnng auf 
gute Ausgeglichenheit bin durchaus mbglich ist. 

Stdrkegehalt. Da die F1-S/imlinge ihrem Ex- 
terieur nach ausseiektiert werden, so kann es 
keinem Zweifel unterliegen, dab Stauden aus- 
geschaltet werden mit  sehlecbtem Knollen- 
exterieur, die abet  t rotzdem hoch st~rkereich 
sein k6nnen. Somit ist der Prozentsatz der 
st/irkereichen S/imlinge in unseren Versuchen 
sicher stark verkleinert. Die Bastarde der 
tuberosum-Sorten besitzen einen St~irkegehalt 
yon lO--15,5%, in Ausnahmeffillen 18%, bei 
interspezifischen Bastarden mit  Munda, Be- 
runtun, stieg der $t~rkegehalt mit  einer Aus- 
nahme (18,5%), nicht fiber I5%.  H/Sheren 
St~irkegehalt zeigen die Bastarde mit  Tumbo, 
Usme, lisarasa, hederiforme, tocar~um, ~olucanum 
USW. 

5chndligkeit des Ausrei/ens der Knollen. Uber 
Vererbung dieser Eigenschaft bei S,' ~tuberosum 
haben MOLL~R (1927) , KRa•TZ (I929) U. a. ge- 
arbeitet. Nach MOLLER wird die Schnelligkeit 
der Knollenreife nach dem intermedi~ren Typus 
vererbt. Nach KRANTZ dominiert Fr/ihreife fiber 
SpStreife. Alle unsere Bastarde zeigen Dominanz 
vom sp/iten Ausreifen, welches den andigenum- 
Knollen fiblich ist, fiber die relativ friihere Reife 
der hier benutzten tuberosum-Sorten. Das steht 
aber in keinerlei Widerspruch mit den Angaben 
von I(RANTZ. F~S handelt sich bier eben um 
interspezifische Bastarde. 

Ei~ige allgemei~e Bemerku.~ge~ idber Wider- 
stands/~higkeit gege~ Krankheiten u .a .  Die 
rneisten der obengenannten interspezifischen 
Bastarde blieben ganz gesund, w~hrend alles 
um sie herum schwer phytophthorakrank war 
(I932--33). Sehr anschaulich war das Bild im 
Jahre I933 im Krasny-Pacharj  (bei Leningrad). 
Unter  der Menge viruskranker und beinahe 
dnrchweg phytophthorakranker  Bastarde stan- 
den neben den demissum-Bastarden viele andi- 
ge~cum X tuberosum-Bastarde der I. Knollen- 
reproduktion in ausgezeichnetem Gesundheits- 
zustand. Auch zeichneten sich die Knollen 
vieler Bastardkombinationen durch gute Lager- 
festigkeit und gute Tischqualit/iten ans. 
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U b e r s i c h t  t i b e r  E r n t e e r t r a g ,  A n z a h I  d e r  t s  }e S t a u d e ,  A u s g e g l i c h e n h e i t  
d e r K n o l l e n ,  S t g r k e g e h a l t  i n P r o z ,  u n d T e r m i n  d e r  w i r t s e h a f e l i c h e n K n o l l e n r e i f e .  

Uneersuchte  
Kombinae ionen  

F~ Ceneifolia • to- 
C:6t~t 'bt ~/t 

F~ Centifol ia  • 

/ 7  Ff i rs tenkrone • 
caiceda 

F~ E p i k u r  X l~sa-I 
Yasa, 

/:~ Fi i rseenkrone X 
lisafasg 

F 1 Centofol ia  X 
Ss~qgg 

y ,  Centifol ia  • he- 
deriforme 

F ,  E p i k n r  • hede- 

F~ Ff i rs tenkrone • 
hedefiforme 

F,  Jube l  X Taccla 

F~ Ceneifolia • 
Taccla 

F~ Ft i r s tenkrone  • 
Taccla 

F ,  Villa He rmosa  
• Taccla 

/ v  Escuinela  X 
Taccta 

F ,  WeiBe Riesen • 
Taccla 

7v, Garne t  Chili X 
Taccla 

F~ Svi tez  • Taccla 

F t  El la  • Tacda 

F ,  E p i k u r  • 
Taccla 

/ ~  Ccompis • 
Tacda 

F~ Ccusi • Taccla 

F~ I~ • Gise- 
vius 

3 1 2  

246 

296 

93 

98 

209 

958 

250 

418 

i5o 

278 

69 

9 

88 

57 

236 

r32 

57 

IOI 

I36 

69 

lhr Ern te -  
er t rag  

je S taude  

15 KI. I - - X X I  

5 
I X  K1. niche 

6,2 i iberst iegen 

IIVIII] K1 niche 
4 

3 j f iberst iegen 

6 , Bis V I I I  K1. 

4 

I 1 ,  7 

0,8 

7 

I6 

h~o 

5 
Bis X I  und 
X V I I  K1. ; 

in e inzelnen 
Fgl len  sogar 
bis X I X  Kl. 

Niche h f h e r  
als VI  K1. 

bis X V I  K1. 

Niche fiber 
X I  K1. 

Niche h f h e r  
als V I I I  K1. 

Niche h f h e r  
Ms X I  iK1. 

IBis X und 
X l I I  KI. 

Bis 
X - - X I I  K1. 

Bis 
X--XII KI. 

Bis 
X - - X I I I  K1. 

Bis 
X - - X I I I  K1, 

Niche fiber 
V I I I  K1. 

Nich t  fiber 
V I I I  K1. 

Nich t  tiber 
I X  K1. 

Ihre  Knol len-  
zahl  je S taude  

Stark  var i -  
ierend;  bis 2o 

Nich t  iiber 
15 Knol len  

3 his I I 
Knol len  

S ta rk  var i -  
ierend, his 32 

Knol len 

Viel e; 
14--25 Knollen 

Ausgeglichen- 
hei t  ihrer  
Knol len  

+ und + +  

+ und + +  

+ und + +  

+ + ,  seteen 
+ + +  

+ , + + ,  
seltener + + + 

t Oft  mehr  als + ,  sel ten + +  
20 ! oder  + + +  

/ 
]Bis  zu io  H a n -  

Gr613tenteits idelskn~ od. 
weniger  als 2o mehr  nur  bet 

2 % Pf lanzen 
8--40 I --- 

3/Iehr als die [ 
H a l i t e  besal3en! io  Hande l s -  
2oKno l l en  und l  knollen bet 

mehr  33 % Pf lanzen 
Niche un te r  Io 

Oft  2o- -4o  Hande lsknol len  
bet 2o% Pflanz. 

Of t  2o und [ Wee oben bis 
m e h r  33 % 

25--4  ~ Knol len 
t~ei fiber 4 ~ % Wee oben bet 

Pf lanzen  m e h r  2o% 

i 25--40 Knol len 5 o% besaB 
bei tiber 5% , niche nn t e r  io  

Pf lanzen [HandelsknoIlen 

20--4o Knol len Nur  I l>flanze 
bet der Hgl f te  met ungef. Io 
der  S~mlinge Handelsknol len  

Nur  t Pf tanze 
Meist  un ter  2o met ungef.  Io 

Handelsknol len  

I Mindestens lO 
Meist  2o--4o i und  rnehr 

Handelsknol len  

,42 

7. X.  

I I ,5  bis I6, 7 7- X. 

i7. X,  

Bet einzelnen 7. X. 
Pf lanzen  20 

bis 25 % 

Bis 2o% 
7 X .  

In  einigen 
FXllen I5 bis 

20% 7. X. 

7. X. Wee oben 

Wee oben 

7 Pf lanzen 
2o--25 % 

Vereinzet t  bis 
20% 

Vorwiegend 
15--20 % 

Bis 20 % 

ManchmaI  20 
und mehr  

7- X.  

7. X .  

7" X .  

7 '  X .  

7" X .  

Stgrkegehale  
in % 

I2 '9---I8,4 7. X. 

7. X. 
nu t  fiber 16, 5 

und  I7,6 % 7. X. 

7. X.  
]3is I6,5 und  

18'7 % 7. X. 

I 2 - -  I6% 9. X. 

9. X .  

I I ,  5 bis i5,6; 9 -X .  
selten ~8, 7 

7. X. 
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Unf ie r such te  
K o m b i n a t i o n e n  

F~ E p i k u r  • Pacus 

F~ WeiBe Riesen  
• Pacus 

F1 D e o d a r a  • 
Pacus 

] ~  Sv i tez  • 
Pacus 

F~ G a r n e t  Chili  • 
J~acst, s 

F~ Ccompis • 
]DaCf.r 

F~ F f i r s t e n k r o n e  • 
X ppispinco 

F~ Centifolia • 
ppispinco 

F 1 F f i r s t e n k r o n e  X 
T~mbo 

1=1 Cent i fo l ia  • 
Tumbo 

F~ J u b e l  X 
Beruntuu 

F t F f i r s t e n k r o n e  • 
u n c ~ g z g  

F t  J u b e l  • uncugza 

F~ Cent i fo l ia  • 
Chiarimilla 

F~ Cent i fo l ia  • 
ccompis 

F 1 F f i r s t e n k r 0 n e  • 
Munda 

F 1 Cent i fo l ia  • 
Munda 

F~ Cent i fo l ia  • to- 
lucanum 

F~ Cent i fo l ia  • 
ppissacc 

F t  F f i r s t e n k r o n e  • 
Yana-machai 

F~ Cent i fo l ia  X 
llutuc runtun 

F~ Cent i fo l ia  x 
Che xepfuru 

, ~bo 

56 

4I~ 

m 7  

232 

19 

13o 

176 

229 

54 

4o9 

82 

I8 

187 

19o 

226 

i i o  

1475 

343 

, I 5 9  

41 
226 

~.N 
lhr E r n t e -  

e r t r a g  
je  S t a u d e  

Meis t  bis  V I I I  
Kl. ,  se l ten  bis  

X I I I  K1. 

E in ige  
X I - - X I I I  K1. 

E in ige  
X--XIII K1. 

Bis  V I I I  K1. 

Bis  V I I  K1. 

Bis  I I I  K1. 

V I I I - - X I  KI. 

N i c h t  f iber  
I X  K1. 

N i c h t  f iber 
I X  K1. 

N i c h t  f iber  
V I I  K1. 

N i c h t  f iber  
V I I I  K1. 

N i c h t  fiber 
V I  .KI. 

N i c h t  f iber  
I X  K1. 

Bis  X I I I  K1. 

Bis  X !K1. 

Bis  X K1. 

Bis V I I  K1. 

Bis  I X  K1. 

I h r e  Kno t t en -  
zah l  je  S t a u d e  

Sel ten  
20- -40  

Meis t  2o - -4o  
u n d  m e h r  

t3ei 5o% 
2o- -4o  

4o - -7  ~ bei  
12%; 20- -40  

bei  v ie len  

lO--3o  

IO % der  P f l a n -  
zen  b e s i t z t  
20 - -30  u n d  

m e h r  Kno l l en  

Mi t  2 Aus-  
n a h l n e n  n i c h t  

f iber  IO 

6 - - I  4 

8 - - I 2  

N i c h t  m e h r  
als 6 

5 - -14  

N i c h t  f iber  13 

6 - -12  in 
I Fa l le  19 

Selten f iber  3 ~ 

lO--16 

3 - - 1 6  

5 - - I 2  

Bis  18 

Ausgeg l i cben-  
heir i h r e r  
K n o l l e n  

M i n d e s t e n s  i o  
u n d  m e h r  

b Iande l skno l l en  

Mindes t ens  IO 
n n d  m e h r  

H a n d e l s k n o l l e n  

E i n z e l n e  m i t  
m e h r  als IO 

H a n d e l s k n o l l e n  

3/Ieist i o  H a n -  
delsknol len,  
s e l t ne r  15 

Bei  de r  H~ilfte 
6 - -12  H a n d e l s -  

kno l len  

o - -  4 H a n d e l s -  
knol len  

S t g r k e g e h M t  
in  % 

Ein ige  P f l an -  
zen  m i t  I9,7 

bis 28,7% 

E i n z e l n  
2o - -25  % 

E i n z e l n e  
2 0 - - 2 4 %  

bei  m e h r e r e n  
2o - -25  % 

9 ,7- -14 ,7  

9 , 8 - - I 5 , 2  

+ 12 ,6- -15 ,2% 

+ u n d  + +  

+ u n d  + +  

i3 ,6  bis  16,9 

12,4--14, 3 , in  
einz. Fg l l en  18,5 

In  einem 
Fal le  i7 ,2  

N i c h t  f iber  
15,7% 

I 2  
15 

12- -16 ,4% 

Bei  3 P f l a n z e n  
14,7--18,4% 

13is 14% 

+ u n d  + +  

+ 

+ u n d  + +  
se l t ene r  + + + 

+ u n d  + +  
se l t ener  + + + 

+ 

-~- se l t en  
+ + +  

+ 

t3ei 2 P f l a n z e n  
17,8 u n d  18,8% 

+ 

17. x .  

7. X.  

7" X .  

7. X.  

7. X.  

7. X .  

7 . 1 .  

7. X .  

7. X.  

7. X .  

7. X.  

7. X.  

7. X .  

7. X.  

7. X .  

9. X.  

9. X .  

8. X.  

8. X.  

8. X .  

8. X.  

8. X.  


