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7. Die Unte r sch iede  im re la t iven  Mengenverh~iltnis 
der  F l avocyan i l i e  bzw. Beta l i i l ie  deu ten  en tweder  auf 
mul t ip le  a l le lomorphe  Serien yon  G und  R hin,  oder  
se tzen die A n n a h m e  yon  wei teren F a k t o r e l i  voraus ,  
die die Qualitit~tt der  bei  Gegenwar t  voli  G bzw. G 
und  R gebi lde ten  Fa rbs to f fe  beeinflussen.  
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Mit 2 Abbildullgen 

Die Zahl  der  b isher  gez i ich te ten  schorfres is te l i ten  
Kar to f fe l so r ten  is t  ger ing gebl iebel i  und  nur  wenige 
haben  im p rak t i s chen  A n b a u  auf  Grund  e iner  hohen  
E r t r ags l e i s t ung  u l id  gu ten  Qual i t / i t  v e r b u n d e n  mi t  
e iner  aus re ichenden  Schorfres is tenz eine sf i i rkere Ver- 
b re i tung  gefunden.  BERI~NER (1933) ha t  e r s tmal ig  in  
Deu t sch land  da rauf  hingewiesen,  dab  die  Sor te  Jube l  
als A u s g a n g s p u n k t  der  Schorf res i s tenzz i ich tung zu 
b e t r a c h t e n  u l id  im A b s t a m m u n g s n a c h w e i s  bei  den  
meis ten  schorf res is tente l i  Sor ten  zu f inden  ist. Offen- 
s icht l ich is t  das Res i s t enzge l ima te r i a l  in  den  Ku l tu r -  
kar to f fe l sor ten  begre l iz t  und  es erschien daher  no t -  
welidig,  das Res i s t enzve rha l t en  e iner  grSl3eren Zahl  
ver f i igbarer  Wi ld -  und  Pr imi t ivkar to f fe lhe rk i in f fe  zu 
fiberprt ifen,  zumal  sich unsere  bisherigel i  Kel in t l i i sse  
fiber die  Schorfresis tel iz  der  Wi ldka r to f f e l a r t en  ledig-  
l ich auf e ine  B e o b a c h t u n g  von REDDICK (1939) 
s t / i tzen.  

Die  Untersuchul ige l i  wurden  mi t  Hilfe  e iner  bere i t s  
beschr iebel ien  I n f e k t i o n s m e t h o d e  (HOFFMANN 1955) 
im Gew~tchshaus an 63 versch iedenen  Wi ld -  und  Pr imi -  
t i vka r to f f e l a r t en  bzw. -Herkf inf te l i  durchgeff ihr t  1, 
yon  denel i  jeweils  mindes t ens  20 Pf lanzen auf ihr  
Res i s t enzverha l t e l i  gegenfiber zwei Rassel i  (M~28, 
M~,139) yon Slreptomyces scabies gepri i f t  wurden .  
Die Ergebnisse  si l id in  Tab.  1 zusammenges te l l t .  

Bis  auf wenige Ausnahme l i  erwiesen sich die ge- 
prf if tel i  Wi ld-  und  Pr imi t ivkar to f fe lherkf i l i f t e  als s t a rk  
alif~tllig ul id ze ig ten  an  den  S to lonen  sehr  zahlre iche 
und  meis t  schwere L~tsioneli (Abb. 1, Abb.  2 a und  b). 

1 Ftir  die {)berlassnllg des Samenmaterials  bin ich 
Herrn Dr. Ross (K6111-Vogelsang) und Herrll  Dr. ROTH- 
*CI~R (GroB-Ltisewitz) zu Dank verpflichtet.  1 

Bei wenigen Herkf inf ten  wurden  einzelne Pfla l izen mi t  
nur  geri l igen Befa l l s symptomen  beobachte t .  Diese 
Herkf inf te  s ind  in  Tab.  1 besonders  kenn t l i ch  gemacht .  
Auffiil l ig war  das Verha l t en  yon  Solarium polyadenium 
(27/4). Der  f iberwiegende Teil  der  Pf lanzen zeigte 
l o  Tage  nach  der  In fek t io l i  an den Stolol ien kei l ie  Er -  
k rankungse r sche inungen  
ul id  IIur an  wenigen ent-  
wickel ten  sich nach l~tnge- 
rer  Zei t  verei l izel t  le ichte  
Verbr~unungen  (Abb. 2 c). 
E i l i eWiederho lung  des In -  
fekt ionsversuches  an den  
gleichen Pf lanzen f t ihr te  
zu demselben  Ergebli is .  

I n  den vors tehenden  
Unte r suchungen  kol i i i te l i  
d ie  Ergebliiss.e yon  RED- 
DICI~(1939) n icht  bes t / i t ig t  
werden.  Alle gepr i i f ten  
Herkf inf te  der  yon  ihm 
als res i s ten t  befundenel i  
Wi ldka r to f f e l a r t en  (Sola- 
~um commersonii, S. cha- 
coense, S. caldasii und  S. 
]amesii) warel i  alif~llig. 
Die Resis tenz  gegen den 
Er reger  des Kar tof fe l -  
schorfes Streptomyces sca- 
bies is t  demnach  auch bei  
den  Wi ld-  und  P r imi t iv -  
kar tof fe ln  nur  wenig ver-  
bre i te t .  

Abb. 1. Starker Stolonenbefall dureh 
Streptomyces scabies (Solarium ealdasii). 



284  G . M .  HOFFMANN: U n t e r s u c h u n g e n  t ibe r  d ie  R e s i s t e n z  v o n  W i l d -  u n d  P r i m i t i v k a r t o f f e l n  Der Ziiehter 

T a b e l l e  1. Das Resistenzverhalten yon Wild-  und  Pr imi t i v -  
karto/feln gegen Streptomyces scabies 

Ser ies  A c a u l i a  
So lanum acaule (Syn .  S. depexumchorruense)  

]?;BS 343 * an fg l l i g  
E B S  51x ,, 
( S y m  S. checcae). 
E B S  342 

Ser ies  

So lanum acaule 

So lanum depexum 

C o m m e r s o n i a n a  
So lanum boergeri 46/1 1% ,, 

M 12o , ,  

Solarium caldasii 47/1  ,, 
47 /2  
47/3  ;;1 
M / 17  ,, 

Solarium ehacoense 8/2 ,, 
8/3 ,, 
8 /4  ,, 
8 /7  ,, 
8/8 ,, 
8 /9  ,, 
8 t l o  ,, 
8 / 1 2  ,, 
s/~3 ,, 
R 55 /3837EBS 812 ,, 

Solarium commersonii  9/2 ,, 
9/5 ,, 

Solarium garciae 16/2 ,, 
16/3 ,, 

Solarium gibberulosum 51/1 ,, 
5 1 / 2  , ,  

51/3 ,, 
So lanum laplat icum 52/1 ,, 
Solarium parodii  26/1 ,, 

26/2  ,, 
M 8  ,, 

So lanum schickii  3o]1 ,, 
30/2  ,, 
30/4  ,, 

Ser ies  

So lanum setulosi- 
s t y lum 

So lanum subti l ius  

D e m i s s a  
So lanum demissum 

53/1 R ,, 
55/1 R ,, 
55/2  R ,, 
5 5 / 3  R , ,  

5 3 - - 1 o / 1 2  R ,, 
5 3 - - 1 o / 1 5  R 
5 3 - - 1 o / 1 7  R ii ~ 
IR 56/lOO E B S  14 ,, 

Solarium demissum 
utile M 12 anf/~llig 

So lanum demissum , , R e d d i c k  5 2 1 "  M 15 ,, 

Ser ies  L o n g i p e d i c e H a t a  
So lanum stoloni[erum 22/8 ,, 

5 3 - - 3 7 / 1  R ,, 
5 4 - - 4 / 7  IR ,, 
5 4 - - 2 2 / 6  R ,, 
5 6 - - 2 3 / 4  R 
56-25/1  R 
5 6 - - 2 9 / 2  tZ ,, 

IR 56 /163  (Syn .  S. a]uscoense 
E B S  464) ,, 

1~ 56 /175  (Syn .  S. malinchense 
E B S  288) ,, 

R 56 /177  E B S  286 ,, 
R 56 /2o5  E B S  lo8  ,, 

Se r ies  2 ~ o l y a d e n i u m  
So lanum p o l ya d en i u m  27/4  s e h r  s c h w a c h  

anff t l l ig  
27 /6  anf/~llig 
M 9  ,, 

Se r ies  T u b e r o s a  
So lanum andigenum 5 6 - - 3 / 2 4  ,, 
Solarium ryb in i i  5 3 - - 4 5 / ~  ,, 
So lanum s tenotcmum 5 3 - - 3 6 / 3  ,, 
So lanum s impl ic i -  

fo l ium 54/31 /1  ,, 
5 3 - - 3 1 / 7  ,, 
5 3 ~ 3 1 / 8  ,, 
5 3 - - 3 1 / 9  ,, 
5 3 - - 3 1 / 1 3  ,, 
5 3 - - 3 1 / 1 5  ,, 
5 3 - - 3 1 / 1 6  ,, 
5 3 - - 3 1 / 1 7  ,, 
M4  ,, 

Solarium soukupi i  E B S  833 ,, 
So lanum sucrense 33/1 ,, 
So lanum vernei 5 4 - - 4 1 / 3  ,, 

J~ R 56 /244  E B S  197 
W e i t e r e  S o l a n u m - A r t e n  : 

So lanum henryi  17/2 ,, 
SoIanum microdontum 5 4 - - 4 3 / 1  ,, 
S o l a n u m  punae  M 7 
So lanum schreiteri M 6 ,, 
So lanum verrucosum M 2 m 

i Be i  diesen Herkf in f t en  ze ig ten  e inzelne  Pf lanzen  nur  ger inge Krankhe i t s -  
symptome.  

2 Sor t imentsbeze ichnungen :  E B S  = E r wi n - Baue r - So r f i men t ;  M = Mfihl- 
hausen  (Forsehungsste l le  ftir Kartoffelk~iferbek~mpfung) ; die fibrigen Zah len  s ind 
Sor f imentsbeze ichnungen  des Ins t i tu tes  ffir Pf lanzenz i ich tung  GroB-Lfisewitz. 

a b o 

Abb, 2, S to loaenbefa l l  durch  Strep~omyc~s scabies ( l inks  I (ontrol[e  - -  rechts  infiziert},  a} Solanu, m ac~ule ~ B  343;  b) SoZan~m s i m p t i d [ o l i u m  5 3 - - 3 1 / 7 ;  
c) S o l a n u m  polyadem;u.m 27/4,  
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Z u s a m m e n f a s s u n ~  wie bei den Kulturkartoffelsorten auch unter den 
Es wurden 63 verschiedene Herktinfte von 3o Wild- Wildkartoffeln nur wenig verbreitet. 

und Primitivkartoffelarten auf ihr Resistenzverhalten 
gegen zwei Rassen von Stre/)tomyces scabies untersucht. L i t  e r a t u r 

Mit Ausnahme einer Herkunft  yon Solarium /)ol 7- BE~K~ER, F.: Die Ursachen des Kartoffelschorfes und 
adenium (27/4) und einzelnen Pflanzen bei v i e r  Wege zu seiner Bek~mpfung. Landw. Jb. 78, 295--342 
weiteren Arten waren alle geprtiften Wild- und Primi- (1933). - -  HOFFmANn, G. M. : Zur Methodik tier Schorf- 

resistenzprtifung yon Wildkartoffeln. Phytopath. Z. 24, 
tivkartoffelformen stark anf~illig. 465--468 (1955). - -  IREDDICK, D. : Scab immunity. Amer. 

Die Resistenz gegen Stre/ztomyces scabies ist demnaeh potato J. 16, 71--75 (~939). 

Aus dem Ins~itut fiir Pflanzenztichtung Bernburg der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissensehaften zu 
Berlin. Direktor: Prof. Dr. OUEI~DORF 

Heterosis in Ertragsmerkmalen bei der Sonnenblume 
Von E.-GH, HABURA 

Mit einer 

Im vorliegenden Bericht werden Beobachtungen 
tiber einige entwicklungsphysiologische Bedingungen 
und den Erbgang yon ,Heterosiserscheinungen" bei 
Sonnenblumen beschrieben, um weitere Untersuchun- 
gen anzuregen. 

Beim Studium der Unvertr~tglichkeitsbeziehungen 
zwischen und innerhalb verschiedener Sonnenblumen- 
linien wurden Selbstungen und Kreuzungen durchge- 
ftihrt. Dabei zeigten yon ca. loo Kreuzungen ein 
Viertel sichtbare Heterosis im Hinblick auf Wtichsig- 
keit, Pflanzenh6he und Korbdurchmesser. 

Vegetative Organe 
Erwartungsgem~13 /iuBert sich die Heterosis in 

erster LiMe durch eine sichtliche Zunahme der Wiich- 
sigkeit, die sich besonders dureh eine Vergr6Berung 
der vegetativen Organ e ausdrtiekt. So tri t t  ein Luxu- 
rieren der Bastarde, ~hnlich wie beim Mais in allen den 
F~llen auf, in denen Inzt~ehtungen verschiedener Her- 
kunft miteinander gekreuzt werden, besonders aber 
dann, wenn sie unterschiedlichen Wuchshabitus batten. 
Transgressionen im Hinblick auf die Griinmassenerzeu- 
gung ergeben sich aber zum Teil einfach schon in einer 
Kombination gestauchter blattreicher aber kleinbl~itt- 
tiger Typen mit blattarmen abet grol3bl~ttrigen Typen. 
Dabei zeigt es sicb, dab die gr6Bere WuchshOhe in den 
meisten Kreuzungen dominiert. Alle diese Typen mit 
einer verbesserten Wt~chsigkeit brachten einen guten 
Kornertrag. 

Olertragskomponenten 
Bei der Zusammenstellung der Kreuzungskombina- 

tionen sind die 01ertragskomponenten Kornanteil  
(Anteil des Samens an der Frueht) und (Jlgehalt nicht 
berticksichtigt worden. Es dtirfte daher von Interesse 
sein zu sehen, wie sich die Heterosis ohne jede Auslese 
auf diese Merkmale auswirkt. 

Im gleichen Zusammenhang muB man zwischen 
folgenden beiden Erscheinungen unterscheiden: 

1. dem Kreuzungseffekt auf den Embryo einer 
ffemdbest~iubten Inzuchtpflanze, 

2. der eigentlichen Heterosiswirkung, die sich fiber 
die vegetativen Organe der F~-Generation in deren 
Samenmerkmalen ~uBert. 

Um diese Einfltisse getrennt zu erfassen, sind in den 
einzelnen Jahren sowohl die Kornanteil- als auch die 
01gehaltsbestimmungen nach folgendem Schema zu- 
sammengestellt worden : 

Abbildung 

Frtichte aus : 

1. Selbstungen in I-Linien 
2. Kreuzungen bzw. freier Abbltite zwischen ver- 

schiedenen I-Linien 
3. Selbstungen in frei abgebltihten StSmmen bzw. 

Kreuzungsnachkommenschaffen 
4. Kreuzungen in frei abgebliihten St~immen bzw. 

Kreuzungs nachkommenschaften. 

Hierbei migt der Vergleieh 
(1 + 2) - -  (3 -+- 4) die Heterosiswirkung und 
(1 + 3) - -  (2 + 4) die Kreuzungswirkung. 

Bei den hier verwendeten I-Linien handelt es sich 
mit einer Ausnahme um St~tmme, die 3 Generationen 
nacheinander ingez~chtet worden sind. Die Kreu- 
zungen wurden als Testkombinationen jeweils nur mit 
einer Pflanze durchgeffihrt. 

Kornanteil 
a) W i r k u n g  de r  K r e u z u n g  

Man k6nnte annehmen, dab nach einer Kreuzung 
der Embryo als Kreuzungsprodukt im Vergleich zu 
einer Selbstung schwerer ist, das heiBt, dab die Frucht 
einen hSheren Kornanteil  zeigt. Eel der Gegentiber- 
stellung der Selbstungen und der Kreuzungen ergeben 
sich in den Inzucht- wie auch in den Kreuzungsnach- 
kommenschaften kleine Unterschiede, die auf eine 
solche Tendenz hinweisen. Das m6gliche Vorhanden- 
sein solcher Differenzen ergab sich abet bei der 
Gegentiberstellung der Kornanteile yon geselbsteten 
und gekreuzten Pflanzen im gleichen Stature nach der 
Differenzmethode. Der Unterschied betrug 1,9~ 
zugunsten der Kreuzung (P = 11,3%). DiG eben er- 
wXhnte Wirkung ist aber nut sehr schwach. Eigene 
frtihere Untersuehungen zeigten sie zum Beispiel nicht. 
Diesbeztigliche Angaben in der Literatur sind wider- 
sprechend (USTINOWA, 1951; "~VAGNER, 1932 ). " 

b) H e t e r o s i s w i r k u n g  
Der Effekt der eigentlichen Heterosis ergab bei der 

Gegentiberstellung der Schalenanteile von SeIbstungs- 
und Kreuzungssamen zwischen den Inzucht- und dell 
Kreuzungsnachkommenschaften so gut wie gar keine 
Unterschiede in den einzelnen Jahren. In Uberein- 
stimmung damit fanden yon BOGUSLAWSKI und 
SCI~USTER auch keine Inzuchtdepressionen im Hin- 
blick auf den Kornanteil. 


