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

In Mfincheberg wird seit 1929 die Zfichtung 
yon niehtplatzenden gelben und blauen Lupinen 
betrieben. Die einzelnen Jahre yon 1929 und 
1936 erwiesen sich f~ir die Auslese nichtplatzen- 
der Lupinen als Ilicht gleich gut geeignet. Durch 
eine meteorologische Analyse dieser Jahre 
konnte festgestellt werden, dab die relative Luft-  
feuchtigkeit, die Temperatur  und die Bew61- 
kung ausschlaggebende Faktoren ffir das Platzen 
sin& Der Versuch, eine Laboratoriumsmethode 
zur Auffindung nichtplatzender Formen anzu- 
wenden, ffihrte nicht zum gewfinschten Ziel. 

Dutch das Studium des Witterungsverlaufes 
im Juli und August konnten die Gebiete 
Deutschlands aufgefunden werden, die ffir die 
Auslese und Prfifung nichtplatzender Lupinen- 
formen besonders geeignet sind (Schlesien, die 
Pfalz, die Nfirnberger Gegend). Ferner konnte 
ermittelt  werden, dab es im sfid6stlichen Mittel- 
meerraum noch wesentlich gfinstigere Gegenden 
gibt, als wir sie in Deutschland besitzen. 

SchluB.  

Wir sind bet der L6sung vieler zfichterischer 
Aufgaben auf die Auslese im Freiland an- 
gewiesen, weil wir Formen suchen, die den 
Freilandbedingungen gewachsen sind. Dies 
trifft zu ~fir die Winterfestigkeit, Dfirrewider- 
standsf~ihigkeit, Frfihreife, Platzen der Hfilsen 
nnd anderes. 

Die Natur  liefert uns nicht allj~ihrlich die 
gleichen Auslesebedingungen. Daraus ergibt 
sich eine Verschiedenheit in der Art und St~rke 
der Austesewirkung. 

Man kann dutch eingehende meteorologische 

Studien den Witterungscharakter der Jahre er- 
fassen und ihn in seine Faktoren zerlegen. Auf 
diese Weise kann man sich ein Bild yon der 
Ausleserichtung machen, die in einem be- 
s t immten Jahr  wirksam gewesen ist. Die- 
jenigen Jahre,  die nicht den gewfinschten 
Charakter aufweisen, k6nnen dann aus dem 
Selektionsvorgang ausgeschaltet werden. Voraus- 
setzung ffir eine derartige Arbeitsweise ist aller- 
dings, dab man fiber die Wirkung der einzelnen 
Faktoren, vor allem in der aufgetretenen St~irke 
unterrichtet ist. 

Unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet sind 
noch nicht sehr groB, und es wird umfang- 
reicher Studien bedfirfen, urn die Meteorologie 
erfolgreich in unsere z6chterischen Arbeiten 
einzubauen. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-InstKnt fiir Zfichtungsforschung, Mfincheberg/Mark.) 

Die Wildarten der Tomate (L2~copersicum esculentum MILL.) in ihrer 
Bedeutung flit die Ziichtung friihreifer, krankheitsresistenter, lagerfester 

und wohlschmeckender Sorten. 
Von A l f o n s  F ischer .  

Unter den Kulturpflanzen, die bet uns in den 
letzten Jahren in der Ern~hrung des Volkes eine 
immer gr6Bere Rolle gespielt haben, stehen mit  
an erster Stelle die Tomaten. Die Tomate ist 
heute bereits zu einem wichtigen Volksnahrungs- 
mit tel  geworden. W~hrend im Jahre 1913 in 
Deutschland n u r  24, 7 ha Land mit  Tomaten 
bestellt waren, war diese Fl~iche im Jahre 1927 
schon auf 1338 ha angewachsen und betrug im 

Jahre 1935 nach den Ergebnissen der Boden- 
benutzungserhebung bereits 1 9 o l h a  (Abb. i). 
I n  den n~,chsten Jahren wird diese Fl~che bet 
dem sich steigernden Verbrauch sicherlich noch 
gr613er werden. 

Von der Anbaufl~iche des Jahres 1935 nahm 
PreuBen mit  116o ha weitaus die erste Stelte ein, 
wo in den Provinzen Brandenburg (339 ha), in 
der Rheinprovinz (244ha), in der Provinz 
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Sachsen (r34ha), in Niederschlesien ( i I6ha)  
und in Hessen-Nassau (IOI ha) die meisten To- 
maten angebaut werden (Karte I). Auf Preul3en 
folgt in weitem Abstand das Hamburger Gebiet 
(16o ha), dann Bayern (155 ha) und Sachsen 
(II  9 ha). 

Der Ertrag an Tomaten betrug im Jahre 1935 
im Deutschen Reiche insgesamt rund 459 ooo dz 
oder 241,4 dz je ha. Diese im Inland erzeugte 
Menge reieht aber bei weitem nicht aus, den 
eigenen Bedarf auch nur ann~ihernd zu decken. 
Allj~ihrlich werden deshalb aus dell Nieder- 
landen, aus Italien und von den Kanarisehen 
Inseln erhebliche Mengen Tomaten eingeffihrt. 
In den Jahren vor dem Weltkriege wurden 
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Abb. I. Die Entwicklung des Tomatenanbaues in Deutschland seit 
der Vorkriegszeit. 

i~ihrlich in Deutschland etwa 185000 dz (1913) 
Frischtomaten eingefiihrt, 1925 bereits 439 ooo dz, 
1928 76000o dz, 1931 747000 dz und im Durch- 
schnitt der letzten Jahre rund 800000 dz. 

Die Anbaugebiete der Tomate sind in erster 
Linie dutch das Klima bedingt. GroBe SchXden 
erleidet der Toma tenanbau - -  die Tomate erfriert 

1 o schon bei Temperaturen yon - -  ,5 C - -  insbe- 
sondere durch auftretende Sp/it- und Friihfr6ste. 
In Deutschland sind einige Gebiete vorhanden, 
vor allem im Osten, wo j~ihrlich nach dem 
20. April, ja selbst noch iln Mai und sogar ge- 
legentlich noch im Juni Sp~itfr6ste auftreten. 
Und wiederum ist es auch der Osten und die 
Gebiete in h6heren Lagen, wo im Herbst, oft 
schon in den Tagen des September, FrtihfrSste 
auftreten, die der Tomatenkultur und tiberhaupt 
dem Gemfisebau erheblichen Schaden zuf/igen. 
Es ergibt sich daraus, dab besonders im Osten, 
in den klimatisch wenig begiinstigten Gebieten, 

die Erntedauer (Pfliickdauer) der Tomaten sehr 
beschfiinkt ist, dagegen ill w~irmeren Gebieten, 
z. B. im Westen des Reiches sehr viel l~inger sich 
ausdehnen kann. Die Zahl der Tage mit durch- 
schnittlichen Temperaturen unter o~  und 
unter 3~  nimmt in Europa yon Sfidwesten 
n a c h  Nordosten erheblich zu (Tabelle I). 

Tabelle i. Zahl  der T a g e m i t d u r c h s c h n i t t -  
l i c h e n  T e m p e r a t u r e n  C ~ n a c h  E. KLAPP. 

Finnland . . . . . .  
N6rdl. OstpreuBen. .  
Mainzer Becken . . . 
SW-Frankreich . . . 
Baltischer Rficken Ost- 

preuBens . . . . . .  
Kfistenland Hinter- 

pommerns . . . . .  
Magdeburger B6rde . 
Rheinische t3ucht . . 
Hohe 1R6hn . . . . .  
Thtiringer Becken . . 

anter fiber unter fiber i fiber fiber 

O ~ O ~ 3 ~ 5 ~ 1 7 6  15 ~ 

144 
75 

124 

84 
2 0  

1 1 5  

45 

221118o 166 115 
;29o1124 189 I57 
!3651 85 242 I74 
!3651 - -  i i ' 359 212 

2411158 187 136 

28I]134 2o4 146 
34511o3 229 168 

365[ 6o 258 182 
250 161 18o 112 
320 I I I  224 161 

66 
93 

I 1 0  

i4o 

54 

63 
l O  3 
l O 9  

90 

Kfihle Sommertemperaturen, wie wir sie in 
manchen Gebieten Deutschlands fast allj/ihrlich 
haben, wirken stark hemmend auf die Frucht- 
reife der Tomaten ein. 

Nit der immer weiter sich ausdehnenden 
Kultur der Tomate und den Bestrebungen des 
Reiches, soviel wie nur m6glich auf eigenem 
Grund und Boden zu erzeugen, sind der Ziieh- 
tung an den verschiedenen Eigenschaften aueh 
an dieser Kulturpflanze immer neue Aufgaben 
erwachsen. Die Zuchtziele werden bestimmt 
einmal dutch die Anforderungen, welche die 
M~irkte an diese Kulturpflanze stellen, zum an- 
dern durch die 6kologischen Bedingungen 
(Boden und Klima) in den einzelnen Anbauge- 
bieten. Folgende Zuchtziele lassen sich auf- 
stellen: Friihreife und Ertrag, Widerstands- 
fiihigkeit gegen Krankheiten, Lagerfestigkeit 
und Transportf~higkeit, Nichtplatzen der 
Frfich~e, Wohlgeschmack. 

Die Tomate geh6rt zu der Familie der Sola- 
naceen, die in den tropischen und subtropischen 
Gebirgsl~indern Mittel- und Siida~erikas be- 
heimatet ist und yon der eine Reihe yon Arten, 
u. a. die Kartoffel, als Nahrungspflanzen von 
der gr613ten Bedeutung sind. W~ihrend von 
den meisten Kulturpflanzen auch die zuge- 
hSrigen Wildformen bekannt sind, ist die 
Stammform der Tomate bis heute so gut w i e  
unbekannt. SCI~LOSSER (26) glaubt die Sippen 
einer Wildform (U) aus dem Lycopersicum escu- 
lentum-Kreis bestimmt als Stamm%rm der 
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Kulturtomate anzusprechen I und zwar aus 
morphologischen Grfinden und den Ergebnissen 
einer gr6Beren Anzahl genetischer Untersu- 
chungen. Wir kennen eine Reihe yon der Kul- 
turtomate nahestehenden Wildformen, die in 
der Tomatenziichtung eine wichtige Rolle spielen 
und yon denen einige, nach den bisherigen Er- 

/orme, L. piri/orme, L. Humboldtii, L. pruni- 
/Of~g. 

DE CANOOL~E (5) nimmt als wahrscheinliche 
Stammform der Tomate die kleinfrfichtige Art 
Lycopersicum cerasi/orme an, Welche im Kfisten- 
gebiet yon Peru, in Tarapaca, im 6stlichen Peru 
und im Grenzgebiet von Mexiko gegen die Ver- 
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K a r t e  i .  D e r  A u b a u  yon T o m a t e n  in  D e u t s c h l a n d  na2h der  B o d e n b e n u t z u n g s e r h e b u n g  yore  J a h r e  1935 
(aus , , S t a t i s t i k  des Deu t schen  Re ichs"  Bd.  485,  i 9 3 6  ). 

gebnissen der Artkreuzung zu schlieBen, dazu 
beitragen k6nnen, die genannten Zuchtziele der 
L6sung n~her zu bringen. Es handelt sich um 
di G folgenden Arten: Lycopersicum racemigerum, 
L. racemiflorum, L. pimpinetli/olium, L. cerasi- 

1 Dieses Samenmaterial stammt aus dem Nach- 
lab des Solanaceensystematikers BITTER in G6t- 
tingen ulld wurde in der subalpinen Stufe in 
Mexiko gesammelt. Die Pflanzen sind vollkommen 
selbstfertil. Die U-Form ist raschwfichsig, an 
allen Teilen dicht rauhbehaart, alle Organe der 
Pflanze sind sehr regelmXBig gestaltet. Frfichte 
sind kirschgroB, dunkelrot, glattrund, aromatisch, 
wohlschmeckend (26). 

einigten Staaten von Nordamerika wildwachsend 
vorkommt. Nach SCHI~EMANN (25) steht Lyco- 
persicum racemigerum unserer Kulturtomate so 
nahe, ,,dab wir in ihr, wenn nicht die Urform, 
so doch eine der wilden Stammform sehr nahe- 
stehende Form sehen mfissen". 

In den Anden Siidamerikas, in den Berg- 
l~ndern yon Peru und Bolivien, zum Tell aber 
auch im n6rdlichen Siidamerika, kommen die 
Arten Lycopersicum racemigerum, L. racemi- 
florum und L. pimpinelli/olium vor. In Peru 
besonders ist L. racemigerum heimisch. 

Lycopersicum cerasi/orme und L. piri/orme 
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sowie L. Humboldtii finden sich nach neueren 
Untersuchungen in der Hauptsache in den Ge- 
birgsteilen yon Mexiko und Kolumbien. Die 
Verbreitung dieser drei Arten ist nach MAZKE- 
VlCZ (4) fo!gende: 
L ycopersicum cerasiforme. 

i. var. cognitum. Mexiko: Vera Cruz, Tuxtla, 
Guttierez, Cangrejos. 

2. var. leptophyllum. Mexiko: Cangrejos. 
3. var. rot~ndilobum. Mexiko: Vera Cruz. 

L ycopersicum piriforrae. 
Mexiko : Mexiko. Kolumbien: Ibague. 

L ycopersicum Humbold~ii. 
Mexiko: Chiapas, Tuxtla. 

Nach VAVlLOV (34) ist Lycopersicum cerasi- 
/orme eine Ruderal- und Kulturpflanze yon 
Mittelamerika, besonders yon Sfidmexiko und 
Guatemala.  

Bei den auf dem amerikanischen Kontinent  
vorkommenden Tomaten aus dem Lycopersicum 
esculentum-Kreis, die in den dortigen Gebieten 
in der Hauptsache yon den Eingeborenen an- 
gebaut  werden, handelt es sich im wesentlichen 
noch um alte Landsorten. Diese Landsorten 
sind ftir zfiehterische Zwecke yon derselben Be- 
deutung wie die aufgeffihrten Wildsippen. 
MAZKEVlCZ (4) gibt folgende Variet~ten yon 
L. esculentum mit ihrer Verbreitung an: 
L ycopersicum esculentum. 

i. var. colombianum. Mexiko: Villa Hermosa. 
Guatemala: Guatemala-City, Amatilan, Quetzalte- 
nango. Colombia: Bogota, Tunja, Popayan, Medel- 
lin, Barranca Bermeja. 

2. var. Bukasovii. Colombia: Popayan, Bar- 
ranquilla, Barranca Bermeja. 

3- var. macrocalyx. 3/iexiko: Cedral. 
4. var. Umbertianum. Mexiko : Mexico. Gua- 

temala: Guatemala-City. Colombia: Tunja, Bar- 
ranca Bermeja. 

An einer Reihe in- und auslfindischer St~tten, 
sowohl wissenschaftlicher als besonders auch 
praktischer Art, wird die Tomate  heute ziichte- 
risch bearbeitet.  W i e  an einer gr613eren Anzahl 
anderer Kulturpflanzen (Kartoffel, Weinrebe, 
Obst), so wird auch bei der Tomate  versucht, 
die Wildarten zur Verbesserung der Kultur- 
sorten nutzbar  zu machen. Eine besondere 
Rolle spielte in der Tomatenzfichtung dabei 
immer die Art Lycopersicum racemigerum. Es 
handelt sicla bei dieser Art  um kleinfrfichtige 
(Einzelfruchtgewicht etwa 2 g), friihreife und 
gegen verschiedene Krankheiten widerstands- 
fS~hige Pflanzen. BAUR lieg, der Bedeutung 
dieser Wildart wegen, eine gr6Bere Zahl von 
Artkreuzungen zwischen Lycopersicum racemi- 
gerum und L. esculentum im Inst i tut  fiir Verer- 
bungsforschung in Berlin-Dahlem durchffihren 
(1929). Im  Jahre 193o gelangte dieses Material 
an das Kaiser Wilhelm-Insti tut  ffir Zfichtungs- 

forschung in Mfincheberg/Mark, w o e s  seitdem 
in grof3em Umfange nach den verschiedensten 
Richtungen hin bearbeitet  wird. 

Z f i c h t u n g  a u f  F r / i h r e i f e .  

Eines der wichtigsten Ziele in der Tomaten-  
ziichtung ist die Schaffung fri~hrei/er Formen. 
Die deutschen Anbauer kommen mit  ihren To- 
maten erst auf den IVlarkt, wenn durch die aus- 
l~indischen, insbesondere durch die holl~ndischen 
Tomaten die besten Preise bereits vorwegge- 
nommen sind. Die deutschen Freilandtomaten 
mfissen dann zu einem verh~ltnism~il3ig niederen 
Preis abgesetzt werden. Andererseits sind in 
Deutschland im Sp~itherbst und Winter auch 
keine eigenen Tomaten vorhanden, so dab in 
dieser Zeit die yon den Kanarischen Inseln ein- 
geffihrten Tomaten sehr hohe Preise erzielen. 
Die Preise ftir Auslandstomaten sind in den 
Monaten November bis Juti zwei- bis achtfach 
h6her als diejenigen f/ir die deutschen Tomaten 
in den Monaten August bis Oktober (27). Das 
zu 16sende Problem ist, fiber einen groBen Teil 
des Jahres Frischtomaten den M~rkten zur 
Verfiigung zu stellen. 

Im  Jahre 1931 konnte in Miineheberg (15) an 
Hand  des Sortiments festgestellt werden, dab 
die Wildart Lycopersicum racemigerum durch- 
schnittlich etwa 8--14 Tage friiher bliiht und 
etwa 8--14 Tage friiher reift als einige der besten 
Sorten unserer Kul tur tomate  (Bonner Beste, 
D~inische Export ,  Tuckswood). In der F~-Gene- 
ration der Kreuzung der groBfrfichtigen Lyco- 
persicum esculentum mit der kleinfrfichtigen 
Wildart  L. racemigerum, konnten verh~iltnis- 
m~il3ig viele frfihreife, aber nur sehr wenige 
groBfriichtige Pflanzen aufgefunden werden. Die 
Frfihreife setzt sich nach HACI~BARTI~-Losc~A- 
KOWA und v. SENGBUSCI-I (15) aus drei Kompo- 
nenten zusammen, n~imlich: I. der Dauer  yon 
der Aussaat bis zum Aufgang, 2. der Dauer  vom 
Aufgang bis zur Blfite und 3. der Dauer  yon der 
Blfite his zur Reife (Ausreifdauer). Es konnte 
gezeigt werden, dab zwischen Friihblfite und 
Frtihreife sowie zwischen Fruchtknotengr6f3e 
und Fruchtgewicht starke positive Korrelationen 
bestehen, so dab eine Selektion-auf Frtihreife 
und Fruchtgewicht bereits kurz nach Beginn der 
Blfite vorgenommen werden kann, wodurch die 
Zfichtung erheblich erleichtert wird. 

Diese friihreifen Neuzfichtungen, die aus der 
Kreuzung unserer Kultursorten mit  der ge- 
nannten Wildart  hervorgegangen sind, reifert 
etwa 14 Tage frfiher als die frfihreifsten Kultur-  
sorten. Das bedeutet z. B. ffir den Osten, wo 
die Ernte  der Tomaten i m  Freiland erst Anfang 
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August einsetzt und schon Ende September zu 
Ende ist, dab die Erntedauer ganz erheblich 
ausgedehnt und dab die Einfuhr aus anderen 
Gebieten stark herabgesetzt werden kann. In 
klimatisch giinstigeren Gebieten des Deutschen 
Reiches, wo die Ernte der Tomaten wesentlich 
friiher, bereits im Juli einsetzt und erst im Laufe 
des Oktober zu Ende ist, sind die frfihreifen 
Neuziichtungen wohl auch von Vorteil, sind abet 
bier nicht yon der Bedeutung wie in den deut- 
schen Ostprovinzen. 

Z f i c h t u n g  au f  R e s i s t e n z  gegen  
K r a n k h e i t e n .  

Von groBer Wichtigkeit sind die Wildarten 
der Tomate fiir die Ziichtung krankheitswider- 
stands/~higerFormen. Die Tomatenanbaugebiete 
werden allj~hrlich von einer Reihe yon Krank- 
heiten befallen, die den deutschen Tomatenanbau 
oft sehr in Frage stellen. In der Hauptsache 
handelt es sich um pilzparasit~re Krankheiten, 
wie die Braunfleckenkrankheit (Cladosporium 
[ulvum), den Tomatenkrebs (Didymella lycoper- 
sici), die Tomatenwelke (Fusarium bulbigenum 
var. lycopersici), die Krautf~ule (Phytophthora 
~n/estans) usw., oder um Bakteriosen, wie die 
Bakterienwelke (Bacterium michiganense) sowie 
um Viruskrankheiten (Mosaik). 

Eine der am h~ufigsten auffretenden Krank- 
heiten bei den Treibhaustomaten ist die Braun- 
]leckenkrankheit, verursacht durch Cladosporium 
/ulvum COOCKE (33)- Eine oft IOO %ige Vernich- 
tung der Best~inde ist die Folge dieser Krankheit. 
In fast allen L~indern der Erde, sowohl in der 
Alten Welt Ms auch in der Neuen Welt, in denen 
in gr6Berem Umfange Treibhaustomaten kulti- 
viert werden, ist diese Pilzkrankheit bekannt 
und wird durch die verschiedensten Methoden 
mit mehr oder weniger Erfolg bek~mpft. Die 
Ziichtung Cladosporium resistenter Sorten ist 
infolge Versagens der Bek~impfungsmittel schon 
an zahlreichen Stellen eingeleitet worden, u. a. 
in Deutschland, in den Vereinigten Staaten yon 
Nordamerika und in Australien. Als immun 
gegen diese Krankheit  h a t  sich in Miincheberg 
(31) bei st~irkster Infektion und unter optimalen 
Bedingungen far diesen Pilz die Wildart Lyco- 
persicum racemigerum erwiesen. Im Jahre 1932 
wurden die bereits genannten Kreuzungen 
zwisehen L. esculentum (anf~illige Kulturtomate) 
und L. racemigerum (immune Wildform) auf ihr 
Verhalten gegen Cladosporium /ulvum gepriift: 
Die F~ L. racemigerum • Kultursorte (Bonner 
Beste, D~in. Export,  Tuckswood) war in allen 
F~illen immun (31). Ebenso wurde eine F 2 tier 
Kreuzung Westlandia • L. racemigerum und 

eine F 3 der Kreuzung L. racemigerum X Kultur- 
sorte (Lukullus,  D~in. Export,  Allerfriiheste 
Freiland, Golden Queen, Tuckswood und Con- 
dine Red) in ~ihnlicher Weise geprtift. Es hat 
sich ergeben, dab die Immunit~it durch einen 
dominanten Faktor  bedingt ist (3I). Alle ho- 
mozygot recessiven Linien sind gegen den Pilz 
anffillig. Es bestand also die M6gtichkeit, dutch 
die Kreuzungen der Kultursorten mit der re- 
sistenten Wildform, groBfriichtige immune 
Sorten zu schaffen. Die gegen den Pilz wider- 
standsf~ihigen F~-Formen wurden mit den ein- 
zelnen groBfrfichtigen Kultursorten zuriickge- 
kreuzt und aus der Nachkommenschaft die ho- 
mozygot widerstandsf~higen Formen ausge- 
lesen (31, I8). 

In den Rasen yon Cladosporium [ulvum t r i t t  
h~iufig noeh ein anderer Pilz, Trichothecium ro- 
scum LK., auf. Lycopersicum racemigerum ist 
auch gegen diesen Pilz widerstandsf~hig (21). 

Auch die yon SCHLOSSER als Stammform der 
Kulturtomate beschriebenen mexikanischen U- 
Sippen (Wildformen aus dem L. esculentum- 
Kreis) erwiesen sich gegentiber drei Rassen von 
Cladosporium ]ulvum yon verschiedener Her- 
kunft als immun (26). 

In den Vereinigten Staaten yon Nordamerika 
wird die Zfichtung einer gegen Cladosporium 
[ulvum (,,leaf mold") widerstandsf~ihigen Tomate 
an mehreren landwirtschaftlichen Versuchssta- 
tionen durchgefiihrt. ALEXANDER (I, 2, 3) yon 
der Ohio Agriculturai Experiment Station und 
GuBA (I2--I4)  yon der Massachusetts Agric. 
Exp. Station in Waltham (Mass.)arbeiten seit 
l~ingerer Zeit schon an diesem Problem. Beide 
Forscher nutzen die Widerstandsf~higkeit der 
Wildart Lycopersicum pimpinelli/olium (,,red 
currant tomato") gegen Cladosporium [u!vum 
aus, um dutch deren Einkreuzung in die gegen 
den Pilz anf~lligen Kultursorten resistente 
Formen zu erhalten. 

Auf dieselbe Art, durch Kreuzung der Kultur- 
tomaten mit Lyc. pimpinellifolium, wird durch 
SHIRLOW (35) in Neu-Stid-Wales in Australien 
mit Erfolg versucht, gegen Cladosporium fulvum 
widerstandsfXhige Soften zu ziichten, Treib- 
haustomaten werden in Australien haupts~ch- 
lich in der weiteren Umgebung yon Sidney 
kultiviert. 

In manchen Tomatenkulturgebieten, z. B. in 
Amerika, in Australien und in Siideuropa, t r i t t  
6fter auch die Tomatenwelke, verursacht durch 
Fusarium bulbigenum var. lycopersici auf (36). 
Als widerstandsf/ihig auch gegen diesen Pilz hat 
sich Lyc. pimpinelli/olium erwiesen. SHIR- 
LOW (35) fiihrte in Neu-Siid-Wales Kreuzungs- 
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versuche dieser Wildart mit den anfiilligen 
Kultursorten (Earliana) durch. Auch GuBA (14) 
weist auf die Bedeutung dieser Kreuzung bin. 

Die Tomaten Australiens werden manchmal 
yon einer als ,,spotted zvilt" oder ,,bronze wilt" 
bezeichneten Krankheit  befallen (35). Diese 
Krankheit (Virus) wird ebenfalls yon SHIRLOW 
auf ztichterischem Wege und zwar durch die- 
selben Kreuzungen, wie eben beschrieben, be- 
k~impft, da die Wildart L. pimjSinelli/olium auch 
gegen diese Krankheit  immun ist. 

Von dem Erreger der Kraut/~ule der Kartoffel, 
Phyt@hthora in/estans, werden in besonderern 
Mal3e auch die Tomaten befallen. Auf einer 
groBen Zahl deutscher und amerikanischer 
Tomatensorten hat R6I~ER (23) das Verhalten 
gegen diesen Pilz studiert. Zugleich wurden abet 
auch einige Wildformen, u. a. Lyc@ersicum ra- 
cemigerum, L. racemiflorum, L. Humboldtii und 
L. tomatillo mit den , ,T-Biotypen" des Pilzes 
infiziert und festgestellt, dab alle hochanf~illig 
sind. Die Ziichtung wird dadurch erheblich er- 
schwert. ,,Die Aussichten fiir die praktische 
Ztichtung, zu Phytophthora-resistenten Tomaten 
zu gelangen, sind daher zur Zeit sehr gering" (23). 

Einen erheblichen Schaden im Tomatenanbau 
bewirkt der h~iufig auftretende Tomalenkrebs, 
Didymella lycopersici. LIESAU (17) prtifte auf 
experimentellem Wege 59 der wirtschaftlich 
wichtigsten und am meisten kultivierten To- 
matensorten auf ihre Anf~illigkeit gegen den 
Erreger des Tomatenkrebses. Keine einzige der 
geprtiften Sorten erwies sieh als gegen den Para- 
siten immun. Es lag daher auch bei der Be- 
k~impfung dieser KraHkheit nahe, resistente 
Wildarten aufzufinden, um durch deren Ein- 
kreuzung in die Kultursorten zu widerstands- 
f~ihigen Soften zu gelangen, v. SE~GBUSCI~ (29) 
stellte das Verhalten der Art L. racemigerum, die 
sich Ms gegen die Braunfleckenkrankheit immun 
erwiesen hat, nun auch gegen Didymella lyco- 
persici lest. Diese Wildart wird aber nach diesen 
Untersuehungen (Tabelle 2) sehr stark yon dem 
Tomatenkrebs befallen. In drei Entwicklungs- 
stadien, n~imlich als keimende Samen, als S~m- 
linge im Alter von 2--3 Wochen und als er- 
wachsene Pflanzen im Alter yon etwa 2 Monaten 
wurde L. racemigerum und die Kulturtomate mit 
Didymella lycopersici infiziert. Die Ergebnisse 
dieser Prtifung sind in Tabelle 2 niedergelegt. 

Ob die anderen Wildarten der Tomate gegen 
Didymdla lycopersici widerstandsfShig sind, ist 
bisher noch nicht geprtift worden. Eine Be- 
k~impfung dieser Krankheit  auf ztichterischem 
Wege wird wohl versucht, doch sind irgendwelche 
Erfolge bislang nicht bekannt geworden. 

Tabelle 2. V e r h a l t e n  v o n  L. racemigerum 
u n d  L. esculenlum (Sol. l y c o p e r s i c u m )  

g e g e n i i b e r  D i d y m e l l a  l ycopers ic i .  
(Nach v. SEN~BUSCI-I.) 

E n t w i c k l u n g s s t a d i u m  
der  Pf lanze  bei der  

I n f e k t i o n  

I Zahl der 
Keimende Pflanzen 

Samen I 3 Tage alt Befund 
& I l l  8 .  1 2 .  

Zahl der 
S~tmling Pflanzen 

3 Wochen 
alt i ]Befund 

am 8. i2. 

[ Zahl der 
Erwachsene 

Pflanzen II Pflanzen 
2 Monate alt! 13efund 

I a r e S .  12. 

inf.lziert n ich t  infizier  te 
a m  L I~ Kon t ro l l en  

L. rac.[L, esc. L. rac. L. esc. 

120 

alle 
tot 

2 0  

a l l e  
t o t  

3 

alle 
t o t  

12o 60 60 

alle alle alle 
tot gesund gesund 

15 5 5 

alle alle alle 
tot gesund gesuntl 

2 23 2 

alle aUe alle 
tot gesund gesand 

Eine in den letzten Jahren auch in Deutsch- 
land auftretende, sehr gefihrliche Tornaten- 
krankheit, ist die Bakterienwetke, die durch das 
Bacterium michiganense, einem ausgesproehenen 
Wundparasiten, verursacht wird (19o 9 von E. 
F. SMITH in Amerika entdeckt). Vor kurzem 
hat ORTI~ (19) fiber Untersuchungen tiber die 
Biologie und Bek~impfung dieses Erregers der 
Bakterienwelke und KORDES (16) tiber die An- 
f~illigkeit der einzelnen Tomatensorten Bacterium 
michiganense gegentiber, ausftihrlich berichtet. 
Aul3er einer grol3en Anzahl yon Handelssorten 
(keine Sorte erwies sich als immun), prtifte 
ORT~I auch die 4 Wildarten Lycopersicum race- 
migerum, L. racemiflorum, L. Humboldlii und 
L. pruni/orme auf ihr Verhalten gegen Bacte- 
rium michiganense. Es zeigte sieh, dab sowohl 
im Freiland als auch im Gew~ichshaus yon diesen 
4 Wildarten Lycopersicum racemigerum und L. 
racemi/lorum naeh zweij~hrigen Beobachtungen 
nur sehr wenig alnf~llig gegentiber der Bakterien- 
welke waren (I9). 

Z t i c h t u n g  auf L a g e r f e s t i g k e i t  und 
T r a n s p o r t f ~ i h i g k e i t .  

Erhebliche Ernteverluste iln Tomatenanbau 
treten dadurch auf, dab die Frtichte bei un- 
gtinstiger Witterung platzen. Vor einiger Zeit 
haben v. SENC~usr und ich tiber die Ztichtung 
yon Tomaten mit nichtplatzenden und druck- 
festen Frfichten berichtet (6). Tomaten mit  
solchen Frtichten sind vor allem Yon Wichtigkeit 
ftir die Transportf~ihigkeit und auch die Lager- 
festigkeit. Da die Erzeugergebiete nicht immer 
mit den Verbrauchergebieten zusammenfallen, 
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mfissen die meisten Tomaten, bevor sie auf den 
Markt kommen, vielfach were  Strecken trans- 
portiert werden. 

Das Mfincheberger Tomatensortiment wurde 
in den letzten Jahren in grol3em Umfange be- 
ziiglich der Platzfestigkeit bonitiert (6, 28). 
Dabei zeigte sieh in besonderem MaBe die hohe 
Platzfestigkeit der Frfichte der Wildart L. race- 
migerum. Durch Kreuzung dieser Art mit ver- 
schiedenen Kultursor ten konnten in der Nach- 
kommenschaft relativ grol3frfichtige und nieht- 
platzende Formen aufgefunden werden. 
SCt~WARZE (28) hat in einer Reihe yon Unter- 
suchungen den Vorgang des Platzens der To- 
matenfrfichte und die daffir erforderlichen Vor- 
aussetzungen eingehend studiert. Die Unter- 
schiede zwischen platzfesten und nicht platz- 
festen St~immen und Sorten liegen in der Haupt- 
sache in der Festigkeit und Elastizit~it der 
Fruchthaut,  im Wurzeldruck, in tier Stielansatz- 
stelle, in der Saugkraft sowie in dem morpholo- 
gischen Bau der Frfichte begrfindet. Die zfich- 
terische Auswertung dieser Ergebnisse in den 
oben genannten Artkreuzungen (Wildart • 
Kultursorte) mug auf zwei Wegen erfolgen : I. Es 
mfissen aus diesem Material solche Pflanzen 
ausgelesen werden, die Einzelfaktoren ffir die 
Platzfestigkeit, z. B. feste und elastische Haut, 
kleine Stielansatzstelle usw:, besitzen und 2. 
mfissen diese Einzelfaktoren auf dem Wege der 
Kombinationszfichtung in einer Pflanze ver- 
einigt werden (28). 

Die Transportf~ihigkeit der Tomaten h~ingt in 
erster Linie yon ihrer Druckfestigkeit ab (6). 
Da reife Tomaten einen weiten Versand nicht 
vertragen, werden die druckfesten noch halb- 
reifen Frfichte dem Verbraucher zur Verffigung 
gestellt. Der Grol3handel bedient sich dann 
entweder der Nachreife der Tomaten, oder die 
Reifebeschleunigung wird kfinstlich herbeige- 
ffihrt durch Begasung der Frfichte mit ~thylen- 
gas. 

Z f i c h t u n g  au f  W o h l g e s c h m a c k .  

Eine der wichtigsten Voraussetzungen ffir 
einen st~irkeren Absatz der Tomaten und fiber- 
haupt aller Frfichte (z. 13. Obst und Beerenobst, 
Weintraube), ist ihre Qualit~it und ihr Ge- 
schmack. Untersuchungen fiber die geschmack- 
fiche Qualit~it der Tomatenfrfichte sind bisher 
nut  sehr wenige ausgeffihrt worden, v. SENG- 
BUSClt und WEISSrLOG (32) berichteten im Jahre 
1933 fiber die Zfichtung von wohlschmeckenden 
Tomaten und wiesen insbesondere auf die Be- 
deutung des Zucker- und S~iuregehaltes bin. 
Xhnliche Ausffihrungen finden sich in einer 

weiteren kurzen Arbeit yon v. SENGS~SCt~ (3o). 
Bei diesen Untersuchungen wurde der Gesamt- 
zuckergehalt mittels Refraktometer bestimmt, 
der Gesamts~uregehalt durch Titration mit n/Io 
Natronlauge und mit Thymolphthalein als Indi- 
cator. Da der Zuckergehalt der Tomaten in 
hohem MaBe yon den Witterungsverh~iltnissen 
abMngig ist, mul3te dieser zu derselben Zeit bei 
demselben Reifestand der Frfichte und unter 
denselben Bedingungen an den Kultur- und 
Wildformen festgestellt werden. Im Jahre 1931 
wurde das umfangreiche Mfincheberger Tomaten- 
sortiment zum erstenmal auf Zucker untersucht, 
1932 sowohl auf Zucker wie auf S~iure (32). 
AuBer 38 Kultursorten wurden insbesondere 
noch die Wildart Lycopersicum racemigerum und 
6 Wildformen aus dem Lycopersicum esculentum- 
Kreis auf ihren Zucker- und S~iuregehalt geprfift. 
W~hrend der Durchschnitt der Kultursorten 
um 5 % Zucker lag, waren diese Werte bei der 
Wildart L. racemigerum wesentlich h6her. Diese 
Art entMlt  fiber 7,3 % Zucker. Auf Grund des 
gegenseitigen Verh~ltnisses yon Zucker und 
S~iure konnten 4 Extremgruppen aufgestellt 
werden (32), die nachfolgend genannt seien: 
I. zuckerarm, s/iurearm, 2. zuckerreieh, s/iure- 
arm, 3. zuckerarm, s~iurereich und 4. zuckerreich, 
s/iurereich. In die letzte Gruppe geh6rt vor 
allem die zucker- und s~urereiche Wildtomate 
L. racemigerum. 

Nach diesen Feststellungen wurde in Mfinche- 
berg in den ietzten Jahren das Material der F 1, 
F~ und Fa Kreuzungen yon L. racemigerum und 
den Kulturtomatensorten anf Zucker- und 
S~iuregehalt geprfift. W/ihrend die F1-Kreu- 
zungen sich als relativ zuckerarm erwiesen, 
konnten aus den F2-Kreuzungen sehr zucker- 
und s~urereiche Formen ausgelesen werden (32). 
Ebenso konnten in der F 3 vier zuekerreiche 
und auch groBfrfichtige Formen isoliert werden. 
Infolge ihres hohen Zuckergehaltes sind diese 
Neuzfichtungen im Geschmack unseren bishe- 
rigen Sorten fiberlegen (24). Durch mehrere 
Tomatenzfichter werden diese Mfincheberger 
Neuztichtungen in den Handel gebracht. 

Zusammenfassend l~13t sich also sagen, dab 
es gelungen ist, aus den Nachkommenschaften 
z. B. der Kreuzungen yon L. racemigerum und 
verschiedenen Kulturtomatensorten, frfihreife, 
krankheitswiderstandsf~ihige, nichtplatzende und 
zuckerreiche F0rmen zu selektionieren. Aueh 
die fibrigen Wildarten der Tomate sind, wie wir 
gesehen haben, ffir viele zfichterische Zwecke 
yon besonderer BedeutUng. 

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, 
dab die Kreuzung der , , r ed  currant tomato" 
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(L. pimpinelli/olium) mit  verschiedenen Kul tu r -  
sor ten in den Vereinigten Staa ten  von Nord- 
amer ika  durch GROT~I ( 9 - - I I )  sowie PRICE und  
DRINKA~D (20) mi t  Erfolg zur  Fests te l lung der 
Vererbung einzelner Eigenschaften,  wie Fruch t -  
form, Fruchtgr6Be, Zahl der Frfichte, Blat t form,  
Blat tgr6ge usw. benu tz t  wird. In  Deutsch land  
hat  SC~LOSSER (26) mi t  verschiedenen Wild-  
tomatens ippen  Unte r suchungen  angestell t  un d  
konnte  z .B .  zu einer physiologischen Theorie 
der p lasmat ischen Vererbung wichtige Beitr~ige 
liefern. Wetter  seien genann t  die Arbei ten  yon  
SCHLOSSER an Wi ld toma tena r t en  fiber die Be- 
fruchtungsschwierigkei ten bet Autopolyploiden ~, 
fiber einen neuen  Weg zur  Ausl6sung yon  Mu- 
t a t ionen  2, tiber Grenzen und  M6glichkeiten der 
Ausnf i tzung yon  Polyploidie in der Pf lanzen-  
zucht a, sowie fiber Frosth~irte und  PolyploidiO. 

Zfichter 1936, Heft 1I. 
2 Z. Abstammgslehre I937, Heft 3/4. 
a Forschungsdienst 2 (I937). 

Ztichter 1936, Heft 3. 
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