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Ein wesentliches Zuchtziel in der Kartoffelzi~ch- 
tung ist die Erh6hung der Abbauwiderstandsf~hig- 
keit. In unserem Institnt widmen wit diesem spezi- 
ellen Gebiet groBe Aufmerksamkeit. Das Ziet unse- 
rer Arbeiten ist, das gesamte derzeitige Sortiment 
mSgtichst schneI1 dutch abbauwiderstandsf/ihige Sor- 
ten, die mindestens die Resistenz der Sorte Aquila 
besitzen, zu ersetzen, um die Vermehrung zu verein- 
fachen, den notwendigen Pflanzgutwechsel in den 
Abbaulagen zu verringern und die Kartoffelertr~ge 
zu erh6hen. 

Die ersten systematischen Ztiehtungsversuche auf 
dem Gebiet der Abbanresistenz wurden bereits vor 
30 Jahren in der Biologischen Reichsanstalt in Ber- 
lin-Dahlem durchgeft~hrt. K.O. ~r (~925) 
untersuchte Kreuzungs- und Selbstungsnachkommen- 
schaften und fand, dab die geprtiften Sorten und Klone 
einen unterschiedlichen Weft als Ausgangsmaterial 
ftir die Ztichtung abbauwiderstandsf/ihiger Kartof- 
feln hatten. Sp~ter (1939)stellte er erg~nzend dazu 
fest, dab durch Kreuzung wertvoller Kultursorten 
mit einem abbauwiderstandsf~higen ,,Zuchthengst" 
Klone erzielt werden kSnnen, die widerstandsf~higer 
sind Ms die Kultursorten. Allerdings wurde damals 
noch nicht eindeutig zwischen Resistenz und Tole- 
ranz unterschieden. 

K.O. MOLLEI~ (1925) waft in diesem Zusammen- 
hang bereits die noch immer aktuelle Frage auf, ob 
die prakfische Ztichtung in Gesundheits- oder Abbau- 
lagen durchgefiihrt werden solL Er wies der Praxis 
zwei Wege, die yon den Z~ichtern erst naeh Jahren in 
abgewandelter Form beschritten wurden: 

I. Die Anzucht und ztichterische Bearbeitung er- 
folgt in Gesundheitslagen. Zur Prtifung der Abbau- 
Widerstandsf~higkeit werden yon den fi~r die weitere 
Bearbeitung bestimmten S~imlingen im darauffol- 
genden Jahr einige Knollen in Abbaulagen ausge- 
pflanzt. Die hier gewonnenen Beobachtungen tiber das 
Verhalten der Klone werden Ms Grundlage ftir die 
Selektion im Zuehtort selbst benutzt. 

2. Die ftir die speziellen Zuchtziele des Ztichters in 
Betracht kommenden Kombinationen werden in Ab- 
baulagen einer Vorprtifung unterzogen (d. h. die An- 
zucht der S~mlinge fiir diese Testkreuzungen erfolgt 
in Abbaulagen - - d .  Verf.). Alle Kreuzungen mit 
einem hohen Prozentsatz gesunder Pflanzen werden 
in groBem MaBstab erneut in Gesundheitslagen ange- 
zogen. Man kann dann erwarten, daB sich in dem an- 
fallenden Material eiu holler Anteil relativ abbau- 
widerstandsf~higer Klone befindet (S. 62). 

Der Z0.chter~ 27. Band 

FEIST~ITZEI~ (1944) land bei seinen Arbeiten mit 
Kulturkartoffeln, dab der Erbgang der Abbauwider- 
standsf~higkeit polygen bedingt list. Bei ~der Kreu- 
zung resistenter Soften untereinmader traten Nach- 
kommen auf, die eine hShere Resistenz hatten als 
die Eltern. Daraus folgerte er, daB es mSglich ist, 
dutch Kreuzungen innerhalb der Kulturkartoffeln die 
Abbauresistenz zu steigern. 

Auch SEMSg.OTI~ (1949) berichtet, dab durch Kreu- 
zung relativ abbauwiderstandsf/ihiger Stamme unter- 
einander der Anteil resistenter Klone in den Nach- 
kommensehaften erhSht werden kann. 

Im Max-P]anck-Institut f/Jr Ziichtungsforschung 
in KSIn-Vogelsang (frfiher Voldagsen) wurden nach 
I945 Artbastarde, die im Laufe tier Zeit durch Abbau- 
widerstandsf/~higkeit aufgefallen waren, als Ausgangs- 
material flit die Ztichtung blattrollresistenter Kartof- 
feln benutzt (BAERECKE I956 ). Im Gegensatz zu 
allen anderen genannten Autoren arbeitete BAERECKE 
mit ktinstlichen Infektionen durch virustragende 
Blattl~use. Sie fand fiir die Blattr011resistenz mehrere 
,,Polygen-Systeme", die getrennt in den einzelneu 
Klonen vorliege n. Bei Selbstung der feldresistenten 
Klone oder ihrer Kreuzung mit anf~lligen Kultur- 
soften zeigten die Naehkommenschaften nur bis zu 
2% resistente Formen. Wurden zwei Klone mit ver- 
schiedenen Polygen-Systemen untereinander gekreuzt, 
stieg der Anteil der Feldresistenten bis zu 90/o . Wur- 
den sogenannte ,,Dreier- und Viererkombinationen" 

�9 hergestellt, dann stieg der Anteil der feldresistenten 
Nachkommen auf durchschnittlich 18~ in besonders 
gtinstigen Kombinationen sogar auf 3o--40% (S. 411). 
Diese Untersuchnngen best/itigen, daB die Blattroll- 
resistenz polygen vererbt wird, und zeigen, daB es 
noch groBe MSglichkeiten gibt,  die Blattrollresistenz 
unserer Kartoffeln zu erhShen. 

Im Institut ftir Pflanzenztichtung Grot]-Ltisewitz 
wird seit 195o an der Schaffung abbauwiderstands- 
f~higer - -  insbesondere blattrollfeldresistenter - -  
Kartoffelsorten gearbeitet. 

Ausgangsmaterial  und Methodik 
Bei der Kartoffel ist die Auswahl der El• yon 

ganz besonderer Bedeutung fiir den Erfolg der Ziich- 
tung. Der ziichterische Wert der in Frage kommenden 
Formen ist durch geeignete Teste zu ermitteln, da 
die Einsch/itzung nach dem Ph~notyp zu Fehlschltis- 
sen ftihren kann. 

Es gibt zwei MSglichkeiten, den ztichterischen 
Weft tier Ettern zu bestimmen: den ,,Kreuzungs-" 

x7 
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und den ,,Selbstungstest". Beide Methoden sind ge- 
eignet und haben ihre Vor- und Nachteile (ScltlCK 
1957). 

Der Selbstungstest kann mit weniger Material 
durchgeftihrt werden als der Kreuzungstest. Er 
charakterisiert im wesentlichen den ztichterischen 
Wert der Eltern ftir einzelne Merkmale. Da aber in 
der praktisehen Ztichtung die ,,allgemeine Kombi- 
nationseignung" zweier Partner ftir den Erfolg yon 
besonderer Bedeutung ist, mug nach dem Selbstungs- 
test ein Tell der Kombinationen auch noch auf seine 
Kombinationseignung geprtift werden. Diese auf- 
einanderfolgenden Prtifungen bedeuten aber einen 
erheblict~en Zeitverlust. 

Im Kreuzungstest werden die allgemeine Kombi- 
nationseignung zweier Partner und die H~tufigkeit 
des Auftretens der gewtinschten Merkmale in den 
Populationen gleichzeitig bestimmt. Allerdings" mug 
ein umfangreicheres Material geprtift werden, aus dem 
aber unter ,Umst~inden schon wertvolle Neuzuchten 
ausgelesen werden k6nnen. Der Ztichter mug yon 
Fall zu Fall entscheiden, welcher Test ftir sein Zucht- 
ziel und seine Arbeitsbedingungen der geeignete ist. 
Wir haben uns im wesentlichen ftir den Kreuzungstest 
entschieden. Der Selbstungstest findet daneben ftir 
speziell e Fragen Anwendung. 

Bei Beginn unserer Arbeiten konnten wir nicht 
auf Wild- und Primitivformen zurtickgreifen, da wir 
damals noch nicht fiber ein geeignetes Sortiment ver- 
ftigten. Wir kreuzten daher zun~ichst innerhalb der 
Kulturkartoffeln diejenigen Sorten und St~imme, 
die nach mehrj~ihrigem Anbau in Abbanlagen durch 
eine relativ hohe Widerstandsfiihigkeit gegeniiber 
den Viruskrankheiten auffielen, wie z.B. Cornelia, 
Aquila, Capella, Bona, Flava, Johanna, Robusta, 
Gtilzow St. 633, Lindenhof St. 12o/45 (Star), Klein- 
wanzleben St. 448/45, Malchow St. 43.5/399 und 
BRA D79. 

Alle Sorten bzw. St~imme auger Flava, Johanna 
und wahrscheinlich auch Bona gehen auf den E F -  
Stamm yon K.O. MULLER direkt oder abet fiber 
Aquila zurtick. Bei einigen sind infolge der Nach- 
kriegswirren die Abstammungen nicht mehr genau 
zu ermitteln. In sp~tteren Jahren wurden weitere 
westdentsche und ausl{indische Sorten in das Kreu- 
zungsprogramm anfgenommen. 

Bei der Prtifung der Populationen in Abbaulagen 
(im Institut auch kurz ,,Ramschprtifung" genannt) 
wird wie folgt verfahren: 

Aus j eder Testkreuzung werden zun~ichst die zur 
weiteren ztichterischen Bearbeitung bestimmten S~tm- 
linge in der tiblichen Art selektiert. Von dem ver- 
worfenen Rest jeder Kombination wird dann yon 
300 S~imlingen je eine Knolle zu dem sogenannten 
, ,Ramsch"  eingesammelt. Die Knolle soll in Form 
und Farbe fihr den S~imling typisch sein. An diesem 
Ramsch werden wghrend des Winters St~rkegehalts- 
bestirnmungen, Fleischfarben-, Knollenform- nnd 
andere Bonitierungen vorgenommen. Im Frtihjahr 
des ~olgenden Jahres werden diese Populationen 
dann in der Versuchsstation unseres Institutes in 
Bernburg-Zepzig (Bez. Halle) angebaut. 

Im Herbst wird nach Kombinationen getrennt von 
jeder Pflanze eine Knolle geerntet und tiber Winter 
eingelagert. Dabei ist es nicht notwendig, die ein- 
zelnen Stauden yon Hand zu roden. Es ist zweck- 

m~iBig, sie seitlich etwas frei zu machen, eine Pflanz- 
knolle zu entnehmen und den restlichen Bestand 
maschinell zu roden. Der notwendige Arbeitsaufwand 
wird dadurch wesentlich verringert. Im zweiten An- 
baujahr werden die Knollen dieser Populationen er- 
neut in Bernburg-Zepzig ausgepflanzt. Um eine mSg- 
lichst gleichmiigige Infektion zu gew~thrleisten, wird 
die Reihenfolge so gew~thlt, dab relativ gesunde 
Populationen mit stark blattrollkranken abwechseln. 

Die aus Grog-Ltisewitz k0mmenden Populationen 
wurden durchschnittlich mit lO--15% schwervirus- 
kranken Stauden in die Prtifung geliefert. Nach ein- 
j~ihrigem Anbau in Bernburg-Zepzig sind bereits im 
Durehschnitt des gesamten Materials 3o% erkrankt, 
d. h. dab fast jede 3. Pflanze in dieser Prtifung blatt- 
rollkrank ist. Es sind also gentigend Infektionsquel- 
len ftir eine starke und g!eichm~tgige Infektion vor- 
handen. Im zweiten Jahr werden die einzelnen Kreu- 
zungen bonitiert. Auf Grund dieser Ergebnisse k6n- 
nen bereits Rticksehltisse ftir die Selektion im Zucht- 
betrieb gezogen werden. Im Herbst erfolgt wieder 
die Entnahme einer Knolle in der bereits geschilder- 
ten Art, und die Ramsche kommen zurtick nach 
GroB-Ltisewitz, werden hier tiberwintert und im da- 
rauffolgenden Jahr ftir die endgtiltige Ausz~thlung 
nnd Auswertung nachgebaut. In der Regel werden 
aus diesem Nachbau keine Einzelpflanzen mehr aus- 
gelesen, da die Selektion der leistungsfghigsten Klone 
bereits im Sgmlingsjahr erfolgte und augerdem die 
Gefahr einer Verseuchung mit latenten Viren zu grog 
w~re. 

Tabelle I. Der Virusbesatz bel 4 Sta~dardsorten nach 
awei/gihrigem Anbau in starker Abbaulage (Bernb.-Zep- 
zig) (A uszi~ge aus dem Naehbau der Zuehtstammprii/ungen 

mit zoo Stauden z954--I956 ). 
Schwerviruskranke in % 

Sorte Nachbau- [ Nachbau- l Nachbau- Mittel 
jahr 1956 1954--1956 

Friihm611e 89,5 [ 98,8 72,9 87,1 
Mittelfriihe 69,6 99,3 IOO,O 89,7 
Aquila 17,9 I3,I 22,5 17,8 
Ackersegen 93,0 83,7 76,6 84,4 

Z u r  Charakterisierung des Versuchsortes Bern- 
burg-Zepzig ist in Tab. I die St~irke des Virusbefalles 
an einigen bekannten Soften nach zweij~ihrigem An- 
bau gezeigt. Etwa 80% der erkrankten Stauden sind 
Blattroller. DaB es sich im wesentlichen um eine Prti- 
fung auf Blattrotl-Feldresistenz handelt, geht ferner 
aus der Tab. 2 hervor, die die Differenzierung der 
Schwerviruskranken im Nachbau der Ramschprti- 
fungen 1954, 1955 und 1956 zeigt. In allen drei Jahren 
waren in dieser Prtifung mehr als 90% der ermittelten 
kranken Stauden Blattroller. 

ErfahrungsgemgB kann auf der Versuchsstation 
Bernburg-Zepzig allj~ihrlich mit einem starken L~iuse- 

Tabelle 2. Prozentanteil der verschiedenen schwe~en Virus- 
krankheiten an dem Gesamtvirusbe/all im Nachbau tier 

Ramschpri~/ungen I954--z956. 

Nach- [ 
bau- 
jahr 

I954 I 1955 
1956 

Summe der I 
Schwerviruskranken ] 

Anzahl % [ 

14823 IOO I 
34218 IOO 
4174 ~ IOO 

davoa 

Blattroller 
,A~z~hl 1. % 

13615 i 91'9 
30924 9o,4 
39364 94,3 

sonsfige 
Schwerviruskranke 
Anzahl % 

1208 8:I 
3294 9,6 
2376 5,7 
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befall gerechnet werden, und das Versuchsfeld /st 
st~indig mit viruskranken Stauden durchsetzt, so 
dab die Voraussetzungen ffir zahlreiche Infektionen 
gegeben sind. 

Selbstverst~indlich kommen die Ramsche, die mit 
3oo Knollen in die Priifung gegangen sind, nach 
zwei Jahren nicht vollst~ndig zurack. In der Regel 
fallen lO--15% aus, in stark abgebauten Popula- 
tionen /st der Ausfall h~iufig noch gr613er. Die Er- 

A~up:~agm im ZuddbdNeb We##riz~ngen 

A-K/one I RamsMgNif~g l, Jahr $OOSlauden in Siz"n~$..-Zep;~. 
1 

gumsthpri:fung gJuhr 

 -Klon, _ lone I ,l 
Nuchbeu de " Ramse.~- 

D-K/one 

E-K/one ~ ~  -[ /o~2/uuden /a &-Z&e~t~ ] 

7 [r ~r-~'sewi/2] 

Abb. L Prafungsschema zur Zfichtung abbauwiderstandsf~higer Kartoffeln. 

rechnung des prozentualen Anteils der gesund ge- 
bliebenen Pfianzen wird/miner  auf die Ausgangszahl 
3oo bezogen, um eine zu gttnstige Beurteilung der 
Kreuzungen zu vermeiden. 

Die Resistenz des eigentlichen Zuchtmaterials, das in- 
zwischen im Zuchtbetrieb (Gesundheitstage) vermehrt 
wurde, wird in der Zuchtstammprafung ermittelt. 

4 • IOO Stauden) erfolgt ein Nachbau in GroB-Lfise- 
witz (Abb. I). 

Diese Ramsch- und Zuchtstammpriifungen bieten 
dem Zfichter die M6glichkeit, Zuchtmaterial mit ge- 
ringer Blattrollwiderstandsf~ihigkeit frtihzeitig zu er- 
kennen und abzustoBen. 

Ergebnisse 
Mit Hilfe dieser Prtifungen sollten zun~tchst drei 

Fragen beantwortet werden: 
I. Welche Eltern sind gute Vererber ftir Blattroll- 

Feldresistenz ? 
2. In welchen Kombinationen mit diesen El te rn / s t  

ein relativ hoher Anteil blattrollfeldresistenter Klone 
zu erwarten ? 

3. Besteht eine Beziehung zwischen dem Antdl  der 
ermittelten gesunden Pflanzen im Populationstest 
und der Blattroll-Feldresistenz der St~mme, die aus 
diesen Populationen ausgelesen wurden ? 

In den letzten Jahren wurden vide derartige Ram- 
sche aus verschiedenen Kombinationen unter den 
starken Abbaubedingungen der Versuchsstation in 
Bernburg-Zepzig ~ geprtift. 

Vom S~mlingsjahrgang 1951 (Nachbau 1954) wur- 
den nut  die Kreuzungen in Abb. 2 dargestellt, in denen 
die gleichen Miitter mit verschiedenen V~tern kom- 
bin/err wurden. Abb. 2 zeigt, dab in fast allen F~illen 
die Kombinationen mit dem ,,G~lzower Stamm 633" 
den h6chsten Prozentsatz gesunder Pflanzen ergaben, 
wobei der Anteil je nach dem ztichterischen Wert des 
Partners sehr starken Schwankungen unterwoffen 
/st. Auch in den Populationen mit der Sorte Star und 
dem Kleinwanzlebener Stamm 448/45 /st der Anteil 
der gesund gebliebenen Stauden sehr hoch. In etwas 
gr613erem Abstand folgen die Sorten Aquila, Robusta 
und der Malchower Stamm 43.5/399. Bezeichnet man 
Populationen mit mehr als 2o% gesunder Pflanzen 
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Abb, 2. Prozentanteil gesunder Pflanzela in den verschiedenen Kreuzungspopulationen naeh zweijghrigem Anbau in Bernburg-Zepzig (Nachbanjahr 1954), 

Diese Prtifung wird an 8 0 r t e n  drei Jahre lang durch- 
gef~hrt : 

im i. Jahr  mit 2o, 
im 2. Jahr  mit IOO und 
im 3. Jahr  mit 4 • IOO Standen. 

Das Pflanzgut s tammt im I. Jahr  aus der Ernte  
der B-Klone im Zuchtgarten, im 2. und 3-Jahr  aus 
der Ernte der j eweils vorangegangenen Prtifung am 
Versuchsort. Nach zwei- und dreij~thrigem Anbau an 
den Prafungsorten (Zuchtstammprafung Init IOO und 

als ,,gut", solche mit Io bis 2o% als ,,mittel" und 
solche mit weniger als lO% als ,,schlecht", so ergibt 
sich z. B. in den Kombinationen mit der Sorte Capella, 
dab nur die be/den sehr abbauwiderstandsf~thigen 
St~imme Gtilzow 633 und Kleinwanzleben 448/45 gute, 
die Sorten Aquila, Robusta und Malchow Stature 43.5/ 
399 mitttere Vererber sind, alle tibrigen Sorten aber 

1 Ftir die Betreuung der Versuche in Bernburg-Zepzig 
/st Frau RUTI~ DEBUS verantwortlich, der an dieser Stelle 
verbindlichster Dank ansgesprochen sei. 

17" 
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nur geringenWert fiir die Ztichtung blattrollfeldresi- 
stenter Kartoffeln besitzen. Zu dieser Gruppe geh6ren 
auch die Sorten Bona, Fla,/-a und Johanna, die in den 
Abbauprt~fungen Niufig eine mittIere Resistenz zeigen 
und bei der Abbauresistenzziiclatung an vielen Orten 
noeh immer eine gewisse Rolle spielen. Man kann auf 
Grund dieser Populationsteste also den SchuB ziehen, 
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Abb. 3- Prozentanteil gesunder Pflanzen in Kreuzungspopulationen mit den 
Sorten Cornelia, Aquila und Capella naeh zweij~ihrigem Anbau in Bernburg- 

Zepzig (Naehbaujahr z955). 

dab es s~ch ertibrigt, diese Kreuzungen in gragerem 
Umfange zu wiederholen. Abb. 2 zeigt auch, dab die 
Soften Capella und Cornelia bestenfalls als mittlere 
Vererber zu betraehten sind. 'In den Kombinationen 
mit den besten Vererbern steigt der Anteil der gesun- 
den Pflanzen allerdings auffallend an. Zusammen- 
fassend kann an Hand der Abb. 2 gesagt werden, dab 
ein inennenswerter Anteil gesunder Pflanzen nur bei 
Kreuzungen reiativ abbauwiderstandsf~ihiger Partner 
untereinander auftritt. 

DaB es sich bei den Ergebnissen dieses Jahrganges 
nicht um Zufallsergebnisse handelt, mSgen die drei 

z0 I II 
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Abb. 4- Prozentanteil gesunder Pflanzen ia IZreuzungspopulationen mit den 
Sortetl Cornelia, Aquila mad Capetta naeh zweijghrigem Anbau in Bernburg- 

Zepzig (Naehbaujahr z956). 

Serien mit den Sorten Cornelia, Aquila und Capella 
aus den Nachbauiahren 1955 und 1956 in Abb. 3 und 
4 zeigen. 

Die in diesen Populafionstesten ermittelten Werte 
best~itigen die bisherigen Ausfiihrungen. Wiederum 
fallen die bereits erw~ihnten guten Vererber und Kom- 
binationen auf. Leider fehlen im Nachbaujahr 1955 
in zwei F~llen die Populationen mit Gtilzow 633. Die 
Tatsache, dab im Nachbauiahr 1955 der Prozentsatz 
der gesunden Pflanzen in allen Populationen etwas 
niedriger liegt, ist darauf zuriiclczuf/ihren, dab I954 
ein besonders hoher L~iusebefall zu verzeichnen und 
die Infektion deshalb st~irker war. Um derartige j ah- 
resbedingte Infektionsschwankungen bei der Beur- 

teilung der Kreuzungen beriicksichtigen zu k6nnen, 
Werden seit 1953 st~indig mehrere unserer bisher 
besten Kombinafionen als Standards mitgepr~ift. 

Auch die Kreuzungsserie des guten Vererbers Gi~l- 
zow633 mit Mt~tter n, die in ihrem zfichterischen 
Wert sehr unterschiedlich sind, zeigt das gleiche Bild 
(Abb. 5). Bemerkenswert ist der besonders hohe An- 
tell gesunder Pflanzen in der Kreuzung ,,Fortuna • 
Gtilzow 633" (tiber 40%). Fortuna, die in ihren Er- 
tragsleistungen nicht befriedigt, fiel in unseren Abbau- 
versuchen durch einen geringen Blattrollvirusbesatz 
auf. Ihre Uberempfindlichkeitsreaktion gegent~ber 

�9 A -  und X-Virus und die von uns festgestellte ganstige 
Vererbung der Blattroll-Feldresistenz machen sie trotz 
ihrer relativ niedrigen Ertr~ige zu einem wertvollen 
Kreuzungspartner. Wir haben Fortuna verst~irkt in 
unser Kreuzungsprogramm einbezogen, um der Resi- 
stenzziichtung eine breitere Basis zu geben. Da For- 
tuna ein andigenum-Bastard ist, sind die die Resistenz 
bedingenden Faktoren wahrscheinlich andere als die 
bei dem auf die Sorte Aquila zuriickgehenden Material. 
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Abb. 5. Prozentanteil gesunder Pflai~zen in Kreuzurtgspopulationen mit dem 
Stature Gfilzow 633 ~ naeh zweijfihrigem Anbau in Bernburg-Zepzig 

(Nachbaujahr 1956). 

Zur Beantwortung der dritten Frage wurde ein 
Vergleich zwischen den ermittelten Werten im Popu- 
lationstest (Nachbau der Ramschpriifung im Jahre 
I954) und der Resistenz der aus diesen Populationen 
ausgelesenen Neuziichtungen in Abbauprtifungen 
(Nachbau der Zuchtstammprtiftmg) durchgeffihrt. Dies 
ist bistler nur beim S~mlingsjahrgang 1951 m6gIich. 

Der Besatz rnit schwerviruskranken (vorwiegend 
blattrollkranken) Pflanzen bei den Neuzuchten ist in 
Tab. 3 dargestellt. Insgesarnt wurden 58 Zuchtst~im- 
me, die aus den Populationen des S~imlingsiahrganges 
1951 ausgelesen worden waren, geprtift. 21 St~imme 
stammten aus Kreuzungen, die im Populationstest 
mehr als 2o% gesunde Stauden zeigten, 17 aus solchen, 
die im Test zwisehen lO und 2o% und 2o aus Kombi- 
nationen, die im Test weniger als lO% gesunde Stau- 
den hatten. Es wurden Befallsgruppen mit o--5%, 
5,I--I5%, I5,1--3o% und tiber 30% schwervirus- 
kranke Stauden gebildet und die St~tmme ihrem Viras- 
besatz entsprechend eingeordnet. Die Ergebnisse zei- 
gen eindeutig, dab eine enge Beziehung besteht Zwi- 
schen dem im Populationstest ermittelten Virusbesatz 
der Kombinationen und dem Anteit blattrollfeldresi- 
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stenter St~mme, die aus diesen Populationen ausge- 
lesen wurden. 

Tabelle 3. BIattroll-Feldresisfe~ez der Neuzuchten, die aus 
Populationen mit einem unterschiedlichen Prozentanteil ge- 
sunder P]lamen ausgelesen wurden (Versuchsort : Bern- 

burg-Zepzig). 

Anteilder 
gesunden 
Pflanzen 

im 
Populations- 

test 

% 

2o,1--34 
10,0--20 
unter IO 

AnzahI der aus den entsprechenden Popula- 
tiopen ausgelesenen Klone mit 

0--5 % 5,z - I 5  % ~5,I--3o % fiber 30 % 
Schwer- Schwer- Schwer- Schwer- 

Summe virus- virus- virus- virus- 
kranken ' kranken kranken kranken 

o 
~hl ~ zahl % zahl % % 

17 2 11,8 29,4 23,5 35,3 
20 i 5,0 1 5,0 lO,O 8o,o 

Wenn man bedenkt,~ dab die I abbauwiderstandsf~ihige 
Sorte Aquila, die ebenfalls in dieser Prtifung stand, 
nach zweij~ihrigem Anbau 22,5% schwerviruskranke 
Stauden zeigt und die anf~tlligen Standardsorten 
73--1oo% (vgl. Tab. I), dann kann wohl mit  Recht be- 
hauptet  werden, dab die neu entwickelten St/imme eine 
hShere Resistenz besitzen als unsere derzeitig abbau- 
widerstandsf/ihigsten Sorten. 

Wird also an Hand des Populationstestes festge- 
stellt, dab ein gewisser Anteil feldresistenter Klone in 
der Kombination zu erwarten ist, dann kann zun~tchst 
im Zuchtbetrieb auf alle anderen gewtinschten Mei-k- 
male selektiert und die den Ansprtichen geniigenden 
St/imme kSnnen dann anschliegend auf ihre Blattroll- 
Feldresistenz geprtift werden. Diese Resistenzpriifung 
kann entweder im Freiland oder zweckm~il3igerweise 
zur Beschleunigung durch entsprechende ktinstliche 
Infektionsmethoden erfolgen. 

Zusammenfassung 
Bei den Ziichtungsarbeiten zur Schaffung blatt- 

rollfeldresistenter Kartoffeln wurden bestimmte Nora- 

binationen in starker Abbaulage einer Vorprtifung 
durch den sogenannten Populationstest unterzogen. 
Von jeder Kreuzung wurde je eine Knolle yon 3oo S~m- 
lingen als Ramsch zwei Jahre spontanen Infektionsbe- 
dingungen ausgesetzt. Im  3. Jahr  wurden diese Ram- 
sche ftir die endgtiltige Ausz~ihlung und Auswertung 
am Zuchtort nachgebaut. 

Der Anteil der nicht erkrankten Stauden schwankte 
in den Populationen zwischen o und 4oO/o . Durch 
Anwendungdieser Methodekonnte ohnegrol3en Ar- 
beitsaufwand festgestellt werden, welchen Wert die 
verwendeten Eltern ftir die Ziichtung yon blattroll- 
feldresistenten Kartoffelsorten haben. Gleichzeitig 
wurden die Kombinationen ermittelt, die den hSchsten 
Anteil blattrollfeldresistenter Klone erwarten lassen. 

Es hat sich ergeben, dab eine enge Beziehung besteht 
zwischen dem im Populationstest ermittelten Virus- 
besatz der Kombinationen und dem Anteil blattroi1- 
feldresistenter St/imme, die aus diesen Populationen 
ausgelesen wurden. 

Unter den geprtiften Zuchtst/immen befinden sich 
Klone, die eine hShere Blattroll-Feldresistenz als 
unsere bekannten resistenten Sorten besitzen. 
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Assimilations. und Atmungsmessungen an diploiden 
und pol'yploiden Zuckerrfiben* 

V on  DIETER BEYSEL 

A. Einleitung 

Die Entwicklung der Colchicin-Methode ( B L A K E S -  

LEE und AVERY 1937) schuf die Voraussetzung, urn auf 
verhXltnism~il3ig einfache Weise kfinstlich polyploide 
Pflanzen herstellen zu kSnnen. Eine gro/?e Zahl ver- 
gleichender Untersuchungen an so geschaffenen Poly- 
ploiden und ihren diploiden Ausgangsformen liegen vor 
(FABERGt~ 1936, SCHL6SSER 193,6 , 1940; H~SSE 1938; 
GREIS 1940; PIRSCHLE 1940 , 1941 , 1942 ; GYSRrrY 
194I; Kut~K I943; JULs 1944; EHRENSBERGER 1948; 
SCI-IWANITZ 1948 , 1949, 1950 ). Die Ergebnisse, zu 
denen die einzelnen Autoren bei den verschiedenen 

* Auszug aus der Dissertation, Darmstadt 1956. - -  
Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr20. STOCI~ER 
mSchte ich far die lJberlassung der Arbei~ ebenso herzlich 
danken wie I-ierrn Prof. Dr. E. KNAPP ftir seine Anre- 
gungen und Untersttitzungen, sowie die Bereitstellung 
des Saatgutes. 

Objekten kamen, sind oft widersprechend. Es ist da- 
her vorl/iufig nicht mSglict% allgemeingtiltige Gesetz- 
m~tBigkeiten abzuleiten; nach denen di e Eigenschaften 
Polyploider durch Genomvermehrung ver~tndert wer- 
den. 

Gemeinsam ist wohl allen kiinstlich erzeugten Poly- 
ploiden, dab mit der Vervielfachung des Chromosomen- 
satzes die ZellgrSBe erh6ht wird ( K o S T O F F ,  GORBA- 
TSCI~EVA und DIMITROFF 1943; SCHWANITZ 1950 , 1951 , 
1953 U.a.), wobei der VergrSBerungsindex iart- und 
sippenspezifisch verschieden ist (v. WETTSTEIN 1924). 
Die Zellvergr6Berung kann sich auf die Organe poly- 
ploider Pflanzen~ a u s w i r k e n  ( S C H W A N I T Z ' 1 9 5 2 ;  ROD> 
GER I953) , SO dab deren Gesamthabitus gegenfiber di- 
ploiden Pflanzen oft verfindert erscheint. Allgemeine 
Organvergr6Berungen ergeben Gigaswuchs. Es kSnnen 
aber auch Organzahl und -form in verschiedener 
St~irke abgewandelt werden, woraus auf eine ungleiche 


