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mosom aus Agropyrum m o n o - o d e r  disom an  den 
Weizen-Chromosomenbestand addiert  ist. 

Ich  danke Her rn  Professor RUDORF-ftir die Unter-  
st t i tzung dieser Arbeit und Fr~uleiii TRUCI~ENm~ODT 
fiir die sorgf~ltige Ausftihrung der teehnisehen Ar- 
beiten. 
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121bet den Einflut3 verschiedener Anbaumethoden auf Ertrag 
und Pflanzgutwert der Kartoffel 

Von H. GOERLITZ 

Mit 8 Textabbildungen 

Die  Ertragsleis tung der Kartoffeln ist entschieden 
veil der QualitS.t des verwendeten Pflaiizgutes abhiiii- 
gig. I n  allen in gr6Berem Umfaiig Kartoffe lanbau 
betreibenden L~ndern kommt  daher der Ziichtung 
resistenter Sorteii u lid tier Erzeugung gesunden Pflanz- 
gutes eine grebe Bedeutuiig zu. Bekanntl ieh sind Er- 
folge in tier Resisteiizztichtuiig aber nur d.urch jahre- 
lange Arbeit  zu erreicheii, wS.hreiid die Verbesseruiig 
der Pflai izguterzeugung kurzfristig zu h fheren  Er- 
tritgen in der Prax is  ftihrt, 

AuI Versuchsergebnissen und Erfahrungs ta t sachen  
aufbauend,  sind in versehiedenen L~nderii Methoden 
zur Erzeuguiig gesundeii Pflaiizgutes eiitwickelt Wor- 
den, veil denen die gebriiuchlichsten in tier vorlie- 
genden Arbeit  auf ihre Anweiidbarkeit  in Mecklenburg 
gepriift werdeii, 

Die , , D e u t s c h e  M e t h o d e "  der Pflaiizkartoffel- 
erzeugung ist durch folgende Fak toren  gekeiinzeichiiet : 

I.  Das Pflanzgut  wird ohne besondere Vorbereitung, 
meist direkt aus der Miete kommend,  gepflaiizt. 

2. Der Pflanzterlnin liegt im AnschluB an d.ie Be- 
stellung des Sommergetreides Aiifang bis Mitre Mai, 
auf leiehten Bbden etwas friiher. 

3. Zur Verminderung der Infekt ionsgefahr  muB eine 
Mindestentfernung v0n kranken Nachbarbest  ~nden yon  
2o m eiiigehalteii werden. Viruskranke Stauden werden, 
sobald Krai ikhei tssymptome zu erkennen sind, durch 
2--3mal ige  Selektioii in gewissen Zeitabst~nden aus den 
zurPflanzguterzeuguiig best immtenBesti inden entfernt.  

4. Die Ern te  erfolgt IIach dem Absterben des Krau-  
tes, in Mittelgebirgslagen etwas eher, da Sp~tsor ten  
dor t  kaum vor dem ersten Frost  absterben. 

5. Der gesamte Er t rag  wird sofort nach der Ernte 
eingemietet uiid m6glichst erst im Frtihjahr sortiert .  

Sic hat  aul3erhalb Deutschlaiids in den 6stlichen 
L~ndern, z. B. in Poleii, in der Tscheehoslowakei und 
in den n6rdlicben Teilen der Sowjetuiiion w e r e  Ver- 
brei tung gefunden und wird dort  meist auf groBen 
Fliichen aiigewendet. 

Wesentliehe Punk te  der , , H o l l ~ i n d i s c h e i i  An-  
b a u m e t h o d e " ,  bei der die Vegetationszeit  der Kar-  
toffetn in die Friihjahrs- un4 Vorsommermonate  ver- 
legt wird, sind folgende: 

I .  Das Pflanzgut  wird in Vorkeim- oder Lager-  
Museri i  im zeitigen Frt ihjahr  vorgekeimt,  

2. Der Pflanztermin liegt im Miirz/April, sobald es 
die Witteruiig erlaubt,  

3. Die Selektion kranker  S tauden wird in mehr- 
facher Wiederholung von  besonders spezialisierten 
Fachkr/if ten durchgeftihrt .  

4. Entsprechend den Feststelluiigen zu diesem 
Zweck eingerichteter Bla t t lausbeobachtungss ta t ionen 
wird das Krau t  der Kartoffeln eine gewisse Zeit naeh 
Beginn des Sommerfluges der Blattl~iuse entfernL 

�9 5- Die Ernte  kann  ersf beginnen, wenn die unreifeii 
Knollen schalenfest geworden sind. Der Zei tpunkt  ist 
etwa 14 Tage nach dem Krautz iehen gegeben, 
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6. Die Lagerung des Pflanzgutes erfolgt nach der 
Ernte in kleinen Feldmieten, sp~iter in Vorkeimkisten 
in Lagerh~usern. 

Die , , S o w j e t i s c h e  A n b a u m e t h o d e " ,  als Som- 
merpflanzung bekannt, nutzt ffir die Pflanzguter- 
zeugung die kiihleren Sp~therbstmonate aus, da nach 
Untersuchungen y o n  L Y S S E N K O  und FAwoRow ffir 
den Abbau in tier Stidukraine hohe Sommertempera- 
turenverantwort i ich gemacht werden. 

Diese Methode wird in der Praxis wie folgt durch- 
geftihrt : 

I. Das Pflanzgut wird jarowisiert, d .h .  es wird 
geraume Zeit vor dem Pflanzen Licht und W~irme 
zum Vorkeimen ausgesetzt. 

2. Die Bestellung erfolgt nach Schwarzbrache. 
3. Der Pflanztermin liegt in den Monaten Juli bis 

August. 
4. Die Ernte beginnt nach dem Absterben des 

Krautes. 
5. Das Pflanzgut wird in tiefen Erdgruben gelagert, 

um ein vorzeitiges Erseh6pfen durch starke Keimung 
im Fr~hjahr zu verhindern. 

Versuchsdurchffihrung: 
Ill unseren Feldversuchen yon 195o--1952 sollte 

folgendes ermittelt werden: 

I. Die Menge des bei den einzelnen 
Anbaumethoden erzeugten Pflanz- 
gutes. A 

2. Der Wert des erzeugten Pflanz- 
gutes, gekennzeichnet durch den 
Virusbesatz, den Vegetationsablauf 
und die Ertr~tge des Nachbaues. 

3. Die Eignung tier verschiedenen 
ge thoden  ffir die Pflanzkartoffel- 
erzeugung in Mecklenburg. 

Als Versuchsmaterial wurden 
8 Sorten untersehiedlicher Reife und 
Virusanfiilligkeit verwendet. Das 
Ausgangspflanzgut stammte aus 
einem 1949 im Universit~tsgut 
Bandelstorf durchgeftihrte-a Sorten- 
versuch und enthielt im Durch- 
schnitt der Sorten 7,34% Virus- 
besatz. AuI gesundes Ausgangsmaterial wurde bewuBt 
verzichtet, um in einer Gesundheitslage sowohl Ver- 
besserungen als auch Verschlechterungen des Pflanz- 
gutwertes demonstrieren zu k6nnen. 

Einzelheiten fiber Anlage und Durchfiihrung der 
Versuche sind aus einem I. Bericht yon S C H L E U S E N E R  

und GOERLITZ [14] zu entnehmen. 
Bei der Weiterfiihrung der Versuche wurde die in 

Abbildung I dargestellte Versuchsanordnung ein- 
gehalten, aus der die Anbaumethode und die Art der 
Nacbbauprtifung zu ersehen sind. Eine Trennung der 
Versuche in isoliert angebaute B16eke war notwendig, 
um festzustellen, wie stark sich die Viruskrankheiten 
ausbreiten, wenn kranke Stauden nicht rechtzeitig 
selektiert werden (A = rechtzeitige Selektion, B = ver- 
sp~itete Selektion). Die Verfahren der Pflanzgut- 
erzeugung sind wie folgt gekennzeichnet : 

a) Holl~indische Methode der Pflanzguterzengung, 
im Text als HM abgektirzt, in Abb, 1 im Kern schr~g 
aufwgrts schraffiert, 

b) Deutsche Methode der Pflanzguterzeugung, ab- 
gektirzt DM, in Abb. I im Kern unschraffiert, 

c) Sowjetische Methode der Pflanzguterzeugung, 
abgekfirzt SM, in Abb. I im Kern schr~g abw~rts 
schraffiert. 

Der Nachbau der 3 Anbaumethoden wurde 2 Jahre 
in jedem der Anbauverfahren gepriift und mit den 
gleichen Buchstaben gekennzeicbnet. Dabei be- 
stimmt der erste kleine Buchstabe jeweils die Me- 
rhode des Anbaujahres, der zweite die des Vor- 
jahres usw. 
z .B.  1952 bbb =195o- -1952  DM 

1952 cbb = 1 9 5 2  SM, 1951DM;, i95o DM 
1952 abb = I 9 5 2 H M ,  195i  DM, i95o DM 
1952baa  = 1 9 5 2  DM, I 9 5 I H M ,  i 9 5 o H M  
1951 ac = i95I HM, I95o S ~  
1951 ba = 1951DM, I 9 5 o H M  

Im Text sind die Bezeichnungen der verschiedenen 
Nachbauten wie folgt abgekiirzt : 

Nachbau der t im  = N HM 
Nachbau der DM = N DM 
Nachbau der SM = N SM 

Die Versuche wurden 195o/51 im Universitgtsgut 
Bandelstorf etwa IO km stidlich Rostock durchgeftihrt 
und mul3ten 1952/53 nach Biestow 5--6 km siidwestlich 
Rostock verlegt werden. An beiden Orten betr~gt die 

j~hrliche Niederschlagsmenge etwa 60o mm, der Boden 

VersUchsanopdnung 

a 

1.950 

1051 

Abb. I. 

ist ein lehmiger bis anlehmiger Sand, Dfingung und 
BodenbearbeiLung waren ortsfiblich. Als Vorfrucht 
wurde Getreide oder Gemfise (Spinatsamen), bei der 
SM Leguminosen-Griinfuttermenge angebaut. 

Pflanztermine : 195o 1951 1952 
HM I9.4- 17.4- 18.4- 
DM io. 5. 11.5. 12.5. 

S ~  8. 7 . 8. 7 . 12.7. 

Das Krautziehen erfolgte bei den ersten Anzeichen 
einer Blattverfiirbung. Die Termine waren folgende : 

195o 1951 1952 
Friihnudel 26.7- 26.7- 28.7. 
Johanna 19. 8. 9.8. 3 ~ 7, 
Merkur 22.8. 9.8.  15. 8. 
Voran 22.8. 12.8. 15 . 8. 
Ackersegen 22, 8. I2 .8 .  15 . 8. 
Immertreu 25.8. 20.8. 21.8. 
Priska 22.8. 12.8. 15 , 8. 
Capella 22.8. 20.8. 21.8. 
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D e r  E i n f l u B  d e r  v e r s c h i e d e n e n  A n b a u m e t h o d e n  
a u f  W a c h s t u m s v e r l a u f  u n d  E r t r a g  

a) Staude~centwicklung 
Der zeitliche Ablauf der Vegetationsperiode im 

3j~hrigen Durchschnitt  ist ffir die 3 Anbaumethoden 
aus Abb. 2 zu ersehen. 

Anbaumethoden auf Ertrag und Pflanzgutwert der Kartoffel 

9M .- ............ , , 

~]Tp//i I I]~/U/I I 1 , I I i I , i , , T 1 ~/Q~r I 
dzzni /u// Aug. ,fe#t. . 
dugendeMv/~/un.y _B(@___.~ 

Pfla~r/7ifl ge#e~//o'nsende 
Abb.  2. 

Danach dauerte die Vegetationszeit zwischen dem 
Auspflanzen und Absterben bzw. Krautziehen bei 
den Stauden in der I-IM im Durchschnitt der Sorten 
118 Tage, in der DM 127 Tage ur~d in der SM 95 Tage. 

Bis zum Auflaufen vergingen in tier HM trotz guter 
Vorkeimung 33 %age, in der DlV[ ben6tigte keimge- 
st immtes Pflanzgut zu dem gleichen Entwicklungs- 
abschnitt  31 Tage, and in der SM waren die Parzellen 
bereits nach 15 Tagen aufgelaufen. Eine Erkl~rung 
der unterschiedliehen Auflaufdauer l~Bt sieh leicht in 
tier Abhiingigkeit yon der Temperatur  des Bodens 
und der Vorbereitung des Pflanzgutes linden. Die 
tiiglichen mittleren Luft temperaturen Ende April 
iagen etwa bei 5--1o ~ C, im Mai bei lO--12 ~ C und 
Anfang Juli fast stets fiber 15 o C. 

Die Jugenden{wicklung zwischen dem Auflaufen und 
Beginn der B!tite zeigte ebenfalls eine AbhSmgigkeit 
yon d er Temperatur ;  sie erstreckte sich bei tier t:tM 
fiber einen gr613eren Zeitraum als bei der DM und war 
bei der $3/[ nach etwa 3o Tagen beendet. Die Dauer 
der Blfite wies dagegen zwischen IqM und DM kaum 
Unterschiede auf, w~hrend sie in der SM gegenfiber 
den beiden anderen lV[ethoden deutlich kiirzer war. 

Die v611ig verschied.enen Vegetatlonsbedingungen 
in den Entwicklungsabschnitten ~uBerten sieh im Ha-  
bitus tier Stauden und fiihrten zu einem unterschied- 
lichen Befall mit  pilzliehen Parasiten. Die Stauden der 
HM erreichten im Stadium der vollen Blfite im zwei- 
j~hrigen Durchschnitt  yon 8 Sorten eine maximale 
Wuchsh6he yon 57 cm, Stauden der DM 63 cm und 
Stauden der SM 44 cm. 

Kurze, gedrungene, kr~ftige Stengel mit hohem 
Blattanteil kennzeichneten den Aufwuchs bei tier HM, 
w~hrend sich die Stauden in der DM durch gr6Bere 

Sorte  
I95o 

253 
260 
278 
285 
324 
2I 7 
302 
362 

2 8 5 , 1  

95 

Friilanudel 
Johanna 
Merkur 
Voran 
Ackersegen 
Immertreu 
Priska 
CapeUa 

Mittelwert ioo) der $orten 
rel. (DM 
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Wfichsigkeit imd Bliihfreudigkeit auszeichneten. 
Die S ~  fiel durch kleinere, Ieinstenglige, nur kurze 
Zeit bliihende Stauden auf. 

Krautf~ule war bei der H g  kurz vor dem Kraut-  
ziehen nur spurenweise bei mittelfriihen und mittel- 
sp~ten 5orten zu finden, konnte sich dagegen bei der 
DM wesentlich starker ausbreiten. Bei der SNi wurden 
die meisten Sorten schon kurz nach dem Auflaufen 
gesch~digt. Alternaria t rat  in ~hnlicher Weise, wenn 
auch in welt geringerem AusmaBe, aflf. 

Auf die Staudenentwicklung be ide r  HM i95i  und 
1952 wirkten  sich einige Sp/itfr6ste nachteilig aus. 
Dadurch trat  eine Entwicklungsverz6gerung ein, und 
die erste Selektion wurde erschwert; infolge des 
groBen Regenerationsverm6ge/as der Stauden waren 
die Sch~iden aber schon naeh 14 Tagen fiberwachsen. 
Der Ertrag wurde, wie aus den weiteren Ausffihrungen 
zu ersehen ist, nur unwesentlieh beeinflugt. 

b) Gesamtertrag 
Aus Tabelle 1 sind die Er t r ige  der 8 Soften bei den 

verschiedenen Anbaumethoden 195o--i952 zu sehen. 
Es geht daraus hervor, dab die Anbautechnik die 
Ertragsh6he wesentlich stiirker beeinflussenkann, als es 
Sortenunterschiede und Umwelteinflfisse in den ver- 
schiedenen Jahren verm6gen. In  den 3 Versuchsjahren 
wurde im Durchschnitt der Sorten stets bei der DM der 
h6chste Ertrag erzielt, tier etwas niedrigere Ertrag bei 
der t lM war in den einzelnen Jahren statistiseh nicht 
gesichert. Bei der SM erreiehte der Ertrag nur 35% 
der DM ; nur die mittelspgten bis sp/iten Sorten brach- 
ten in S?r gleichm~6ige Ertr~ge in den Versuchsjahren. 
Capella eignete sich ffir die Sommerpflanzung infolge 
ihrer geringen Phytophfhora-Anf~lligkeit am besten. 

I m  Durchschnitt von 8 Sorten und 3 Jahren be- 
standen im Gesamtknollenertrag zwischen den 3 An- 
baumethoden folgende Unterschiede : 

in HM 282 dz/ha = relativ 95 
,, DM 296 dz/ha = ,, IOO 
,, SM lO2 d.z/ha - -  ,, 35 

GD2;=5% = I3,5 dz/ha 
= 4 , 5 %  

Die Verlegung der Hauptwachstumszeit  in die 
gfinstigeren Assimilationsverh~ltnisse des Friih- 
sommers ergab trotz Krautziehens einen relativ hohen 
Ertrag bei der HM. 

Bei friihen und mittelfrfihen Soften besteht ein 
Vorteil der HM darin, dab die Infektion der Knollen 
mit Phyt@hthora infesta~s durch rechtzeitiges Ent-  
fernen des Kartoffelkrautes unterbund.en wird, w~h-. 

I ( n o l l e n e r t r / i g e :  
Tabelle I. Karto//elertriige bei den verschiedemn A nbaumethoden (dz/hc O. 

1952 ] ,,, "~ 

248 
254 
387 
251 
3 2 0  
271 
286 
334 

253 
262 
314 
267 
311 
251 
277 
323 

282 

95 

195o 

2 8 1  

249 
3o6 
34 I 
278 
245 
314 
382 

299,5 

I 0 O  

1951 

3 I I  

287 
282 
285 
309 
287 
253 
319 

291,6 

I O O  

1952 

3o4 
25,~ 
296 
294 
336 
264 
3o9 
313 

296,9 

I O O  

299 
265 
295 
307 
308 
265 
292 

__3,38 

296 

1 o 0  

I95O 

68 
I9 
44 
131 
56 
82 

152 

~44 

87,0 
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DM 

2 9 3 , 9  

9 9  

t-IM 

1951 

258 
27o 
278 
266 
29o 
264 
244 
274 

2 6 8 , 0  

9 2  

SM 
1951 1952 

lO8 82 86 
68 Io1 63 
99 x12 85 

123 xo2 119 
xx4 xi3 94 
96 86 88 

134 94 127 
145 1 7 8  156 

110, 9 I08, 5 I02 

38 37 35 

23 
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rend sich die Braunf~ule gerade bei diesen Sorten in 
feuehten Jahren bei d e r  DM oft sehr sch~idlich be- 
merkbar macht und Ertragsausf~ille verursaeht. 

1951 wurde die Beeinflussung des Ertrages durch 
Rhizoctonia solani bei den Anbaumethoden n~iher 
untersucht. Rhizoctonia-freie Stauden brachten im 
Durchschnitt der Soften gegeniiber dem Durchschnitt 
des Gesamtbestandes bei der I-IM 3 ,6~,  bei der DM 
8 , 7 ~  und bei der S1V[ 4,2% 3~ehrertrag. Der Ertrags- 
ausfall durch Rhizoctonia war bei der D ~  am gr6Bten 
und lliBt sich dadurch erkl~ren, dab bei dieser Anbau- 
methode das Pflanzgut nur in Keimstimmung ge- 
pflanzt wird, w~ihrend bei der I-IM und SM die Vor- 
keimung des Pflanzgutes gMchzeitig eine vorbeugende 
MaBnahme gegen Rhizoctonia darstellt. Der zeitige 
Pflanztermin bei der HM wirkte sieh bei vorgekeim- 
tern Pflanzgut auf den Rhi ,  octonia-Befall nicht nach- 
teilig aus. 

c) Ertrag p/lanz/dhiger Knollen 

Um die H6he der Pflanzgutproduktion gesunder 
Stauden zu charakterisieren, wurden bei der Ernte  
alle Knollen fiber 3,4 cm Durchmesser mit I-tilfe des 
KartoffelmaBes aussortiert, gez~ihlt und gewogen. Dell 
Rest bildeten ,,Untergr6Ben". Die Divisioll dutch die 
Staudenzahl ergab die Zahl und das Durchschnittsge- 
wicht der Knollen fiber 3,4 cm Durchmesser, die als 
,,pflanzfiihige Knollen" bezeichnet werden. Es be- 
standen wechselseitige Beziehullgen zwischen der 
Knollenanzahl und dem Kn011engewicht; eine Ver- 
minderung der Knollenanzahl hat te  das Steigen des 
Gewichtes der pflanzf/ihigen Knollen zur Folge. Dabei 
wurde die Knollenanzahl durch den Einflul3 der 
Jahreswitterung bei den Anbanmethoden sttirker be- 
einfluBt als das Gewicht tier pflanzf~higen Knollen. 

Die Pflanzgutproduktion gesunder Einzelstauden 
im Durchschnitt von 3 Jahren und 8 Sorten zeigt 
Tabelle 2. 

Tabelle 2. 

Durchschn. Anzahl Durchschn. Gewicht 
d. pflanzf. Knollen rel. d. pflanzf. KnolIen re1. 

je Staude ] in g 

in HM 8,9 ioo 76 95 
in DM 8,9 ioo 82 ioo 
in SM 5,3 60 53 65 
GDp=5%= o,4 GDp=5 % = 3,6 

Der etwas hShere Gesamtertrag der DM wird also 
durch die Zunahme der KnollengrO/3e verursacht. 

Die Anzahl und das Gewicht der fiber 7 cm grogen 
Kartoffeln (UbergrSBen) wurden nieht bestimmt. Das 
Durchschnittsgewicht der pflanzf~higell Knollen l~Bt 
darauf schliegen, dab der prozentuale Anteil der 
UbergrSgen bei der DM gr613er ist a!s bei der I-IM, 
wghrelld es bei der SM so gut wie keine {3bergr6gen 
gibt. Der gr6Bere Anteil bei der DM geht  aber auf 
Kost en des Pflanzgut ertrages (Kn011en v0n 3 ,4 -7  cm ~) 
und l~iBt erwarten, dab der h6chste Pflanzgutertrag 
bei der ItM erzielt wird. 

Der Pf lanzgutwert  des nach den verschiedenen  
Methoden  erzeugten Pf lanzgutes  

Wichtiger als Ertragsunterschiede bei der Pftanz- 
guterzeugung ist zweifellos die Qualit~t des erzeugten 
Pflanzgutes. Diese wurde im Nachbau nach folgenden 
Gesiehtspunkten untersucht : 

I. Virusbesatz 
2. Keimungsverlauf und Staudenentwicklung 
3. Ertrag. 

Das Pflanzgut aus den verschiedenen Anbaumetho- 
den lieB im Nachbau Unterschiede in dell obenge- 
nannten 3 Punkten erwarten, die im Feldversuch - -  
abgesehen vom Virusbesatz -- nur schwer nachzu- 
weisen sind, well der EinfluB der Witterung und des 
Standortes im Anbaujahr oftmals weir grSl3er ist als 
der im Pflanzgutwert verk6rperte EinfluB des Vor- 
jahres. Die Nachbauprtifung erfolgte daher in allen 
3Anbaumethoden, um festzustellen, ob besondere 
Eigenschaften des Pflanzgutes bei einer der Anbau- 
methoden stgrker hervortreten, 

I. D e r A n t e i l  v i r u s k r a n k e r  S t a u d e n  
a) bei den verschiedemn Anbaumethoden 

Die Ermittlung des Virusbesatzes zur Kennzeich- 
nung des Pflanzgutwertes erfolgt im Nachbau, weil 
in der Mehrzahl der F~ille die Krankheitssymptome erst 
dann deutlich sichtbar sind, Der Virusbesatz im Jahr 
der Pflanzguterzeugung steht aber mit dem des Naeh- 
baus in engem Zusammenhang und ist au s  diesem 
Grund der Besprechung des Virusbesatzes im Nach- 
bau vorangestellt, obwohl man ihn bei den Ausffih- 
rungen fiber den EinfluB der verschiedenen Anbau- 
methoden auf Wachstumsverlauf und Ertrag h~tte ab- 
handeln miissen. 

Das Ausgangspflanzgut enthielt 1949 im Durch- 
schnitt yon 8 Sorten 7,34% viruskranke Stauden; 
wovon fast 6% auf die Blattrollkrankheit entfielen. 
Dieses Pflanzgut h~tte bei einem Anbau in den 3 Me- 
thoden einen ann~iher~d gleichen Yirusbesatz aufwei- 
sen miissen. Aber bereits in dem I, Bericht wurde auf 
die verh~iltnismiigig hohen Abweichungen hinge- 
wiesen, die I951 unter ,,EinfluB der Pflanzmethode 
des Anbaujahres" zusammengefaBt wurden (14). 1952 
war der u bei der SM wesentlich h6her als 
bei der tIM und DM, obwohl bei allen 3 Anbau- 
methoden Pflanzgut gleicher I-terkunft ausgepflanzt 
wurde. Dadureh lag die Vermutung nahe, dab bei der 
SiVf zus/itzlieh Prim~irerkrankunge~ auftraten und den 
Virusbesatz erhShten. 

Tabelle 3. Viruskranke Stauden im Durchschnitt tier 
8 Soften und 2 Selektionstermine (%) (gleiches Ausgangs- 

material bei der Pflc~nzgutevzeugu~g). 
1951 1952 

in HM =4,72 in HM = 2,82 
inDM =5,53 inDM = 4,49 
in SM =5,47 in SM = 32,05 

GD(p=5% ) = 3,3 

Aus Tabelle 3 geht deutlich der h6here Virusbesatz 
bei der SM 1952 hervor, wfihrend die sonstigen Unter- 
schiede statistisch nicht gesichert sind. 

Der Zeitpunkt der Sdekt ion in den Vorjahren war, 
wie Tabelle 4 zeigt, Ursache yon Differenzen zwischen 
dezt B15cken A und ]3. Versp{itete Selektion (B) brachte 
jedoch keine weitere Erh6hung des Anteils primer 
kranker Stauden. Die Unterschiede im Virusbesatz 
zwischen den Anbaumethoden waren in beiden Bl~Scken 
anniihernd gleich (siehe Tabelle 4). 

Der fibermiiBig hohe u bei tier SM 1952 
wird durch die starke Ausbreitung der Blattroll- 
krankheit und das Auftreten yon Prim~rerkran- 
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Tabelle 4. Viruskranke Stauden bei rechtZeitiger und ver- 
spiiteter Selektion ira Durchsohnitt der 8 Sorten. 

A 
1951 bei. HM -~ 3,I9 
1951 bei DM = 3,94 
1951 bei SM = 4,63 

1952 bei IIM = 1,34 
1952 bei DM = 3,85 

B 

1951 bei HM = 6,25 
1951 bei DM -= 7,I3 
1951 bei SM = 6,31 

I952 bei HM = 4,3 ~ 
i952 bei DM = 5,14 

bei SM = 34,I4 1952 bei SM -- 29,96 1952 

GD(p=5% ) = 4,28 

kullgen im Allbaujahr hervorgerufen. Tabelle 5 zeigt, 
dab diese Prim~.rerkrallkungen bei allen Sorten auf- 
tretem 

da die teChnischen,Voraussetzungell, das X-Virus 
serologisch oder dutch Testpflanzen nachzuweisen, 
fehlten. Die verschiedene Entwicklung der Stauden 
bei den Anbaumethoden und der Phytophthora-Bafall  
verdeekten hS~ufig die Symptome des leichten Mosaiks, 
so dab auf die geringftigigen Umerschiede in tier An- 
zahl Mcht  mosaikkranker Stauden an Hand tier Feld- 
beobachtungen nicht n~her eingegangen werden soll. 
Der Prozentsatz war 1952 gegeniiber den blattroll- 
kranken Stauden sehr niedrig. 

Strichelkrankheit und KrS.uselmosaik waren nur 
vereinzelt zu finden, prim~re Krankheitssymptome 
wurdell nicht beobachtet. 

Tabelle 5. Blattrollhranke Stauden bei den 3 A nbaumethoden. (Die angegebenen Werte sind Prozentzahlen blattrollkranker 
Stauden, ermittelt aus dem durchschnittlichen Ergebnis des N HIVI und N D M  bei HM, D M  und SM). 

" Frfihnudel 
Johanna 
~,ierkur 
Voran 
Ackersegen 
Immertreu 
Priska 
3apella 

Mittelwert 
d. Sorten 

I951 (2~ volt 
aa + ab) 

A B 

3,5 7, ~ 
O,O OrO 
O,O I ,O 
O,O 0,  5 
1,5 o,5 
O,O O,O 
2,0 9,5 
0,5  O,O 

0,94 2,31 

HM 
1952 (25 von 
aaa + abb) 
A B 

2,0. 11,8 
o,o 2, 3 
I,O 0, 5 
O,O 1, 5 
3,0 2,8 
1,o 4,3 
i, 5 1,8 
1,6 I, 5 

1,26 3,31 

DM 
I951 (N volt 

ba + bb) 
A B 

4,0 7,0 
O,O O,O 
O,O I ,O 
O,O I ,  5 
O,5 2 ,0  
I ,O O, 5 
2 ,0  5,O 
O,O 0 ,5  

0,94 2,19 

GD(p= 5 %) = 2,7 

1952 (25 volt 
baa + bbb) 

A B 

5,8 6,3 
o,5 1,3 
0 ,5  O,O 
0, 5 1,8 
1,O 1,O 

3,0 5,5 
6,5 2,3 
2,8 i, 3 

2,58 2,44 

1951 (25 yon 
c a +  cb) 

A B 

4,o 17,5 
2, 5 2 ,0  
2 , 0  1, 5 
I ,O 3,O 

4~ o 3,5 
2,5 3,5 

i i ,o 15,o 
O,O 0, 5 

3,38 5,81 

SM 

I 
I952 (C yon 
caa + ebb) 
A B 

51,o 55,0 
26,8 25,8 
13,8 18,o 
25,5 32,o 
24,5 35,5 
23,3 35,8 
58,5 45,5 

7,0 8,5 

28,80 32,or 

L~Bt man dell Selektiollszeitpullkt auger Betracht, 
so ist im Durehschnitt yon 8 Sorten auch 1951 ein 
statistiseh gesichert h6herer Blattrollbesatz bei der 
SM festzustellen (siehe Tabelle 6). 

Tabelle 6. Blattrollkranhe Stauden ~;m Durchschnitt der 
8 Sorten und 2 Bldcke (%) (Gleiches Ausgangsmateria~ bei 

der 2~flanzguterzeugung). 

1951 1952 
bei I-IN[ -- 1,63 bei H~[ = 2,29 
bei DM = 1,56 bei DM = 2,5i 
bei SM = 4,59 bei SM -- 3o,4i 

GD(p = 5 %) = 1,91 

Die Untersuchung einiger Proben nach SM erzeug- 
ten Pflanzgutes im Augensteeklingsverfahren im In- 
s t ru t  ffir Pflanzenzfichtung Grog-Lfisewitz im Frtih- 
jahr 1953 brachte dell Nachweis, dab es sich tatsS.ch- 
lich -uml Symptome der Blattrollkrankheit und nicht 
um ein physiologisches Rollell tier BlOtter handelte. 

Pflanzzeitversuche 1953 bestS.tigten, dab die In- 
fektionen kurz nach dem Auflaufen Anfang August 
im Feidbestand erfolgen und auI den relativ hohen 
Blattlausspiegel zu dieser Zeit zurtickzuftihren sir/d_ 
Vorgekeimtes Pflanzgut, am 2o 7 ausgepflanzt, ergab 
einen h6heren Prozelltsatz blattrollkranker Stauden 
als Pflanzgut, welches erst Anfang August gepflanzt 
wurde. Falls die Infektion am Lichtkeim w~hrend der 
Vorkeimung stattgefunden h~itte, muBte der Anteil 
blattrollkranker Stauden bei einer noch sp~teren 
Pflanzung eher h6her, keinesfalls abet lliedriger sere. 
Die ersten Prim~rsymptome wurden bei der Pflanzung 
am IO. 7. I952 gegen Ellde August sichtbar. 

Das Auftreten der leichten Mosaikkrankheit bei den 
Anbaumethodell zu untersuchell, war llicht m6gtieh, 

b) Der Ante i l  virushranker Stauden im  Nachbau 

Das nach den 3 Verfahren 195o und 1951 erzeugte 
Pflanzgut wurde I951 und 1952 in der I-IM, DM und 
SI~ nachgebaut, um den tC-influB der Anbaumethode 
auf den Virusbesatz des Nachbaues festzustellen. Da 
bei Nachbau in der S~r sekulld~r und primer virus- 
kranke Stauden auftraten, konnte der Virusbesatz der 
Nachbaut en nur inder I-IM undDM ausgewertet werden. 
Um die zuffilligen Ullterschfede im Virusbesatz zwi- 
sehen diesen beiden Nachbauprtifungen auszugleichen, 
sind in dell folgenden Tabellen stets die MRtelwerte 
von dem Nachbau in HIV[ und DM allen weiteren Aus- 
ffihrungen zugrunde gelegt. 

Von dem Gesamtvirusbesatz entfiel auf die Blatt- 
rollkrankheit der gr6Bte Anteil. ein wesentlieh nied- 
rigerer kntefl der iJbrigen Viruskrankheiten trat dem- 
gegenfiber stark zurfick (vergleiche Tabelle IO). 
Infolge der grol3en Fehlerquellen einer visuellen X-Vi- 
rus-Bonitierullg wird auch hier auf die Auswertung 
dieser Beobachtullgen verzichtet. Schwere Virus- 
krankheiten, auBer Blattrollkrankheit. also haupt- 
s~chlich Strichelkrankheit und Kr~uselmosaik, wer- 
den ebenfalls nicht n~her unt ersucht, weil diese in den 
Versuchell nur sehr vereillzelt haupts~ichlich bei den 
Sorten Frtihnudel. Merkur und Priska vorkamen und 
ihr prozentualer Anteil keinen deutlichen Einflu~ 4er 
Allbaumethoden zeigte. 

0~) Der EinfluB des Selektionszeitpunktes auf den 
Blattrollbesatz im Nachbau. 

Rechtzeitige Selektion verursachte bei der IIiVi und 
DM 1951 und 1952 im Nachbau eine Verminderung 
blattrollkranker Stauden, die infoIge der groBen 
Streuullg bei einem relativ niedrigen Blattrollbesatz 
statistiseh nicht gesiehert ist. 

23* 
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Tabelle 7. Btaltrollkranke Slauden im Nachbau (%)  
( Durchschnitt yon 8 Soften). 

N HM 
N DM 

N SM 

1951 

recht-  ver- 
zeitig sp~tet 
se- seIek- 

lektiert tiert 
(A) (B} 

o,56 2,38 
1,3I 2,00 

4 ,81 I 3,69 

I952 

recht-  ver- 
zeifig sp&tet 
selek- selek- 
fiert t iert  
(a) {B) 

0,53 1,2o 
3,33 4,53 

19,8I 26,65 

GD {P=5%) = 2,41 

GD {P=5%)=4,13 

Der Zeitpunkt der Selektion hat te  bei der $3/[ auf die 
H6he des Blattrollbesatzes im Nachbau nur geringen 
EinfluB. Der Prozentsatz blat t rol lkranker  Stauden 
im N SM i951 ergab zwischen rechtzeitiger und ver- 
sp~teter Selektion keinen Unterschied; 1952 war der 
Unterschied, obwohl statistisch gesichert, entsprechend 
der Iff6he des Blattrollbesatzes praktisch ohne Be- 
deutung. 

Wie aus den Zahlen yon I952 zu ersehen ist, war 
die rechtzeitige Selektion bei der HM am wirkungs- 
vollsten, stand, allerdings dem EinfluB der Anbau- 
methoden, auf den im folgenden n~her eingegangen 
wird, nach, da verspatete Sdekt ion bei der I tM 1952 
zu einem niedrigeren BlattrolIbesatz ftihrte als recht- 
zeitige Selektion bei der DM. Es muB daraus abgeleitet 
werden, dab in ~ecklenburg die V o r v e r l e g u n g  d e r  
V e g e t a t i o n s z e i t  u n t e r  U m s t ~ n d e n  n ine  wir -  
k u n g s v o l l e r e  M a B n a h m e  zu r  V e r b e s s e r u n g  
des  G e s u n d h e i t s w e r t e s  d e r  P f l a n z k a r t o f f e l n  
d a r s t e l l t  a l s  r e c h t z e i t i g e  S e l e k t i o n  in  nor -  
m a l  g e p f l a n z t e n  B e s t ~ n d e n .  

t5) Der EinfluB der Anbaumethoden auf den Blatt-  
rollbesatz im Nachbau. 

Tabelle 8. Blattrollkranke Stauden im Nachbau (%)  
(Durchschni# yon 8 Sorten bei mchtzeitiger und verspiiteter 

Selektion). 

AusgangsmaterlaIi949 [ 1951 

5,94 [ N HM 1,47 
5,94 I N DM 1,66 
5,94 N SM 4,25 

GD(p=5%) = 2 ' 9 2  

1952 

0,86 
3,93 

23,23 

Der Prozentsatz blattrollkranker Stauden ging durch 
den Anbau nach der t-I~ kontinuierlich zurfick, durch 
den Anbau nach der DM nahm er I951 zwar ab, sting 
aber i952 wieder an, da sich die Viruskrankheiten I95I  
im Verh~ltnis zu den beiden vorhergehenden Jahren 
wesentlich st~irker ausbreiteten. Die Pflanzguter- 
zeugung nach der SM vermochte den Blattrollbesatz 
im Nachbau i95i  gegentiber dem Ausgangsmaterial 
kaum zu ver~ndern und f i i h r t e  1952 dazu, dab im 
Nachbau fast jede vierte Staude blat trol lkrank war, 
obwohl im Vorjahr als krank erkannte Stauden von 
der Weitervermehrung ausgeschlossen wurden. Nach 
2j~hriger Anwendung ergab die tt?r einen statistisch 
gesichert niedrigeren Blattrollbesatz als D ~  und SM. 

.Da sich die Zahlenangaben fiber den EinfluB der An- 
baumethoden auf den Mittelwert yon 8 verschieden 
virusanf~lligen Sorten beziehen und die s tark  virus- 
anf~lligen Sorten Frfihnudel und Priska mit ein- 
schlieBen, soll im folgend.en auf den Blattrollbesatz 
der geprfiften Sorten n~iher eingegangen werden. 

Der Prozentsatz blattrollkranker Stauden ging durch 
den Anbau nach der HM bei den virusanf~lligen $orten 

Tabelle 9. Blattrolll~ranke Stauden (%) im Nachbau 
verschiedener Sorten ( D~rchschnitt rechtzeitiger 

und verspiiteter Selektion). 

N H~I N DM " N S ~  1949 1951 1952 1951 �9 1952 1951 1 9 5 2  

FrtthnudeI 5,6 
Johanna 0, 4 
Merkur 5,2 
Voran o, 9 
Ackersegen 0,2 
Immertreu 1,9 
Priska 3o,1 
Capella 3,2 

5,00 1,50 
0,00 0,15 
0,75 0,65 
o,5o o,25 
2,oo 0,6.5 
0 , 0 0  1 , 5 0  
3,5 ~ 1,o5 
0 , O 0  I , I  5 

5,75 II,4o 
o,oo 1,9o 
0,25 0,50 
0,50 1,65 
0,25 3,05 
0,75 5,4 ~ 
5,25 5,05 
0,50 2,45 

lO,75 52,15 
o.oo 7,4 ~ 
2,50 I3,9o 
7,75 24,80 
0,50 16,3o 
0,75 25,80 

1o,5o 41,9o 
I225 3,6o 

Mittelwert 5,94 
yon 8 Sorten 1,47 0,86 1,66 3,93 4,25 23,23 
Mittelwert 
vOn(o. Priska6 Sortenu. 1,97 o,54 o,73 o,38 2,69 2,13 15.3o 

Fr fihn.) b 

GD(p_ 5 %) = 2'92 

FrfihnudeI und Priska s tark zurfick. Einmaliger An- 
bau nach der I-IM 195o reduzierte den Blattrollbesatz 
cter Sorte Priska yon 3o , i%  auf 3,5%, w~hrend er 
dutch den Anbau nach der DM nur auf 5,25, nach der 
SM auf lO,5O % abfiel. In  dem I01genden Jahr ffihrte 
die I ~  zu einer weiteren Gesundheitsverbesserung, 
die DM beeinfluBte den Blattrollbesatz der Sorte Priska 
kaum und hat te  eine Vermehrung blattrollkranker 
Stauden bei der Sorte Frfihnudel zur Folge. Bei der 
SM I95I  breitete sich die Blattrollkrankheit stark aus, 
der Prozentsatz kranker Stauden betrug im Nachbau 
bei Frfihnudel 52,i5%, bei Priska 41,90%. Die HM 
hat te  in fast allen F~llen einen Rfickgang des Virus- 
besatzes im Nachbau, die SM dagegen nine Zunahme 
zur Folge. In  der DM wurde entsprechend den jahres- 
bedingten Unterschieden hinsichtlich Ausbreitung der 
Viruskrankheiten, teils nine Verbesserung, teils eine 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes beob- 
achtet. 

Infolge tier groBen Streuung bei dem zur Verffigung 
stehenden Material, ist nur ein Tell der Ergebnisse 
statistisch gesichert. Die Versuchanstellung mit nut  
einer Sorte und entsprechend gr6Berer Wieder- 
holungsanzahl h~tte zwar eher zu gesieherten Unter- 
schieden geffihrt, das Verhalten des Blattrollbesatzes 
mehrerer Sorten erschien aber wichtiger Ifir die Be- 
urteilung der Anbaumethoden allgemein. 

y) Der EinfluB zweij~hriger Anwendung der An- 
baumethoden und rechtzeitiger Selektion auf den 
Virusbesatz des Nachbaues verschiedener Sorten. 

Nach 2 Jahren ergaben die I - tg  und die DM bei 
r e c h t z e  i t i g e r  S e l e k t i o n  folgenden Blattroll- und 
Gesamtvirusbesatz im Nachbau. Das 2j ~hrig in der SM 
erzeugte Pflanzgut reichte ffir die Nachbauprtifung 
nicht aus In  Tabelle io wird & h e r  der einj~hrige 
Naehbau der SN[ angeffihrt (acb + bcb anstelle yon 
acc + bcc)~ 

A u c h  b e i v i r u s a n f ~ l l i g e n S o r t e n  und  e i n e m  
A u s g a n g s m a t e r i a l  m i t  h o h e m  V i r u s b e s a t z  
f f i h r t e  d ie  HM be i  r e c h t z e i t i g e r  S e l e k t i o n  
in  M e c k l e n b u r g  in  k u r z e r  Ze i t  zu g e s u n d e n  
P f l a n z g u t b e s t g n d e n ,  o b w o h l  d ie  u m l i e g e n d e n  
V e r s u c h s p a r z e l t e n  e i n e n  r e l a t i v  h o h e n  V i r u s -  
b e s a t z  a u f w i e s e n .  

Dutch die DM lieB sich unter den gleichen Verh~lt- 
nissen gesundes Pflanzgut nur mit weniger virusan- 
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Tabelle io. Viruskranke Stauden im Nachbau veeschiedener Soften 
bei rechteeitiger Selektion (~ 

Ausgangsmaterial N I-IIv[ 1952 N I)M i952 
1949 ( ~  v. aaa ~ ban) (2~. v. abb+bbb)  

Virus~ Blatt- Virus- Blatt-  Virus- Blatt- 
besatz roll- besatz roI1 - besatz roil- 
insg. besatz illsg, besatz insg. besatz 

gekeimter Knollen im April der im 
J u n i -  Juli gegeniibergestellt. 

NSM~95~ Sowohl w~hrend der Vorkeimung 
( ~  v. a cb+be l )  
Vir,ls- Blatt- Yon Februar bis April als auch yon 
besatz roll- 1Vial bis Juli hatte Pflanzgut aus der 

insg. besatz 
HI~{ starker gekeimt als Pflanzgut 

33,5 31,3 aus der Dg .  Knollen aus der SIVI 
i2,5 H,o fielen dureh eine deutliche Keimver- 
18,3 16,3 zSgerung auf. wie auch BERKN~R (I), 
2 I , O  2 0 , 8  
i 3 , o  I 2 , 8  W A R T E N B I ~ R G  ( I 6 ) ,  S T O R M E R  ( I 5 )  , 

23,5 23,3 HEY (4) und FAWOROW (2) beobaeh- 
44,o 39,8 ten kennten. Der prozentuale Ge- 

3,7 3,2 wiehtsschwund wXhrend der Vor- 
keimung war bei Pflanzgut aus der 

21,i 9 19,8i I-I1Vf gr613er als bei dem aus der S1VI. 
Der EinfluB der KnollengrSBe auf die 
Keimentwicklung war yon untergeord- 
neter Bedeutung, wie schon in den 
Untersuchungen v o n  I V I u L L B R  und 
gOLZ (9) festgestellt wurde. 

b) Staudenentwicklung 

i .Auflaufdauer,  Triebkraft  und Jugendentwicklung 

Nachdem K 6 H L ~  (8) die unterschiedliche Trieb- 
kraft der Kartoffeln als reversible Standortmodifi- 
kation beschrieben hatte, wurde in neueren Unter- 
suchungen yon Wt~SCHER (I8) der Einflul3 tier Dtin- 
gung und von RSNNZBECK (I0) der EinfluB des Bodens 
herausgestellt. Auch tier Reifegrad des Pflanzgutes 
ist ftir die Triebkraft  und Frohwtichsigkeit im Nach- 
bau entscheidend. Friihernte 3 - -4Wocben  vor der 
Reife verursaehte nach IVIt~I~I.ER und MoLz (9) kurze 
Auflaufdauer und schnelle Jugendentwicklung, w~h- 
rend noeh frtiher entlaubte Kartoffeln durch ver- 
minderte Triebkraft im Nachbau auffielen. 

Unsere Vegetationsbeobachtungen zeigten, dab die 
st~irkere Keimentwicklung von Pflanzgut aus der 
t IM sich nach der Beseitigung der ersten Keime im 
Frtihjahr nicht verliert, sondern beim Auspflanzen im 
Apri l--Mai und Juli erhalten bleibt. Durch zeitlich 
gestaffelte Staudenausz~hlungen beim Auflaufen 
wurde in allen 3 Anbaumethoden tibereinstimmend 
beobachtet, dab  der N I tM um einige (I 4) Tage 
friiher und auBerdem gleichmiiBiger auflieI als der 
N DM. Das Auflaufen VOlt Pflanzgut aus der SM 
erfolgte um noch weitere 2 6 Tage spgter und war 
besonders ungleich, wahrscheinlieh bedingt durch den 
relativ hohen Virusbesatz. 

Entsprechend der L~nge des Zeitabschnittes vom 
Pflanzen bis zu dem Auflaufen waren die Untersehiede 
zwischen den einzelnen Nachbauten bei der I tM am 
gr6Bten, w~hrend sie bei der SMnur wenig ausmachten, 

Infolge des schnelleren und gleichmgBigeren Auf- 
ganges waren die Stauden im N HM etwas krgftiger, 
wogegen die Stauden im N SM anfangs etwas ktim- 
mernd wirkten. Da in beiden Anbaumethoden das 
Pflanzgut unreif geerntet wurde, der Reifegrad, die 
Knollenausbildung und Lagerdauer aber unterschied- 
lich waren, seheint der Reifegrad der Pflanzknollen 
ein wesentlicher Faktor  ftir die Auflaufdauer, Trieb- 
kraft und Jugendentwicklung im Nachbau zu sein. 
Der h6here Virusbesatz bei Pflanzgut aus tier S1V[ 
erweekt allerdings den Verdacht, dab die Ungleich- 
m~Bigkeit des Auflaufens und geringe Triebkraft  eben- 
so auf den Virusbesatz zurfiekzuftihren sind und nicht 

Frfihnudel I 7,7 5 6 i, 3 o,o 9,3 7, 8 
Johanna o,6 o, 4 o, 3 o, 3 o,8 o,3 
Merkur 6,8 5,2 1,3 1,3 i,o o,5 
Voran 2,3 o,9 o,o o,o o,5 o,5 
Ackersegen o,6 o,2 o,3 o,3. 3,3 3,3 
Immertreu 2,6 1,9 o,5 o,o 4,3 4, ~ 
Priska 34,5 3o, 1 2,5 1,3 io,o 6,8 
Capella 3,6 3,2 i,o i,o 3,7 3,4 

Mittelwert 
d. Sorte 7,34 5,94 o,9o o,53 4. I I  3,33 
Virusbesatz insges. GD(p=5%)= 4,04 iiir Dillerenzen zwischen N HM, 

N DM, N SM. 
2,36 zwischen N HM und N DM 

Blattrollbesatz GD(P=5%) --  4,i3 zwischen N HM. N DM, N SM 
= 2,41 zwischen N ttM u. N DM 

f~lligen Soften erzeugen Die SM fiel dutch einen grSl3e- 
ren Prozentsatz blattrollkranker S t aMen  im Nachbau 
gegentiber den beiden anderen Anbaumethoden auf. 

2. K e i m u n g s v e r l a u f  und  S t a u d e n e n t w i c k l u n g  
i m  N a c h b a u  

Gute Keimung und Triebkraft sind Voraussetzung ffir 
eine schnelle Jugendentwicklung und den Aufwucbs 
schnell schlieBender Kartoffelbest~nde. Sie wirken 
sich nicht nur atif den Ertrag,  sondern auch auf den 
Kulturzustand des Bodens aus. Obwohl Keim- und 
Triebkraft  weitgehend yon der Lagerung und der Vor- 
bereitung des Pflanzgutes, der Bodenbearbeitung und 
den Standortverh~iltnissen abh~ngig sind, kommt der 
tVfethode der Pflanzgut-Erzeugung abet auch eine 
grol3e Bedeutung zu, die in der Praxis noch zu wenig 
beachtet wird. Es wurde daher die Keimentwicklung 
und die Staudenentwieklung der verschiedenen Nach- 
bauten untersucht.  

a) Keimung und Keimentwick~ung 
Das Pflanzgut aus den 3 Anbaumethoden unter- 

schied sieh ~ul3erlich durch den Reifegrad und die 
Knollengr6Be. Da auBerdem der Zeitpunkt tier Ernte 
bei tier t IM im August-September lag und sich bei der 
DM und SM auf Oktober-November ausdehnte, war 
zu erwarten, dab die Dauer der Kdm ruhe  und die 
Keimentwicklung im Frtihjahr dadurch beeinfluBt 
wurden. Das Pflanzgut lagerte fiber Winter in kleinen 
Erdmieten. I m  Februar konnten auBer vereinzelten 
Keimen an Pflanzgut aus der I-IlVf keine Ver~nderungen 
der Knollen gegentiber der Ernte festgestellt werden. 
Beim Ausmieten Mitre bis Ende April hat ten die 
Knollen aus der HlVl zahlreiche dtinne lange Dunkel- 
keime und die Knollen aus der DM nur einen oder 
wenige kurze gedrungene kr~ftige Keime gebildet. 
PfIanzgut au s der SlVi keimte in den Mieten nicht. 

Ein direkter Vergleich der Keimung und Keiment- 
wicklung scheKert an der ungleichen Lagerdauer. Der 
Vergleich nach einer gleich langen Lagerzeit ist schwie- 
rig, weil sich die Umwelteinfltisse, speziell Temperatur  
und Feuchtigkeit, in der Miete nicht gleichbleibend ge- 
stalten lassen. 

Da keine Thermostaten ftir Lagerversuche zur Ver- 
ffigung standen, wurde die Is vor- 
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Abb. 3, N HM Sorte: Merkur. Abb. 4. N DM Sorte: Merkur. Abb. 5. N SM Sorte: Merkur, 
Abb. 3 5. Vergleich tier Jugenden'cwickhlng im Naehbau bei der Deutschen A.nbaumethode. 

allein auf die verschiedenen Reife- und ErnS.hrungs- 
verh~Itnisse der Pflanzknollen. 

Beobachtungell der Jugendentwicklung bei den 
3 Anbaumethoden ergaben Iolgendes Bild : 

Der N H~ff f~illt durch gr6Bere Wuchsfreudigkeit und 
dichte Staudenausbildung gegentiber dem N DM auf. 

Die Entwicklung des N SM ist im Vergleich zu den 
beiden anderen Nachbauten verz6gert. 

Die Abbildungen 3--5 kennzeichnen klar die unter- 
schiedliche Wuchsh6he und Staudendichte der Nach- 
bauten in der Jugendentwicklung. 

2. B l f i t e  
Blfihbeginn und Ende der Bltitezeit lagen bei der 

HM und DM bei allen Sorten i951 und I952 im N KM 
um etwa x 2 Tage frtiher, im N SM 2 5 Tage sp~ter 
als im N DM. 

W&hrend der EinfluB der Dfingung des Vorjahres 
nach WONSC~IER (18) bis zum Zeitpunkt der Blfite zu- 
nehmend verblaBte und auch der yon R6NNI~BECK (10) 
beschriebene deutliche --  dureh mehrmaligen Nach- 
bau auf mildem Lehmboden in einer Abbaulage her- 
vorgerufene -- Entwicklungsv6rsprullg nur bis zum 
Erreichen eines geschlossenen Bestandes erkennbar 
war, blieben die Entwicklungsunterschiede der geprfif- 
ten Nachbauten bei KM und DM in beiden Versuchs- 
jahren bis zur Reife sichtbar. Sie traten bei der SM 
nach Beginn der Blfite zunehmend zurfick. 

3. Phyt@hthora- Befall 
Auch im Phyt@hthora-Befall waren in den Nach- 

bautell Unterschiede siehtbar. In dem N HM brei- 

tete sich diese zuerst, in dem N DM etwas sp/iter und 
in dem N SM zuletze etwa 4 6 Tage naeh dem st~rke- 
ten Befall des N HM, aus, obwohl alle 3 Nachbauten 
einem ann/ihernd gleichen Sporenangebot ausgesetzt 
waren. Der etwas sp~itere Phylophthora-Befall im 
Nachbau SM bezieht sich allerdings nur auf gesunde 
Stauden, da blattroll kranke Stauden frfiher als gesunde 
Stauden befallen wurden. 

4. R e i f e  
Der N H ~  reifte etwa 1 Tag vor deln N DM, der N 

SM starb erst 2 3 Tage sp~iter ab. W~hrend die Rei- 
fedifferenz bei den frfihen bis mittelsp/iten Sorten st/ir- 
ker hervortrat, war sie bei Ackersegen ulld Capella nut 
angedeutet. 

Ihre Best~itigung linden diese Beobachtungen in der 
Literatur. HUTCI-IINSON (6) stellt fest, dab frfih ge- 
erntete unreife Pflanzknollen fr fihere Reife verursachen. 

WARTBNB~RG (16) schreibt Nachbauten yon Som- 
merpflanzungen eine Reifeverz6gerung zu. ST6RMER 
(x5) geht in dieser Hinsicht noch welter und schreibt : 
,,Der tiefere Sinn der Methode der Sommerpflanzung 
ist vielleicht, dab man mit ihr aus einer mittelfrfih oder 
mittelspiit reifellden Sorte eine sp~treifende macht".  

5. B e s t a n d s b i l d  
Auch im Bestandsbild kamen deutliche Unterschiede 

zum Ausdruck. Der Nachbau der HlVI war diehter 
und geschlossener, der Nachbau der SM lockerer und 
offener als der des N DM (siehe Abbildungen 6 8). 

Da unsere Versuche auf einheitlichem Boden durch- 
geffihrt wurden, muB das ver/inderte Bestandsbild aus- 

Abb. 6. N HM Sorte: Johalma. Abb. 7. N DM Sorte: Johanna. Abb. 8. N SM Sorte: Johanna, 
Abb. 6--8. Bestandsbild bei der Deutschen Anbaumethode: Sorte Johanna. Die Fehlstellen in  Abb. 8 Mud auf die Selektion zurfickzuffihren. 
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schliel31ich auf die knbautechnik des Vorjahres zurfick- 
geffibrt werden (Abb. 6--8). 

Ahnliche Beobachtungen werden yon Ni)LL~ und 
MoLz (9) sowie KXI.L~I~ (7) berichtet. R6NNEBECK (I0) 
dagegen ist der Meinung, dab Frohwfichsigkeit und 
dichte Staudenausbildung im wesentlichen dutch den 
Einflug des 13odens auf den Pflanzgutwert ausgel6st 
werden. Er vergleicht I95I Original I-tochzucht vom 
Ztichter mit dreimaligem frtih geerntetem Naehbau 
aus ]3onn-Poppelsdorf und stellt dabei Entwicklungs- 
unterschiede der Stauden his 27. 7. und einen grSl3eren 
Anteil pflanzf~higer Knollen in den Nachbauparzellen 
der Friihernte test. In einem anderen Versuch 1952, in 
dem gleichm~il3ig erzeugtes, unreifes und relies Pflanz- 
gut aus Poppelsdorf unter sich verglichen wird, ver- 
blassen die Entwicklungsunterschiede schon Anfang 
bis Mitre Juni. 

6. S t e n g e l a n z a h l  
Der unterschiedliche Aufbau der Staudenkanndureh 

die ZahI tier Stengel im Stadium der vdlen  Blt~te cha- 
rakterisiert werden. 

Tabelle ii .  Durchsch~ittliche Stengelanzahl gesunder Ein- 
zelstauden (Mittelwevte dee 8 gepr#ften Sorten) 

1951 und 1952. 
�9 [ x~M 

bei HM [ 5,2 
I 

bei DM [ 5,6 
bei SM 4,8 

N DM 

4,6 
5,I 
4,6 

N SM 

3,9 
4,4 
3,7 

GD(P~5% ) 

0,2 
0,3 
0,4 

Die Stengelanzahl wurde durch die Anbau- 
technik des Vorjahres starker als durch die 
des Anbaujahres beeinflul3t. 

Die grSl3ere Stengelanzahl i n d e m  N HM 
mu 13 ebenso wie die ver~nderte Triebkraft und 
Jugendentwicklung vorwiegend auf die durch 
die Anbaumethoden ver~nderte Keimung 
der Pflanzknollen zurfickgeffihrt werden, bei HM bei DM 

7" K n o l l e n a n z a h l  und  - g e w i c h t  bei SM 1 

Da zwiscgen der Anzaht der Stengel und der bei HM 
Anzah] angelegter Tochterknollen je Staude bei DM 
korrelative Beziehungen bestehen, hat die bei SM 1 

E r t r ~ g e  Jm N a e h b a u  
Nach WARTEI~BEIaG, H~:u und KLINKOWSKI (17) 

w~ichst der Anteil viruskranker Stauden im Nachbau 
mit versp~tetem Pflanztermin von April bis Juli und 
nimmt bei sehr sp~iter Pflanzung ab Mitte Juli - so- 
genannter Sommerpflanzung - wieder stark ab. 

STORMER (I5), HEY (4), HEINZE (3) und SCHICK (I2) 
stellten bei der 13berprfifung dieser Versuchsergeb- 
nisse in weiteren Pflanzzeitversuchen test, dab sich 
durch Sommerpflanzung Mitte Juli in Kartoffelvital- 
lagen der Virusbesatz eher vermehrt als vermindert 
und infolge des hohen Krankheitsbesatzes der Ertrag 
i m  Nachbau den einer Normalpflanzung kaum iiber- 
trifft. Die Frage, ob unreifes Pflanzgut eine negative 
Wirkung auf den Ertrag im Nachbau ausfibt, wurde 
im 19. Jahrhundert nach einem kleinen Versuch KEI.L- 
RIEGELs mit 52 Pflanzknollen unterschiedlicher Reife 
soweit gekl~rt, dab man nur v611ig ausgereifte Pflanz- 
knollen als hochwertiges Pflanzgut ansprach. Diese 
Anschauung konnte sich, trotz einiger Gegenstimmen, 
fiber 3 ~ Jahre unangetastet behaupten, bis fast gleich- 
zeitig, zu einer Zeit, als die Viruskrankheiten immer 
mehr Bedeutung eflangten, nach Angaben von MOL- 
LER und MoLz (9) der Australier RAMSEY, der Eng- 
liinder HUTCI-IINSON und die DeutschenHILTNER, REMY, 
M/3LLER und MOLZ sowie MONTER die Frage nach der 
Leistungsf/ihigkeit unreifen Pflanzgutes von neuem 
aufgriffen. 'HUTCHINSON (6) und HILTNER (5) wiesen 
darauf hin, dab unreifes Pflanzgut gegen Krank- 
heiten widerstandsfghigere Pflanzen und bessere Er- 

Tabelle 13. t~arzellenertr~ge (kg ]e lOO P/la~zstellen) 
(Mittelwerte der 8 gepri~]ten Sorten). 

kg 

N H~ 
Virus- 
kranke 

Stauden 
% 

N DM 
Virus- 
kranke 

Stauden kg % 

N SM 
Virus- I 
kranke I GD(p= 5%) 

Stauden kg 
kg % 

62,9 
66,5 
27,I 

I 71,6 
69,6 
24,2 

1951 

4, 8 " 57,7 . 
7,5 67,2 
7,5 126, x 

1952 
1,9 65,8 ] 
2,9 67,o 

34,7 24,6 

7,8 (62,2) 
6,8 67,o 
8,2 [25, 9 

6'7 ] 55'6 
7,4 57, 6 

4o,6 2o,o 

(6,3) 
Io,8 

7,3 

25,8 
32,4 
66,5 

5,o  
5,8 
2 , I  

2,3 
2,6 
I , I  

Stengelanzahl auch einen Einflug auf die An- 
zahlpflanzf~higer Knollen. Der prozentuale 
Anteil der Untergr613en am Gesamtertrag gesunder 
Einzelstauden zeigte zwar nur geringe Unterschiede, 
die Anzahl pflanzf~higer Knollen je Durchschnitt- 
staude und deren Gewicht wiesen bei  der HM ge- 
sicherte Differenzen zwischen den verschiedenen Nach- 
bauten auf. 

bei HM 
bei DM 
bei SM 

Tabelle I2..P/lam/iihige Knollen ]e gesunde Einaelstaude 
( Mittelwerte der 8 gepei~r Sorten) 

I951/52. 
Anzahl der pflanzffihigen 

Knollen 

[8 ,9  8 , 4 } 7 ,  7 
8,3 8 , I  7,5 �9 
4,5 4,5 4,2 

bei HM 
bei DM 
bei SM 

Durchschnittsgewieht der pflanzf~higen 
Knollen (g) 

GD(p=5% ) N HM I NDM N SM I GD(P=5%) 

0,4 71,5 J 75,5 8x,8 I 3,0 
0,4 80,4 85,0 96,3 6,0 
0,4 55, 8 54 ,3  6z,o I 2.7 

in Relativzahlen N DM bei DM -~ ioo 

�9 .o 1.o41 95 I lO2 zoo 93 
56 56 52 

. 84, 89 I 95 
94 xoo I xx3 
66 65 72 

1 Mittelwert nur yon 6 Sortcn (ohne Johanna und Merkur) 

trSge bringt als vSllig ausgereiftes, w~hrend die ande- 
-ren oben genannten Autoren nur den teilweise hSheren 
Nachbauertrag in den Vordergrund stdlten, 

In den folgenden Jahren schrieb man den hSheren 
Ertrag des Nachbaues nach Frfihernte hauptsSchlich 
der Verminderung des Virusbesatzes zu. 

" Die dgenen Versuche sollten den Ein- 
fluB des Virusbesatzes, des Krautziehens 
und der durch die Anbautechnik ver~n- 
derten" Umwelteinfltisse auf den Ertrag 
kl~ren und gleichzeitig prfifen, inwieweit 
Nachbau unterschiede unter den verschie- 
denen Anbaubedingungen hervortreten, 

Da Fehlstellen durch die Selektion in 
Block A die Einzelstaudenertr~ge der 

�9 Nachbauten beeinfluBten, beschr~nken 
sich die angegebenen .W~gungen auf 
Block B im Gegensatz zu dem vorliiufigen 
Bericht, in dem die Werte aus Block A 
mit verwendet wurden. 
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1951 bestanden zwischen den Nachbauten bei nut 
geringen Unterschieden im Virusbesatz keine wesent- 
lichen Ertragsunterschiede. I952 wurden dagegen die 
Ertfiige vorwiegend vom Virusbesatz beeinflul3t, so 
dab teilweise gesicherte Differenzen entstanden. Aller- 
dings lagen die Ertragsunterschiede zwischen N HM 
und N DM ffir die einzelnen Soften in allen 3 Nachbau- 
verfahren mit nur 5 Ausnahmen innerhalb'der Fehler- 
grenzen, der niedrigere Ertrag des N SM gegenfiber 
N DM war dagegen in der Mehrzahl der Ffille gesiehert. 

Um den Einf lu l3  de r  A n b a u m e t h o d c n  a u f  
d e n  E r t r a g  g e s u n d e r  S t a u d e n  zu kennzeichnen, 
wurde in den gleichen Parzellen der Einzelstauden- 
ertrag yon sfimtlichen gesunden Stauden ermittelt. 

Tabelle 14. Ertrag gesunder Einzelstauden (g ]e Staude) 
(Mittelwert der 8 gepri~/ten Sorten). 

bei HM 
bei DM 
bei SM 

bei HM 
bei DM 
bei SM 

1951 

N HM N DM N SM GD(P=5% ) 

662 61o 634 57 
699 682 739 84 
290 278 28I 28 

1952 

762 723 678 30 
728 728 722 3 ~ 
318 315 260 I9 

Dabei entsprachen 1951 die Unterschiede bei den 
Einzelstau&enertr/igen auffallend den Parzellenertr~- 
hen einsehl, der kranken Stauden, weft keine wesent- 
lichen Unterschiede im Virusbesatz vorhanden waren. 
Aber auch 1952 wurde der Ertrag gesunder S tauden 
nur wenig durch die Anbautechnik des Vorjahres be- 
einfluBt. 

Die Sorte Priska war zwar im N HM gegenfiber 
N DM und N SM ertraglich fiberlegen, die fibrigen Sor- 
ten brachten ]edoch mit emigen Ausnahmen. die 
sich unter den verschiedenen Nachbaubedingungen 
nicht bestAtigten, --  im N H ~  nur unbedeutend hdhere 
Ertr~ge, die noch innerhalb der Fehlergrenzen lagen. 

Der N SM schnitt im Verh~ltnis zum Nachbau der 
beiden anderen Anbaumethoden bei tier Mehrzah] der 
Sorten ertraglieh nicht schlechter ab. 

Gesunde Stauden im N $M hatten allerdings 1952 
bei allen 3 Anbaumethoden den Vorteil, sich zus~tz- 
lich auI Kosten vieler benachbarter kranker Stauden 
entwickeln zu kdnnen. Bei der t im  und DM war da- 
gegen diese zus~tzliche Standraumausnutzung der Ein- 
zelstauden auf Grund der geringeren Anzahl kranker 
Stauden innerhalb des N DlV[ wesentlich schw/icher, 
innerhalb des N HM so gut wie nicht vorhanden. 

W~hrend der Ertrag bei dem N HM in beiden Jah- 
ren bei den meisten Sorten eine schwach positive Ten- 
denz zeigte, bestanden im Durchschnitt beider Nach- 
bauj ahre zwischen N DM und N SM kaum Unterschiede. 
Da das Pflanzgut im N SM etwa l[a kleiner war, 
ist die Ertragsleistung dieser kleinen Pflanzknollen 
recht beachtlich. 

Die geringen Ertragsabweichungen bei gesunden 
Stauden konnten 1953 in einem ~ihnlichen Versuch mit 
Pflanzgut der verschiedenen Methoden aus Frank- 
furt/Oder best~tigt werden. 

Auch aus diesen Zahlen ist zu entnehmen, dab der 
N HM mit dem geringstenVirusbesatz im Durchschnitt 
der Soften ertraglich fiberlegen ist. Es geht abet auch 

Tabelle 15. Nachbaupri~/ung in Biestow x953 beg Deut- 
scheg Anbaumethode, P]lamgut aus Ffank/urt/Odee~ 

[ N H1Y[ N DiVf N SM 

I Virus Virus Virus 
Ertrag % ErLrag % Ertrag % 

I Parzellenertrag von 5 ~ Pfs~. einschl, krank. Stauden (kg) 

Voran ] 36,7 i,o 29,6 1 2 , 5  2 9 , 1  22,5 
Ackersegen 31,8 I1, 5 29,o 2 2 , 5  2 6 , 5  32,o 
Capella 38,2 o,o 33,8 2,o 3o,5 3,5 

GD(P=5% ) = 3,6 kg 

Mittelwert ] 
der Sorten 35,1 3,5 3o, 8 io,o 

GD(P-5% ) -- 1,8 -- 5,8% 
Relafiv ] I I  4 Ioo 

29,7 I 8 , I  

96 

II  Ertrag gesunder Einzelstauden (g) 
l 

Merkur ] 696 665 
Voran ] 74I 677 
Ackersegen 69o 7o7 
Capella 774 685 

GD(P=5% ) = 78 g 

736 
694 
699 
635 

MiLtelwert [ 
der Sorten 725 684 

GD(P=5%)-- 39 g ~ 5,7 % 
Relativ I io6 ioo 

6 9 I  

IOI  

daraus hervor, dab de r  E i n f l u B  de r  A n b a u m e -  
t h o d e n  au f  d e n  E r t r a g  g e s u n d e r  S t a u d e n  im 
N a e h b a u  nu r  g e r i n g  i s t .  

AnwendungsmSgl i chke i t en  der Anbau-  
methoden  bei der P f lanzkar to f f e l -Erzeugung  

in Mecklenburg 
Eine Gegentiberstellung des Pflanzgutertrages so- 

wie der Qualit~t des Pfianzgutes mit den arbeits- und 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen der Anbau- 
methoden entscheidet fiber die Anwendungsm6glich- 
keiten der geprfiften Verfahren in der Praxis. 

In den 3J ~ihrigen Versnchen bestanden zwischen der 
HM und DM nur geringe Unterschiede im Ertrag, w~h- 
rend der Ertrag bei der SM gegenfibCr der DM nur 35 % 
erreichte. 

Der absolute Ertrag ist dabei aber nicht so aus- 
schlaggebend wie der Anteil pflanzffihiger Knollen, da 
die Uber- und Untergr6 Ben normalerweise nur als Wirt- 
schaftskartoffeln verwendet werden und dementspre- 
chend einen germgeren Erl6s als Pflanzgutgr613en er- 
zielen. 

Die SM fiel in der Vermehrungspotenz gesunder 
Einzelstauden gegenfiber den beiden anderen Metho- 
den stark ab. Bei gleichem Ausgangspflanzgut in den 
3 Anbaumethoden wurden folgende Werte. ermittelt : 

Tabelle i6. Vermeheungspotenz gesunder Stauden: 
Bei HM 8,9 Knollen mit 76 g Durchschnittsgewicht 
Bei DM 8,9 ,, 82 . . . .  
Bei SM 5,1 . . . .  53 . . . .  

Mit einem mittleren Knollengewicht von 82 g fiber- 
schreiten abet mehr Knollen die handelsfibliche Pflanz- 
gutgr6ge yon einem maximalen Knollendurchmesser 
yon 7 cm als mit 76 g. Knollen yon 53 g Durchsehnitts- 
gewicht enthalten dagegen im allgemeinen keine 0ber- 
gr013en. 

Nach 2j/ihriger Anwendung tier Methoden erweiter- 
ten sich die Differenzen in der Vermehrungspotenz 
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auf Grund morphologischer Unterschiede gesunder 
Staudeli. 

Tabelle 17. Vermehrungspotenz bei 2]tihrig gIeicher An- 
baumethode 

Bei HM 8,9 Knollen mit 72 g Durchschnittsgewicht 
Bei DM 8,i . . . .  85 . . . .  
Bei SM 4,2 . . . .  61 . . . .  

Der gegentibe r der DM etwas niedrigere Ertrag der 
HM hatte den gr613ten Pflanzgutanteil, nicht nur ill 
bezug auf die Anzahl pflanzf~ihiger Knollen, sondern 
auch dadurch, dab bei der DM ein grol3er Teil pflanz- 
f~higer Knollen als Ubergr6Ben llach den Handelsbe- 
stimmungen als Pflanzgut ausf~llt. 

Wenn der absolute Ertrag der HM durch um einige 
Tage frfiheres Krautziehen etwa bis 20 ~o unter den Er- 
trag der DM absinkell kanI1, dann geht wohl das durch- 
schnittliche Pflanzknollengewicht zuriick, die Anzahl 
pflanzf~higer Knollen wird dadurch aber kaum beeili- 
fluBt. 

Die Vermehrungspoteliz der SM konnte auch bei 
2j~ihriger Anwendung der Methode mit den beiden 
anderen Anbaumethoden nicht konkurrieren. 

Wie schon mehrfach betont, bestimmt in erster Linie 
der Virusbesatz die Qualit5t des Kartoffelpflanzgutes. 
Dieser verminderte sich dutch 2j~ihrigen Anbau nach 
der HM bei allen Sorten, w~hrend bei tier DM nur bei 
rechtzeitiger Selektion die nicht stark virusanf~lligen 
Sorten gesund erhalten werden konnten. 

Die fibermiil3ige Vermehrung blattrollkranker Stau- 
den in den meisten Jahren scheidet die MSglichkeit, 
Kartoffelpflanzgut nach der SM mit e~ner gewissen 
Sicherheit in Mecklenburg zu erzeugen, bei den ge- 
prfiften Soften yon vornherein aus. Auch beztiglich 
Triebfreudigkeit und Bestandsbildung war das linch 
HM angebaute Pflalizgut fiberlegen, mul]te allerdings 
mSglichst in Vorkeimkisten im Yeller oder in kleinen 
Mieten fiberwintert werden. UiisachgemiiBe Uber- 
winterung verursachte hauptsfichlich bei Frfihsorten 
vorzeitiges Keimen und damit Qualit/itsminderullgen 
des Pflanzgutes. 

Der Arbeitsaufwand der geprfiften 3 Anbaumetho- 
den l~13t nur schwer einen Vergleieh zu, weft zwischen 
der DM und den beiden anderen Anbaumethoden ein 
grunds/itzlicher Unterschied besteht. Die DM ist eine 
arbeitsextensive, HM und SM sind dagegell arbeitsin- 
tensive Anbaumethoden. 

Der tIandarbeitsaufwand der DM erhSht sich gegen- 
fiber dem Konsumkartoffelanbau durch die zus~tz- 
liche Selektion kranker Stauden in 3maligen Durch- 
g~ngen Ende Juni bis lgitte Juli. 

Da bei der ttM ftir das Krautziehen in den Monaten 
Juli-August etwa 8O--lOO Handarbeitsstunden je ha 
zus~tzlich benStigt werden, bereitet die Anwendung der 
HM infolge des Mangels anHandarbeitskr~ften Schwie- 
rigkeiten. 

Die grol3e Bedeutung einer Verbesserung der Pflanz- 
guterzeugung maeht es notwendig, keinen Aufwand 
zu seheuen, um gesundes Pflanzgut zu erzeugen. 

Da die Verlegung tier Hauptvegetationszeit in den 
Frfihsommer und rechtzeitige Selektion nieht ausrei- 
chen, um die Ausbreitung der Viruskrankheiten in 
Pflanzgutbest~iiden abbauanf~illiger Sorten zu verhin- 
dern, kann auf das Krautziehen bei der Erzeugung 
besten Pflallzgutes kaum verziehtet werden. 

Wenn man berficksichtigt, dab der Arbeitsaufwand 
des Selektierens bei mehrj/ihriger Anwendung der HM 

in Mecklenburg durch den Rfickgang des Virusbe- 
satzes abnimmt, so wird bei der HM durch das Kraut- 
ziehen im folgenden Jahr ffir die Selektion weniger 
Ilandarbeit ben6tigt. 

Zun~ichst besteht eine wichtige Aufgabe darin, das 
Krautziehen zu mechanisieren, weil die Friihernte die 
losscbaligen Kiiollen meist zu stark besch~digt und La- 
gerungsverluste verursacht. 

Es gibt aber zur Zeit keine M6glichkeit, eine restlose 
Krautbeseitigung maschinell durchzuffihren. Der 
Krautschliiger schneidet die Stengel zwar schlagartig 
wenige Zentimeter fiber dem Erdboden ab, 1/iBt aber 
kurze Sttimpfe stehen, aus denen sich neue Seitentriebe 
entwickeln, die der Ausbreitung tier Viruskrankheit 
Vorschub leisten. Aus dem gleichen Grunde ist auch 
das Abm~hen der Kartoffelbest~ilide abzulehnen. 

In Holland und der Sehweiz ist anstatt des Kraut- 
ziehens teilweise das ,,Abbrennen" oder ,,Totspritzen" 
iiblich, dessen Wirkung dureh vorhergehende mecha- 
nische Besch~idigung erh6ht werden soll. Die ehemi- 
sche Behandlung der Stauden mit DNC, Teer61 oder 
Teer61fraktionen enthattenden Spritzbr/ihen konnte 
nach SALZMANN (II)' ebensowenig ein sofortiges Ab- 
sterben der Stauden verursachen wie eine Gabe bis zu 
5oo kg/ha Kalkstickstoff. Da das ,,Totspritzverfah- 
ren" gegeniiber der Normalernte den Pflanzgutwert 
der Kartoffel etwas -- wenn auch nicht in so starkem 
Iv[aBe wie das Krautziehen -- verbessert, stellt es un- 
ter unseren VerMltnissen in Verbindung mit dem 
Krautschl~ger eine N0tl6sulig dar. 

Das Vorkeimen und das Auspflanzen vorgekeimter 
Knollen erh6hen weiterhin den Arbeitsaufwand im 
Vergleich zur DM, lassen sich aber IIieht umgehen, da 
sic erste Voraussetzung des Verfahrens sind. 

Fehlt die M6glichkeit, das Pflanzgut zeitig vorzu- 
keimen, so ist der Erfolg der HM in Frage gestellt, 
weft entweder der Rodetermill zu welt hinausgescho- 
ben wird und der Virusbesatz steigt, oder das Kraut 
zwar rechtzeitig beseitigt wird, der Ertrag abet gegen- 
fiber der Normalernte stark abf~llt. 

Der Arbeitsaufwand ffir die SM ist durch die Vor- 
keimung des Pflanzgutes von Mai bis Juli und die Bo- 
denbearbeitung der Schwarzbrache im VerMltnis zur 
DM gr6ger. Die Lagerung des Pflanzgutes bis in den 
Sommer und die infektionssichere Vorkeimung be- 
reiten oftmals gr0Be Schwierigkeiten. Die Pflegemag- 
nahmen und die erste Selektion sind zur Zeit der Ge- 
treideernte ebenso eine arbeitswirtsehaftliehe Bela- 
stung wie die Ernte der kleinen Knollen Mitre bis 
Ende Oktober w/ihrend der Rtibenernte. AuBerdem 
ist der Gesamtertrag auf der durch die SM bestellten 
Fl~che nur gering, da M6glichkeiten einer Zwisehen- 
fruchternte fehlen. Wird trotzdem Zwisehenfrucht 
als Vorfrucht ffir die SM angebaut, so erfolgt das auf 
Kosten der Pflanzguterzeugung. 

Bei der HM kann dagegen nach den Kartoffeln noch 
Zwischellfrucht angebaut werden, die in diesem Fall 
zus/itzlich erzeugt wird, ohne die Pflanzguterzeugung 
zu beeintriichtigen. 

Der Pflanzgutwert, der Ertrag und die Vermehrungs- 
potenz der Kartoffeln bei den geprfiften Anbaumetho- 
den gestatten bei Berficksichtigung der arbeits- und 
betriebswirtschaftlichell Anforderungen in Mecklen- 
burg eine Anwendung der HM und DM unter folgenden 
Gesichtspunkten : 
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In den maritimen Lagen Mecklenburgs l~gt sich die 
HM trotz des relativ groBen Arbeitsaufwandes in der 
Kartoffelerhaltungszucht fiir die hSchsten Anbaustu- 
fen zur Vermehrung yon Pflanzkartoffeln, vornehm- 
l ieh aller stark abbauanfglligen Sorten, besonders 
Friihkartoffeln, vertreten. Die Vermehrung wertvollen 
Pflanzgutes wird dadurch beschleunigt, ohlie dab das 
Pflanzgut Qualit~tseinbul3en erleidet. 

Die Wirtschaftlichkeit der Pflanzguterzeugung nach 
I-IM ist aber nur dann gegeben, wenn die  bessere 
Pflanzgutqualitgt auch entsprechend bezahlt oder das 
erzeugt e Pflanzgnt irn eigenen Betrieb verwendet wird. 

Aus ParMlelversuchen in Mitteldeutschland ist zu 
entnehmen, dab auch in mittleren Abbaulagen, wie 
z. B. im. Gebiet v0n Frankfurt /Oder gesulides Pflanz- 
gut nach der HM erzeugt werden kanli (19). Welin die 
Konsum-Kartoffelerzeuger in diesen Gebieten etwa 
auf 15 % ihrer Kartoffelanbauflltche die I-IM aliwenden, 
so kann der Bezug yon t-Iochzucht-Pflanzgut wesent= 
lich eingesehrgnkt werden. 

Die DIV[ ist in Mecklenburg die wirtschaftlichste 
Methode, Kartoffelpflanzgut f fir den Konsumanbau 
aller Lagen zu erzeugen. Der geringe Arbeitsaufwand, 
die Gesundheit des Pflanzgutes bei rechtzeitiger Selek- 
tion und Beachtung aller Vermehrungsvorschriften, 
wie z. B. Eilihaltung der Mindestentfernung voli kran- 
ken Nachbarbest~nden, rechtzeitge Bestellung und 
ausgeglichene Dfingung gestatten, Pflanzgut aller 
nicht stark abbauanf~lligen Sorten nach der Deut- 
schen Anbaumethode ohne Schwierigkeiten zu ver- 
mehren, Vorausset zung dazu ist allerdings g e s u n d e  s 
A u s g a n g s m a t e r i a l ,  das vorgekeimt oder minde- 
stens in K e i m s t i m m u n g  m6glichst f r f ih  a u s g e -  
p f l a n z t  werden muB. 

Die Anwendung der Sowjetischen Anbaumethode 
in Mecklenburg muB abgelehnt werden,- well der Ver- 
mehrungsfaktor nur etwa 5o- -6o% der iiblichen 
Pflaiazkartoffelerzeugung ausmacht und sich allein da- 
durch,  abgeseheli yon der Vorkeimung, die Erzeu- 
gungskosten des Pflanzgutes verdoppeln. Die Ge- 
sundheR dieses Pflanzgutes entspricht augerdem 
durch die fiberaus starke Ausbreitung der Blattroll- 
krankheit in der Mehrzahl der Jahre den an das Pflanz- 
gut zu stellenden Anforderungen nieht. 

Zusammenfassung 
I n  der vorliegenden Arbeit wurden der Aufwuchs 

ur~d tier Nachbau von Pflanzkartoffeln aus der Hol- 
liindischen, Deutschen und Sowjetischen Anbaume- 
thode in einer Kfistenlage Meckleliburgs von I95O bis 
1952 vergteiehsweise untersucht. Das Material be- 
stand aus 8- Soften mittelfrfiher bis sp~ter Reifegruppe. 

I. Auf Grulid einer Vorverlegung der Vegetations- 
zeit der Kartoffeln in die Frfihjahrs- und Vorsommer- 
moiaate wurden bei der t{oll~.ndischen Anbaumethode 
durch gute Verkeimung und zeitige Bestellung im drei- 
jiihrigen Durchschnitt trotz Krautrodung 95~o einer 
normalen Kartoffelerlite erzielt. Die Sommerpflan- 
zung - -  als Sowjetische Anbaumethode bezeichliet -- 
brachte ertraglich nur 35% im Vergleich zur Deut- 
schen Anbaumethode. 

2. Die Anzahl pflanzf~higer Knollen (fiber 3,4 cm ~) 
gesunder Staudeli wies im Durchsetinitt yon 8 Sorteli 
und 3 Jahren keine Unterschiede zwischen der ttoll~n- 
dischen und Deutschen Anbaumethode auf, wenn man 
gleiches normal erzeugtes Pflanzgut verwendete. An- 

zahl und mittleres Gewicht der pflanzf~higen Knollen 
erreichten bei der Sowjetischen Anbaumethode nut  
etwa 6o ~ im Vergleieh zur Deutschen Anbaumethode. 
Bei 2j~hriger Anwendung der Anbaumethoden war 
die Vermehrungspotenz gesunder Stauden in der Hol- 
l~ndischen Anbaumethode am gr6gten. Das nach den 
3 Verfahren erzeugte Pflanzgut l~eB physiologische 
und morphologische Unterschiede in der Nachbau- 
priifung erkenneli. 

3. Dureh die ver~nderte Aiibautechnik konnte 
keine absolute Beseitigung jeglicher Viruslnfektionen 
erreicht werden, nut das AusmaB der Neuinfektionen 
wurde entscheidend beeinfluBt. Der Virusbesatz virus- 
anf~lliger Sorten ging bei der tIoll~ndischen Anbau- 
methode wesentlich starker zurfick als bei der 'Deut- 
schen, w~hrend er bei der Sowjetischen Anbaumethode 
zunahm. Das Entfernen kranker Standen nach Er-  
scheinen der KrankheRssymptome ffihrte bei der 
Deutschen Anbaumethode im Nachbau zu h/Sherem 
Virusbesatz uls die Selektion kurz vor der Ernte bei der 
HolI~ndischeli Anbaumethode. Da die Virusinfek- 
tionen bei der Sowjetischen Aiibaumethode bereits 
kurz nach dem Auflaufen stattfanden, konnte die 
Selektion d i e  Ausbreitung der Blattrollkrankheit 
nicht verhindern. 

4. Ertragsdifferenzeli im Nachbau liegen sich in 
erster Linie auf den Virusbesatz zurfickffihren. 

Bei einem Vergleich yon gesunden Stauden stand 
das unreif geerntete Pflanzgut aus der Holl~ndischen 
Anbaumethod6 ertraglich dem aus der Deutschen An- 
baumethode nicht nach. 

5. Aus einer Gegenfiberstellung zwischen dem Ar- 
beitsaufwalid bei den Anbaumethoden und der Quan- 
tit~t und Qua!it~t des Pflanzgutes lieB sich erkennen, 
d a b  die Pflanzgutvermehrung abbauanf~lliger Soften 
in Mecklenburg nach holl~ndischer Anbaumethode so- 
wohl bei frfihen als auch bei sp~ten Sorten durchaus 
angebracbt ist, well diese qualititativ und qualitativ 
die gr6Bten Erfolge zeitigt. Die Holl~ndische Anbau- 
methode ist besonders ffir die Erhaltungszucht und die 
h6chsten Anbaustufen der Vermehrung zu empfehlen. 
Bei einem wesentlich geringeren Arbeitsaufwand ist 
die Deutsche Anbaumethode ftir die Vermehrung ge- 
sunden Ausgangsmaterials weniger abbauanf~lliger 
Sorten geeignet. M a n  muB dabei vorgekeimtes, min- 
destens keimgestimmtes Pflanzgut m6glichst zei~ig 
auspflanzen, um die Selektion kranker Stauden noeh im 
Monat Juni - vor dem Einsetzen des Sommerfluges 
der Blattl~use --  durehfiihren zu k6nnen. 

Die Sowjetische Aiibaumethode ist in Mecklenburg 
fiir die Erzeugung yon Pflanzgut nicht geeignet. Sie 
liefer~ wenig und oftmals krankes Pflanzgut. 
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Die Untersuchung der elektrischen Leitf ihigkeit bei Zuckerriiben und 
Zuckerfutterriiben vom Keimlingsstadium an 

V o n  E .  S O M M E R  

Mit 1 Textabbildung 

Aus den Untersuchungen von STEHLIK, V., mAN- 
])XRA, K. und SANDEROVA, M. 1 geht hervor,  dab man  
mittels der Leitf/ihigkeitsmethode mi t  groBer Wahr-  
scheinlichkeit Zuckerrttben yon  Zucker fu t te r r i iben  
unterscheideli kann;  man  dart  j edoch die Vegetat ions- 
bedingungen fiir beide Rtibeliarten nicht  auBer acht  
lassen. Es war ersichtlich, dab gerade zwischen der 
Zucker- lind der Zuckerfutterri]be weir grSl3ere Unter-  
schiede besteheli, als sie die Digestfonen zum Aus- 
druck bringen. Die Aiigabe der Asche in Prozenten 
wurde in der zitierten Arbeit  absichtlich unterlassen, 
weil sonst die Schwankungen der Leitf~ihigkeit allein 
noch durch die Schwalikungen des VerMltnisses ,,Leit- 
I~thigkeit zu Asche" eineKomplikat ion erfahreli wiirden. 

I m  hiesigen Ins t i tu t  wurde yon  W. WOHL:ERT Iest- 
gestellt, dab auch bei Stecklingen yon Zuckerrtiben 
ulid Zuckerfutterrt iben deutliche Unterschiede in der 
elektrischen Leitf~ihigkeit auftreten. Der Zweck der 
vorliegenden Studie ist die Uii tersuchung der elek- 
trischen Leitf~thigkeit vom Keimlingsstadium an  und 
die Ermi t t lung  des Zeitpuliktes, zu w e l c h e m  eine 
Differelizierung der Leitf~ihigkeitswerte bei Zucker- 
riibe ulid Zuckerfutterri ibe in Erscheinung trit t .  

M e t h o d i k  
Kntiuel der Sorten 0 v a n a  und Kleinwalizlebener N 

wurden in Ktisten ausgelegt, die Pfl~inzchen pikiert 
und naeh einer elitsprechenden Zeit eingetopft. Die 
Erde  war in allen Versuchen die gleiche. Die ganze 
Versuchsperiode (Beginn des Auslegens am 17. Juni  
1954) war durch ungew6hnlich ungtinstige Tempera-  
tur-  und  Lichtverh,iltnisse charakterisiert .  

Die Untersuchuligen setztenbei  19 Tage alten Pfl~nz- 
chen ein. Die zarten H y p o k o t y l e . u l i d  Wiirzelchen 
wurden IIach sorgf~tltigstem Abspiilen und  folgendem 
AbtrockneMassen an der Luf t  in einer Reibschale zer- 
drtickt ulid mit  heiBem Wasser Zu einem feinen Brei 
zerrieben. Nach  einer Digestionsdauer yon  15 Minuten 
erfolgte das Abdekalit ieren unter  Ausdriicken des 
Riickstandes'  mit  dem Pistill in ein K61bchen und  
Nachwaschen mit  heiBem Waster,  worauf  auf ein ent-  
sprechendes Volumen aufgeftillt wurde. 

Zufolge der Kleinheit  der Pfl~tnzchen war die in 
Arbei t  genommene Einwaage zun~ichst nur  2 - -3  g; 
in 5o ml der untersuchten LSsung befand sich jeweils 
der aus 2,5 g Pflanzenmaterial  bereitete Ext rak t .  

Die Anzahl  der untersuchten Pflfinzchen betrug 
alifaligs 3o, sp~iter e twa 5o. I n  der gleichen Weise 
wurden auch die Bl~tter zur  Analys t  vorbereitet  ulid 
die Leitf~thigkeitswerte gemessen. 

Als MeBgedit diente eine Tr0mmelmeBbriicke R F T  
Typ  o13o in Verbindulig Init einem Spezial-Elek- 
trodengef~iB und  einem Telefon zur Indikation.  

Mit zunehmelidem Alter muBten die Hypoko ty le  
ulid Wiirzelchen vor  dem Zerdriicken und  Zerreiben 
zu Brei mit  einem Wiegemesser zerkleinert werdeli. 
Gleichzeitig wurden auch die Refraktometerwerte  
nach dem Auspressen mittels einer kleinen Spezial- 
handpresse ermittelt .  Von Einzelmessuligen mugte  
ilaturgemiiB abgesehen werden. Bei den B!~ittern be- 
schdtnkte ich mich a u f  die Messung des Wertes  des 
DurchschMttsmusters .  

Die Messungen, die erstmals an den 19 Tage alten 
Pfl~tnzcheli erfolgteli, zeigteli die in der folgenden 
Tabelle I zusammengefaBten Ergebnisse. Die Leit-  
f~ihigkeitswerte sind Durchschni t tswerte  yon 2 Parallel- 
probeli. 

Ld. M t e r  
Nr. Sorte i. Tg. 

I Ovana 19 
Std. N 19 

I I  Ovana 21 
Std. N 2i 

I I I  Ovana 23 
Std. N 23 

IV Ovana 3 ~ 
Std. N 3 ~ 

V Ovana 36 
Std. N 36 

VI Ovana 4 2 
Std. N 4 2 

D ie  Angabe  der 
luten Einheiten.  

Tabel~ x. 

Leitf~khigkeit in 
~_ i  cm_l .  io_~ 

Wurzel B l a t t  

15o I18 
I45 12o 
x55 I29 
146 125 
145 115 
152 I15 
I56 12o 
15o 12o 
150 122 

I53 I25 
146 I2o 
146 119 

Leit- 
. Re- t ftlhigkeit Blat t-  
IraKtion ~ s tad i u m 

] " I Refraktion 

- -  2 - -  3 
- -  2 

2,45 53 3 --4 
2,80 44,6 3--4 
2,70 4~,5 4 
3,oo 4 
2,9o 41,3 4--5 
3, l~  38,7 4--5 
2,3 36,3 6 
3,5 35,7 6 
3,2 37,5 7--8 
3,4 37,9 7--8 

Leitf~thigkeitswerte erfolgt in abso- 
Die Ergebnisse zeigen bis zum 


