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renzen erforderlich ist. In diesem Falle wird der Ver- 
rechnungsgailg ftir die Versuche Ilach der Formel 
k + I angeweildet. 

Die zahlreichen Versuche mit Wicken (Nr. I2--22), 
bei delleil z .T.  die Ermittluilg der K6rnerertrags- 
Ifihigkeit, z .T.  die Ertr~ige an Grtinmasse und Heu 
das Ziel waren, haben bei normalen K6riler- uild Grtin- 
masseertrS.gen normale Grenzdifferenzen ergeben. 
Wenn es mit diesen Grenzdifferenzen auch nicht 
m6glich ist, kleine Unterschiede zwischen den Zucht- 
stiimmen als real nachzuweisen, so ist hierzu zu sagen, 
dab Differenzeil von wenigen Prozent z .B.  bei der 
Griinmasse ohne jedes Interesse fiir den Praktiker 
sind. Die durch Anbaubedingungen uild Boden ent- 
stehendeI1 Unterschiede siild uilvergleichbar gr6Ber 
als diejenigen zwischeil Stfimmen und Sorten. 

Der Hirseversuch Nr. 23, der ein i3Xi3-Gi t te r -  
quadrat darstellt, hat bei einem mittleren Ertrag yon 
ca. 3ode  eine Grenzdifferenz yon 12,7% ergeben. 
Meines Wissens ist eiil Gitterquadratversuch in dieser 
Gr6Be in Deutschland Iloch nicht angelegt worden. 
Die dabei gesammelteil Erfahruilgen zeigeil, dab auch 
ein Versuch in dieser Gr6ge durchaus technisch durch- 
fiihrbar ist. Gerade hierbei macht sich die oben be- 
schriebeile Verwendung von Standort-Nummern sehr 
vorteilhaft bemerkbar. 

Einige weitere Versuche des Jahres 1954 sind zur 
Zeit dieser Zusammenstelluilg noeh nicht ausgewertet. 
Sie werden das Gesamtbild kaum veriinderil. 

Zusammenfasseild kann gesagt werdeil, dab die 
bisher in Deutschland kaum verwendete Gitter- 
quadratmethode technisch durchfiihrbar ist. Bei 
Verwendung der angegebenen Erleiehterungen (Staild- 
ortnummern und Verrechnuilgsschema) ist der Auf- 
wand fiir die Auswertung der Versuche nicht gr6Ber 
als bei anderen Versuchsmethoden, wenn die Zahl 
der Versuchsglieder gegeben ist. 
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Zusammenfassung. 

Die Grundlagen der Gitterquadratmethode werden 
sower er6rtert, wie es fiir die praktische Anwendung 
erforderlich ist. In Tabellen werden die Teilsttick- 
zahlen, welche die einzelnen Versuchsgr6Ben not- 
wendig machen, gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dab durch Verweildung 
von Standortnummern die technische Durchftihrung 
tier Versuche wesentlich erleichtert wird. 

Zur Verrechnung wird auf Schemata hingewieseil, 
von deilen im Rahmen dieser Er6rterung Ilur eiil Eel- 
spiel gebracht werden kanil. 

Die in der Futterpflanzenabteilung des Instituts 
fiir Acker- und Pflanzeilbau, Mtincheberg, seit 1954 
nach der Gitterquadratmethode angelegten und ausge- 
wertet.en Versuche sind in einer Tabelle zusammen- 
gefal3t. Eiile Besprechung der einzelnen Versuche 
ergab, dab die erzielten Grenzdifferenzen dem Nor- 
malen entspreehen. 

Es kann gesagt werden, dab die technischen und 
verrechnungsmS.Bigen Schwierigkeiteil der GIV[ bei 
weitem nicht so groB siild, wie bisher ailgeilommeil 
wurde, und es wird besoilders dem Pflailzenztichter 
empfohlen, die Methode in st~irkerem Mal3e fiir die 
Prtifuilg von zahlreichen Zuchtst~immeI1 anzuweilden. 
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Rhizoctonia,Resistenzprfifung an S imlingen einiger Wild, 
und Kulturkartoffeln. 

Von R. FOCKE. 

(Mit 4 Textabbildungen.) 

Die praktische Kartoffelziichtung besch~ftigte sich 
in den letzten Jahren starker mit den M6glichkeiten 
einer Z{ichtung Rhizoctonia-resistenter Kartoffelsor- 
ten und mit der Ermittlung von Wildkartoffelarten 
mit einem unseren Kultursorteil tiberlegenen Resistenz- 
grad. 

CORSANT entwickelte bereits 1915 einen Test, der 
gut geeignet ftir Serienuiltersuchungen an Kartoffel- 
knollen ist. HOFFERBERT und ORTH ( 195 I) verwendeten 
eine der CORSANTschen/ihnliche Methode zur Prfifung 
ihrer zahlreichen Kartoffelst~imme, die sogenailnte 
Knollenstreifeninfektion. K. O. M/3LLER (1947) prfifte 
die Rhizoctonia-Anf~lligkeit einiger Kartoffelsorten im 
Freilandversuch dureh Bestreichen eines Teiles der 
Pflanzknollen mit Rhizoctonia-Myzel und schlol3 dann 
auf Grund der aufgetretenen Ertragsdifferenzen zwi- 
schen beimpften und nicht beimpften Knollen auf die 
Anf~lligkeit der Sorten. RICHTER und SCHNEIDER(195 O) 

untersuchten nach einer von ihneil entwickelten Feuch t- 
kammer-IIlfektioilsmethode an abgeschnittenen Dun- 
kelkeimen im Labor und in ~hnlich den voil K. O. 
MOILER durchgeftihrten Freilandversuchen eiile groBe 
Anzahl Kartoffelsorten auf Resistenzuilterschiede 
gegeiltiber Rhizoctoni~ solani K. 

Nach den ersten Ergebnissen der Freilandver- 
suche von RICHTER und SCHNEIDER (1950) konnte 
ein sortenunterschiedliches Verhalten gegeniiber dem 
Pilz angenornmen werden, die nun vorliegenden Ge- 
samtergebnisse von Priifungen an 37 Kulturkartoffel- 
soften und 56 Wildkartoffelarteil jedoch mfissen das 
Vorhandensein eines solcheil ausschliel3en. HOFFER- 
BERT und ORTI~ konnten ein sortenunterschiedliches 
Verhalten in der Rhizocto1r beobachten, 
doch waren diese Untersehiede naeh der lVfeinung ge- 
Ilanilter Autoren so gering, dab nicht die Ailfiilligkeit 
der Sorten, sondern ihr Regenerationsverm6gen die 
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H6he des Ertragsausfalles bestimmte. 1953 kamen 
HOFFERBERT, ORTK und zu PUTLITZ ZU dem Ergeb- 
nis, dab die Rhizoctonia-Resistenz auf eine gr6Bere 
Anzahl yon Eigenschaften zurfickzuffihren ist. Nach 
ihrer Meinung ist es daher erforderlich, mehrere Prfif- 
methoden bei ein und derselben Sorte anzuwenden, 
um aus der Summe der Einzelergebnisse ein end- 
gfiltiges Urteil fiber den Resistenzgrad der geprfiften 
Sorte zu erhalten. Es ist dell vorhergenannten 
Autoren gelungen, bei Anwendung verschiedener 
Infektionsmethoden all einer Sorte verschieden hohe 
Ertragsausfiille zu erzeugen. 

Die bet Laborprfifungen (RICHTER und SCHNEIDER 
195 o) beobachteten unterschiedlichen Anf/illigkeits- 
grade der Kartoffelsorten lassen sich daher oft in 
Freilandversuchen nicht reproduzieren. 

Die Laborprfifmethoden yon CORSANT und RICHTER 
und SCHNEII)~R erm6glichen zweifellos eine Ermitt- 
lung yon Resistenzunterschieden an Kartoffeln, doch 
sind sie f fir Populationsuntersuchungen an Kultur- 
kartoffelkreuzungen bzw. -selbstungen und Wildkar- 
toffeln wegen des notwendigen groBen Aufwandes 
weniger geeignet. 

In unseren Arbeiten wurde versucht, die Wildkar- 
toffeln mit den Kulturkartoffeln in vergleichbaren 
Infektionsversuchen nach unten beschriebener Me- 
thodik zu prfifen. Weiterhin sollte ermittelt werden, 
ob in einem relativ umfangreichen Pfianzenmaterial 
eventuell rezessiv vorhandene Resistenzgene aufzu- 
finden sind. 

Methodik. 
Die f fir die Prfifung vorgesehenen Samen wurden in 

Petrischalen angekeimt. Bei einer Wurzelliinge yon 
ungef~hr 2--4 mm wurden die Siimlinge in rein ge- 
siebte, ged~mpfte Komposterde fibertragen und mit 
einer geringen Erdsehicht bedeekt. Sobald die Siim- 
linge aufliefen, erfolgte die Beimpfung mit Pilzmyzel, 
und zwar in der Weise, dab der auf N{ihrboden gezo- 
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Abb. I. 3 Tage nach der Beimpfung. 

Insgesamt wurden 10674 Keimpflanzen geprfift, 
die sich in folgender Weise auf die einzelnen Arten 
verteilten: 

Solanum demissum Malchow 49 2258 
Solanum longipedicellatum 1674 

,, antipoviczii 457 
,, Schenkii 683 
,, tuberosum 5602 

Ergebnisse. 
Infektionsversuche an Keimpfl~nzchen von S. 

tuberosum mit yon Kartoffeln isolierten Rhizoclonia- 
Stltmmen verliefen nach bisherigen Literaturangaben 
(RICHTER und SCHNEIDER 1950 ) negativ, well S. 
tuberosum angeblich eine gewisse Jugendresistenz ge- 
genfiber Rhizoctonia solani besitzt. Wir konnten je- 
doch bereits in frfiheren Versuchen feststellen, dab 
auch Keimpfl~nzchen yon S. tuberosum befallen 
werden k6nnen, wenn sie abgedunkelt der Infektion 
ausgesetzt werden (unver6ffentl.). 

Die verdunkelten Keimpflanzen zeigten im allge- 
meinen 3--4 Tage nach dem Beimpfen die ersten 
Sch~iden. 

Auch in den vorliegenden Prfifungen an Wildkar- 
toffeln konnte diese erh6hte Anf~lligkeit durch 
Lichtentzug festgestellt werden. 

Der Infektionsverlauf wurde durch nachfolgend 
aufgez~ihlte Befallsstadien charakterisiert, nach denen 
die Bonitierung erfolgte. 
-- -= keine ~ul3erlich sichtbare Infektion 
I ----- Keimpflanze am Stengelgrund gesch~tdigt, f~tllt 

bei leichter Berfihrung um 
2 = die oberirdischen Teile der Pflanze sind zur 

Hiilfte abgestorben 
q- -= die Pflanze ist vollst/indig abgestorben 

Von Wildkartoffeln wurden verschiedene Herkfinfte 
yon S. demissum, S. longipedicellatum, S. ant@o- 
viczii und S. Schenkii geprfift. Abb. i, 2, 3, zeigen 
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Abb. 2. 6 Tage nach der Beimpfung. 

a,!iI l/ v__.,,_a v....w.._o ~ 
- -  1 2 + 

Abb. 3. 9 Tage nach der Beimpfung. 

gene Pilz (Stature S 39 der BZA Dahlem) ill Streifen 
bzw. in kleinen Scheiben zwischen die Siimlingsreihen 
gelegt wurde. 

AuBer der Samenankeimung verlief die gesamte Ver- 
suchsdurchffihrung unter Lichtentzug, well dadurch 
eine erh6hte Anf~lligkeit der Keimpflanzen erzielt 
werden konnte. Durch Auslegen der fiber die Siim- 
linge gestfilpten, verdunkelten Glask/isten mit feuch- 
tern Filtrierpapier wurde eine st~tndig hohe Luft- 
feuchtigkeit geschaffen. Die beimpften Pflanzen 
wurden zus~tzlich t~iglich mit Wasser fein besprfiht. 
Die Temperaturen schwankten in s~mtlichen Ver- 
suchen zwischen 20 und 22 Grad o C. 

den Krankheitsverlauf von S. demissum, S. longi- 
pedicellatum und yon Mittelfriihe (Selbstung. 

Die H6he der S{iulen gibt den Prozentanteil der 
einem Befallsstadium durch Bonifierung zugeordneten 
Keimpfl~tnzchen an. Abb. I gibt das Krankheitsbild 
3 Tage nach dem Beimpfen, Abb. 2 6 Tage und Abb. 3 
9 Tage nach dem Beimpfen wieder. 

Keimpfl&nzchen, die in Abb. 3, also am 9-Tage 
nach dem Beimpfen trotz Pilzhyphenfiberzug (nut 
derartige S~mlinge wurden gewertet) noch keine 
Sch{idigung aufwiesen, sind jedoch nicht als resistent 
anzusprechen, da sie nach weiteren Tagen ebenfalls 
dem Pilz zum Opfer fallen. 
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Nur wenn versucht wurde, durch starke Belichtung 
und gute Behandlung die Keimpflanze vor weiterem 
Pilzangriff zu schtitzen, konnte eine Infektion ver- 
hindert werden. 

Demnach ist nur die Geschwindigkeit, mit der der 
Absterbeprozel3 verHiuft, aus den Tabellen zu ersehen. 

Die gr613ten durchschnittlichen Differenzen in der 
Absterbegeschwindigkeit der Keimpflanzen waren 
zwischen S. demi~sum und S. Io~gipediceg~tum zu 
beobachten. S. demissum zeigte dieselben schweren 
Schaden erst 2 - - 3  Tage spater als S. longipediceI- 
latum. Es konnte folgende Reihe von den besten zu 
den sehlechtesten Arten aufgestellt werden: 

S. demissum Malchow 49, S. Schenkii, Mittelfrfihe 
(als Vergleieh), S. long@edicellatum, S. antipoviczii. 

Die dem Pilz am schnellsten zum Opfer fallenden 
Arten S. lowifledicellatum und S. ant@oviczii zeigten 
untereinander keinen unterschiedlichen Befall. Es 
wurde beobachtet, dab S. Schenkii und S. ~o~gipedi- 
cellutum einen etwas dtinneren Stengel ausbilden als 
S. demissum und Mittelfrfihe. 

Von Kulturkartoffelkreuzungen wurden folgende 
Kombinationen geprfift : 

Cornelia X Wega 
Cornelia >( Aquila 

Cornelia ;< Pepo 
Cornelia • Johanna 

Immertreu X Aquila 
Ostbote X ~alchow 

43.5/:37 
Mittelfrfihe Selbstung 
Merkur Selbstung 

Cornelia ~ Malchow 43.5/I37 Aquila Selbstung 

In siimtlichen von uns geprfiften Kulturkartoffel- 
kombinationen und -selbstungen kamen keine grfl3eren 
Resistenzuntersehiede vor. 

Abb. 4 zeigt einen grfgeren Unterschied zwischen 
der Immertreu-Kreuzung und den anderen geprfiften 
Kreuzungen, der sieh nach 9 Tagen aber weitgehend 
ausglieh. Eine gr6Bere Anzahl von Keimpfl~nzehen 
konnte in keiner der geprtiften Kombinationen fiber 
den 9. Tag hinaus tier Infektion des Pitzes widerstehen. 
Eine systematische Zfiehtung auf Rhizoctonia-resistente 
S~imlinge innerhalb unserer Kulturkartoffeln wird 

nach den bisherigen Ergebnissen demnach sehr 
schwierig sein. 

Der sehr geringe Resistenzunterschied zwischen S. 
demissum und den Populationen der Kulturkartoffeln 
erscheint nach unserer Meinung zfichterisch nicht aus- 
nutzbar, solange nicht wesentlich bessere Wildkar- 
toffeln gefunden werden als S. demissum Malchow 49. 
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Abe, 4, 6 Tage nach der Beimpfung. 

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

Eine Labormethode zur Prtifung yon Kartoffel- 
siimlingen auf  ihren Resistenzgrad gegeniiber Rhizoc- 
tonia solani K. wird beschrieben. Unterschiede in der 
Anf~lligkeit yon Wildkartoffelarten wurden beobach- 
tet. Die Unterschiede in der Anf~lligkeit yon Kultur- 
kartoffelkombinationen sind gering. 
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(Aus dem Institut fiir Obstbau und Obstzi:chtung der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, 
Marquardt bei Potsdam.) 

lDber die Variabilit it der Wuchsleistung yon Obstgehfhen 
in der Baumschule. 

V o n  DIETRICH NEUMANN. 

( M i t  2 T e x t a b b i l d u n g e n , )  

F r a g e s t e l l u n g .  
Der Obstbau und die Obstzfichtung sind in ihrer 

wissenschaftlichen Fundamentierung zweifellos hinter 
anderen Zweigen des Landbaues bzw. der Pflanzen- 
zfichtung zurfickgeblieben. Das ist in erster Linie auf 
die Langj~hrigkeit und den groflen Standraumbe- 
darf der Ohstgeh61ze zurdckzuftihren. Infolge dieser 
Eigenschaften ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten 
bei der Durchftihrung experimenteller Forschungs- 
arbeiten. Die Versuehe liefern vielfach wegen der 
relativ groBen Streuung der Einzelpflanzen innerhalb 

der Versuchsglieder keine eindeutigen Ergebnisse. 
Die V e r s u c h s a n s t e l l u n g  mit Obstgeh61zen (Ge- 
I~13- und Feldversuche) ist also in ihrer bisherigen 
Form keineswegs befriedigend. Man muB auBerdem 
daran denken, dab mit der Vertiefung unserer Kennt-  
nisse und dem Fortschreiten der Zfichtung die Frage- 
stellung in den Versuchen spezielIer und demen~- 
sprechend die zu erwaltenden Unterschiede zwischen 
den Versuchsgliedern geringer werden. Deshalb ist 
eine sorgf~ltige Planung der Versuche erforderlich. 
Die Anzahl der Versuchsglieder, die Anlage- und Aus- 


