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Beitr ige zur Resistenzz/ichtung gegen den Kartoffelnematoden* 
I. Pri i fung von  P r i m i t i v -  und Wildkartoffe ln auf das  Verhalten gegeni iber  d e m  Kartof fe lnematoden 

Von DIETRICH ROTHACKER 

Mit 3 Textabbildungen 

:In den letzten Jahrzehnten  sind Nematoden  in 
immer  st~rkerem MaBe als Pflanzensch~idlinge er- 
kann t  worden. Es gibt n u t  wenige bedeutende euro- 
p~iische Kulturpflanzen,  an denen bisher keine para-  
sitierenden Nematoden  gefunden wurden. Wenn  auch 
die Sch~idigung bet den einzelnen Pf lanzengruppen 
sehr unterschiediich ist, so muB allgemein dem Ne- 
matodenproblem far die Zukunf t  gr6Bte Bedeutung  
beigemessen werden (GoFI~ART 1951 ). 

Der Kartoffe lnematode Heterodera rostochiemis 
WOLLENW. ist far  die Landwir tschaf t  zweifellos eine 
der gef~ihrlichsten Nematodenar ten .  Bet s tarkem Be- 
fall k6nnen die Ertragsausf~ille 50 und  mehr  Prozent  
betragen. PETERS (1953) sch~itzt den j~ihrlichen Er-  
t ragsverlust  durch den Kar toffe lnematoden in Eng-  
land auf IO Dollar  pro acre. STELTEIr (1955) konnte  in 
vierj~ihrigen Versuchen Init 20 Soften beim Anbau  auI  
nematodenverseuchtem Gel~inde im DurChschnitt  eine 
Er t ragsminderung von 45% bet friihen und 68~o bei 
sp~tten Sorten ermitteln. 

Die Verbrei tung des Sch~dlings n immt  in Europa  
wie auch in anderen Gebieten der Welt  st~indig zu. 
Nach  HEY (1955) sind in der D D R  mehr  als 28oo Ort-  
schaften als verseucht  gemeldet worden. Die wirkliche 
Zahl Iiegt wahrscheinlich h6her. Auch  in anderen 
europ~tischen L~ndern liegen ~thnliche Verh~tltnisse vor. 

I n  Anbe t rach t  dieser Tatsache werden seit einigen 
Jahren  die M6gtichkeiten der Ziichtung nematoden-  
resistenter Kartoffeln untersucht .  

GOFFAI~T (1934 und  1939) , MAI und  LOWNSBEt~u 
(I948), OosrENm~IIqK (1950) und  STELTER (1955) 
priiften insgesamt 464 Sorten. Sic fanden Befalls- 

* H e r r n  Prof .  Dr. LEMBKE zum 8o. Gebur t s tag .  

unterschiede zwisehen den Sorten, abet  keine deutliche 
Resistenz bet irgendeiner Sorte. 

Nach  diesen wenig erfolgversprechenden Versuchen 
begann man,  unter  den Wild- und Pr imit ivformen nach 
resistenten Formen  zu s u c h e n .  ELLENBY erkannte  
1948 als erster die Resistenz yon  Solarium ballsii und 
schuf damit  gtinstige M6glichkeiten fiir die Ziich- 
tung. Die Aussichten ftir die Ziichtung nematoden-  
resistenter Kar toffe ln  wurde dann  "noch wesentlich 
verbessert, als durch die Arbeiten yon ELLE•BV (1952) 
bekannt  wurde, dab es auch unter  der in Stidamerika 
in groBem Umfang  kultivierten Art  Solarium tuberosum 
subsp, andigena (Juz. et BuI~.) HAWKES 1 (Bezeich- 
nung nach HAWKES 1956 ) vereinzelt Formen gibt, die 
gegentiber dem Kartoffe lnematoden resistent sind. 

I m  Jahre  1954 wurden Arbeiten zur Kartoffel- 
nematodenresistenzzt ichtung in Angriff genommen.  
Auf Grund der Ver6ffentlichungen yon ELLENBY er- 
schien es fiir die eigenen Arbeiten erforderlich zu sein, 
die 42 Arten  und 259 verschiedenen Herktinfte des GroB- 
Ltisewitzer Wild- und Primit ivkartoffelsort imentes 
auf ihr Verhalten gegen den Kar toffe lnematoden zu 
iiberpriifen. Geeignete Untersuchungs-  und  Aus- 
wer tungsmethoden waren dabei zu ermitteln oder zu 
erproben. Diese Untersuchungen sollten innerhalb 
zweier Vegetationsperioden, d . h .  bis z am Ende  des 
Jahres  1955 im groBen und  ganzen abgeschlossen sein. 
Mit der Ziichtung resistenter Sorten sollte mit  den 
ausgelesenen resistenten Formen unverztiglich be- 
gonnen werden. 

Im  gegenw~trtigen Zei tpunkt  kann  nur  auf Resistenz 
gegen eine nach unseren derzeitigen Kenntnissen 

1 I n  Zukunf t  geki irzt  als S. andigenum bezeichnet .  
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unspezialisierte Nematodenpopulation geztichtet wet- 
den. Ob es in ihrer Aggressivit~t sich unterschei- 
dende Kartoffelnematodenformen gibt, wird erst der 
verst~rkte Anbau resistenter Kartoffelformen erweisen, 
worauf auch TOXOPEUS (1956) hinweist. 

Wenn auch dem Auftreten neuer Rassell des Nema- 
toden infolge der geriugen freien Ortsbewegung nicht 
die Bedeutullg wie bei vielen pilzlichen Erregern zu- 
kommt, muB der Ztichter doch darauf vorbereitet sein, 
diese Schwierigkeitell iiberwinden zu k6nnen. 

Ffir die Nematodenresistenzziichtung bedeutet dies: 
Vereinigung mSglichst vieler verschiedener Resistenz- 
gene und Resistenzprinzipien in einer Pflanze. 

1. Eigene Untersuchungen 
Ergebnisse fiber das Verhalten roll wilden und 

primitiven Kartoffeln bei Kartoffelnematodenbefall 
liegell bereits von mehreren Autoren vor (ELLENBY 
1945, 1948, 1952, 1954; OOSTE~BRINI< 1950, VAN 
DEN ]~RANDE und Mitarb. 1952, MAI und PETER- 

/ SON I952, GOFFART und Ross 1954). 
In den nachstehenden Untersuchungen sollten die 

Ergebllisse der oben genallllten Autoren erg~nzt und 
auf ihre l~lbertragbarkeit auf die Verh~ltllisse in GroB- 
Ltisewitz geprtift werden. Dabei sollten fiir die Resi- 
stenzztichtung geeignete Formen ausgelesen werden. 

!. Untersuchte Arten und Prtifungsmethodik 
Das gesamte Primitiv- und Wildkartoffelsortiment 

des Institutes far Pflanzenztichtung Grol3-Ltisewitz 
stand flit die Untersuchungen zur Verftigung. Dies 
warell zusammellgefaBt : ( 0--Ariz. gepr. Herktinfte) 
Series Acaulia 

S. acaule (2I), S. depexum (2) 
Series Commersoniana 

S. boergeri (I), S. caldasii (3), S. chacoense (I2), 
S. commersonit (5), S. garciae (2), S. gibberulosum 
(3), S. laplaticum (I), S. parodii (2), S. saltense (I), 
S. schickii (3), S. setulosistylum (I), S. subtilius (3), 
llicht sicher bestimmte Formell, wahrscheinlich 
S. subtilius (3)- 

Series Demissa 
S. demissum (94). 

Series Longipedicellata 
S. stoloni/erum (43), (S. ant@oviczii, S. a]uscoense, 
S. longipedicellatum, S. malinchense, S. tlaxcalense ). 

Series Polyadenia 
S. polyadenium (4) 

Series Pilcnatisecta 
S. famesii (I) 

Series Tuberosa 
S. andigenum (I9), S. goniocalyx (I), S. kessel- 
brenneri (I), S. rybinii (I), S. stenotomum (3), S. 
yabari (I), S. berthaultii (i), S. macolae (I), S. simpli- 
ci[olium (8), S. soukupii (I), S. subandigenum (2), 
S. sucrense (2), S. vernei (5), nicht bestimmte Formen, 
wahrscheinlich S. andigenum (4). 

Voll allen Arten und Herktinften wurden S~mlinge 
geprtift, bei einigell Wiederholungstesten auch aus 
Knollen gezogene Pflanzen. Die llotwendigen Teste der 
S~mlillgspopulatiollen ulld Klolle auf Nematodell- 
resistenz wurden auf dem sogenannten ,,Nematoden- 
feld" in einer ftir diese Zwecke gebauten Frt~hbeet- 
anlage in den Monaten April bis Ende August der 
Jahre 1954 ulld 1955 vorgenommell. Zur Prtifung 
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wurde die von STELTE• (1955) entwickelte und be- 
schriebene Methode benutzt. 1 

Neben diesen Untersuchungen am Primitiv- und 
Wildkartoffelsortiment muBten 1954 und verst~rkt 
im darauffolgelldell Jahr  Resistenzprtifungen an 
Kreuzungs- und Selbstungspopulationen mit vornehm- 
lich gelletischen Fragestellungell tiber die Vererbung 
der Resistenz durchgeft~hrt werdell. Aul3er S~[mlingen 
standen ffir diese Prfifungell auch bewurzelte SproB- 
stecklillge und Klone zur Verftigung. Ftir Kreuzungen 
als wichtig erachtete S~mlinge wurden meist im Ge- 
w/ichshaus kultiviert und gekreuzt, w~hrend recht- 
zeitig geschllittene SproBstectdinge nebenher auf 
Nematodenresistenz untersucht wurden. Die anf~l- 
ligen Pflanzen wurden so friih als m6glich ausgemerzt, 
um uni16tige Kreuzungell zu vemleiden. 

Alle ftir die Prtifung des Sortiments erforderlichen 
S~mlinge entstammen spontanen Selbstungen oder 
bei selbststerilen Arten Geschwisterkreuzungen und 
wurden in der tiblichen Weise kultiviert. Auf dem 
,,Nematodenfeld" wurden die ca. 5 IO cm hohen 
Pflanzen in 7 cm T6pfe mit verseuchter Erde getopft 
und in die Frtihbeetanlage gestellt. 

Die Bonitierungen auf Nematodenresistenz erfolgten 
8 IO Wochen nach Prfifullgsbegilln, in jedem Fall 
erst, nachdem die dazwischenstehenden Kontroll- 
pflanzen (Aquila) bereits starken Befall dutch viele 
gelbe und braune Eikapseln anzeigtell. 

Die Bewertung der Befallst~rke eines Klones wurde 
nach der daftir entwickelten und untell beschriebenen 
,,Nematodenbefallswertzahl" (NW) vorgellornmell. 
Diese Zahl erm6glicht eine sichere Beurteilung yon 
Klonen und Populationen nach ztichterischen Gesichts- 
punktell und eignet sich gut fiir rechnerische Ver- 
gleiche-zwischen den einzelnen Priifullgsgruppen. 

Die Bonitierung geschah so, dab der Zystenbesatz 
jeder einzelnen Pflanze an dem durchwurzelten 
Topfballen ausgez~hlt nnd in die jeweilige Befalls- 
klasse von o 5 eingeteilt wurde. Dabei bedeutete 

Befallsklasse o keinerlei Zysten am Topfballen 
1 I 3 Zysten am Topfballen 
2 4--1o Zysten am Topfballen 
3 I I  20 Zysten am Topfballen 
4 21 30 Zysten am Topfballen 
5 mehr als 30 Zysten am Topfballen. 

Die Klassenwerte wurden dann zur besseren Charak- 
terisierung des Resistenzgrades bzw. der H6he der 
Anfitlligkeit ganzer Populationen und Klone nach der 
sogellannten ,,Nematodenbefallswertzahl" NW be- 
urteilt. 

N K W .  IOO 
NW 

n 

N K W -  Anzahl gefnndener Pflanzell je Klasse x 
jeweiligem Klassenfaktor. 

n --  Anzahl gepriifter Pflanzen insgesamt. 

Der Klassenfaktor, der wesentlich die H6he der 
Wertzahl bestimmt, ist ein empirisch gewonnener Wert 
und betr~gt fiir die Befallsklassen o -- 0,5, I -- I, 
2 - ~ 3 , 3 ~ 4 , 4 + 5 - - 5 .  

Die Abgrenzung der eillzelnen Befallsklassen hat 
sich auf Grund der durchgefiihrten Prtifungen als 
zweckm~Big erwiesen. Ganz bewuBt wurde dabei der 

1 Herrn HELMUT STELTER mSchte ich an dieser Stelle 
fiir tatkrMfige Unferstti~czung bei den Resistenzun~cer- 
suchungen danken. 
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Multiplikator mit steigender Zystenzahl nicht linear 
erh6ht. Die Populationen mit geringem Zystenbesatz 
sollten sich in der , ,NW" signifikant von denen mit 
hohem Zystenbesatz unterscheiden. Die Nematode>  
befa!lswertzahI gew~thrt einen sofortigen Llberblick 
iiber den resistenzziichterischen Wert  einzelner Muster. 
Der Grad der Resistenz bzw. AnfS_lligkdt bei Popu la -  
tionen kann etwa durch folgende Wertzahlen symboli- 
siert werden : 

I 
Bewertung I NW Resistenzgrad 
VOll 0--5 I 

o vollresistent 5 ~ 

5 1 -  60 

4 

2 6 1 - -  75 

h o c h r e s i s t e n t  

resistent 

76--I50 schwach 
f~llig 

51--35o anfgllig 

5 1 - - 4 5  ~ 

5 1 - - 5 o o  

an-  

stark anf~llig 

sehr stark ant, 

Kein Friifnngs- 
glied zeigt 
Zystenbesatz 
Es tritt  nnr ver- 
einzelt Zystenbe- 
satz der Befalls- 
klasse I auL 
Das Gros ist roll- 
resistent od. hoch- 
resistent, nur ver- 
einzdt sind auch 
hOhere Befalls- 
klassen zu finden. 

Es treten vor- 
wiegend die Be- 
fallsklassen o- -  3 
auL 
St~rkere Verlage- 
rung auf die Be- 
fallsklassen 2--5. 
Fast ausschlielL 
lich Befalls!dassen 
2--  5 . 
Fast ausschlieB- 
lich Befallsklassen 
3--5. 

Diese fiir weitere Verrechnungen gut geeigneten 
NW weichen yon den i$1ichen Bonitierungsschemata 
ab. Ftir einen groben l)berbliek gentigt es deshalb, die 
Muster nach der Einordnung in die Wertzahlgruppe 
auf tier Grundlage der Bewertungsskala yon o--5 zu 
eharakterisieren. 

2. U n t e r s u e h u n g s e r g e b n i s s e  1 
In den Jahren 1954 und 1955 wurden Arten und 

Herkttnfte folgender Series geprtift: 

20 geprfifte S~imlinge je Population Acaulia 
Commer- 

soniana 
Demissa 
Longipedi- 

cellata 
Pinnati- 

secta 

38 . . . . . . . .  
~ 2 o  . . . . . .  

0 48 

5 ,J JJ  , ~  , l  

Polyadenia fg 42 . . . . . . . .  
Tuberose O 73 . . . . . . . .  

Die NW erm6gtichte eine Zusammenfassung ver- 
schiedener Untersnchungsergebnisse sowie einen Ver/ 
gleich einzelner Prt~fungsresultate miteiuander. 

Bei unseren Ermittlungen ergab es sich, dab alle 
untersuchten Muster bis auf 4 S. vernal Populationen 
als anf~tllig bezeichnet werden muBten. (Die resistenten 
S. andigenum-Herkiinfte wurden im Rahmen dieser 
Untersuchungen nicht mitgeprtift.) 

x Die  E i n z e l e r g e b n i s s e  de r  gep r f i f f en  F o r m e n  s ind  i m  
A r c h l y  des  I n s t i t u t s  f i ir  P f l a n z e n z i i c h t u n g  ill GroB-Li ise-  
wi tz  j e d e r z e i t  e i nzusehen .  

A!le Formen mit einer h6heren NW als 75 wurden 
nicht mehr in die resistente Gruppe eingereiht. Trotz 
Befall ergaben sich noch grol3e Unterschiede zwischen 
den Series, Arten und Herkiinften. Die Befallst~rke 
der Aquila-Kontrdlpflanzen erreichten nur wenige 
Muster. 

uf Grund der ins Auge fallenden iJbereinstimmnng 
e r  gepriiften Populationen innerhalb der verschie- 
denen systematischen Series faBten wir fiir die Ver- 
re&nun die Mehrzahl der Formen nach taxono- 
misehen Gesichtspunkten zusammen. Eine Ausnahme 
bildeten nur die Tuberosa. Hier warden wegen des 
Polymorphismus der Series die S. andigenun*Formen, 
die 24 ehromosomigen kultivierten Species und die 
restlichen Arten getrennt verrechnet. 

Tabelle I gibt die zusammengefaBten Versuchs- 
resultate wieder. Die Sorte Aquila - -  mit insgesamt 
83o einzelnen Pflanzen gepriift - -  kommt mit einem 
NW-M (Mittelwert) yon 497 fast an die erreichbare 
H6chstgrenze heran. Der groBe Schwankungsbereich 
der Muster innerMlb einer Series dokumentiert sehr 
deutlich das Bestehen gewisser Differenzen zwischen " 
den erblich nicht ganz einheitlichen S~mlingen einer 
Art bzw. einer Series. 

Die prozentuale Verteilung der einzelnen Muster 
innerhalb der verschiedenen systematischen Gruppen 
wurde in der Abbildung I fiir die Acaulia and Longi- 
pedicellata, Abbildung 2 ftir die Commersoniana, 
Demisse und Polyadenia und Abb. 3 fiir die Tuberosa 
unterte'flt in S. andigenum, 2 4  chromosomige kulti- 
vierte Arten und die bereits genannten 7 restli&en 
Tuberosa-Formen dargestellt. 

Die Kurven der Acaulia, Polyadenia und Demissa 
mit den niedrigsten NW-M zeigten eine in ihrem Ver- 
lauf gMche Tendenz, wobei die Polyadenia die geringste 
Schwankungsbreite der Wertzahlen and damit den 

#sl-#7OLeehr starkanf.~Yliy 
r162 t- r~=r 

- -  4r>g8 <],7-300~ ~ " " 7  
ast-3so~ s/arX anCaT//~ .-<- . . . . . .  " 1 

zss-zea - . // ~ . 

171 boo affdlhs - - / / f ~  --aeriesAcadia 
1~i-150 - ~ ' e s  Longipe&ella~ 
,,- .o -V D d 2  ~ " ,::,~a~l,+~*.+ti<r*~'~,'l~ 
8o-7o r 

" /  I I I I I I 1 I I I l 
1o go 80 #o 5o go 70 80 0o ~ foo 

Abb, I. Prozeatuale Ver telIung tier Herk{infte auf die verschiedenen NW-Gruppen 
(Nematodenbefallswertzahl) in den Series Acau~ia und Longipedicelleta. 

geradesten Kurvenverlauf aufwiesen. In dieser Series 
war  aber auch nur die Art S. polyade~ium vertreten. 
Die Zusammenfassung tier geprtiften Muster nach 
systematischen Series best~itigte die giinstigste Be- 
urteilungsm6glichkeit des Nematodenzystenbesatzes 
der Priifungsgruppen durch die Bewertung mit der 
NW (Tab. 2). 

Die Schwankungen der Befallsst~irke bei den geprtif- 
ten Popu!ationen innerhalb der verschiedenen Series 
waren zum Teil betr~ichtlich. Demgegentiber hatte die 
Aquila-Kontrolle nur due  Modifikationsbreite yon 
NW 45o--5oo. Im Durchschnitt lagen alle gepriiften 
Series um 4o% unter dem Aquila-Mittel. Zwischen den 



a7. Band, Hef t  3 Beitrgge zur Resistenzztichtung gegen den Kartoffelnematoden 127 

Tabelle i. Ergebnis tier Nematodenresistenz, )ri~[ung bei Pr imi t iv -  und Wildkartoffeln i954 und x955. 

Anzahl Anzahl Anzahl Sehwankungs- 
geprfifter gepriifter geprfifter NW-Sx NW-M bereieh NW 

Arten Herktinfte Pflanzen 

Series  
Acaul ia  
Commersoniana 
Demissa 
Longipedicellata 
Polyadenia 
Pinnatisecta 
Tuberosa 

2 

14 
I 
6 
I 
I 

16 
Weitere Aufgliederung der Tuberosa: 
S. andigenum (ausgenommen die 
resistenten Herldinfte 3/13, 3/14, 
3/15) 1 
24 chromosomige primitive 

Kulturkartoffeln: 
S. goniocalyx, S. kesselbrenneri, 
S. rybinii,  S. stenotomum, S. yabari 5 

Resdiche Arten zusammen- 
genommenJ 

S. berthaultii 72/I, S. macolae 24/1, 
S. subandigenum 341I--2, S. simplici-  
folium 31/2--19, S. soukupii  32/1, 
S. sucrense 33/1--2, S. vernei und 
S. ballsii 2/1, 41/4--6. 8 
Restliche Arten welter unter- 

gliedert: 
S. vernei u. S. ballsii 2/11 41/4--6 
(resistente Herkiinfte) I 

S. vernei 4It3 (anfgllige Herkunft) I 
S. berthaullii 72/1 i 
S. macolae 24/1 x I 
S. subandigenum 34/1--2 i 
S. s implici /ol ium 31/2--19 I 
S. soukupii  32/1 I 
S. sucrense 33/1--2 I 
Aquila zum Vergleich 

* An der S, m~co~e-Herkun f t  ~4[x kotmte die von HUIJS~AN 
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24 chromosomige kult ivierte  Arten u~d 2I verschiedene Artert. 

verschiedenen systematischen Series sind auch ein- 
deutige Unterschiede in der Befallsst~irke lind der Ver2 
teilung auf die einzelnen Befallsklassen ersichtlich. Bei 
den Acau l ia  und Polyadenia  fanden sich die Pflanzen 
im wesentlichen in den Befallsklassen 1--3. Dem- 
gegentiber hat ten die Demissa  mit  mittlerer NW yon 
248, /ihnlich wie die beiden vorhergenannten Series, 
den st/irksten Befall in der Klasse 2 und darfiber. 
Dagegen war die Zahl der Pflanzen ohne Zystenbesatz 
verschwindend klein. Bei den Commersoniana  fanden 
sich bereits meist mehr als 2/a der gepriiften Pflanzen- 
anzahl in den Gruppen mit  3 Zysten je Topfballen und 

dariiber, wobei das Schwergewicht .in der Klasse mit  
4--1o Zysten lag. Die Ergebnisse bei den Pinnat i sec ta  
k6nnen nicht als charakteristisch fiir' diese systema- 

-tische Gmppe gewertet werden, well nut  eine geprtifte 
Art mi t  einer Herkunft  keinen sicheren SchluB ftir eine 
Verallgemeinerung erlaubt. 

a) Der Vergleich der einzelnen geprtiften Series zum 
Standard. 

Die zusammengefaBten Werte liel3en sich gut mit  
dem Standard (Aquila) vergleichen. 

Die dem Standard Aquila verwandtschaftlich am 
n/ichsten stehende S.  a n d i g e n u m - G r u p p e  wies die 
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Tabelle 2. Prozentualer AnXeil der verschiedenen Be/ellsMasse~r bei den eimelnen Series. 

Series 

Pin~etisecle 
Commersoniana 
A ceulie 
Demissa 
Longipedicellela 
Tuberose: S. endigenum 

24-chrom. Kulturkart. 
Rest: 7 Arten 

Polyedenia 
Aquila (zum Vergleich) 

Anzahl geprfifter 
Ar~n u. Ei~el- 

Herkfinfte pflanzen 

i 5 
4 o 1597 
23 498 
94 1844 
43 2o51 
23 1416 

7 331 
2o 1649 

4 213 
59 83 ~ 

(Kontroll ~ruppen) 

o 
% 

4,2  
18,9 

1,4 
3,3 
0,4 
3,9 

18,3 
IO,O 

Befallsklassen 

x-- 3 
% 

I1,  3 
15,6 
37,5 
lO,6 
3,6 
5,5 

IO,3 
29,I 

-- AzlZahl Z: 

4--xo 
% 

60,O 
42,7 
54,7 
41,2 
56,3 
22,9 
34,5 
24,7 
47,6 

o,8  

;ysten 

li--20% / 21--3~ 

2o,o 2o,o 
25,2 5,7 

5,3 o,8 
I 3 , I  3,1 
20,3 4,2 
14, 9 6,2 
18,7 8,i 
24,5 5,8 
12,8 0,5 

1,2 8, 5 

3o+ 
% 

lO,9 
4,7 
3,7 
5,3 

52,0 
29,3 
16,4 

89,5 

NW-NI 

360 
324 
238 
248 
31o 
428 
372 
307 
231 
497 

geringste Differenz auf. Die Differenzen waren in 
allen F~llen statistisch gesichert. 

Aquila/A ceulia 
Aquila/Commersonia~ee 
Aquila/Demissa 
Aquila/Longipedicellate 
Aquila/Tuberose S. a,r 
Aquila/24 chrom. ICultur- 

kartoffeln 
Aquila/restl. 7 Arten 
Aquila/ Polyadenie 
Aquila/Pinnetisecte 

Differenz 

259 
173 
249 
187 
69 

125 
19o 
266 

nicht ermittelt, weft es 
sich IlUr um eine ge- 
prtifte Herkunft je Se- 
ries handelte. 

b) Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse. 
Alle Pflanzen, die 1954 bei der ersten Bonitierung 

keine Zysten am Wurzelwerk aufwiesen, wurden weiter 
kultiviert. Dabei topften wir die S~imlinge in I I  cm 
T6pfe in neue nematodenverseuchte Komposterde. Ein 
groBer Teil der so behandelten Pflanzen hatte bei der 
abermaligen Bonitierung 1--  5 Zysten je Topfballen. 

Tabelle 3- Vergleivh der Nemalodenbe/ellswertzahlen (NW) 
bei l~ri~/ung gleicher Populationen in den 

Jahren z954 und z955. 

Geprfifte Arten und HerMinfte 

Series  L o n g i p e d i c e l l e t a  
4/3 [ S. stoloniferum (S. antipovi- 

I czii) 
22/1 (SI longipedicellalum) 
23/20 (S. spec. longipedicellatum) 
29/2 (S. spec. longipedicelletum) 

Ser ies  D e m i s s a  
lO/25 S. demissum 
lO/34 S. demissum 
lO/46 S. demissum 
lO/57 S. demissum 
lO/59 S. demissum 
11/12 S. demissum 

Series  Acau l ia  
I / I  S. acaule 
1/3 S acaule 
I/5 SI eceule 
1/6 S. acaule 
I / IO  S. aceule 

1 / 1 4  S. eceule 
1/15 S. acaule 
I/I6 S. acaule 
1/2o S. eeeule 
I / Z I  S.  lgce'Nlg 

NW I954 NW 1955 

314 3o8 

247 265 
326 346 
275 3oi 

M291 M3o 5 

363 300 
330 325 
241 I73 
318 317 
2~3 2a 7 
286 263 

M292 M268 

282 300 
153 188 
319 35 ~ 
332 288 
208 185 
209 253 
159 175 
156 212 
189 191 
81 115 

M2o9 M226 

Wir mul3ten von einer Wiederholung der Prfifung des 
gleichen Materials im Friihjahr 1955 absehen, weil 
es im Herbst 1954 nicht gelang, gent~gend iiberwinte- 
rungsfiihige Knollen yon den Wildarten zu ernten. Ein 
Teil der Herktinfte wurde daher 1955 noch einmal als 
S~imlingspopulation geprtift. 

Wie Tab. 3 zeigt, ergibt der Vergleich von Ergeb- 
nissen des Jahres 1954 mit denen yon 1955 in allen 
geprfiften F~illen eine gute Ubereinstimmung. 

3. B e s p r e c h u n ~  der E r g e b n i s s e  

Bei Beginn der Resistenzpriifungen standen die 
bisherigen Prt~fungsmethoden an Wild- und Primitiv- 
kartoffelmaterial, besonders von ELLENBY (I948), 
OOSTENBRINK (I950), MAI und PETERSON (I952), VAN 
DEN BRANDE und Miiarb, (1952) und GOFFART und 
Ross (1954) zur Verftigung. Das Wesen der einzelnen 
Testmethoden soll kurz geschildert werden. ]~LLENBY 
(1948 U. 1954) : Auspflanzen des Priifungsmaterials in 
Tont6pfe in verseuchte Erde mit mehrmaliger Wieder- 
holung. Diese getopften Pflanzen wurden im Freiland 
auf einem natiirlich verseuchten Feldstiick in den 
Boden gesenkt. MAI und PETERSON (1952): Die zu 
untersuchenden Pflanzen wurden in Long Island in 
infizierte Erde ausgepflanzt. W~thrend drei aufein- 
anderfolgender Jahre fanden verschiedene Bonitie- 
rungsverfahren Anwendung. 

1947 Ermitt lung der Anzahl unreifer Weibchen je g 
Wurzelmasse. 

1948 Ermittlung der Zystenanzahl an den Wurzeln. 
1949 Ermitt lung der Anzahl unreifer Weibchen im 

Topfballen. 

VAN DEN BRAN~E und Mitarb. (1952): Ahnlich wie 
ELLENBY Aussetzen der getopften Prt~fungspflanzen 
ins Freiland. 

GOrVART und Ross (1954) : Anwendung einer Unter- 
suchungsmethode, bei der die Pflanzen in Reagenz- 
gl~tser pikiert wurden, die mit verseuchter Erde geftillt 
waren, um dann die Anzahl der gebildeten Zysten auf 
Meter/Wurzell~tnge bezogen als MaB far den Grad der 
Resistenz bzw. Anfiilligkeit gut ermitteln zu k6nnen. 

OOSTENBRINK (1950) pflanzte die Kartoffelarten 
in TSpfe, deren Erde ca. 2000 Zysten enthielt. Die 
Bonitierungen umfaBten, ~hnlich wie bei MAI und 
PETERSON (I952), die Angaben: Zysten am Wurzel- 
ballen, Anzahl Zysten j e g Wurzel- und Stolonenmasse, 
Anzahl Zysten, lebensfiihige Zysten und Larven j e 80 
ccm Topferde. In sp~iteren Untersuchungen pflanzte 
man S~imlinge in gitterartig angeordnete, mit ver- 
seuchter Erde geft~llte, Meine quadratische Porzellan- 
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gefal3e in einem Treibhaus mit kfinstlicher Belichtung 
aus. Nach 3 Monaten erfolgte die Bonitierung der 
Wurzelmasse auf Zystenbesatz. 

Daneben entwickelte e r  eine Massenmethode und 
s~ite die Prfifungsnummern in verseuchter Erde aus, 
die mehrere Tage vorher mit Wurzelablaufwasser yon 
Kartoffelpflanzen zur Aktivierung der-~lchen besprtiht 
wurde. Nur die dabei am Leben bleibenden Pflanzen, 
es waren nicht mehr als 5%, brauchten einem Wieder- 
holungstest unterzogen zu werden. 

Die Prfifungsmethode in Gr. Lfisewitz lehnte sieh 
z .T .  an die bisherigen Untersuchungsmethoden an. 
Besonderes Augenmerk mul3te bei der Auswertung 
darauf gelegt werden, dab nur Pflanzen mit gut ent- 
wickeltem Wurzelwerk zur Beurteilung herangezogen 
wurden. Die vorliegenden Untersuchungen best~ttigten 
die Befunde yon EI.L~NBu (1948) , OOST~NBRINK (1950), 
dal3 die knollentragenden Solanaeeen aus Sfid- und 
Mittelamerika bei einem Anbau in verseuehter Erde 
im allgemeinen einen geringeren Zystenbesatz als die 
melsten Kulturkartoffelsorten zeigen. Bei den An- 
gaben des letzteren Autors kommt dabei gut zum 
Ausdruck, dab die Formen mit dem geringsten Zysten- 
besatz auch die wenigste Wurzelmasse aufwiesen. Die 
Beziehung der Eikapselanzahl zu Gramm/Wurzelmasse 
ergab bei diesen Nummern einen hSheren Besatz als 
bei den fibrigen Mustern (OosTENm~INIq 195o ). 

Die Untersehiede innerhalb und zwischen den unter- 
suchten Herkfinften, Arten und Series waren betr~icht- 
lich. Innerhalb der anf~ilJigen Gruppe waren in unseren 
Untersuchungen ebenso wie bei GOFFART und Ross 
(1954) einige S. acaule-, S. polyadenium-, S. stoloni- 
/erum- und Commersoniana-Nummern schwach be- 
fallen. Die Demissa rnit sehr vielen Herkfinften ent- 
hielten bei der Prtifung ebenfalls eine Reihe Formen 
mit geringem Zystenbesatz. 

Soweit bei den Untersuchungen des GroB-Lfise- 
witzer Wild- and Primitivkartoffelsortimentes Muster 
mit den international bekannten CPC-, CCC=, PI- und 
EBS-Bezeichnungen geprfift wurden, sind die ermittel- 
ten NW in Tabelle 4 teilweise neben den bereits ver- 
5ffentlichten Priifungsergebnissen anderer Autoren 
aufgeffihrt worden. 

Ein Vergleich der Bonitierungsergebnisse anderer 
Autoren mit den eigenen Resultaten fiber die Alter- 
native anfMlig bzw. resistent hinaus war infolge 
unterschiedlicher Bonitie.rungsverfahren nicht m6glieh. 
Die NW scheint eine gute Basis ftir eine einheitliche 
Be'urteilung zu sein, soweit der Zystenbesatz am Topf- 
ballenwurzelwerk als Kriterium ftir den Grad der An- 
f~lligkeit bzw. Resistenz herangezogen wird. Die NW 
kann auch auf eine einheitliche BezugsgrSBe, unab- 
h~ingig von TopfgrSf3enunterschieden, etwa auf Io 
oder IOO cm ~ gut durchwurzelte Topfballenoberfl~iche, 
bezogen werden. Wenn auch der Grad der Durch- 
wurzelung stark dem subjektiven Beurteilungsver- 
m6gen unterliegt, so scheint ffir eine Massenunter- 
suchung die Ausz~ihlung der Zysten am Topfballen 
und die weitere Verrechnung dieser Werte entschieden 
exaktere Zahlen zu geben als die BezugsgrSBe Anzahl 
Zysten je m/Wurzelmasse. Ob der Schwankungsbe- 
reich yon NW 5o - -  NW 5oo gtinstig gewfihlt war, 
bedarf noch weiterer Erfahrungen. Es ware zu fiber- 
legen, ob die errechneten Werte einem allgemein ge- 
laufigeren Bonitierungsschema yon I--IO oder 1 - -  5, 
evtl. mit einer Kommastelle angepal3t werden sollten. 
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D i e  Zusammenfassung der verschiedenen Arten in 
die entsprechenden systematischen Series erschien 
nach den neueren systematischen Untersuchungen und 
auch nach unseren Beobachtungen am Wildkartoffel- 
sortiment gerechtfertigt. F fir die Tuberose glaubten 
wir eine derartig straffe Zusammenfassung nicht an- 
wenden zu dfirfen. D i e  heterozygoten, resistenten 
S. vernei-Formen unterschieden sich deutlich yon 
alien anderen geprtiften Mustern. 

Bei einem Vergleich der naeh Series und anderen 
Gruppierungen zusammengefagten anf~tlligen Arten 
mit der Aquila-Kontrolle batten die Wild- und Primi- 
tivspecies im Mittel einen erheblich geringeren Befall. 
Es gab aber in einigen Gruppen eine Anzahl Formen, 
die einen ~ihnlich hohen Zystenbesatz wie die Kontrolle 
Aquila aufwiesen. In der Series Tuberosa fielen die S. 
andigenum-Muster durch besonders hohe NW(383--5oo) 
auf. Diese Art steht auch verwandtschaftlich unseren 
Kulturkartoffelsorten am n~ichsten. 

Die Reproduzierbarkeit der ermittelten NW-Zahlen 
konnte an der Priifung gleicher Muster aus den Series 
Acautia, Demissa und Longipedicdlata in den Jahren 
1954 und 1955 bewiesen werden. W~ihrend es 1954 nur 
in geringerem Umfange ge!ang, ffir Wiederholungsteste 
im n~chsten Jahr  von den dazu vorgesehenen Wild- 
arten Knollen zu erzielen, bereitete dies bei der Ernte  
im Herbst 1955 keine Schwierigkeiten'. Pflanzen, die 
f fir eine abermalige Prafung im kommenden Jahr  vor- 
gesehen waren, wurden nach der Bonitierung wieder in 
den 7 cm Topf zuriickgetopft, wobei jedoch die am 
Boden liegende Topfscherbe entfernt wurde. Sie 
batten nun die M6glichkeit, dureh das Loch im Topf- 
boden in die Mistbeeterde durchzuwachsen. Zus~ttz- 
liehe N~hri6sungsgaben regten ein neues Wurzelwachs- 
tum an und verst~irkten die Stolonen bzw. Knollen- 
bildung. Der Knollenansatz bei den sich nun be- 

f r ied igend entwickelnden S~imlingen konnte im 
kfinstlichen Kurztag durch Abdunklung mit  tiberge- 
rollten Strohmatten weiter gef6rdert werden. Die 
Wildformen bildeten auf diese einfache Weise i m  
Durchschnitt zwei bis vier flberwinterungsf~hige 

K n o l l e n .  
Zur weiteren Verbesserung der Prtifmethodik und 

der Auswertungsweise werden neue Untersuchungen 
folgende Fragen zu kl~iren haben : 

a) Die Modifikationsbreite der Populationen unter 
den GroB-Ltisewitzer Bedingungen. 

b) Die Variationsbreite der Selbstungsnachkommen 
unterschiedlich anf~illiger Pflanzen aus Populationen, 
die insgesamt als anf~llig beurteilt wfirden. 

c) Das Verhalten der Neuzug~nge des GroB-Lfise- 
witzer Primitiv- und Wildkartoffelsortimentes gegen- 
fiber dem Kartoffelnematoden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  
i. Das Gr0B-Lfisewitzer Wild- und Primitivkartoffel- 

sortiment wurde auf das Verhalten gegenfiber dem 
Kartoffelnematoden geprfift. 

2. Die Bewertung und der Vergleich anf~illiger bzw. 
resistenter Priifnummern untereinander konnte zweck- 
m~iBig mittels der sogenannten Nematodenbefalls- 
wertzahl (NW) durchgefiihrt werden. 

3. Alle untersuchten Formen waren anf~illig mit 
Ausnahme einiger S. vernei (S. ballsii)-Muster; damit 
wurden die Untersuchungsergebnisse anderer Autoren 
best~tigt. 

9 
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Tabelle 4. Vergleich der eigenen Testergebnisse mit denen anderer A utoren. 

Sortiments-Nr. [ Art  NW GroB- C.P.C.; P.I.; EBS, Untersuchungen anderer Autoren 
I 

I Lfisewitz u.a. Bezeichnungen 

Series P i n n a t i s e c t a  
18/1 [ S. ]amesii 

Series C o m m e r s o n i a n a  
46/1 S: boergeri 
47/1 
47/2 
8/1 
8/3 
8/13 
9/1 
9/2 

16/2 
16/3 
51/2 
51/3 
35/1 
3o/1 
3o/2 
30/4 

53/1 
55/1 
55/2 
55/3 

Series  A 
1/1 

S. caldasii 
S. caldasii 
S. chacoense 
S, chacoense 
S. chacoense 
S. commersonii 
S. commersonii 
S. garciae 
S. garciae 
S. gibberulosum 
S. gibberulosum 
S. saltense 
S. schickii 
S. schickii 
S. schickii 

S. setulosistylum 
S. subtilius 
S. subtilius 
S. subtilius 

c a u l i a  
S. acaule 

1/2 S. 
1/13 S. 
1/19 S. 
1/20 S. 
1/21 S. 
1/22 S. 
1/23 S. 

12/1 S. 
12/2 S. 

acaule 
acaule 
acaule 
acaule 
acaule 
acaule 
acaule 
depexum 
depexum 

Series D e m i s s a  
lO/8 S. demissum 
lO/9 
io / i i  
lO/12 
lO/I4 
lO/15 
lO/17 
10/21 
lO/25 
lO/27 
lO/39 
lO/44 
lO/46 
lO/47 
lO/48 
lO/49 
10/52 

�9 lO/53 
lO/55 
lO/56 
lO/57 
lO/58 
lO/59 
lO/6O 
lO/61 
lO/69 
lO/7O 
ro/7I 
10/72 
10/73 
10/82 

S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 

demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 
demissum 

S. demissum 
S. demissum 
S. demissum 
S. demissum 
S. demissum 
S, demissum 
S. demissum 
S. demissum 
S. demissum 
S. demissum 
S. demissum 

lO/83 S. demissum 

Series L o n g i p e d i c e l I a t a  
4/i S. stoloni/erum (S. antipoviczii) 
4/7 S. stoloni]erum (S. antipoviczii) 
4/lO S. stoloni/erum (S. antipoviczii) 

22/6 S. stoloni[erum (S. longipedicellatum) 
22/8 S. stoloni]erum (S. longipedicellatum) 

360 

181 
321 
356 
320 
374 
319 
383 
184 
222 
262 
327 
242 
300 
425 
279 
362 

378 
418 
338 
361 

3 o o  
247 
183 
187 
191 
115 
256 
241 
295 
15o 

167 
18o 
193 
221 
255 
242 
288 
252 
300 
245 
174 
227 
173 
248 
184 
295 
I86 
119 
214 
21o 
317 
237 
227 
153 
278 
206 
276 
194 
262 
223 
321 
314 

304 
282 
343 
3o5 
3o5 

CPC. 1394 

EBS. 290 
EBS. 293 
EBS. 382 
EBS. 43 
EBS. 20} 
EBS. 20 
EBS. 175 
EBS. 175 
CPC. 1158 [ 
CPC. ii58 ~ 
EBS. 292 
EBS. 292 
CPC. 5Ib 
PI. 189218 
CPC. 1155 
P.I. 189219 

EBS. 212 
EBS. 251 
EBS. 193 
EBS. 2Ol 

CPC. 52.87.1. 
EBS. 502 
CCC. 592 
EBS. 179 
EBS. 502 
EBS. 511 
EBS. 243 
CPC. 537.6 
CPC. 82.1 
CPC. 1167.1.3 

P.I. 160202 
P.I. 161151 
P.I. 16o227 
P.I. 16o212 
P.I. 161155 
P.I. 161155 
P.I. 161114 
P.I. 161179 
Reddmk 536 
CPC. 1342 
EBS. 99 
P.I. 160221 
P.I. 160229 
P.I. 161167 
P,I. 161176 
P.I. 161179 
EBS. 46 
EBS. 48 h 
P.I, 16o225 
P.I. 161169 
P.I. 16o222 
P.I. 161365 
P.I. 161154 
P,I. 161149 
P.I. 161729 
CPC. 2197 
CPC. 45 
CPC. 1364,3 
CPC. 1364.1 
P.I. 161181 
CPC, 4.6 
CPC. 19.1.3 

EBS. 60 b 
CPC. 1333,2 
EBS. 207 b 
P I .  161160 
P.I. 161170 

ELLENBY (1954) anfiillig 

GOYFART und Ross (1954) 
26 Zysten pro m/Wurzel 

ELLENBY (1954) anf/illig 

ELLENBY (1954) anfiillig 

ELLENBY (1954) anf/illig 
GOFFART und Ross (1954) 
351 Zysten pro m/Wurzel 

GOFFART und Ross (1954) 
123 Zysten pro m/Wurzel 

ELLENB Y :(I954) anfiillig 

]~LLENBY (1954) anfiillig 
ELLENBY (1954) anfiillig 

]~LLENBY (1954) anfiillig 
ELLENBY (1954) anf/illig 

ELLENBY (1954) anf~llig 

ELLENBY (1954) anfiillig 
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Tabelle 4. (Fortsetgung). 

C.P.C.; P.I.; EBS. Untersuehungen anderer Autoren Sorfiments-Nr. Art  
u. a. Bezeiehnungen 

23/1 

23/2 

23/3 

23/4 

23/5 

23/6 

23/lO 

23/13 

23/15 

23/17 

23/18 

25/I 

29/x 
29/2 
37/1 

S. stoloni/erum (S. spec. longipedi- 
cellatum) 
S. sloloni/erum (S. spec. lOngipedi- 
r 
S. stoloni[erum (S. spee. longipedi- 
cellatum) 
S. stoloni/erum (S. spec. longipedi- 
cellatum) 
S. stoloni/erum (S. spec. longipedi- 
cellatum) 
S. stoloni/erum (S. spec. longipedi- 
cellatum) 
S. stoloni[erum (S. spec. longipedi- 
cellatum) 
S. stolon#erum (S. spec. iongiped# 
cellatum) 
S. stolon#erum (S. spec. longipedia 
cellatum) 
S. stoloni[erum (S. spec. longipedi- 
cellatum) 
S. s~oloni/erum (S. spec. longipedi- 
cellatum) 
S. stoloniterum (S. malr 

S. stolon#erum (S. schenhii) 
S. stoloni[erum 
S. stoloni[erum (S. tlaxcalense) 

s e r i e s  Tuberosa 
72/I 
15/2 
45/1  
31/2 
31/4 
32/1 
36/1 
36/3 
36/4 
34/1 
34/2 
41/3 
4I/4 
42/3 
33/1 
33/2 

S. berthaultii 
S. goniocalyx 
S. rybinii~ 
S. simplic#olium 
S. simplici/olium 
S. souhupii 
S. stenotornum 
S. stenotomum 
S. stenotomum 
S. subandigenum 
S. subandigenum 
S. vernei 
S. vernei 
S. yabar~ 
S. sucrense 
S. spec. Tuberosae 

NW GroB- 
Lfisewitz 

307 P.I. 

32o P.I.  

349 P.I. 

338 P.I. 

327 

254 

311 

2Z2 

309 

327 

300 
368 

368 
3Ol 
291 

347 
477 
385 
376 
402 
271 
393 
284 
291 
426 
200 

348 
7 5  

350 
307 
3Ol 

P . I .  

P.I. 

P.I." 

P.I. 

P.I. 

P.I. 

P.I. 
CPC. 

161364 

I61281 

161178 

16117o 

161158 

160226 

1602o6 

I6I I24  

161158 

161171 

161172 
12.1 

P.I. 160226 
P.I. 160226 
CPC. 9 

EBS. 191, 
CPC. 2020 
CPC. 2211 • 22o2 
EBS. 183 

GOFFART und Ross (1954) 
59 Zysten pro m/Wurzel 

GOF~AI~ u n d  R o s s  (1954) 
215 Zysten pro m/Wurzel 

GOFFART und Ross (1954) 
147 Zysten pro m/Wurzel 
GOFFART ulld Ross (1954) 
215 Zysten pro m/Wurzel 
GOFF~RT und Ross (1954) 
31 Zysten pro m/Wurzel 
GO~ART und Ross (1954) 
95 Zysten pro m/Wurzel 
ELLENBY (1954) anfgllig 
GO~FARr und Ross (1954) 
Io8 Zysten pro m/Wurzel 

ELLENBu (I954) anf, tllig 
GOFFART und Ross (1954) 
92 Zysten pro m / W u r z e l  

EBS. 187 
CPC. 55o.I2 
CPC. 1114• 
E]3S 255 
CPC. 167.4 b 
CPC. 161 
CPC. 151 
E]3S. 18o 
EBS. 18o 
CPC. 1793 
CPC. 172 
CPC. 2058 

ELLENBY (1954) anf~illig 
ELLENBY (1954) anf~illig 

ELLENBY (1954) anf~llig 

ELLENBY (1954) anfiillig 
ELLENBY (1954) anf~llig 

4. Die Befallsst~trke der anf~tlligen Muster war bis 
auf wenige Ausnah lnen  geringer als bei  der Ver- 
gleichssorte Aquila. 

5. Die Vertei lung der anf~illigen Muster innerha lb  
einer systemafischen Series war ffir die jeweilige Series 
typisch. 

6. Fi i r  den Aufbau  einer Resis tenzzi ichtung waren 
un te r  den geprtiften Mustern nu r  einige Herki inf te  yon 
Solanum vernei (S. ballsii) von Weft .  
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Aus dem Max-Planck-Institut Ifir Ziichtungsforschung (Erwin-13aur-Institut) K61n-Vogelsang 

Ergebnisse der Bastardierung von Triticum timopbee i mit Kultursorten des 
Weizens unter besonderer Berficksichtigung der Krankheitsresistenz * 

V o n  A. WIENI-IUES- OHLENDORF 

Einleitung 
Die Bedeutung der Wildart Triticum tim@heevi fiir 

die Resistenzztichtung beim Weizen liegt darin, dab sie 
als einzige unter den Triticum-Arten vollst~tndige Re- 
sistenz gegen alle bekannten Getreidekrankheiten be- 
sitzt. (LILIENFELD und KI~IARA 1934, JOHNSTON, C. O. 
1952 ). Sie ist gegen s~mtliche ]3iotypen der pilzlichen 
Erreger von Mehltau, Braun- und Gelbrost wider- 
standsf~hig. Erst  in letzter Zeit wurden in den USA 
einzelne Schwarzrost-Biotypen gefunden, die auch auf 
Triticum timopheevi zur Entwicklung kommen k6nnen. 
(VALLEGA und FAVRET 1947). Eingehende Analysen 
mit Nullisomenkreuzungen haben einige dieser Resi- 
stenzgene von Triticum tim@heevi als auf bestimmte 
Chromosomen lokalisiert feststellen k6nnen. (SEARS 
und RODENmSER 1948 ). Es wird angenommen, dab 
in Triticum tim@heevi gauze Komplexe von Resistenz- 
genen die sogenannte Gruppenresistenz gegen viele 
]3iotypen bedingen. (Koo und AI~SEMUS 1951 ). 

Die fdbernahme dieser Gene in ertragreiche Kultur- 
formen durch Einkreuzung st6Bt auf Schwierigkeiten 
chromosomaler Art. Erstens ergibt der Unterschied in 
der Polyploidiestufe ( Triticum aestivum 6n•  Triticum 
timopheevi 4 n) eine entscheidende Hemmung durch 
die Pentaploidie der F1-Bastarde und zweitens ist das 
]3-Genom yon Triticum timopheevi yon den ]3-Genomen 
der tibrigen Weizen der Chromosomenstruktur nach 
abweichend. (LILIENFELD und KIHARA 1934; KO- 
STOFF 1936 ; LOVE 1940; PETERSON und LOVE 1941, 
SHANDS 1941 ). Die sehr starken Vitalit~its- und Fertili- 
t~ts-St6rungen in den jungen Generationen der ]3a- 
starde k6nnen nur  durch langj~thrige Auslese und 
Rtickkreuzung iiberwunden werden. 

Praktische Erfolge dieser ]3astardierung werden vor 
aUem aus den USA berichfet, wo die Schwarzrost- 
resistenz besonders yon Bedeutung ist. (ALLARD 1949, 
SEMENIUK 1946 ). Aus der Kreuzung der Sommer- 
weizen-Sorte Steinwedel mit Triticum timopheevi ent- 
stand die Sorte Timstein, die als resistentes Ausgangs- 
material fiir eine Reihe Weiterer Kombinationen ver- 
wendet wurde. (ALLARD und SHANDS 1950; HEYI~E 
1952; HEYNE und JOHNSTON 1954; WELLS und RAM- 
SEu 1953; Wu und AUSEMUS 1953). Da die Sorte 
,,Timstein" unter unseren Anbaubedingungen keine 
Resistenz gegen die in nnserem Gebiet verbreiteten 
]3iotypen des Mehltau, Braun- und Gelbrostes zeigt, 
schien es wiinschenswert, die Triticum timopheevi-Ein- 

* Herrn Professor Dr. W. tZudorf zum 65. Geburtstag 
gewidmet. 

kreuzung mit einheimischen Sorten neu zu beginnen. 
Die vorliegende Arbeit gibt einen kurzen ]3erieht tiber 
die Ergebnisse der Bastardierung mit deutschen Win- 
ter- und Sommerformen des Weizens., 

Untersuchungsergebnisse 
K r e u z u n g e n  zwischen Triticum timopheevi und 

Triticum aestivum-Sorten sind in den vergangenen 
Jahren am Max-Planck-Institut fiir Ztichtungsfor- 
schung mehrfach durchgefiihrt worden. UnabMngig 
von geringen Sorten- und Jahresunterschieden ergab 
sich tibereinstimmend ein wesentlich hSherer Kreu- 
zungsansatz in der Kombination Triticum ~im@heevi • 
Triticum aestivum ( ~  68%) als in tier reziproken 
Richtung ( O 5,2%) (Tab. I). Dagegen ist Ausbildung 
und Keimf~ihigkeit der K6rner, die auf Triticum timo- 
pheevi entstehen, schlechter als die der auf Triticum 
aestivum gebfldeten. 
Die F~-Pflanzen sind im allgemeinen gut be- 

stockt, Wtichsig, aber relativ sp~t in Entwicklung und 
Reife. Die L~inge yon Halm uncl Ahre wird durch die 
der Triticum aestivum-Elternsorte etwas beeinfluBt, 
in Behaarung nnd Spelzenform dominieren die Merk- 
male yon Triticum timopheevi. PflaHzen aus rezi- 
proken Kreuzungen sind morphologisch nicht ver- 
schieden. 

Die chromosomalen VerMltnisse sind, wie zu er- 

warten, stark gest6rt /2n = 35 Genomformel A ~-5 )  . 
t 

Ausz/ihlungen an 3 ~ PMZ einer Kreuzung Triticum 
tim@heevi • Sommerweizen ,,Peko" (1955) zeigen einen 
Durchschnitt yon 10,43 Chromosomenpaaren je PMZ 
bei einer Chiasmenfrequenz von 14, 5. Von den 30 PMZ 
enthalten 12 ein Trivalent. 

Die Resistenz gegen Mehltau, Braun- und Gelbrost 
ist aus der Tab. 2 ersichtlich. Bei Triticum tim@heevi 
selbst kann unter giinstigen Infektionsbedingungen 
auf dem Feld geringer Mehltaubefall auf den Blatt- 
scheiden festgestellt werden. Entsprechend ist auch 
in F 1 die Mehltau-Resistenz nicht vollkommen, son- 
dern die Blattscheiden junger Pflanzen zeigen etwas 
Befall. Eine gewisse Abh~ngigkeit yon dem Resistenz- 
typ des Kultursortenelters zeigt sich auch z. ]3. in der 
F 1 mit dem relativ resistenten Heine VII. 

Die ]3raunrostresistenz ist in der F 1 nicht ldar aus- 
gepr~gt, es zeigen sich mehr oder weniger starke Chlo- 
rosen bzw. Nekrosen als Folgen der Abwehr der Infek- 
tion. Sortenunterschiede sind zu erkennen, reziproke 
Differenzen jedoch nicht. Auff~tllig ist aber, wie stark 


