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Die allj~ihrlich notwendigen Aufwendungen zur 
chemischen Bek~impfung der wichtigsten pflanzlichen 
und tierischen Parasi ten der Kulturpflanzen sind 
betr~tchtlich ulld mit  einer weiteren Steigerung darf 
gerechnet werden. Vielfach bleiben Rtickst~inde der 
Bek~tmpfungsmittel, deren toxische Eigenschaften 
bekannt  sind, auf oder in den ft~r die menschliche 
und tierische Ern~ihrung dienenden Ernteprodukten,  
so dab eine gewisse Beunruhigung in der (3ffentlich- 
keit besteht  (EICI~HOLTZ, 1956 ). Bei zahlreichen 
Kulturpf lanzen ist es gelungen, resistente Formen 
gegentiber pflanzlichen Parasi ten zu finden, deren 
wertvolle Eigenschaften in der Resistenzzfichtung 
mit  denen tlochentwickelter Kul tur formen zu kom- 
binieren versucht wirdl Obgleich es in vielen F/illen 
gelang, Sorten y o n  Kulturpf lanzen mit  ausreichender 
Resistenz zu ziiehten, t r a t en  vielfach Rticksehl~tge 
dureh Anpassung des Parasi ten an diese widerstands- 
f~ihigen Formen auf, so dab es zu einer Art  Wet t lauf  
zwisehen der Resistenzziichtung und dem Parasi ten 
gekommen ist. Vielfach ist dabei  die Resistenzziieh- 
tung durch die Schwerf~illigkeit ihrer Verfahren be- 
nachteiligt. Eille Vereinfachung der Resistenzprii- 
fungsmethoden ist daher yon besonderem Wert .  Bei 
der Resistenzztielltung gegen den Kartoffelschorf war 
man friiher allein auf eine mehrj~thrige Feldprfifung 
angewiesen. Nach HOFFMANN (1954) kann eine we- 
sentliche Verkfirzung der Priifungsdauer mit  Flilfe 
der Lochtopfmethode erreicht werden. F a r  den nor- 
malen Zuehtbetr ieb ist diese Methode nicht sonderlieh 
geeignet, so dab eine weitere Vereinfachung des Prii- 
fungsverfahrens wiinsehenswert war. Diese M6glieh- 
keit  er6ffnete sieh, als JOHNSON und SCHAAL (1952) 
feststellten, dab die S chorfresistenz der Kartoffel-  
knolle auf ihrem Gehalt  an Chlorogens~ure beruht.  
Mit einer einfachen Farbreakt ion  gelang es, resistente 
und anf51lige Soften zu unterscheiden. Eigene Nach- 
prtifungen dieses Verfahrens an je zehn ausgereiften 
Knollen unterschiedlicher Gr613e yon 7 ~ Sorten er- 
gaben eindeutig, dab der yon JO~INSO~ und SCHAAL 
(1952) benutzte  FeCl~-Test nicht spezifisch genug auf 
Chlorogens~ture anspricht  und eine deutliche Dif- 
ferenzierung resistenter und anfalliger Sorten auf 
diesem Wege nicht m6glich ist. 

Die Bedeutung der Chlorogens~ure fiir die Schorf- 
resistenz ist nicht unbest r i t ten  geblieben. EMILSSON 
(!953) fand bei Untersuchungen all 15 Kartoffelsor-  
ten  mit  unterschiedlichem Resistenzverhalten,  dal3 
keine Beziehung zwischen dem Chlorogens~iuregehalt 
und der Schorfresistenz besteht.  JoH~sox und 
SCHAAL (1957 a) haben inzwischen auf papierchro- 
matographischem Wege die mit  dem Eisenchlorid- 
test  gewonnenen Ergebnisse best~tigen k6nnen. 
Trotzdem erschien es uns notwendig, diese Fest-  
stellungen an einem gr613eren Kartoffelsort iment  mit  
bekannten  Resistenzeigenschaften nachzuprfifen. 

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e  

Mit einer von HOI~FMANlq (1954) beschriebenen 
Methode wurde ein gr613eres Kartoffelsor t iment  auf 
seine Resistenz bzw. Anf~lligkeit gegen Strepto- 
myces scabies untersucht.  Zur Ermi t t lung  der Resi- 
stenz wurde der Befallsgrad (5 Abstufungen) der 
nach ktinstlicher Infekt ion e rkrankten  Knollen be- 
s t immt  und Itir die jeweilige Sorte eine Wertzahl  
errechnet. Die Untersuchungen ergaben, dab u . a .  
die Soften , ,Ontario",  ,,Menominee", , ,Bfirs '2466" , 
, ,Jubel",  , ,Carnea" und ,,Ackersegen" Resistenz be- 
sitzen. Eine unmit te lbar  nach der Ern te  durch- 
geffihrte Prfifung auf Chlorogens~iuregehalt mit  Hilfe 
des FeCla-Testes ergab keine f3bereinst immung mi t  
dem Resistenzverhalten.  Auch Sorten mit  s ta rker  
Anf~tlligkeit zeigten u. a. eine intensive Farbreakt ion  
nach Behandlung mit  FeC18. 

Die Untersuchungen erstreckten sich 1956 auf die 
Best immung des Chlorogens~turegehaltes in den Knol-  
len yon 43 Sorten. 1957 beschr~inkten sich die Unter-  
suchungen auf die folgenden sechs Sorten : , ,Ontario" 
(res.), , ,Menominee" (res.), , ,Carnea" (res.), , ,Erst- 
l ing" (anf.), ,,Frfihm611e" (anf.) und , ,Bintje" (anf.), 
yon denen Material aus Knollen (gesund und er- 
krankt) ,  Stolonen, Wurzeln, Stengeln und Bl~tttern 
auf ihren Chlorogens~turegehalt geprfift wurde. 

Die Pflanzen wurdeI1 in Locht6pfell angezogen. Da 
laufend Material fiir die chemische Ulltersuchung ent- 
nommen wurde, war es nicht m6glich, die Resistenz nach 
der Ernte in der iiblichell Weise zu bonitieren. Deshalb 
wurde nur der BefaUsgrad der zur Untersuchullg ent- 
nommellell Knollen festgestellt. Die infizierten Kllollen 
der resistentell Sorten zeigten entweder keinen oder nur 
gallz leichten Schorfbefall, w~hrelld die illfizierten Kllol- 
l e n d e r  anf~lligen Sortell wesentlich st~Lrker befallen 
waren. 

1956 wurde die fiir die Uiltersuchung ben6tigte Knol- 
lenschale mit dem Messer abgeschglt, wobei darauf ge- 
achtet wurde, dab der Anteil des mitgeschXlten Knollen- 
fleisches m6glichst klein und gleichm~Sig gehalten wurde. 
1957 wurde die Schale vorsichtig abgezogen, ohne Fleisch 
mitzunehmen. Ftir jede Probe wurden 1 g Schale bzw. 2 g 
Knollenfleisch benutzt. Die Gehalte der Schalen an Chloro- 
gensAure (I) und Kaffees~ure (II) kOnnen also bei den 
beiden Untersuchungen nicht unmittelbar verglichen wer- 
den. Voll den anderen Pflanzellteilen gelangten j eweils lo g 
znr Extrak~doll. Das m6glichst schnell gewollnene und 
grob zerkleinerte Material wurde in etwa die zwanzigfache 
Menge siedellden Methanols eingetragen, 5 Minuten ge- 
kocht und nach dem Abkiihlen in verschlossenen K(51b- 
chen bis zur Weiterverarbeitung im Dullkeln unter ge- 
legentlichem Schfitteln aufbewahrt. Es wurde dann fil- 
triert, mit Methanol gewaschen und das mit der Wasch- 
fliissigkeit vereinte Filtrat i. V. stark eingeengt. Dabei 
fiel ein Niederschlag aus, der abfiltriert und gewaschen 
wurde. Die Filtrate wurden vereinigt und auf lo ml 
aufgefiillt. Von jeder Probe warden mindestens fiinf 
Papierchromatogramme mit Butanol-Eisessig-Wasser 
(4: 1 : 5) angefertigt. Es wurde aufsteigend auf modifi- 
zierten Matthiasstreifen (MATTHIAS, 1954) chromato- 
graphiert. Unter der UV-Analysenlampe wurden die 
I u n d  I I  entsprechenden Stellen der Chromatogramme 
markiert, die Flecke ausgeschnitten, zerkleinert und mit 
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o,oo2n NaOH eluiert. Insgesamt wurden 7 ml NaOH in 
mehreren Portionen zum Eluieren benutzt. Das Eluat 
fittrierten wir in lo ml-Megk61bchen, die wit dann mit 
0, 5 ml halbges~Lttigter Harnstoffl6sung, ~ mI Natrium- 
nitritlSsung (to g/l), 0, 5 m] Xssigs~iure (~o%) und naeh 
5 Minuten mit ~ ml IKOH (20~ aufftiltten. Dann wurde 
bei 49~,6 my die Extinktion im Universalspektrophoto- 
meter yon Zeiss-Jena gemessen. Als Blindprobe diente 
ein gleich behandeltes Eluat aus einem nichffluores- 
zierenden Teil eines Chromatogrammes. D ie  Auswertung 
erfolgte mit HiKe yon Eichkurven ~. 

J .~ 

Abb. 1, Resistenz von Kartoffelsorten gegen Streptomyces scabies und Gehalt an Chlorogen- und Kaffeesaure. 

das Ergebnis verfAlschen. Die Gefahr, dab solche Sub- 
stanzen auch dieselbe Farbreaktion geben wie die ge- 
suchten, halten wir fiir sehr viel geringer. 

E r g e b n i s s e  

x. Pri i fung auf Resistenz und Chlorogen- 
und Kaffees~iuregehalt 

Die Ergebnisse sind in der Abb. 1 dargestelK. Die 
Sorten sind nach steigender Resistenz geordneL wie 

sie die Priifung ergeben hatte .  
Es zeigt sich, dab die Gehalte 

I an  I u n d  I I  zur beobachte ten  
I Resistenz in keiner Beziehung 

stehen. Tr/tgt man  die Resi- 
stenz in Abh~ingigkeit yon 
den I -  und  I I -Geha l ten  auf, 
so findet man  wiederum kei- 
nen Zusammenhang  zwischen 
den beiden Gr613en (Abb. 2). 
Schwache Resistenz t r i t t  so- 
wohl bei tlohen als aueh be i  
niederen I -  und I I -Geha l ten  
auf, wie auch umgekehrt .  Zu 
den acht  Sorten mit  dem 
hSchsten I - G e h a l t  gehSren 
sowohl sehr anf~illige als auch 
sehr resistente. Ahnlichliegen 
die Verhiiltnisse bei den acht 
Sorten mit  den geringsten I -  
Gellalten. Wenn man  yon den 
acht Sorten mit  den hSehsten 
I -Gehal ten absieht,  kSnnte 
man  von einer gewissen An- 
h~ufung hoher Gehalte bei den 
resistenteren Sorten sprechen, 
Eine Regel fiber den Zusam,  
menhang zwisehen Resistenz 

und I -Gehal t  l~gt sich aber  sehwerlieh ableiten, da 
sie mit  zu vielen Ansnahmen belastet  werden mfiBte. 
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Abb. 2. Abh~ingigkeit der Resistenz der geprfiften Kartoffelsorten yore Chlorogen- 

s~iuregehalt. 

Von der Bestimmung yon I und I I  durch Messung 
ihrer Absorption im Maximum der UV-Absorption wurde 
abgesehen, well die Substanzen bei der Chromatographie 
ihre UV-Absorption ver~ndern und immer die Gefahr 
besteht, dab unentdeckte Substanzen mit gleichem RI 

x Der Beginn unserer Arbeit wurde aufgehalten, weil 
es zuniichst nicht gelang, Chlorogeas~ure zu beachaffen. 
Herr Dr. A. ill. WILLIAMS, Long Ashton Research Station, 
hat nns damals mit  einer Probe Chlorogens~iure sehr 
untersttitzt. Wit mSchten ibm an dieser Stelle herzlich 
dafiir danken. 

2. Chlorogen- und Kaffees~iuregehalte in 
den 0 r g a n e n  einiger resistenter 

und anf/illiger Soften 

a) S c h a l e  

Die GehaKe der Schale der Knollen an I und I I  
schwanken sehr s tark,  sie k6nnen von nicht mehr  
nachweisbaren Konzeni ra t ionen bis zu 1% des 
Frischgewichies i ibers te igenden  liegen. Von der 
Aussaal  bis zur Ernte  wird im allgemeinen eine Zu- 
nahme  beobachiei .  Bei manchen infizierten Knollen 
findet man nach der Infekt ion erh6hte, bei anderen 
verr ingerte  I -  und II-Gehal• Der Gehalt  an I ver-  
l~uft unabh~ngig von dem an I I .  Die Ergebnisse 
sind in Tab. 1 dargestellt .  

Der Durchschnit tsgehalt  der anf~illigen Sorten an 
I liegt etwa ebenso hoch wie der der resistenten Sor- 
ten, der an I I  liegt bei den resistenten Sorten h6her. 

b) G e h a l t  de s  K n o l l e n f l e i s c h e s  a n  C h l o r o g e n -  
u n d  K a f f e e s ~ u r e  

,,FrtihmSlle" und , , B i n t j e "  enthielten am 21.5. 
1,649 bzw. 1,97o mg/g Frischgewicht I i m  Fleisch 
aus der Knollenmitte .  Er  stieg bei ,,Frt~hmSlle" 
bis zum 19. 7. auI 2,131 rag/g, bei , ,Bintje" fiel er 
auf o,173 mg/g. In  den anderen Sorten fanden sich 
hSchstens Spuren yon I und I I .  Auch bei den er- 
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Tabelle 1. Gehalt der Schaien yon Knollen an Chlorogen- 
und Kaffeesiiure in mg/g Frischgew@ht. 

Sorte 

Ontario 

Menominee 

Carnea 

Erstling 

FriihrnSlle 

Bintj e 

21.5. 

0,789 

O,O 

o, 163 

o,716 

O,O 

0,240 

Chlor ogens~iure 
Datum tier Probenahme 

19- 7- 28.8. 1957 

- -  gesund .16,373 
k_rank 4,85 
gesund o,240 
krank lo,715 
gesund 11,579 
k r a n k  l O , 2 1  
gesund - -  
krank - -  

1,219 gesund - -  
krank 6,63o 

1,479 gesund - -  
krank 8,066 

2I. 5, 

0,953 

2,068 

0,533 

O,915 

o,514 

0,570 

Kafiees~ure 
Datum der Probenahme 

19, 7. 28.8. x957 

- -  gesund 0,793 
krank o,6o5 

- -  gesund o,731 
krank 1,481 

- -  gesund 2,443 
krank 0,722 

- -  gesund - -  
krank - -  

1,153 gesund - -  
krank 1,34 ~ 

1,7o 9 gesund - -  
krank 1,321 

w~ihnten beiden Sorten lieBen sich sp/iter h6chstens 
noch Spuren feststellen. I m  ~iuBeren, direkt  unter  
der Schale liegenden Fleisch fanden wir sehr wechseln- 
de Gehalte an I (Tab. 2). I I  t r a t  bis auf einen Fall  
- - , ,Mellominee" infiziert, untersucht  am 28. 8. rnit 
o,493 rng/g - -  gar  nicht oder nur in Spuren auf. 

Soweit die wenigen Daten i iberhaupt  Aussagen 
zulassell, kann  man  feststellen, dab auch bier im 
Verlauf der Vegetationsperiode eine Erh6hung des 
I-Gehaltes statff indet ,  In  infizierten resistenten 
Pflanzen ist der Anstieg nicht so steil wie in nicht ill- 
fizierten bzw. es findet sogar eine Abnahrne stat t .  

Tabelle 2. Gehalt des tiufleren Knollenfleisches an Chloro- 
enstiure in mg/g Frischgewicht. 

Datum der Probenahme 
Sorte 

21.5. 19.7. 28.8, 1958 

Spuren 

2 , 9 0 8  

Spuren 

Spuren 

2,598 

Spuren 

m 

1,87o 

Ontario 

Menominee 

Carnea 

Erstling 

Frfihm611e 

Bintje 

gesund 0,466 
krank o,466 
gesund 0,545 
krank 0,350 
gesund 2,211 
krank 0,948 
gesund - -  
krank - -  
gesund - -  
krank 7,721 
gesund 
krank 2,49o 

c) D e r  G e h a l t  an  C h l o r o g e n -  u n d  K a f f e e s ~ u r e  
in d e n  S t o l o n e n ,  W u r z e l n ,  S t e n g e l n  u l ld  
B l a t t s p r e i t e n  d e r  u n t e r s u c h t e n  K a r t o f f e l -  

s o r t e n  

W~hrend in den Wurzeln resistenter Pflanzen die 
I -Konzent ra t ionen  h6her sind als in den Wurzeln 
anf~tlliger, liegen die VerMltnisse in den Stengeln 

Tabelle 3. Chlorogen- und Ka//eesi~uregehalt in Stolonen, Wurzeln, Stengeln 
und Blatfspreiten in mg/g Frischgewicht. 

(Proben entnommen am 21.5-; + -~ Proben am 19. 7.; 
++ = Proben am 28.8. 1957 entnommen). 

Sorte 

Ontario 
Meno - 
minee 
Carnea 
Erstling 
Frfih- 
m611e 

Wurzeln 

I II  

0,039 0,032 

0,524 
1,816 
0,254 

i 

Spuren Spuren 
- -  Spuren 

Der Zfichter, 29, Band 

Bintj e 

Stolonen 

I II  

0,574 + 0,052+ 
1,O17++ - - + +  

o,651 
1,551+ --+ 

Stengel 

I I I  

0 ,91C - -  

0,046 
0,336 
2 , 1 2 3  O, 140 

2,224 0,092 
0,214 

urngekehrt.  Auch in den Blat tsprei ten 
el l thalten anf/illige Pflanzen rnehr I 
als resistente (Tab. 3). 

Auch hier stehen I - u n d  I I -Geha l t  
nicht in Beziehung zueinander. Es 
t re ten sowohl hohe Gehalte  an I rnit 
geringen an I I  als auch entgegellge- 
setzte F~tlle auf. 

D i s k u s s i o n  

l~lber die Aufgaben you I und I I  im 
Stoffwechsel der Pflanze gibt es bis 
je tzt  nur  Vermutungen.  Wahrschein- 
lich greifen sie in den Atrnungs- 
stoffwechsel, vielleicht in die End-  
oxydat ion ein. HERZMANN (1957) 

stellte fest, dab Peroxydase in Gegenwart  solcher 
und ~thnlicher Verbindungen Dopa s tarker  oxy- 
diert. I und I I  k6nnten demnach als Stoffwechsel- 
regulatoren dienen. Ihre  weite Verbrei tung im 
Pflanzenreich l~Bt es unwahrscheinlich erscheinen, 
dab sie Luxusprodukte  des Stoffwechsels stud; sie 
rnacht es aber auch unwahrseheinlich, dab sie spezielle 
Resistenzfaktoren sin& WStren sie das, so rntiBten 
alle Pflanzen, die tiber h6here Konzentra t ionen dieser 
Stoffe verftigen, ihren Konkurrenten  6kologisch im 
Vorteil seth. Das bis jetzt  vorliegende Material reicht 
aus, um diese M6glichkeit unwahrscheinlich erschei- 
nen zu lassen. Hernmwirkungen solcher Stoffe auf 
Reinkulturen yon Pathogenen beweisen nech nicht, 
dab diese Stoffe irn befallenen Wirt  ebenso wirken, 
Wenn man  die Ergebnisse yon Kul turversuchen rnit 
Hernrnstoffen auf die Verh~Utnisse beirn nattirlichen 
Wirt-Parasi t-Verh~ltnis  tibertr~gt, rnacht man still- 
schweigend einige Annahmen,  deren' Gtiltigkeit sehr 
zweifelhaft ist. So ist irn Kulturrnedium die Konzen- 
t ra t ion  des geprtiften Stoffes tiberall gleich. Er  be- 
finder sich in einern hornogenen Medium, in dem ein 
schwacher 02- und eventuell  ein schwacher Licht- 
gradient vorliegen. Irn Wir t  muB sich der Paras i t  
rnit einer Vielzahl polyheterogener Systerne ausein- 
andersetzen. Selbst der schltissige Beweis der Hemrn- 
stoffnatur eines Stoffes und sein Vorkomrnen ill 
hemmenden Konzentrat ionen in einer Wirtspflanze 
brauchen keille Resistenz zu bedingen, wenn er z. B. 
in ether Form oder an einer Stelle der Wirtszelle 
vorkornrnt, die ihn nicht mit  dern Paras i ten zusarn- 
rnenkornrnen 1/il3t bzw. nicht in der Form, in d e r e r  
irn Kernrnversuch benutzt  wurde. 

Irn Kulturversuch auf Hernnrnstoff enthal tenden 
Medien hat  sich der Parasi t  rnit einem statischen 
Par tner  auseinanderzusetzen. Wenn man von den 

Blattspreiten 

II II 

1,721 0,248 

2,89o 0,374 
Spuren Spuren 
9,377 o,o88 

2,420 o,525 

Vedinderungen absieht, die 
das IMediurn irn Verlauf des 
Wachsturns des aufgeirnpften 
Parasi ten dutch Luft und 
Licht erf/ihrt, ver/indert  es 
sich nur auf zweierlei Art und 
Weise: Es k6nnen sich Stoff- 
wechselprodukte des Para-  
siren anreichern und es kann 
die Konzentra t ion der vorge- 
gebenen Stoffe abnehrnen. In  
der befallenen Wirtszelle sind 
weitaus mehr  und st~trkere Re- 
aktionen rn6glich. Die Wirts- 

2 2  
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zelle spricht auf Reize an und reagiert darauf mit 
VerAnderungen ihres Stoffwechsels, ihres physikali- 
schen und ihres chemischen Zustandes. Diese Ver- 
Anderungen werden wahrscheinlich noch durch Reak- 
tionen benachbarter, nicht befallener Zellen unter- 
stiitzt. Es ist anzunehmen, dab die Reaktionen der 
befallenen und der ihr benachbarten Zellen wiederum 
auf den Parasiten wirken und ihn zu Anderungen 
seines eigenen Stoffwechsels veranlassen. Es ist sogar 
denkbar, dab die zur Resistenz ftthrenden Reaktionen 
des Wirtes nicht nut aus solchen bestehen, die zur 
Produktion yon Abwehrstoffen im Sinne der Phyto- 
alexine yon K. O. MOLLER (1956, 1958 ) ftihren. So 
kann man sich vorstellen, dab auf resistenten Wirten 
bestimmte Reaktionen ausbleiben, die beim Parasiten 
lebenswichtige Reaktionen ausl6sen. 

Aus der Ahnlichkeit yon I nnd II  mit den Bau- 
steinen gewisser Gerbstoffe glaubte man, ihnen eine, 
bisher unbewiesene, Rolle bet der Resistenz gegen 
pilzliche Krankheiten zuschreiben zu dttrfen. Dabei 
sttitzte man sich auf die Beobachtung, dab gerbstoff- 
reiche K61zer off fAulnisresistenter sind als gerbstoff- 
arme, und dab Gerbstoffe Eiweil3e ausfAllen. Die 
bakteriostatische Wirkung vieler Phenoie schien 
diese Auffassung zu bestAtigen. Da beide untersuch- 
ten Verbindungen recht reaktionsfreudig sind, konnte 
man annehmen, dal3, wenn nicht sie selbst, dann ihre 
Oxydati0nsprodukte auf Mikroorganismen hemmend 
wirken. So verlnutet SCHWlMM~.R (1957), dal3 die 
KaffeesAure d e r t  Phosphorylasen hemmt. MCLEAN, 
LE TOURNEAU und GUTHRIE (1956) und LE TORNEAU, 
MCLEAN und GUTHRIE (1956) stellten bet Kartoffeln 
einen Zusammenhang fest zwischen Verticiltium-Resi- 
stenz und der StArke der Phenolreaktion mit FeC13 
bzw. Erh6hung'der Resistenz nach Besprtihen mit 
Phenolen und Chinonen. SIEBS (1955) fand, dab 
freies Kydrochinon die Resistenz yon BirnenblAttern 
gegen Venturia pirina anscheinend erh6ht. Auch 
KIRKHAM (1957) beobachtete eine Flemmwirkung 
von I auf Venturia inaequalis und V. pirina bet 
Apfeln bzw. Birnen. Die Injektion yon I hemmt 
fl, pfel- und Birnenschorf, ist aber auch far die Wirte 
nicht ungiffig, wie KIRI<HAM und FLOOD (1956) fest- 
stellten. Am stArksten sollen die beiden Parasiten 
yon ZimtsAure gehemmt werden. Aus Long Ashton 
(Anonym 1956 ) wird berichtet, dab die pectolytischen 
Enzyme yon Sclerotinia [ructigena durch hohe Kon- 
zentrationen oxydierter Phenole, wie sie in resistenten 
Apfelsorten vorkommen, gehemmt werden. Nach 
KUC, I-~ENZE, ULLSTRUP und QUAKENBUSCH (1956) 
stehen I und II  in engem Zusammenhang mit der 
Resistenz yon Kartoffeln gegen Helminthosporium 
carbonium. In weiteren Arbeiten zeigten JOHNSON 
und SCHAAL (1957 a und b), dab Resistenz und 
Chlorogens~turegehalt einhergehen bzw. dab I sich 
in nekrotischen und Wundbezirken yon Kartoffeln 
anreichert. MENON und SCHACI-IINGER (1957) stellten 
in mit Fusarium lycopersici infizierten Tomaten 
h6here Polyphenoloxydase-AktivitAten fest. Der 
Phenolgehalt war proportional der Resistenz, infi~ 
zierte Pflanzen hatten meist hShere Phenolgehalte. 

W~hrend alle diese Arbeiten einen Zusammenhang 
zwischen Resistenz und Gehalt an bestimmten Phe- 
nolen vermuten lassen oder beweisen, gibt es auch 
Kinweise darauf, dab die VerhAltnisse nicht ganz 
so einfach liegen. So fanden CRUICKSHANK und 

SWAIN (1957), dab bet Lein hohe Rostresistenz mit 
geringem Gehalt an I und einem hohen Verh~tltnis I 
zu Gesamtphenol einhergeht. EmLSSON (1953) prfifte 
den I-Gehalt yon 16 Kartoffelsorten. Er konnte keine 
Beziehung zwischen I und Schorfresistenz finden. 
Japanische Forscher fanden in den von der Schwarz- 
fAule befallenen Te{len der StiBkartoffel, besonders 
aber in den gesunden benachbarten Geweben reich- 
lich I und andere phenolische Stoffe (URITANI, 1953). 
FUCHS und ROHRINGER (1953) fanden, dab der Gehalt 
des Weizenblattes an Polyphenolderivaten nicht durch 
Infektion mit Puccinia graminis tritici beeinflul3t wird. 

Es ist yon erheblicher theoretischer Bedeutung, 
ob tatsAchlich und, wenn j a, wie die Konzentration 
eines Stoffes auf die Resistenz eines pflanzlichen Wir- 
tes Einflul3 nimmt. Trotz der vielen zitierten Arbei- 
ten kann es durchaus noch nicht als bewiesen gelten, 
dab pr~tformierte Stoffe so weitgehende Einfltisse 
ausiiben. Wahrscheinlich ist die Antwort auf die 
Frage nach den Ursachen der Resistenz viel schwieri- 
ger zu beantworten. Eine ErklArung, die einem 
Stoff resistenzgebende Eigenschaffen zuschreibt, ver- 
gleicht ihn mit einem Schlo13, das vor der Pflanze 
liegt und sie dem Angriff des Pathogens verschliel3t. 
Fehlt dieses Schlol3 oder ist es erst einmal erbrochen, 
so fiberwAltigt das Pathogen die Pflanze, ohne wei- 
teren Widerstand zu finden. Die Erfahrung Iehrt, dab 
das durchaus nicht so ist. So werden resis tente 
Pflanzen durch ungitnstige Umwelteinflfisse oder 
durch Narkose dem Zugriff des Pathogens zugAnglich, 
so breiten sich Pathogene in Pflanzen aus, die dutch 
Kitze abget6tet wurden, ohne dab dabei ihr Gehalt 
an Schutzstoffen verAndert wurde. Die resistente 
Pflanze ist in den meisten FAllen wahrscheinlich nicht 
deshalb resistent, well sie sich durch den besonders 
hohen Gehalt eines bestimmten Stoffes vor dem 
Pathogen wie durch einen Panzer schtitzt, sondern 
deshalb, weil sie nach dem Befall Mal3nahmen er- 
greift, die es dem Krankheitserreger verwehren, seine 
ganze pathogene Kraft zur Wirkung zu bringen. Ein- 
drucksvolle Beispiele fttr diese Auffassung liefern die 
Arbeiten yon K.O. lVIOLLER (1956, 1958 ) fiber Phyto- 
alexine. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen es 
unwahrscheinlich erscheinen, dab Chlorogen- und 
KaffeesAure die yon anderen Autoren zugeschriebene 
Rolle als Resistenzfaktoren gegen den Kartoffelschorf 
zukommt. Wir zweifeln nicht an der Existenz yon 
resistenzbedingenden Stoffen, glauben aber, daB sie 
nur in seltenen FAllen in tier Pflanze vorgebildet 
bereitliegen. Wir nehmen vielmehr an, dab sie erst 
im Verlauf einer Infektion gebildet werden. Obgleich 
unsere Ergebnisse keinen unmittelbaren Zusammen- 
hang zwischen Schorfresistenz und I- uncl II-Gehalt 
ergaben, wagen wir nicht zu behaupten, dab es tiber- 
haupt keinen Zusammenhang zwischen Resistenz 
und Konzentration dieser Stoffe glbt. Wenn aber ein 
solcher besteht, so kann er nur mittelbar s~in, d. h. 
dab noch andere Faktoren vorhanden sein mfissen, 
um hohe Konzentrationen dieser Stoffe resistentwir- 
kend werden zu lassen. Als solche Faktoren kAmen 
in Frage TransportphAnomene, AktivitAten yon En- 
zymen, die ftir den Transport oder die Umwandlung 
der betreffenden St0ffe in die endgttltig wirkenden 
verantwortlich sind sowie eine Reihe anderer, hier 
nicht diskutierbarer Eigenheiten der Wirtszellen. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g  

~. Der Chlorogens/iure- u n d  Kaffees/ iuregehalt  der 
Knol lenschale  yon  fiber 4 ~ Kar tof fe lsor ten  verschie-  
dener  Anf$11igkeit gegen Kartoffelschorf  wurde  be-  
s t immt .  

2. Von flint dieser Sor ten  wurde  der Gehal t  a n  
Chlorogens/iure u n d  Kaffees/iure in  der Schale der 
Knol len ,  ih rem Fleisch, den Wurze ln ,  Stolonen,  
S tenge ln  u n d  B la t t sp re i t en  bes t immt .  

3. Es k o n n t e  ke in  Z u s a m m e n h a n g  zwischen der  
Resis tenz der Kar to f fe ln  gegen Kartoffelschorf  u n d  
ihrem Gehal t  an  Chlorogen- u n d  Kaffees~ure fest- 
gestel l t  werden.  

Wit  danken  Fr/iulein IRMGARD KREUZFELD, Fr/iulein 
CHRISTA JACOBSEN und Herrn ARNO KECK ffir gewissen- 
baf~e und verstgndnisvolle Mitarbeit. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
DOBZHANSKY, THEODOSIUS: Die Entwicklung zum Menschen. 
Evolution, Abstammung und Vererbung. Aus dem Amer ika-  
nischen fibersetzt yon HANNA ScnwANITZ, herausgegeben 
yon FgANZ SeHWANITZ. Hamburg u. Berlin: Paul  Par ty  
1958. 407 S., 215 Abb., Geb. DM 32,--.  

W e n n  der Ausdruck fiir wissenschaftliche Werke erlaubt 
ist, dann sollte das vorliegende der biologische Bestseller 
des Jahres 1958 seth. DOBZHANSKY beginnt mit den gene-  
t ischen Grundlagen, geht dann zu den Problemen der 
Evolution fiber und endet mit  ether Besprechung bzw. 
Krit ik der naturwissenschaftlichen und philosophischen 
Theorien fiber die Entwicklung des Tier- und Pflanzen- 
retches. Im Vordergrund steht dabei immer der Mensch 
als das am h6chsten entwickelte Lebewesen. Durch diese 
Anordnung entsteht ein schSn geschlossenes, al lgemein 
verst/indliches Bild des biologischen Geschehens auf der 
Erde, wie es bisher noch nicht geboten wurde. Der Stoff, 
der sonst auf Lehrbiicher der Vererbungslehre, der Bi0- 
logie, der Zoologie, der Botanik und der Pal/iontologie 
aufgeteilt ist, ist hier konzis zusammengefaBt und in al len 
seinen Verzweigungen besprochen. AuBer Mimese und 
Mimikry hat Ref. keine wichtigere biologische Erschei- 
hung unerw~ihnt gefunden. 

Dem Buch ist weiteste Verbreitung in Fachkreisen, in 
Schulkreisen und unter  biologisch Gebildeten zu wfinschen. 

Dem Forscherpaar SCHWA~ClTZ gebfihrt der Dank aller 
Deutschsprechenden, ihnen durch eine musterhafte Uber- 
setzung dieses einzigartige Werk zug~ingig gemacht zu 
haben, und dem immer rfihrigen Verlag ffir die ganz 
hervorragende, solide und schSne Ausstattung. 

Otto Wettstein, With. 

,,Der Erwerbsobstbau,,. Berichte uus Wissenschaft und Praxis. 
Berlin u. Hamburg:  Paul Par ty  1959. Bezugspreis 
DM 12,-- vierteljAhrl. 

Im April dieses Jahres erschien das erste Heft der 
neu begrfindeten Zeitschrift ,,Der Erwerbsobstbau". Die 
Herausgeber sind die Direktoren der maBgeblichen 
Obstbauinstitute der Bundesrepublik. h n  Geleitwort 
bringt KEMM~R zum Ausdruck, dab dieses Fachblat t  
ausschlie131ich den marktbeliefernden Obstbau ansprechen 
soll. Dabei wird eine sehr enge Verbindung yon Wissen- 
schaft und Praxis angestrebt. Die neuesten wissen- 
schaftlichen Erkenntnisse sollen ohne Verzug der Pfaxis 
nutzbar  gemacht werden. Soweit wichtige Arbeits- 
ergebnisse der Wissenschaft nicht im Originaltext fiber- 
nommen werden kSnnen, beabsichtigt man, diese in 
Form yon Referaten zu bringen. 

Im ersten Heft berichtet KEMM~R, wohl auch in der 
Absicht, die Aufgaben der neuen Zeitschrift klar heraus- 
zustellen, fiber .die Abgrenzung des Erwerbsobstbaues 
yore Selbstversorgeranbau. H~LKENBXU~ER bringt Er- 
gebnisse fiber Trieb- und Ertragsleistungen yon Schatten- 
morellen auf verschiedenen Standorten nnd Unterlagen 
bet unterschiedlicher Schnittbehandlung. F~ucs~E legt 
anhand  botanisch-morphologiseher Untersuchungen dar, 
welche ZusammenhEnge zwischen Wachstumshabitus der 
B/iume und Ertragsbildung bet )~pfeln bestehen. Er 
geht in diesem Zusammenhang den Ursaehen der Alter- 
nanz nach. Dx HAAS zeigt auf, welche Zusammenh~nge 
zwischen Mineralstoifwechsel und Fruchtqualit~it beim 
Apfel bestehen. Er macht dem Praktiker an einigen 
Beispielen klar, dab der Mineralstoffwechsel und somit 
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