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werden. Diese Fests te l tung k 6 n n e n  wir ebenso wie die 
folgende best~itigen, dab neben  befal lenen Pf lanzen 
auch gesunde auf t re ten.  

Die weiteren Arbei ten  am ,,siiBen" Steinklee werden 
sich also in  erster Linie darauf  konzen t r ie ren  mtissen, 
mehl tauresis tente ,  wfichsige Pf lanzen mit  sicherem 
Samener t rag  zu schaffen. Ferner  ist es erstrebenswert ,  
eine Sorte zu ztichten, die sich s tark bestockt,  feine 
Stengel  besitzt ,  e inen grol3en Bla t t re ich tum aufweist, 
im Fr i ih jahr  zeitig aust re ibt  u n d  nach dem Schni t t  
besser nachw~ichst. - -  E ine  Vorstellung, welche Mannig-  
faltigkeit  der Wuchs typen  innerha lb  unseres Gfilzower 
cumar ina rmen  Materials far die weiteren Zuchtarbei-  
t en  zur Verffigung steht,  geben Abb. 2--13.  

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

Eine  Zusammens te l lung  von  Ergebnissen zeigt, dab 
es weitestgehend gelungen ist, e inen cumar ina rmen  
Steinklee zu ztichten. Es wird die Unte rsuchungs-  
methodik  in  qual i ta t iver  u n d  quan t i t a t i ve r  Hins icht  
beschrieben und  auf das Auf t re ten  yon ,,Wechset- 
t y p e n "  innerha lb  des ,,stiffen" Zuchtmater ia ls  hinge- 
wiesen, denen  besondere Beachtung  im R a h m e n  der 
Zt ichtung geschenkt werden mul3. 

Was die Un te r suchungen  des Bla t t -  und  Stengel- 
anteils  der verschiedenen Ar ten  betrifft ,  so t ragen diese 
Ergebnisse e inen vorl~tufigen Charakter.  
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Eine Methode zur Pr/ifung yon Wild- und Primitivkartoffeln 
auf ihr Verhalten gegenfiber dem KartofMschorf, 
Streptomyces scabies (THAXTER) WAKSMAN et HENRICI 

Von D. ROTHACKER und M. HAUSSDORFER 

Mit 5 Abbildungen 

E i n l e i t u n g  
Ein  besonders qualit~ttsminderndes Merkmal beim 

Anbau  yon  Speisekartoffeln ist der durch Streptomyces 
scabies verursachte Schorfbefall der Knol len.  Wie die 
Un te r suehungen  yon WOLLENWEBER (1920), SCHLUM- 
BEROER (1932--1943) , HEY (1951) u. a. sowie Beob- 

ach tungen  in  der Praxis  zeigen, s ind graduelle Unte r -  
schiede in  der Schorfanf~lligkeit unserer  Kartoffel- 
sor ten gegeben. Es f inden sich un te r  ihnen  j edoch keine 
Sorten mit  hochgradiger Resistenz oder Immuni t~ t .  

Im  Fre i land ist das Auf t re ten  yon Schorf weitgehend 
yon  ~ul3eren Bedingungen  abh~ngig. I n  den einzelnen 
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Jahren wie auch regional treten die durch klimatische 
und edaphische Faktoren bestimmten Sch~idigungen 
mit unterschiedlicher Heftigkeit auf. Es ist deshalb 
nicht verwunderlich, dab die Angaben tiber das Ver- 
halten der Kulturkartoffelsorten sich teilweise wider- 
sprechen (RoEMER, FUCI-IS und ISENBECK 1938 und 
STELZNER und LEI~ANN 1939). In den letzten Jahr- 
zehnten ist mehrfach eine genetische Analyze der 
Schorfanf~illigkeit bzw. Resistenz bei S. tuberosum ver- 
sucht worden (CLARK und Mitarbeiter 1938, LEACI~ und 
Mitarbeiter 1938, KRANTZ und EIDE 1941 ). Die Ergeb- 
nisse konnten wahrscheinlich infolge relativ geringer 
Resistenz in unseren Kultursorten yon der Kartoffel- 
ztichtung kaum ausgewertet werden. 

Die Resistenzztichtung gegen den gew6hnlichen 
Kartoffelschorf wird durch das Fehlen einer genauen 
Kenntnis tier die Resistenz bedingenden Faktoren 
(BONIG und WALLNER 1937/38; NOLL 1939) und 
durch die physiologische Spezialisierung des Erregers 
(LEACH, DECKER u n d  B E C KE R  1939) SCHAAL 1944 und 
HOFFMAXX 1954) erschwert. 

Auch tiber das Verhalten der meisten stid- und zen- 
tralamerikanischen Kartoffelspecies gegentiber nattir- 
lichen wie auch ktinstlichen Schorfinfektionen liegen 
nur unzul~ingliche Angaben vor. Als schorfimmun nennt 
REDI)ICK (1939) S. caldasii vat. glabrescens (nach 
HAWKES 1956 Ialsche Bezeichnung ftir S. chacoense), 
S. chacoense, S. commersonii und S. ]'amesii. Auch 
BUKASOV und KAS~ERAZ (1948) vermuten Resistenz 
in tier Series Commersoniana. Nach den bisher in 
GroB-Ltisewitz durchgeftihrten Untersuchungen sowie 
nach HOffMANN (1955 und pers. Mitteilung) fanden 
diese Angaben keine Best~tigung. 

In den letzten Jahrzehnten konnten verschiedene 
Aufgaben der Resistenzztichtung bei der Kartoffel mit 
HiKe yon Wild- und Primitivformen erfolgreieh durch- 
gef~hrt werden. Es erschien daher ntitzlich, alle in 
GroB-Ltisewitz vorhandenen Wild- und Primitiv- 
kartoffelarten systematisch auf ihr Verhalten gegen- 
tiber dem Erreger des Kartoffelschorfes zu prtifen. Da 
diese Formen im wesentliehen nur unter Kurztags- 
bedingungen zur Knollenbildung kommen, muBte eine 
Methode entwickelt werden, die einmal diesen gene- 
tisch-physiologischen Gegebenheiten gerecht wird und 
zum anderen eine sichere Infektion unter gut kontrol- 
lierbaren Bedingungen gestattet. 

HO~F~IANN (1955) beschreibt eine Methode der 
Schorfresistenzprtifung von Wildkartoffeln, bei der an- 
stelle der Knollen- die Stolonenreaktion als Resistenz- 
kriterium bewertet wird. Verschiedene andere Autoren 
(vergl. bei HO~FS~ANN 1955) weisen auf den Befall yon 
Stengel, Wurzeln und Stolonen bei Kulturkartoffeln 
durch Streptomyces scabies bin. Besonders bei den 
kultivierten stidamerikanischen Arten, wie S. andige- 
nun4, S. stenotomum, S. phure~a u. a. werden teilweise 
sehr kurze Stolonen gebildet, die nach unseren Erfah- 
rungen eine Prtifung nach tier yon HOFICMANN be- 
schriebenen Methode nicht zulassen. 

Material  und Methode 

1. G e p r t i f t e  S o l a n u m - A r t e n  
Ftir die Untersuehungen stand alas gesamte Primitiv- 

und \u des Institutes ffir Pflan- 
zenztichtung GroB-Ltisewitz mit 42 Arten und 524 
Herkiinffen zur Verftigung. Aus diesem umfangreichen 
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Material wurden neben einigen Wildarten aus den 
Series Acaulia, Commersoniana, Longipedicellata und 
Polyadenia ftir die Erprobung der Methode 13 Her- 
ktinfte yon S. tuberosum subsp, andigenum aus der 
Series Tuberosa verwandt (Tab. 1). 

2. A n z u c h t  de r  P f l a n z e n  
Von jeder Herkunft  wurden durchschnittlich sechs 

S~imlinge angezogen. Anfang April erfolgte die Aussaat 
der Samen, nach 16 Tagen wurden die aufgelaufenen 
Pflanzen im Abstand von 6 crn • 6 cm in Pikierkisten, 
die mit einer stark sandigen Komposterde geftillt 
waren, pikiert und nach dem Anwachsen im tempe- 
rierten Gew~ichshaus im Halbdunkel unter den Ta- 
bletten aufgestellt. Vier Wochen naeh der Aussaat 
(6.6.) erreichten die Pflanzen eine L~inge von 20 bis 
25 cm, danach wurden die S{imlinge lo Tage lang unter 
normalen Belichtungsverh~iltnissen bei m~iBiger W/irme 
im Gew~ichshaus kultiviert. Die so absichtlich etioliert 
herangezogenen Pflanzen wurden zur Kr~ftigung noch 
lo Tage bei normalem Tageslicht und m~Biger W~irme 
im Gew~ichshaus belassen und dann Ende Juni/Anfang 
Juli in die ftir die Schorfresistenzprtifung hergeriehtete 
Anlage fiberftihrt. 

3. I s o l i e r u n g ,  K u l t u r  u n d  V e r m e h r u n g  des  
E r r e g e r m a t e r i a l s  

Die Infektion der Pflanze erfolgte mit einem Erreger- 
gemisch von drei pathogenen Str@tomyees scabies- 
St~immen, Stamm-Nr. 56/62, Stamm-Nr. 56/113 und 
Stamm M~ 281, die im Winter 1956 von Sehorfpusteln 
isoliert wurden. Mit dem yon HOr~MANN (1954) ange- 
gebenen kombinierten Prfifungsverfahren nach H00- 
K~R (1949) und TAYLOR und DECKER (1947) konnte eine 
Differenzierung apathogener und pathogener Strep- 
tomyces-St~mme im Magermilch- und Sojabohnen-Test 
durchgeftihrt werden. Im Gegenstrichtest konnte keine 
antagonistische Beeinflussung der zu mischenden 
St~imme beobachtet werden. Die Massenvermehrung 
der Erregerst{imme erfolgte in 2o0 cm a Erlenmeyer- 
kolben auf Kartoffelsaftagar (1 Ltr. Kartoffelsaft, 
1% Glucose, PH 6,8) bei 28 ~ C. Zur Infektion wurde 
eine starke Sporenaufschwemmung mit aqua bidest. 
hergestellt. 

4. A n l a g e  de r  P r t i f u n g  
Bei einer ktinstlichen Sehorfinfektion yon Kartoffel- 

pflanzen, die im Freiland oder im Blumentopf kultiviert 
werden, bereitet die Freilegung der Stolonen und 
Knolten gewisse Schwierigkeiten. Nach FELLOWS (1926) 
bef~illt der Erreger nur die wachsende Knolle. Durch 
ein Herauspr~iparieren der Stolonen und der Knollen 
kommt es jedoch zu bisher nicht erkl~rbaren St6run- 
gen, die sich auf das Wachstum der freigelegten Knol- 
len negativ auswirken. In den meisten F~llen h6rt das 
Wachstum der Knolle auf, und die Pflanze bildet 
anderenorts neue Knollen. Da ferner unter m6glichst 
sterilen Bedingungen gearbeitet werden mul3, um zu 
eindeutigen Versuchsergebnissen zu gelangen, ent- 
sehlossen wir uns, die Pflanzen in kfinstlicher Nahr- 
16sung zu kultivieren. 

Bei derAnlage wurde teilweise auf bestehende bauliche 
Einriehtungen zurtickgegriffen. In einem 3 m breiten Ge- 

D e r  S t a m m  M 2 28 w u r d e  u n s  f r e u n d l i c h e r w e i s e  y o n  
Herrn Dm KOF~M~NN, BZA Aschersleben, im Jahre 1955 
iibertassen. 
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Tabelle 1. Au/stellung i'tber das gepr~t[te Karto/[el-Material 

Sort.-Nr. Anzahl 
Lfd. Nr. S p e c i e s Gr. Liisewitz Herkunftsbezeichnung geprfifter 

S~ilnlinge 

Series Tuberosa - -  Kulturkartoffeln 
1. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/17 
2. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/18 
3. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/20 
4. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/21 
5. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/28 
6. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/46 
7. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/50 
8. S. tuberos~m subsp, andigenum 57.3/57 
9. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/136 

lo. S. luberosum subsp, andigenum 57.3/138 
11. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/139 
12. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/141 
13. S. tuberosum subsp, andigenum 57.3/147 

Series Tuberosa - -  Wildkartoffeln 
14. S. simplici[olium 

Series A caulia 
15. S. acaule 

Series Commersoniana 
16. S. commersonii (2 n ~ 24) 
17. S. chacoense (S. parodii) 

Series Longipedicellata 
18. S. stoloni/erum (S. anlipoviczii) 
19. S .  sXo[oniferu1~ 

( S. longipedicellatum) 

Series Polyadenia 
2o. S. polyadenium 
2 L S. polyadenium 

,,Alcca Tarma" 4 
,,Papa de Agua" 9 
,,Yurrac-Huaccoto" 7 
,,Choque Pito" 6 
,,Ojasa" SL~:~BR, Catamarca lO 
,,Tocana blanca" CCC 6o, ESTRADA, Bogota 5 
,,Pamba blanca" CCC 112, ES~RADa, Bogota 5 
,,Tocana blanca" CCC 330, ES*RADA, Bogota 3 
f. ocellatum, A 5--1247--17, BuxAsov, Leningradj lO 
f. ocellatum, A 5--1295--11, BUKASOV, Leningrad I 5 
f. ocellalum, A 5--1295--13, BUKASOV, Leningrad J 7 
f. ocellatum, A 5--1295--28, BtYKASOV, Leningrad I 3 
var. parvistygmalum, LA 5--73, B~:KAsov, Lenin- 4 

grad 

57.31/4 

57.1/1 

57.9/4 
5 7 . 2 6 / 1  

57.4/8 
5 7 . 2 2 / 3  

57.27/2 
57.27/6 

BROCt~ER, Tucuman 

C. P .  C. 5 2 8 . 7 .  1. DODDS, Cambridge 

R~or ,  Libramont 
SLEUMER, Catamarca 

DoRs, Wageningen 
DoRs, Wageningen 

unbekannt 
unbekannt 

20 

12 

7 
13 

6 
12 

19 
7 

w~ichshaus waren an einer Seite des Mittelganges acht 
wasserdieht auszementierte Becken (14o cm • 9 ~ cm • 
25 cm) mit AbfluB eingebaut. In diese Becken wurde 
7--8 cm hoch sterilisierter Quarzsand (in der K6rnung 
~hnlich dem Hohenbockaer-Quarzsand) ausgebreitet 
und 3o durchsichtige Glasrohre (Innendurchmesser 
5 cm, Aul3endurchmesser 5,5 cm) im regelm~Bigen Ab- 
stand in 6 Reihen zu je 5 Rohren je Becken derart auf- 
gestellt, dab das untere Ende des Glasrohres einige cm 
in den Quarzsand hineingedrt~ckt wurde und das obere 
Ende mit der H6he des Beckens abschloB. Jedes Bek- 
ken wurde mit sieben jeweils fibereinandergreifenden 
streifenf6rmigen Deckeln aus weiBlackierter PreBpappe, 
die genau eingepaBte Aussparungen ftir die Glaszylinder 
enthielten, abgedeckt (Abb. 1). Eine vollkommene Ab~ 
dunkelung des Beckeninneren erzielten wir durch 
Bedecken aller entstehenden Ritzen mit Igelitfolie 
(Potyvinylchlorid), die sich in allen F~llen dicht an die 
Unterlage anschmiegte und weiteren Lichteinfall ver- 
hinderte (Abb. 2). Diese Vorrichtung erwies sich als 
notwendig, um einmal einer Chlorophyllbildung in den 
Stolonen und Knollen und zum anderen einer Ver- 
algung der N~hrl6sung vorzubeugen. 

Die Pflanzen wurden aus der Pikierkiste m6glichst 
mit der gesamten Wurzelmasse entnommen und yon 
allen anhaftenden makroskopisch sichtbaren minera- 
lischen und organischen Teilen unter flieBendem 
Wasser befreit. Die gereinigten Pfianzen wurden so in 
die Glaszylinder eingebracht, dab die Wurzeln auf dem 
Sand im Zylinder auflagen und der Stengel durch einen 
radialen Einschnitt im Gummistopfen in die zentral ge- 
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legene Bohrung eingefflhrt werden konnte. Bei Pflanzen 
mit einer relativ iippigen Laubentwicklung wurden 
die Bl~itter etwas gestutzt, um die Transpirationsfl~che 
zu verkleinern und ein besseres Anwachsen zu erreichen. 

Abb. 1. Entwicklung der Pflallzen in der Ngthrl6sungskultur mit Knollen- 
bildung in den Glaszylindern. 

Die Stengel wurden mit etwas Watte in der Stopfen- 
bohrung befestigt, dadurch wurde gleichzeitig Itir den 
n6tigen LichtabschluB gesorgt. Nach dem Einsetzen 
der Pflanzen wurden die Becken mit N~hrl6sung nach 
KNOP bis etwa 2 cm unter die QuarzsandoberflXche 
aufgefiillt, so dab die Flttssigkeit ungehindert kapillar 
bis an die aufiiegenden Wurzeln aufsteigen konnte. 
Nach wenigen Tagen bildeten die Pflanzen neue Wur- 
zeln und wuchsen weiter. Der Fltissigkeitsstand wurde 
regelm~Big kontrolliert und Fehlmengen mit Leitungs- 

15 
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wasser nachgeftillt. In Vorversuchen hatte sich gezeigt, 
dab bei einem N~ihrl6sungsstand fiber dem Sand die 
Wurzeln sich vornehmlich in der Flfissigkeit bildeten 
und den Sand nicht oder nur schlecht durchwurzelten. 
Bei einem Sinken des Flt~ssigkeitsspiegels kam es dann 
sehr schnell zu st6renden Welke- und Absterbeerschei- 
nungen. Die durch Transpiration verbrauchte Fliissig- 
keitsmenge war im ganzen gesehen gering. Wir hielten 
es ffir zweckm~iBig, w~ihrend der gesamten Prfifungs- 
dauer die N~thrlSsung dreirnal zu erneuern. 

Abb. 2. Ausschltitt aus der Schorfresistenzpriifungsaniage 
im  Gew~ichshaus, 

Die Pflanzen wurden dann unter Kurztagsbedingun- 
gengehalten. ImallgemeinenwarendieS~imlinge9,5Std. 
(7.3o bis 17.oo Uhr) dem nattirlichen Tageslicht aus- 
gesetzt. Zur Verdunklung wurde je Becken ein Kasten 
(15o cm • lOO cm • 5 ~ cm) aus weil3er PreBpappe tiber 
die Pflanzen gesetzt. Bereits nach 13t~igiger Kurztags- 
behandlung begann bei einigen Pflanzen der Knollen- 
ansatz, der Anfang Juli bei fast alien Pflanzen beob- 
achtet wurde und durch Offnen der Deckelstreifen sich 
kontrollieren lieB (vgl. Abb. 1). 

Die Infektion der neu gebildeten Knollen erfolgte 
nlit einer konzentrierten Sporensuspension der drei 
genannten Streptomyces scabies-St~mme rnittels eines 
Mundzerst~ubers von oben, nachdern der Zylinder 
durch Anheben des Gurnmistopfens geSffnet war. 

Die erste Infektion wurde am 11. Juli nach 
der Bildung der ersten Knollen und eine zweite 
18 Tage sp~ter (am 29. Juli) durchgeffihrt, urn 
die sp~iter gebildeten Knollen gteichfatls zu infi- 
zieren. Bereits sechs Wochen nach Versuchsbe- 
ginn begannen vereinzelt Pflanzen zu vergilben 
und abzusterben, nach weiteren 14 Tagen zeigte 
der grSBte Tell der Pflanzen Abreifesyrnptorne, 
so dab der Versuch als beendet angesehen wer- 
den konnte. 

Bei dieser Kulturmethode entwickelten sich alle 
Pflanzen, bis auf geringe Ausnahmen, gut. Eine 
Veralgung des Quarzsandes konntein keidern Fall 
bemerktwerden.Die Knollenhattenteilweiseeine 

starke Lentizellenentwicklung, sonst aber natiirliches 
Aussehen. Der Knollenansatz erfolgte fast ausschlieB- 
lich oberhalb des N~ihrlSsungsspiegels, so dab die Infek- 
tionsfltissigkeit bequem auf die KnSllchen und Stolonen 
von oben her gesprtiht werden konnte. Die Stolonen- 
entwicklung war sehr unterschiedlich. Die Subsp. andi- 
genum bitdete die Knollen meist nahe dem Stengel, 
wogegen die Knollen der wilden Arten, wie S. simplici- 
/olium, S. stolold/erum, S. acaule, S. chacoe~se, S. poly- 
adenium u. a. an langen Stolonen, die teilweise den 
gesarnten Hohlraum ausfallten, gebildet wurden. Die 
Knollenbildung bei den wilden Species setzte sp~iter 
als bei den knltivierten Formen ein. Der mit Feuchtig- 
keit ges~ittigte Luftraurn des Glaszylinders gew~ihrte 
dern Erreger optirnale Entwicklungsbedingungen. 

Versuchsergebnisse 
Die Bonitierung des Versuches erfolgte lO Tage nach 

der zweiten Infektion, am 8. August. Entsprechend 
ihrern Reifezustand wurden die Pflanzen in folgende 
drei Gruppen eingeteilt : 

a) Pflanzen normal, Bl~itter noch grfin, geringe Ab- 
reifesyrnptome, 

b) Pflanzen vergilbt, starke Abreifesyrnptorne, 
c) Pflanzen abgestorben. 
Bei der Auswertung wurde die gebildete Knollenzahl 

jeder Pflanze sowie die Zahl der schorfigen und nicht 
rnit Schorf befallenen Knollen errnittelt. Ferner erfolgte 
eine Gruppierung der Knollen in drei Gr613enklassen. 

I. ,,groB" = Knollendurchrnesser fiber 15 rnm, 
I I .  ,,rnittel" = Knollendurchrnesser yon 5--15 rnrn, 

n I .  ,,klein" = Knollendurchrnesser unter 5 rnrn. 
Der Schorfbefall wurde nach folgendern Schema 

bonitiert : 
1 = vereinzelt Schorfpusteln auf der Knollenober- 

fl~che, 
2 = mehrere einzelne Sch0rfpusteln auf der Knollen- 

oberfl~iche, 
3 = ein Viertel bis ein Drittel der Knollenoberfl~tche 

ist i zusamrnenMngend rnit Schorf bedeckt, 
4 = etwa die H~ilfte bis zwei Drittel der Knollen- 

oberfl~iche ist -r zusarnrnenhiingend rnit Schorf 
bedeckt, 

5 = rnehr als zwei Drittel der Knollenoberfl~iche ist 
rnit i zusarnmenh~ngendern Schorf bedeckt. 

Eine ~usarnmenfassende Darstellung geben die Ta- 
bellen 2 und 3. 

Ira Mittel wurden 8 Knollen je Pflanze gebildet 
(Abb. 3), die Extreme lagen bei 1 und 45 Knollen. Die 
graphische Darstellung (Abb. 4) vermittelt  einen Ein- 
blick in die H~iufigkeitsverteilung der gebildeten 
Knollenanzahl bei 75 gepriiften Pflanzen der subsp. 

Tabelle 2. Der Schor/be/all von Siimlingen aus z3 Herki~nften yon 
S. tuberosum subsp, andigenum nach ki~nstlicher Infektion mit 

Slreplomyces scabies. 

Reifezustand 

a normal 
b vergilbt 
c abgestorben 

Insgesamt 

Pflanzen mit  Schorfbefall 

Anzahl der Pflanzen 
davon 

Ins- mit  
gesamt Schorf in % 

53 51 96 
9 1oo 

16 15 9 4  

78 75 96 

angesetzte 
Knollen 

Anzahl der 
Knollen 

Ins- MitteI 
gesamt je PfI. 

5 1 1 1  l o  

88 

65 ~ 8 

Knollen rmt 
Schorfbefall 

Anzahl der 
Knollen 

mi t  Schorfbefall 

absolut 

39 
302 

in % 
der ge- 
samten 
Knollen 

46 
51 
44 
46 
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Tabelle 3. Verteilung tier schor/be/allenen Knollen in Abhiingigkeit yon tier Knollengrd/3e. 
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Gesamte 
Knollenanzahl 

AnzahI 
Knollen mit  
Schorfbefall 

Anzahl schorfbefatlener Knollen in den Befallsklassen 

Reifezustand 

Anz. % Ariz. % Anz. % Ariz. % Anz. % 

Knollengr6Benklasse I (,,grolY') 
a (normal) ] ~56 77 28 36 16 21 23 3 ~ 9 ~2 1 1 
b (vergilbt) [ ~8 ~2 2 17 5 42 4 33 8 o o 
c (abgestorben) ] 26 ~4 2 ~4 2 ~4 4 29 6 43 o o 

[ 200 lo3 32 31 23 22 31 3 ~ 16 ~6 1 I Z Summe & - - c  

KnollengrSBenklasse I I  (,,mittel") 
a (normal) [ 81 [ 45 
b (vergilbt) [ 9 ] 5 
c (abgestorben) ] 28 13 

11 
o 

3 

~4 Summe a- -c  I 118 l 63 

KnollengrSgenklasse I I I  (,,klein") 
a (normal) ~ 274 ~ z15 
b (vergilbt) [ 24 I 9 
c (abgestorben) [ 34 ~12 

25 
1 
o 

26 S u m m e  a - - c  [ 3 3 2  [ :136 

andigenum. Bei den abges torbenen Pflanzen t r a t en  
teilweise s ta rke  Deformat ionen  an der Stengelbasis auf, 
die yon dem Erreger  verursach t  waren und m6glicher- 
weise das Abs te rben  der Pf lanzen beschleunigten.  
Zwischen den Pflanzen der drei Reifezustfinde gab es 
nur  geringe Unterschiede  im Schorfbefall.  Von den 
bisher gepri if ten Herk i in f ten  der subsp, andigenum er- 
wiesen sich fast  alle Pf lanzen (96%) als schorfanf~tllig. 
Von den gebi ldeten Knollen zeigte allerdings nur  
e twa die H~lfte  (46%) deutl ichen Schorfbefall.  

Abb. 3. Knollen einer schorfinfizierten Pflanze yon S. tuberosum subsp. 
andigenum nach Abschlug des Versuches. 

Aus der Tab.  3 ist zu en tnehmen,  dab der Anteil  
schorfbefallener Knol len bei den verschiedenen Knol-  
lengr6t3en keine groBen Unterschiede aufweist.  Es 
scheint allerdings, als ob bei den mi t te lgrogen Knol lea  
der h6chste und  bei den kleinen Knollen der geringste 
Anteil  schorfbefallener Knollen zu vet-  

24 
o 

23 

2 2  

:22 
11 

O 

19 

15 

24 
o 

5 

29 

20 

4 ~ 
31 

24 

21 

0 

42 

2 1  

19 4 2  
1 2 0  

3 23 

23 37 

6 5 ~ 

51 ' 38 

6 ~3 
2 4 ~ 
3 23 

11 1' 7 

2 4  2 ~  

1 8 

2 6  I 19  

2 
ll 

0 

m u s d e r  einzelnen Herki inf te  sowie auch der einzelnen 
Sfimlinge begriindet.  Nach den Angaben yon  DRIVER 
und HAWXUS 0943),  HAWKES 0946) und  SAI.AS,IA~N 

VA 

i-3 ~-8 7-,~ I~-IZ i3-15 i&18 i~-~i ZZ-2r 25--27 >ZT-@ ,Kno//en- 
Qnz~hl 

38 

27 

%lassen~deg(no//ea 
Abb. 4, H/~ufigkeitsverteilung tier gebildeten Knollenanzahl bei 75 S, tuberosum 

subsp, andigenum-Pflanzen in KIassen zu je drei Knollen eingeteilt. 

und  HAWKES (1949) ist es bekannt ,  dab die verschie- 
denen F o r m e n  der Subsp. andigenum sich in ihrem 
photoper iodischen Verhal ten  erheblich unterscheiden.  
Hinzu  k o m m t ,  dab die Reak t ion  der einzelnen Pf lanzen 
auf die abnormalen  Anzucht  und Hal tungsbeding-  

zeichnen ist. Wir  m6ch ten  daraus  schlie- 
Ben, dab die yon uns durchgeft ihr ten zwei 
In fek t ionen  nicht gentigend dem Entwick-  
lungs rhy thmus  unserer  Pf lanzen angepaBt 
waren,  und  dab es zweckm~iBig ist, inner-  
halb yon  20 Tagen  drei In fek t ionen  mi t  
e inem Abs tand  von je ~o Tagen  durch- 
zuftihren. 

Obwohl  die Anzahl  schorfbefallener 
Knollen im gesamten  Durchschni t t  e twa 
50% betfitgt,  gibt  es doch zwischen den 
einzelnen Herkf inf ten  der subsp, andi- 
genum Unterschiede yon 35--71O/o schorf- 
befallener Knollen.  

Innerha lb  der Herkf inf te  ist der Anteil  
, ,groBer" (I), ,,mittlerer" (II) und  , ,kleiner" 
( I I I )  Knollen mi t  Schorfbefall  sehr un ter -  
schiedlich (Abb. 5). Unseres Erach tens  liegt 
d ies imunte r sch ied l i chenWachs tumsrhy th-  

MiZd~//er/lePkEn#e 

0 

Q 

@ 

~ Basok~ B r~ 

KnollenErb;@nklassen 

So/onum fubePDSum subs# gndigenum HePkz)TzfZe 
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0~ 

Abb. 5- Prozentualer Anteil schorfbefallener Knollen der einzelnen subsp, andigenum-Herkiinfte, lm 
Vergleich zur Verteilung des Schorfbefalls in den verschiedenen t(nollen~mz6Benklassen (I, II ,  I I I ) ,  
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ungen sowie ihre Bere i t schaf t  zur Knol lenb i ldung  un- 
terschiedl ich  sein wird.  

I m  kle inen Umfang  liefen yon jeder  He rkunf t  1 - -2  
Pf lanzen als Kont ro l le  ohne photoper iod ische  Be- 
hand lung  un te r  den sonst  gleichen Bedingungen  in 
zwei wei tere  Becken  mit .  Ke iner  der  dam nat i i r -  
l ichen Tages l i eh t rhy thmus  ausgese tz ten  S~imlinge 
zeigte am Versuchsende Knol lenbi ldung.  Bet d iesem 
Mater iaI  war  dagegen eine fippige S te lonenentwick tung ,  
die den gesamten  Glashohl ramn e innahm,  festzustel len.  
I m  Wuchs  waren  diese Lang tagspf lanzen  gr613er und  
s t anden  s tei l  auf recht ;  dagegen zeigten die Kurz tags -  
pf lanzen eine ger ingere  LaubentwicklUng und  einen 
gr6fieren B la t t i ndex .  Die in den  Glaszyl indern  gebil- 
de ten  Knol len  waren  vo l lkommen normal  und  k6nnen  
nach sorgfi i l t iger Lagerung  nnd  LJberwinternng g~rt-  
ner isch ku l t iv i e r t  werden.  Als Abnormali t~i t  t r a t e n  bet 
drei Pf lanzen Knol len  und  teilweise auch S to lonen  ober-  
ha lb  des abgedeckten  Glaszyl inders  auI. Von diesen 
Siimlingen ha t t e  nur  einer  an dem Stengel te i l  im Zyl in-  
der  keine  Knol len  gebildet ,  so dal3 bet diesem keine  Knol-  
l en reak t ion  e rmi t t e l t  warden  km~nte. 

Die  A n w e n d u n g s m 6 g l i c h k e i t  u n d  B e d e u t u n g  der  
M e t h o d e  ftir d ie  Z i i c h t u n g  

I n  ers ter  Linie  ist  diese Methode  fiir die Prt i fung pr imi-  
f iver  und  wilder  Kar tof fe l formen entwickel t  worden,  die 
mi t  der  Loch top fme thode  nach  KLINKOWSKI und HOFF- 
.'~ANN (~952) nieht  un te r such t  werden  k6nnen.  N i t  Hilfe 
dieser  Methode  soll versucht  werden,  un te r  den kul t i -  
v ie r t en  zent ra l -  und  s t tdamer ikanischen  Kartoffe l for-  
men  nach Res is tenzgenen  gegen Streptomyces scabies zu 
suchen. Wi r  beabsicht igen,  mi t  dieser MethodeS~imlinge, 
wie auch Klone  (Sprol3- und  Augensteckl inge)  zu prfifen, 
Nach  den bisherigen,  noch n icht  abgeschlossenen,  Un-  
t e r suchnngen  konn t en  keine  Res i s t enz td ige r  ffir Schorf 
un t e r  den geprtff ten Species gefunden werden (eine aus- 
ft ihrliche Dars te l lung  des geprfif ten Mater ia ls  soll e iner  
sp~iteren Ver6ffent l ichung vorbeha l t en  bleiben).  

Bet den  bisher igen Prt i fungen ha t  sich ergeben,  dab  
bet der  vorgesehenen  Massenunte rsuchung  ie m ~ 
Beckenfl~iche erhebl ich mehr  Pf lanzen ge tes te t  werden 
k6nnen,  als es in dam vor l iegenden  Versuch der  Fa l l  
war.  In  wei teren Prt i fungen soll auch e rmi t t e l t  warden,  
inwiewei t  sich die Methode  far  die  Schorf res i s tenzpdi -  
lung im R a h m e n  der  Kul turkar to f fe lz f ich tung  eignet.  

Z u s a m m e n f a s s u n g  
~. E ine  Methode zur  Pr i i fung wi ider  und  p r imi t ive r  

Kar tof fe l formen auf Resis tenz gegen Kar toffe lschorf  
(Streptomyces scabies) wird beschr ieben.  

2. Die Methode  bas ie r t  auf der  hydropon i schen  
Ku l tu r  yon  Kar tof fe lpf lanzen  in Glaszyl indern  un te r  
Kurz tagsbed ingungen .  Dadurch  wird eine schnelle 
Knol lenen twick lung  hervorgernfen.  Die gebi lde ten  
Knol len  warden  in e inem frtihen En twick lungss t ad ium 
mi t  einer Sehorfsporensuspension int izier t .  

3- 6 - - 8  Wochen  nach Unte r suchungsbeg inn  kann  
berei ts  das Verha l t en  der  Kar tof fe l formen gegenfiber 
Schorf bon i t i e r t  werden.  

4- Bis j e tz t  wurden  bet den  Pr i i fungen keine  F o r m e n  
mi t  Schorfresis tenz ermi t te l t .  
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