
D ER Z U C H T E R  
~8. BAND 1958 HEFT z 

{Aus dem tnstitnt fib" P~lanzen%rschung, Leni~g*ad, UdSSR) 

Das Ausgangsmaterial {/Jr die Z/ichtung der Kartoffel - 
insbesondere gegen den Koloradok/i{er resistenter Soften 

Von S. M. BUKA.SOV 

In den letzten Jahren sind die Systematiker Co~- 
~ELL (USA, ~952), BR0CHER (Argentinien, 1954~56) 
und besonders HAWKES (England, 1956 ) bestrebt, die 
Artender wilden als auch der kultivierten Kartoffeln 
dutch Yereinigung mehrerer zu erweitern. 

In der Systematik der Section Tuberarium der Gat- 
tung Solan.um gibt es zwei versehiedene Richtungen: 
die iiingste eng'~isch-amerikanische van Coat~E~c und 
Hawk,s  i~t It~r eine Erweiterung der Arten ; die ~iltere 
yon dem hervorragenden deutschen Solano!ogen 
BITTE~ 09~2--1914) vertretene und mr, die selbst/in- 
dige sowjetische Richtung yon JvzEeczui{ ('937) und 
seiner Folger, sind far kleinere Arten und Formen. 

Von ~[nteresse w~ire hier die Meinung CORRULLS, dal3 
die Beschreibung einer groflen Anzahl yon Variet~ten 
vmd Formen tier Kartoffet Iur die Genetik, Mso auch 
fi~r die Ziichtung d,er Karteffel nhtig ist. 

Der yon HaWKES in einem privaten Meinungsaus- 
tausch gemachte Vorschlag, die Nomenklatur kleiner 
Former~ durch bloBe Numerierung zu ersetzen, w/irde 
wohl den Ztkhter irreft~hren, die Systematik aber 
nicht vereiniachen. 

Die Kartoffelzfietltung weist ein Beispiel auf, wie die 
Unkenntnis der Systematik zu einer Verwirrung der 
Nomenklatur des Ausgangsmaterials f~hrt. 

Eine besonders groBe Verwirrung hat die irrige 1Jber- 
tragung der Speciesbezeichnungen Solanum caldasii 
DuN. und S. caldasii var. gtabrescem auf verschiedene 
Arten der Serie Glabrescen~ia BOK. (Bu~:asov '955), 
die mit den beiden oben genannten Arten nichts Ge- 
meinsames haben, verursacht. 

Das echte S. caldasii DE>r hat keine Stolonen, bildet 
keine Knolten. Se~n S~enge~ ist vedmlzt, d~e Coralla 
gelb und geh6rt zur Serie Juglandi/olia RY>I~. 

DUNaL hat irrttimlich die Benennung S.cald~sii vat. 
glabrescens ffir S. brevidens Y}tlz. angewandt. Letzteres 
hat weder Stolonen noch Knollen und geh6rt zur chi- 
lenischen Serie Et~,berosa Juz. Sp~iter, his auf den 
heutigen Tag, wird die Bezeichnung S. caldasii var. gta.- 
brescem flit die knoIlentragenden Arten der arger~tini- 
schen Serie Glabrescentia BUK. gebraueht. Nach Haw- 
~ s  ist S. caldasii Synonym yon S. ocMan~h~m DUN. 

In jfingster Zeit hat S, chacoense BITT. eine neue Ver- 
wirrung in der Sola~aum-Nomenklatur verursacht. Mit 
Recht wets{ B~0CHER (1956) darauf hin, dab die deut- 
schen Ziichter diese Bezeichnung falschlicherweise auf 
S. Schickii Juz. et BuI<. - -  eine Art aus der Conspecies 
S. subtilius BIWT., tibertragen. Diese Beispiele weisen 
auf eine unbedingt notwendige Klarheit in der Syste- 
matik des Ausgar~gsmateria[s (~ir die Z/ichtung bin. 
Es ist zu bedauern, dab die gystematiker auweilen 
selbst diese Klarheit verwirren. 

Der Z~ichter, ~8. Band 

Unter dem Einilug yon CORZZLL, der mit der Phylo- 
genie und Ontogenie der Kartoffelarten nur ober- 
fl~ichlich bekannt ist, hat HAWKES in seinen letzten 
Arbeiten sich tier Vereinigung grol3er, yon dem besten 
Solanologen BITTER und anderen hervorragenden Syste- 
matikern festgestellten Arten zugewandt und sic zu 
Unterarten und Variet/iten herabgesetzt Das hat ihn 
zu einer falschen Deutung der Evotution einiger Kar- 
toffelarten, n~imlich von Kulturformen zu den wilden, 
nicht abet umgekehrt, wie es in Wirklichkeit bet allen 
Kutturpflanzen der Fall ist, gefi~hrt. 

Die Inkonsequenz der Prinzipien, auf denen HAw- 
K~s seine Erweiterung der Arten griindet, wird durch 
das yon ibm angefiihrte Zitat DARWlNS illustriert, 
worth letzterer die M6glichkeit ether Vereinigung ivon 
S. mag~i~ aas trockcnen Standortert vo~ Valparaiso 
mit den witden A~ten aus sehr ieuchten Orten des siid- 
lichen Chile bezweifelt. 

Trotzdem vereinigt HAWKES nicht nut chilenische, 
sondern auch viele Arten aus den Anden, yon Argenti- 
nien bis Mexiko, aus Standorten, die 6kologisch welt 
verschiedener als die von DARWIN angef~hrten sind, 
in einer Art - -  S. tuberosum. 

Auch BR/,;-CgER ist bemtiht, die Arten zu vereinigen, 
wchei er Fehter in tier Geographie uad Systema• ~u- 
l~flt. 

Bdden Systematikern ist bet der Vereinigung der 
Arten der Serie Glabrescentia derselbe Fehler eigen, 
nut mit dem Unterschied, dab ttaw~:Es alle diese 
Arten in einer Art - -  S. chacoeme mit der Unterart sub- 
tilius vereinigt, w/ihrend BR/2CHER S. subtilius als eine 
selbst~tndige Art ansieht, deren Verbreitungsgebiet die 
feuchtwarme Prh_cardillere mit 9oo ram Jahresnieder- 
schl~igen mad einem trockenem WinteT mit seltenen 
Nachtfr6sten ist. 

Die ,,Region del cebil" - -  Pipfadenia spp. (Legumi- 
nosae) - -  zieht sich nach BROCHEX als ein schmales, 
etwa 2o--4o km breites Band in den Vorgebirgen der 
Anden aui ether H6he yon 5oo--2ooo m dutch die 
Provinzen Tucuman, Salta and Juiuy mit verschie- 
denen mikroklimatischen Verh/dtnissen. 

BROc~E~ wirff sowohI mir als auch juzEpczuK und 
HAWKES vor, die yon BITTER, dem Altmeister der 
Solanum-Taxonomie, aufgestellten und beschriebenen 
Arten S. subtiIius "and S. setuIosistyh*m t~bersehen zu 
haben, wobei er abet selbst, die Autorit~it BITTERS ver- 
schmfihend, die Art S. setulosis@lum zu einem Syn- 
onym yon BIT'rERS S. subtilius herabsetzt. Hier- 
mit tibertrifft BR~CUER sogar HAWKES, der die M6g- 
tichkei~ eiaer Vereinigung yon S. setulosistytum und 
S. horovitzii mit anderen Arten der Serie Glabrescen- 
tin bezweifelt. 
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An dem folgenden Beispiel aus der Provinz Tucuman 
ersieht man, wie erstaunlich verschieden die 6kolo- 
gischen Bedingullgen der Standorte siud und dab die 
Aufstellung yon 3 Arten v611ig gerechtfertigt ist. 

Rio Chico, der Fundort  yon S. parodii Juz. et BuK., 
liegt auf der H6he voll ca. 37 ~ m i m  sfidlichell Teil der 
Ebene Tucuman (llach HoEcK 1953) , wo sich die Wir- 
kullg des Chaco-Klimas noch deutlich zeigt. Die mitt- 
lere Jahrestemperatur betr~gt ca. 19 ~ C; die t~gliche 
maximale 46o C. Rio Chico liegt ill den Chacow~ldern 
in der maximal hygrophilen Unterzone ,,Tala-Mistol", 
die zur Region ,,cebil y del parqne" (nach ItIERONY- 
Mus und LORENTZ) geh6rt. Die typischen Baumarten 
sind hier ,,Tala" Celtis pubescem H. B. et K. (Ulmaceae) 
und ,,Mistol" - -  Zizyphus mistol G~ISEB. (Rhamna- 
ceae). S. parodii w~ichst bier als Unkraut auI bew~ts- 
serten Feldern, Der Fundort  des voll BITTER be- 
schriebellen S. subtilius ist die Umgebung der Stadt 
Tucuman im extremen Norden der tucumanischell 
Ebelle mit ca. 9oo mm Niederschl~igen, um 2oo mm 
mehr als in Rio Chico. Es ist die Zone der !Jbergangs- 
w~lder, die Unterzolle ,,pacara" (Enterolobiumcon- 
torEisiliquum MORONG) und ,,tipa" (Pterogy~ce ~titem 
TEL.). S. sub~ilius ist von LILLO 1888 in Tucuman ohne 
genauere Angabe des Fundorts gesammelt wordell. 
Wahrscheinlich war es die Stadt Tucuman, denn alle 
seine Sammlullgen des Jahres 1888 tragen die Bezeich- 
nullg ,,Tucuman Capital", d .h .  die Haupts tadt  der 
Provinz Tucuman, w~hrend allen iAbrigen Sammlnngen 
in dieser Provillz noch eine genauere Bezeichnung des 
Fundorts beigefiigt ist. Die Stadt Tucuman liegt in 
der Zone ,,cebil y del parque" lichter W~tlder mit den 
vorherrschenden Baumarten Piptadenia (cebil), Pte- 
rogym (tipa) und Enterolobium (paeara). 

Der Fundort  von S. schickii Juz. et Bus. ,  Siamboll, 
liegt an Gebirgsabh~ngen in der N~the der Zone xero- 
phyter  Str~ncher Acacia, Eupatorium und Baccharis. 

Nach BRiiCI~R w~tchst S. schickii anI der H6he yon 
2200 m als Unkraut in Maisfeldern. Das ist die Zone 
des siidwestlichen Bergwaldes an der Grenze voll Nogal- 
Pinowald (Juglans aus~ralis mit Podocarpus parlatorei) 
ulld Alisowald (Alnus jorulemis). 

Nach den Angaben der meteorologischen Station Villa 
Nouges (2388 m H6he) betragen die Niederschl~ge 
hier ca. z4oo ram, die mittlere Jahrestemperatur 9,2 ~ C, 
die tfigliche maximale Temperatur 34 ~ C (die t~gliche 
millimale 5 ~ C, 9 Friihfr6ste im Jahr). 

Auf Grund des Obellgesagten liegt es auf der Hand, 
dab so bedeutende Unterschiede 6kologischer Be- 
dingungen die tsolierung der Ar• bedingteu...Noch 
viel bedeutender sind die Unterschiede in der Okolo- 
gie der Stalldorte allderer wilder Kartoffelarten, die 
BI~f3CHEI~ in einer Art - -  S. subtilius - -  vereinigt. 

Im Widerspruch zu seiner Behauptung, dab diese 
wildeu Kartoffelarten typische Unkr~tuter sind, gibt 
BRf2CHEI~ solche Fundorte an, die das Vorkommell roll 
,,Unkr~utern" ausschlieBen, z. B. W~tlder ,,bosques", 
Flugufer, Sandnfer. Augerdem kommt ,,S. subtilius" 
ill der Quebraehozolle (bei Burruyacu ~20omH.) vor 
und steigt auf 2oo0--2o8o m bis zur Grenze des Lor- 
beerwaldes in Tacallas und bis zu dell Bergmatten bei 
Taft del Valle. Es ist kaum wahrscheinlich, dab ein 
ulld dieselbe Art - -  ,,S. subtitius" - -  so verschiedene 
Orte besiedeln kann. 

LILLO llennt S. subtilius als eine Ifir die ,,Region del 
cebil y del parque" charakteristische Art. Das ist die 

Zone groBer Zuckerrohrpflallzungen, die dort 70% der 
gesamten Anbaufl~che einnehmell. S. subtilius w~ichst 
dort ebenso wie auch in Zitrusplalltagen als Unkraut. 
Doch kallll man es auch an Wegr~inderll und auf 
Schutthaufen findell. 

An w~irmeren Fulldorten voll S. parodii treten nebell 
dem Zuckerrohr auch der Reis und die Banane in der 
Kultur auf. An k~lterell Stalldorten von S. schickii 
werden diese subtropischen Kulturen durch den Mais 
ersetzt. 

Zwischen der Zone der Leguminosenw~ilder erstreckt 
sieh auf einer H6he yon 55o-- looo m die Zone immer- 
grfiner Lorbeerw~ilder (Phoebe porphyria G~IZSEB., 
MATZ., an deren Wegr~indern S. subtilius w~ichst. 

Noch h6her als S. schickii his zu den Kartoffel- und 
Maisfeldern der ,,mesadas" auI der H6he yon 15oo bis 
17oo m kommt S. subtilius als Unkraut in den Saaten 
vor und dringt dalln in die Provinz Catamarca auf die 
Rieselfelder der diirren Andalgala mit 300 mm Nieder- 
schl~gen vor. 

In der Hochzolle yon 12oo--2o8o m beginnen die 
Fundorte yon S. schickii in W~ildern (,,bosques"), 
lleuen Holzschl~igen und all sandigen FluB -und Bach- 
ufern. Dank HuEcI~s sorgfiiltiger und mannigfaltiger 
Beschreibungen der Provillz Tucurnan k{Snllen sie zur 
Feststellung der Fundorttypell  der Collspecies S. sub- 
tilius dienen. 

Der Standort yon S. knappei Juz. et Bus .  ,,papa del 
monte",  ist SaRa (1197 m H.). 

Ullter dell iibrigen yon BI~/3CHE~ angegebenen Fund- 
ortell finden wir nut  San Luis (localidad San Luis) auf 
der H6he 1215. Das in der N~he der Stadt SaRa auI der 
H6he von 15oo m in Gebiischen und an Pfadell ge- 
sammelte S. salteme HAWSES ist dem S. knappei ~ihn- 
lich. In der Provinz Catamarca ist die Conspecies 
S. subtilius auf 15oo--2ooo m H6he, in Jujuy auf 
200o m verbreitet. 

S. jujuense HAWI~ES ist in der Provillz Ju juy  in San 
Antonio anI 23oo m Meeresh6he zusammen mit S. ho- 
rovitziiBus, var. multijugum HAWlCES in Grasbestanden 
gesammelt wordell. 

Das Verbreitungsgebiet yon Glabrescentia erstreckt 
sich dutch Oasen ulld feuchte T~iler der/iugerst diirrell 
Provinzen Catamarca und Rioja tiber Cordoba und 
San Luis. Die stidliche Grenze bildet die Umgegend 
der Stadt San Luis. Das ist das Verbreitullgsgebiet 
roll S. gibberulosu~r das sich gegen Norden dem S. cha- 
coense anschliel3t. Die 6stliche Verbreitungsgrenze bil- 
det ein undurchdringlicher Urwald, welcher sich yon 
Juiuy, Formosa und Saita his Santiago del Estero 
zieht. 

Auf Grulld seiner Herbarstndien ulld Freilandbe- 
obachtungell versucht BROCHER das Verbreitullgsge- 
biet der Conspecies S. subtilius zu pr~izisieren. Er  
setzt voraus, dab ihre Nordgrellze sich bis nach Boli- 
vien erstreckt nnd in Tarija sie sogar fiberschreitet, 
was aber ill Wirklichkeit nicht zutrifft. Die boliviani- 
schen Arten unserer Serie Commersoniana, im weiteren 
Sinne die Serie Glabrescentia einschliegend, ll~mlich 
S. tar@nse arts Tarija nnd S. yungasense aus der sub- 
tropischen Zone Boliviens, sieht sogar I-IAWKES als 
selbstgndige, yon S. subtilius im weiteren Sinne und 
voll Commersoniana im ellgeren Siulle abgegrenzte 
Arten all. 

Die hier angefiihrten klimatischen Extreme ver- 
hindern BR~2CI~EI~ nicht, die Arten zu vereinigen. 
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In der Kritik der Beschreibungen der yon mir und 
JUzEPczuK aufgestellten Arten 15gt ]3Rf)CHER eine 
Reihe Fehler zu. Unrichtig ist seine Behauptung, 
dab die Beschreibungen nach im Gew~chshaus auf- 
gezogenen Exemplaren gemacht worden sind. Das 
ganze Material wurde 3o Jahre lang im Feld unter 
Lang- und Kurztagsverh~ltnissen in verschiedenen 
Zonen der UdSSR, unter verschiedenen meteorologi- 
schen Bedingungen und bei verschiedener Dtingung 
aus Knollen und Samen gezogen. Dank der groBen 
Mannigfaltigkeit der Umweltbedingungen hatten wir 
die M6gliehkeit, die Konstanz der Merkmale sogar bei 
ktinstlich erhaltenen Polyploiden zu prtifen. Das lang- 
jtthrige Studium der Ontogenese des Blattes ermSg- 
lichte uns, die Hierarchie der Merkmale - -  nach VA- 
VILOVs Ausdruck--  und den Grad ihrer Konstanz fest- 
zustellen. Ohne die Kenntnis der Ontogenese des Blat- 
tes begehen vide  ausl/indische Systematiker mit 
BRf~CHER grobe Fehler in der Beschreibung des Blattes. 
Die Behauptung BRf3CI-IERS, dab die Zahl der Zwi- 
schenfiederbl~tttchen auf stickstoffreichen B6den stets 
gr613er ist, stimmt nur ftir einige Arten, w~ihrend bei 
einer ganzen Serie yon Arten und Formen, insbeson- 
dere aus der Serie Glabrescentia, die Zahl der Fieder- 
blotter unver~indert bleibt und nur die Blattgr6Be zu- 
nimmt. Andere Merkmale k6nnen nur unter gleichen 
Wachstumsbedingungen verglichen werden, was aber 
ihren taxonomischen Wert keineswegs vermindert. 

In der Beschreibung der Conspecies S. subtilius l~iBt 
BR0CH~R Fehler zu. Er  charakterisiert die Pollenferti- 
lit~tt dieser Conspecies auf Grund nur eines einzigen 
Fundorts (Valle del Suncho), was seiner eigenen For- 
derung nach der Erfassung der ganzen Amplitude der 
VariabilitXt einer Art widersprictlt. Nach seinen An- 
gaben ist die Fertilit~it von S. subtilius gering. In 
Wirkliehkeit zeigen vide  Arten, die er zur Conspecies 
S. sub~ilius z~hlt, eine bedeutend gr613ere Fertilit~it. 
Zweifelhaft ist BR0CHERS Behauptung, dab S. subti- 
lius bei Selbstbest~ubung keinen Beerenansatz gibt. 
Wir beobachteten einen ~uBerst tippigen Beerenansatz 
bei S. gibberulosum, S. parodii und S. schickii. 

Die Form der Beeren variiert viel st~irker als nach 
den Angaben von BROCHER. Sie ist meist kugelrund, 
nicht eif6rmig und gespitzt, wie es BRf3ClCER angibt. 
Kugelf6rmige Beeren haben S. gibberulosum, S. schik- 
kii, S. garciae, S. knappei, S. horovitzii. Einzelne 
S~mlinge haben l~ingliche, abgeplattete, kegelf6rmige, 
20 • ~2 • 9 mm groBe, den Arten der Serie Conici- 
baccata ~ihnliche Beeren. 

Nach BROCUER ist die Oberfl~che der Beeren yon 
S. subtiIius warzig, weiB gefleckt. Dieses variable Merk- 
real ist nut  bei S, schickii und S. tar@rise gut ausge- 
pr~gt. 

In der Beschreibung der BlOtter macht BR0CI~ER 
einen Fehler, indem er den Fiedern gleiche Gr6Be zu- 
schreibt. Unter den hundert mir bekannten Kartoffel- 
arten kenne ich keine, bei der die letzten Fiederpaare 
nicht bedeutend kleiner w~iren als die ersten. Wahr- 
scheinlich z~hlt BRf~CI~ER die letzten Blattfiederpaare 
irrttimlich zu den Zwischenfiederbl~tttchen. 

Seine Behauptung, dab an stark sonnig gewachsenen 
Exemplaren die Zwischenfiederbl~tttchen fehlen, kann 
sich nur auf Einzelf~ille beziehen. Wir beobachteten 
ihr Fehlen bei ktinstlich schwacher Beleuchtung oder 
Beschattung. 

BRf~CI~ER versucht zu beweisen, dal3 die Interno- 
dienl~inge kein konstantes Artenmerkmal ist, da sie 
innerhalb ein und derselben Pflanze stark variiert. 
Nun ist aber die Variationsamplitude der Interno- 
dienl~inge und ihr mittlerer Wert fiir die Art konstant. 
Es w~tre widersinnig, die L~tnge der Internodien aus der 
Charakteristik nicht nur der Arten, sondern auch gan- 
zer Serien, wie Demissa und Acaulia, auszuschalten. 

BR/JCHER schreibt der Conspecies S, subtitius Antho- 
zyanf~irbung der Stengel zu, ungeachtet dessen, dab sie 
bei einigen Arten fehlt. Irrig ist die Behauptung, 
dab die Fltigelleisten der Stengel glatt, nicht gekr~iu- 
selt sind. Nach BRUCHER sind die Seiten~iste bisweilen 
dem Boden aufliegend, da der Hauptstengel zu 
schwach ist, um sie aufrecht zu halten. In Wirklich- 
keit strecken sich die kr~ftigen SeitenSste horizontal 
tiber der Erdoberfl~iche, was ftir einige Artenformen 
der Serie Glabrescentia charakteristisch ist. 

BR0CI~ER schreibt, dab S. subtilius nur 5--7 Knol- 
len, die vom Stolo nicht deutlich abgegrenzt sind, bildet. 
Tats~ichlich sind die Knollen zahlreich (lo--5o), ihre 
Ansatzstelle ist deutlich markiert. 

BR0CI~R ftihrt die Gr6Be der Knollen der Conspe- 
cies S. subtilius auf Grund nur eines einzigen Fund- 
orts aus Catamarca an, deshalb ist seine Angabe des 
Gewichts o,5--3o g falsch. 

Er  sieht die ,,gibberes" yon S. gibberulosum als ein 
ftir die Absonderung dieser Art ungentigendes Merk- 
real an, da auch S. subtilius solche Tuberkel hat. 

Das aus BITTERS Diagnose der Art S. subtilius yon 
BR/3CttER angeftihrte Zitat ist nicht vollst~ndig, da das 
Wort ,,linea" ausgelassen ist: ,,gibberibus sparsis, 
apice piliferis i n s t r u c t a e . . . "  Far  S. setulosistylum.. 
,,margines alarum pills valde sparis in gibberes elevatis 
o b s i t i . . . " .  Aus dem Zitat ist zu ersehen, dab bei den 
Arten 1. die Tuberkel nur an den R~indern der Fltigel 
sitzen und 2. dal3 sie sp~rlich sind. Bei S. gibberulosum 
sind sie tiber die Blattfl~iche, den Stengel und die Blti- 
tenstiele reichlich und gut ausgepr~igt verbreitet. Aus 
diesem Grunde haben wir mit Recht S. gibberulosum 
als den Tr~iger mehrz~hliger und relativ groBer Tuber- 
kel charakterisiert. Die Konstanz dieses Merkmals 
wird noch dadurch best~tigt, dab alle yon ZHUI~OVSKY 
in verschiedenen Fundorten Argentiniens gesammelten 
Pflanzenexemplare yon S. gibberulosum Tuberkel tra- 
gen. 

Trotz des ~iuBerst wertvollen Materials ]3Rf3CHERS 
tiber die Geographie der Arten der Serie Glabrescentia 
und trotz seiner Beobachtungen tiber die nattirliehe 
Bastardierung der Arten, der Ursache mancher eine 
deutliche Abgrenzung derselben erschwerenden Uber- 
gangsformen, bleiben wir iedoch bei der Meinung, dab 
seine Deutung der von uns aufgestellten Arten als 
Synonyme yon S. subtilius nicht richtig ist. 

Grunds~itzlich fehlerhaft ist HAWKES' Eingliederung 
yon S. subtilius als Unterart  in die Art S. chacoeme. 
Nur darin kann man mit BRUCHER und I-IAwKES e in -  
verstanden sein, dab die nattirliche Bastardierung 
zwischen nahe verwandten Kartoffelarten nicht nur in 
ihrer Heimat, sondern auch anderorts stattfinden kann. 
In der Nachkommenschaft solcher Bastarde k6nnen 
intermedi~ire Formen abspalten. 

Im Bestreben, die Selbst~indigkeit solcher Arten wie 
S. parodii u. a. zu widerlegen, greift BR6~CI~ER einzelne 
~thnliche quantitative Merkmale heraus und vergleicht 
sie oberfl~ichlich, viele Unterscheidungsmerkmale der 

5* 
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Arten dabei aus dem Auge lassend. Schon an dem 
Beispiel weniger von BI~OCI~ER angefiihrter ,,~hnlicher" 
Merkmale yon S. subtilius und S. parodii ist es bei 
einer aufmerksamen Betrachtung augenscheinlich, dab 
die Bl~ttter yon S. parodii l~nger sind und aus vielen 
Fiederpaaren und Zwischenfiederbl~ttchen nnd einem 
grol3enEndfiederblatt bestehen. DieCorolta istgr6ger, 
die Antheren breiter. Beide Arten sind durch diese 
Merkmale besonders an lebenden Pflanzen deutlich zu 
unterscheiden. Das hat BR0CI~ER beim flfichtigen Ver- 
gleieh tier Diagnosen fibersehen. 

BI~OCI~ER grenzt die Verbreitungsgebiete der Conspe- 
cies S. chacoense yon S. subtilius deutlich ab. In das 
Verbreitungsgebiet der ersten Conspecies schliegt er 
auch S. gibberulosum (S. cordobense) mit dem nahen 
S. garciae undS. kurtzianum BITT. etWITT~, aus Rioja 
(Series Andigena), das dem S. macolae aus der Provinz 
Mendoza verwandt ist, ein. Es ist die Region des 
,,Trockenwaldes" - -  ,,Monte oriental" nach LORENTZ. 
In der Erkl~rung zur geographischen Karte t/igt 
BR/JCHER in dieses Verbreitungsgebiet und damit auch 
in seine Conspecies S. chacoense die Art S. millanii 
ein, womit wir keineswegs einverstanden sein k6nnen, 
da wir mit HAWKES frostresistentes S. millanii aus dem 
Territorio de Misiones zur Serie Commersoniana s. str. 
z~ihlen. 

S. kurtzianum aus der entfernten Serie Andigena 
kann keineswegs in die Art S. chacoense eingeschlossen 
werden, wie es BRfJCHER tut. 

Bedeutend rauher ist das Klima des drit ten Ver- 
breitungsgebietes, yon BR0CI~ER als ,,aride Larrea- 
Steppe" beschrieben. Das ist die ,,Provincia central" 
der argentinischen Geobotaniker, die Zone ,,Monte del 
Oeste" nach LOREXTZ, LILLO und ,,Monte" nach PA- 
RODI. Sic erstreckt sich von Mendoza iiber Rioja und 
Catamarca bis zum Santa-Mariatal in Tucnman und 
Calchaquies, zwischen 33--38 ~ s. Br. nnd 67--71 ~ w. L., 
Jahresniederschl~ige unter 30o ram, Winterfr6ste bis 
15~ der Sommer heiB und dfirr, die tiiglichen Tem- 
peraturschwankungen sehr bedeutend. Es ist das 
Verbreitungsgebiet yon S. macolae (=S .  mendozinum) 
und S. kurlzianum aus der Serie Andigena. BR0CI~ER 
ffigt hier irrtiimlich auch S. rionegrinum aus dem La- 
P l a t a -  Serie Commersoniana- ein. 

Die ganze Serie Commersoniana ist auf das subtro- 
pische La-Plata-Delta beschrgnkt. Dazu geh6ren nach 
BI~(ic~IER die Arten der Conspecies S. commersonii: 
S. henryi, S. mercedense, S. faplaticum und S. mechon- 
guense. Es ware richtiger, hierher noch S. rionegrinum, 
S. oArondii und S. sorianum einzureihen. BRfJCH~R be- 
geht einen FehIer, indem er S. sorianum mit S. pam- 
pasense, einer Gebirgsart aus der Serie Andigena, 
vereinigt. 

Welche Schliisse miissen die Zfichter, insbesondere 
die, die fiber die Resistenz gegen den Koloradok~fer 
arbeiten, aus der Diskussion der Systematiker ziehen ? 
Aus dem weiten Verbreitungsgebiet der Serie Glabres- 
centia mit einer Ausdehnung yon fiber tausend Kilo- 
metern und einer Fl~che yon mehr als 5oooo km 2 sind 
in unseren Sammlungen, wahrscheinlich wohl auch in 
den Sammiungen anderer.L~nder, ausgenommenArgen- 
tinien, bloI3 einige wenige Exemplare verschiedener 
Herki~nfte, d.h. sicher weniger als 1 Exemplar anf 
lOOO km 2. Es ist Mar, dab auf Grund eines so geringen 
Materials keine umfassende Zfichtung durchgeffihrt 
werden kann. Ohne die Organisation grfindlicher 

Sammlungen in allen Provinzen Argentiniens, in allen 
seinen H6henregionen und botanisch-geographischen 
und 6kologischen Zonen sind keine ausreichenden zfich- 
terischen Arbeiten m6glich. 

Noch dfirftiger ist das Ausgangsmaterial aus dem yon 
HASSLER (191t) und BITT~aaufgestelltenVerbreitungs- 
gebiet yon S. chacoense der Region Chaco, die sich aus 
Paraguayin die anliegenden Ortschaffen des Nordostens 
von Centralargentinien erstreckt. 

Ebenso steht es mit den Sammlungen der Serie 
Commersoniana im engeren Sinne, das S. commersonii 

m i t  einigen verwandten Arten umfassend. Das im 
jahre  1813 zuerst beschriebene S. commersonii ist die 
erste den Botanikern bekannt gewordene wilde Kar- 
toffelart, die in der Umgegend der zwei gr6Bten Kul- 
turzentren Siidamerikas --Montevideo nnd Buenos 
Aires - -  verbreitet ist. Ungeachtet der grogen, iiber 
15o Jahre umfassenden Zeitspanne ist S. commersonii 
nebst seinen verwandten Arten in den Sammlungen 
und Herbarien nur durch einige wenige (lo--5o) Exem- 
plare vertreten. Die Serie Commersoniana ist yon 
aul3erordentlichem Interesse nicht nur wegen ihrer Resi- 
stenz gegen den Koloradokiifer, sondern auch wegen 
ihrer Frostresistenz. 

~ugerst  notwendig fiir die Ziichtung sind Samm- 
lungen aus alien Departements yon Uruguay, besonders 
von den Inseln des La-Plata-Delta (Insel Goritti), dem 
Fundort  yon S. ohrondii. Von auBerordentlichem Inter- 
esse ist in Argentinien das zwischen Brasilien und 
Paraguay liegende Territorium Misiones, der Fundort  
von S.neillanii. Dort kann man verwandte Arten 
des Paraguayer S. chacoense und den brasilianisehen 
Arten der Serien Gtabrescentia und Commersoniana 
linden. 

Weiterhin sind fiir die Ziichtung Arten aus dem 
sfidliehen Verbreitungsgebiet der wilden Kartoffeln 
l~ngs der atlantischen Kfiste Argentiniens, aus Mechon- 
gue und der Provinz Buenos Aires notwendig. 

In den drei obengenannten Gebieten sind nur Arten 
zweier nahe verwandter Serien --Glabrescentia und 
Commersoniana verbreitet. 

Das vierte argentinische Gebiet - -  die Gebirgshalb- 
wfiste ,,Monte del Oeste" in den Provinzen Mendoza, 
Rioj au n d  Catamarca - -  ist durch die dort verbreiteten 
Ar tende r  Serie Andigena, besonders dutch das gegen 
den Koloradok~ifer resistente S. macolae yon Bedeu- 
tung. HAWKES' Hinweis auf S. maglia ist hier zweifel- 
haft und bedarf weiterer Prfifung. Wir kennen keine 
Formen der Serie Tuberosa (ira engeren Sinne), die die 
Anden in den Breiten yon Mendoza iiberschreiten. 

In der priiandinen Zone des westlichen Argentinien 
wird das Verbreitungsgebiet von Glabrescengia durch 
die Serie Andigena und in h6heren Regionen durch die 
Series Etuberosa, Cuneoalata, Megistracrdoba und A cau- 
lia fiberdeckt. Nach Literaturhinweisen ist keine dieser 
Arten mit Ausnahme von S. acaule gegen den Kolo- 
radokiifer resistent. Da aber die Mannigfaltigkeit und 
der Unterschied zwischen diesen Arten vie] bedeutender 
als bei den frfiher betrachteten sind, k6nnte ihre 
Prfifung auf die Resistenz gegen den K~ifer vielleicht 
zu wertvollen Entdeckungen ffihren. 

Wir wollen bier die Entdeckung des Demissins bei 
S. l~orovitzii, das Haw~;~s als einen Bastard yon 
S. l@tophyes ansieht, ins Gediichtnis rufen und auch an 
die grol3en Unterschiede im Solaningehalt einiger Arten 
nnd den sehr hohen Gehalt bei S. rnacolae erinnern. 
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Innerhalb der Serie A ndigena variiert der Solaningehalt 
im Kartoffelkraut bedeutend, yon 4oo mg % Trocken- 
substanz bei So simplicf/olium bis 85 ~ mg % bei 
S. ballsii und lO8O mg % bei dem bolivianischen S. ber- 
thaultii. Nach BR0CHER haben die Knollen yon S. 
si~np[ic@lium einen bitteren, brennenden Gesehmack. 
Aus diesem Grunde bedarf die Angabe fiber den nied- 
rigen Solaningehalt im Kraut  einer Naehpriifung. 

Von groBem Wert fiir die Ziichtung sind die argen- 
tinischen Arten der Serie Andigena. S. ballsii ist nema- 
todenresistent. Die A r t e n g r u p p e S. gigantophyllum, 
S. ballsii und S. vernei ebenso wit das bolivianische 
S. berthaultii zeichnen sich durch iippigen, dem S. 
tuberosum und S. a,ndigenum llicht naehst ehendenWuchs 
aus. Sie bilden grol3e, an Iangen Stolonen sitzende, die 
Gr613e der Kulturformen erreichende Knollen. Das 
ffihrte BR0C~ER ZU der Meinung, dab diese Arten an 
der Entstehung der Kultur-Kartoffeln, deren Ent- 
stehungszentrum dann die argentinischen Anden sein 
miiBten, beteiligt sein kGnnten. 

Diese Theorie ist zweifelhaft, da diese wilden Arten 
in dem System der Tuberarien yon den Kulturformen 
weit abstehen. Die monophyletische Theorie der Ent- 
stehung der Kulturkartoffeln widerspricht dell Tat- 
sachem Wenn diese wilden Arten irgend einen Anteil 
an der Genesis der Kulturformen gehabt haben, so kann 
es nur in ihrem sehr engen Verbreitungsgebiet gewesen 
sein. 

Wir sind von der poIyphyletischen Genesis der mei- 
sten Kul turar ten--S .  andige~um, S. tuberosum, S. steno- 
tornum und einer davon unabh~ngigen Entstehung der 
diploiden S. rybinii, S. phureia, S. a~anhuiri u. a . -  
iiberzeugt, worin wit mit HawxEs nicht i~bereinstim- 
i n e r t .  

Die pr~iandine ;gone des nordwestliehen Argentinien 
ist nach den Beobachtungen yon B~OC~ER ein Gebiet 
massenhafter natiirlicher Bastardierung zwischen den 
Arten entfernter Serien - -  S. simplici/olium aus der 
Serie Andigena und S. subfilius aus Glabrescentia. Ffir 
die Resistenzztlchtung gegen den Koloradok~ifer ist 
dies zweifellos yon Interesse, d a  entfernte Bastardie- 
rung die Amplitude der Anpassungsfiihigkeit und des 
Schutzverm6gens der ]3astarde im Vergleich zu den 
Eltern erweitert, was durch BROC~Rs Beobachtungen 
insofern best~itigt wird, als die natiirlichen Artbastarde 
die Grenzen der Elterngebiete tiberschreiten und sich 
in 6kologisch rauheren, diirren Umweltbedingungen 
akklimatisieren. Es ist zu vermuten, dab die Resistenz 
gegen den Kartoffelkitfer bei einzelnen Artbastarden 
gr613er und ffir die Ziichtung yon Bedeutung sein kann. 

Eine dichte driisige Behaarung wie bei S.polyadenium, 
S. vavilovii, S. ~ari/ense, S. berthaultii kann unabh~ingig 
vom Geruch mit der Resistenz gegen den Kolorado- 
k~ifer verkniipft sein. 

Die grGgte Mannigfaltigkeit der wildeu und kulti- 
viertell iKartoffeln ist in den Anden nordw~irts von 
Argentinien in Bolivien, Peru, Ecuador und Kolum- 
bien vorhanden. 

Einzelne Exemplare dieser Arten sind auf die Resi- 
stenz gegen den KartoffelkSfer jedoch ohne Erfolg 
untersucht worden. In letzter Zeit sind die ausl~in- 
dischen Sammlungen durch viele neue Arten erg~inzt 
worden. Ihre Erforschung ist im Gange. Es ist m6g- 
lich, dab unter ihnen resistente Formen gefunden 
werden, da einige dieser neuen Arten in systematiseher 
und geographischer Hillsicht yon den friiher gepriiften 

weit entfernt sind. Es sind neue, von unserer A ndigena- 
Serie nnters~heidbare wilde Arten entdeckt worden, 
wie z. B. die Serien Cuneoalata, Megistacroloba, Circaei- 
lob;a, Piurana, f ug!andi/olia, MorelIi/ormia. 

Die Serie Andigena ist durch viele neue wilde Formen 
bereichert worden und z~ihlt jetzt  fiber 3oArten.  
Einige yon ihnen, wie z. B. S. marinasense, sind sehr 
eigenartig, was Anlal3 zu ihrer Priifung auf Resistellz 
gibt. 

Einen grol3en Reichtum an Serien und wilden Kar- 
toffelarten bietet Zentralamerika, besonders Mexiko. 
Viele yon ihnen, wie S. demissum, S. polyadenium, 
S. ~amesii, sind durch ihre Resistenz gegell den Kolo- 
radok/ifer bekannt. Letztere ist an einigen, oft einzelnen 
mexikanischen Exemplaren gefunden worden. Es tiegt 
auf der Hand zu vermuten, dab bei der Untersuchung 
einer grol3en Anzahl yon Formen und Variet/iten schon 
bekannter Arten aus verschiedenen Fundorten eine 
noch gr613ere Resistenz festgestellt werden kann. 

Eine Reihe yon Variet~iten von S. polyadenium und 
S. pinnaiisecXum sind fiberhaupt nicht auf Resistenz 
untersucht, ebenso wie lleue hexaploide Arten der Serie 
Demissa wie die yon S. demissum genetiseh abgegrenz- 
ten S. brachycarpum, S. guerreroense und S. spectabile. 

Notwendig sind Sammlullgen yon S. guayEecarum aus 
dem chilellischen Archipel Guaytecas und der yon 
DARWIN auf den Chonos-Inseln gefundenen wilden 
Kartoffel ,,aquinas", die man provisorisch als S. aqui- 
nas bezeichnen kann. Giinzlich fehlen lebensfithige 
Exemplare yon S./onckii aus dem Tyaujeka-Archipel, 
S. collinum at~s Quillota und S. witasekianum aus Los 
Vilos. Alle genannten Arten 'gehGren zur Serie Tube- 
I"OSgL 

Ebenso fehlen in den Sammlungen folgende Arten 
der Serie Etuberosa: S. brevidens (aus Valdivia, am 
Ranco-See), S. bustillosii (Provinz Talca, Dept. San 
Fernando), S. etuberosum (Cordillera de Maule, Cordil- 
lera de Linares, Bafios de Chillan), S./ernandezianum 
(Juan Fernandez), S. looseri (Penalolen bei Santiago), 
S. }alustre (Rio Aconcagua), S. pearcei (Valdivia, Arquil- 
hue), S. subandinum (aus den Anden bei Chili, 17oo bis 
21oo m H.). Alle Arten der Serie Etuberosa sind in 
Chile endemisch. 

AuBer den obellgenannten Arten der Serie Tuberosa 
mit S. leptostig~na und S. molinae, den Stammformen 
des chilenischen S. tuberosum, w~ichst bei Valparaiso 
(Vifia del mar und Zapallar) das klassisehe S. maglia, 
die triploide Art der Serie Tuberosa, MGglicherweise 
k6nnen dort wie auch in anderen Ortschaften der 
chilenischen Meeresktiste diploide Stammformen des 
S. maglia gefunden werden. 

Da in der peruanischen ,,Loma" das diploide S. 
vavilovii der Serie Vaviloviana gefunden worden ist, 
mfissen noch andere Diploide dieser Serie oder der 
Serie Tuberosa an der Kfiste yon Chile gesucht werden. 

Von besonderem Interesse w/ire es festzustellen, ob 
in Chile natiirliche Bastarde der Serien Eiuberosa und 
Tuberosa zu finden sind, was zur Kl~irung der Genesis 
stolonen- und knollentragender Arten beitragen k6nnte. 
Kfinstliehe Bastardierungsversuche sind bis jetzt er- 
folglos geblieben. 

In Tarapaca, der Hochzone des n6rdlichen Chile und 
Argentiniens, w/ichst das diploide S. in/undibuli/orme 
aus der von Tuberosa entfernten Serie Cuneoa&ta, das 
an der Entstehung der KuIturarten keinen Anteil 
gehabt hat, 
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Der gr6Bte Sortenreichtum der Kulturkartoffel be- 
findet sich in Chile auf der Insel Chilo6, dutch etwa 
lo0 Sorten yon S. tuberosum vertreten. Nach JuzE1 ~- 
CZUK sind sie yon VALLEGA und SANTIS studiert worden. 

CASTRONOVO weist darauf lain, dab der westliche 
Teil von Chilo6, der Chonos-Archipel und die Ktiste 
des Kontinents gegentiber Chilo6 ebenso wie die iso- 
lierten Orte yon Puerto Mont bis Valdivia v611ig uner- 
forscht stud. Von Interesse sind die Ortschaften stid- 
lich von den genannten. Nach CAST~ONOVO baute ein 
Landwirt  aus Ouinched in Chilo6 eine Kartoffelsorte aus 
Magallanes, die groge Naehfl'age hatte.  

Die Stidgrenze der Kartoffelknltur ist bisher nieht 
festgestellt. Das miissen die Forscher in allerniichster 
Zeit nachholen. CA~AS PINOC~T (19m) nennt eine 
Reihe unerforschter Standorte der wilden Kartoffel: 
die Gebirgskette Nahuelmuta yon Bio Bio bis Imperial;  
Cayucnpil bet Canete; Provinz Arauco bet Temuco in 
Tala und Freire (kleine, ungeniegbare Knollen); Insel 
Doris Ines am Imperial-FluB unterhalb der Miindung 
der Fltisse Cantin und Cholchol, 54 km vom Meeresuler; 
Provinz Valdivia: Cordillera de Chanchan zwischen 
Tulten und Corral (liingliche gekrt~mmte Knollen ,,ca- 
chito" oder ,,pichila"; vielleicht ist es eine Form yon 
S, lefltostigrna oder,,pachacofia") ; W~ilder--, ,bosqnes" 
- -  der Vorgebirge der Anden am Gebirgspag Ranco 
zwischen den Lagunen Panguipulli, Pirihuaico und 
Lacar beim Aufstieg nach Vilarica und Pucon ebenso 
wie an den P~issen gaichi  und Cogarja. In Linquihue 
erschien nach Waldbrand auf Brandstiitten eine Menge 
wilder Kartoffeln. Wilde Kartoffelformen gibt es in 
Carelmapu, Cercana, Calbuco, auf Chilo6 und den 
naheliegenden Inseln. 

Die Entdeckung ether wilden hexaploiden Art S. 
n~oscopanum in Kolumbien durch HAWI~ES und einer 
he;~aploiden Kulturform yon dem angesehenen perua- 
nischen Botaniker OCHOA ist ein Beweis far die Bedeu- 
tung und Notwendigkeit neuer Kartoffelsammlungen, 
nicht nur wilder, sondern auch kultivierter Arten. 

Bis zu diesen Entdecknngen war keine einzige stid- 
amerikanische hexaploide Kartoffelart  bekannt.  Dieses 
Fak tum ist ffir das Verst~indnis der Evolution der 
Kartoffel von gr6Bter Bedeutung und ein Beweis flit 
eine noch heute fortdauernde Artenbildung und Ent-  
stehnng neuer, Ifir die Zfichtung wertvoller Eigen- 
schaften. 

Die von BI~0CH~R in Argentinien beobachtete weit- 
verbreitete natfirliche Artbastardierung als auch die 
yon mir, JUZEPCZUK, HAWKES und CORRELL erw~ihnten 
Funde vieler Artbastarde in anderen Liindern Siid- 
amerikas best~itigten, dab die Arten- und Formbildung 
der Kartoffel nicht nut  dutch die Entstehung nattir- 
licher Polyploide, sondern auch durch nattirliche, 
entfernte Artenkreuzungen vor sieh ging. 

Der dritte Weg der Neubildungen bet der Kartoffel 
sind natiirliche Nutationen. Die Natur  hat m~ichtige 
Evolutionsfaktoren, die die Bildung von Polyploiden 
und Mutationen bedingen. In  der Ziichtung werden 
neue Formen vorwiegend durch Kreuzungen erhalten. 

Wie muB die Organisation des Sammelns des Aus- 
gangsmaterials gestaltet werden ? Nach unseren Erfah- 
rungen und den Ansichten yon OcttoA und CORRELL 

ist das Sammeln yon Knollen und Samen der wilden Kar-  
toffelarten sehr schwierig und zeitraubend. Infolge der 
h~iufigen Selbststerilit~it ist der Beerenansatz gering. 
Die wenigen Beeren fallen meist ab oder werden yon 
V6geln gefressen. Diese Umst~inde erschweren das 
Sammeln. 

Die Suehe nach Knollen ist auf einen kurzen Zeit- 
raum, das Ende der Vegetationsperiode, beschr~inkt. 
Augerdem sind die ~Knollen klein, an langen Stolonen 
tier in der Erde sitzend, wodurch das Ausgraben sehr 
erschwert ist. Oft werden tiberhaupt keine Knollen 
gebildet, wenn die Pflanzen durch Krankheit ,  Dtirre 
oder Frost  gesch~idigt stud. 

Alle diese Schwierigkeiten haben dazu gefiihrt, dab 
die Botaniker Niufig nur Herbarexemplare bltihender 
Pflanzen ohne Beeren und Knollen sammelten. Man 
hat Herbarien von etwa zweihundert Kartoffelarten 
gesammelt. In  botanischen G~irten sind aber nnr ein- 
zelne aus Knollen oder Samen gezogene Arten zu finden. 

Erst  in der letzten Zeit haben die Zftchter gr~SBere 
lebende Sammlungen geschaffen, die aber ftir die Aus- 
wertung des gewaltigen Formenreichtums, den die 
Natur  in Jahrtausenden geschaffen hat, nicht geniigen. 
Es bedarf umfangreicher Expeditionen nach schwer zu- 
g/inglichen Gegenden. Kurzfristige Sammelreisen k6n- 
nen hier infolge der sehr mangelhaften Verkehrsver- 
haltuisse nicht geniigen. 

Ein gutes Beispiel hat  HAWKES gegeben, der drei 
Jahre lang die Kartoffeln Sfidamerikas gesammelt und 
gfiindlich studiert hat,  ebenso wie auch OcI~OA und 
VARGAS in Peru. 

Um eine umfangreiche Sammlung eines fiir die 
Kartoffelzfichtung ~uBerst notwendigen Ausgangs- 
materials zu schaffen, ist ein internationales Zusam- 
menarbeiten, ein Austauseh der Sammlungen und vor 
allem die Organisation yon Expeditionen nach Stid- 
amerika, der Heimat  der Kartoffe], nStig. Ein durch 
pers6nlichen Kontakt  in Gang gebrachier reger Brief- 
verkehr k6nnte such die Arbeit der Sammler sehr 
untersttttzen. 
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