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die Ertragsbildung wie den Wuehs der Schatten- 
morelle im negafiven, die Nachkommen anderer im 
positiven Sinne beeinflussen. Die ausschliel31iche 
Verwendung ertragsbegiillstigender Prunus-avium- 
Nachkommenschaften Eil3t bedeutende Ertragsstei- 
gerullgell zu. Die in Altenweddingen stehenden Mut- 
terMiume elltsiammen den Hiittnerschell Auslesen. 

Unter Prunus mahaleb gibt es sowohl als Unter- 
lagen bestens geeignete wie auch weitgehend un- 
brauchbare Genotypen. Die meisten derzeit ver- 
wendeten S/imlinge stellen infolge Nichtbeachtung 
des Herkunftswertes negative Auslesen dar. Werden 
nur obstbaulich wertvolle Formen yon gtinstig zu 
beurteilenden MutterMumen verwendet, so lassen 
sich beaehtliche Ertr/ige erzielell, die tiber dellen, die 
man mit Prunus-avium-Mischsaat guter Herkunft  
erreicht, liegen. 

An Beispielen werden eillige Genotypen roll 
Prunus mahaleb im Hinblick auf ihr obstbauliches 
Verhalten beschrieben. 

Das Einzelfruchtgewicht yon Schattenmorellen 
auf Prunus mahaleb ist in der Regel h6her als das auf 
Prunus avium. 

Die erzieltell grundlegenden Ergebnisse werdell 
durch Beobachtungen in verschieden alten Quartierell 
mit teils recht unterschiedlich geeignetem Unter- 
lagellmaterial ergiinzt. 

Solange keine Siimlinge oder Klone zuverl~issiger 
obstbaulicher Eignung roll Prunus mahaleb zur 
Verfttgung stehen, k611nen vorerst, wenn leichte 
B6den zu bepflallzell sind, Nachkommen yon Hei- 
mann zo empfohlen werden. Far  vogelkirschenf~thige 
B6den ist zun/ichst die verst~irkte Verwelldung roll 
Prunus avium anzuraten, wobei bestimmtell als 
wertvoll erkanntell Hiittnerschell Vogelkirschell, 

deren Eigenschaffen, soweit sie bekanll* Mnd, mit 
angefiihrt werden, der Vorzug zu geben ist. 
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Arbeiten zur Z/ichtung krebsresistenter Kartoffeln 
II. Untersuchung kultivierter siidamerikanischer Kartoffelspecies 

auf ihr Verhalten gegeniiber dem Krebsbiotyp G 1 

Von D. ROTHACKER und W. A. MIJLLER 

Einleitung 
Bei Untersuchungen am Kulturkartoffel-Welt- 

sortimellt des Insti tuts  fiir Pflanzenziichtullg Grol3- 
Ltisewitz kollnten wir feststellen~ dab die gegelltiber 
dem Krebsbiotyp G 1 resistenten Sorten und Zucht- 
st/imme gr6Btenteils direkte oder indirekte Nach- 
kommen des BRA-Stammes 9089 sind. Unter den 
Nachkommen des genannten BRA-Stammes hat  die 
Sorte Mira besondere Bedeutung erlangt, weil sie als 
einzige Kartoffelsorte gegentiber allen bekanllten 
deutschen Krebsbiotypen resistent ist (briefliche 
Mitteilung yon Herrn GOTTSCHLING, BZA Kleill- 
machnow). Vom ztichterischen Standpunkt  aus ist 
- -  trotz der erzielten Erfolge - -  das ellg begrenzte 
Ausgangsmaterial bei der Schaffullg krebsbiotypell- 
fester Kartoffelsorten wenig befriedigend. Aus diesem 
Grund war es llotwendig, unter den Wild- und Primi- 
tivkartoffeln weitere Resistenztr/iger zu suchen. Da- 
bei mut3te besonders Wert auf solche Formell gelegt 

werden, die neben ihrer Krebsfestigkeit gleichzeitig 
weitere, wirtschaftlich wertvolle Eigellschaften be- 
sitzen. Zum Auffinden solcher Formen wurde das 
Verhaltell voll kultiviertell stidamerikanischell Kar- 
toffelspecies gegeniiber dem Krebsbiotyp G 1 unter- 
sucht. 

Priifungsmethode 
Als Vorlauf zur Laborprtifullg fiihrten wir ill dell 

letzten Jahren (1956--1959) Freilalldulltersuclmllgen 
auf eillem Ilactlweislich seit lallger Zeit mit dem Bio- 
typ G~ stark verseuchten Feldsttick in Giel3tibel 
durch. 13ber die hierbei allgewendete Methodik be- 
richtete ROTHACKER (1957) bereits. Illfolge der teil- 
weise spiitell und schlechten Knollellbildullg vieler 
stidamerikanischer kultivierter Kartoffelspecies konn- 
te hierbei nur zwischen Pflanzell mit bzw. olme 
Wucherungen ullterschieden werden. Soweit die ge- 
priiftell Muster lange Stolonen bildeten, waren die 
Wucherungen vornehmlich an diesell festzustellen 
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Die Laborpr i i fungen wurden nach  der Dahlemer  
Methode in d e r  yon  MOLLER (1960) modifizierten 
F o r m  w/ihrend der Win t e rmona t e  x959/6o durch-  
gefiihrt. Je  Geno typ  infizierten wir mindestens  drei 
bis ftinf Stecklinge. Konn te  bei der ersten Infekt ion 
kein eindeutiges Ergebnis  erzielt werden, so wurde 
die Unte r suchung  der betreffenden Genotypen  ein 
bis zwei weitere Male wiederholt .  Beim Bonit ieren 
legten wir das Schema yon  K6I~LER (1932) zugrunde,  
das noch du tch  den Befallsgrad o (MOLLER 1960 ) 
ergAnzt wurde.  Die einzelnen Befallsgrade werden 
durch  folgende S y m p t o m e  charakter is ier t :  
Befallsgrad o: Weder Sori noch Nekrosen vorhanden 

(es ist keine Infektion erfolgt, Prtifung 
wurde wiederholt). 

,, 1: Nekrosen in wechselndem AusmaB die 
KeimoberflXche bedeckend. Soft fehlen 
v611ig. 

,, 2 : bTeben ~Tekrosen ~reten vereinzelt Soft auf, 
ohne daB der Keim oder Teite davon de- 
formiert sind. 

,, 3: Niindestens 5o% oder mehr der Infektio- 
hen absorbiert und zu Nekrosen umgebil- 
det, der Rest bildet reife Sori. Befallene 
Bl~ttchen verdickt, Stengel nicht defor- 
miert. 

Befallsgrad 4: Der grSBte Tell der Keimoberfi~che mit 
Soft besetzt, Nekrosen nut in geringem 
Umfang vorhanden, Stengel mehr oder 
weniger stark deformiert. 

,, 5 : Der ganze Keim ist dicht mit Sori besetzt 
oder zu einer Wucherung umgebildet. Ne- 
krosen treten nicht auf. 

AIs ,,widerst~ndsf~ihig" wer te ten  wir nur  die Geno- 
typen,  deren Stecklinge in die Befallsgrade 1 und  2 
eingeordnet  wurden.  Soweit nur  ein Steckling eine 
h6here Bewer tung  (beispielsweise 3 • 1, 2 • 2, 
1 • 3) erhielt, wurde  der betreffende Geno typ  ats 
anf/illig beurteilt .  Es ist m6glich, dab auf  diese Weise, 
entsprechend den Er fahrungen  bei der Pr t i fung  yon  

�9 bekann ten  krebsfesten Kul turkar tof fe lsor ten  mit  dem 
Bio typ  D 1, gelegentlich Genotypen  als anf~illig be- 
werte t  werden, die bei einer gr6Beren Wiederholungs-  
zahl sich u. U. als widerstandsf~hig erweisen. Bei 
der H/iufigkeit des Vorkommens  widerstandsffihiger 
Formen  unter  den geprtif ten Mustern unseres Sorti-  
mentes  g laubten wir, auf eine weitere Unte r suchung  
solcher , ,zweifelhafter" Geno typen  verzichten zu 
kSnnen. 

Tabelle 1. Zusarnmen/assung der Untersuchungsergebnisse i~ber das Verhalten der gepri~.ften ssp. andigenum-Herki~nfte 
des G - L K S  gegeniiber dem Krebsbiotyp Gz (Giefli'tbel). 

Geographische 
Herktmft der 
geprfiften ssp. 

andigenum-Muster 

Ecuador 1 1 

;olumbien 12 12 

Peru 84 45 

Bolivien , 5 2 

A_rgentinien 241 lo 

Chile 

anbekannt 

Insgesamt : 

Herk(inffe, VOlt denen jeweils mehrere Genotypen (S~mlinge des Vorjahres) 
gepriifte geprfift warden 

Her- s~mtl, oder ein davon 
kiinfte Tell der Geno- insges. Anzahl G-LKS 

insges, typenohne Befall Nr. 

5 ~ 

86 

AnzahI [ % 

1 1OO 

3 25 

24 

mit Befall I Gelxotypen 
ohne Befall 

Anzahl! % I Anzahll % 

6 138 lo 62 3/ lo7 
i _  

3/56, 63, 17 -I ~ l  4 19" - -  ' 
106 ,  I 

53 3/17, 18, 19, 85 52 79 48 
120, 22, 23, 

27, 68, 7 o, 
7 6, 84, 85, I i 
87, 99, lOO, I i 
lO3, lO5, 

I 116, 121, I 
122, 127, ! 
128, 129, i 

Herkiinfte, die in mehrerea Wiederholungen als 
Naehbaa des 0riginalklones geprO.ft warden 

.Anzahl 
lnsges. 

39 

Klone ohne G-LKS 
Befall 

Nr. Anzahl / % 

16 41 3/349, 45 o, 455, 46o, 
468, 469, 482, 483, 

_ _  _ 153 

lOO 3/42. , 167 12 86 2 14 13 4 131 3/794, 

4 ~ 3/1 , 158, -- 7 47 8 53 231 i 63 27 3/168 , 
162, 165, I 220, 

1 244, 
i 285, 

L  4o: 
i 6 1 o ,  

616, 
l 640, 
! 696, 

I I i I 719, 73 o, 
i i ,! 748' 

i 763, 
I i 783, 
I I 824, 

486, 527, 528, 529, 
53o, 531, 532, 56o 

2 1 0 ,  2 1 3 ,  218, 
227, 239, 243, 
25 ~ , 263, 272, 
2 9  ~ , 2 9 1 ,  2 9 2  , 
542,566,571 , 
585, 593, 597, 
611, 613, 615 , 
620,626, 627 , 
657, 693, 695, 
703, 708, 712, 
72o, 727, 728, 
731 , 732, 746 , 
749, 750, 752 , 
764, 766, 771 , 
79o, 816, 817, 
831 , 835 

1o8 41 

3 ~ -  - -  18 3/132, 142 , lo " [7 ' -  
148, 166, 
169, 173, 

[ 192. 

38 

L i I i 

137 11531 121 

I 

5 ~ 5 
i 

18 64 48 3 5 

I 
471 381 ] 124 

lo 3/365, 371 , 813, 
lOO/116, 125 

I 
75 I 3/217, 224, 247, 252, 

297, 324, 567, 793, 
i 795, 797, 789, 799, 

809, 811, 
lOO/76-3, lOO/77-19 

/31 

812, 820, 826 
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Ffir die Untersuchungen verwendetes Material 

Wir prfiften bei unseren Untersuchungen insgesamt 
1687 verschiedene Genotypen kultivierter siidameri- 
kanischer Species (2n6o,  2n48 ,  2n24)  aus dem 
Sortiment des Insti tuts far Pflanzenziichtung Grol3- 
Liisewitz (G-LKS). Die untersuchten Species sind 
in den Tabellen 1--  3 vermerkt,  die Nummern der 
Herktinfte mit  Resistenz gegeniiber dem Krebs- 
biotyp G 1 sind dort  ebenfalls angegeben. Auf die 
Angabe der Nummern yon den Herkiinften ohne 
Resistenz wurde abgesehen. Einesteils handelt  es 
sich bei den untersuchten Mustern um vegetat iv ver- 
mehrte Klone aus Siidamerika, anderenteils um 
Knollen yon S~tmlingen aus tier generativen Vermeh- 
rung (Samen) in Sfidamerika gesammelter Muster. 
Im letzteren Fall wurden nach M6glichkeit mehrere 
Genotypen je Herkunf t  untersucht.  Die zur Unter-  
suchung verwendeten Knollen s tammten ausschlieg- 
lich yon Pflanzen, die unter  g~irtnerisehen Bedingun- 

�9 gen im Gew~ichshaus oder Freiland kultiviert wurden. 

Untersuchungsergebnisse 
In erster Linie wurde unter  den 2 n = 48 chromo- 

somigen stidamerikanischen Herkiinften der Art 
S. tuberosum ssp. andigenum und ssp. tuberosum nach 
Resistenz gegen dell Krebsbiotyp G 1 gesucht. Aus 
der Tab. 1 ist ersichtlich, dab in einem sich fiber 
mehrere tausend Kilometer erstreckenden Verbrei- 
ttmgsgebiet Formen mi t  Resistenz gegeniiber dem 
Krebsbiotyp G 1 zu finden sind. Obwohl die Prozent- 
s~itze der Herkiinffe ohne bzw. mit Befall aus den 
aufgeftihrten L~indern unterschiedlich sind, kann man 
aus diesen Ermit t lungen keine sicheren Schlugfolge- 
rungen fiber eine unterschiedliche Hiiufigkeitsvertei- 
lung der Krebsresistenztr~iger in den verschiedenen 
Verbreitungsgebieten yon ssp. andigenum-tuberosum 
ziehen. Von besonderem Weft  sind u. E. die Ermit t -  
lungen an dem vegetativen Nachbau der Original- 
Klone. 

Auch unter  den 24chromosomigen kultivierten 
Species gibt es Resistenz gegeniiber dem Biotyp G 1 
(Tab. 2). Der Vergleich der Quote resistenter zu an- 
fiilliger Genotypen zwischen ssp. andigenum-tubero- 
sum und den 2 n = 24chromosomigen Species l~iBt 
sich ans Tab. 3 ziehen. Die Tabellen geben des 
weiteren einen guten zahlenm~iBige n ~lberblick fiber 

Tabelle 2. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
iiber das Verhalten der gepri~/ten 2 n = 24chromosomigen 

kultivierten Species gegeni~ber dem Krebsbiotyp G1 
Herki~n/te, yon denen ~eweils mehrem Genotypen (3iimlinge 

des Voryahres) gepri~/t wurden. 

Species 

S. goniocalyx 
S. phure]a 

S. kesselbrenneri 
3. rybinii 

3. stenotomum 
3. yabari 

5. macmilIanii 
S. caniarense 
S. eieeae 
S. ahaucha 211 = 24 

I n s g e s a m t ;  

sfimtliehe 
Anz, : G e n o t y p e n  
ins& mit Befall 

1 2  2 t l o o  
18 17 ; 94  
5 3 6ol 
6 4 67 

22 19 86 

17 14 83 
3 3 : o o  
5 5 :oo 
6 5 83 

sgmtl, oder eirt Tell d. 
Genotypen ohne Befall 

Anz. 

* 

2 
2 

3 
1 

3 

1 

85 75 s 1131 

[ ] G-LKS 
% Nr. 

6 6 2 / 8  
4 ~ 19/6, Io 
33 45/2, 5 
14 36/9, 13, 17 

2oo 42/3 
17 68/7, 8, 13 

17 7/8 

15 

den Umfang unserer Untersuchungen. Es konnte 
eindeutig festgestellt werden, dab die kultivierten 
stidamerikanischen Kartoffelformen nach Infektionen 
mit Synchytrium endobioticum dieselben Reaktionen 
(Ausbildung yon Sorizellen, nekrogene Abortion) zei- 
gen wie die S. tuberosum-Kulturkartoffelsorten. 

Tabelle 3. Insgesamt geprii[te Anzahl verschiedener Geno- 
typen der einzelnen Species. 

Geprfifte Species 

S. curtilobum 
S. tuberosum 

ssp. tuberosum (Chile) 
ssp. andigenum 

2 n = 24chromosomige 
kultivierte Species 

Insgesamt : 

geprO.fte Gellotypei1 
Anzahi ohne Befall 
insges. Anzahl % 

22  - -  - -  

52 o5 2o 
lo8o 28 26 

533 69 13 

1687 354 21  

Beziehung der Ergebnisse zu den Angaben 
anderer Autoren 

Resistenz gegeniiber dem kosmopolitischen Bio- 
typ  D 1 des Krebserregers ist in den S. tuberosum- 
Sorten des Weltsortiments in groBer H~iufigkeit vor- 
handen. Ohne Schwierigkeit konnte erreicht werden, 
dab bereits seit zwei Jahrzehnten Krebsresistenz 
(Biotyp 1)1) als obligatorisches Sortenmerkmal in 
Deutschland gefordert wird, weil das ellemals aus 
Siidamerika stammende Ausgangsmaterial diese Re- 
sistenz enthielt. BUKASOV und KAMERAZ (1959) ffih- 
ren 72 ssp. (S.) andigenum- bzw. ssp. (S.) tuberosum- 
Varietiiten und -Formen an, die Krebsresistenz be- 
sitzen. In einer Feldpriifung, die jedoch - -  nach den 
Erfahrungen der Verff. - -  um eine sichere Aussage 
machen zu kSnnen, noch durch eine Laborprtifung 
erg~nzt werden muB, land ToxoeEus (1958) yon 22 
mit dem Biotyp 01 gepriiften ssp. andigenum-Klonen 
4 ohne Befall. 

OclmA weist 1951 darauf lain, dab der Kartoffel- 
krebs in Peru welt verbreitet  ist und man dort hoch- 
resistente ssp. (S.) andigenum-Klone auslesen kann. 
Auf Grund einer 6kologisch-pflanzengeographischen 
Betrachtungsweise yon Resistenzfragen bei knollen- 
tragenden Solanum-Arten kommt Ross (196o) zu dem 
Schlul3, dab in der hygrophytischen Region der Berg- 
regenw~lder und Nebelw~ilder u. a. Resistenz gegen- 
fiber Synchytrium endobioticum zu erwarten ist. 

Die unerwartet  groBe Hiinfigkeit von Gl-resisten- 
ten kultivierten Formen ans verschiedenen L~indern 
l~iBt darauf schlieBen, dab in diesen Gebieten ein 
Infektionsdruck zur natfirlichen Selektion res i s ten te r  
Formen gefiihrt haben muB. In diesem Zusammen- 
hang sei bemerkt,  dab auch unter wilden Species ans 
diesen Liindern eine beachtliche Anzahl krebsresisten- 
ter Arten yon Verff. ermittelt  werden konnten. Eine 
ausfiihrliche Darstellung dieser Ergehnisse bleibt 
einer weiteren Publikation vorbehalten. 

Es ist nicht bekannt,  wie weir der Erreger des 
Kartoffelkrebses in Sfidamerika in Rassen speziali- 
siert vorkommt.  Nach einer mtindlichen Mitteilung 
von OCHOA wird z. B .  die Wildart  S. acaule - -  die 
ebenfalls gegen aggressive Biotypen in Deutschland 
resistent ist - -  in Peru yon Krebs befallen. Dies l~iBt 
darauf schlieBen, dab in den entsprechenden Gebieten 
Sfidamerikas bereits eine weitgehende Spezialisierung 
vorkommt, 
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SchluBfolgerungen ftir die Kartoffelztichtung 

W~thrend der letzten beiden Jahrzehnte  sind vor- 
nehmlich in Deutschland neue yon dem bisher be- 
kannten Biotyp D~ abweichende Krebsbiotypen in 
zunehmendem MaB beobachte t  worden. Zur Zeit 
gibt es bei einigen Kulturkartoffelsorten noch wirk- 
same Resistenzbarrieren, die jedoch vermutl ich weit- 
gehend die gleiche genet i sche  Grundlage besitzen. 
Aus diesem Grund fiihrten wir unsere Untersuchun- 
gen in erster Linie in dem Bestreben dutch, vor 
unliebsamen , ,~lberraschungen" durch neue, auch 
diese Barriere durchbrechende Biotypen geschiitzt 
zu sein und der praktischen Kartoffelzfichtung neue 
Resistenzgene zuzufiihren. Es wird allerdings wei- 
terer Untersuchungen bediirfen, um zu kl~ren, inwie- 
welt die gegen den Biotyp G 2 ausgelesenen resistenten 
Formen auch Resistenz gegen andere Biotypen be- 
sitzen. Es ist anzunehmen,  dab Resistenz gegentiber 
dem Biotyp D~, wenn nicht bei allen, so doch bei dem 
gr6Bten Tell der G~-resistenten Formen vorkommt.  
Interessant  wird es auch sein zu kl~tren, inwieweit 
die genetische Grundlage innerhalb einer Art  - -  ins- 
besondere bei ssp. andigenum-tuberosum- sowie 
interspezifisch zwischen den 48- und 24chromosomi- 
gen kultivierten Formen di f fer ier t .  Da es unter 
unseren mitteleurop~tischen photoperiodischen Be- 
dingungen Schwierigkeiten macht ,  eine ausreichende 
Knollenmenge fiir weitere Untersuchungen zu er- 
stellen nnd die ztichterische Nutzung von vornherein 
nur durch weitere Kreuzungen mit  S. tuberosum m6g- 
lich ist, sollen die folgenden Untersuchungen an 
F1-Bastarden (S. tuberosum • ssp. (S.) andigenum- 
tuberosum) durchgefiihrt werden. 

Falls es sich herausstellen sollte, dab die unter  den 
kultivierten stidamerikanischen Species gefundene 
G2-Resistenz gegen alle bisher bekannten Synchy- 
trium-Biotypen Widerstandsf~higkeit verleiht, wird 
man m6glicherweise auf die schwierige ziichterische 
Arbeit mit  resistenten Wildarten verzichten k6nnen. 

Zusammenfassung 
In umfangreichen Freiland- und Laborunter-  

suchungen, auf deren Methodik hingewiesen wird, 
wurden kultivierte stidamerikanische Arten und Her-  
kiinfte aus dem Sortiment des Inst i tuts  far  Pflan- 
zenzfichtung GroB-Liisewitz (G-LKS) auf ihr Ver- 
hal ten gegeniiber dem Krebsbiotyp G 2 (Giel3iibel) 
untersucht .  Insgesamt wurden 576Herki inf te  - -  
S. curtilobum 2, ssp. andigenum-tuberosum 489, 2 n = 
24 chromosomige kuitivierte Species 85 - -  mit  1687 
verschiedenen Genotypen untersucht.  Von ssp. andi- 
genum-tuberosum waren 25% und yon den 2 n -  
24chromosomigen Species 13% der geprtiften Geno- 
typen resistent. Es wird darauf hingewiesen, dab 
durch diese Untersuchungen fiir die Kartoffelziich- 
tung ein neues beachtliches Genreservoir erschlossen 
wurde und dab es sich vermutl ich vorerst  eriibrigt, 
aufwendige Arbeit auf der Basis resistenter Wildarten 
zur Ztichtung krebsbiotypenresistenter  Kartoffeln zu 
leisten. 

L i t e r a t u r  
L BUKASOV, S. M., u. A. J. KA~RAZ: (Grundlagen der 

Kartoffelziichtung). Gosudarstvennoe izdatel'sqcvo sel's- 
kochozjajstvennoj Literaturi Moskwa/Leningrad (russ.) 
(Staatsverl. f. Landw. Lit. Moskau/Leningrad) S, 528 
(1959). - -  2. I{6~tL~R, E. : CTber das Verhalten yon Syn- 
chytrium endobioticum auf anf~lligen und widerstands- 
I/thigen Kartoffelsorten. Arbeit. Biol. l~eichsanst, xg, 
263--284 (1932) �9 - -  3. Mi3I.LER, W. A.: Beitrag zur Me- 
thodik der Krebsresis• bei Kartoffeln. Diss. 
Univ. Rostoek, Landw. Fak. (Maschinensehrift) (196o) . -  
4. OCHOA, C. : Algunos estudios sobre papas peruanas co- 
rno base para un prograrna de rnejorarniento en el pais. 
Agronornia, Lima, 15 (65), 3x--38 (1952) . -  5. Ross, H.: 
Ober die Zugeh6rigkeit der knollentragenden Solarium- 
Arleen zu den pflanzengeographischen Forrnationen Siid- 
arnerikas und darnit verbundene Resistenzfragen. Z. 
Pfianzenz. 43, 227--24 ~ (196o). - -  7. ToxoPE~Js, H. : Voor- 
lopige resnltaten van Bet onderzoek Vail de Wageningse 
Aardappel Collectie (W.A.C.). 1Vfeded. No. 20, van de 
Stichting voor Planten Veredeling (S.V.P.) Wageningen, 
Niederlande ( 1 9 5 8 ) . -  6. 1ROTHACK~R, D.: Arbei~cen zur 
Ziichtung krebsresistenter Kartoffeln. Der Ziichter 27, 
181--183 (2957). 

Aus der Forschungsstelle fiir Getreideziichtung IGoster I-Iadmersleben der Deutschen Akadernie 
der Landwirtschaftswissensehaften zu Berlin 

Die Verbesserung der Qualit it des Roggens durch Zfichtung 
V o n  W .  PLARRE 

lVfit 5 Abbitdungen 

A. Einleitung 
Brot  ist nicht mehr  das Grundnahrungsmit te l  

unserer Bev61kerung. Nach GLATZEL (6) war es 1810 
an den Nahrungskalorien eines Normalverbrauchers  
in Deutschland zu 82% beteiligt, w~hrend heute sein 
Anteil in der D B R  nur noch 27% und in der D D R  
nach THOMAS (22) 35% betr~gt. Die ver~nderten 
Lebensverh~ltnisse und der steigende Lebensstandard 
sind fiir den Riickgang des Brotkonsums verantwort-  
lich zu machen. Vom Standpunkt  des Ern~hrungs- 
physiologen ist es sch~tdlich, wenn der Brotverzehr  
noch welter zuriickgeht. Er  kann aufgehalten werden, 
wenn ein quali tat iv hochwertiges Brot  geliefert wird. 
Die Erzeugung y o n  Qualit~ttsware beginnt bei der 
Landwirtschaft ,  und hier s teht  an erster Stelle der 
Zfichter. Der Roggen ist in Deutschland unsere 

Hauptbrot f rucht .  Es soil in dieser Arbeit untersucht 
werden, was ist bisher im Rahmen der Qualit~its- 
ziiehtung beim Roggen geleistet worden und wie ist 
eine Verbesserung der Qualit~t zu erreichen ? 

B. Material und Methoden bei der Ziichtung 
eines Qualit~itsroggens 

l~/fan hat sich bisher beim Roggen nicht so intensiv wie 
beim Weizen rnit dem Qualitgtsproblem befal3t. Sowohl 
fiber den Qualitgtsbegriff als auch fiber die Un• 
methoden bestehen sehr unterschiedliche Auffassungem 
Unabh~Lngig yon diesen Meinungsverschiedenheiten und 
Unklarheiten, womi• sich das den IRoggen verarbeitende 
Gewerbe auseinanderzusetzen hat, ist in I-Iadmersleben 
ein eigener Weg bei der Ziichtung eines Qualit~itsroggens 
gegangen worden. 

Um dem Wunsche des Konsumenten naeh hellem Bro• 
zu entsprechen, wurde versucht, einen hellk6rnigen Rog- 


