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E. Z f i c h t e r i s c h e  B e w e r t u n g .  

Die von uns beschriebenen autotetraploiden Formen 
von Pr. cerasifera waren in der Literatur bisher nicht 
bekannt. Von SCI~IMIDT (6) wurde bisher nur eine 
triploide Formen gefunden und beschrieb:en, 

Der zfichterische Weft polyploider Pflanzen wird 
nicht nur allein durch die Genquantit~tt, sondern aueh 
durch die Genqualitgt bestimmt. Die infolge Genom- 
verdoppelung erfolgte Genanh~ufung und die damit 
verbundene Merkmalsauspr~igung (z. B. Vergr613erung 
der Zelle) kann nicht allein der Vermehrung der Erb- 
substanz zugeschrieben werden und entsprieht auch 
nicht den genphysiologischen Erfahrungen (4, 5, 7). 
WichtJg ffir die Merkmalsauspfiigung ist das Zusam- 
menwirken aller Erbfaktoren. 

Wie aus unseren Untersuchungen hervorgeht, unter- 
scheidet sich die absolute Fruchtgr6ge beider tetra- 
ploider Formen nicht v o n d e r  der diploiden, w~ihrend 
die Fruchtsteine und andere Organe eine Vergr6ge- 
rung erfahren haben. Dies kann so erkl~irt werden, dab 
in diesem Fall nicht die Gene ffir Grogfrfichtigkeit ver- 
doppelt worden sind. Die Annahme darI damit  be- 
grtindet werden, dab die meisten Formen von Pr. 
cerasifera kleinfrfiehtig sind und nur wenig Gene ftir 
Grol3frfichtigkeit enthalten. Man kann daher er- 
warten, dab durch Kreuzung der tetraploiden Formen 
untereinander auch gr613ere Frfichte erhalten werden, 
da die Eigenschaftsbildung durch das Zusammenwir- 
ken mehrerer Gene 'and yon ihrem gegenseitigen Wir- 
kungsverh/iltnis abh:~ingig ist. DaB in der Kombination 
Pr. cerasifera (Adana) Species 2,15 ;< Pr. cerasifera 
(Arifiye) Species 2,22 auch Gene ffir Grol3frfichtigkeit 
vorhanden sind, beweisen die Frfichte von B IV, 
19,6. Es ist daher notwendig, umfangreiche pdypIoide 
Populationen herzustellen, aus welchen eine plan- 
m~tBige Selektion yon Pfianzen mit wirtschaftlich 
wertvollen Merkmalen (hohe Fertilit~it, relativ kleiner 
Stein, guter Geschmack, Anspruchslosigkeit, Frost- 
h~rte) vorgenommen werden kann. Die starke Hete- 
rozygotie von Pr. cerasifera f6rdert die Variabilit~it 
innerhalb einer Nachkommenschaft ,  wodurch man 
wesentlich sicherer zu selektionswfirdigen Typen ge- 
langt, 

Bei Gegentiberstellung polyploider und diploider 
Arten zeigt sich, dab nicht nut  die Summierung yon 
Genen charakteristische morphologische, sondern aueh 
ph ysiologische bzw. 6kologischeAnder ungen hervorruft, 
wie z. B. Anderungen des osmotischen Druckes, der 

Winterfestigkeit, des Chemismus der Zelle und der Assi- 
milationst{itigkeit. Dadurch werden die polyploiden 
Arten ifl die Lage versetzt, andere Standorte zu be- 
siedelri, In der Natur zeigen sic oft eine andere geo- 
graphische Verbreitung als ihre diploiden Ausgangs- 
formen. Welche Bedeutung die yon uns aufgefundenen 
tetraploiden Formen ffir die Obstzfichtung und den 
Obstbau haben, sollen weitere Untersuchungen kl~ren. 
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Die Schorfresistenzpriifung im Freiland, ihre M6glichkeiten 
und ihre Anwendung. 

Von G. M. HOFFMANN. 

Mit 7 Textabbildungen. 
Die Prfifung der Widerstandsf~thigkeit der IKartoffel 

gegentiber dem Kartoffelschorf (StrepEomyces scabies 
(TI~AXT.) WAKSgAlV et H~xRICI) erfolgte in Deutsch- 
land bisher dadurch, dab auf einem nachweislich ver- 
seuchten Feld die einzelnen Sorten bzw. Zuchtst~imme 
mehrere Jahre angebaut wurden, wobei w~ihrend der 
Ernte der Krankheitsbefall  durch Ausz~hlungen er- 

mittelt  wurde. Infolge der allj/ihrlich unterschied- 
lichen Witterungsverh~tltnisse kommt es einerseits zu 
ausgesprochenen Schorfjahren, in denen durch einen 
starken Schorfbefall eine Selektion begfinstigt wird, 
andererseits folgen aber Jahre, die auf Grund ihres 
schwaehen Befalles eine Beurteilung der Anfiilligkeit 
bzw. Resistenz nicht erlauben. Die Prfifungen werden 
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daher meist 3- und mehrj~hrig durchgeftihrt. Ffir den 
Zfichter bedeutet dieser Umstand, dab nur ~tltere 
Zuchtst~imme zur Prfifung gegeben werden k6nnen, 
da die H6he des Pflanzgutbedarfes ffir die Feldresi- 
stenzprfifung die Verwendung yon A- und B-Klonen 
nicht erlaubt, und zum anderen, dab die Ergebnisse 
mehrerer Jahre abgewartet  werden mfissen. Die M6g- 
tichkeiten des ztichterischen Erfolges werden dadurch 
wesentlich hinausgeschoben. Zweifellos ist in diesen 
Tatsaehen ein Grund zu suchen, weshalb in den letzten 
Jahrzehnten trotz vieler Bemfihungen gegen den Kar-  
toffelschorf auf zfichterischem Wege wenig erreicht 
werden konnte. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, einfaehere und 
sehnellere Methoden zu suehen, mit deren ttilfe eine 
Resistenzbeurteilung m6gIich ist. WINGERBERG ( I 5 )  

empfiehlt den Anbau yon Augenstecklingen in infi- 
zierter Erde und die Beurteilung des Stengelbefalles, 
nachdem festgestellt werden konnte, dab alle in der 
Erde verbleibenden SproBteile yore Kartoffelschorf- 
erreger befallen werden und in ~thnlicher Weise reagie- 
ren. Dieser Weg ist yon der praktischen Zfichtung bis- 
her nieht eingesehlagen worden. JERMOLJI~V und S~T- 
HO~B~ (7) haben eine Labor-Feldmethode ausge- 
arbeitet bei der im Gew~ehshaus in kfinstlich infi- 
zierter Erde angezogene Kartoffelpfianzen naeh der 
ersten Knollenbildung in das Freiland ausgepflanzt 
werden. Auf diesem Wege war es m6glieh, das Resi- 
stenzverhalten einer gr613eren Anzahl yon Soften ge- 
genfiber versebiedenen Erregerherkfinften des Kar-  
toffelschorfes zu prfifen. I m  Rahmen des amerikani- 
schen Zfichtungsprogrammes ist man in neuerer Zeit 
dazu iibergegangen, in ~ihnlicher Weise, wie WINGER- 
BERG (Z5) es versuchte, Resistenzprfifungen durchzu- 
ffihren. Aus den Untersuchungen yon HOOKER, SASS 
und KENT (6) wird ersichtlich, dab die Anf~tlligkeit der 
Kartoffelknollen in direkter Beziehung zur Reaktion 
des Stengelgrundes steht, so dab man durch die Be- 
urteilung des Stengelbefalles auf die Resistenz der be- 
treffenden Sorten schliegen kann. 

t(LINKOWSKI und HOFFMANN (8) haben eine Me- 
thode beschrieben, mit der ill kurzer Zeit dureh kfinst- 
Iiche Infektionen der unbeschiidigten, wachsenden 
Knollen eine Beurteilung der Krankheitsanf~lligkeit 
m6glich wird. Die Grenzen dieser Methode liegen, wie 
auch zum Ausdruck gebracht wurde, einmal darin, daB 
sie ftir eine Massenselektion nicht geeignet ist. Sie kann 
nut  ftir kleinere Prfifungen benutzt werden. Ats reine 
Gew~chshausmethode kann sie nur in den Friihjahrs- 

und Vorsommermonaten Verwenduag finden, da zu 
einem sp~teren Zeitpunkt wahrscheinlich die Licht- 
und Temperaturverh~ltnisse ffir ein normales Wachs- 
turn der Kartoffel ungtinstig werden. Weitere Unter- 
suchungen des Verfassers (4) im Rahmen einer anderen 
Fragestellung tiber die Verwendung der yon KLIN- 
KOWSKI und HOFYMANN (8) beschriebenen Methode 
unter Frfihbeet- und Freilandverh~Rnissen brachten 
das Ergebnis, dab es unter Feldbedingungen m6glich 
erscheint, mit Hilfe der , ,Lochtopfmethode" unter Ver- 
wendung ktinstlicher Infektionen eine einwandfreie 
Resistenzprfifung in gr6Berem Rahmen durchzuifihren. 
Die vorliegendea Untersuchungen sollten die Annahme 
best~itigen und eine Reihe von Fragen fiber die zweck- 
m~iBige Anbau- und Infektionstechnik kHiren. 

Vorbereitung und Anzucht des Pflanzgutes.  
Die Vorbereitung und Anzucht des Pflanzgutes erfolgte 

in der bei I:{LINKOWSKI und HOFFMANN (8) und HOFF- 
MANN (4) beschriebenen Weise und soll daher in diesem 
Zusammenhang nut kurz erwghnt werden. 

MittelgroBe, gesunde Knollen wurden naeh guBerer 
Sterilisation mit Sublimat und ansehlieBendem Waschen 
in Leitungswasser auf den mit wenig Quarzsand bedeck- 
ten Boden eines i6 cm Blumentopfes gelegt. Der Topf 
wurde anschlieBend mit sterilem Quarzsand gef/illt, in 
einem Kalthaus (io--15 o C) aufgestellt und mgBig feueht 
gehalten. Die Zeitdauer der Anzucht betrug unter diesen 
Verhgltnissen ca. 3 Wochen, diirfte sich aber bei h6heren 
Temperaturen wesentlich verkarzen. Der Beginn der An- 
zucht wurde so gelegt, dab mindestens die Frfihsorten 
nach den letzten Frfihjahrsfr6sten in das Freiland umge- 
topft werden konnten. Zum Umtopfen wurden die Kar- 
toffeln, nachdem sie ca. i 2 - - i  5 cm lange Triebe gebildet 
hatten, yon dem Quarzsand befreit und gut abgewaschen. 
AIle Tfiebe wurden bis auf die beiden stgrksten entfernt. 

Die Aufstellung der ,,Locht6pfe" im Freiland erfolgte 
in Doppelreihen zu je 60 Stack, wobei die undurchlochten 
Seiten der T6pfe gegeneinander standen. Der Abstand 
zwischen den beiden Reihen betrug 35 cm, zwischen zwei 
Doppelreihen 1,2o m. Die Pflanzen wurden durch das 
seitliche Loeh in den Topf eingeffihrt und die Triebe dutch 
das Bodenloch gezogen. Das Seitenloch wurde mit einem 
Buchenholzstopfen verschlossen, der Topf mit Ackererde 
bedeckt. In den vorliegenden Untersuchungen kamen 
folgende 9 Sorten zur Verwendung: Erstling, Frfihm611e, 
Frfihbote, Frfihnudel, B6hm's Mittelfriihe, Aquila, Ca- 
pella, Voran und Ackersegen. Jede Sorte wurde mit 3o 
T6pfen in einer Reihe auigestellt. Die Entwicklung der 
Pflanzen verlief innerhalb einer Sorte gleichm~Big. Die 
Abbildungen i und 2 zeigen einen Teil der Versuchsan- 
lage kurz vor der Bltite. 

Die N~hrstoffversorgung der Versuchsflgche erfolgte 
durch eine gleichmggig verteiIte, reichliche Stallmistgabe 
i m Fr~hjahr und eine zus~tzliche Dfingung der ,,L-TSpfe" 
mit einer NXhrl6sung. Es wurden je Kartoffelstaude 

Abb, x. Abb.2. 
Abb. x und 2. Teile der  Versuchsanlage vor  der  Blfite. 
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I g N, 4 g K20 und 2 g P205 gegeben. Die N~hrl6sung 
wurde mit Hilfe eines verl~ngerten Glastrichters durch 
die dem SproB dienende Offnung verabreicht. Der Zeit- 
punkt der Anwendung lag 14 Tage nach dem Auspflanzen 
in das Freiland; die Pflanzen vertrugen die einmalige 
Gabe gut. Die Pflegearbeiten bestanden lediglich in 
einem Offenhalten der die T6pfe bedeckenden Erde. 

Die I<nollenbildung begann bei der Sorte Erstling nach 
32 Tagen (7 yon 3 ~ T6pfen), nach 37 Tagen hatten bereits 
29 yon 3 ~ T6pfen die ersten Knollen gebildet. Wie bei der 
Sorte Erstling vollzog sich auch bei den iibrigen Soften die 
Knollenbildung verh~ltnismXl3ig gleichzeitig. 

Auswahl  und Anzucht  des Infekt ions-  
mater ia l s .  

In vorangegangenen Urltersuchungen des Verfassers 
(4) konnte wahrseheinlich gemacht werden, dab auch 
unter deutschen Verh~ltnissen in der t tauptsache nur 
eine Art der Gattung Streptomyces (Strep/omyces sca- 
bies), als Erreger des Kartoffelschorfes zu betrachten 

ihre M6gllchkeiten und ihre Anwendung. I3 

bereits in vorangegangener~ Untersuchungen benutzt 
worden. Trotzdem erschien es notwendig, vor der Ver- 
wendung in den Feldinfektionsversuchert Vorprfi- 
fungen fiber ihre Pathogenit/it durchzufiihren. Fiir 
diesen Zweck wurde einmal der Erdagartest nach 
HOOKER (5) in der Modifikation VOli I-IorrMAN~- (4) mit 
Buschbohnen (Sorte ,,St. Andreas") verwendet. Von 
6 gepriiften Erregerherkfiaften erwiesen sich ,,E a 95", 
,,E 1 16" und ,,E 4 211" als sehr stark aggressiv, ,,E~ 
236" verursaehte starke Besch~digungen, w~hrend 
,,E~ 94" und ,,E 2 159" eine mittlere Aggressivit~it be- 
sagen. Als zweite Testpflanze wurden Sojabohnen 
(Sorte ,,Heimkraft") verwendet, wobei die gleichen 
Beobachtungen gemacht werden konrtten. Die Ab- 
bildung 3 zeigt das Infektionsbild und eine Kontrolle 
des Erdagartestes mit Sojabohnen. Eine weitere Vor- 
prfifung erfolgte in einem Gew~ichshausinfektionsver- 
such mit ,,L-T6pfen" an der Sorte Frfihbote. Hierbei 

Abb. 3. Befallsbild durch Streptomyces scabies (Stamm E2236) auf Sojabohne, 
Erdagartest uzld Kontrollpflanze aus dergIeiehen Versuchsreihe, 

ist. Die Frage nach der Beteiligung anderer Arten ist 
bis heute jedoch nicht endgiiltig entschieden. Bereits 
eingeleitete Untersuehungen mit dieser Fragestellung 
werden bier vielleicht eine Kl~rung bringen. Nach 
LEACH, DECKER und BECXEI~ (9), DEBRUYN (I), 
SCHAAL (II, 12) und TttO~AS (i4) ist mit einer grSBeren 
Zahl physiologischer Rassen bei Streptomyces scabies 
zu rechnen. Eigene Untersuchungen (4) ffihrten unter 
deutschen VerMltnissen zu demselben Ergebnis. 
Dieser Tatsaehe muB bei der Resistenzprtifung zwangs- 
lgufig Rechnung getragen werden. Bei Feldprtifungen 
mit natfirlichen Infektionen versucht man diesem 
Umstand dadurch gerecht zu werden, dab Priiffelder 
unter den verschiedensten klimatischen und edaphi- 
schen Bedingungen angelegt wurden (I3). HEY (3) be- 
nutzte z. B. im Raum der Deutschen Demokratischen 
Republik die Ergebnisse der Haupt-  und Kontroll- 
prtifungen voi1 Kartoffelsorten, um einen fdberblick 
fiber die Resistenz gegen den Kartoffelschorf zu er- 
harem 

Bei kfinstlichen l[nfektionen kann der physiologi- 
schen Sl~ezialisierung dadurch Rechnung getragen 
werden, dab mehrere Herkfinfte des Erregers einzeln 
oder in kiinstlich zusammengestellten Erregerpopula- 
tionen Verwendurig finden. In den nachstehend ge- 
schilderten Irtfektionsversuchen wurden 5 Herktinfte 
yon Stre#tomyces scabies sowohl einzeln als auch kom- 
biniert zusammengestellt verwendet. Die Herktinfte 
waren yon schorfkranken Kartoffelknollen isoliert und 

erwiesen alle verwendeten, obetlgenannten Erreger- 
herkfinfte ebenfalls ihre Pathogenit~t. 

Es erscheint stets zweckm~il3ig, auf Grund der Pe- 
riodizit~it der Feldprfifungen vor der Verwendung in 
gr6Beren Infektionsreihen eine genaue Prtifung des 
Erregermaterials vorzunehmen, wobei die beiden in 

Abb. 4. Testplatte mit  2 Herkiinften von 5treptomyces scabies. 

den vorliegenden Untersuchungen verwendeten Me- 
thoderl verhNtnism~13ig schnell sichere Ergebnisse 
lieferrt. 

Die Verwendung yon Biotypengemischen kann 
durch antagonistische F~thigkeiten einzelner Rassen 
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Tabelle x. In/ektionsergebnisse mi t  Streptomyces scabies an 9 Kartoffelsorten. 
In/eklionsversuche r953, 

Zeiehenerkl~rung : 

M - - M i s e h i n f e k t l o n  mi t  allen 3 Herkttnften F + T  Flaeh- und TiefsehorI 

Sehorftypen: +T iiberwiegend Tlefsehorf F Flaehschorf 
+F fiberwiegend Flachsehorf F leiehter Flachschorf 
B Buckelschor f 

Erregerherkfinfte 

Erstling 
E 1 16 
Ea 94 
Ea 95 
Ea I59 
E~ 236 

M 
Kontrolle 

Frfihm611e 
E~ 16 
Ea 94 
Ea 95 
]~a 159 
E 2 236 

M 
Kontrolle 

Fr0_hbote 
E 1 16 
Ea 94 
Ea 95 
E3 159 
E2 236 

M 
Kontrolle 

Frfihnudel 
E 1 16 
Ea 94 
Ea 95 
Ea 159 
E=236 

M 
Kontrolle 

B6hnfs Mittelirfihe 
E 1 I6 
E1 94 
Ea 95 
Ea I59 
E~ 236 

M 
Kontrolle 

Aquila 
E 1 19 
Ea 94 
Ea 95 
E a 159 
E 2 236 

M 
Kontrolle 

Capella 
E 1 16 
Ea 94 
Ea 95 
Ea I59 
]5; 2 236 

M 
Kontrolle 

Ackersegen 
E 1 16 
Ea 94 
Ea 95 
Ea 159 
E 2 236 

M 
Kontrolle 

l Gesamtzahl  
I' der Knollen 

grol~ kle in  
(tiber (unter 

3cm~) 3em~) 

I4 7 I 
15 9 ~ 
2o 83 
I3 59 
23 I63 
2o 156 
17 88 

161 
74 
43 

Io8 
I4I 
I73 
64 

48 
76 
62 

175 
58 

1OI  

7 ~ 

90 
138 
96 

Io9 
123 

72 

lO 7 
64 
89 

I i i  
77 

14 34 
io 57 

26 5 I 
29 79 
21 38 
29 I18 
39 58 
46 177 
27 82 

27 80 
3 ~ 45 
29 4 ~ 
2o 63 
33 21 
50 IOO 
15 36 

23 87 
16 46 
26 25 
26 8o 
23 66 
31 102 

7 18 

Befallene 
Knollen 
in % 

groB kle!n 

IOO 87, 3 
ioo 88,8 

85 68,6 
ioo 82,6 
ioo 87,i 
95 86,i 
29 i2 

1o~ 95 
95 81 
84 74 
85 84 
93 85 
82 84 
31 4 ~ 

94 93 
96 79 
89 62 
86 84 

ioo 86 
IOO 87 

5 ~ 60 

77 56 
68 62 
54 4 I 
69 66 
88 53 
81 4 ~ 
22  15 

91 77 
85 64 
88 60 
95 72 
9 ~ 89 
5 ~ 62 
2 5  2 2  

73 64 
7 ~ 52 
41 29 
65 55 
9 ~ 60 
93 68 
26 o 

77 55 
56 44 
41 I5 
7 ~ 5 2 
82 38 
86 66 

5 2O 

60 48 
8o 5 ~ 
26 8 
5 ~ 31 
78 38 
4 ~ 48 

O O 

Wertzahl  

groge i kleine 
Knollen I Knollen 

327,2 212,I 
227,5 234 

205,2 
I77,7 
256,8 
216,9 
IOO 

197,3 
I72 
133,8 
191,9 
205 
216,1 
IOO 

192,3 
I36,4 
I I 2 , 2  

194,8 
2Io,4 
2 0 5 , 2  
128 

172,7 
146,4 
115 
1 2 I  

I47,I  
I72,9 
1OO 

126 i 
129,6 ~, 
I25,I 
127,7 
168,2 
126,9 
Ioo 

148,6 
I 2 5 , I  
I 0 0  

120 
185,9127,8 
164,I 133,7 
IOO O 

i 
140 130 
120 120 
IOO IOO 
16o 11o 
16o i 8 o  
14o 14o 
IO0 I00 

IOO 1 2 0  

I O 0  IOO 

IO0 I00 

I00 I00 

125 12o 
120 I I0  

O O 

HSch - 
ster I 

Befalls- I 
grad 

Schorftyp 

+ T  
+ F  
+ F  
~ F  
+ T  
+ F  
I F  

+ T  
+ T  
+ F  
+ F  
+ T  

F + T  
I F  

+ T  
F 
F 

T + F  
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stark beeintr/ ichtigt  werden. 
Um zu erfahrerL ob sich die 
ffir die vorliegenden Unter-  
suchungen vorgesehenen Er- 
regerherkiinfte in ihrer En t -  
wicklung gegenseitig zu be- 
einflussen verm6gen, wurden 
sie in e inem Strichtest in 
ihrem Verhalten gegeneinan- 
der geprfift. Es wurde ein 

Glyzerin- Glykokoll-N~ihr- 
boden nach v. PLOTHO (IO) 
benutz t ,  der antagonist ische 
F~higkei ten besonders f6r- 
dern soll. Keine der unter-  
suchten Erregerherkfinfte 
vermochte eine andere in 
Wachs tum und Entwicklung  
zu hemmen.  Die Abb. 4 zeigt 
eine Petr iplat te ,  auf der 
die I t e rkunf t  , ,E 3 95" gegen 
, ,E a 159" ausgetestet  wurde. 

Die Anzucht  des Infek- 
t ionsmater ials  erfolgte in 
schr~ggestellten Erlenmeyer-  
kolben, die Ioo ecm N~hr- 
agar folgender Zusammen-  
setzung enthiel ten : 

Glycerinn~ihrboden naeh 
v. PLOTHO (IO). 

Glycerin 2 % 
Glykokoll o,2 % 
Na C1 o,I % 
K2HPO 4 o , 1 %  
FeSO 4 o,o1% 
Mg SO 4 o,o1% 
Agar 2 % 
Aqua dest. Iooo cm a 
pH 6,8 

Die Bru t t empera tu r  be- 
trug 27 ~ C. Unter  diesen 
VerMltnissen erfolgt in kur- 
zer Zeit eine reichliche Bil- 
dung  von Sporen, die mit  
sterilem Wasser in einer 
Suspension aufgeschwemmt 
zur In fek t ionverwende t  wur- 
den. Ein gut bewachsener 
Kolben (3oo cm a) liefert In-  
fektionsmaterial  ffir etwa 
2o T6pfe. Die Sporendichte 
ist augerordentl ich groB. Zur 
Infekt ion  wurden Verdfin- 
nungen  benutzt ,  die etwa 
8o Mill. Sporen pro cm a be- 
sagen. Die Infek t ion  erfolgte 
nach der ersten Knollenbil-  
dung mit  Hilfe einer Glas- 
zerst~iuberspritze, wodurch 
das Erregermaterial  leicht 
auf die jungen  KnoUen mit 
einem Durchmesser von i 
bis 2 cm, ohne diese zu ver- 
letzen, aufgetragen werden 
konnte.  
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Die ersten Symptome wur- (For t se tzung  voa  Tabel le  i) 

den bereits naeh 3 Tagen 
sichtbar. Sic bestehen in einer 
Vielzahl winzig kleiner, brau- Erregerherk i inf te  

ner Flecke, die sich bei 
schwerem Befall zu einer 
grCBeren Fl~iche vereinigen. Voran 

E 1 1 9  
Sp/iter reiBen die sich mit Ea 94 
dem Wachstum vergrCBern- E~ 95 
den braunen, verkorkten E~ x59 
Fl~chen auf, wodurch das E2236 

M 
allgemein bekannte Krank- Kontrolle 
heitssymptom entsteht. Die 
Abb. 5 zeigt eine Knolle der Sorte Erstling 12 Tage 
naeh der Infektion. 

Die erste Infektion erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu 
dem erst wenige Knollen (2--3) gebildet worden waren. 
Daher wurde in jedem Fall nach der ersten Infektion 
eine zweite durehgeffihrt. Es konnten trotzdem nicht 
alle Knollen yon der Infektion erfagt werden, da die 
Knollenbildung sich fiber einen lfingeren Zeitraum 
erstreckte. Die t~rnte der T6pfe erfolgte nach dem Ab- 
reifen des Krautes. Die Sprogteile oberhalb des Topfes 
wurden abgeschniteen, die TCpfe yon der ]~rde befreit 
und abgehoben. Die Abb. 6 zeigt zwei Sorten nach 
dem Freilegen der Knollen. Die EinzelstaudenertrSge 
entsprechen weitgehend den natfirlichen Anbaube- 
dingungen. Eine Beurteilung der AnfSlligkeit ist in 
den meisten FSllen -- auch wenn quantitative Fest- 
stellungen fiber die BefallshChe gemacht werden sollelI 
-- auf dem Felde mCglich. 

I n f e k t i o n s e r g e b n i s s e .  
Die Infektionsergebnisse von jeweils 4 ,,L-T6pfen" 

sind in Tabelle i zusammengestellt. Ffir die Beurtei- 
lung des Befallsgrades wurde in Anlehnung an JER- 
MELJOV und SET,tOtER (7) eine Wertzahl errechnet. 
Die befallenen Kno]len wurden entsprechend ihrem 
Befallsgrad in folgende Gruppen eingeteilt : 

i = I - - lO % derKnollenoberfl~ehe mit Sehorf bedeekt 
2 = I o - 3 o %  . . . . . . . . . .  

3 = 3 o - - 5 o %  . . . . . . . . . .  
4 = 50--80% . . . . . . . . . .  
5 = l O O %  . . . . . . . . . .  

Gesamtzah l  
der  K~otlen 

groB i k le in  
(fiber [ (unter  

3 e m  ~ ) 3 e m ~ )  

! 1 7  4 1  

23 44 
I 22 60 
j 23 69 
i 31 7 ~ 
l 36 95 
i [ 24 5z 

Befallene 
Knollen 

in  % 

groB klein 

88 63 
74 43 
75 5o 
99 6o 

Ioo 77 
ioo 85 

12 23 

Wertzah l  

groBe i kle ine 
Knollen Kno l l en  

1 3 o  I 3 o  
1 2 0  1 2 0  
1 2 0  1 2 0  

I3o 13o 
I8o 15o 
16o 15o 
I00 I00 
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fall, jedoch vermochten diesen nut die beiden aggres- 
siven Rassen zu erzeugen. Verglichen mit den tibrigen 
Sorten erwies sich Ackersegen als am wenigsten anf~l- 

Abb. 5. Knolle der  Sorte  Ers t l ing  12 Tage  nach 
der  In fek t ion  m i t  Streptomyces scabies (E~236). 

lig. Die Ergebnisse der Mischinfektionen erreichten in 
keinem Fall die BefallshShe (Wertzahl) wie die aggres- 
sivste Herkunft ( , ,E . ,  236" ), sic lagen aber stets fiber 
dem Befall der wenig aggressiven Isolierungem 

Der prozentuale Anteil der befallenen Knollen 
wurde mit der jeweiligen Gruppenzahl multipliziert 
und die Gruppenzahlen addiert. Es werden ferner der 
hSchste Befallsgrad und der jeweils vorherrschende 
Schorftyp angegeben. 

Die Infektionsergebnisse bringen eine Best~tigung 
vorangegangener Untersuchungen fiber das Vorliegen 
von parasitischen Rassen, die sich in ihrer Pathogeni- 
t~t deutlich unterscheiden. Die im vorliegenden Ver- 
such verwendeten Herkfinfte ,,E 1 16" und ,,E 2 236" 
erwiesen sich als hochaggressiv und vermochten alle 
Soften anzugreifen. Die anderen Rassen verursachten 
bei einigen Sorten starke, bei anderen nut  schwaehe 
Schorfbildung. Die Abbildung 7 (s. Seite I6) gibt einen 
l~berblick fiber die durchschnittliche Befallsst/irke bei 
9 Sorten durch 4 verschiedene Erregerherkfinfte. Es 
handelt sich jeweils um Knollen aus einem durch- 
schnittlich befatlenen Topf. 

Alle Sorten erwiesen sich als anf/illig. Auch die 
Sorte Ackersegen zeigte verschiedentlich starken Be- 

Abb. 6. Infek~ionsreihe naeh dem Abnehmen  der  
L-T0pfe.  

D i s k u s s i o n .  
Die Untersuchungen haben gezeigt, dab es mSglich 

i s t ,  unter kontrollierbaren Bedingungen mit Hilfe 
kfinstlicher Infektionen an unbescMdigten, wachsen- 
den Kartoffelknollen, Kartoffelschorf zu erzeugen. 
Aufgrund der relativ einfachen Versuchsanlage, der 
Durchffihrung und der Sicherheit der Ergebnisse, kann 
diese Methode zur Prfifung eines gr6Beren Sortimentes 
benutzt werden. Ein entscheidender Faktor f fir die 
Allgemeingfiltigkeit der Infektionsergebnisse liegt vor 
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Korttrolle 

Es 94 

Ea 95 

E~ 16 

1~ 236 

Abb. 7. Infektionsergebnis an 9 Sorten durch 4 Herkfinfte yon Strepomyees scabies. 
Von lillks nach rechts: Erstlillg, Frfihbote, Frfihnudel, BOhm's Mittelfriihe, 

Aquila, Voran, Ackersegen, Capella. 

allen Dingen in der richtigen Wahl des Erregermate- 
rials. Wie vorangegangene und die vorliegenden Un- 
tersuchungen ergeben haben, besitzen nicht alle Er- 
regerrassen das gleiche, parasitische Potential, son- 
dern verm6gen die einzetnen Soften in unterschied- 
lichem Ausmal3 zu befallen. Eine Sorte, die vom 
Standpunkt der einen Erregerrasse als widerstands- 
f~hig zu betrachten ist, gilt Itir andere als anf~llig. 
Eine relative Widerstandsf~thigkeit kann nach den vor- 
liegenden Infektionsversuchen der Sorte Ackersegen 
zuerkannt werden. Dies entspricht auch den Beobach- 
tungen der Praxis sowie Ergebnissen yon Feldresistenz- 
prtifungen. Ihre Anf~lligkeit gegen einige Erreger- 
rassen erklgrt in gewisser Hinsicht die Befallsmeldun- 
gen fiber die Sorte Ackersegen aus den verschiedensten 
Gebieten und Jahren. Ffir Resistenzprfifungen mit 
dem giel einer gr6BererL Schorfwiderstandsf~thigkeit, 
als bei den bisher vorliegenden Soften erreicht werden 
konnte, sind daher Erregerherkfinfte zu verwenden, 
die die bisher als praktisch schorffest bezeichlleten 
Sorten noch zu befallen verm6gen. Derartige Rassen 
wird man vornehmlich aus schweren Beiallsformen der 
Sorte Ackersegen isolieren k6nnen, jedoch ist es zweck- 
m~Big, vor der Verwendung in grSl3eren Infektions- 
serien sie einer genauen Pathogenit~tsprtifung zu 
unterziehen. 

Die Verwendung einer ktinstlichen Erregerpopula- 
tion brachte bei den vorliegenden Untersuchungen 
keine ErhShung des BefaUsgrades gegenfiber einer ein- 
zigen stark aggressiven Rasse. Derartige Befunde sind 
auch bei Biotypengemischen anderer Erreger gefunden 
worden. Beim Weizensteinbrand (Tilletia tritici) 
scheint die Widerstandsf~ihigkeit des Wirtes einen Ein- 
fluB zu haben. Bei der Streifenkrankheit der Gerste 

(Helminthosporium grami~,eum) beobachteten CHRI- 
STEXSEX und GRAHA~ (2) an 3 8 Bjotypengemischen, 
dab diese dem durchschnittlichen Wirkungsgrad der 
einzelnen Rassen entsprachen. Bei 4 Biotypengemi- 
schen konnte allerdings eine Virulenzsteigerung be- 
obachtet werden. Es wird im Fall des Kartoffelschor- 
fes noch zu untersuchen sein, ob bei Verwendung einer 
grSl3eren Zahl yon Biotypengemischen die zunSchst in 
einer Versuchsserie Iestgestellten Beobachtungell Be- 
st~tigung linden. 

Die Anwendung der oben angeftihrten Methode be- 
sitzt gegeniiber dem Feldversuch den Vorteil, in einer 
kiirzerer~ Zeit mit einem gleichm~13igen Erreger- 
material Resistenzprfifungen an einem groBen Sorti- 
ment durchffihren zu kSnnen. Aufgrund der M6glich- 
keit, eine Reihe yon Faktoren weitgehend gleichmiiBig 
zu gestalten, werden die Ergebnisse besser vergleich- 
bar. Es muB aber darauf hingewiesen werden, dab 
diese Methode keinen Anspruch auf einen vSlligen Er- 
satz der Feldversuche erhebt. Sie erscheint daher in 
erster Linie Ifir eine Vorselektion angebracht, wobei 
das als schorfwiderstandsfiihig erscheinende Zucht- 
material ftir weitere Priifungen unter den verschie- 
densten klimatischen und edaphisehen Bedingungen 
ausgelesen wird. 

Zusammenfassung. 
i. Die Anwendungsm6glichkeit einer in voran- 

gegangenen Untersuchungen entwickeltelt Infektions- 
methode ftir Resistellzprtifungen gegen den Kartoffel- 
schorf wurde untersucht. 

2. Es Wird iiber Auswahl, Anzucht und Verwendung 
des Infektionsmaterials berichtet. 
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3. Infektionsversuche an einem 9 Sorten umfassen- 
den Sortiment best~itigen die Ergebnisse frfiherer Un- 
tersuchungen fiber das Vorliegen parasitischer Rassen. 
Von den Sorten Erstlillg, Frfihm6lle, Friihbote, Frfih- 
nudel, B6hm's Mittelfrfihe, Aquila, Voran Capella und 
Ackersegeli erwies sich die letztgenannte als am wider- 
standsf~ihigsten. Infektionen mit einem Biotypenge- 
misch erbrachten einen h6heren Befallsgrad als durch 
die schw~chsten Erregerherkfinfte erreieht wurde, sie 
wurden aber yon den hochaggressiven Rassen fiber- 
troffen. 

4. Es wird auf die M6glichkeiten der Verwendung 
der Methode zur Resistenzprfifung eines gr6Beren Sor- 
timentes hingewiesen. 
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(Aus der Rebenziichtung Wfirzburg.) 

Die R6ntgendiagnose in der Rebenziichtung. 
V o n  H A N S  B R E I D E R .  

Mit 3 Textabbildungen. 

Im Jahre 195I wurde durch BREIDER erstmals tier 
Versuch unternommen, mittels weicher R6ntgenstrah- 
len solche morphologisch-anatomischen Merkmals- 
unterschiede an Reben zu erkennen, die ffir die Ge- 
winnullg hSherer Anwuchsprozente in der Rebenver- 
edlullg eine wesentliche Rolle spielen. Nach Ansicht 
einiger maBgebender praktischer Rebenveredler soil- 
tell alas Holz/Mark-Verh~,tltnis (HMV) und die Ausbil- 
dung der Diaphragmen der Unterlagenreben von be- 
sonderer Bedeutung sein. Die 13berprfifung dieser An- 
schauung war umso notwendiger, als sich namentlich 
fiber die Bedeutung eines~wohl ausgebildeten Diaphrag- 
mas die praktischen Rebellveredler nicht einig waren. 
Dank der Verh~ltnisse im Jahre 1952 konnten diese 
Unstimmigkeiten unter Zuhilfenahme der R6ntgen- 
diagnostik experimentell dahingehend gekl~rt werden, 
dab dem Zustand der Diaphragmen ftir die Rebenver- 
edlung nicht die Bedeutung zugemessen werden kann, 
wie angenommen wurde (BREIOER 1953). Dagegen ist 
das VerMltnis yon Holzk6rper:Markr6hre ein Merk- 
real, dem eine besondere Aufmerksamkeit  gewidmet 
werden muB (BREII)EI~ 1953). Es sei betont, dab dieser 
Merkmalskomplex natfirlich nicht allein ffir die Vered- 
lung ausschlaggebend ist, sondern dab die Affinit/it 
yon Unterlage und Edelreis und die wiihrend des Vor- 
treibens herrschellden Umweltverhiiltnisse, sowie 
schlieBlich die weiteren Kult iviemngsmaBnahmen 
einen EinfluB haben, der nicht durch ein gtillstiges 
HMV der Pfropfpartner kompensiert werden kalln. 

Die Frage nach der Ursache unterschiedlicher Ver- 
edlungsfiihigkeit =L verwandter Pfropfpartner  ist von 
uns in Angriff genommen. Die Untersuchungen haben 
bereits zu wesentlichen Erkenntnissen geffihrt, deren 
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Darstellung einer sp~teren Ver6ffentlichung vorbehal- 
ten wird. 

I m  Verh~ltnis yon Holzk6rper : Mark ist eine deut- 
liche Variabilit~it sowohl unter den Arten und Sorten, 
wie unter den Illdividuen einer Kreuzungsgruppe fest- 
zustellen. Die makroskopische Feststellung war bisher 
langwierig und mit dem Verlust der untersuchten Re- 
benteile verbunden. Man hatte nicht die M6glichkeit, 
vor der Veredlung die Pfropfpartner zu selektionieren 
und die entsprechenden Versuche anzustellen. Da- 
durch aber, dab wir nunmehr die Unterlagen ein und 
derselben Sorte r6ntgendiagnostisch in zwei Gruppen 
vor der Veredlung aufteilen konnten, die sigh deutlich 
im HMV unterschieden, konnte die Bedeutung dieses 
Faktors gekliirt werdell. Es wurden je ioo Zweiaugen- 
stupfer mit ungiinstigem und gfinsfigem HMV r6nt- 
gendiagnostisch sortiert und unter gleichen Bedingun- 
gen ill Saatkisten im Gew~tchshaus ill eiller kontrollicr- 
ten Isolierabteilung herangezogen. Als erstes zeigte 
sich, dab der Austrieb der Stupfer mit ungfinstigem 
HMV auBerordentlich unregelm~Big und versp~itet ge- 
geniiber der Kontrolle war. Als zweites wurde fest- 
gestellt, dab dem Ausfall von 4~o bei der Kontrolle ein 
Ausfall yon 42 % bei den Zweiaugenstupfern mit un- 
giinstigem HMV gegenfiberstand. 

Ill einem weiteren Versuch mit 9000 Pfropfreben 
wurden 2825 Veredlungen mit so]chert Edelreisaugen 
hergestellt, in dellen das HMV zugunsten der Mark- 
r6hre verschoben war. Das Ergebllis war : Unter 6175 
Pfropfreben I. Sorte war ein Ausfall von 2 ~/o, bei den 
Pfropfreben mit einem Edelreisauge der n .  Sorte be- 
trug tier Ausfall 43,75%. 

Nach diesen Ergebnissen wurde die Rfntgendiagnose 


