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Blattlituse nur selten auf. Daher konnte der \u 
wechsel der %ere, dessen Kenntnis ffir ihre genaue 
Bestimmung notwendig ist, nicht tiberprtift werden. 
Nach Ansicht l?6m',,ERS (mdl. Mittlg.) k6nnte es sich 
bei dem Tier durchaus um Y. crataegi handeln. Da 
experimentelle Untersuchungen nicht durchgef/]hrt 
werden konnten, ]fil3t sich nicnt  entscheiden, ob die 
Griinde fi~r das Nichtzustandekommen eines normalen 
paras~t[ren Wechselspiels primer auf seiten des Tieres 
oder auf seiten der Pflanze liegen. Man kann anneh- 
men, dab die Laus an der Chimtire zuniichst zur Nah- 
rungsaufnahme tibergeht und durch die bei dem An- 
stechen eingebrachten Sekrete den Beginn der Gallen- 
bildung ausl6st. Werden die Tiere dann durch die 
fremdartige Epidermis abgeschreckt oder sagt ihnen 
die Nahrung aus anderen Grfinden nicht mehr zu, so 
wand ern sie ab, und die weitere Ausbildung der Galle 
ist sistiert. Andererseits ist es m6glich, dab die Chi- 
mgrennatur des Substrates eine normale Gallenbil- 
dung nicht zulitgt (vgl. WIN~(LER, I913) und dadurch 
die weitere Entwicklung der Tiere verhindert. Die 
Kl~rung dieser Fragen muB weiteren Untersuchungen 
vorbehalten bleiben. 

chend veriaufenden Stoffwechselvorg~inge zuriickzu- 
Itihren. 

Von den drei ffir den Goldregen eypischen Parasiten 
Leucoptera laburnella, Phytomyza cytisi, Agromyza 
de-mei/erei, wurden die beiden zuletzt genannten Flie- 
gen an Cytisus-Arten bisher nicht festgestellt. Alle 
drei Tiere werden dutch das Vorhandensein einer 
fremdartigen Epidermis an Laburnicytisus weder bei 
ihrer Eiablage noch bei dem Minieren gest6rt und ent- 
wickeln sich in dem Parenchym dieser Chim[re viSllig 
normal. 

Die Crataegomespili werden von einigen oligophagen 
Pomaeeen-Minierern ebenso befallen wie die reinen 
Ausgangsarten. Die Minen der an Cra~aegus lebenden 
Form yon Ne#ticula oxyacanthella fanden sich ver- 
schiedentlich an dem monochlamyden Crm. asnieresii, 
hingegen nicht an dem dichlamyden Crm. dardar< 

Die an Weil3dorn leberide Blattlaus Yezabura cra- 
taegi bef~llt Crataegomespilus asnieresii, nicht ]edoch 
Crm. dardari. Sie 16st an dem neuen Substrat eine 
Gallenbildung aus, die jedoch bald sistiert wird, und 
vermag es nicht, ihren normalen Entwicklungsablauf 
an dieser Chim~ire durehzuItihren. 

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

Eine Verfinderung im Verhalten von einigen Kultur- 
und Wfldkartoffeln sowie von Tabak und einigen wei- 
teren Solanaceen gegenfiber einem Befall durch Phy- 
tophthora i~@sta*~s liel3 sich durch Pfropfung nicht er- 
zielen. Auch wiederholte Pfropfung ft~hrte zum glei- 
chen Ergebnis. 

Eine Verschiebm~g der Anfiilligkeit bzw. der Wider- 
standsf~higkeit yon Kultur- und Wildkartoffeln gegen- 
fiber den Larven des Kartoffelk/ifers konnte durch 
reziproke Pfropfung der Partner nicht erreicht werden. 
Auch die Pfropfungsnachkommen bewahrten den art- 
eigenen Charakter. 

Die voile Widersta~dsfiihigkeit des ,,Samsun"-Ta- 
baks lieB sich durch Verwendung junger Pflanzen als 
Reiser auf Kulturkartoffeln in volle Anfii]ligkeit um- 
andern. 

Die beiden polyphagen Minierfliegen Liriomyza 
bryo~iae und Phytomyza atricornis befallen wurzel- 
echte Pflanzen von NicoHana labacum ,,Samsun" und 
IV. rustica nicht. Beide Fliegen traten ]edoch an diesen 
Pflanzen h~ufig aut, wenn diese als Reiser auf Kar- 
toffelunterlagen wuchsen. 

Die an Tabakreisern als Folge der Pfropfung festge- 
stellte Ver~inderung der Widerstandsfghigkeit sowohl 
gegen den Kartoffelk~fer als auch gegen die MiMer- 
fliegen ist vermutlich auf die in den Reisern abwei- 
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Untersuchungen zur Frage der Resistenz yon Wildarten der Kartoffel 
gegen den Kartoffelnematoden (Heterodera rostochiensis WR.) 1 

Von H. GOFFART und H. R o s s .  

Mit 12 Textabbildungen. 

A. Einle i tun~.  Hand haben. Groge Hoffnung wird daher auf die L6- 
Die Bek~mpfung des Kartoffelnematoden dureh sung des Problems yon der ztichterischen Seite her 

chemische Mittel oder auf dem Wege des Fruchtwech- 1 Die Untersuehungen konnten seit 1953 dutch Mittel der 
sels hat nur eine begrenzte Wirkung, da der Eifolg Deutschen Forsehungsgemeinschaft gef6rdert werden, ftir 
z. T. yon Faktoren abhttngig ist, die wir nicht in der deren Gewghrung an dieser Stelle herzlich gedankt wird. 
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Tabelle 1. Die untersuchten Wildarten und Bastarde. 

(Wir folgen der zuletzt yon HAWKES (1944) verbesserten Systematik 
sowie in einigen Fglleii der Systematik von CORREI~I, (1952)) 

A. Wildarten. 

m 

Unterabt.  Basarthrum 

I. S, suaveolens 

Unterabt.  Hyperbasarthrum 

A. R ei  h e Conicibaccata 
2. S. capsicibaccatum 

B. R e i h e Commersoniana 
3. S. chacoense 
4. S. schickii 
5. S. subtilius 

C. R e i h e  Acaulia 
6. S. acaule 
7 -  , ,  

D. R e i h e Demissa 
8. S. /endleri 

C.P.C.-Nr. 
2n = bzw. P. I.-Nr. 

[ 24 

[ 24 

]24 
24 
24 

48 

I 4S 

EBS-Nr. Herkunft 

I61.368 156 HOUGAS 

629 CARDENAG 

I89.219 
20 

385 
2 0 1  

BUKASOV 
HOUGAS 
BROCHER 

9 
I0 

V. ROSENSTIEL 
BUKASOV 

] 177 

1 146 

REDDICK 

HOUGAS 
9. S. verrucosum var. spectabilis (falsch klassifiziert) 

] 72 ] 161.726 

E. R e i h  e Longipedicella/a 

1o. S. stoloni/erum (syn. S. antipoviczii, S. longipedicellatum, S. ajuscoense, 

133I 281 
6oa 
206 
lO5 
477 
I 2 3  

134 
136 
144 
161 
288 
287 

DODDS 
R E D D I C K  

~ I G O T  

ICio UGAS 

~ 9  

J ,  

DODDS 

16o.224 
161.I24 
i61.158 
I61.17i 
i6I.i72 
161.178 
161.721 

12 
9 

5 I 
167 

REDDICK 
I~I OUGAs 

S. malinchense, S. tlaxcalense etc.) 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 

I 24 
24 

48 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
48 
24 
24 
36 
48 
48 
48 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 

48 

(S. ajuscoense) 
i i .  (S. antipoviczii) 
12 .  

1 3  . 

14 . 
I5. 
16. 
17 . 
18. 
19. 
2o. (S. malinchense) 
21. (S. tlaxcalense) 

F. R e i h e _Polyadenia 

22. S. polyadenium 
2 3 �9 ,, 

G. R e i h e  Tuberosa 

24. S. spee. aM. andigenum (Curao) 
25. S. aracc-papa 
26. S. spec. a//. /amatinae 
27 . ,, 
28. S. microdontum 
29. S. simpliciJol4um 
30. S. 
31. S. soukupii 
32. S. stenotomum 
33- S. subandigenum 
34. S. vernei 
35- ,, 
36. S, andigenum aus Peru: 

Nr. 8 
37. Nr. ix 
38, Nr. 12 

aus Bolivien 
39- ,,Pacc~176176176 
4 o. ,, Yuracc-cuchana" 
41. ,,Puca-muru-chilicu" 
42. ,,CucMllu-ppaqui" 
43. ,,Chata negra" 
44- , ,Juito blanco" 
45. ,,Alcca-ccompis" 
46. ,, Paullu Nr. 64" 
47. ,,P/occoYa o Yana-muru- 

p/occoya" 

161.728 

530 

161 

178 
2o9s 
500 
51o 
457 
i88 
19o 
369 
442 
377 
181 
215 

2 7 2  

275 
276 

209 
2 0 9  
2 0 9  
2 0 9  
209 
209 
209 
209 

209 

RIGOT 
BOCANEGRA 
BROCHER 

,p 

m 

DOD DS 
BROTHER 
D O D D S  
B R O C H E R  

T O X O P E U S  

9 ,  

BOCANEGRA 
,, 

r ~D 
q ,, 
ad ,, 
ah ,, 
j ,, 
a f  ,, 

t ,, 

gesetzt. Schon seit l~ngerer 
Zeit ist immer wieder versucht 
worden, resistente Kartoffel- 
sorten a ufzufinden, leider aber 
sind die bisherigen Versuche 
in dieser Richtung ziemlieh 
erfolglos verlaufen (GoI~rART 
1939, 00STENBRINK 1950 , VAN 
DEN Bt~AND~ USW. 1952 ). 

Als erster begann ~.LLENBY 
die (3berprtifung eines gr61~e- 
ren Materials von Kartoffel- 
w i l d a r t  en (I945, 1948, 1952), 
das 12oo Herkfinfte yon mehr 
als 60 Arten umfaBte. Unter 
diesen wurden zun~ichst einige 
Artell entdeckt, die eine ge- 
wisse Toleranz offellbarten, 
d. h. sie schienen auch bei 
starkem Nematodenbefall nur 
schwach im Wachstum gesch~- 
digt. Dieser Resistenztyp ist 
abet ohne jede Bedeutung, da 
es bei der Nematodenkrank- 
heit weniger auf die Sch~idi- 
gung der Einzelpflanze an- 
kommt als auf die Verseuchung 
des Bodens mit Zysten. Fast 
alle Wildarten gaben Wurzel- 
sekrete ab, die den Schlfipf- 
prozel3 der I.arven weniger 
f6rderten als dieWurzelsekrete 
yon Kartoffelsorten. Wild- 
arten, die eine eindeutige 
Resistenz aufwiesen, illdem 
sie wesentlich weniger Zysten 
trugen als die Kultursorten, 
wurden in der ersten Arbeit 
~ELLENBYS (1945) nicht heraus- 
gestellt. 1948 wurde indessen 
in S. ballsii eine Wildart an- 
gegeben, die an einem ausge- 
dehnten Wurzelsystem keiner- 
lei Zysten gebildet hatte. Nur 
bei mikroskopischer Unter- 
suchung konnten all einigen 
Pflanzen wenige sehr kleine 
Zysten festgestellt werden. 
1952 wurden von ] ~ L L E N B Y  

weiter 5 I-Ierkfinffe von S. an- 
digenum als resistent ange- 
gebell. Die Vererbung der Re- 
sistellz in Selbstungss~mlingen 
best/~tigteI1 ToxoPEus und 
HUIJSMAN (1952). 70--'80~o 
der S~mlinge blieben ohne 
oder fast ohne Zysten. Auch 
hatte sich die Zahl der lebens- 
f~higen Zysten am Ende der 
Vegetationsperiode in den 
T6pfen mit den resistenteii 
Angigena nicht vermehrt ; die 
Zahl der Larven war gegen- 
fiber der in den Gef/iSen mit 
Kultursorten und alIf~itligen 
Andigena sogar erheblich ver- 
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mindert. V A N  DEN B R A N D E  

u. a. (1952) untersuchten zahl- 
reiehe I-lerkfinfte von S. acaule, 
andigenum, ant@oviczii, cal- 
dasii, chacoense, commer- 
sonii, demissum, lanci/orme, 
longipedicellatum, macolae and 
eine ganze Anzahl von demis- 
sum X tuberosum-Zuchts t~m- 
men, ohne dal3 wesentlich we- 
niger Zysten als beg tuberosum 
festgestellt wurden. MAI und 
PETERSOSr (1952) beobach- 
teten eine Resistenz beg 
S. ballsii und S. s,~crense. 
Die einzelnen S~imlinge einer 
Selbstungsfamilie von S. su- 
creme variierten im Zysten- 
befall yon 1--5o Zysten je 
,,soil bail". 

Unsere Versuche mit Wild- 
arten begannen im Jahre 1951 
und hatten zun~ichst eine 
Erg~tnzung dutch diejenigen 
Wildarten zum ZM, die EL- 
L E N B Y  damals nicht zur Un- 
tersuchung zur Verfiigung 
gestanden hatten. Welter sollte 
die Testung einiger Arten wie- 
derholt werden, die seit Jahren 
in die Zuchtklone des MAX- 
PLANCK-Institutes ffir Zfich- 

aus Nordargentinien : 
48. ,,Socambay" 
49. ,,Br. X I I I "  
5o. ,,Criolla blanca" 
5 I. ,,Astgll~ o Malyacha" 
52. , ,l~una" 
53- ,,Negra overa" 
54- ,,Tung Chata btanca" 
55. ,,Collare~a" 

aus Mexiko : 

(Fortsetzung yon Tabelle ~) 

I e,  P. C.-Nr. 
2n = bzw, P, I.-Nr. EBS-Nr. Herkunft 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 

56 I 48 
57- 48 
58. ] 48 
59. S. spee. nova ,, Violette yon 

PUCC~r~" 24 

B. B a s t a r d e  
I. (S. rybiqeii • S. sucrense) X s 

533 
2o 7 
527 
592 
532 
534 
536 
537 

C H E J A Y  
B R ~ C H E R  
C H E J A Y  

t ~  

16o-371 
161.285 
161.35o 

474 
485 
487 

34 ~ 

HOUGAS 

BROCHER 

2. (S. rybingi X S. sucrense) X 44.IOI6[IO 1. Die beiden Arten (2n = 24 und 
2n-= 48) geh6ren zur Reihe Tuberose. Der F1-Bastard wurde von Dr. 
ToXOPEUS erhalten und in Voldagsen gekreuzt und geselbstet. 

3. Spontaner Bastard mit S. spec. aft. /amatinae, wurde yon Dr. BROCI~ER 
erhalten. 

4. Spontaner Bastard mit S. vernei EBS I95, in Voldagsen bastardiert 
5. S. vernei EBS I95X44.IOO4/5 
6. ,, EBS I8IX 44.ioo4/5 
7. ,, EBS I8IX 44.ioi6/io 
8. ,, EBS 195 P (colchiziniert) 2n = 48X 44.335/37 
9- ,, EBS I95 P ,, X 44.Io16/io 

Io. ,, EBS 195 P ,, X49.Io39/I 
II .  Spontaner Bastard mit S. andigenum EBS 554 
I Vater = Zuchtklone mit Wildartbeteiligung, mehrfach mit Soften rfickgekreuzt, fast sicher nematodenanI~llig. 

tungsforschung aus Grfinden anderer Resistenzeigen- 
schaften eingegangen waren. Aus den Untersuehungen 
]~LLENBYs ergab sich, dab zwar in S. ballsii und einigen 
t-Ierkfinften yon S. andigenum eine hervorstechende 
Resistenz vorhanden war, aber gewisse Resistenzeigen- 
schaften, wie Einwirkung auf den SchlfipfprozeB, 
offenbar allen Wildarten, wenn auch in unter- 
schiedlichem Mage. eigen waren. Zudem sollten 
Serienmethoden entwickett werden, die es erm6g- 
liehten, vergleichbare Unterschiede im Zystenbesatz, 
als dem wesentlichsten Resistenzmerkmal, zu er- 
fassen. 

C. Methoden. 

Die Samen wurden in nicht infizierter Erde ange- 
keimt und i95r und 1952 darauf in nematodenver- 
seuchte Erde pikiert. 1953 stellten wir die Methode auf 

B, Material, 

Das Material umfal3te 59 Herktinfte von 20 Wild- 
arten, welter Wildartbastarde und einige Kultursorten 
als Kontrollen (s. Tab. i). Unter den angegebenen 
EBS-Nrn. werden die Arten bzw Herkt'mfte im ERWlI~ 
Bam~-Sortiment des Max-PI.a~cI~-Institutes ffir Ziich- 
tungsforschung geffihrt. Die CPC Nrn. verweisen auf 
die Commonwealth Potato Collection in Cambridge 
(HAWKES 1944), die P.I.-Nrn. (sechsstellig) auf die 
USA-Wildkartoffelsammlung in Sturgeon Bay (Wis- 
consin). Allen Kollegen, die das ERWlN-BAUR-Sorti- 
ment durch die Zusendung yon Samen und Knollen 
bereicherten, sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Jede Wildartenaussaat stellt mit Ausnahme der andi- 
gena eine Selbstungsfamilie dar. Gesehwisterkreu- 
zungen sind in einzelnen F~tlten allerdings nicht ganz 
ausgesch!ossen. Erscheint ein and dieselbe EBS-Nr. 
in den Versuchen verschiedener Jahre, so handelt es 
sich um Selbstungssamen verschiedener S~imlinge 
derselben tterkunft. 

Abb. x. Reagenzglas-Verfahren zum 
Testen des Nematodenbefalls. 

Phot. CxO FFAKT 

ein Serienverfahren urn, indem wir die jungen Pfl/inz- 
chen nunmehr in dickwandige Reagenzgl~iser yon 
2o mm Durchmesser pikierten, die unten etwas groben 
Sand und darauf verseuchte Erde enthielten. Die 
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Sorte bzw. EBS Nr. 
Wildart  

Flava 

acaule 9 

andig. 474 

andig. 2o9e 

all. andig. 178 

aracc,-papa ~o9s 

chcgcoe~sg. 20 

polyed. 167 

simplici]. 188 

schickii 385 

stenoton. 442 

stolon#. 123 

stolon#. 288 

stolon#. 105 

stolon#. 281 

stolon@ 6oa 

stolon#, i36 
stoloniJ. 287 
s~oIoni]. 206 

stolon#. 144 

stolon#. 134 

stolon#. 161 

subtilius 20 I 

suaveolens 156 

vernei 215 

vernei 18I 

Abb, 2. St~irke 

Sorte bzw. 
Wildart  

Sieglinde 

vernei Bast. 

m 

I 

n 

i 

i 
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Zystenzahl pro m Wurzel 
0 Zahl der S~imlinge 

451 (x) 

45 (3) 

172 (3) 

153 (4) 

lO4 (3) 

23~ (4) 

26 (3) 
8i (3) 

92 (2) 

351 (2) 

56 (2) 

215 (3) 

208 (3) 

I48 (3) 

~13 (2) 

~ 1  (3) 

95 (4) 
92 (3) 
69 (3) 

59 (3) 
31 (4) 
3o (4) 

123 (2) 

z (~o) 

( 7 )  

(9) 

des Zystenbehangs yon Heterodera rostochiensis bei Wild- und Kulturkartofieln 
im Jahre  1951 (aul i m WurzeI berechnet). 

Zystenzahl pro m Wrurzel 
EBS Bast. Extremwer te/Mittelwert 
Nr. Nr. 0 Zahl der S~mlinge 

633 658/648 (2) 

4 I 2x6--228/222 (z) 

verneiBast. 5 155--I93/174 (2) 

verneiBast. 5 / I6e  (i) 

vernei Bast. 6 / 48 (i) 

vernei Bast. 6 

vernei Bast. 7 

2 6 - - $ ~ /  29 (2) 

26--  31 /29 (2) 

ryb. • sucr. Bast. I /29 x (i) 

ryb. x sucr. Bast. 2 34--I14[ 74 (2) 

a]].]amat. Bast. 3 68--I24/  96 (2) 

a//.lamat. 500 I / 51 (I) 

spec. nova 340 235--261/248 (2) 

soukupii 369 75--  99/87 (2) 

subandig. 377 17--2Ol/lO 9 (2) 

sIolo~d]. 477 117--177/147 (z) 

s~oloni/. 164  m m  89--125/lO7 (2) 

Abb. 3. St~rke des Zystenbehangs yon Heterodem rostochiensis bei Wild- und Kulturkartolfeln 
im Jahre 195~ (auf 1 m XcVurzel berechnet). 

Der Zfichter 

G1/iser stellten wir dann in den Boden eines 
Mistbeetkastens. 1951 und 1952 wurden 
die Pflanzen nach acht Wochen vorsichtig 
aus dem Boden genommen, die Zysten ge- 
z~hlt, die Wurzellgnge gemessen und die 
Zystenzahl pro ~ieter Wurzel ausgerech- 
net. Bei den Versuchen in Reagenzglgsern 
1953 brauchten die Pflanzen nicht heraus- 
genommen zu werden, da die Wurzeln 
an tier Glaswand sichtbar sind (Abb. i) 
und hier gemessen bzw. die Zysten gez~hlt 
werden k6nnen. Die Zahl der geprfiften 
$~imlinge lag in den beiden erstenJahren 
zwischen I und Io;  im Jahre 1953 testeten 
wir bis zu 95 S~mlinge je Nr. Hinsicht- 
lich der Zystenzahl je m Wurzel wurden 
1952 und I953 auger der mittleren Zysten- 
zahl aller Siimlinge auch die extremen 
Werte angegeben. 

D .  E r g e b n i s s e .  

Die Versuche des Jahres i95i  !Abb. 2) 
ergaben, dab sfimtliche geprfiften Arten 
einen wesentlich geringeren Zystenbesatz 
hatten a l s  die Vergleichssorte Flava. 
Die geprtiften i i  Herktinfte der Art 
S. stoloni/erum zeigten ein recht unter- 
schiedliches Verhalten im Zystenbesatz; 
er schwankte yon 215 bei EBS 123 bis 31 
bei EBS i34 und 3 ~ bei EBS 161. Diese 
grol~e Yariabitit~t deutet an, dab die Suche 

nach Resistenz bei einer Art sich 
nicht auf eine oder wenige Her- 
kfinfte beschr~inken darf. Auch die 
beiden aus der Reihe Commerso- 
niana gepriiften Arten (besser Her- 
kfinfte, da der Charakter als selb- 
st ~ndige Arten zweifelhaft ist), unter- 
schieden sich sehr: S. schickii mit 
351 Zysten gegentiber S. chacoense 
mit 26. Am auff~tligsten war die 
Resistenz der Art S. vernei, die in 
beiden Herkfinften je m Wurzel nur 
I Zyste erkennen lieBen, sowie von 
S. suaveolens mit zwei Zysten. 

i952 (Abb. 3) wurden einige wei- 
tere Wildarten geprfiit, sowie vor 
allem F:-Bastarde mit S. vermi. 
Unter den Wildarten ist aft. /ama- 
tinae EBS 5oo hervorzuheben. Von 
besonderer Bedeutung war aber, dab 
die Bastarde Nr. 5, 6 und 7 von 
S. vernei • Zuchtklon zwar einen 
gewissen Zystenbesatz zeigten, aber 
ihre Resistenz in starkem Mage 
beibehalten hatten. Die je 2 unter 
Nr. 5 und 6 erscheinenden Bastarde 
sind identisch, sie s tammten jeweils 
von zwei verschiedenen Beeren der 
gleichen Staude. Bastard Nr. 5 und 6 
haben den gleichen Vater, aber ver- 
schiedene Mfitter (s. Tab. r). Es ist 
deutlich zu erkennen, dab S. vermi 
EBS 181 h6here Resistenz vererbt 
als EBS IO5- Der vernei-Bastard 
Nr. 4, tier von derselben vernei-Her- 
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kupft EBS 195 stammt wie So~t~b~,~. ~BS Bast. 
Nr. 5, zeigt nur eine sehr Wildart Nr. Yr. 
scbwaehe Resistenz. Der Vater Sieglinde 
dieses Bastards ist unbekannt. ~,z~ lO 

In denVersuchendes Jahres ~ig. 527 
1953 (Abb. 4), die nun mit ~.~eig. 2o9ah 

wesentlich gr613eren S~tmlings- ..dig. ~7= 
zahlen durchgefiihrt werden ~ig. 2o9j 
konnten, war S. a f t . /amat inae  ~dig. 2o9af II 
EBS 51o am resistentesten. ~,eig. 485 

Diese tlerkunft zeigte sich ~e~g. 2o9q 

viel resistenter als die 1952 ~,aig. ~o7 
gepriifte Herkunft EBS 500 ~ig. 533 __ 

derselben Art. Alle I8 ge- ~ig. ~TS 
prfiften S~mlinge verhielten andig. 487 
sich ziemlich einheitlich. Eine andig. 2o9t 
beachtliche Resistenz hatten andig. 2o9o 
auch die Arten S. capsicibac- ~aig. =ogad 

andig. 2o9e 
catum (EBS 63I ), S. micro- ~ndig. 536 

don~um (EBS 457), S. poly- ~eig. 532 
adenium (EB $5I und 167) und ~eig. 537 
S. acaule (EBS 1o) aufzuwei- ~dig. 59 . . . .  

. andig. 276 
sen. Die letztere hatte etwa ,~,eig. =o9~ 
denselben Resistenzgrad wie andig. 534 
die 1951 geprfifte Herkunft ~p~i~i~. 631 �9 
EBS 9- Des weiteren wurden ~h . . . . .  ~ ~o 
22 Herkfinfte von S. andigenum ~/ I . /~ .  5,o , 

[endleri 177 
geprfift. Diese zeigten tin z.T. ~i~0d. 457 
sehr unterschiedliches Bild, poZy~. 5i 
aber auch hier kamen S~m- po~y~d, i67 
linge mit hoher Resistenz vor, si,~p~. 19o 

sub~ilius 2oi 
wit man aus den in Tab. 2 auf- ~f;Zo~#. ~a7 
geffihrten Einzelwerten einiger ~ozo~i/. ~i 
andigena-Herkflnfte erkennen saoZo~q. 

kann. and. - -  Bast. i1 

Von besonderem Interesse vem.ei--Bast. 8 
sind die Ergebnisse mit den ..... /--Bast. 9 
vernei-Bastarden. Diese waren vernei - -  Bast. 9 , 

mit einem polyploiden Klon ..... i--Bast, lO 
YOn vernei (EBS 195 P) erhal- 
ten, der aus vernei EBS 195 
d urch Colchizinierung entstan- 

Zystenzahl pro m Wurzel 
Extremwerte / Mittelwert 

( ) Zahl der S~mlinge 

3,3--482[278 (i8) 

o --158/ 38 (25) 
3 ~ --328/I66 (I4) 

o --382/166 (27) 

52 --33o/158 (4 r) 

I3,3--325/154 (35) 

22,2--254/I2I (53) 

66,6--3oo/xi5 (9 )  

o --336/I4O (I6) 

0 --180/113 (8 )  

o --229&~o (26) 

o --215/lO 7 (3 2) 

6 - - i48  / 89 (8 )  
o --208/ 87 (i2) 

27,6--144/ 87 (1i] 
o --214/ 81 (24) 
o --95,7/78 (3 )  
o -- lO9/ 53 (14) 
o - - I37 /  52 (8 )  
o - -37o/  5o (27) 
o - - I35 /  40 (e2) 
o --127/ 33 (20) 
o --69,4/33 (24) 

o (=) 
o - -8 ,a /  2 ( 7 )  

i 
I4,3--244/148 (7 )  
o - -7 ,7 /o ,3  (I8) 
o --200/ 51 (5i) 
o - -54 ,5 /  8 (20) 
o --167/ 45 (6I) 
o - - I25 /  31 (33} 
o --322/132 (38) 
o --171/ 59 (54) 

22,2--258[I64 (6 )  

36 --t581IO8 (IO) 

0 --277/  88 (39) 

O --234/139 (18) 

7 --305/144 (22) 

o --253!123 (43) 

o --275/lOl (70) 

o --31o/111 (95) 

Abb. 4- Stgtrke des Zystenbehangs von Heterodera rostochiensis bei Wild- und Kulturkartoffdn 
im Jahre 1953 (auf i m Wurzel berechnet). 

den war. S. vernei EBS 195 konnte leider noch nicht 
geprtift werden. Diese Form war aber 1952 in der 
Bastardierung mit Zuchtklonen als Nr. 5 geprfift 
worden und hatte sich dabei als nieht so resistent 
erwiesen wie EBS i81. So war naturgem~f3 eine 
besonders hohe Resistenz in den Bastarden nicht zu 
erwarten. 

Es lag uns nun daran, noch einen Einbiick in d a s  
Wesen der Resistenz za erhalten. Insbesondere such- 
ten wir Aufschlut3 fiber die Frage zu bekommen, ob die 
Resistenz eine Folge des geringeren Aktivierungsreizes 
der WurzeIsekrete ist oder auI andere Weise erkI~rt 
werden muB. Wir ffihrten zun~chst einen Versuch mit 
ix Aussaat-Nummern durch. Je 25 vollentwickelte 
Zysten wurden unter konstanten Temperaturbe- 
dingungen (25 ~ C) gehalten und jeden zweiten Tag mit 
einer bestimmten Menge Wurzelsekret yon je I Pflanze 
dieser Herkfinfte behandelt. Die Wurzelsekrete wur- 
den auch an den nachfolgenden Tagen stets von der- 
selben Pflanze gewonnen. Nach zwei Tagen z~ihlten 
wir dann regelm~Big die geschtfipften Larven aus. Der 
Versuch lieI in zwei Wiederholungen. Die durchschnitt- 
liche Gesamtzahl der in dem 8t~gigen Zeitraum ge- 
schlfipften Larven ist in Tab. 3 wiedergegeben. Sit 

zeigt, dal3 voa den geprfiften Herkfinften der andi- 
genum-Gruppe die tIerkunft 272 die geringste Akti- 
vierung ausgel6st, aber bei einem Vergleieh mit den 
Ergebnissen der Tab. 2 doch noch einen rdat iv  hohen 
Zystenbehang getragen hat. Andere Herkiiafte riefen 
dagegen einen sehr beachtlichen Aktivierungsreiz her- 
vor; ihre Wurzeln waren jedoch mit relativ wenig 
Zysten besetzt. Aul3erordentlich gering war der Ein- 
fluf3, der yon einem S~mting von S. polyadenium aus- 
ging. Die beiden vernei-Bastard-SS.mlinge hatten 
dagegen eine m~Bige bis starke Aktivierung ausgel6st. 
Sie zeigen im fibrigen alas unterschiedliehe Verhalten 
selbst bei Individuen, die aus Beeren dersetben Pflanze 
herangezogen worden waren. 

Die Wurzelsekrete von Wildarten k6nnen also einen 
sehr unterschiedlichen Aktivierungsreiz ausfiben, der 
teilweise noch die Wirkung einer Kultursorte fiber- 
treffen kann, teils ein sehr geringes Schlfipfen der Lar- 
ven ausl6st. Nur wenige Herkfinfte rufen eine geringe 
Reizwirkung hervor. Bei den meisten Pflanzen ist der 
EiniluB individuell verschieden. Wenn sieh aber trotz 
anf~nglicher starker Aktivierung schlieBlich doch nur 
eine geringere Anzahl Zysten bildet als bei Kultur- 
sorten, so ist dies nur so zu erkl~iren, dab ein betr~cht- 
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T a b e l l e  2. Das Verhalten yon a n d i g e n u m - H e r k f ~ n / t e n  gegen Karto//el- 
nematoden. 

EBS Nr. 

M 

~o 9 t 

87 

527 

3 ~ 
43 
9 ~ 
91 
33 

I ~5 
i ;7 
i ~6 
i ~7 1o 
2 ~4 I I  
2 ~8 12 
2 : 7  24 
2 .o 26 

3 : 8  37 
39 
60 
66 
66 
90 

I 3 3  
I35  

166 4 ~ 

ZystenbefaI1 je i 

592 532 

O o 
O O 
O 6 
O 24 
O 27 
O 48 
o 66 
8 137 

52 

n WurzeI 

536 

o 
o 

I 4  
19 
28 
36 
41 
57 
58 
6 i  

77 
8o 
88 

lO9 

53 

537 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
0 104 
0 105 
O 106 
o I i O  
0 I I I  
O I I 3  
o I 2 5  
o 136 
o 137 
o ~45 
o 15o 

i o  I 5 4  
35 155 
52 I57 
64 157 

155 I 6 o  
37 ~ I 6 o  

165 
I 6 7  
172 
I77 
187 
194 
200 
212 
214 
226 
226 
238 
256 

33 ~ 

5 ~ I 5 8  

licher Tell Larven infolge hochgradiger Resistenz vor- 
zeitig zugrunde gegangen ist. 

I!insichtlich ihrer Resistenz gegen den Kartoffel- 
nematoden erscheint folgende Einteilung der Wiid- 
arten gegeben : 

Zur hochresistenten Gruppe I sind zu stellen : S. an- 
digenum, S. capsicibaccatum, S. a/[. /amatinae, S. mi- 
crodontum, S. suaveolens und S. vernei. Diese Ergeb- 
nisse stehell nicht im Gegensatz zu den Resultaten der 
oben besprochenen Autoren. Hohe Resistenz in Iler- 
kfinften -con S. andigenu m wurde von ihnen ebenfalls 
gefunden. Dasselbe gilt ffir S. vermi, denll S. ballsii 

Tabelle 3. 

ZahI der in 8 Tagen nach Zusatz 
Wildart bzw. Kultursorte yon Wurzelsekreten geschlfipften 

Larven 

272 275 276 

47 o o 
52 o o 
53 o o 
60 8 o 
85 I3  o 
91 14 o 

93 22 4 

93 46 t 
94 52 

l o  4 62 I I  
66 13 
80 14 
80 18 
83 23 
83 28 

97 57 
IOO 88 
IOO 88 
I o  3 92 
lO5 127 
lO8 
lO9 
118 
129 
13o 
I 3 3  
I 4 4  
145 
161 
1 7 I  
179 
2I  5 

acauIe 
andigenum 527 
andigenum 5 3 3  
a~d~genum 209 af  
andigenum 209 a h  
andigenum 272 
andigenum 275 
verne$ B a s t a r d  Nr .  9 
vernei B a s t a r d  Nr .  9 
polyadenium 
r ( S i e g l i n d e )  

i o 8 1  

4 4 3 6  
4 o i 9  
3415 
1 9 8 o  

493 
3377 
5500 
14oo  

i i  
2588  

ist, wie spXter gezeigt wird, eine Varie- 
t~t von S. vernei. S. capsicibaccatum, 
S. a//. /amatinae, S. microdontum und 
S, suaveolens wurden von keinem der 
Autoren geprfift. 

Zur Gruppe II  yon mittlerer Resi- 
stenz wfirden geh6ren: S. acaule, S. 
chacoense, S. polyadenium und S. sto- 
loni/erum. Mit diesen Wildarten der 
Gruppe II  eine Nematodenresistenz- 
zfichtung zu beginnen, erfibrigt sich an- 
gesichts der in den Arten der Gruppe I 
vorhandenen h6heren Resistenz. Da die 
Arten der Gruppe II  abet s~mtlich 
bereits in zahlreichen Zuchtklonen vor- 
kommell, sollen wenigstens letztere auf 
Resistellz geprfift werden. 

Es seien nUll im folgenden die hoch- 
resistenten Wildartell der Gruppe I im 
einzelnen besprochen. 

E. B e s p r e c h u n g  der hoch-  
r e s i s t e n t e n  Wildarten.  

I. S. a n d i g e n u m  2n = 4 8 ,  Tab. 2 
zeigt deutlich, dab selbst bei relafiv 
hohen Mittelwerten f fir die Zysten ill 
einigen Herkfiliftell doch Individuen 
mit o Zysten vorkommelI. S o ,h e  For- 
men stammell aus Boliviell, Peru und 
Argentinien. Sie dfirften als Aus- 
gangspunkt ffir eine Nematoden- 
Resistenzzfichtung gut geeignet seill. 
S. andigenum ist die n~ichste Verwandte 
der Kulturkartoffel. , ,Fortuna" ist z. B. 
eine Sorte, die (aus anderen Grfinden) 
auf S. andigenum aufgebaut wurde. 
Neuerdings gewinnt S. andigenum 
wegen der Inkubationsresistenz gegell 

lO7 33 Phyt@hthora in einigen Herkiinften One 
besondere Bedeutung (ScI-IAP]~R I95i  ). 

2. S. capsicibaccatum 2 n = 2 4 wurde erst r942 in 
der NShe von Cochabamba (Bolivien) entdeckt und 
i945 yon CARD]~NAS und HAWKES beschrieben. Die 
Pflanzen haben in Deutschland einell sehr zarten I{a- 
bitus und bilden kaum Knollen. Bastardierungen sind 
bisher nirgends unternommen worden. 

3. S . a / / . / a m a t i n a e  2n = 2  4, E B S  51o (Abb. 5) 
ist eine noch unbeschriebene Form. Sie wurde yon 
Dr. BR0CttER ill tier Umgebllng Tucumalls in Trocken- 
gebieten gefunden. Systematisch scheint sie ill die N~he 
yon S. /amatinae (WITTMACK I914) zU geh6ren. Cha- 
rakteristisch ist die substellate, blauviolette Blfite mit 
manchmal weigen Radien und eingerollten Blfiten- 
blattr~indern, die gleichm~iBige Blattfiederung und die 
starke Behaarung, die die Farbe grau-grtin erscheinen 
lassen. Die Wuchsh6he betr~gt 3o--60 cm. Es wird 
relativ viel Blattmasse entwickelt. Die Knollen sind 
kaum fiber Kirschengr6Be, was aber die zfichterische 
Brauchbarkeit keineswegs beeintriichtigt. Die zweite 
Herkunft  derselben Art zeigte nut eine mittlere Nema- 
todenresistenz, so daB auch bier die Auslese der resi- 
stentesten Ausgangsform wichtig ist. Sie ist m~gig 
selbstfertil. Bastardierungen mit Kultursorten sind 
1952 nicht gegliickt, i953 haben sie aber zu einem ge- 
ringen Prozentsatz angesetzt. Durch Polyploidisie- 
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rung dieser 24chromosomigen Form ist eine Erh6hung 
des Ansatzes zu erwarten. 

4. S. m i c r o d o n t u m  2n --2 4 (Abb. 6) verdanken wir 
ebenfalls Dr. BRUCHER, der es in der N~he Tucumans 
sammelte. Es ist bei BITTER (1911) beschrieben und 
f~llt durch seine geringe Blattfiederung auf. Neben 
der Endfieder wird h6chstens ein Seitenfiederpaar ge- 
bildet. Die Pflanzen sind nicht besonders wfichsig, 
und die Knollenbildung ist schwach. Bastardierungen 
sind bisher nur mit S. stolon@rum gelungen (Ross, 
unver6ff.). 

5. S. suaveo lens  2 n = 2  4 (Abb. 7) (BITTER r912 ) 
geh6rt als einzige der geprfifterl Arten zur Unterabtei- 
lung Basarthra und steht damit systematisch sehr ent- 
fernt yon allen anderen Arten. Sie w~chst mit starken 
Verzweigungen niedrig fiber dem Boden, hat sehr 
k]eine Bl~ittchen, ist sehr Phytophthora-anfillig. aber 
blattrollresistent (BAERECKE, pers. Mitt.), und bildet 
keine Knollen. Trotz Polyploidisierung konnte bisher 
mit Kultursorten keine Bastardierung erzielt werden. 

6. S. v e rne i  2n = 2 4 (Abb. 8). Samen verschiedener 
Herkfinfte dieser Art verdanken wir Dr. BR/J'CHER aus 
den Nordprovinzen Argentiniens. Sie erfuhren eine 
eingehende Beschreibung (BRi3CHER und Ross 1953). 
Die Art wurde von WITTMACI~ entdeckt (1914) und da- 
nach erst 195o yon BR~CHER wiedergefunden. AuBer 
Nematodenresistenz besitzt sie Frostresistenz, eine ge- 
wisse Inkubationsresistenz gegen Phyt@hthora und 
Infektionsresistenz gegen das Y-Virus (Ross und 
BA~R~CI~E 195i ). 

Die Art ist fiuBerst wfichsig mit grol3en violetten 
Blfiten und viel Grfinmasse. In der Iteimat bildet sie 
bis zu 55 ~ g Knollen pro Staude (BR~)CHF~R und Ross 
1953), unter deutschen Verh~iltnissen aber nur wenige 
h6chstens kirschgrof3e Knollen, meistens gar keine. 
Sie ist m~13ig fertil. 

1939 fanden ttAWKES und BALLS in Nordargentinien 
eine Form, die von IIAWKES als S. ballsii sp. nov. 
klassifiziert wurde (HAwKEs 1944), und an derELI.ENBY 
Nematodenresistenz festgestellt hat. Diese Form ist 
kleiner und st~irker behaart. Nachdem I-tAWKES 
unsere Formen yon S. vernei mit S. ballsii vergleichen 
konnte, wurde entschieden, dab ballsii h6chstens eine 
Variet~t von S. vernei ist (I-tAWKES, pers. Mitt. 1953). 

Es konnte gezeigt werden, dab die Arten der Gruppe I 
sich untereinander in Wuchs, Knollenbildung, Chro- 
mosomenzahl und Verwandtschaft zu Kultursorten 
stark unterscheiden. Nit Ausnahme der sehr entfernt 
stehenden Art S. suaveolens kann aber keine Art als 
m6glicher Ausgangspunkt ffir die Nematodenresi- 
stenzzfichtung verworfen werden. Es sind genfigend 
Beispiele in der Kartoffelzfichtung bekannt, dab 
Arten, die von Kultursorten durchaus abweichen, in 
den Aufbau yon Sorten eingegangen sind. Dies gilt z.B. 
ffir das kleine S./endleri in den amerikanischen Sorten 
Chenango, ttarford, Placid und Snowdrift, welter 
ffir die Rosetten- und Hochgebirgsform S. acaule, 
ffir die kleinbliittrigen Longipedicellaten u. a., yon 
denen sorten/ihnliche Zuchtklone existieren. Auch die 
von dell Kultursorten mit 2n = 48 verschiedenen 
Chr0mosomenzahlen bilden kein Hindernis, wie S. de- 
missum (2n ----- 72) zeigt. Aber es spielt der Zeitfaktor 
bei der Auswahl der besten Ausgangsformen eine 
Rolle, denn bei einer mit den Kultursorten nur ent- 
fernt verwandten Art werden mehr Rfickkreuzungen 
mit Kultursorten n6tig sein und damit bei Polygenie 

Abb. 5. Solanum sp. a]/. [an4atinae. phot. ROSS. 

Abb. 6. Solarium microdontum, phot. ROSS. 

Abb. 7. Solarium suaveolens, phot. ROSS. 
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eine entsprechend st~trkere genetische ,,Verw~sserung" 
der Resistenz eintreten als bei nahen Verwandten. 
Nach diesen 0berlegungen erscheint es angebracht, 
die Arten S. vemei, S. a//./amatinae und S. audigenum 
als die besten Ausgangsformen zu bezeichnen. Man 
m6chte vielleicht geneigt sein, unter diesen drei Arten 
S. andigenum als der der Kartoffel n~chstverwandten 
Art mit gleicher Chromosomenzahl den unbedingten 
Vorzug zu geben. Die Erfahrungen in der Kartoffel- 
ziichtung haben aber gelehrt, dab die Ertr~ge in der 
F1 sowie in dell folgenden Rfickkreuzungsgenerationen 

Damit scheint bei S. vemei ein anderer Erbgang vor- 
zuliegen, als er anscheinend bei  S. andigenum (Toxo- 
PEgS u. I-IuIJSMAN I952, 1953) gegeben ist. Fiir letztere 
Art werden bei monomerer Dominanz zwei deutlich 
unterscheidbare Klassen: ,,ohne Zysten" und ,,mit 
vielen Zysten" angegebenl. Bei den Selbstungs- und 
Bastards~mlingen von S. vernei war dagegen eine 
kontinuierliche Stremmg im Zystenbesatz zu beob- 
achten. 

Es ist Mar, dab bereits die Ausgangss~mlinge der 
resistentell Wildarten fiir Kreuzungen mit Kultur- 
sorten auf h6chste Resistenz auszulesen sind. Bei poly- 
genera Erbgang haben abet hochresistente Formen 
aus resistenten Familien mit geringer Streubreite derl 
Vorrang vor sotchen aus Familien mit groger Streu- 
breite, da erstere wahrscheinlich homozygoter sirld. 

Abb. 8. S o l a n u m  verne i ,  phot. ROSS. 

verschiedener S. andigenum-Herkiinfte mit verschie- 
denen Sorten auI3erordentlieh schwanken. Die Er- 
folge mit S. andigenum sind ebensowenig vorauszu- 
sagen wie mit jeder anderen Wildart. Wir setzen uns 
daher das Ziel, jede der drei Arten gleiehm~gig zu be- 
rticksichtigen und ihre Resistenzfaktoren zu kom- 
binieren. 

F. 1Dber die Vererbung der Nematodenres is tenz  
bei S. vernei .  

Einige ttinweise auf den mutmal31ichen Erbgang 
lassen sich aus der H~tufigkeitsverteilung des Zysten- 
besatzes an den Selbstungs- und Bastards~mlingen 
entnehmen (Abb. 9 und Io). Es erscheinen eingipflige 
Optimumkurven, wie sie ftir quantitativ vererbte 

z/0% 

I 

30 % 

",, \ 
-50 51-100 70]-180 737-200 ~Ol-d,40 s 

ZysTen/T~ Wurze/ 

Abb. 9. Hgufigkeitsverteilung des Zystenbesatzes zweier Wiidarten. 

Erkl~irung: . . . p o l y a d .  5 I  - -  a n d @  2o9 aF. 

Merkmale charakteristisch sind. Damit wird wahr- 
scheinlich gemacht, dab polygener Erbgang vorliegt. 
0ber relative Dominaaz bzw. Rezessividit unter- 
richtet ein Vergleich der Zystenzahlen der Selbstungs- 
s~imlinge von S. vernei EBS I8i  (=  i), der Sorten 
(=  28o) und der F1 S. vernei EBS 181 X Sorte vernei- 
Bastard Nr. 6 (=  35)- Es zeigt sich, dab wahrschein- 
tich mit Dominanz der Resistenz zu rechnen ist. 

/ / ",,\~ 

1 
2~ ,1 I I  t 

�9 % 

1 7 1  
"d-SO 8:-700 707-750 757-d00 ~7-~50 d57-300,701-$50 

Z y s Z c n /  ~ Wvrzcl 

Abb. IO. H~iufigkeitsverteilung des Zystenbesatzes yon drei v e r ~ , e i - B a s t a r d e n .  

Erkl/irung: - -  v e m e i - B a s t a r d  Nr. 9. - - - v e r n e i - 1 3 a s t a r d  Nr. 9. 
. . . .  v e r n e i - B a s t a r d  Nr. io. 

Unter diesem Gesichtspunkt verdient besonders das 
einheitlich hochresistente S. a//. /amatinae EBS 51o 
Beachtung. 

Weiterhin kann eine Steigerung der Resistenz yon 
einer Kombination der Resistenzfaktoren verschie- 
dener Arten erwartet werden. 

Im folgenden seien einige ziichterische Erfahrungen 
mit S. vernei mitgeteilt. S. vernei 2n = 24 X Sorte 
oder Zuchtklon 2n = 48 gab nur in Ausnahmef~llen 
Ansatz. In dreien dieser F 1 Pflanzen stellte v. WAN- 
GE>~IEIM 2n = 48 fest. Diese Bastardierungen be- 
ruhten sonach auf dem Vorkommen unreduzierter Ei- 
zellen, wie dies gelegentlich auch bei Bastardierungen 
von anderen diploiden mit tetraploiden Arten beob- 
achtet wurde (OPPENHEIMER i933, PROPACE I938). 
Ob bei der Kreuzung von diploidem S. vernei mit tetra- 
ploidem S. tuberosum aueh triploide Bastarde ent- 
stehen, ist noch nicht nachgewiesen. 

Da die Verwendung des originalen diploiden S. vernei 
nur geringe Kreuzungserfolge gab, wurde nach der 
Methode yon SWAMINATI-IAN (I950) tetraploides S. ver- 
nei hergestellt. Gleiche Teile einer o,5~oigen Colchi- 
zin16sung und einer erwitrmten 2 ~oigen Agarl6sung in 
destilliertem Wasser wurden gemischt und in Pine 
sterilisierte Petrischale bis zu eirmm Drittel der Schalen- 
h6he eingeftillt. S. ver~ei-Samen wurdeE auf den Aga~ 
gelegt und nach wenigen Tagen Keimung in Saat- 
schalen mit gesiebter Erde fiberftihrt. Ca. ~ bis 
der aufgehenden S~imlinge erwies sich als tetraploid, 
wie an deri verbreiterten Endfiedern und durch cyto- 
logische Kontrolle festgestellt wurde. Kreuzungen von 
S. vernei tetraploid X Sorte oder Zuchtklon setzea zu 

1 S. andige~um EBS 537 zeigt (Tab. 2) ein Verh~ltnis 
yon 2I res. : 6 auf, ghnlich den resistenten andigena yon 
ToxoPa~Us. Es war der tibersandte Samen direkt goprtift 
worden, iEs ist nictlt sicher, dab er einer wirklichen 
Selbstungsfamilie entstammt. 
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37% an mit  im Durchschn i t t  73 Samen pro Beere.  
Insgesamt  wurden 2265 F~-Samen erha l ten .  Diese 
Bas ta rde  erwiesen sieh als ~ugers t  wfichsig und sind 
im K r a u t  sehr  sorten~.hnlich (Abb. ~ ) .  Stolonen fehlen 
fast  v611ig. Die Er t r~ge l iegen ftir einen F i - B a s t a r d  
Wi lda r t  X Sorte f iberraschend hoch (Abb. 12). Bei 
F re i l andaussaa t  wurden H6chs te r t r~ge  bis zu 5oo g 
pro Staude  und bei Auspf lanzung im Mistbeet  bis zu 
ixoo  g erhal ten.  

Abb. II. Solarium vernei x Zuchtklon. phot. ROSS. 
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Abb. ~2. Ertr~ge der aus Samen gezo~enen Fi-Pfianzei1 Solanura verv, ei ~zn 
48 X Sorte oder Zuchtklon. 

ErM~rung: - -  Aus]age~a im Feld, - - -  Anslagen im Mistbeet. 

Selbs tungen tier F~ und Geschwisterkreuzungen 
setzen ohne weiteres an. Dagegen war die weitere Ein-  
kreuzung yon Soften oder Zuchtk lonen  in die F~ 
schwieriger.  Immerh in  wurden ~67o Samen erhal ten.  
Diese tuberosum-Einkreuzungen gelangen merkwfir-  
digerweise nur  mit  den  im Felde  ausgepf lanzten  S~m- 
lingen. B e i d e n  Mis tbeets~mlingen gelangen nur Selb- 
stungen,  n icht  aber  tuberosum-Einkreuzungen. 

G. Zusammenfassun~. 
L In  3j~hrigen Versuchen wurden 2 i  W i l d a r t e n  mit  

59 Herkf inf ten  und einige interspezif ische Bas t a rde  so- 
wie Bas ta rde  mi t  Ku l tu r so r t en  auf Nematodenres i -  
s tenz untersucht .  

2. Selbstungss~mlinge der  Ar ten  S. andigenum, 
S. capsicibaccalum, S. a//. /amatinae, S. microdontum, 
S. suaveolens und S. vernei t ragen  (z. T. nu t  in einigen 
Herkfinf ten)  im Mit te l  o his 8 Zys ten  je Meter  Wurze l  
nach Aufwuchs in zys tenha l t ige r  Erde,  die Ar ten  
S. acaule, S. chacoense, S. polyadenium und S. stoIoni- 

i eg{~l~ f i b i s  I48 und Ku l tu r so r t en  zum Vergleich 278 
bi's:648. Zys ten .  ' I n n e r h a l b  der  Se lbs tungs-Fami l ien  
s t reut  die Resis tenz sehr s ta rk ,  z. B. o - -382  Zys ten  bei  
andigenum EBS-Nr .  209 ah. 

3. Bei manehen Ar ten  Iassen sich Fami l i en  mi t  
mehr  und weniger e inhe i t l i chem Zys tenbesa tz  in den 
E inze l ind iv iduen  unterscheiden.  

4. Die Ak t iv i e rung  des Schlfipfprozesses durch Wur -  
zelsekrete ist  sehr unterschiedl ich,  teilweise sogar h6her 
als du tch  Wurze lsekre te  einer Ktf i tursor te .  Dennoch ist 
der  Zys tenbehang  in allen FSJlen bedeutend  schw~cher 
als bei  der  Kul tu r sor te .  Es mug  also im Laufe der  En t -  
wicklung ein besonders  grol3er Tell  La rven  abs terben .  

5. Die H~uf igke i t sver te i lung  in den Selbs tungs-  und 
F1-Famil ien  mach t  einen polygenen  E rbgang  mi t  re la-  
f iver  Dominanz  der  Resis tenz wahrscheinl ich.  

6. Kreuzungser fahrungen  mit  d ip lo idem und t e t r a -  
p lo idem S. vernei werden wiedergegeben.  Die Bas ta r -  
d ierung yon po lyp lo idem S. vernei X Soften bzw. 
Zuchtk lonen  gelingt gut und ffihrt zu $~mlingen mit  
z.T. hohen Er t r~gen.  
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