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Ergebnisse kann geschlossen werden, dab man 
auf zfichterischem Wege zu Eormen gelangen 
kann, die sowohl platz- als auch druekfest sind. 
Es werden j edoch bis zur Erreichung dieses Zieles 
erhebliche Schwierigkeiten zu fiberwinden sein. 

Aus Tabelle 6 ist ersid~tlich, dab die Sorte 
Lieby's Export (verschiedene Herktinfte mit 
gleichem Fruchtgewicht) sich als besonders 
platzfest erwies, dab sie aber nicht druckfest ist. 
Diese Sorte kann daher im reifen Zustand nieht 
versandt werden. 

Man wird die physiologischen und morpholo- 
gischen Ursachen der beiden hier beschriebenen 
Eigenschaften studieren miissen. Unter den 
physiologischen Faktoren verdient der osmotische 
Druck der Frucht und der Pflanze besondere 
Beachtung. 

Durch mecha~ische Methoden wird man Auf- 
sehluB fiber Elastizit~t der Fruchtschale, Kon- 
sistenz des Fruchtfleisches, Druck- und Schlag- 
festigkeit der Yrucht u. a. m. erhalten. 

Durch eingehendes Studium der physiologi- 
schen and mechanischen Ursachen der Druck- 
und Platzfestigkeit wird es vielleicht m6glich 
sein, die Analyse dieser beiden Eigenschaften 
durchzuftihren und im Anschlug daran auf 
zfichterischem Wege eine planm~iBige Kombi- 
nation und Steigerung vorzunehmen. 

Auf alien Gebieten der Technik werden Unter- 
suchungen der Materialien mit Hilfe meehani- 
seher Methoden durchgeftihrt. Diese Methoden 
miissen, wenn sie in der Pflanzenztichtung Ver- 
wendung linden sollen, entsprechend abge- 
~indert werden. 

Zusammenfas sung .  
Einleitend wird die Bedeutung der Eigen- 

schaften ,,Platzfestigkeit" und ,,Druckfestig- 
keit" der Tomatenfrfichte dargestellt. 

An Hand von Sortimentsbeobachtungen 
konnte festgestellt werden, dab es drei Typen 
yon Tomaten gibt, deren Frfichte nicht platzen: 

I. Alle Sorten and Varietgten mit pflaumen- 
f6rmigen Frfichten. 

2. Der ,,Grol3e" und ,,Kleine Zwerg". 
3. Solanum racemigerum. 

Es warden Methoden gepriift, mit denen man 
die Platzfestigkeit feststellen kann. Labora- 
torinmsmethoden erwiesen sich als unbrauchbar. 
Die Prtifung der Platzfestigkeit muB im Freiland 
durchgeftihrt werden. 

Als AusgangsmateriaI flit ztichterische Ar- 
beiten scheinen die pflaumenf6rmigen Frfichte 
unbrauchbar zu sein, da wohl die Fruehtform 
die Platzfestigkeit bedingt. 

~hnlich liegen die Verh~iltnisse beim ,,GroBen" 
und ,,Kleinen Zwerg", bei denen nachgewiesen 
werden konnte, dab Zwerg-Wuchsformen und 
Nichtplatzen korrelativ gebunden sin& 

Durch Kreuzungen yon Solanum racemigerum 
und Kultursorten wurden in der Nachkommen- 
schaft relativ groBfriichtige, nichtplatzende 
Formen aufgefunden. 

Es wurde eine Methode ausgearbeitet, mit der 
sich die Druckfestigkeit der Tomatenfrtichte 
bestimmen l{iBt. Bei Untersuehungen des To- 
matensortiments erwiesen sich einige Sorten 
(Des Alli&, Juwel, Profusion) als besonders 
druckfest. 

Ferner wurden die Beziehungen zwischen 
Platzfestigkeit und Druckfestigkeit geprfift. Es 
stellte sich heraus, dab in der Regel platzfeste 
Tomaten weniger druckfest und umgekehrt die 
druckfesten weniger platzfest sind. Es gibt 
jedoch Ausnahmen von dieser Regel, die zeigen, 
dab die M6glichkeit besteht, Formen zu zfichten, 
die sowohi druck- aIs auch pIatzfest sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dab im Zu- 
sammenhang mit der Ziichtung platz- und druck- 
fester Tomaten die physiologischen und morpho- 
logischen Ursachen dieser beiden Eigenschaften 
nfiher studiert werden mfissen. Insbesondere 
sind Methoden zur Prfifung der mechanischen 
Eigenschaften auszuarbeiten. 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dab 
in der Tomatenziichtung ein dringendes Be- 
dtirfnis nach mechanischen Methoden besteht, 
Das Anwendungsgebiet dfirffe jedoch wesentlich 
umfangreicher sein. Derartige Methoden werden 
bei der zfichterischen Bearbeitung fast aller 
Kulturpflanzen Anwendung linden k6nnen. 

DaB 
Grundvoraussetzung zur Erzielung yon H6chst- 
ernten im Kartoffelbau ist, ist eine are Er- 
kenntnis. Ihr tr~igt der Zfichter seit langem 

(Aus der Biologischen 1Reichsanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft, 13erlin-Dahlem.) 

D e r  N a c h w e i s  y o n  V i r u s i n f e k t i o n e n  a m  K a r t o f f e l p f l a n z g u t  
m i t  d e r  S t e c k l i n g s p r o b e .  

Von E. K~hler .  

Gesundheit der Pflanzkartoffeln eine Rechnung durch die Auswahl geeigneter Ver- 
mehrungsstellen in ,,gesunden" Lagen, durch 
vergleichende Klonvermehrung und durch die 
Entfernung yon kranken Einzelpflanzen aus 
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dem Feldbestand. Die grol3e Praxis sichert sich 
durch die Einrichtung der , ,Saatenanerkennung".  

Neuerdings liefert nun die Virusforschung 
dem ZCichter weitere Handhaben,  die es ihm er- 
m6glichen, den Gesundheitszustand und damit  
den Anbauwert  seines Zuehtmaterials welt 
sicherer als bisher zu beurteilen und zu kon- 
trollieren. Dabei wird die Beurteilung vom FeM 
ins Gew~chshaus verlegt. Der ausschlieBlichen 
Feldbeurteilung haften, wie sich herausgestell~ 
hat,  verschiedene schwerwiegende M~ingel an. 
Einer  dieser M~ingel besteht darin, dab unter 
dem Einfluf3 der Witterung kranke Pflanzen oft 
gar  nicht als krank zu erkennen sind, dab die 
Krankhei t  , ,maskiert" bleibt. Dies traf  im ver- 
gangenen Sommer beispielsweise fiir die Sorte 
Industrie zu, be i  der das gew6hnliche Mosaik 
infolge des andauernden intensiven Sonnen- 
wetters gar nicht zum Vorschein kam. Infolge- 
dessen war es weithin nicht m6glich, eine Selek- 
tion nach gesunden nnd kranken Pflanzen vor-  
zunehmen. Sodann gibt  es Sorten, die anch bei 
normalem Witterungsverlauf trotz erheMichen 
Befalls mi t  bes t immten Viruskrankheiten oft 
keine oder nur ganz schwache Krankheits-  
symptome ~iul3ern. Die Entwicklung des Krautes 
auf dem Feld ist nahezu normal,  und nur der 
Er t rag  der kranken Pflanzen ist in geringerem 
oder st~rkerem Grade gedrfiekt. Hier st6gt die 
~Feldselektion auf besondere Schwierigkeiten, 
die sich nur durch den umst~ndlichen Weg der 
vergleichenden Klonenzucht in Verbindung mit  
nmfangreichen Ertragsfeststellungen iiberwinden 
lassen. Des weiteren ist es ein empfindlicher 
Mangel, dab Pflanzen, die auf dem Feld voll- 
kommen gesund erscheinen, unter Umst/inden 
schon angesteckt sind oder sich bis zur Ernte  
Ansteckungen zuziehen k6nnen und infolge- 
dessen einen kranken Nachbau liefern. Man hat 
also in Lagen, die nicht vollkommen infektions- 
geschfitzt sind, immer damit  zu rechnen, dab 
im Nachbau der selektierten Pflanzen einzelne 
kranke Pflanzen auftreten. Diese k6nnen dann 
zur weiteren Verseuchung beitragen. 

Amerikanische Forscher haben wohl zuerst 
die praktisehen Folgerungen aus den neuen Er- 
gebnissen der Virusforschung gezogen, indem 
sie die sogenannte Tuber-index-Methode ein- 
fiihrten, die gestattet ,  den Pflanzwert und Ge- 
sundheitszustand yon Knollenproben zu priifen 
unc[ gleichzeitig eine Gesundheitsauslese vorzu- 
nehmen. Das Verfahren besteht darin, dab die 
zu pr/ifenden Knollen halbiert werden. Die eine 
H/ilfte wird im Winter im Gew/ichshaus in 
T6pfen oder Beeten angepflanzt, die andere 
tI~ilfte wird zum Auslegen auf dem Feld zuriick- 

behalten. Zum Anbau auf dem Feld gelangen 
nur solche Knollenh~lften, deren Schwester- 
h~lften im Gewfichshaus vollkommen gesunde, 
einwandfreie Pflanzen entwickelt haben. Das 
Verfahren beansprucht in seiner ursprt~nglichen 
Form auBerordentlich viel Gew~chshausraum. 
Ich war daher bei der Biologischen Reichsanstalt 
seit einigen Jahren bemtiht, es zweckentspre- 
chend umzugestalten. Gegenw~irtig wird das 
Verfahren bei uns wie folgt gehandhabt.  Die 
Knollen werden yon Anfang Januar  ab im ab- 
geschw~ichten Licht, ~ihnlich wie bei der ,,Licht- 
keimprfifung", vorgekeimt, so dab sie krMtige 
Keime bilden. Sind an den Keimen die Wurzel- 
anlagen geniigend entwickelt, so sind sie zum 
Pflanzen geeignet. Von ieder Knolle wird ein 
kr~ftig gekeimtes Auge mit  einem genfigend 
groBen Teil Knollenfleisch ausgeschnitten und 
als ,,Augensteckling'" verwendet. Dabei muB 
man verhfiten, dag mit  dem Messer oder auf 
andere Weise Wundsaft  von der einen Knolle 
auf die andere gelangt, well dadurch Virusiiber- 
tragungen yon Knolle zu Knolle mSglich sind. 
Man muB also die H~nde des 6fteren waschen 
und das Messer jedesmal desinfizieren, bevor 
man eine neue Knolle schneidet. Um die Kork- 
bildung aufder  Wundfl~iche zu f6rdern, empfiehlt 
es sich, die Knollenstficke fiber Nacht bei 
Zimmertemperatur  in feuchter Luft liegenzu- 
lassen. So verhfitet man ein zu rasches Ab- 
trocknen der Wundfl~ichen, was der Wundkork- 
bildung hinderlich w~ire. Knollen und ausge- 
schnittene Augenstfieke werden gleichlaufend 
numeriert  und erstere ffir sp~iter zuriickgelegt. 

Das Vorkeimen hat  den Zweck, sp~iter eine 
m6glichst gleiehm~il3ige Entwicklung der Steck- 
linge zu gew~ihrleisten. Diese werden auf engem 
Raum nebeneinander in niedrigen Holzk/isten 
ausgepflanzt, die ein Gemisch yon Komposterde 
mit  etwas Sand enthalten (Abb. I u. 2). In einem 
Holzkasten von etwa 4 ~ em Lfinge, 26 cm Breite 
und 7 cm Tiefe (Innenmage) haben 15 solche 
Stecklinge Platz. Es empfiehlt sich nieht, den 
Standraum viel welter zu bemessen, da sonst 
das Wachstum der Pflanzen zu sp~it zum Still- 
stand kommt  und die Auspr~gung der Blattroll- 
und Strichelsymptome damit  eine unliebsame 
Verz6gernng erf~ihrt. Die K~sten werden im 
hellen Gew~ichshaus bei m~iBigen Temperaturen 
(wom6glich nicht fiber 18 ~ C) aufgestellt und 
nach Bedarf befeuchtet. Geniigend Licht ist ein 
Haupterfordernis;  deshalb empfiehlt es sich 
nicht, mit  dem Bepflanzen der K~isten vor 
Anfang Februar  zu beginnen. Die Entwicklung 
der jungen Pflanzen mug st~indig iiberwaeht 
werden. AuBerdem mnl3 dutch regelm~il3iges 
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R~uchern mit  Nikotinpr/iparaten streng daf/ir Sicherheit ein Urteil dar/iber f/illen, welche 
gesorgt werden, dab sich nicht im Gew~chshaus Knollen anbauwfirdig sind und welche nicht. 

Abb .  x. 

Blattl~iuse einnisten, die Virustibertragungen 
yon Pflanze zu Pflanze bewerkstelligen k6nnten. 

Mit dieser ,,Stecklingsprobe" lfigt sich bei hin- 
reichender [3bung und Vertrautsein mit  der 
jeweiligen Sorte binnen 8 Wochen mit  groger 

A n z u c h t  y o n  , , A u g e n s t e c k l i n g e n "  in  H o l z k ~ s t e n  i m  G e w ~ c h s h a u s .  

VieKach l~[Bt sich an den kranken Pflanzen ohne 
weiteres erkennen, um welche Virusinfektionen 

es sich handelt. 
Ganz besonders 
deutlich l~gt sich 
in der Regel die 
echte (anstecken- 

de) Blattroll- 
krankheit  erken- 
hen, da die be- 
fallenen Pflanzen 
auf der Blattun- 
terseite Antho- 
cyanflecken bil- 
den, und zwar 
auch bei Sorten, 
die dieses Sym- 
ptom anFeldpflan- 
zen sonst vermis- 
sen lassen. Die 
Analyse l~iBt sich 
nun noch dadurch 

A b b .  2. V i e r  A u g e n s t e c k t i n g e ,  davo r l  d e r  z w e i t e  y o n  l i nks  m i t  K r f i u s e l m o s a i k .  verfeinern und 
sicherer gestalten, 

dab man mit dem Salt, der durch Zerreiben von 
Bl~ttern der Steeklingspflanzen gewonnen wird, 
Einreibungen auf j ungen Pflanzen einer empfind- 
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lichen Tabaksorte ausf~hrt. Damit ist man im- 
stande, die verschiedenen mechanisch iibertrag- 
baren Mosaikviren zu bestimmen und Mischinfek- 
tionen yon ihnen zu erkennen (Abb. 3 u. 4). Man 
erh~ilt auf  diese Weise auch dariiber AufschluB, ob 
und in welcher Hgufigkeit etwa Virusarten in der 
Probe vorhanden sind, die sich am Kartoffellaub 
selbst der Beobachtung entziehen. Dies ist unter 
Umst/inden sehr wichtig, da sich gezeigt hat, 
dab solche verborgenen (latenten) Infektionen 
gef~ihrlich werden k6nnen, wenn sich zu ihnen 

wie z. B. die Sorten Magnum bonum, Erstling 
und Up to date. Man findet bei diesen Sorten 
keine Knolle, die nicht das Ringmosaikvirus in 
schw~icherer oder st~trkerer Form enthielte. Da 
sie gegen dieses Virus jedoch hochgradig tolerant 
sind, leiden sie keinen unmittelbaren Schaden, 
erweisen sich aber besonders empfindlich, wenn 
sie ins Abbaumilieu geraten, weil sie sich dort 
Mischinfektionen znziehen, die in der Regel be- 
sonders b6sartig sind. Zur weiteren Unterrich- 
tung m6gen die folgenden Schriften dienen: 

Abb. 3- Junge Tabakpflartze, die mit dem Saft eines Stecklings ein- 
geriebelt wurde, der ein typisehes Ringmosaikvirus enthielt. Blatt A 

mit Prim/irsymptomen, Blatt B mit Folgesymptomem 

auf dem Feld noch ein anderes, vielleicht ebenso 
harmlos erscheinendes Virus hinzugesellt, so dab 
b6sartige Mischinfektionen entstehen. Wenn 
auch die latente Infektion in der Regel zun~ichst 
ohne nachteilige Folgen Iiir den Ertrag ist, so 
verdienen doch vollkommen virusfreie Herktinfte 
vor latent infizierten den Vorzug, weil sie bei 
Versetzung ins Abbaumilieu weniger rasch ab- 
bauen. Freilich gibt es Sorten, die in allen ihren 
Teilen st~indig ein bestimmtes Virus enthalten, 

Abb. 4. Junge Tabakpflanze, die init dem Salt eines Stecklings ein- 
gerieben wurde, der eine Mischinfektion des Ringmosaikv~rus uud 
des Y-Mosaikvirus enthielt. Blatt A mit Priln~rsymptomen, Biat t  B 

mit Folgesymptomen. 
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Der Erreger des Apfelschorfes, Ventr~ria inaequalis (COOKE) A D E R H .  

Grundlagen und M6glichkeiten ft~r seine Bek~impfung 
auf ziichterischem Wege. II. 

Von C. F. R*actloff und Martin Schm~d~. 

I. Grundlagen fiir die Selektion zwingende Notwendigkeit darstellt. Diese Ziich- 
widerstandsf~higerTypen, tungsarbeit mul3 ihren Ausgang v o n d e r  Fest- 

In unserer ersten Arbeit 1 wurde betont, dab die stellung nehmen, ob es gegen den Schorf wider- 
Zfichtung schorfwiderstandsfahigerApfelsorten eine aequalis (CooKE) ADERH. Grundlagen und M6glich- 
- keiten Ifir seine Bekgmpfung auf ztichterischem 

Der Erreger des Apfelschorfes, Venturia in- Wege. I. Sammelreferat.) Ztichter 7, Heft.2. 


