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[nfektionsversuche mit Syncbytrium endobioticum an Keimpflanzen 
yon Kartoffeln 

Im Verlaufe der Zfichtungsarbeiten an Kartoffeln 
wird allj~thrlich eine groBe Anzahl yon Zuchtst~m- 
men auf ihr Verhalten gegentiber dem Krebserreger 
gepriift. Diese Pr/ifungen werden meist nach den 
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erforderlich. Bei der Z~lchtung, bei genetischen Ana- 
lysen und bei der Auslese krebswiderstandsf~ihiger 
Formen yon Wildkartoffeln wflrde viel Zeit and Ar- 
beit gespart, wenn mall das Verhalten yon Pflanzen 
gegeniiber dem Kartoffelkrebs in einem jtingeren 
Entwicklungsstadium beurteilen k6nnte. Wir haben 
aus diesem Grunde versucht, Keimpflanzen yon Kar- 
toffeln mit Synchytrium endobioticum zu infizieren. 

Zu diesem Zweck legten wir die Kartoffelsamen in 
Petrischalen zum Keimen aus. Nach dem Austritt 
der Keimbl/itter aus der Salnenschale brachten wir 
mehrere Keimpflanzen zusalnmen in ein Blocksch~l- 

Abb. 1. Zwei stark und eine nicht befallene Keimpflar~ze vier Wochen nach 
der Infektiotz. 

Abb. 2. Verb~inderung an den untere n Stengelinternodien. 

beiden yon LEMMERZAHL (1931) und yon SPIECKER- 
~A~N und KOTTHOFr (1924) besctariebenen Labor- 
verfahren durchgefiihrt. Daneben sind in geringem 
Umfang auch noch Feldpriifungen gebr/iuchlich. 
Far alle drei genannten Ver/ahren ist ein ein- oder 
auch mehrj~thriger Anbau der Pflanzen auf dem Feld 

Abb. 3. Solam~m sh~#lici/oli~m. Stark befalle1~e mehrstenglige 
und nicht befallene eizlstellglige Pflanze. 

chen, gaben einige Tropfen destilliertes Wasser hinzu 
und legten zur Infektion eine junge Krebswucherung 
darauf. Wit f/ihrten die Infektion bei einer Tempe- 
ratur yon 15~ durch, die Infektionsdauer betrug 
24 Stunden. Die infizierten Pflanzen wurden pikiert 
und dann fm Gew~chshaus weiter kultiviert. 

Ungef~hr 14 Tage nach der Infektion batten sich 
Sori und Wintersporen des Erregers am Hypokotyl, 
an den t(otyledonen und am Vegetationspunkt ent- 
wickelt. Stark infizierte Vegetationspunkte ver- 
gr6Berten sich in der Folgezeit zu Wucherungen und 
verhinderten damit ein Weiterwachsen der Pflanzen 
(Abb. 1). Nach einiger Zeit gingen die meisten dieser 
Keimpflanzen ein, einige iiberwanden jedoch die 
Wachstumsstockung und bildeten alas der Wuche- 
rung des Vegetationspunktes heraus neue Triebe. Da- 
bei entstanden zuweilen deformierte B1/itter und 
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Stengel. In einem Fall fanden wir bei  9 von 28 stark 
befallenen Pflanzen an den unteren Stengelinter- 
nodien Verb~tnderungen (Abb. 2). Die Abnormit~i• 
der einzelnen Organe blieben auf die unterell SproB- 
abschnitte beschr~inkt. Trotzdem nnterschieden sich 
auch Mtere, stark infizierte Pflanzen meist noch deut- 
lich von den nicht infizierten dutch ihre mehrstenge- 

tige Wuchsform (Abb. 3)- 
Da eine gr6Bere Anzahl 
der starkinfiziertenKeim- 
pflanzen einging, war es 
nicht m6glich, das Ver- 
halten yon Synchytrium 
endobioticum auf Keim- 
pflanzen mit dem auf den 
Keimen der zugeh6rigen 
Knollen zu vergleichen. 

Um diesen Vergleich 
zu erm6glichen, m/igten 
die Keimpflanzen so in- 
fiziert werden, dab nach 
der Infektion auch die 
stark befallenen weiter- 
wachsell und Knollen aus- 
bilden. Das k6nnte man 
dadllrch erreichen, dab 
man versneht, nur das 
Hypokotyl ,  nicht aber 
den Vegetationspllnkt 
und die Kotyledonen zu 
infizieren. 

Abb. 4- Hypokotyl einer Keilnpflanze 
mit ProsorL Vergr6g . . . .  g ~SX. DasHypokoty lkonn ten  

wit rnit gntem Erfolg an 
keimellden Samen infizieren, wenn die Samenschale 
noch die Kotyledonen und den Vegetationspunkt 
umschloB. Im fibrigeI1 fiihrten wir die Infektion in 
der oben beschriebenen Weise durch. Nach der In- 
fektion fibertrugen wir die Keimpflanzen ill Petri- 
schalen; an den llngefiihr vierzehn Tage alten Pflan- 
zen stellten wir mit Hilfe eines Pr~ipariermikroskops 
das Infektionsergebnis test. Dabei konnten wit den 
Krebserreger nur  am I-Iypokotyl nachweisen (Abb. 4), 
die Wurzel war v611ig befallsfrei geblieben. 
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AnschlieBend Wurde e in  Tell der Pflanzen im Ge- 
w~iehshaus angezogen, der Rest auf verseuchtem Feld 
ausgepflanzt. Bei der Ernte  der letzteren fanden wir 
Wucherungen an zehn Standen, die aueh schon als 
Keimpflanzen befallen gewesen waren. Von dell 
fibrigen Pflanzen infizierten wir die Knollenkeirne 
nach dem Verfahren von LUMME~ZAI~J~ (1931). In 
der Tabette sind die Infektionsergebnisse an den 
Keimpflanzen denjenigen an den Knollellkeimen 
gegenfibergestellt. 

Keimpfianzen 

Kreuzung 

Deodara • Deodars 

Star • Star 

Reaktion 

befallen 
nicht befallen 
befallen 
nicht befallen 

Anzahl 

60 
lO  
6 

52 

Reaktion der Keime 
an den KnoUen 

Anzahl 
Anzahl nicht 
befaIIen befallen 

60 o 
l o  o 
6 o 
7 45 

Bemerkenswert ist, dab bei den als Keimpflallzen 
befallenen Siimlingen auch ausnahmslos die Knollen- 
keime befallen wurden. Dagegen st immte bei den 
S~imlingen, d i e  als Keimpflanzen keinen Befall zeig- 
ten, das Verhalten nicht in allen F~illen mit idem der 
Knollellkeime t~berein. 

Mit dem besehriebenen Verfahren ist demnach eine 
Vorselektion yon krebsanf~lligen Pflanzen m6glich. 
Die nicht befallenen Keimpflanzen mtissen weiter- 
kultiviert  und einer nochmaligen Priifung unter-  
zogen werden. 

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

Es wird eine Methode znr Infektion yon keimenden 
Kartoffelsamen mit Synchytrium endobioticum be- 
schrieben, die eine schneIle Ausmerzung yon krebs- 
anf~iliigen Formen erm6glicht. 
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Die Bedeutung der Transformation ffir die Versuchsanalyse, 
insbesondere bei Bonituren mit beliebiger Breite der Boniturskala 

Von F .  W E I L I N G  

Die Notwendigkeit der P r t i f u n g  y o n  B e o b -  
a c h t u n g s -  u n d  V e r s u c h s e r g e b n i s s e n  mit Hilfe 
biometrischer ~ethoden ist im Bereich naturwissen- 
schaftlicher Forschung heute weitgehend anerkannt. 
Auch die Vorteile der stochastischen Analyse, 
insbesondere der Streuungszerlegung (Varianzana- 
lyse), zur Kl~rung der Zusammenh~inge bei bio- 
logischen Vorg~ingen sind vielfach bekannt. Leider 
erffillen zahlreiche Vorg~inge bzw. Beobachtungs- 
oder MeBdaten nicht die an die Anwendbarkeit eines 
bestimmten Analyseverfahrens geknfipften Voraus- 

setzungen. Wohl die Mehrzahl der biologischen Vor- 
g~nge folgt, streng genommen, nicht einer Normal- 
verteitung, auf die fast alle statisfischen Priifverfah- 
ren sowie Analysen zugeschnitten sind. Zwar lassen 
sich Verteilungen, die nicht allzu extrem yon einer 
Normalverteihmg abweichen, ohne groBen Fehler 
wie Normalverteilungen behandeln. Schwierigkeiten 
ergeben sich jedoch, wenn andere Bedingungen nicht 
erfiillt sind. So setzt die Streuungszerlegung aul3er- 
dem voraus, dab die Beobachtungs-(Mel3)werte 
stochastisch unabh,,tngig sind und die den Beob- 


