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und Schneiders Eckersdorfer, fiir welche zur 
raschen Entwicklung fast 3o Tage Behandlungs- 
zeit erforderlich sind. Auch Vogels Agaer und 
Derenburger sind noch relativ schwer zum 
Schossen zu bringen. 

Die iibrigen, hier gepriiften Soften, so Mansholts 
Groninger, Eckendorfer Mammuth II ,  lViaus- 
bergs, yon Tschermaks und Hanses Hiibitzer 
nehmen eine Mittelstellung ein. Um einen Ver- 
gleich mit  den Angaben anderer Autoren zu 
geben, sei erwtihnt, dab auch E. TAMM und 
R. PREISSLER (9) die leichte SchoBbeeinflussung 
der Sorte Peragis bei ihren Feldversuchen auf- 
gefallen ist. Auch AUFHAMMER (2) ffihrt diese 
Sorte bei seinen Aussaatzeitversuchen mit  
Wintergersten als leichtschossend an. 

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

I. Die kurzfristige Unterscheidungsm6glich- 
keit zur Trennung der zugelassenen deutschen 
Winterroggen- yon den zugelassenen Sommer- 
roggensorten durch den ,,Belichtungsversuch" 
im Warmhaus wird gezeigt. 

2. Die gleiche Unterscheidungsm6glichkeit 
wurde an den zugelassenen Wintergerstensorten 
(mit Ausnahme yon Kalkreuther  Friihe und 
Mahndorfer Viktoria, die ein abweichendes Ver- 
halten zeigten) im Vergleich zu den deutschen 
Sommergerstensorten erprobt. 

3. Eine bereits fiir Weizen vorgeschlagene 
Formulierung des Begriffes , ,Winter"- und 
, ,Sommerform" wird auf Grund der jetzt hier 
vorliegenden weiteren Versuche auf unsere 
4 Hauptgetreidearten ausgedehnt. 

4. Die sorteneigene Art der Schol3ausl6sung 
(durch niedrige Temperatur  [von -}-3 ~ und 
@Io~ und Kurztag) wurde fiir die zu- 
gelassenen Wintergerstensorten best immt und 
ihre entsprechende Gruppierung vorgenommen. 

5- In  Besfiitigung der Befunde fiir Winter- 
weizen wirkte auch bei Wintergerste die nied- 
rigere Temperatur  yon -]-3~ st/irker ent- 
wicklungsbeschleunigend. Doch kann auch die 
Temperatur  yon -}-IO p mit  Erfolg zur Fest- 

stellung der sorteneigenen Art der Schol3- 
ausl6sung benutzt  werden. 
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R e s i s t e n z p r i i f u n g  y o n  K a r t o f f e l s o r t e n  g e g e n f i b e r  Heterodera schachtii SCHMIDT.  

Von H. Goffart .  

Mit der systematischen Prtifung der in 1931 begonnen. Bis dahin hatte man sich haupt-  
Deutschland zum Handel zugelassenen Kar- siichlich auf gelegentliche Beobachtungen im 
toffelsorten auf ihr Verhalten gegeniiber 1Ear- Freiland beschr~inkt (I, 5, 6). Es war aber not- 
toffelnematoden (Heterodera schachtii) wurde wendig, sich nicht Ilur mit  der Prtifung einer 
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Sorte w/ihrend des ersten Anbatljahres zu be- 
gniigen, es mul3te vor allem auch der Nachbau 
beobachtet  werden. Aus den ersten Ergebnissen 
dieser Untersuchungen geht klar hervor, dab 
frtihe und mittelfrtihe Sorten im allgemeinen 
st~irker gesch~idigt werden als mittelsp~ite und 
sp/ite. Welter wurde der Beweis erbracht, dab 
der Nachbau derjenigen Sorten, die sich im 
ersten Jahr  auf verseuchtem Boden noch als 
verh~iltnism~iBig widerstandsf~ihig erwiesen hat-  
ten und demzufolge im Ert rag einigermaBen be- 
friedigen konnten, im zweiten oder dritten 
Anbauj ahr oftmals zu schweren ErtragseinbuBen 
f/ihrte (2). Man geht wohl nicht fehl, wenn man 
dieses schnelle Absinken im Ert rag den besonde- 
ren Standortseinfliissen eines mit  Nematoden 
verseuchten Bodens zuschreibt, durch die eine 

Abb. i .  Versuchsanordnung zur Prtifung von Kartolfelsorten im In- 
fektionsverfahren. 

Ver/inderung im Chemismus der Kartoffel her- 
vorgerufen wird, welche sich auch auf die 
Tochterknollen auswirkt (3). 

Die Untersuchungen wurden in den folgenden 
Jahren auf breiterer Grundlage fortgesetzt. 
Namentlich sollten die Gr/inde ermittelt  werden, 
die zu dem unterschiedlichen Verhalten der 
Kartoffelsorten dem Sch~dling gegentiber ftihr- 
ten. Infolge der Sortenbereinigung durch den 
Reichsnfihrstand war es m6glich, s/imtliche zum 
Handel ,,bedingungslos" und ,,bedingt" zuge- 
lassenen Sorten zu priifen. Der Feldprtifung 
ging in fast allen Ffillen ein abgektirztes Infek- 
tionsverfahren im Gew/ichshaus voraus, das 
bereits in wenigen Wochen ein Bild yon der 
Intensit~t des Befalls zu geben imstande war. 
Die vorliegende Ver6ffentlichung gliedert sich 
somit in 3 Teile: a) Die Priifung nach dem 
Infektionsverfahren, b) die Feldprtifung, c) die 
Ursachen ftir das unterschiedliche Verhalten 
der Kartoffelsorten. 

a) Die  I n f e k t i o n s p r i i f u n g  y o n  

K a r t o f f e l s o r t e n .  

Nach Art der SPIECKER~{ANNschen Infektions- 
methode zur Prtifung von Kartoffelsorten auf 
Krebsresistenz hat Prof. STEYER~, Ltibeck, 
I933--34 ein Verfahren geschaffen, das eine 
genaue Best immung des Cystenbesatzes am 
gesamten Wurzelsystem in kurzer Zeit erm6g- 
licht und zugleich den Vorteil hat, auf geringem 
Raum eine groBe Anzahl Sorten gleichzeitig zu 
prtifen. Aus den zu untersuchenden Knollen 
werden Stticke ausgeschnitten, in denen sieh 
Augen befinden. Am geeignetsteI1 sind die 
Kronenenden, weil diese am meisten Triebe 
entwiekeln. Die ,,Stecklinge" werden mit  den 
Augen nach oben in eine dicke Schieht mit  Ne- 
matoden stark verseuchten Sandbodens yon 
bekanntem Seuehengrad nebeneinander gelegt 
(Abb. I). Mit den Versuchen kann bereits Ende 
Januar  im geheizten Gew~ichshaus begonnen 
werden. Naeh kurzer Zeit schltipfen die Nema- 
todenlarven aus ihren Cysten und dringen in die 
sich bildenden feinen Wurzeln ein. Die Pflanze~l 
werden 8 - - I 2  Woehen unter gleichen W~irme- 
und Feuehtigkeitsbedingungen gehalten und, 
sobald sieh an den Wurzeln die weiblichen Tiere 
in Form der weiBen, sp~iter gelbbraunen, runden 
K6rperchen zeigen, vorsiehtig aus dem Boden 
genommen und untersueht< 

Die Bewertung der Kartoffelsorten hinsieht- 
lich ihres Befalls weist nun einige Mfingel auf, 
Zun~ichst ist der Termin ftir das Aufnehmen der 
Pflanzen nicht genau festzulegen, da die Ge- 
schlechtsreife der Nematoden erst nach und nactl 
eintritt. Ferner ist es verst/indlieh, dab eine 
zahlenm~il3ige Ermit t lung des Besatzes bei einer 
gr6Beren Zahl yon Sorten aus zeitlichen Grfinden 
nicht immer durchftihrbar ist, weil bei den 
zuletzt zur Untersuchung kommenden Sortert 
die Gefahr des Abfallens der Cysten besteht. 
Eine oberfl~chliche Einordnung in best immte 
Befallsgruppen ist immerhin m6glich, doch ist 
sie dem subjektiven Ermessen unterworfen. 
Auch mul3 die Menge der Wurzelmasse beriick- ' 
sichtigt werden. Weiterhin macht  die Fest- 
stellung des Befalls an einem best immten 
Wurzelabschnitt  Schwierigkeiten, da erfahrungs- 
gem~iB der Nematodenbesatz niemals gleich- 
m~Big fiber die Wurzel verteilt ist. 

Wir haben uns bemtiht, diese Schwierigkeiten, 
dadurch auszuschalten, dab wir die in Prtifung 

1 Eine Beurteilung der Resistenz durch AuszXh- 
lung der in die V~Zurzeln eingewanderten Nemato- 
denlarven is~c nicht zulgssig, da die Larver~ zwar ill 
resistente t?flanzen einwandern, aber nicht immer 
zur Reife kommen. 
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Tabe l l e  I.  N e m a t o d e n a n f ~ l l i g k e i t  y o n  K a r t o f f e l s o r t e n  i m  I n f e k t i o n s v e r s u c h .  

So r t e  

A s 1  . . . . .  
A c k e r s e g e n .  
A g n e s  . . . .  
A l p h a  . . . .  
A l tgo ld  . . 
t 3a rdengo ld .  
B l a u s c h a l i g e  . 
C a r n e a .  . . 
C e n t a  . . . .  
C o n d o r  
Dir .  Johanr~sen  
E d d a  . . . .  
E d e l g a r d  
E s t i m a t a .  . 
Fe ldg l t i ck  . i 
F l a v a  . . . .  
F r a m  . . . .  
F r i do l i n  . . 
F r f i h b o t e  
F t .  Delikate'13 " 
F r .  H 6 r n c h e n  
F r f i h g o l d . .  
Frfihm611e . 
G i g a n t .  : . 
Goldge lbe  . 
G o l d w ~ h r u n g  
H a v i l l a  . . 
H e l l e n a  . . 
H e r u l i a  . . 
Ju l i  . . . . .  
K o n s u r a g i s .  
K r e b s f e s t e  

K a i s e r k r o n e  
L i c h t b l i c k  . 
M e n s a  . . . .  
5 i e r k u r  
Mittelfrfil~e 
O s t b o t e  . 
Ova lge lbe  
O p t i m a  . 
P a r n a s s i a  
P e p o  . . . .  
P r e n g e n  . . 
P r i s c a  . . . .  
R e g i n a  . . . 
R o b i n i a  . . 
R o l a n d  I . .  
R o t e  M~tuse 
R u b i n g o l d  
S a b i n a .  . 
S a n d n u d e l  
Schles ien .  
S ick ingen  
Siegl inde 
S p ~ t r o t  . 
St~Lrkeragis 
S t~ rke re i che  I 

S t a n d  1 

4 - - 5  
3 +  
2 - -  

4 
' 2 - -  

2 - -  3 
2 3 

3+ 
2 

2 - -  3 
2-  3 
2-  3 

2 3 

3 4 

3+ 

2--3 

3 +  3 

2 
2 - -  

3+ 
3+ 

3 
2 

2 - -  3 
2 - -  3 
3+ 

4 
2 

4 5 
2 - -  3 
2 - -  3 

3 
4 

3 4 
3 +  
3 +  
2 3 
3+ 
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Zah l  de r  
C y s t e n  

je P f l anze  

2 - - 4 4  
14 - -18o  

8 - - 1 3 o  
3 - - 3 8  
1 - -42  
2 - - 8 5  
6 - - 4 5  

2 - - 6 0  
9 - - 1 2 o  
3 - - 2 6  
2 - - 4 5  

i o - - I o o  
21---lOO 

2 - - 1 o o  
9 - - 1 2 o  
1 - -12  
1 - -  7 
5 - - 2 9  
3 - - 4 5  

1 9 - - 1 7 o  

1--12 

1--12 

2 5 - - 6 8  
1 - - 1 2  
2 - - i o  

9 - - 4  ~ 
4 - - 7 5  

15 85 
7 - - 1 o o  

1 - - 8  
12 - -35  

4 - - 2 9  
1 8 - - 1 3 o  

D u r c h s c h n i t t l .  
]Besatz 

je P f l anze  
S t a n d  1 

2-- 3 

32- 4 
3 

A l l g e m e i n e r  
Befal l  S 

(Mi t te lwer t )  

i 

1,4 
i 

1,5 
1,5 
I 

1 ,2  

2,8 
1,7 
2,6 
1,4 
2 , I  
1 ,9  
I 
o,8 
I 
1 ,2  
I 

o,8 

2,6 
1,7 
� 9  

2,7 
1,3 
�9 

1 ,2  
2,8 
I 

�9 938 

C y s t e n b e s a t z  
je i o  c m  W u r z e l  

o,4 
2,5 
I 

6 

7 
I 

3,7 
2 0  

2,3 
15 

1,8 

4,4 
6,6 
2 , � 9  

0,4 
2 , 0  

5,4 
1,5 
2,3 

3 
6 
6,5 
1,3 
9 
2 , 0  

3,3 
2 , I  

6,7 
IO 

2 

1--20 

12--4o 
12 17o 
3 3 - - 1 4  ~ 
2 1 - - 9 o  

3 - - 1 4  
9 - - 1 1 0  

2 3 - - 1 2 o  
i o - - 2 8  

4 - - 1 4 o  
2 - - I O  

2---15 
6 - - 3 7  
1 - -27  
3 - - 1 4  

io  17o 
2 - - 1 3 o  

2 2  

65 
78 
14 
19 
2 2  
12 

2 2  

53 
12 

21 

52 
49 
33 
33 
IO 

3 
14 
2 0  

54 

7 
6 

4 ~ 
7 
6 

25 
27 

62 
46 

7 
2 0  
�9 

55 

I 2  

2 2  

75 
82 

49 
7 

49 
54 
18 
35 

7 
8 

18 
9 
9 

65 
45 

2 - - 3  

3 

2,3 
1,2  

2 , � 9  

1 ,9  

1,8 
1 ,2  

2 , 2  
o,8 
1,6 
�9 
�9 
1,4 
2,7 
1,5 
2 , I  
I 

1,3 
1,2 
1,3 
1,9 
2 , I  

I , I  
1 ,2  

5,3 
2,3 
3,5 
5 

7,3 
2 , I  

5,5 
I 

1,2 

1,5 
1,8 
5,6 
3,7 
1,5 
8,5 
o,9 
1,3 
3,4 
3,8 
2,7 
7,3 
5,o 
5,1 
2,6 

Befal ls-  
g r u p p e  3 

4 '  
2 

4 
2 
2 

2 

2 

4 
3 
2 

4 
I 
2 

3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 

1 B e w e r t u n g :  2 = gut ,  3 bef r ied igend,  4 = s ch l ech t  5 = s eh r  sch lecht .  
2 B e w e r t u n g :  I = ger ing,  2 = mgBig, 3 = s t a r k .  
a B e w e r t u n g :  W e n i g e r  als I Cys te  je IO cm W u r z e l  = I, 1 - - 2  C y s t e n  = 2, 3 - - 5  Z y s t e n  = 3, 6 - - 9  

C y s t e n  = 4, IO u n d  m e h r  C y s t e n  je Io  c m  W u r z e l  = 5. 
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Tabelle I. F o r t s e t z u n g .  

Sorte Stand 1 

I937 

Zahl der 
Cysten 

Durchschnittl. I 
Besatz Stand 1 

je Pflanze 

223 

2 

je ;Pflanze 

Allgemeiner 
Befall ~ 

(Mittelwert) 

2,4 
1,9 
0,7 
2,1 
1,9 
1,1 
1,6 

Tannenzapfen 2--3 3--29 I I 
Treff-As . ; �9 3 6--39 21 
Voran . . . .  2- -  4--1oo 27 
Venus . . . .  
Viola . . . .  
Weil3es R6131 . 2--  lO--6o 3 ~ 
Weltwunder . 2--  12--12o 52 

FuBnoten i, 2, 3 siehe S. 125 . 

genommenen Sorten auf zweierlei Art unter- 
suchten: Im ersten Jahr  land nach Bewertung 
des Wuchses eine Z~ihlung der an den aufge- 
nommenen Pflanzen beobachteten Cysten start. 
Bei der Priifung im zweiten Jahr  wurde auBer 
dem Wuchs der allgemeine Befall und der 
Cystenbesatz einer der 1/ingsten Wurzeln unter 
Berficksichtigung ihrer L~inge ermittelt. Eine 
Umrechnung ergab dann den durchschnittlichen 
Befall auf einer Wurzell/inge von I0 cm. Fiir die 
endgtiltige Bewertung wurden die Sorten auger- 
dem in bestimmte Befatlsgruppen eingeordnet. 
In Tabelle i sind nur diejenigen krebs/esten 
Sorten aufgenommen, die nach der 22. Auflage 
des Merkblattes Nr. I der Biologischen Reichs- 
anstalt (ausgegeben im Juni 1938 ) vom Reichs- 
n~ihrstand zur Anerkennung und zum Handel 
bedingungslos oder bedingt zugelassen sind 1. 
Aus den zahlreichen Untersuchungsergebnissen 
lassen sich folgende Schlfisse ziehen: 

I. Die Mehrzahl der Sorten weist erhebliche 
Schwankungen im Befall auf, z. B. Ackersegen, 
Edda, Friihm611e, Sabina. Zum Teil erkl~rt 
sich dies aus der ungleichmiiBigenWurzelbildung. 
Ein schwaches Wurzelsystem tr~igt meist wenig 
Zysten, ein kr~iftiges dagegen verh~iltnism~Big 
viel. 

2. Manche Sorten zeigen im ersten Jahr  der 
Pr/ifung einen anderen Befall als im zweiten 
Jahr, z .B.  stieg der Befall bei Edelgard und 
Sieglinde yon schwach auf stark, w~ihrend er bei 
Feldglfick sank. 

3. Pflanzenwuchs und Nematodenbesatz haben 
keine unmittelbaren Beziehungen. Einige Soften 
weisen bei geringem Besatz starke Seh~idigungen 
auf (z. B. Frtihbote, Frfihe H6rnchen), andere 
sind bei st~irkerem Nematodenbefall kaum ge- 
sch~idigt (z. B. Ackersegen, Prisca, St~irkeragis). 

1 Nicht berficksichtigt wurden die Soften ]Edel- 
ragis, Erdgold, Jubel und Wekaragis, die sich be- 
felts frfiher (I934) in Feldanbauversuchen als nicht 
geeignet erwiesen haben. 

I938 

Cystenbesatz 
je Io cm Wurzet 

24 
5,3 
0,8 

5,7 
8 
2 , I  
6 

B e f a l l s -  
g r u p p e  a 

Besonders der letzte Punkt 1/il3t es nicht zu, 
sich bei der Bewertung einer Sorte nur auf die 
Priifung im Gew~chshaus zu beschriinken. Par- 
allel mit dieser Untersuchung mug eine Feld- 
priifung laufen. 

b) Die F e l d p r f i f u n g .  

Aufgabe der Feldprtifung ist es, in mehrj~ihri- 
gen Anbauversuchen auf stark verseuchtem 
Boden die Entwicklung, den Gesundheitszustand, 
den Cystenbesatz und die Ertragsh6he jeder 
Sorte kennenzulernen. Die ersten Versuehe 
in dieser Richtung wurden, wie bereits mitge- 
teilt, 193 I - - I  933 durchgeffihrt. In den folgenden 
Jahren wurde jede Sorte auch auf gesundem 
Boden yon gleicher Struktur und gleichem N~ihr- 
stoffgehalt angebaut und ergab somit gleich- 
zeitig ein Bild yon ihrer Leistungsfiihigkeit. Die 
Bestellung beider Fl~chen erfolgte am selben 
Tage. Zu gegebener Zeit land die Bewertung 
der Soften statt, die nach einigen Wochen 
wiederholt wurde. Die Ertragsbestimmung, die 
sich auf wenigstens 2o Stauden erstreckte, ge- 
schah erst, nachdem das Kraut  abgestorben war. 
Zum Nachbau kam stets Pflanzgut yon ~er- 
seuchtem Boden zur Verwendung, weft es sich 
in frfiheren Versuchen gezeigt hatte (2, S. 84), 
dal3 Soften dieser Herkunft im zweiten oder 
dritten Anbaujahr oftmals zu besonders starken 
Minderertr~gen neigen 1. Durch eine solche auf 
mehrere Jahre sich erstreckende Priifung wurde 
eine scharfe Auslese erzielt. 

Ffir wirklich resistent k6nnen nut  soiche 
Sorten angesehen werden, die mehrere Jahre 
hindurch an verschiedenen Anbauorten wenig- 

1 Aus diesem Grunde muB in der Praxis die 
Verwendung der yon verseuchten Fl~chen geern- 
teten Kartoffeln zum Nachbau unterbleiben. Sie 
ist nach der Verordnung zur Bek/impIung des Kar- 
toffelnematoden auch ffir die meisten in Betracht 
kommenden C, ebiete verboten (vgl. u. a. die Ver- 
ordnung ffir die Provinz Schleswig-Holstein in 
Amtl. Pflanzenschutzbestimmungen 8, 129 (1938). 
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Tabel le  2. 
D u r c h s c h n i t t l i c h e  S t a u d e n e r t r / i g e  y o n  

v e r s e u e h t e m  ] 3 o d e n  i n  G r a m m .  

S ~  I Rei feze i t  I ~ [ ~ I ~ I ~ 

a) B e d i n g u n g s l o s  z u g e l a s s e n e  S o r t e n  
Aal . . . . .  
Ackersegen . . 
Al tgold . . . 
Dir. Johal lnsen 
E d d a  . . . .  
F l a v a  . . . .  
F r a m  . . . .  
Frt ihe H6rnchen 
Fri ihgold . . 

Frtihm611e . . 
Goldgelbe . . 
Goldwahrung . 
Havi l l a  . . 
Jul i  . . . . .  
Konsuragis  . . 
IKrebsfeste 

Kaiserkrone 
Lichtbl ick  . . 
Mittelfr t ihe . . 
Ostbote  . . . 
Ovalgelbe 
Parnass ia .  
Pepo . . . . .  
P reugen  . . 
Pr isca  . . . .  
Robin ia  . . 
Roland  I . . 
Ro te  Mause.  
Sandnudel  . 
Schlesien 
Sickingei1 
Sieglinde . . 
StXrkereiche I. 
Tannenzap fen .  
Treff-As . . 
V o r a n  . . . .  
Wel twunde r  . 

frtih 
mi t t e l spa t  557 
spat 324 
mit te l f r t ih  - -  
mittelspat -- 
mittelfrtih 221 
spat  369 
frfih 
Irfih bis 
mittelfrtih 178 

friih 58 
mittelspat 143 
mittelspat -- 
mit te l spa t  279 
friih I 14 
mi t te l spg t  256 

frtih 175 
friih 
mit te l f r f ih  3o5 
mi t t e l spa t  243 
mi t te l sp~t  4 i4 
mi t t e l spa t  - -  
mi t t e l spa t  236 
mi t te lsp~t  2i  1 
spa t  354 
spa t  
mi t t e l spa t  23 I 
spat  
mi t t e l spa t  393 
spa t  
mittelsp~tt Io9 
frtih 
mi t t e l spa t  21z 
mit te l f r i ih  - -  
mi t t e l spa t  32 i 
mi t t e l spa t  47 ~ 
mit te l f r t ih  23I 

b) B e d i n g t  z u g e l a s s e n e  
Agnes . . . .  
Alpha  . . . .  
B a r d e n g o l d . .  
131auschalige . 
Carnea . . . .  
Centa  . . . .  
Condor 
Edelgard  i 
E s t i m a t a .  
Feldglt ick 
Fr idol in  . 
F r ~ h b o t e .  
Fr t iheste  Deli-" 

ka teg  . . . 
Gigant  . . . 
HIerulia . . . 
Mensa . . . .  
Merkur  . . . 
Op t ima  . . . 
Reg ina  . . . .  
Rubingold  . . 
Sabina . . . .  

mi t t e l spa t  ~ ]  
mi t t e l spa t  
mi t t e l spa t  - - ,  
spat  - - ,  
mi t t e l spa t  - - ,  
mittelsp~t --i 
mittelspat 
mit te l spa t  ~ 1  
mittelspat b 13 
mittelspa~ -- 
spat ~6o 
frfih 

frtih 
mi t te l spg t  - -  
spa t  }6I 
mi t t e l spa t  - -  
mittelspS.t :98 
mi t t e l spa t  - -  
mit te l f r i ih  .,o 7 
mi t t e l spa t  - -  
mi t te lspat  5o i 

58 
329 359 
4o5 - -  
i22 156 
483 47 
203  - -  
392 23 ~ 
149 I7 

295 - -  
23 27 

- -  6I 
363 147 

16 - -  
126 76 

146 - -  
2821 18 
312 - -  
37 ~ 115 
204 168 
873 143 

61 7 ~ 
25 17o 

327 92 
- -  244 

213 85 
267 28 
443 128 

- -  325 
52 20 
- -  219 

291 ioo  
- -  41 

262 123 
407 214 
205 93 

S o r t e n  

~ I I  I 1 3 4  I 
- -  I 279 [ 

zO0 [ 4 0  I 
- - ,  1091 
- - i  - - t  

- - I  - - i  

412 I 21o I 
171 I 1;5o I 
425 I 2Ib I 
- - '  154 I 

- - ,  521 
- - i  - - i  

7 4 1  ~ 7 o l  
- - i  - - i  

I 0  A ] 5A[  

I91 I 155 

3--821 2591 

52 
47 ~ 

4 1 o  
432 
193 
362 
I 0 2  

I 2 0  
192 

79 

179 

2 o7  
87 

136 

23 ~ 
327 
273 
378 

26 
37 o 

92 

2 1 0  
135 
46 

~28 
475 
288 

405 
366 

93 
384 
262  
343 
367 
166 
325 
242  
323 
125 

27 
3Ol 

74 
643 

326 
139 

63 
726 

T a b e 11 e 2 (Fortsetzung).  

o a m  e z e  

mit te l sp~t  - -  - - 1 2 9 4  156 
mit te l f r f ih  345 74 248 
mit teKrt ih - -  - -  I 312 
mit teKrt ih 
spa t  4421282 ] ~ 

s tens  7 0 %  de r  E r n t e  y o n  g e s u n d e m  B o d e n  
br ingen .  Als bed ing t  r e s i s t en t  ( to lerant)  w e r d e n  
solche So r t en  beze ichne t ,  die w~ihrend de r  Ze i t  
der  P r i i fung  d u r c h s c h n i t t l i c h  wen igs t ens  e inen  
S t a u d e n e r t r a g  yon  r u n d  50 % der  y o n  g e s u n d e n  
Fl~ichen g e e r n t e t e n  Er t r f ige  l iefern.  

Die  yon  v e r s e u c h t e m  B o d e n  g e e r n t e t e n  d u r c h -  
s chn i t t l i chen  S t a u d e n e r t r ~ g e  j ede r  Sor t e  s ind  in 
Tabe l l e  2 z u s a m m e n g e s t e l l t .  A u c h  h ie r  f i nden  
sich n u r  die i m  M e r k b l a t t  Nr.  I au fge f i ih r t en  
So r t en  (mit  A u s n a h m e  der  in de r  F u B n o t e  a u f  
S. I26  genann ten )  v e r z e i c h n e t  1. Be i  den  Ert r~igen 
des J a h r e s  1937 b e o b a c h t e t e n  wi r  fas t  a l ten t -  
ha lben  e inen  auBero rden t l i chen  R i i ckgang ,  de r  
wen igs tens  te i lweise  au f  die s t a rke  V e r u n k r a u -  
t u n g  der  Versuchsfl~iche zur t ickgef t ih r t  w e r d e n  
muff,  die aus  t e chn i schen  Gr / inden  le ider  e rs t  
verh / i l tn i sm/ iBig  sprit b e h o b e n  w e r d e n  konn t e .  
Zun / i chs t  w e r d e n  an H a n d  eines u m f a n g r e i c h e n  
Mate r ia l s  die bere i t s  f r i iher  au fges t e l l t en  Be -  
h a u p t u n g e n  ges t i i t z t ,  dab  

I .  die Mehrzah l  der  f r t ihen  S o r t e n  bere i t s  i m  
e rs ten  A n b a u j a h r  ~iuBerst ge r inge  Ertr~ige 
b r ing t ,  die e inen  we i t e r en  A n b a u  n ich t  m e h r  
lohnen ,  dab  

2. die Er t r / ige  v ie l e r  zun~chs t  noch  b r a u c h b a r  
e r sche inende r  So r t en  i m  N a c h b a u  auf  ve r -  
s e u c h t e m  B o d e n  sehr  schnel l  a b n e h m e n .  

3. W e i t e r h i n  h a l t e n  sich e inige So r t en  n a c h  
anf~inglicher E r t r a g s m i n d e r u n g  auf  de r se lben  
HShe .  Es  h a n d e l t  s ich h ie rbe i  tei ls  u m  fr t ihe 
bis mi t t e l f r i ihe ,  tei ls  u m  mit telsp~ite  bis sprite 
Sor ten .  Die  m e i s t e n  der  u n t e r  6 g e n a n n t e n  
S o r t e n  gehSren  h ierzu .  

4. V o m  wi r t s cha f t l i chen  S t a n d p u n k t  aus  ge-  
sehen,  h a b e n  sich fo lgende  So r t en  als n i ch t  ge-  
e igne t  ftir  N e m a t o d e n b S d e n  e rwiesen :  Aal ,  
B a r d e n g o l d ,  E d e l g a r d ,  E s t i m a t a ,  Fe ldg l f ick ;  
F l a v a ,  F r t i hbo te ,  F r i i he s t e  De l ika teB,  F r t ihe  
H 6 r n c h e n ,  F r i ihgo ld ,  Fr t ihmSl le ,  Goldge lbe ,  
Goldw~ihrung,  Hav i l l a ,  Heru l i a ,  Ju l i ,  K o n s u -  

1 U m  die Liste n ich t  noch s tarker  anschwellen zu 
lassen, sind die zum Hande l  noch zugelassenen 
krebsanfal l igen Soften sowie die frt iher im Hande l  
befindlichen Sorten hier n icht  bert icksicht igt  
worden. Aus dem gleichen Grunde sind auch  die 
yon gesundem Boden geern te ten  Er t r age  fortge- 
lassen. 

Spa t ro t  . . 
Starkeragis  
Venus . . . .  
Viola . . . .  
WeiBes R5131 . 
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ragis,KrebsfesteKaiserkrone, Liehtblick, Merkur, 
Ostbote, Ovalgelbe, Parnassia, Pepo, PreuBen, 
Regina, Robinia, Roland I, Rote MSuse, Rubin- 
gold, Schlesien, Sickingen, Sieglinde, Sp~itrot, 
St~irkeragis, St~irkereiche I, Tannenzapfen, 
Treff-As, WeiBes RSB1, Weltwunder. 

5. Als noch nicht hin.reichend geklSrt miissen 
folgende Sorten angesehen werden: Alpha, Air- 
gold, Blauschalige, Dir. Johannsen, Edda, Mit- 
telfriihe. Hierzu kommen noch die im Jahre 1938 
erstmalig gepr/iften Sorten. 

6. Die ertragsreichsten Sorten waren bei 
AuBerachtlassung der Ertr~ge des Jahres 1937: 
Ackersegen, Fram, Fridolin, Prisca, Sabina, 
Sandnudel, Voran. Wendet man die oben auf- 
gestellten Forderungen ftir Resistenz bzw. Tole- 
ranz hier an, so wird man bei diesen Sorten zu- 
n~tchst nur yon einer bedingten Resistenz 
(Toleranz) sprechen kSnnen. Eine wirkliche 
Resistenz ist mit Sicherheit noch nicht erkenn- 
bar. Diese setzt vor allem entsprechende mehr- 
j~ihrige Anbauversuche aueh an anderen Seu- 
chenorten voraus. Ackersegen wurde zwar in 
den letzten Jahren an versehiedenen Stellen der 
Provinz Sehleswig-Holstein mit gutem Erfolg 
auf verseuchtem Boden angebaut. Im Jahre 
1938 konnte aber erst ein exakter Anbauversuch 
unter Mitwirkung des Pflanzenschutzamtes der 
Seestadt Rostock und der Landwirtschaftsschule 
Sonneberg (Thtiringen) mit Hochzuchtpflanzgut 
durchgefiihrt werden 1. Die Bewertung der an- 
gebauten Sorten erfolgte aus technischen Grtin- 
dell nicht gleichm~iBig; sie l~iBt jedoch bei Be- 
riicksiehtigung der Vomhunderts~tze auch hier 
zunSchst nur eine Toleranz erkennen (Tabelle 3). 
Es bleibt aber noch dahingestellt, ob die aufge- 
ftihrten Sorten sich unter den anders gearteten 
klimatischen und bodenbiologischen Verh~ilt- 
nissen auch im Nachbau als ebenso widerstands- 
f~ihig erweisen. 

Tabe t l e  3. 

Sorte 

Durchnittsstauden- 
ertrag yon verseuchtem 

Boden. In ( ) % der 
Er~te voi1 schwach 
verseuchtem Boden. 
(Versuch Rostock). 

Durchschnittliches 
Kilollengewicht yon 

verseuchtem Boden. In 
( ) % des KnoIlen- 

gewichtes yon gesundem 
Boden (Versuch Lauscha 

in Thiiringen). 

Ackersegen 288 g (55 %) 47 ~ g (61%) 
P r i s c a . . .  37 ~ g (45 %) 27o g (42 %) 
V o r a n . . .  380 g (56 %) 4 ~ g (59 %) 

AnschlieBend sei noch auf Versuehe mit 
englischen Kartoffelsorten eingegangen, die yon 
der Dienststelle ffir Sortenkunde der Biologi- 
schen Reichsanstalt in Berlin-Dahlem und yon 

1 Den genannten Stellen sei Itir ihre Mitarbeit 
auch hier bestens gedankt. 

der Pommerschen Saatzucht-Gesellschaft in 
Stettin ffeundlichst zur Verfiigung gestellt 
waren. O'BRIEN und PRENTICE beriehten in 
ihrer Ver6ffentlichung fiber eine unterschiedliche 
Resistenz bei 24 yon ihnen geprfiften Sorten. 
Es ergibt sich hieraus die Frage, wie sich diese 
Sorten unter anderen klimatischen Bedingungen 
verhalten. Im Jahre 1936 wurden daher 22 eng- 
lische Sorten in der iiblichen Weise auf gesundem 
und verseuchtem Boden angebaut. W~ihrend die 
durchschnittlichen Staudenertr~ige yon gesun- 
dem Boden im allgemeinen befriedigen konnten, 
lagen sie auf verseuchtem Boden bei I I  Sorten 
unterhalb IOO g, bei 8 Soften unterhalb 2oo g 
und nur bei 3 Soften (Duke of York, Epicure, 
King George) unterhalb 3oo g, mit anderen 
Worten: 18 Sorten braehten schon im ersten 
Anbaujahr yon verseuchtem Boden weniger als 
ein Drittel der Ernte yon gesundem Boden, 
2 weniger als 5o% und 2 Soften 55 bzw. 56%. 
(Es sei bemerkt, dab Duke of York der deutschen 
Sorte Erstting entspricht, die sich auf Nema- 
todenboden als sehr anf~illig erwiesen hat.) 
Vergleicht man das Ergebnis mit den Angaben 
der sehottischen Forscher, so ergibt sich eine 
andere Aufteilung der Sorten. Duke of York und 
Epicure geh6ren n~mlich nach den beiden Auto- 

t e n  zu den wenig resistenten Sorten. Eclipse, 
die nach O'BRIEN und PRENTICE in dreij/ihrigem 
Anbau yon den frtihen Sorten am widerstands- 
f~higsten zu sein schien, brachte nach den 
hies/gen Versuchen yon verseuchtem Boden 
einen durchschnittlichen Staudenertrag yon 62 g, 
das sind Io% der Ernte von gesnndem Boden. 
Es hat hiernach den Anschein, als ob die ,,Re- 
sistenz" doch betrSchtlich yon 6rtlichen Ver- 
h~tltnissen abh~ingig ist. 

c) Die  U r s a c h e n  ftir  das  u n t e r s c h i e d l i c h e  
V e r h a l t e n  d e r  K a r t o f f e l s o r t e n .  

Es erhebt sich ietzt die Frage, welehe Gr/inde 
fiir die verschieden starke Anf~illigkeit der Kar- 
toffelsorten maBgebend sind. Zun~ichst kann 
nach den Ergebnissen der Tabelle I ein Unter- 
schied im Nematodenbesatz hierfiir nicht in 
Frage kommen, denn wir haben oben gesehen, 
dab Pflanzen mit starkem Besatz oft einen 
besseren Ertrag geben als solche mit geringem 
Besatz. Ein anderer Grund k6nnte in der unter- 
schiedlichen Entwicklung der Cysten an frtihen 
und sp~iten Sorten liegen. Es besteht dabei die 
M6gliehkeit, dab die Cysten an resistenten Sorten 
friiher abfallen als an anderen. Zur Kl~irung 
dieser Frage wurde des 6fteren der Entwick- 
lungsverlauf des Seh~idlings bei frtihen und 
sp~iten Sorten geprtift. Abgesehen davon, dab 
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sich stets Verschiedene Stadien des Nematoden 
in bzw. an den Wurzeln vorfanden, wurde eine 
verkfirzte Entwicklung oder ein vorzeitiges Ab- 
fallen der Cysten nirgends beobachtet. Es bleibt 
,somit nur noeh dig Frage zu er6rtern, ob bei 
normalem Abfallen der Cysten die noch vor- 
handene Zeit fiir Staude und Knollen genfigt, 
nun dureh eine gesteigerte Entwicklung die er- 
Iolgten Sch~idigungen auszugleichen. Bekannt- 
lich setzt das Knollenwachstum bei Sp~itsorten 
um die zweite Junih~lfte ein. Um dieselbe Zeit 
t reten aber auch die ersten Cysten auf, deren 
Bildung bis Ende Juli im allgemeinen beendet 
ist. W~ihrend der nun einsetzenden Reifezeit 
der Cysten finder eine Nahrungsaufnahme kaum 
noch statt.  Infolgedessen kann auch keine 
weitere Sch/idigung der Pflanze mehr eintreten. 
Da das Knollenwachstum voii Juli his Ende 
August in steiler Kurve zunimmt und bis Anfang 
Oktober, wenn auch weniger stark, ansteigt, so 
hat  die Kartoffel die M6glichkeit, in der ihr noch 
zur Verffigung stehenden zweiten H~lfte der 
Vegetationsperiode ihre Knollen auszubilden. 
Zum Beweis mag folgender im Jahre 1937 
durchgeffihrter Versuch dienen: Aus einem ver- 
seuchten Bestand yon Ackersegen, Konsuragis 
und Prisca wurdeii am 23. Aug. und 27. Sept. 
je 2o Stauden entnommen, zun~ichst auf Ne- 
matodenbesatz und dann ertragsm~Big unter- 
.sucht. W~ihrend der Befall am 23. Aug. bei 
allen Sorten noch ziemlich stark war, hatte e r  
am 27. Sept. bereits merklich abgenommen. Die 
an beiden Terminen geernteten Ertr~ige lassen 
bei Ackersegen und Prisca deutlieh den Knollen- 
zuwachs im Laufe yon 5 Wochen erkennen; 
Xonsuragis zeigte wegen ihrer friiheren Reife 
diese Erscheinung nicht (vgl. Tabelle 4). 

Tabe l l e  4. 

D urchschnittlicher Staudenertrag 
Sorte geerntet am 

23. Aug. 37 [ 27. Sept. 37 
! 

Ackersegen 276 g I 4 ~ g 
Xonsuragis 356 g I 357 g 
iPrisca . . 364 g 44 ~ g 

Wenii demgegeniiber auch einige sprite Sorten, 
wie z. 13. Rote M~use, starke Ausf~ille aufweisen 
(vgl. Tabelle 2), so handelt es sich dabei stets 
um solche, die w~hrend ihres ganzen Wachstums 
auf  verseiichtem Boden nur kiimmernde Triebe 
ausbilden. Ganz anders liegen die Verh~iltnisse 
bei frfihreifen Sorten, die zur Knollenbildung 
schreiten, w~ihrend die Nematoden noch stark 
-con den Pflanzen zehren. 

Der EinfluB der Reifezeit auf den Ertrag wird 
Der Z~chter, i I .  Jahrg. 

auch durch eine andere Gegentiberstellung 
offenbar. Nach 3--4j~ihrigem Anbau wurden 
im letzten Jahr  auf verseuchtem Boden yon. 
friihen bis mittelfriihen Sorten im Mittel 38 %, 
yon mittelsp~ten bis sp/iten Sorten dagegen 54 % 
der Ertrgge yon gesundem Boden geerntet. 

Sehr bemerkenswert scheinen mir in diesem 
Zusammenhang die Beobachtungen yon O'BRIE~" 
und PRENTICE ZU sein, nach denen in Ayrshire 
(Westschottland) sp~te Sorten st~irker gesch~i- 
digt werden als frtihe, Diese zu deutschen und 
englischen Beobachtungen scheinbar im Wider- 
spruch stehende Angabe erkl~rt sich naeh den 
beiden Forschern aus der relativ niedrigen 
Bodentemperatur in Schottland zur Zeit der 
Bestellung der friihen Sorten im Februar, (Fiir 
M/irz und April 1929 wurde in 3o cm Bodentiefe 
eine Temperatur yon 3,3~ bzw. 6,5~ ge- 
messeii.) Da nun die Minimaltemperatur ffir das 
Schlfipfen der Nematodenlarven 6~  betr~igt, 
sind die Kartoffeln bis zu ihrer Reife im Juni 
kiirzere Zeit dem Nematodenangriff ausgesetzt 
als sprite Sorten, die im April oder Mai ausgelegt 
werden. Hier tr i t t  also offenbar der klimatische 
Faktor  maggebend in Erscheinung. 

Nach dem hier zusammengetragenen Beweis- 
material ist somit die Annahme fiir das Vor- 
handensein tines Resistenzfaktors bei den bisher 
untersuchten Sorten nicht gerechtfertigt. Mit 
dieser Feststellung ist die Frage, ob gewisse 
Bastardierungen mit Wildformen fiber einen 
solcheii Faktor verffigen, natfirlich noch Ificht 
entschieden. Fiir dig Praxis ergibt sich daraus 
die Erkenntnis, dal3 allein der Anbau bestimm- 
ter, meist sp~treifender Sorten Aussicht auf 
einen noch lohnenden Ertrag gew~ihrt. Ihr mehr- 
maliger Nachbau ist aber im allgemeinen auch 
nicht zu empfehlen. Eine weitere Aufgabe ist 
es, zu ermitteln, ob diese Sorten fiir alle ver- 
seuchten B6den in gleichem lV[age zum Anbau 
empfohlen werden k6nnen, oder ob sich auch 
hier 6rtlieh bedingte Unterschiede geltend 
machen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
DiG vom Reichsn~ihrstand zum Handel zuge- 

lasseiien Kartoffelsorten wurden auf ihr Ver- 
halten gegentiber dem Kartoffelnematoden 
(Heterodera schachtii) in Infektions- und Freilaiid- 
versuchen gepriift. Das Infektionsverfahren 
erm6glicht eine genaue Bestimmung des Cysten- 
besatzes in kurzer Zeit und hat den Vorteil, dab 
auf geringem Raum gleichzeitig eine groBe 
Anzahl Sorten geprfift werden kann. Die M~ngel 
des Verfahrens werden kurz erl~iutert. Nach 
dieser Methode ergaben sich erhebliche Schwan- 

9 
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kungen im Befall. Vor allem gibt es aber keine 
unmittelbaren Beziehungen zwischen Nemato- 
denbesatz und Pflanzenwuchs. Bei der Feld- 
pr/ifung wurden die Sorten mehrere Jahre hin- 
durch auf verseuchtem Boden auf ihren Gesund- 
heitszustand, ihren Cystenbesatz und ihre Er- 
tragshShe untersucht. Wtihrend die Mehrzahl 
der Sorten den Anforderungen nicht entsprach 
und meist unbefriedigende Ertr~ige brachte, er- 
wiesen sich einige als bedingt resistent (tolerant). 
Diese Erscheinung deutet noch nicht auf das 
Vorhandensein eines Resistenzfaktors hin, son- 
dern ist vermutlich auf die sp/ite Reife der 
Sorten zurfickzuffihren. 
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U n t e r s u c h u n g e n  t i b e r  d e n  W i r t s b e r e i c h  u n d  d i e  A g g r e s s i v i t ~ i t  
p h y s i o l o g i s c h e r  R a s s e n  y o n  M e l a m p s o r a  lini (P ERs . )  L ~ v .  

Von W. 8traib.  

I. Einleitung. 
Auf Grund des autSzisch-heterothallischen 

Entwicklungsganges yon Melampsora lini (2, 7, 
I) sind die Voraussetzungen ffir eine sttirkere 
Spezialisierung dieser Rostart gegeben. In der 
Tat  ffihrten die entsprechenden Untersuchungen 
von FLOR (6) auch unltingst zu dem Nachweis 
einer ganzen Reihe yon physiologischen Rassen 
innerhalb der auf Linum usitatissimum speziali- 
sierten Form des Leinrostes. FLOR beschreibt 
14 Rassen, glaubt aber, dab damit die in Nord- 
amerika vorkommenden Formen erst teilweise 
erfaBt sind. Dadurch wird das Resistenz- 
problem beim Lein vor dieselben Schwierig- 
keiten gestellt, wie wir sie beim Getreide bereits 
kennen. So wurde bis vor kurzem angenommen, 
dab sfidamerikanische 011eine htiufiger als an~ 
dere Variettiten Resistenz gegenfiber Melampsora 
lini aufweisen. Untersuchungen und Beobach- 
tungen, die nunmehr in Sfidamerika selbst mit 
solchen Sorten durchgeffihrt worden sind 
(VALLEGA, 28), zeigen aber, dab diese in Europa 
oder Nordamerikaresistenten sfidamerikanisehen 
Leine in ihrem Ursprungsgebiet ebenfalls stark 
befallen werden k6nnen. Der Grund liegt in 
dem Auftreten yon Rostrassen verschiedener 
Pathogenittit. Auch einige ~iltere Angaben 
fiber unterschiedliches VerhMten derselben 
Leinsorten in verschiedenen L~ndern finden 
so ihre Erkl~rnng (DORST, 5, HENRY,  II).  Es 

erscheint also f/ir den Leinzfichter wichtig, 
weitere Anhaltspnnkte fiber die Aggressivit/it 
der in den einzelnen Erdteilen vorkommenden 
Leinrostrassen zu erhalten, sowohl auf Kultur-  
lein als auch auf dell fibrigen Linum-Arten. 

Was das Auftreten des Rostes auf Kulturlein 
in Deutschland betrifft, so sind zuverltissige An- 
gaben in dieser Hinsicht selten. Der Leinbau 
wurde auch in den vergangenen Jahrzehnten 
immer mehr eingeschr~inkt. Erst in den letzten 
Jahren ist wieder eine starke Zunahme zu ver- 
zeichnen, und wir finden jetzt  fiberall Lein an- 
gebaut. Rost ist bisher Iloch selten beobachtet;  
wenigstens gelang es uns kaum, in den Jahren 
1935 his I938 im freien Felde Leinrost zu finden. 
Die betreffenden Beobaehtungen erstrecken sich 
auf Mittel-, Ost- nnd Sfiddentschland, wobei die 
Provinz Sachsen und Braunschweig eingehender 
abgestreift wurden. Auch von verschiedenert 
anderen Stellen des Reiches, die wir um ihre 
diesbezfigliche Aufmerksamkeit gebeten hatten, 
liefen, yon einer Ausnahme abgesehen (Sorau), 
negative Berichte ein. Erst i n  Sptitsommer i938 
konnte auf dem Versuchsfeld Gliesmarode all 
einigen Leinsorten spontan erstmals Rost be- 
obachtet werden. Ob daher die fiberwiegende 
Rostfreiheit des deutschen Leinbaus yon Dauer 
ist, itiBt sich heute noch nicht sagen, da wir fiber 
die Epidemiologie dieser Rostart noch keine 
ausreichenden Anhaltspunkte besitzen. Die all- 


