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Nit 7 Abbildungen 

Ftir die regelm~Bige nnd ausreichende Versorgung 
der Bev61kerung mit Vitamin C (Aseorbin- und 
Dehydroaseorbins~ure) ist in vielen Liindern die 
Kartoffel yon groBer Bedeutung. Obgleich der Skorbnt 
in Europa praktisch verschwunden ist, wird immer 
wieder yon Mangelerscheinungen berichtet (GRo~Au 
1959), die bei reichlich Vitamin C in der Nahrung 
nicht anftreten wtirden (vgl. EICHHOLTZ 1957, 
SCHEU~ZRT 1955). Verminderte k6rperliche Lei- 
stungsf~higkeit, Neigung zu Erk~iltungskrankheiten, 
schlecht heilende Wunden, Knochenbrfiche nsw. sind 
Ffi ihsymptome des Vitamin-C-Mangels. Gerade in 
den frischgemt~searmen Winter- und Frtihjahrsmona- 
ten kann die Kartoffel eine entscheidende Vitamin- 
C-Quelle sein. In diesen Nonaten erreicht jedoch 
der Gehalt sein Minimum, er f~llt yon ungef~hr 
3o his 40 mg je lOO g Frischsubstanz im Oktober/ 
November auf 6 bis lo mg je loo g Frisehsubstanz 
im Mai/Juni. Bei einem Tagesbedarf yon nngef~thr 
loo mg Vitamin C reicht bei einem t~tglichen Kar-  
toffelgenug von 25o bis 3oo g die zugefilhrte Nenge 
fiir eine optimale Deckung des Bedarfs nieht aus. 
SCHEUI~ERT (1955) fordert  daher eine zfichterische 
Verbesserung des Vitamin-C-Gehaltes in der Kar- 
toffelknolle. 

Es ist in diesem Zusammenhang noch zu bedenken, 
dab durch die gebr~uchlichen Zubereitungsarten der 
KartoIfeln zu Speisezwecken noeh ein beachtlicher 
Verlust an Vitamin C eintreten kann (vgl. KR6NER 
und V6I.t<SEN 195o , SCHI~EIeEI~ 196 L dort  weitere 
Literatnrangaben). 

Z i e l  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  

In den nachstehenden Untersuchungen sollte die 
Frage gekl~irt werden, ob es unter den Species und 
Herktinften kultivierter und wilder Kartoffeln For- 
men gibt, die einen hohen Ascorbinsgure-(AS)-Ge- 
halt  in den Knollen besitzen und diesen w~hrend 
der Lagerung in einem geringeren Nage als die 
Kulturkartoffeln abbauen. In diesen Untersuchun- 
gen wurden vornehmlich die kultivierten ssp. andi- 
genum und 2 n - - 2 4 c h r o m o s o m i g e n  kultivierten 
Species (abgek. 2 n = 24 kult. Sp.) auf ihren AS- 
Gehalt gepriift. Wildkartoffeln wurden nur in einem 
beschri~nkten Umfang in die Untersuchungen ein- 
bezogen. Die Untersuchungsergebnisse sollen Aus- 
kunft  geben, ob mit dem geprtiften Material eine 
Aussicht auf ziichterische Verbesserung dieses Merk- 
mals besteht. 

Auf die Bestimmung der Dehydroascorbinsgure 
(DAS) wurde infolge des erheblichen Mehraufwandes 
bei der grol3en Anzahl erforderlicher chemischer 
Analysen verzichtet. Naeh Untersuchungen yon 
FRANKE (1957) kann man mit  einem Verh~tltnis 
yon AS:DAS yon ca. 2--4:  x rechnen. Es wird an- 

genommen, dab die ermittelten AS-Werte in einer 
entsprechenden Relation dem Gesamtgehalt an 
Vitamin C entsprechen. 

Fiir  die U n t e r s u c h u n g e n  v e r w e n d e t e s  
K n o l l e n m a t e r i a l  

Die geprt~ften Kartoffelspecies und Herkfinfte 
stammen ausschlieBlich aus dem Sortiment wilder 
und kultivierter Kartoffelspecies des Insti tnts Itir 
Pfianzenziichtung Grog-L~isewitz (abgek. G-LKSp. 

Zum Vergleich dienten die S. tuberosum-Kartoffel-  
sorten Ackersegen, Capella, Mira, Spatz, Zeisig aus 
dem zugelassenen KuKurkartoffelsortiment der DDR. 

Die Anzahl der untersuchten Arten und Herkt~nfte 
aus den verschiedenen Series ist in Tab. 1 aufge- 
ffihrt. 

Tabelle 1. 
Zahlenmiiflige ~bersicht des untersuchlen Materials. 

Anzahl 
matersuchter 

Unter- Arten 
suchung Her- 

kfinfte Muster 

Series Tuberosa I xo 325 506 
kultivierte Species II 7 31 96 
Series Tuberosa I 12 37 69 
wilde Species II - -  
Series Acaulia I 1 1 1 

II 
Series  Bulbocaslana I I 1 x 

II - -  - -  
Series  Cardiophylla I 3 3 3 

I I  
Series  Commersoniana I 5 35 44 

II I 6 11 
Series Longipedicellata I 2 17 24 

II 2 4 4 
3eries Pinnatisecta I 2 8 13 

II . . . . .  
S x  +I I ~ 36 4 2 7 ' 6 5 2  
S x lo 41 12o 
S x I 46 468 772 

Die ssp. andigenum4uberosum-Herk~infte leiteten 
sich zahlenm{iBig yon den nachfolgend anfgefiihrten 
Lgndern her: 

Ekuador 1 Argentinien 184 
Columbien 9 Chile 21 
Peru 4 ~ unbekannt 56 
Bolivien 14 
Eine n~ihere Angabe der gepriiften Species erfolgt 

in Zusammenhang mit den Untersuchungsergebnissen 
in den Tab. 2 und 3. 

Die Knollen entstammen unter  g{irtnerischen Be- 
dingungen angebauten Freiland- und Gew~chshaus- 
pflanzen und wnrden Anfang November geerntet. 

Durch die bereitwillige Abgabe yon I<nollenmaterial 
durch Fachkollegen verschiedener L~nder wurde die z. Z. 
etwa 17oo Herkiinfte nmfassende Sammlung aufgebant. 
Alle daran t3eteiligten seien unseres I)ankes gewit3. 
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Das Material wnrde in Ttiten im Keller gelagert. 
Die Temperaturen w~thrend der Lagerung verhietten 
sich wie Abb. 1 zeigt. 

Die AS-Bestimmungen wurden in der Zeit vom 
15. ax. bis ~8. ~2.59 nnd vom 20. ~. bis 11.2.60 - -  
Untersuchung I - -  durchgefiihrt. Vorwiegend For- 
men, die sich durch einen hohen AS-Gehalt aus- 
zeichneten, haben wir Mitte April einer nochmaligen 
Untersuchung (II) unterworfen (zahlenm~iBiger Urn- 
fang vgl. Tab. 1). 
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Abb. 1. Lagerungstemperaturen im Kel/er w~ihrend des Untersuchungszeitraumes 

~959/6o, 

Analytische Methodik 

Die Bestimmung der AS wurde nach dem Titra- 
tionsverfahren yon TXLLMANS durchgefiihrt, wie es 
FRA~XE (1955) beschrieben hat. Die Titration fiihr- 
ten wir nach STROHECKER und MATT 0951) durch. 

Von jeder Probe wurde auch der Trockensubstanz- 
gehalt bestimmt (abgek. Tr.S.). Im Mittel wurden 
15--2o Bestimmungen am Tag durchgeftihrt. 

Rechnerische Auswertung der analytischen Daten 
Da es bekannt war, dab einerseits der AS-GehaIt 

yon der Lagerungsdauer der Knollen abh~tngig ist 
und andererseits die Trockensubstanzgehalte der 
einzelnen Muster eine sehr groge Variationsbreite 
besitzen, war es notwendig, eine reale Vergleichs- 
basis zu den S. tuberosum-Sorten zu finden. 

Es wurden deshalb zu Beginn der Untersuchungen 
und dann in Abstgnden yon etwa 4 Wochen die 
5 Standardsorten auf ihren AS-Gehalt analysiert. 
Aus den Mitteln dieser in den angegebenen Inter- 
vallen durchgeffihrten Untersuchungen 1feb sich 
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Abb. 2. Ascorbins~ure-Gehalte der flint untersuehten Standardsorten 
w~hrend der Lagerung 1959t6o. 

und kultivierter Kartoffetspecies. II. 293 

dann unter Annahme einer jeweils geradlinigen Ab- 
bzw. Zunahme der ,,Tageswert" des Standards er- 
mitteln (Abb. 2). Diese ,,Tageswerte" setzten wir 
gleich lOO. Die AS-Gehalte der an den betreffenden 
Tagen untersuchten Proben wurden darauf bezogen. 
Andererseits wurden diese Werte noeh einheitlich 
auf das Trockensubstanz-Mittel der Standardsorten 
(23%) umgerechnet (abgek. AS]23% Tr.S. rel. z. Std.). 
Wir meinen, durch diese Umrechnung auf den S. 
tuberosum-Standard gut vergleichbare Werte ge- 
wonnen zu haben, die auch nach Ver~tnderung des 
Tr.S.-Gehaltes w~hrend der Lagerung eine reale 
BezugsgrSBe darstellen. Bei den 2 n = 24 kult. Sp. 
betrug z. B. der Tr.S.-Gehalt in der Untersuchung I 
im Mittel 22%, dagegen in der Untersuchung II 29%. 

In den Abb. 4 und 5 wurden an Hand der unter- 
suchten Andigena bzw. 2 n = 24 kult. Sp. die AS- 
Gehalte der Muster bei unterschiedlichen Bezugs- 
gr613en dargestellt. Es wurden hierbei verglichen: 

1. Ascorbins~uregehalt in der Frischsubstanz rel. 
zum ,,Tageswert" des Standards (lOO). 

2. Ascorbinsiiuregehalt in der Trockensubstanz reI. 
zum ,,Tageswert" des Standards (lOO). 

3. Ascorbins~uregehalt in der Frischsubstanz nach 
der Umrechnung auf einheitlich 23% Trocken- 
substanz (mg/loo g). 

4. Ascorbins~turegehalt in der Frischsubstanz rel. 
zum ,,Tageswert" des Standards (loo) nach der 
Umrechnung auf einheitlich 23% Tr.S. 

Weil sich die Untersuchungen fiber einen Zeit- 
raum von mehreren Monaten erstreckten, hielten wir 
die unter Punkt 4 genannte Bewertung am zweck- 
m~iBigsten. 

Versuchsergebnisse 

1. Das V e r h a l t e n  der  v e r g l e i c h s w e i s e  ge- 
pr i~f ten S. Luberosum-Kultursorten w~thrend 
der  U n t e r s u c h u n g s p e r i o d e  

In der Abb. 2 sind die Ver~tnderungen der AS- 
Gehalte im Mittel der 5 gepriiften Standardsorten 
fiir den Zeitraum veto 18. November 1959 bis zum 
17. Mai 196o dargestellt. 

Es werden dabei die AS-Gehalte in der Frisch- 
substanz wie auch in der Trockensubstanz angegeben. 
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Abb. 3- Summenkurvell der Aseorbinslhlre-Gehalte i n  d e r  F f i s c h s u b s t a n z  u m g e r e c h n e t  
auf 23% Trockensubstanz reL zum Standard (loo) bei s~imtliehen untersuehten Proben 

yon ssp. andigenum-Mustern bzw. 2 n ~ 24ehromosomigen kultiviertea Arten. 
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2. D e r  A s c o r b i n s A u r e g e h a l t  k u l t i v i e r t e r  
s f i d a m e r i k a n i s c h e r  S p e c i e s  

a) Das VerMltnis von AS in der Frischsubstanz zu 
der in der Trockensubstanz bei ssp. andigenum und ssp. 
guberosum (Chile): UnabMngig yon dem Trockensub- 
stanzgehalt variierten die AS-Gehalte bei den 443 ge- 
prtiftenMustern in der Frischsubst anz zwischen 6,3 und 
27,3 mg/xoo g und in der Trockensubstanz zwischen 
33,3 und ~7z,3 mg/loo g. Im allgemeinen steigt mit 
zunehmendem AS-Gehalt in der Frischsubstanz die 
AS in der Trockensubstanz mit der gleichen Tendenz. 
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rel. z. Std.) haben einen h6heren Trockensubstanz- 
gehalt als die S. tuberosum-Vergleichssorten. In den 
Abb. 4 und 5 sind s~mtliche Muster mit t~ber rel. ~ o  
AS aufgefiihrt. Es k6nnen dabei,wie bereits erw~hnt, 
die verschiedenen BezugsgrSl3en verglichen werden. 
Die ebenfalls zu den kultivierten Species z~hlenden 
Muster yon S. curtilobum (2 n = 6o) liegen in der 
erstenUntersuchung gr6Btenteils unter dem Standard 
bzw. nicht wesentlich dartiber (rel. ~o6 - -  Maximum). 

c) Vergleich der Untersuchung I (November--Feb- 
ruar) mit der Untersuchung II  (April): Nur Formen, 

I/!scorhlns~areqehalr die noch im Friihjahr einen fiber den Stan- 
in~e~Z~/sok~sl~z dardsorten liegenden Ascorbins~iure-Gehalt 
(s~mth~he ~h~lte wur~en 
e/~heith~ba~r~Ylobockeo- besitzen, haben zEchterisches Interesse. Es 
sabsla~z amyerecbnel) hat te  sich gezeigt, dab unter den kultivierten 

/ sfidamerikanischen Species and Herkiinften 
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Abb. 4. Ascorbins~ure-Gehalte s~imaicher ssp. andlgenum-Muster, die bei der Unter- 
suehung I cinch mehr als xo% h6hcren AS-Gehal~ als der Standard aufwicsen. Zugleich 

ein Vergleich verschiedenar Bezugsgr6gen. 
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Abb. 5. Ascorblns~iure-Gehaltc s~imtlieher 2 n = 24chromosomigen 
ku!tiviertcn Arten, die bei der Untersuchung I einen mehr als lo% 
hSheren AS-Gehalt als der Standard aufwiesen. Zugleich tin Var* 

gleich ver~hiedener Bezugsgr6gen. 

b) ~Tberblick fiber die Verteilung der H6he des 
AS-Gehaltes in den geprtiften Mustern kultivierter 
Kartoffelspecies (Untersuchung I): In der Abb. 3 
sind die H~tufigkeitsprozente der AS/23% Tr.S. tel. 
z. Std. yon den 2n----24chromosomigen Species 
und den 2 n  = 48chromosomigen Species in je 
einer Kurve gegeniibergestellt. Es f~llt dabei auI, 
dab die beiden Kurven etwa ~hnlichen Verlauf 
haben. Die Variationsbreite bei den ssp. andigenum- 
tuberosum-Formen ist grSBer. Ob dies nur auf die 
erheblich gr6Bere Anzahl untersuchter Muster (372: 
137) zuriickzufiihren ist, l~tBt sich nicht sicher nach- 
weisen. Es wgre denkbar, dab die 2 n = 48 chromo- 
somigen kultivierten Muster, die auch 6kologisch 
eine entschieden weitere Streubreite besitzen, eben- 
falls in bezug auf physiologische Faktoren in einem 
erheblich gr6geren Mage variieren. Von ziichteri- 
schem Interesse k6nnen nur Muster sein, die einen 
deutlich h6heren AS-Gehalt als die Kulturkartoffel- 
sorten aufweisen. Bei den ssp. andigenum-tuberosum- 
Formen liegen 7% und bei den 2 n = 24chromo- 
somigen kultivierten Arten 11% der untersuchten 
Muster hSher als rel. 11o zum Standard. S~imtliche 
Proben mit extrern hohem AS-Gehalt (ASi23% Tr.S. 

eine beachtliche Anzahl von Mustern beziiglich des 
AS-Gehaltes den Standard erreichten bzw. tibertrafen. 
In der zweiten Untersuchung im April wurde die Ver- 
~nderung des AS-Spiegels w~hrend der Lagerung ge- 
priift. Bei den ssp. andigenum-Mustern und 2 n = 24- 
chromosomigen kultivierten Arten analysierten wir 
ein zweites Mal 94 Muster und erzielten folgende zu- 
sammengefaBte Ergebnisse : 

Tabelle 2. Mittel der AS-Gehalte 5ei den kultivierten 2n 
48- und 24chromosomigen Species. Vergleich yon Unter- 

suchung I u n d  I I .  

Anz. gepr. Muster 
AS-Gehalt in der Frisch- 

substanz nach der Um- 
rechnung aui einheifl. 
23% Tr.S. (mg/loo g) 

AS-Gehalt in der Frisch- 
substanz nach der Um- 
rechrmng auf einheitl. 
23% Tr.S. bezogen auI 
den ,,Tageswert" des 
Standards (lOO) 

ssp. andigenum 

Unter- Unter- 
suchg. I suchg. I I  

33 33 

2 2 , 2  11, 5 

105 ,1  1 1 1 , 6  

2 n = 24 chro~, 

kultivier te Species 
Untcr- Unter- 

suchg. I suchg. II  

61 61 

20~ 4 11,5 

105 ,1  109,O 
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Die Aussagekraft dieser Mittelwerte 
ist sehr begrenzt, wenn man hierbei 
die in den Abb. 6 und 7 dargestellte 
groBe Variationsbreite in beiden Grup- 
pen in Betracht  zieht. In den gleichen 
Abbildungen sind nur die Werte an- 
gegeben, die in der Untersuchung II  
tiber rel. ~1o bei AS/23% Tr. S. rel. z. 
Std. stehen. Bei diesen Werten ist zu 
bemerken, dab die Mittel beachtlich 
iiber dem Standard (re1. ~34 bzw. ~22) 
nnd auch iiber den in Tab. 2 darge- 
stellten Gesamtmitteln der Unter- 
suchnng II  liegen. In den Abb. 6 und 7 
wurde Weft  darauf gelegt, die Bezie- 
hungen zwischen dem AS-Gehalt der 
ersten Untersuchung und dem der 
zweiten Untersuchnng vergleichen zu 
k6nnen. Es I~igt sich aus diesen Kurven 
sowie aus den weiteren Werten, auf 
deren Darstellung verzichtet wurde, ableiten, dab 
keine direkten Beziehungen zwischen AS-Gehalt im 
Herbst /Winter  bzw. Frtihjahr bestehen. Im allgemei- 
hen kommen j edoch hohe Frtihjahrswerte anch nur an 
Mustern, die nicht wesentlich unter dem Standard 
im Herbst  liegen, vor. 
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Abb. 6. Vergleich s~mtl[eher ssp. andigenum-Muster, die in Untersuehung I I  rel. ~1o% Ascorbins~ure 
in der Frischsubstanz nach Umrechnnng auf einheiflich 23% Troekensubstanz re!. zum Standard (xoo} 

enthielten, mit  den Ergebnissen der Untersuchung I.  

den. Mit diesen Untersuchungen bests wit die 
Angaben verschiedener sowjetischer Autoren, wie 
PROKOSEV 0947) U.a., fiber den hohen AS-Gehalt 
yon S. s t o lon@rum (S. ant@oviczii)  und dessen ge- 
ringere Abnahme w~hrend der Lagerungsperiode. Mit 
Ausnahme der Muster aus den Series Long@edicdla ta  
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Abb. 7. Vergleich sgmtlicher 2 n ~ 2402aromosomiger kultivierter Arten, die in Untersuchung I I  rel. 1Io% Ascorbins~ure in der Frischsnbstanz nach Umrechnung 

auf einlaeitliela 23% Trockensubstanz rel. zum Standard (Ioo) enthielten, mi t  den Ergebnissen der  Ulttersuchung I. 

Geographisch gesehen, verteilen sictl die Klone 
mit einem hohen AS-Oehalt in tier zweiten Unter- 
snchung auf die Hanptverbreitungsgebiete der tn- 
dianerkartoffeln des siidamerikanischen Subkonti- 
nents. 

3. D e r  A s c o r b i n s / t u r e g e h a l t  v o n  S p e c i e s  
aus  d e n  S e r i e s  Cardi@hyl la ,  Commersoniana,  De- 
missa,  Longipedicellata,  Cuneoalata,  Bulbocastana,  
Polyadenia  u n d  Tuberosa (wild) 

In der Tab. 3 sind die Untersuchungsergebnisse 
der geprtiften Arten und Herktinffe aus 8 ver- 
schiedenen Serien angegeben. Nut in den Series 
kongipedicel la ta  nnd Commerson iana  k6nnten u . E .  
erfolgversprechende Klone mit einem hohen AS- 
Gehalt auch nach lgngerer Lagerung ausgelesen wer- 

sind in diesem taxonomiseh, genetisch und physio- 
logisch sehr heterogenen Material im wesentlichen 
keine anderen Werte ermittelt worden, wm sie schon 
bei den kultivierten stidamerikanischen Species ge- 
funden werden konnten. Beim Vergleich mit den kul- 
tivierten sfidamerikanischen Species (Tab. 4) hat man 
den Eindruck, dab es unter diesen beziiglich des AS- 
Gehaltes eine ebenso groBe Variabilit~tt wie bei den 
t~brigen Species gibt. 

Vergleich der gewonnenen  Versuchser~ebnisse  
mi t  den Ermit t lungen  anderer Autoren 

Es tiegen eine Anzahl Untersuchungen von /31;- 
KI~ 1940 (zit. nach PROKOSEV 1947), PROKOSEV und 
MATTISON (1940), PROKOSEV (1947) und OTSCHA>r- 
KOW (zit. nach BUKASOV und KAMERAZ 1959) vor. 
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Tabelle 3. A seorbinsiiure-Gehalte der untersuehten wilden Species aus 7 Series 

Der Ztichter 

Untersuchtes Material 

Series mid Species 

Series Tuberosa -- wilde Arten 
S. sucre~se 
S. setulosistylum 
S. kurtzianum 
S. microdontum 
S. kurtzianum (S. macolae) 
S. setulosistylum (S. cater- 

thrum) 
S. sparsipilum (S. brevimu- 

cronatum) 
S. ]amatinae 
S. ca~4asense 
S. sparsipilum 
S. simplici]olium 

S. maglia 
S. vernei 
S. soukupii 
S. simplici[olium (S. giganto- 

phyllum) 
Series Acaulia 

S. acaule 
Series Bulbocastana 

S. bulbocastanum 
Series Cardiophylla 

S. cardiophyllum 
S. ehrenbergii 
S. sambucinum 

Series Commersoniana 
S. chacoense (S. gibberulo- 

sum) 

S. chacoense (S. caldasii) 
S. chacoense (S. subtilius) 
S. dolichostigma 
S. chacoense 

S. chacoense (S. boergeri) 
S. tarijense 
S. chacoense (S. schickii) 
S. chacoense (S. commer- 

sonii, 211 = 24) 
S. chacoense (S. laplaticum) 
S. chacoense (S. horovitzii) 
S. yungasense 
S. chacoense (S. garciae) 
S. chacoense (S. parodii) 
S. henryi 

Series Longipedicellata 
S. stoloniferum 

S. stoloni[erum (S. longi- 
pedicellatum) 

S. stoloni[erum (S. ant@o- 
viczii) 

S. stoloni~erum (S. neoanti- 
poviczii) 

S. polytriehon 

Series Pinnatisecta 
S. pinnatisectum 
S. jamesii 
* Untersuchullg I I  (April): 

I m  a l lgemeinen  k a n n  m a n  
gr6Bte Teil  der  yon  diesen 
t en  A r t e n  n ich t  besser  als 
ka r to f fe l so r t en  sind,  was in 

Ariz. 

1 
1 
1 
1 

12 

E 

V//Z 

2 

3 
1 

1 
1 
2 
2 

6 
2 

Herkfinfte 

G-LKS/Nr. 

33/1, 3 
53/1, 2 
98/1 
43/1 
24/2, 4, 5 

61/1, 2 

95/1 
50/2 
97/1 
49/2 
31/2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19 
lO3/1 
41/1, 3, 5, 8 
32/1 

54/2, 4; 43/3, 4 

1/3 

88/1 

6/7 
10511 
96/1 

51/1, 2, 8, 9, 10, 11 
51/1, 9, 10, 11 
47/3 
5511, 2 
92/1, 2 
8/1, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 18 
811, 9 
46/1 
70/1, 2 
30/4 

9/3 
52/2, 3 
91/1, 2, 3 
lO7/2 
16/3 
26/1, 2 
17/2 

23/1 , 4, 12, 14, 17, 19, 
20,  22, 27, 

22/9, lO 

4/2, lO, 11 
4/11 

93/1 
93/1 
1 0 2 / 1 ,  2 
102 /1 ,  2 

71/1, 2, 3, 4, 5; lOO/55 
18/1, 17 

feststellen, dab der 
Autoren untersuch- 

S. tuberosum-Kultur- 
der Tendenz unsere 

Ergebnisse best~tigt. Bei S. stoloniferum-HerkOmf- 
ten liegen die Januar/Februar-Untersuchungsergeb- 

Genotyper 
: Ariz. 

2 
2 
1 

7 
5 

5 

3 
8 
2 
1 

19 
4 
4 
2 

12 

9 
2 
2 
2 

10 
2 
i 
2 
1 

Aseorbins~ure ilx der Frisc~hsubstanz 
(sfimtliche Gehalte wurdea eizlheitlich auf 23% 

Troekensubstanz umgerechnet) 

absolut I 

rag/z'~o o g 

23,o 
17,2 
15,8 
14,9 
14,4 

13,3 

12, 7 
13,2 
12 ,0  
11,7 

11,1  

9,3 
8,7 
8,5 

7,4 

10,1 

12,3 

17,9 
16,9 
17,9 

23,1 
14,3 
11,2 
19,o 
19,2 

18,4 
14,1 
14,6 
14,1 
13,3 

13,1 
11,7 
12, 3 
12,O 
10 ,2  
lO,3 
9,1 

31,o 

28,0 

3o,4 
11,1  

28,0 
14,5 
23,0 
13,6 

13,5 
12,2 

relafiv zum Standard (10o) 

115,2 
86,3 
79,8 
76,1 
72,6 

67,3 

67,2 
66,6 
65,2 
59,9 

56,6 
47,2 
44,2 
41,6 

4 1 , 1  

49,2 

64,5 

97,3 
91,3 
82,8 

108,9 
123,4 
94,0 
93,6 
88,8 

86,5 
121,  7 

71,8 
68,1 
62,9 

51,8 
59,4 
57,2 
55,9 
50,2 
49,3 
42,8 

16o,7 

148,2 

142,8 
113,6 

14o,3 
131 ,1  
lo8,9 
124,3 

69,5 
63,4 

Variafionsbreite 

0 20 40 60 80 100 720/~0 750 YSOrel 

mml 
- - E / . A J  
- -  i l l  

m 

m 

YQr/atiombre~te 

Minknum Max/mum 

nisse im Vergleich zum Standard erheblich hSher als 
bei uns. 

Die Ergebnisse yon PROKOSEV und MATTISON sind 
wie folgt : 
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Tabelle 4. Ascorbinsiiure-Gehalte der untersuchten kultivierten Species aus der Series Tuberosa. 
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Untersuchtes  Material 

Series und Species 

Series Tuberosa - -  kultiv. Arten 
S. curtilobum 

S. tuberosum ssp. andigenum 
ssp. tuberosum 

(Chile) 

2n = 24chromosomige kulti- 
vierte Species insgesam~ 

S. caniarense 

S. ciecae 

S. phure]a (S. rybinii) 

S. chaucha (2n = 24) 

S. phure]a (S. kesselbrenneri) 

S. sleTlofo~q4z4,~/t 

S. macmillanii 

S. phureia 

S. goniocalyx i 
S. yabari ! 

* Untersuchung II  (April). 

Anz. 

2 
1 

238 

10 
10 

85 
2O 

I 
8 
2 

7 
2 

2 0  

16 

1 
2 
1 

Herkiinffe 

G-LKS/Nr. 

73--1, 2 
73/1 

85/1, 2, 4, 5 
85/1, 2, 4, 5 
63/1, 2, 3, 4, 5 
63/1, 2, 3, 4, 5 
45/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
45/5, 7 
7/2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 
7/7 
19/1, 3, 4, 5, 6, 7, lO 
19/4, 7 
36/6, 7, 8, lO, 11, 12, 
14,  15,  16,  17,  18,  20 ,  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 , 28 
36/11, 12, 15, 16, 23 
68/1, 2, 5, 6, 7, 8, lO, 11, 
12, 14, 18, 20, 21, 22, 
23 
62/2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1% 
11, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20 
62/7 
15/2, 6 
42/3 

relativ 
S. tuberosum-Kultursorten AS-Frischsubstanz 

7,77 nag loo 
S. stoloniferum (S. rnartinezii) 397 

(S. gandarae) 321 
(S. reddickii) 242 
( S. antipoviczii) 244 

OTSCI~AI~XOW land nicht diese grol3en Differenzen 
zu den Kulturkartoffeln (S. tuberosum ~ aus 116 Sor- 
ten 5 ,2- -17 ,7mg % - -  S. stoloniferum (S. anti- 
poviczii) 22,0 rag%). Nach den Angaben der o.g.  
Autoren zeigen auch S. phureja-Muster z. T. hShere 
Werte als die Standardsorten. Die gepfiiften Com- 
mersoniana-Arten zeichnen sich dagegen nicht durch 
einen besonders hohen AS-Gehalt aus. 

Beurteilung der Ergebnisse vom Standpunkt 
der Pflanzenziichtung 

Die Meinungen fiber die Notwendigkeit einer 
Ztichtung yon Kartoffelsorten Init einem hohen 
Vitamin-C-Gehalt sind geteilt. Ganz zweifellos ist 
aber die Zfichtung von Sorten, die w/ihrend der 
Lagerung in einem geringeren Mag als S. tuberosum- 
Sorten die AS abbauen, yore Standpunkt  der Volks- 
gesundheit ffir die L~nder mit einem hohen Konsum 
an Speisekartoffeln pro Kopf der Bev61kerung vo n 
Weft. 

Abgesehen von den wilden Species konnte in 
diesen Untersuchungen nachgewiesen werden, dab 

Der Zfmhter, 30. Band 

i 
3-enotypen] 

Ariz. ] 

4 

372 

33 
33 

13 ~ 
61 

7 

l O  

18 
11 
6 

8 
8 

3 ~ 
15 

25 

28 
1 

3 
1 

AScorbinsgure in der Frischsubstanz 
(s~imtliche Gehalte warden einheiflich auf 23% 

Trockensubstanz nmgerechnet) 

absolut I relativ zum Standard (xoo) 

mg/loo g 

18 1 
14 ,5  
16 ,5  

2 2 , 2  
11, 7 

17,3 
14,1 
23,8 
15,4 
22 ,2  
11 ,2  
19,4 
9,1 

17,6 
12,6 
16,8 
11 ,0  

17,5 
13,5 

16,1 

14,5 
11,5 
15,9 
17,2 

93,8 
125,1  
83,7 

105,1  
1 1 1 , 6  

87 ,1  
124 ,1  
111, 4 
lO6,3 
lO5,6 
95,5 

lOO,9 
81 ,1  

100,  5 
126,7 
95,3 

lo8,8 

92,7 
129,7 

87,6 

82,2 
l o 2 ,  7 
90,6 
90,3 

Variafion~breite 

0 20 r 80 80 ~00 12O l~O lgO 180rg. 

W ' l l l l l l l ~ l  
V//I/i//////I///~ 

W/IAJ" 1 VI/J/liS"~ 
~~//AIV///I/A d 

_ _  VJJ~ 

Var/ationsbre#e 

Minimum Maximum 

die re]ativ nahe mit unseren S. tuberosum-Sorten 
verwandten sfidamerikanischen Tndianerkartoffe]n 
eine gr6Bere Variationsbreite im AS-Gehalt als diese 
besitzen. Es gibt auch unter den S. tuberosum- 
Sorten Unterschiede im AS-Gehalt (I-IOGEN ]~SCH 
und ZINGSTRA 1954, DOVE et al. 1943, I{ARRIKA et 
al. 1944, MURPHY et al. 1945, KELLY und SomaEl~s 
I949, KELLY 1954. Es ist auch schon nachgewiesen 
worden, dab sich der Vitamin-C-Gehalt vererbt 
und durch zfichterische MaBnahmen erh6ht werden 
kann (Dove et al. 1943, MURPHY et al. 1945, LEICa- 
SENRIIVG 1951 , KELLY 1954). Diese Autoren berich- 
ten, daB aus der Kreuzung zwischen Partnern mit 
hohem Vitamingehalt auch Bastarde mit einem 
hohen Gehalt resultieren k6nnen, entsprechend um- 
gekehrt verhielten sich Kreuzungskombinationen mit 
niedrigem AS-Gehalt. Eine beachtliche ErhShung 
im AS-Gehalt war auch bei Eltern mit niedrigem 
AS-Gehalt nach Kreuzung und anschlieBender Selb- 
stung zu verzeichnen (KELLY 1954). 

Erst neuerdings lieB sich dutch die Arbeiten zur 
Nematodenresistenzzfichtung yon verschiedenen Au- 
toren nachweisen, dab es relativ leicht ist, nach etwa 
dreimaligen S. tuberosum-Kreuzungen mit der s@. 
andigenum zu St/immen mit Sortenqualit~tten und 
Ertr~tgen zu kommen. In unseren Untersuchungen 
konnte unter den ssp. andigenum-Formen eine be- 
achtliche Anzahl Klone mit einem h6heren AS- 
Gehalt nach der Ernte wie auch nach der Lagerung 

21 
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im April gefunden werden. Es scheint Verff. aus- 
sichtsreich zu sein, durch Kreuzung  dieser Fo rmen  mit  
S. tuberosum den AS-Gehalt  in kiinftigen Speise- 
kartoffelsorten zu erhShen. 

Die Auswer tung  der gtinstigen AS-Gehalte  in der 
Series Losg@edicellata durch die Ztiehtung ist bereits 
yon  sowjetischen Forschern in Angriff  genommen 
worden. In  einigen, jedoch seltenen F~illen konnte  
auch in S. tuberosum • S. stolotciferum (S. antipo- 
viczii)-Hybriden ein erh6hter  Vi tamin-C-Gehal t  
nachgewiesen werden (PRoKOS~V und  KAMERAZ ~940). 

Z u s a m m e l f f a s s u n ~  
In  vors tehenden Unte rsuchungen  sollte gepriift 

werden, ob unter  den Species des Sort iments  wilder 
und  knlt ivierter  Kartoffeln  des Ins t i tu t s  ftir Pflan-  
zenzt ichtung Grol3-Ltisewitz geeignetes Ausgangs-  
mater ia l  fiir eine Zt ichtung yon  Kartoffelsor ten mi t  
einem hohen Ascorbins~iure-Gehalt vorhanden  ist. 

Es wurden insgesamt yon  den wilden Species lO2 
und  von  den kul t ivier ten Species 325 verschiedene 
Ar ten  nnd  Herkt inf te  anf ihren AS-Gehal t  unter -  
sucht.  Die chemische Analyse umfaBte eine Herbs t /  
Win te run te r suchung  (Untersuchung I) fiir das ge- 
samte  Material und  eine Fr i ih jahrsuntersuchnng 
(Untersuchung II)  als Wiederholung nach  einer 
l~ingeren Lagerungsperiode ftir einen Tell der Muster. 
Ftir eine richtige Bewer tung  der Analysenwerte  wurden 
die Ergebnisse in Ascorbins~iuregehalt in der Frisch- 
substanz  umgerechnet  auf 23% Trockensubs tanz  
relativ mit  Kul turkar toffe lsor ten  (rel. lOO) verglichen. 

Die Variat ionsbrei te  der analysier ten Muster lag 
zwischen relativ 18 und  16o. Bei den ssp. andigenum- 
tuberosum-Formen haben 7% und  bei den 2n = 24- 
chromosomigen kult ivierten Arten  II~ der unter-  
suchten Muster (Untersuchung I) einen mehr  als 
lO% hSheren AS-Gehalt  als der Standard .  

S~imtliche in der Apr i l -Untersuchung (Unter- 
suchnng II)  fiber rel. 11o zum S tandard  liegenden 
Muster ha t t en  bei den 48chromosomigen  kultivier- 
ten Formen  im Mittel rel. 122 (max. ~5 o) und  bei 
den 2n  = 24chromosomigen kul t ivier ten Ar ten  im 
Mittel tel. ~34 (max. ~8o) des AS-Gehal tes  des Stan-  
dards bei 23% Tr.S. Verff. glauben, in diesen For-  
men ein geeignetes Ausgangsmater iaI  fiir die Ziich- 
tung  auf hohen AS-Gehal t  gefnnden zu haben.  

L i t e r a t u r  

1. Bui~Asov, S. M., und A. J. KAMERAZ: (Grundlagen 
der Kartoffelziichtung). Gosudarst vennoe izdatel 'stvo 
sel' skochozjajstvennoj Li teratury Moskva/Leningrad 
(russisch). 528 S. (1959). - -  2. DovE, W. P., E. F. MUR- 
PHY and R. V. AKELEY: Varietal differences and in- 
heritance of vitamins C and A in potatoes. Genetics 28, 
72--73 (1943). - -  3- EICHHOLTZ, F.: Lehrbuch der 
Pharmakologie im Rahmen einer allgemeinen Krank- 
heitslehre. Springer-Verlag Berlin (1957). - -  4- FRANKE, 
W.: Ascorbins/iure. - -  In  PAEcH-TRAcEY: Moderne 
Methoden der PilanzenanMyse Bd. II,  Seite 95 (1955)- - -  
5. FRANKE, W.: Der Vitamin-C-Gehalt yon Pflanzen in 
Abh/ingigkeit yon der Temperatur und das Verhiil• 
Ascorbins/iure zu Dehydroascorbins~iure unter besonderer 
Berticksichtigung gelagerter Iiartoffeln. Plants  49, 
345--388 (1957). 6. GRONAU, H.: Zur Vitamin C-Be- 
stimmung in der Praxis. Z. /irztliche Fortbildung 53, 
702--7o3 (1959). - -  7- HOGEN ESC~, J. A., en H. ZINGSrRA: 
Geniteurslijst voor aardappelrassen. 128 S. Wageningen 
(1954)- - -  8. KARRIKA, K. G., L. T. DUDGEON and FI. M. 
HAucK : Influence of variety, location, fertilizer and storage 
on the ascorbic acid content of potatoes grown in New 
York State. J. Agric. Res. 68, 49--63 (1944). - -  9. KEL- 
LY, W. C., and G. F. So~mE~s: The effect of t ime of 
harvest, variety and storage on the ascorbie acid content 
of potato tubers. Amer. Pot. J. e6, 47--53 (1949). - -  
lo. KELLY, W. C. : Ascorbic acid content of potatoes. The 
Nat. Pot. Breed. Progr. 13o--134 ( 1 9 5 4 ) . -  11. KR6NER, 
W., und ~vV. V6I.~:s~x: Die Kartoffel. Leipzig (195o). - -  
12. L~ICHSENRINa, J. M. : Factors influencing the nutri- 
tive value of potatoes. Univ. of Minnesota, Agric. Exp. 
Stat. Techn. Bull. 196 , S. 96 (1951). - -  13. MURPHY, E. F., 
W. F. Dove and R. V. A~:ELEY: Observations on ge- 
netic, physiological and environmental factors affecting 
the vitamin C-content of maine-grown potatoes. Amer. 
Pot. J. e2, 62--63 (1945). - -  14. PRoIr S. M. und 
A. J. KA~ERAZ: (Die Vererbuug der chemischen Zusam- 
mensetzung yon Knollen in unterspezifischen Kartofiel- 
kreuzungen). Vestnik socialisticeskcgo rastenie vodsva 
(Soviet Plant Industry  Record) No 4, 51--6o (russisch) 
(194o). - -  15. PROKOSEV, S. M., und V. L. MATTISON: 
Biochemische Eigenschaften neuer Ifartoffelspecies. 
Soviet Plant Industry Record No. 4, 61--74 (194~ �9 - -  
16. PROKOSEV, S. M.: (Die Biochemie der Kartoffel). 
Akademija Nauk SSSR (Akad. Wiss. UdSSR). 224 S. 
Moskau (russisch) (1947). - -  17. SCHEUNERT, C. A.: Die 
Bedeutung der QualiUit fiir die Ern~ihrung yon Mensch 
und Tier. Berichte und Vortr~ige der DAL zu Berlin I I /  
1955, BerIin (1955). - -  18. SCHRmB~R, K.: Chemic und 
Biockemie (unter besonderer Beriieksiehtigung qualit~its- 
bestimmender Faktoren). in: Die t Z a r t o f f e l -  ein Hand- 
bueh, herausg, yon R. ScmcI~ und M. KLINKOWSKt, Berlin, 
Bauernverlag (1.961, im Druck). - -  19. STROHECKEE, R., 
und F. MART: Uber die Oxydation der Ascorbins/iure. Z. 
analyt. Chemic 133, 342--346 (1951) �9 

Aus dem Insti tut  fiir Pflanzenziichtung GroB-Liisewitz der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin 

121bet die Beziehungen yon Volumen und Oberfl i&e bei Kartot elknollen 
Von G. MIglNL unter Mitwirkung yon H. GOSSLER 

Mit 1 Abbildung 

In  der Kartoffe lz t ichtung spielen u. a. die Knollen- 
form nnd  -gr6Be ans vielerlei Griinden eine wichtige 
Rolle. Einer  dieser Griinde, und  dies ist sicher nicht  
der wichtigste, ist das nnterschiedliche Atmungs-  
verhal ten  kleiner und  groBer Knollen. Wie wir 
bereits zeigten (MEINL 1960), kann  der Atmungs -  
verlauf  w~ihrend der Winter lagerung  zur Beurtei-  
lung der Lagerqualit~it herangezogen werden. Sorten, 
die im Win te r  wenig a tmen,  jedoch zum Zei tpunkt  
des Pflanzens durch  Atmungss t imula t ion  eine er- 

h6hte  Keimberei tschaf t  anzeigen, wie etwa die Sorte 
Mira, sind wiinschenswert.  Nun  liegen j edoch kleine 
Knollen wesentlich tiber, groBe un te r  dem Atmungs -  
wert  , ,durchschni t t l icher"  85 g schwerer Knollen. 

I n  einer Reihe yon  Unte r suchungen  tiber die 
A t m u n g  yon  Kartoffelknollen ist daher  die Frage  
aufgeworfen worden,  wodurch  der Unterschied in 
der Atmungsin tens i t~ t  kleiner und  groBer Knollen 
bedingt  sein kann.  Einige Autoren,  u. a. HOFFMANN 
(2916), versuchen,  die unterschiedliche CO2-Abgabe 


