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Versuche fiber Photoperiodismus bei stidamerikanischen Kartoffelklonen. 
Von J. HacM~arth.  

Seitdem GARNER und ALLARD im Jahre 192o 
nachwiesen, dab die Tagesl~inge die Entwicklung 
vieler Pflanzen ausschlaggebend beeinflussen 
kann, ist eine grol3e Anzahl yon Versuchen 
angestellt worden, die diese Frage weitgehend 
gekl/irt haben. Sie haben zu einer Einteilung 
der Pflanzen in Kurztag-, tagneutrale und 
Langtagformen geffihrt. Bald tauchte auch 
der Gedanke auf, ob innerhalb einer Art, deren 
Verbreitung sich fiber Gebiete mit  verschiedenen 
Tagesliingen erstreckt, verschieden reagierende 
Formen vorkommen k6nnen, d. h. mit  anderen 
Worten, ob eine direkte Proportionalit~t zwi- 
schen geographischer Breite des Herkunftsortes 
und photoperiodischer Reaktion besteht. Zur 
Klarstellung dieser Verh/iltnisse bei Kartoffeln 
sollen in der Hauptsache die Versuche beitragen, 
die im folgenden besprochen werden 1. Das 
Material, das mir  hierffir yon Herrn Dr. Sc~IICK 
fiberlassen wurde, ist yon ihm und Prof. E. BAUR 
w~ihrend einer halbjfihrigen Reise durch den sfid- 
amerikanischen Kontinent gesammelt worden. 
Die Reise erstreckte sich auf das Gebiet zwischen 
dem 42. Grad sfidlicher und dem 5. Grad nfrd-  
licher Breite. Haupts~ichlich wurden Kartoffeln 
der andinen Gebiete in Bolivien, Peru, Ecuador 
und Kolumbien gesammelt. Dazu kommt  Mate- 
rim von Solanum tuberosum v o n d e r  InselChilo~. 
Aus der groBen Anzahl der Klone wurden etwa 
50 aus den verschiedensten Breiten ausgew~ihlt, 
um so einen Querschnitt durch den ganzen Kon- 
tinent zu erhalten. Zur Untersuchung gelangten 
in der Hauptsache Formen yon Sol. andigenum 
und Sol. tuberosum. Nebenbei wurden noch 
einige andere Arten geprfift. 

In  der Literatur linden sich bereits einige Ar- 
beiten, die sich mit  dieseru Problem auf experi- 
menteller Grundlage befassen. Es soil hier nur 

1 Die Versuche wurden ermfglicht dutch die 
Gew~hrung eines Forschungsstipendiums und Be- 
willigung yon Sachkrediten seitens der Notgemein- 
schaft der Dentschen Wissenschaft, der Verf. daffir 
zu groBem Dank verpflichtet ist. 

auf solche n/iher eingegangen werden, die eine 
Anzahl verschiedener Herkfinfte einer Art  be- 
handeln, also einen m6glichst groBen TeiI der 
ganzen Variationsbreite berticksichtigen. Als 
die umfassendsten sind die Versuche yon R a s u -  
MOV und DoRosI~E~I~O zu erw/ihnen (4, 5). 
Diese Autoren bezogen in ihre Untersuchungen 
in der Hauptsache Getreide und Leguminosen- 
arten ein. Bei Gerste, Triticum durum, Hafer, 
Roggen und Bohnen ergaben sich klare Bezie- 
hungen zwischen der photoperiodischenReaktion 
im Versuch und der Tagesl~inge des Herkunfts-  
ortes. DieHirse,  eine ausgesprochene Kurztag-  
pflanze, verhielt sich nicht immer ganz ein- 
deutig, so dab sich ebenso wie bei Erbsen, weitere 
Versuche als notwendig erwiesen haben. RUDORF 
(II) baute Sommerweizen aus Gebieten mit  
verschiedener Tagesl/inge einmal in Argentinien 
und ein zweites Mal in Deutschland an. Die 
Sorten verhielten sich im allgemeinen so, wie 
es ihrer Herkunft  nach zu erwarten war. Bei 
Zwiebeln und einigen tropischen Gew~chsen 
konnte McCLELAND (2) eine positive Beziehung 
zur geographischen Breite des Herkunftsortes 
nachweisen, das gleiche gelang DARROW und 
WALDO (3) bei Erdbeeren. 

Untersuchungen fiber die photoperiodische 
Reaktion von Kartoffeln sind ebenfalls yon 
russischen Forschern angestellt worden. RAsu- 
Mov (IO) kommt  auf Grund der bisherigen Ergeb-  
nisse zu der Ansicht, dab die Varietfiten voit 
Sol. tuberosum tagneutral  und  diejenigen yon 
Sol. andigenum mehr oder weniger Kurztag-  
formen sind. Sol. demissum und Sol. acaule da- 
gegen werden als reine Kurztagtypen angesehen. 

Bevor ich auf die Ergebnisse tier eigenen 
Versuche eingehe, halte ich es ffir zweckm/iBig, 
einige Angaben fiber die Versuchstechnik einzu- 
schalten. Im  allgemeinen wird es sich in unseren 
Breiten um eine Verkfirzung der Tagesl~inge 
handeln, nur bei Prfifung yon Pflanzenarten aus 
dem hfheren Norden k~ime eine Verl~ingerung 
in Frage, die sich durch elektrische Zusatzbe- 
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leuchtung verh~ltnismi/t3ig ieicht  schaffen 15~gt. 
Eine  kfinstl iehe Verdunkelung  grgBerer Ver- 
suchsfl~iehen st6t3t dagegen auf  teehnische 
Schwierigkei ten.  Zu ihrer  i~berwindung sind 
von den einzelnen Versuchsanste l lern  verschie-  
dene Wege eingeschlagen worden.  Eine  v611ige 

A b b ,  L Verdunkelung mittMs Rollbahnem Ge6ffnet. 

Ausscha l tung  der  k/ inst l ichen Verdunke lung  
und Ausnu tzung  der na t~r l ichen  Schwankungen 
der  Tageslgnge stel l t  die Methode der  Aussaa t  
zu verschiedenen Terminen  dar,  wie sie beson- 
ders y o n  H E U S E R  und  RUDORF angewendet  
wurde (7, S, 9, zi ) .  Sie ha t  vor  a l lem den Vortei l  

Abb. 2. Yerdunkelung mittels Rollbahnen. Geschlossen. 

d e r  Bi l l igkei t  und  ist  f/Jr gewisse BeobacMungen  
sehr  geeignet.  Mit dem yore  F r o s t  und  tier 
T e m p e r a t u r  / iberhaupt  abh~ngigen fr / ihesten 
Aussaa t t e rmin  ist  ihr abe t  eine Grenze gesetzt ,  
so dab  Pflanzen,  die einen noch kfirzeren Tag 
fiir ihre normale  En twick lung  ben6tigen,  n icht  
mehr  exak t  auf diese Weise  geprfif t  werden 
k6nnen.  In  solchen F/i l len wird  die kfinst l iche 
Verdunke lung  n ieht  zu umgehen sein. Sie kann  
auf  zweierlei Weise  erre icht  werden,  en tweder  

durch K u l t u r  der  Versuchspflanzen in GefiiBen 
und  Hine infahren  derselben in einen Dunke l r aum 
oder durch Schaffung ether Verdunkelung  fiber 
den Versuchsparzel len.  Die erste Methode er- 
forder t  re la t iv  viel  Aufwendungen ffir Gef~iBe 
und Fahrges te l l e  und ~ndert  die natf i r l iehen 

Wachs tumsbed ingungen  
s t a rk  ab. Ffir  die Kul-  
tu r  yon Kar tof fe ln  und 
anderen  knol len t ragenden  
Pflanzen ist  sie kaum an-  
wendbar .  Da  die Klone  aus 
den dem ~ q u a t o r  nahe- 
l iegenden Gebie ten  einen 
Zw61fstundentag ben6tigen,  
konnte  auch die Methode 
der  f rak t ion ie r ten  Aussaa t  
n icht  angewendet  werden,  
und es bl ieb somit  nur  die 
Verdunkelung derVersuehs-  
stficke /5brig. 

Im Verlauf der dreij ghrigen 
Versuche haben sich 3 Arten 
tier Verdunkelung als prak- 

tisch brauchbar erwiesen. Auf den Abb. I und 2 
ist die Ar.t dargestellt,  die I932 zur Anwendung 
gelangte. Uber den zu verdunkelnden Teilstticken, 
die in diesem Falle 3 m breit  waren, wird ein dach- 
artiges Geriist aus nicht zu schwerem Holz erbaut  
und die Dachflgche mit  Drghten verspannt.  Die 
Giebelflgchen werden lest verkleidet und bleiben 

auch wghrend des Tages stehen. 
Uber dieses Geriist werden zum 
Zweck der Verdunkelung 2 m 
breite Bahnen ans schwarzem 
sog. Isolierpapier gelegt, die fiber 
Tag auf Holzleisten aufgerollt 
auf dem Gertist liegen bleiben 
k6nnen. Zum Festhal ten bet 
Wind wird an jeder Seite ein 
Draht  gespannt. Die Vorteile 
dieser Methode liegen in der 
Billigkeit der zu verwendenden 
V~rerkstoffe und in der guten 
Ventilation wghrend der Dunkel- 
priode, denn am Boden und 
zwisehen den einzelnen Roll- 
bahnen kann Luft  an vielen 
Stellen hindurchdringen. Die 
erreichbare Dunkelheit  ist trotz- 
dem durchaus gentigend. An 

Nachteilen stehen demgegenfiber, dab die Papier-  
bahnen zwar eine Vegetationsperiode gut aus- 
batten, im zweiten Jahr  aber zum grOBten Teii 
erneuert werden mtissen, und dab alas Zu- und 
Abdecken gr6t3erer FI~chen doch verh/~ltnismgBig 
viel Zeit beansprucht.  Im l ah re  I934 wurde des- 
halb dazu iibergegangen, feste, gentigend hohe 
K/~sten aus Holz zu bauen, die mittels Rollen auf 
fest verlegten Schienen fiber die zu verdunkelnden 
Parzellen gefahren werden. Die Herstellung der- 
artiger fahrbarer Kgsten tat zwar teurer, sie halten 
daftir aber, wenn sie gentigend stark gebaut und 
mit  Pappe abgedeckt sind, mehrere ]ahre aus. 
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Die L~nge der zu verdunkelnden Beete betrug 
15 m, ihre Breite 2 m. Um die K/isten nicht zu 
lang zu machen, wurden je zwei 71/2 m lange zu- 
sammengeschoben. Diese Anordnung hatte auBer- 
dem den Vorteil, dab Tiiren 
wegfallen konnten. Die Breite 
war entsprechend der Par- 
zellenbreite 2 m, die H6he 
ftir Kartoffeln 1,2 5 Ill. Abb. 3 
stellt den Versuch w~ihrend 
der Dunkelperiode dar, 
Abb. 4 zeigt das Aufschieben 
eines Kastens, das dutch 
einen Mann bewerkstelligt 
werden kann und Abb. 5 die 
Versuchsanordnung w~ihrend 
der unverdunkelten Periode. 

Um die sonstigen Um- 
weltbedingungen mSglichst 
einheitlich zu gestalten, 
wurden die Kontrollreihen, 
die dauernd bei normaler 
Tagesl/inge wuchsen, gegenfiber den verdunkelten 
des betreffenden Klones nur durch einen I m 
breiten Weg getrennt an- 
gebaut. Besondere Auf- 
merksamkeit ist dem Feuch- 
tigkeitszustand des Bodens 
zuzuwenden. Ist w/ihrend 
der Verdunkelung ein Regen 
niedergegangen, so mtissen 
die verdunkelten Parzellen 
am folgenden Morgen kiinst- 
lich gew~issert werden, um 
die Differenz einigermaBen 
wieder auszugleichen. Der 
Temperatur, die ia unter 
den K~isten eine ganz an- 
dere ist als auBerhalb, 
kommt naeh den Versuchen yon GARNER und 
ALL,~I) u. a. keine groBe Bedeutung zu, in 
fahrbaren Holzk/isten kann 
sie tiberdies dutch Einbau 
yon Ventilatoren leicht ge- 
regelt werden. 

Als Tagesl~inge ffir die zu 
verdunkelnden Teile der 
Versuche wurde allgemein 
eine solche yon 12 Stunden 
gew/ihlt, und zwar wurden 
die Kartoffeln yon 18 bis 
6 Uhr verdunkelt. Alle An- 
gaben beziehen sich also 
auf diese Tagesl/inge. Um 
einen ljberblick fiber die 
in den einzelnen Gebieten 
vorkommenden Tagest~inge~ w~hre~d tier Haupt- 
vegetationszeit zu geben, sei Tabelle I em- 
geffigt. 

Der Ziichter, 7. Jahrg.  

Die Vegetationszeit f~illt auf der sfidlichen 
Halbkugel etwa in die Zeit vom 15. Oktober bis 
~. M/irz (linke Seite der Zusammenstellung), 

Abb. 3. Verdunkelung mittels fahrbarer  Kgsten. Geschlossen. 

wfihrend die entsprechenden Daten ffir unsere 
Breite in den beiden letzten Spalten angeffihrt 

Abb. 4- Verdunkelung mittels  fahrbarer  K~stem W~ihrend des 0ffnens. 

sind. Nfiher auf die Tabelle einzngehen, ertibrigt 
sich. Es sei nut darauf hingewiesen, dab die 

Abb. 5. Verdunkelung mi~tels fahrbarer  Kfistem Ge6ffrlet. 

Differenz zwischen dem ktirzesten und dem lfing- 
sten Tage w~ihrend der Vegetationszeit auf 
dem 34. Breitengrad erst I Stunde 38 Minuten 

8 
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Tabel le  ~. 
T a g e s l g n g e n  a u f  d e n  v e r s c h i e d e n e n  B r e i t e n g r a d e n  w A h r e n d  d e r  V e g e t a t i o n s z e i t .  

15. Okt .  
I. Nov.  

115[ N~ 
Dez. 

15. Dez. 
�9 J a i l .  

5. Jan.  
I I .  Febr .  
151Febr. 

Mgrz 

i i 2  h O / 1 2  h 2 / I 2 h 4 , 1 1 2  h 6 / i 2 h l S t i I 2 h 2 2  ' 
i lII~56'II2h oJ I2h4" I2 h 8J I2h3OJI2h34' 
IIh54 ' 12 h O' I2h4"t2hlo')I2h36' I2h42' 

1Ih52'  II Ih58J I2a4' t 2hI2' I 12h44' I2h52' 
i i h5  o'  i i h58 '  ] i2h 4' l~2hi2'li2h48' I2h56 ' 
nh50 ' ! i i h 5 8 '  i2h 4' 12hI2'lI2h48%2k56' 
IIh54' I2 h O' I2h4'I2hlOJI2h40JI21~46' 
1Ih54 ' I2 h O'{I2h4 ' 12hlO'[I2h36'ilzh4 T 
iih58~ I2 h O~i I2h4'iI2h 8' I2h26 ' I2h30' 
I2 h O' I2 h 2'iI2h4/ I2 h 6'lI2h18'lI2h22 ~ 

2os }12o 114osI16osI18o i oosI24o 126os 
i2h24'lI2h26'I2h28'iI2h34"x2h36' 
I2h38']I2h42'I2h46'lI2h56'lI3h 21 
I2h48'lI2h54'I3h O'tI3hI2'[I3hI8 
I2h58 ' I3  h 6'I3hI4'!I3h28'I3h36' 
,I3h 4'I3hI2'I3h20'lI3h38JI3h46' 
I3~ 4"iI3hI2'I3h20'I3h38"I3h46' 
I2h52']I3h O'I3~ 6'[I3h20'!I3h28 ' 
I2h48'/I2h54'I3~ O'{13hI2J13hI8 ~ 
I2h32'iI2h36'I2h40'(I2h48'[Iah52' 
I2h24'lI2h26'I2h28'!I2h34'lI2h36" 

Tabel te  2. 

14h O' I4h4 o' 
I3h46'iI4h22' 
13h12[II3h34' 
I2h48 ii3 h 4' 

Sol.  a n d i g e ~ u m  (41/~ ~ N - -  I~/~ ~ S). 

34~ Si42~ S154~ 

I2h48'[13 h 4 I5h4 2' 
I 3 h 2 2 '  I 3 h 5 0 '  I 6 h 4 0 '  
I3h46')14h22' 17hlx' 
I4hI2'!I4h58' 17hi2' 
I4h26' 15hi6 ' 16h40' 
I4h26' 15h16' i5h42' 

~4h4 8' 
[4 h o' 
[2h52 r  
[Ih46' 

15. Mai 
I. Jun i  

15. Jun i  
i .  Jul i  

15. Jul i  
i .  Aug. 

15 . Aug. 
i.  Sept .  

15 . Sept.  
I. Okt.  

Klon  
Nr. 

D 933 
D 848 
D 848 
D 851 
D 824 
D 1279 
D 1282 
D 9oi 
D 925 
D 925 
D 885 
D 928 

H e r k u n f t  
Or t  ] L a n d  

2 I 3 

Bogota  Co lumbia  

Pas to  " 
Qui to  Ec u ad o r  

.. 
R i o b a m b a  

Geographische  
Bre i te  I L i n g e  

4 i s 

41/e ~ N 74 ~ W 

li/i~ N 7 7 @ w  
1/4~ S 781/=~ J 

1, 

1./;o s 78.7;ow 

Tabel le  3- 

Knollenernt( je Pflanze ! I 
m ~ Difierenz) D/m 

Lang t ag  K u r z t a g  

6 8 9 

o,o 4,0 4,0 2,8 
28,3 24,3 4,0 o77 
28, 3 40,0 11, 7 0,8 

O,0 I 1 2 . 0  112 ,O  0 , 5  
o,0 6110 61,O 

II,O II,O 
576 

O,O 2~2 

o,o 577 5,7 577 
0, 3 26, 3 26,o 13,o 
o,o 9,0 9,0 1,8 

11,7 21,7 IO,O 1,8 
o,o 17,0 17,0 2,6 

io,o 55,o 45,0 9,6 

SoL  a ~ d i g e ~ u m  (I21/~ ~ S--17~/~ ~ S). 

I n d e x  Gruppe  

IO II 

oo K 
116'5 2~} 
141,2 
~c K 
oo K 

8769,0 K 
OO 

o~ K 
550,0 K 

Klon.  H e r k u n f t  Geographische  I Knoll ..... i~te je P~la~ze iDifferenz D/m Index  Gruppe  
Nr. Or t  L a n d  Bre i te  Lgnge  I L a n g t a g  g Kurz t ag  

D 119 ~ 
D 1193 
D lo l  3 
D lO25 
D lO7O 
D lO7O 
D lO9O 
D 11o6 
D 1129 
D 480 
D 5Ol 
D 507 
D 5 1 0  
D 51o a 
1~ 132o 
E :I315 
E 1324 
D 1327 
D 533 
D 533 
D 512 
D 513 
D 382 
D 386 
D 393 
D 398 
D 409 
D 409 a 
D 769 

Ma tucana  

Cuzco 

Sicuani 
Sora ta  

?ic I l i ampu  

S u m a t a  

Achi'cachi 

La  'lPaz 

m 

Ilal~'aya 

Peru 

7, 
7~ 

7~ 
Bolivien 

'7 

7~ 

7, 

I21/~ ~ S 
77 

I31(~ ~ S 

I41/4 ~ S 
15V4 ~ 

'9 

7~ 

16 ~ S 

I 6 i / 2  ~ S 

16 ~ S 

751/,. o VV 

7 2o W 

71i/;,~ 
681/~ ~ W 

7 ,  

7, 

)7 
7~ 

68 W 
~7 

.7 

O,O 

2,3 
50 ,O  

3,0 
58.0 
42,5 

O,O 
3,0 

I I~  7 
32,5 
55,o 
5 0 . 0  
1617 
14,o 
43,3 
2 0 , 0  

46,7 
83,3 
40,7 

8.3 
2 0 , 0  
IOr 

53,8 
43,3 
2 0 , 0  

45,o 
16,7 
61,7 
37,5 

380 38,0 
15,7 13,4 

I I0,0 60~0 

31,7 28,7 
28,3 29,7 
28,0 14, 5 

8,3 8,3 
17,O 14,O 
IO,O 1, 7 
70,0 37,5 
50,0 5,o 
43,3 6,7 
68,7 52,o 
36,7 22.7 
51,7 8,4 
5o,o 3o,o 
91,7 45,o 
95,0 11,7 

115,o 74,3 
31,7 23,4 
55,o 35,o 
75,0 65 o 
55,0 1,2 
56,7 13,4 
80,0 60,0 
93,3 48,3 
28,3 11.6 
63, 3 116 
36,7 0,8 

13,6 
2,4 
1,9 
2,9 
1,7 
1,8 
4,6 
4,0 
0 , 2  
2 , I  
0,3 
0,4 
2,6 
2,O 
0,4 
3,0 
2,5 
0,8 
2,3 
2r3 
1,8 

15,5 
O~I 
2,9 
1,9 
5,6 
2,7 
O,I  
O , I  

OO 
683,o 
2 2 0 , 0  

IO55,6 
49,o 
55,0 
or 

850,0 
85,7 

2154 
9o19 
86,6 

41o,o 
261,9 
1 1 9 , 2  
2 5 0 , 0  
196,4 
114,o 
283,0 
38o,o 
275.0 
750,0 
1 0 2 , 2  
13o,8 
4 0 0 , 0  
207,4 
17o,o 
lO2, 7 
97,9 

K 
K 
K 
K 

K 
t f  
N 
K 
N 
N 
K 
K 
N 
K 
K 
N 

K 
K 
N 
K 
K 
K 
K 
N 
N 
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betr/igt, auf dem 42. Brei tengrad bereits 2 Stun- 
den 12 Minuten und in unserer Breite 5 Stunden 
26 Minuten. 

Eine gewisse Rolle k6nnte evtl. auch die H6hen- 
lage spielen, denn alle hier behandelten Klone 
yon Sol. andigenum s tammen aus Gebieten, die 
3--4000 m tiber dern Meererspiegel liegen. Die 
Beleuchtungsdifferenz betr~igt abet  selbst bei 
Berticksichtigung des sp/iteren Vegetationsbe- 
ginns nu t  einige Minuten, so dab sie vernach-  
l~ssigt werden kann. 

Um nun zu den Versuchen selbst iiberzugehen, 
sei an Hand  yon Tabelle 2 zungchst  die Art  der 
Berechnung und Auswertung erl/iutert. 

Von jedem Klon wuchsen 3--4 Pflanzen bei 
Kurztagbedingungen, weitere 3--4 bei normaler 
TageslS~nge. Die Pflanzen wurden einzeln geerntet 
und Zahl sowie Gewicht der Knollen festgestellt 
Letzteres ist in Spalte 6 f fir Langtag und in Spalte 7 
flit Kurztag in Gralnm angegeben, w~ihrend Spalte8 
die Differenz zwischen den beiden Werten enth~lt. 
Die Werte ffir D/m in Spalte 9 sollen angeben, ob 
diese Differenzen fehlerkritiseh gesicher'c sind. In 
Spalte io linden sich die Zahlen ftir den Index, tier 
die Verhgdtniszahl tier Ernte der Kurztaggruppe 
zu tier tier Langtaggruppe darstellt. Werte fiber 
ioo bis ar deuten auf Mehrertrag an Knollen bei 
Kurztag, Werte unter ioo auf Mehrproduktion der 
Langtagpflanzen hin. Welln tier Index zwischen 
75 und I25 liegt und der Wer~c ftir D/m klein ist, 
wird angenommen, dab es sieh um einen tagneu- 
tralen Klon handelt. Diese Abgrenzung ist zwar 
etwas willkfirlieh, wird sich aber kaum exakter 
durehffihren lassen, wenn man nicht auf die Gruppe 
der tagneutralen Formen fiberhaupt verzichten 
will. Die Zuteilung zu den einzelnen Gruppen ist 
in tier Ietzten Spalte zu linden, und zwar bedeutet 
K -  Kurztagform, N = tagneutrale Form und 
L Langtagform. 

Die Klone, die in Tabelle 2 aufgeffihrt sind, 
s tammen aus einem Gebiet, das zwischen 41/~ ~ N 
und za/4 ~ S liegt, sie haben also in ihrer Heimat  
w~thrend tier ganzen Vegetationszeit  eine gleich- 
m~il3ige Tagesl inge von 12 Stundela zur Ver- 
fiigung. Dementsprechend erweisen sich auch fast 
alle Klone im Versuch als ausgesprochene Kurz-  
tagtormen. Die meisten von ihnen haben bei lan- 
gem Tag fiberhaupt keine Knollen angesetzt, beim 
Index  ~iul3ert sich das im Auftreten des Wertes o~. 

Etwas  aus dem Rahmen fiillt nur  die Nr. D 848, 
die wohl als tagneutral  angesprochen werden 
muB. Der Klon wurde in 2 aufeinanderfolgenden 
Jahren  gepriift, i932 ergab sich der Index 86,o, 
w/ihrend 1933 die Ernte  der Kurztagpflanzen 
eine etwas h6here war. Allerdings ist die Diffe- 
renz fehlerkritisch nicht  gesiehert, t rotz  des 
fiber 125 liegenden Indexwertes.  D 848 ist dem- 
nach ein tagneutraIer  Klon mit  etwas Neigung 
zur Kurztagreakt ion.  

Klone aus den Gegenden his zum 12. Breiten- 
grad konnten leider nicht  gepr/ift werden, die 
n ichs te  Gruppe umfaBt die Fundorte his zum 
z 7. Grad siidlicher Breile. Zwei yon den 27 Klonen 
konnten w~ihrend zweier Jahre  untersucht  
werden. Auch in diesem Gebiet herrsehen die 
Kurz tagformen noch durchaus vor, entsprechend 
der erst geringen Tagesverl~ingerung. 

Zu beachten ist, dab vom 14. Brei tengrad 
ab keine unendlichen Werte  fiir den Index  mehr  
vorkommen,  sie liegen aber immer noch verhSlt- 
nism~iBig hoch. 8 Klonen muff eine tag- 
neutrale Reakt ion zugesprochen werden, die 
Differenz ist in diesen F~illen auch fehlerkritisch 
nicht  gesichert. Weiterhin t r i t t  in dieser Gruppe 
bereits eine Langtag%rm auf, und zwar auf- 
fiilligerweise schon beim 13. Brei tengrad (Klon 
D lO7O). Das Verhalten war in beiden Priifungs- 
jahren das gleiche, die Indexwerte  gleichm~il3ig, 
die Werte  fiir D/m allerdings etwas niedrig. Man 
kann aber t ro tzdem als ziemlich sicher an- 
nehmen, dab dieser Klon aus der Umgegend Yon 
Cuzco eine Form darstellt, die auch in unseren 
Breiten gut  for tkommt.  Solche Langtagklone 
sind, wie sp/Ker noch ~u besprechen sein wird, 
besonders wertvoll ffir die Kartoffelztichtung. 

In  der Tabelle 4 sind die Ernteergebnisse 
verschiedener Herktinfte von Sol. andigenum 
aus dem Gebiet zwischen dem 20. tA14d 35. Breiten- 
grad zusammengestellt .  Hier  ist bereits eine 
deutliche Abnahme der Kurz tag typen  festzu- 
stellen. Von 5 Klonen reagiert  nu t  einer sicher 
auf die Tagesverkfirzung (D 1487). Die Num-  
mern D I169, D 1213 und D 12o5 sind tagneutral ,  

Tabelle4. Sol. a n d i g e n u m  (20 ~ S--34a/4 ~ S). 

Klon 
Nr. 

D I I 6 9  
D 12o 4 
D 12o 4 
D 1213 
D I2o 5 
D 1487 

Herkunft  

Ort 

Culpina 
Patagussi 

La Cueva 
Tucuman 

Buenos Aires 

Land 

Argentinien 

Geographische 

Breite Lgnge 

20 ~ S 66 ~ W 
23 ~ S ,, 

26a/4 ~ S 651/4~ W 
34a/4  ~ S 58a/4  ~ W 

Knollenernte 
je Pflanze in g 

Langtag Kurztag 

6o,o 51,7 
13,3 24,0 
33,3 28,3 

8,3 9,7 
71,7 58,3 

149,7 323,7 

i 

8,3 
lO,7 
5,o 
1,4 

13,2 
174,o 

0,9 
1,8 
0,7 
o,3 
o,5 
4,6 

86, I 
205~0 
8s 
86,I 
81,4 

216,o 

8* 

CD 

N 

N 
N 
K 
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w~ihrend der Kkm D t2o4 einnlal als Kurztag- 
form auftritt, ein anderes Mal tagneutral ist. 
Der letzteren Annahme kommt dabei wegen der 
gr6Beren absoiuten Zahlen die meiste Wahr- 
scheinlichkeit zu. 

Damit verlassen wit das Verbreitungsgebiet 
von Sol. andigenum und wenden uns den Her- 
kfinften von Sol. tuberosum yon der Insel Chilod 
zu, die etwa auf dem 42. Breitengrad liegt. Ent- 
sprechend dieser Lage ist zu erwarten, dab dort 
heimische Kartoffelklone auch in unseren Breiten 
einen guten Knollenansatz zeigen werden. Die 
Untersuchung hatte denn aueh die erwarteten 
Ergebnisse. 
Tabelle 5- Sol. t u b e r o s u m  y o n  de r  I n s e l  

Ch i lo6  (421/z ~ 74~ 

Knollenernte ] 
Js je Pflanze in g ' 

N r .  L;n[- K . . . .  ! 
t ag  

I 

55,o lO8,3 53,3 
47,0 x4,8 32,2 
4s 26,7 I8,3 

149,o 28,7: t2o, 3 
115,o 27 ,6  87,4 
192,7 22,7 17o,o 
Io8,3 25 ,0  83,3 

Sechs Klone gelangten 

E I372 c 
E ~378 
E ~399 
E 1399 
E r4Ol 
E ~4ii 
E 1411 

2,7 197,o 
2,8 31,9 
1,9 60 O 
4,6 ~9,o 
6.8 24,0 
2 , 0  I2 ,O  

3 ~ 23,1 

5 
K 
L 

L 
LI. 
LI 

unter wechselnden 
Lichtbedingungen zum Anbau, zwei davon in 
zwei aufeinanderfolgenden Jahren. 5 Klone 
erwiesen sieh als typisehe Langtagformen, ihr 
Ertrag tiberstieg bei Langtag wesentlich den 
des Zw61fstundentages. Nur die Nr. E I372c 
fiillt vSllig aus dem Rahmen heraus und mug 
noch weiter geprtift werden. Wenn der Klon 
weiterhin seine Kurztagreaktion bewahrt und 
kein Irr tum bei der Herkunftsangabe vorliegt, 
so er6ffnen sich interessante Ausblieke ftir die 
genetisehe Seite der photoperiodischen Reaktion 
bei Kartoffeln. 

In den bisherigen Ausftihrungen diente als 
MaB des Lichteinflusses das Gesamtgewicht der 
Knollen pro Pflanze, das sich seinerseits aus der 
Zahl der Knollen und deren Einzelgewieht zu- 
sammensetzt. Es w~ire zu untersuchen, ob 
zwisehen beiden Komponenten Beziehungen be- 
stehen, und wenn dies der Fali ist, welehe ftir 
die Unterschiede bei Kurz- oder Langtag ve> 
antwortlich zu machen ist. Dies kann geschehen 
durch Erreehnung des photoperiodischen Index 
/i~r die Knollenzahl. Ein Wert fiber 125 wfirde 
bedeuten, dab der betreffende Klon bei Kurztag 
eine wesentlich gr613ere Zahl von Knollen an- 
setzt und in dieser Beziehung als Kurztagform 
anzusehen ist. In tier folgenden Tabelle werden 
die Indizes einiger Klone f/ir Knollenzahl und 
Gesamtgewicht der Knollen vergliehen. 

Tabelle 6. 

V e r g l e i c h  der  l n d i z e s  ftir K n o I l e n z a h  
u n d  G e s a m t g e w i c h t  de r  K n o l l e n .  

Klon Nr. 

E 1399 
D 1129 
D 1295 

D 12o 4 
1) 1212 
D 12o 5 
D 646 

D 12o 4 
D 1286 
D ii92 
D H92 
l) 382 
D 382 

Index ffir 

Zahl Gewicht 
der Knollen, der Knollen i 

P 

24,8 I9,3 
IOO,O 8 6  I 

1 lOO.O ! 8767,0 

59,1 85,0 
1~2. 5 6r,o 
141,7 81,4 
Ioo,o 132,9 

60,3 2054 
39,0 197,1 

153,9 69,4 
207,7 i 45,7 
49,1 i 153'4 

127,8 57,9 

Gruppe 

N N 
K K 

L N 

N 
N K 

L 
I, 
K 
K 
L 
K 

K 
K 
I . i  
l . j  
K [ 
Lt  

lm oberen Abschnitt von Tabelle 6 sind als 
Bei@id der guten b'bereinstimmung die Indizes 
ffir je einen Langtag-, tagneutralen und Kurz- 
tagklon angeftihrt. Der mittlere Tell der TabeIle 
bringt die Indizes einiger Klone, bei denen die 
0bereinstimnmng nicht so gut ist, jedoch nut 
Schwankungen zwischen tagneutral auf der 
einen und Kurz- oder Langtag auf der anderen 
Seite vorkommen. Wie schon weiter oben 
gesagt wurde, ist die Klassifikation der tagneu- 
tralen Typen mit einer gewissen Willkiir be- 
haftet. Beim Vergleieh der photoperiodischen 
Reaktion zwischen Knollenzahl und Gesamt- 
gewicht der Knollen ist diesen Sehwankungen 
also kein groBer Weft beizulegen. 

Schliel31ich bleiben noeh die Klone zu be- 
sprechen tibrig, bei denen das Verhalten der 
beiden Merkmale ein entgegengesetztes ist; d. h. 
dab sich bei Betrachtung der Knollenzahl ein 
Klon als Langtag-, bei Betrachtung des Knollen- 
gewichtes aber als Kurztagform erweist und 
umgekehrt. Die Klone D 12o4 und D I286 bil- 
deten bei Langtag mehr, aber offenbar sehr 
kleine Knollen aus, w~hrend sie dem Gesamt- 
gewicht nach zum Kurztagtyp geh6ren. Der 
Klon D I192 verhielt sich in beiden Prtifungs- 
jahren umgekehrt, er setzte bei Kurztag vieIe 
kteine, und bei Langtag wenige, daKir abet 
gr613ere Knollen an. Ganz anders liegen die 
Dinge bei Klon D 382, dessen Reaktion in einem 
Jahr der des anderen genau entgegengesetzt ist. 
Eventuell spielen hier Boden- und Dfingungs- 
untersehiede eine Rolle. 

Eine Zusammenstellung aller Beobachtungen 
(Tabelle 7) ergibt, da2 in 64 F~llen eine Uber- 
einstimmung der photoperiodischen [ndizes ffir 
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Tabelle7. Verg le ich  der  p h o t o p e r i o d i s c h e n  
I n d i z e s  f t i r  K n o l l e n z a h l  u n d  G e s a m t -  

g e w i c h t  d e r  K n o l l e n .  

Photoperiodische Reaktion in bezug auf Knollen- 
zah[ und Gesamtgewicht der Knollen 

tiberein- ~- (tbereitt- I nicht 0berein- 
stimmend stimmend I stimmend 

Zahl der 
Klone . . .  64 24 6 

Kno]lenzahi und Gewicht der Knollen festzu- 
stellen ist. Bei weiteren 24 Klonen ist die 
Ubereinstimmung eine weniger gute, sie ist aber 
wahrscheinlich auf die Unsicherheit in der Klas- 
sifikation zuriickzufiihren. Das heif3t also: Die 
photoperiodische Reaktion ist 
in der weitaus gr6Bten Zahl 
der Ffille eine Funktion der 
Knollenzahl, weniger der 
Knollengr613e. Kurztagformen 
setzen bei geringer Tagesl/inge 
viele Knollen an, die in ihrer 
Or6Be abet den wenigen bei 
Langtag gebildeten nahe 
stehen. Nur in 4 F/illen hing 
der h6here Ertrag yon der 
Gr6ge der Knollen ab, bei 
einem Klon blieben die Ver- 
h~iltnisse ungekl~irt. 

Zusammenfasserid ist dem- 
nach zu sagen, dab sich bei 
den hier besprochenen knollen- 
tragenden SoZa~um - Arten 
die Reaktion auf versehie- 
dene Tagesl~inge im Ansatz 
yon viel oder wenig Knollen 
~iuBert. Sind die Knollen erst 
einmal angelegt, so scheint 
die Tageslinge fiir ihre 
weitere Entwicklung eine weniger wichtige Rolle 
zu spielen. Wenn diese Annahme zu Recht 
besteht, liege sich damit die besonders yon 
russischen Forschern beobachtete Nachwirkung 
erkl/iren. RASUMOV (io) beobachtete gerade 
auch bei Solanum a~digenum, dab etwa 3o his 
4o Kurztage zu Beginn derVegetat ion mit  nach- 
folgenden Langtagen eine /ihnliche Wirkung 
hatten wie K u r z t a g e  w~hrend der ganzen 
Waehstumsdauer.  Das bedeutet aber, dab die 
Pflanzen in der ftir die Anlage der Knollen 
kritischen Zeit auch die daftir optimale Tages- 
l~nge zur Verftigung bat ten und dab die einmal 
angelegten Knollen bei langem Tag normal 
weiter wuehsen. Sollte dies zutreffen, so ist es 
unter Umst~inden nicht einmal nStig, die Pflan- 
zen yon Jugend auf zu verdunkeln, sondern nur 
wihrend einer ganz bestimmten Zeit der Vege- 

tation. Versuche in dieser Richtung sollen 
durchgeftihrt werden. 

Physiologisch yon besonderem Interesse sind 
die Beziehungen, die zwischen der Griinmasse und 
dem KnoZlengewicht bestehen. Die Unterschiede 
in der Krautbildung sind es, die schon w~hrend 
der Vegetationszeit bei verdunkelten und den 
dazu geh6rigen nicht verdunkelten Pflanzen 
desselben Klons am meisten auffallen. Kurztag- 
formen bild~n bei Langtag eine groBe Kraut-  
masse aus, wfihrend die kurz belichteten Pflanzen 
klein und niedrig bleiben. Auch die Langtag- 
formen verhalten sich im Prinzip/ihnlich (Abb. 6 
u. 7). Es wurde nun versucht, diese Erscheinung 

Abb. 6. Sol. andigenum. 
Typische Kurztagformen. Oben bei Langtag, unten bei Kurztag gewachsen. 

in Zahlen zu fassen und zu der Knollenernte in 
Beziehung zu setzen, indem das Kraut  jeder ge- 
ernteten Pflanze Zufllrocken gewogen wurde. 

Tabelle 8. 
K n o l l e n p r o d n k t i v i t ~ t  d e s  K r a u t e s .  

Gruppe 

Kurztagformen 
Tagneutrale 

Formen 
Langtagformen 

i g Kraut produziert g Knollen 
bei Langtag 

Min. NIax. [ Durch- 
i schnitt 

0,0 II,O 0,~ 

1,9  1,4 1,2 
1,3 4,6 2,5 

bei Kurztag 
Durch- 

Min. Max. schnitt 

0 ,9  28 ,8  I I , O  

i,o 9,7 4,4 
12,i 27,6  I7,I 

I g Kraut  erzeugt demnach an Knollen 
nur Bruchteile eines Gramms oder gar nichts, 
wenn Kurztagformen unter den Bedingungen 
des Langtages angebaut werden. Unter den 
ihnen zusagenden Lichtverh~tltnissen werden 
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dagegen bis zu 28,8 g Knollen gebildet. Im  
Prinzip ~hntich verhalten sich die Langtag- 
klone, obgleich bei ihnen das Gegenteil zu er- 
warten w~ire. Die Knollenproduktion des 
Krautes ist hier zwar unter Langtagbedingungen 
wesentlich h6her als bei den Kurztagklonen, 
aber bei Kurztag werden auf I g Kraut  be- 
rechnet im Maximum Werte erreicht, die in 
derselben Gr6Benordnung liegen wie bei den 
Kurztagformen. Langtagformen bilden also 
bei kiinstlichem Kurztag ebenfalls wenig ober- 
irdische Masse aus. Die tagneutralen Typen 

Abb. 7. Sol. tuberosum. 
Typische Langtagiormen. Obeli bei Langtag, unteli bei Kurztag 

zeigen ihre indifferentes Verhalten gegen Ver- 
~inderungen der Tagesl~nge auch in der Produk- 
tivit~it des Krautes. I m  ganzen gesehen ist bei 
allen unter Kurztag gewachsenen Pflanzen, auch 
wenn sie einem Langtagklon angeh6ren, eine 
stark gesteigerte Intensit~t des Abtransportes 
der Reservestoffe in die Knollen festzustellen. 

Tabelle 9. V e r s c h i e d  

Nebeu dem in der Hauptsache gepriiften Sol. 
andigenum und Sol. tuberosum wurden noch einige 
andere Arten auf ihre photoperiodische Reaktion 
hin untersucht (Tabelle 9). 2 Klone yon Sol.Kessel- 
brenneri erwiesen sich ats Kurztagformen,w~thrend 
der dritte bei Priifung in 2 Jahren mehr ffir eine 
Langtagreaktion spricht. Von Sol. goniocalyx 
und Sol. phureja stand je ein Klon in Priifung. 
Beide sind als ausgesprochene Kurztagtypen 
anzusehen. Nit  D 461 wurde dann noch ein 
Klon yon Sol. curtilobum (LuQuI) beobachtet, der 
bemerkenswerterweise als Langtagtyp reagierte. 

Gegen die meisten hier ange- 
ffihrten Versuche k6nnte einge- 
wendet werden, dab sie sich auf 
die Beobachtungen der Klone in 
nur einem Jahr  beziehen und dab 
durch die j edes Jahr  wechselnden 
Umweltsbedingungen eine groBe 
Unsicherheit in die Ergebnisse ge- 
tragen wiirde. Welter k6nnte an- 
genommen werden, dab es sich bei 
der Kurztagreaktion um eine 
Modifikation handele und die 
Kartoffeln sich im Laufe der Jahre 
an die ver~nderten Lichtverh~lt- 
nisse anpassen. Um einen Ein- 
blick in diese Dinge zu bekom- 
men ,  wurden einige K l o m  mehrere 
Jahre hindurch geprCi/t (Tab. Io). 

Bei I I  von 15 Kionen ist in 
beiden Prtifungsjahren eine gute 
ldbereinstimmung festzustellen, 
die erkennen Kil3t, dab die photo- 

g ..... h . . . . .  periodische Reaktion einen mcht  
leicht zu ver~ndernden Faktor  

in der Entwicklung der Pflanze darstellt. 
Die Klone D 382, D 12o4 und D 14o 5 zeigen 
mee t  oder weniger starke i)berg~inge yon Kurz- 
bzw. Langtag zu tagneutraler Reaktion, denen 
nach dem weiter oben gesagten keine allzu 
groBe Bedeutung beizumessen ist. Ganz anders 
verh~ilt sich als einziger Klon D I192, der sich 

erie S o l a ~ r  

Klon 
Nr. 

I) 821 
D 805 
D 805 
D 509 
E557 
D 461 
D 46t 
D 500 

Artbezeichnung 

Sol, Kesselbre~neri ! 

,, goniocalyx 
,, curtilobum 

Herkunft 

Ort i Land 

[ Geographische je pfl . . . .  ia g 
i I LanE- Kurz- 

Breite L~nge I tag tag [ 

Pasto Columbia I 
Tulcan Ecuador  

Sorata i Boltvien 
Huancayo I Peru 
Tihuanacul Bolivien 

J , ,  Ilab a ; ,, 

I~/~ ~ N 

I5~]~ ~ N 
121/4 ~ S 
16 ~ S 

16 ~ S 

778/, ~ W 
771/4~ 

68z/] ~ 
751/4 o x( V 
68~/~ ~ W 

I 684'W 

[ 30, ~ 25,0 55,0 
26,o 23,0 3,0 
I6,7 3,o 13,7! 
3,3' i2,o 8,7 
2,7 3o,o 27,3 

6o,ol 19,7 40,3 
82,0 56,7 25, 3 j 
25, 7! 96,0 70,3 i 

2,8 220,0 
o 2 88,o 
3 o 17, 9 ' 
2,7 363,6 L 
2,8 IlO 7 o 

i 

2,ol 33,0 
2,6 i 64'0 
5,7 374, ~ 

O* 

K 

K 
K 

K 
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bei den Versuchen von ScmcI{ (12) im Jahre 
1931 als typischer Vertreter der Kurztaggruppe 
erwiesen hatte. Nach den Versuchsprotokollen 
war dieser Klon aber nach zweij~ihrigem Anbau 
in Mfincheberg derartig abgebaut, dab die 
Pflanzen fast alle schon in sehr fr/ihem Entwick- 
lungsstadium eingingen. Er ist deshalb auch nicht 
in den geographischen Vergleich aufgenommen 
worden. Die Indizes der  Jahre 1932 und 1933 
sind also nicht mal3gebend, und es w~ire inter- 
essant, einmal wieder einen Versuch mit nicht 
abgebauten Knollen desselben Klons anzustellen. 

Tabelle lO. Vergleich der  pho tope r iod i s che n  
iReakt ion  in v e r s c h i e d e n e n  Jahren .  

. . . .  

D 533 --  283, ~ 38o, ~ L K 
D 461 64,0 L K 33,o 
D 382 64,0 Io2,2 
D 12o 4 205,0 85,0 N 
E Z4Ol 24,0 58,3 L 
D 805 { 88,o N I7,9 

c,o 185,7 K D 925 
D I I 9 2  _ ,o ~ 33,0 L L 72,5 N 
D lO7O [ ~ 49,0 55, ~ 
E 1378 5o.o 
E i4o 5 12,o L L 3I:~ L 
E I4II I2,o L L 
E 1399 19,o g g 23"1 
D 557 6 ,5 ~ /11o7,o K 60,0 

Im grogen ganzen ist die photoperiodische 
Reaktion der einzelnen Klone, welcher Gruppe 
sie auch angeh6ren m6gen, eine Eigenschaft, die, 
abgesehen yon kleinen Schwankungen, in allen 
Vegetationsperioden konstant ist. Ftir diese 
Annahme spricht auch die nunmehr vierj~hrige 
Beobachtung der fibrigen stidamerikanischen 
Kartoffelklone. Die typischen Kurztagformen 
setzen heute bei normal langem Tag ebenso 
wenig Knollen an, wie vor 3 Jahren und mfissen 
zu ihrer Weitererhaltung jedes Jahr verdunkelt 
werden. Aber auch hier k0nnte beobachtet 
werden, dab durch starke Abbauerscheinungen 
bei Kurztagklonen die Reaktion fast in das 
Gegenteil verkehrt werden kann. 

Die Untersuehungen haben also, noch einmal 
im gro/3en Rahmen betrachtet, gezeigt, dab im 
Norden des stidamerikanischen Kontinents unter 
den dort heimischen Solanum-Arten und beson- 
ders Sol. andigenum fast nur Kurztagformen ge- 
funden werden, je welter man aber nach dem 
Siiden geht, desto mehr treten entsprechend der 
zunehmenden Tagesliinge die tagneutralen Typen 
in den Vordergrund, hin und wieder kommt schon 
eine Langtagform vor. Im sfidlichsten Tell des 
Kontinents herrschen endlich die Formenkreise 

vor - -untersucht  wurde allerdings nut  Sol. tube- 
rosum--, die auf eine Tagesverkfirzung bereits 
negativ antworten. Diese Reaktionsweise stimmt 
mit der yon BuI{ASOV (I) gegebenen Einteilung 
des Formenkreises yon Sol. andigenum fiberein, 
der drei natfirliehe Gruppen unterscheidet: 

I. Kolumbien mit Ecuador, 2. Zentral- und 
Sfidperu sowie Bolivien und 3. Argentinien. 
Diese Einteilung Iindet also auch yon seiten des 
Photoperiodismus betrachtet eine Best/itigung. 

Eine systematische Durchprii/ung der stidame- 
rikanischen Kartoffelklone yore Gesichtspunkt 
des Photoperiodismus aus kann wertvolle Hin- 
weise ffir ihre Verwendbarkeit in der praktischen 
Kartoffelziichtung liefern. Von vornherein fiir 
Kreuzungen am geeignetsten erscheinen sol- 
che Klone, die tagneutral sind oder gar 
Langtagreaktion zeigen. A l l e r  Wahrschein- 
lichkeit nach werden bei Kreuzungen mit ihnen 
weniger unerwiinschte Typen mit viel Wurzel- 
werk und wenig Knollen auftreten. Dies ist ffir 
einen Fall schon nachgewiesen worden. ScmcI{ 
(14) erw~hnt in seiner Arbeit fiber die Brauch- 
barkeit yon Sol. andigenum ftir Kreuzungs- 
zwecke einen Klon D 1219, der mit europ~ischen 
Kartoffelsorten gekreuzt in der F 1 sehr wenig 
typische Kurztagpflanzen lieferte. Dieser Kion 
ist identisch mit D I213 in Tabelle 3, in der er 
zu der tagneutralen Gruppe gez~hlt wurde. DaB 
derartige Formen selbst in ausgesprochenen 
Kurztaggebieten vorkommen, zeigt das Beispiel 
yon Klon D 848 in Tabelle 2 und D lO7O in 
Tabelle 3. Tagneutrale Typen sind in der zweiten 
grol3en geographischen Gruppe, die nach unserer 
Einteilung etwa die L~nder Peru und Bolivien 
umfaBt, schon relativ h~ufig. 

Die Annahme, dab sich haupts~chlich die 
oben erw~hnten Typen fiir Kreuzungen gut 
eignen werden, braucht j edoch keineswegs immer 
zuzutreffen, auch Kurztagklone k6nnen unter 
Umst~nden eine gute Eignung dafiir besitzen. 
Dies gilt z. B. ffir den von ScI~ICK (14) zu seinen 
Kreuzungen benutzten Klon D 9Ol, der schon 
rein nach seiner ~ul3erlichen Entwicklung als 
Kurztagtyp angesprochen werden muB. In den 
vorliegenden Versuchen zeigte er denn auch ganz 
deutlich diese Reaktion (s. Tabelle 2). Der Btick 
wird hierdurch in besonderem Mal3e auf die 
Vererbung der Kurz-Langtagreaktion gelenkt, die 
dringend einer weiteren Kl~rung bedarf. Heute 
kann dariiber soviel gesagt werden, dab der 
Kurztagtyp im allgemeinen fiber den Langtagtyp 
dominiert und dab daffir wahrscheinlich eine 
gr6Bere Anzahl yon Genen verantwortlich ge- 
macht werden muB. Die guten Fl-Nachkommen- 
schaften des Klons D 9Ol zeigen aber, dab es 
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atlem Anschein nach such rezessive Gene ftir 
Kurztagreaktion gibt, denen dominante in den 
europ/iischen Kartoffelsorten gegenfiberstehen. 
Derartige Typen dfirften allerdings relativ selten 
sein. In diesem Sinne entsprechen unsere Ergeb- 
nisse der Gen-gentren-Theorie von VAVlLOV (x5)- 
Das Genzentrum yon Sol. andigenum liegt in 
Sfidperu und Nordbolivien. Neben vielen an- 
deren dominanten Genen ftir morphologische 
Eigenschaften der Kartoffel ist bet den hier be- 
heimateten Klonen such die Dominanz der 
Kurztaggene eine sehr ausgepr~igte. Nach dem 
Siiden zu nehmen dann die rezessiven Gene ffir 
Langtagreaktion immer mehr zu, wie es nach 
der Theorie von VAu Zll erwarten ist. 

Genetische Untersuchungen tiber den Photo- 
periodismus bet Solanum-Arten stol3en auf 
mancherlei Hindernisse, Auf der einen SeRe er- 
fordert das wahrscheinliche Vorhandensein einer 
gr6geren Anzahl yon Genen die Verarbeitung 
eines groBen Zahlenmaterials, andererseits ist 
dessen Beobachtung im exakten Verdunkelungs- 
versueh nut schwer durchfiihrbar. Das smite 
aber nicht daran hindern, trotzdem Versuche in 
dieser Richtung anzustellen, da sic ftir die Nutz- 
barmachung des reichen stidamerikanischen 
Materials ffir die europ~iische Kartoffelziichtung 
van grol3er Wichtigkeit sind. 

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

Es wurde eine gr6Bere Anzahi yon Kartoffel- 
klonen atff ihre photoperiodisehe Reaktion bin 
untersueht, deren Herkunftsorte sich fiber den 
siidamerikanischen Kontinent zwisehen 41/~~ 
his 421/z ~ S verteilen. 

Zwischen geographischer Breite des Herkunfts- 
ortes von Sol. andigenum und photoperiodischer 
Reaktion konnten positive Beziehungen fest- 
gestellt werden. Im Gebiet zwischen 41/2~ 
und 12 ~ S kommen fast ausschlieBIich Kurztag- 
formen vor, dann erfolgt wetter nach Stiden zu 
eine allm~hliche Zunahme der tagneutralen 
Typen. In einem weiteren geschIossenen Gebiet 
zwischen 20 ~ S und 33s/4 ~ S tiberwiegen bereits 
die tagneutralen Formen. 

Klone von Sol. t,~beros,m yon der Ins~l Chilo6 
erwiesen sich bis auf eine Ausnahme als Lang- 
tagtypen. 

Die Zuteilung zu den einzelnen Gruppen 
wurde nach dem Gesamtgewicht der Knollen je 
Pftanze vorgenommen. Ein Vergleich mit der 
Knollenzahl je Pflanze ergab, dab die Unter- 
schiede bei Kurz- und Langtag in der Haupt- 
sache yon der Knollenzah[ abhgmgig sind. 

Das Krautwachstnm bet Zw61fstundentag ist 
sowohI bet Kurztag- aIs such bet Langtagformen 

wesentlich vermindert, die Knollenproduktivit~it 
des Krautes abet in beiden F~Ulen stark erh6ht. 

Eine Anzahl yon Klonen wurde w{ihrend 
zweier Jahre geprtift, es zeigte sich eine gute 
{3bereinstimmung in bezug auf die photoperio- 
dische Reaktion. 

Von anderen Solanum-Arten wurden beob- 
achtet Sol. Kesselbrenneri, Sol. goniocalyx, Sol. 
curtilobum und Sol. phure]a. 

Die Ergebnisse werden in ihrer Bedeutung ftir 
die Systematik und die Verwendung der stid- 
amerikanischen Kartoffeln fiir die praktische 
Ziiehtung besprochen. Zum Schlul3 wird auf die 
WicI!tigkeit des Studiums derVererbung derKurz- 
tagreaktion bet Solanum-Arten hingewiesen. 
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