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I. E i n l e i t u n g  

Die Rentabilit~it des Tomatenanbaus  wird in alien 
Teilen der Welt durch das starke Auftreten von Krank-  
heitserregern geffihrdet. Zahlreiche Untersuchungen 
fiber die einzelnen Erreger und ihre wirtschaftliehe 
Bedeutung liegen vor allem aus den USA und aus ver- 
schiedenen europ~iischen L~indern vor. In  Nord- 
amerika spielen Fusarium oxysporum und bakterielle 
Welkekrankhei ten eine groBe Rolle, die in Europa  
keine oder nut  eine geringe Bedeutung haben. Daher 
sind viele Angaben der amerikanischen Autoren nicht 
ohne weiteres auf die europ~tisehen Verh~iltnisse iiber- 
t ragbar.  

Zahlreiche Publikationen erw~thnen eine Resistenz 
bzw. Immunit~it yon Wildarten gegen einen oder 
mehrere Krankheitserreger.  Durch Einkreuzung yon 
Wildformen versuchte man, krankheitsresistente 
Kul tu r tomaten  zu schaffen (v. SESrGBUSCI~ 1933, 
ALEXANDER U. HOOVER 1953, 1955, DOOLITTLE 1954, 
RICK U. BUTLER 1956 ). Als Ausgangsmaterial  dienten 
hierbei vor allem L. pimpinellifolium, L. hirsutum und 
L. peruvianum. 

I m  norddeutschen Kiistengebiet spielen zahlreiche 
Fruchtfiiulen eine Rolle, die nur dureh 3--7mal ige  
Spritzung mit  Fungiziden wirksam bek~tmpft werden 
k6nnen (GRt~MMER und Gf3NTI~ER, ~959). Auf lange 
Sicht h~tte daher eine Zt~chtung resistenter Tomaten-  
sorten gute wirtschaftliche Aussichten, da umfang- 
reiche Bek~impfungsmal3nahmen t~berfliissig werden. 

Die wichtigste Rolle spielt unter  den hiesigen Ver- 
h~fltnissen die Braunf iu le  der Tomaten,  hervorgeru- 
fen dutch Phy~@hthora infestans (~ont.)  de Bary.  
Nach Ermit t lungen yon GOXT~IER und GRt~5~ER 
(1958) lag t rotz  dreimaliger Spritzung mit  Kupfer- 
pr~paraten der Anteil braunfauler  Friichte an der 
Gesamternte  bei den besten Handelssorten etwa zwi- 
schen fiinf und dreiBig Prozent;  die H6he der j~ihrlich 
auftretenden Ertragsverluste  wurde s tark vom Wit- 
terungsverlauf beeinflul3t. Keine der gepriiften Han-  
delssorten besal3 eine ausreichende Feldresistenz ge- 
gen den Erreger. Lediglich besonders friihreife Sorten 

wie , ,Fanal" und ,,Frfihe Liebe" entgingen in den 
meisten Jahren  einem st~trkeren Befall, da ein groger 
Teil der Frfichte vor dem ersten st~rkeren Auftreten 
des Erregers geerntet  werden konnte. 

An zweiter Stelle sind die yon Alternaria ~orri (Ell.) 
Neerg. f. sp. solani (E. u. M.) und yon Didymelle 
lycopersici Kleb. hervorgerufenen F~iulen der Friichte 
zu nennen. Ihre wirtschaftliche Bedeutung ist zwar 
geringer als die der Braunf~iule (Einzelheiten bei 
GONTI~ER und GRO~MEI~, 1958 ), doch sollte man bei 
Neuzfichtungen auf eine Feldresistenz gegen diese 
Erreger hinarbeiten. 

Andere Fruchtf~iulen spielen in unserem Gebiet nur 
eine untergeordnete Rolle. Auch Stengelf~ulen und 
Welkekrankheiten t ra ten  in den vergangenen Jahren 
nur vereinzelt auf. Daher konzentriert  sich das In- 
teresse der Z~ichter vor allem auf Phytophthora, Didy- 
mella und Alternaria. 

I I .  M a t e r i a l  

Eine vollst~indige Bearbei tung des Verhaltens yon 
Lyc@ersicon-Wildarten h~tte die Prt~fung eines sehr 
umfangreichen Wildtomatensort imentes  mit  vielen 
verschiedenen Herkiinften erforderlich gemacht.  Da- 
her wurde in einem umfassenden Sortiment zun~chst 
eine mehrj~ihrige Vorauswahl durchgefiihrt, bei der 
aus jeder fiir den Tomatenzt~chter interessanten Un- 
tersippe der Gat tung Lycopersicon eine Form ausge- 
w~thlt wurde, die weniger s tark yon den Krankheits-  
erregern befallen wurde als die anderen im Sort iment 
vorhandenen verwandten St~tmme. Kfinstliche Infek- 
tionen wurden nicht vorgenommen, sondern es er- 
folgte nur eine mehrjiihrige Bonit ierung der Feld- 
resistenz. Hierunter  verstehen wir das Verhalten 
einer Sorte gegen die am Standort  vorkommenden 
Biotypen unter  den dort herrschenden Infektions- 
bedingungen. 

Die Priifung der ausgelesenen St~imme erfolgte in 
den Jahren 1958--196o. Wir bearbei teten vorwie- 
gend die taxonomischen Untersippen, denen auch yon 
anderen Autoren (vgl. CURRENCE, 1959) Bedeutung 
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ftir die Resistenzziichtung beigemessen wurde. Von 
den Typen,  die der Kul tu r tomate  taxonomisch nahe 
stehen, w~hlten wir St~imme aus, die von anderer 
Seite als resistent beschrieben waren oder die uns bei 
der Vorprtifung wegen der geringen Zahl kranker  
Frfichte aufgefalle:a waren. 

Auf Grand der Vorauswabl wurden folgende For- 
men in die Prfifung einbezogen: 

Tabelle 1. 
j 

Nummer } Durchschn. 
des Sor- Taxonomisehe Bezeichnung naeh LEI-:I~IANN (1955) Frueht- 

gewieht t iments 

Subgenus Lycopersieon 
17b Lycopersicon pimpinellifoli~m (Jusl.) 

Mill. vat. pimpinellifolium [ 1 g 
t7c Lycopersicon pimpinelli/olium (Jusl.) i 

Mill. provar, ribesiodes (A. Voss) Lehm.i 3 g 
4 Lycopersicon esculentum Mill. convar. 

parvibaccatum Lehm. vat. cerasi/orme 
(Dunal) Ale:Eeld ,,Rote Beere" 12 g 

34 Lycopersicon esculentum Mill. convar. 
parvibaccatum Lehm. vat. cerasi/orme 
(Dunal) AleI. ,,Gartenfreude" 1 20 g 

9 Lycopersicon esculentum Mill. convar. 
parvibaccatum Lehm. vat. pyri[orme 
(Dunal) Ale:[. ,,Yellow Pear Shaped" 15 g 

7 Lycopersicon esculentum Mill. convar. 
scopigevum Lehm. provar, scopigerum 
Lehm. ,,Blolldk6pfchen" 7 g 

Subgenus Eriopers~con 
5 ~ Lycopersicon hirsutum tIumb, et Bonpl. 2--3 g 
51 Lycopersicon peruvianum (L.) Mill. 2--3 g 

Anf Grand  der  FruehtgrSge zu cerasilorme zu stelten, ist mSglicherweise eine 
Kreuzung zwisehen L. esculentum and  L. pimp~nelliloIium. 

Auf eine Beschreibung der Formen des Subgenus 
Lycopersicon kann verzichtet  werden, da 13berein- 
s t immung mit  den bei LEHMANN (1955) beschriebenen 
Typen besteht.  

Die untersuchten Arten des Subgenus Eriopersicon 
sind dagegen morphologisch sehr uneinheitlich; daher 
sollen die yon uns verwendeten Formen im folgenden 
kurz charakterisiert  werden: 

L. hirsutum Humb.  et Bonpl. 
Sprog stark behaart, t~lg~er am Grunde des Blattstiels 

mit Nebenblgttern, 4- 4 Paar Fiedern 1. Ordnung, breit- 
eif6rmig, gebuchtet, vereinzelt Sekund~trfiederll, Zwischen- 
fiedern eifSrmig, fast gallzrandig, sitzend, Oberfi~che 
aller Fiedern fast g!att, Oberseite mittelgrfin, glgnzend, 
Unterseite hellgriin, Fiedern entlang der Hauptachse 
locker verteilt, Fiedern sehr stark behaart. Infloreszenz 
gestauchter Doppelwickel, Blfitenstiele lang, behaart. 
Kelch ftinfzipfelig, behaart, an der reifei1 Frucht abste- 
hend. Blumenkrone meist ftinfzipfelig, stark verwachsen, 
wenig zurfickgebogell, leuchtendgelb. Staubbl~ttter ftinf, 
Antheren verwachsen, Griffel l~nger als die Antheren. 
Fruchtgewieht 2 - -  3 g, Durchmesser etwa 1,5--1,8 cm, 
Fruchfform etwas flachgedriickt, einfach gerieft, zwei- 
kammerig, Fruchtfarbe bleibt auch bei Reife grfii1 mit 
einem violetten Streifen. Samen sehr klein, eif6rmig, 
Ilachgedrfickt. 

L. peruvianum (L.) Mill. 
Stengel diinn, liegend, kiirzer behaart als L. hirsutum, 

am Grund des Blattstieles mit Nebenbl~ttern, 4--5 Fieder- 
paare 1. Ordnung, langgestielt, 4- breiteif6rmig, gebuchtet- 
gekerbt, Ausbildung yon Seitellfiedern sehr variabel, 
Zwischenfiedern fast rundlich, Oberfl~che des Blattes 
bewegt. Blattoberseite mit• bis blaugriin gl~nzend, 
Unterseite hellgrfin bis silbergrau, behaart. Infloreszenz 
gestauchter Doppetwickel, Bliitenstiele lang je ein 
Hochblatt am Grunde des Bltitenstiels. Kelch ffi~fzipfelig, 
behaart, Blumenkrone grog, stark verwachsen, wenig 

zurfickgebogell, leuchtendgelb, Staubblgtter 5, Antheren 
verwachsell, Griffel l~nger als die Antheren. Frucht- 
gewicht 2--3 g, Durchmesser etwa ~,3--L8 cm, Form 
etwas abgeflacht, einfach gerieft, zweikammerig, reffe 
Friichte grtin bis violett. Samen 1/illglich oval, flachge- 
drfick~:, sehr klein. 

III. Methodik  

Das ausgew~thlte Material wurde in der tiblichen 
Weise angezogen und Ende Mai in einem geschlosse- 
hen Block, jedoch in unmit te lbarer  N~ihe einer gr613e- 
ren Tomatenanbaufl~iche ausgepflanzt. In  regel- 
m~iBigen Absf~nden, meist alle 2 - -3  Wochen, wurden 
ohne Bevorzugung bes t immter  Einzelpflanzen reife 
und unreife Friichte geerntet.  Frfichte mit  Rissen 
wurden fiir die weitere Bewertung nicht verwendet ;  
durch Ausz~ihlung gewannen wit eine 13bersicht fiber 
die Neigung zum Platzen der Epidermis bei den ein- 
zelnen Soften (Tab. 2). 

Tabelle 2. Die Neigung der Z:ri~chte verschiedener Wild- 
tomaten zu Schatenrissen. 

Sorte 

L. pimpinellifolium 
var. pimpinelli/olium 
L. pimpinelli/olium 
provar, ribesiodes 
var. cerasi/orme 
,,Rote Beere" 
var. cerasiforme 
,,Gartenfreude" 
vat. pyri/orme 
,,Yellow Pear Shaped" 
provar, scopigerum 
,,Blondk6pfchen " 

L. hirsutum 
L. peruvianum 
- -  keine oder nur vereinzelte Schalenrisse. 
+ weniger als 2% rissige Frfichte. 
+ + 2--1o% rissige Frfiehte. 
+ + +  mehr  als lo% rissige Frfichte. 

+ + 

+ + +  

+ + +  

+ + +  

+ 

+ 

reife unreife 
Frfichte Frfichte 

+ 

+ 

I 

+ +  

Von den verbleibenden Frtichten wurden loo oder 
2oo abgez~hlt und auI Befall untersucht.  Beim 
ersten und zweiten Auswertungstermin jedes Jahres  
waren bei manchen Soften noch nicht genagend reife 
Frtichte zu finden, so dab die Auswertung nur eine 
geringere Zahl umfassen konnte. Ahnlich t ra t  gegen 
Ende der Vegetationsperiode Mangel an unreifen 
Friichten auf. Bei den grfinfrfichtigen Formen, L. 
hirsutum and L. peruvianum, wurde kein Versuch 
unternommen,  reife und unreife Frfichte voneinander 
zu trennen. Bei diesen ext rem sp~ttreifen Formen war 
auBerdem nut  ein- bis zweimalige Auswertung m6g- 
lich, da erst ab Ende September  gentigend Frtichte 
zur Verffigung standen. 

Die Bonitierung der Frtichte erfolgte makrosko- 
pisch oder unter  Zuhilfenahme eines Binokulars, in 
stri t t igen F~illen auch durch mikroskopische Unter-  
suchungen. Zur Entwicklung yon Phyt@hthora- 
Sporangien wurden die in Frage kommenden Frtichte 
meist 72 Stunden lang in gr6geren feuchten Kammern  
gehalten. Dadurch war es m6glich, auch geringfiigi- 
gen Befall noch zu erfassen, der sonst bei der Boni- 
tierung fibersehen worden w~tre. Ebenso muBte in 
manchen F~illen die Entwicklung yon Alternaria- 
Konidien abgewartet  werden. 

In den Tabellen 4 a und 4 b sind unter  , ,Frucht- 
f~ulen insgesamt" die kleinen Besch~digungen der 
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Fruchtschale nicht mitgez~hlt, die offensichtlich 
nichtparasit~irer Natur  waren. Hierher geh6ren Son- 
nenbrandsch~tden, die vor allem bei den Sorten ,,Rote 
Beere", var. ribesiodes und ,,Gartenfreude" im Au- 
gust zu beobachten waren. Besonders h~iufig waren 
hellbraune, auf die Epidermis beschr~inkte, scharf, 
abet unregelmfiBJg begrenzte braune Flecke. Nach 
liingerem Lagern der Friichte entwickelten sich an 
und unter  diesen Flecken zahlreiche Bakterien. Es 
ist m6glich, dab die Mehrzahl der in den Tabellen an- 
gefiihrten bakteriellen Fruchtfiiulen ihren Ausgang 
von derartigen braunen Schalenflecken genommen 
hat. Bisher gelang es nicht, die Ents tehung dieser 
zun~ichst oft nichtparasit~iren Sehalenflecken aufzu- 
klfiren. 

Insgesamt wurden 11967 Friichte untersucht,  da- 
von 6753 im Jahre 1959 und 5 214 im Jahre 196o. Von 
der Gesamtzahl litten 769 Friichte ( =  6,4%) unter 
Pilzkrankheiten und 766 Frtichte unter bakterieller 
F~iule. Der Befall an reifen Friichten war erheblich 
st~irker als an unreifen, wie die nachfolgende iJber- 
sicht erkennen lfiBt. 

IV. Allgemeine Er~ebnisse 
Der Witterungsverlauf der beiden Jahre war unter- 

schiedlich, was sich stark auf den Krankheitsbefall 
auswirkte (vgl. Tab. 3). 1959 t ra ten in den Frtih- 
jahrsmonaten geringe Niederschl~ige auf, und erst 
im Juli und August wurden die normalen Nieder- 
schlagsmengen erreicht. Die zweite Augusth~ilfte und 
der gesamte September waren dagegen fast nieder- 
schlagsfrei, so dab ungiinstige Bedingungen fiir die 
Ausbreitung anspruchsvoller Erreger wie Phyto- 
phthora infestans herrschten. AuBerdem lag in der letz- 
ten Augustdekade und im September die Durch- 
schnit tstemperatur um etwa 1 Grad unter dem lang- 
j~ihrigen Mittel. 

Im Sommer 196o wurden dagegen die normalen 
Niederschlagsmengen erheblich tiberschritten (Au- 
gust 177 % des langfristigen Mittels), und die Zahl der 
Tage mit mehr als o,1 mm Niederschlag war unge- 
w6hnlich hoch. Trotz der wenigen Sonnentage er- 
reichte die Temperatur  die fiir die Jahreszeit norma- 
len Werte. Als Folge dieses Witterungsverlaufes war 
eine starke Ausbreitung yon Phyt@hthora infestans 
und ein verst~irktes Auftreten anderer Pilze, z .B.  
Phoma destructiva, zu verzeichnen. Sogar Fusarium- 
Arten und Botrytis cinema t raten im Herbst  196o ver- 
hfiltnism~iBig stark in Erscheinung (Tabelle 4 a und 
4 b). 

Gegenlfiufig war nur die Tendenz bei Didymella 
lyc@ersici. Dieser Erreger wurde 1959 erheblich h~iu- 
tiger an den Frtichten beobachtet  als 196o. Die Ur- 
sachen hierffir sind nicht bekannt.  

Die Phytophthora-Epidemie setzte 196o Anfang 
August ein. Bei der Auswertung am 4. und 15. Au- 
gust wurde zun~ichst nur Befall an unreifen Frtichten 
festgestellt. Bei den nfichsten Auswertungen (1. und 
3 o. September) t ra ten dann in gr6Berer Anzahl reife 

Tabelle 3. Frucht[iiulen an Wild/ormen 

und unreife von Phyt@hthora infestans befallene 
Friichte auf. Die St/irke des Befalls nahm jedoch bei 
der letzten Auswertung (13. Oktober) wieder ab; 
offenbar waren die niedrigen Temperaturen Ende 
September und Anfang Oktober ftir die weitere Aus- 
breitung des Erregers ungiinstig. 

Die anderen Pilzkrankheiten und die bakteriellen 
F~iulen der Friichte nahmen dagegen mit fortschrei- 
tendem Alter der Pflanzen zu. Das wird besonders 
deutlich, wenn man den Prozentsatz kranker Frtichte 
unabh~ingig v o n d e r  Sorte ftir die einzelnen Auswer- 
tungstermine berechnet (Abb. 1). 

~zO % 

] 
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Phyiophthapa anderePi/zhrankheilen bclktepielleFdulen 
Abb. L Der Befallvon Wildformen der Tomate mit l~hytophthora, anderen Pilz- 

krankheiten nnd bakteriellen Ftiulen zu verschiedenen Ernteterlainen z96o. 

Mehrfach wurden auch Bl~itter aller St~imme in 
feuchte Kammern eingelegt und auf den Befall mit 
wichtigen Erregern untersucht.  Einige Ergebnisse 
sind in Tabelle 5 zusammengefaBt. 

Die Symptome der einzelnen Krankheiten sind an 
den Friichten der Wildformen meist weniger typisch 
ausgepr~igt als bei den Kultursorten. Befall mit 
Phyt@hthora infestans iiuBerte sich - -  vor allem an 
sehr kleinen Frfichten - -  in Form wenig auff~illiger 
dunkelbrauner Flecke unter  der Schale. Erst  die 
Sporulation des Erregers gestattete eine genaue Dia- 
gnose. Bei den Formen mit gr6Beren Frfichten (,Gar- 
tenfreude",  ,,Rote Beere") t ra ten die charakteristi- 
schen yon den Kultursorten her bekannten Sym- 
ptome auf (vgl. GI,)NTHER und GROMIVIER, 1958 ). 

Befall mit Alternaria porri beschr~inkte sich oft auf 
die unmittelbare Umgebung der Stielansatzstelle. 
Offensichtlich war eine ungehinderte Ausbreitung des 
Pilzes im Gewebe der Frucht  nicht m6glich. 

Verschiedene Fusarium-Arten wurden nicht selten 
an Frfichten mit geplatzter Epidermis beobachtet.  
M6glicherweise ist der Befall der in Tabelle 4 a und 
4b aufgeftihrten Friichte auf das Eindringen der Fu- 
sarien durch makroskopisch nicht wahrnehmbare 

des Subgenus Lyeopersicon 1959 und 196o. 
Zahl der Frfichte 

ins- 
Jahr reif unreif gesamt 

1959 [ 3287 3O31 6318 
196o 2214 2600 4814 

Bakterielle Ffiulen an 
reifen tmreifen 

Frtichten Frfichten 

1 6 1 =  4 ,9% 1 2 = o , 4 %  
519 = 23 ,4% 36 = 1,4% 

~ilzkranldaeiten an 
Frtichten reifen unreifen 
insgesamt Frfichten Frfichten 

m 

173 = 2 , 7 % { 2 7 8 =  8 ,5% 4 3 =  1,4% 
555 = 11,5% 1273 = 12,3% 118 = 4,5% 

Frfichten 
insgesamt 

321 = 5 ,1% 
391 = 8, z% 
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Verletzungen der Fruchtepidermis zurtickzufiihren. 
Die in Amerika als Zuchtziel angestrebte FusaHum- 
Resistenz richtet sich aber gegen Fusarium oxysporum 
f. lyc@ersici, den Erreger einer Stengelf~iule, die bei 
uns nieht auftri t t .  

V.  D a s  V e r h a l t e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  W i l d a r t e n  

L. pimpinellifolium ( J u s l . )  M i l l .  v a r .  pintpinelli[oliu~ 
Wie aus den Tabellen 4 a und 4 b zu ersehen ist, 

t ra t  in den Jahren 1959 und 196o kein Phyt@hthom- 
Befall an den Frtichten auf. V611ige Immuniti i t  
scheint aber nicht zu bestehen, da in ftir den Tomaten- 
bau sehr ungtinstigen Jahren an unreifen Frt~chten 
vereinzelt Phytophthora-Flecken bonitiert wurden. 
Der Befall mit anderen Pilzkrankheiten an den Frfich- 
ten war im allgemeinen sehr gering. Alternaria wurde 
erst gegen Ende September beobachtet.  Etwas st~r- 
kere Sch~den verursachte Didymella lyc@ersici. 

Aus der Li teratnr  sind yon GALLE~L'Z (1952b, 
1953) und aus der Agricultural Experimental  Station 
Florida (1953) Angaben fiber Resistenz einiger L. 
pimpinellifolium-Herkflnfte gegen Phytoflhthora be- 
kannt. Aus der SU liegen Angaben tiber Immunit~it 
yon BRE~'EV (1954b) vor. Auch GOODSfAN (1957) 
stellte in drei Linien von L. pimpinellifolium Resi- 
stenz fest. Unsere Ergebnisse weisen darauf bin, dab 
die Anf~illigkeit fiir Phytophthora wesentlich geringer 
ist als bei den Kultur tomaten.  Obwohl keine v611ige 
Immuniti i t  besteht, diirfte die Verwendung yon L. 
pimpinellifolium als Kreuzungspartner in der Ztich- 
tung erfolgversprechend sein. 

Auf Grund yon Literaturangaben soll L. pimpinel!i- 
folium v611ig resistent gegen Fusarium oxy@orum 
sein (u. a. DENNETT 1950 , I{ELBERT und WALTER 1954, 
DOOLrrTLE 1954). Fusarium-Welke erlangt in un- 
serem Klima keine wirfschaftliche Bedeutung, so dab 
eine Resistenz-Ztichtung nicht angestrebt wird. 

Beztiglich der Alternaria-Resistenz sind die An- 
gaben sehr unterschiedlich. Durch Kreuzung mit 
L. pimpimllifolium und L. hirsutu~z konnte die re- 
sistente Sorte ,,Manalucie" gez~chtet werden (WAr.- 
TEN und KELBERT 1953). Von anderer Seite dagegen 
(Commonwealth Science Indian Research 195o ) wurde 
bei Prfifung mehrerer Linien yon L. pimpiuelli- 
folium keine Resistenz gegen Alternaria festgestellt. 
Unsere Versuche lassen darauf schlieBen, dab durch 
Einkrenzung yon L. fiimf)inellifolium eine Verbesse- 
rung der heute im Handel befindlichen Sorten m6g- 
lich sein wird, da ,der Befall erst sp/it einsetzte und 
relativ gering blieb. 

Gegen Didymella wurde keine Resistenz festge- 
stellt; dieses Ergebnis st immt mit den Befunden an- 
derer Autoren (v. SENGBUSCI~ 1933, DAY, JENKINS und 
WILCOX 1956 ) tiberein. 

L. pirapinelli[olium ( J u s l . )  M i l l .  p r o v a r ,  ribesiodes 
(A. V o s s )  L e h m .  

Wiihrend die sehr kleinfrfichtige var. ~impinelli- 
folium kaum yon Phytophthora befallen wurde, t raten 
an der provar, ribesiodes oft erhebliche Ausfiille 
durch Braunf~tnle auf. 

Die tibrigen Krankheitserreger waren wie bei der 
kleinfriichtigen Form nur an wenigen Frfichten fest- 
zustellen. 

Ftir die Resistenzztichtung ist var. pimpimllifolium 
vorzuziehen, obwohl provar, ribesiodes schon etwas 
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gr613ere Frtichte besitzt und sich der Zuchtgang etwas 
vereinfachen k6nnte. 

L. eseulenlum Mill .  convar ,  parvibaecatu~}z Lehm.  var.  
eerasi~orme , ,Rote  B e e r e "  

Die verschiedenen Herkfinfte variieren auBer- 
ordentlich stark im Befall mit Phyt@hthora und an- 
deren Erregern, doch waren alle Typen gegen die 
h~iufig auftretenden Krankheiten mehr oder weniger 
stark anf~llig. 

Obwohl die vaT. cerasiforme weniger befallen war 
als Kulturtomaten,  kann sie ftir die Resistenzziich- 
tung gegen Phyt@hthora nicht empfohlen werden, da 
sieh andere Wildarten als widerstandsf~higer erwie- 
s e n .  

L. esculentura Mill .  convar ,  parvibaccatmrt Lehm. 
var.  cerasi[orme , ,Gartenfreude"  

Die Kultursorte ,,Gartenfreude" ist auf Grund 
ihrer FruchtgrSBe der var. cerasiforme zuzuordnen, 
obwohl sie verwandtschaftlich der Kultur tomate 
n~hersteht als den Wildtomaten. Bei einem Ver- 
gleich mit der Wildform ,,Rote Beere" ist daher keine 
121bereinstimmung zu erwarten. Der Phytophthora- 
Befall der kleinfrtichtigen Kultursorte war wesentlich 
h6her ats bei der Wildtomate;  die fibrigen Erkran- 
kungen traten etwa ebenso stark auf. 

L. eseuleutunt Mill .  convar ,  parvibaccatum L e h m .  
var.  pyeiforme (Dunal )  Alef .  , ,Ye l low P e a r  Shaped"  

Auffallend war der sehr hohe Anteil bakterieller 
Fruchtf~iulen. Von Phytophthora und Alternaria wur- 
den die Frtichte so stark befallen, dab nach unseren 
Erfahrungen eine Verwendung in der Resistenzztich- 
tung nicht mOglich sein diirfte. Gegeniiber Didymella 
seheint nut  geringe Anflilligkeit zu bestehen. 

WALTER und COXOVER (1952) konnten kleinfrfich- 
tige birnenf6rmige Tomaten mit einem Resistenzgen 
far Phytofihthora auslesen. Nach Auftreten einer 
neuen Rasse des Pilzes wurden die damit aufgebauten 
Zuchtst~imme wieder befallen (Co>'ovER trod WALTER 
1953)- 

L. esculentunt Mill .  convar ,  scopifferunt L e h m .  provar .  
seopigerunt L e h m .  , ,B londk6pfchen"  

Diese von den kleinfrtichtigen Wildarten abwei- 
chende Sorte war in alien Jahren relativ gesund. Der 
Phyt@hthora-Befall blieb auch in Jahren mit un- 
ganstigen Bedingungen meistens unter  lO%, wenn 
bei den groBfrtichtigen Kul tur tomaten ohne Spritzung 
fast alle Frtichte befallen waren. Immunit~tt bestand 
aber gegen keine der bei uns auftretenden Krank- 
heiten. 

L. peruvianum (L.) Mil l .  

Die Population dieser Wildart wies anfangs starke 
morphologische und physiologische (z. B. Frucht- 
reifetermin) Unterschiede auI. Aus dem sehr hetero- 
genen Bestand haben wir durch mehrj~thrige Selek- 
tion geeignete Typen ausgelesen. Der Befall der 
Frtichte war so gering, dab er nur selten als Voraus- 
lesefaktor Anwendung land. Die Beurteilung der 
Resistenz einz~elner St~imme wurde dadureh er- 
schwert, dab es sich um inkompatible Fremdbe- 
fruchter handelt  (LAMM 1950 , McGuIRE und RICK 
1954). Ftir die hier beschriebenen Untersuchungen 
fand eine unter unseren Klimabedingungen reifende 
relativ gesunde Population Verwendung. 

8 
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T abe l l e  4. Befall relier und unrei/er Fri&hte yon Wildlomaten mit Erregern von Fruchl]iiulen zu 

Sorte Datum 

L. pimpinelli/olium 7.8. 
v a r .  pimpinelli/olium 29 .8 .  

12.  9 .  

3 ~ 9. 

L. pimpinelli[olium 7.8. 
p r o v .  ribesiodes 29 .8 .  

12. 9. 
3 ~ 9- 

v a t .  cerasi[orme 7. 8. 
, , R o t e  B e e r e "  29 .8 .  

12 .9 .  
3 ~ 9. 

va r .  cerasi/orme 7.8. 
, , G a r t e n f r e u d e "  31 .8 .  

14.9 .  

va r .  pyri/orme 7.8. 
, ,Yel low P e a r  S h a p e d "  31 .8 .  

14 .9 .  

p r o v .  scopigerum 7. 8. 
, , B l o n d k 6 p i c h e n "  31. 8. 

14 .9 .  

Lycopersicon hirsutum 3. lo. 

Lycopersicon peruvianum 3. lo. 

1959  R e i f e  F r i i c h t e  

Anzahl ] % Frfichte mit 
Frfichte [ SeJaalen- bakter. ,i Phyto- Alter- 

insgesamt flecken F~iule I phthora naria ] 
mella Phomc~ Fusarium FruchtfAulen insgesamt 

14o 
2OO 
2 0 0  
2 0 0  

17 
14 

1 

4 

56 
200 
200 
200 

25 
1 
6 

48 23 
200 17 
200 20 
200 5 

22 
200 18 
2 0 0  2 0  

11 
200 25 
200  i 0  

10 

200 23 
200 13 

2 0 0  

235 

3 
5 

34 

8 

18 
12 
18 

10 
2 
0,5 

0,5 

1 

2 
0,5 

o,5 21 
12 

10 

3 | 

I 0 , 5  

I 0'  5 

o,5 

2 
8 

7 
45 

4 
2 1  

18 

33 
32 

2O 

3 
5 

12 

0,5 

Serte 

L. pimpinelli/olium 
var .  pimpinelli/olium 

L. pimpinelli/olium 
p r o v .  ribesiodes 

v a t .  cerasi/orme 
, ,Ro t e  B e e r e "  

va r .  cerasi{orme 
, , G a r t e n f r e u d e "  

va r .  pyri/orrne 
, ,Ye l low P e a r  
S h a p e d "  

p r o v .  scopigerum 
, , B l o n d k b p f c h e n "  

L ycopersieon hirsutum 

L ycopersicon peruvianum 

Datum 

4" 8 .  
15 . 8. 

1. 9. 
3 ~ 9. 
13 . lo .  

4" 8. 
15 . 8. 

1. 9. 
3 ~ �9 9. 
13 . lo.  

1. 9. 
3 ~ �9 9. 
13. lo.  

15. 8. 
1. 9. 

3O. 9- 
13 . lo.  

15 . 8. 
1. 9. 

3 ~ 9. 
13. lo.  

15. 8. 
1. 9. 

3 ~ �9 9. 
13. lo .  

30.  9. 
13 . lo.  

1960 

] *nzahl I 
Frfichte [ Sehalen- bakter. 

insgesamt ] fleeken F~iule 

I 
6 13 

3 ~ 9 
35 7 
16 15 
15 17 

16 
69 

1OO 
lOO 
2OO 

12 

34 
1OO 
1OO 
1OO 

5 ~ 
5 ~ 
50 

20 

5 ~ 
5 ~ 

1OO 

6 

5 ~ 
50 

2OO 

7 
1OO 
IOO 
1OO 

3 ~ 9- 
13 . lo.  

2 0 0  
2 0 0  

3 
6 4 

13 9 
25 

14 46 
16 
64 

25 
18 16 
26 26 

7 ~ 

2o 24 
22 26 

8o 

2o 25 
32 25 
3 ~ 27 

R e i f e  F r i i c h t e  

% Frfichte mit  

Philo- Alter- Didy- 
t)hthora naria ~nella 

3 

14 L 

3* I 
5 
6 4 

6 i 
16 
1o 6 i !. 

I 
I 

58 r 4 
36 ' E 2 

2 8 
i _  

22 6 
20 6 

1,5 4 i 

6 1 1 1  
2 ] B 
2 8 i 4 

13 I 
16 I 

Phoma 

! 

10  

Fusarium Botrytis 

4 

; 1 

4 
1 

% 
Frucht f~iulen 

insgesamt 

13 
16 

7 
15 
32 

3 
35 
2 0  

35 

5 2  

34 
9o 

78 
74 
85 

.52 
60 
87 

4 2 

35 
44 

13 
16 

i . . . . . .  
1 

6 
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verschiedenen Auswertungsterminen in den j a h r e n  1959 und I96o. 

Datum 

7 . 8 .  
29 .8 .  
12.9.  
30. 9. 

12.9.  
3 ~ 9- 

12. 9 . 
3 0 . 9  . 

14.9.  

Anzahl 
Frfichte 

i~sgesamt 

2 0 0  
2 0 0  
2 0 0  

- -  

7- 8. 200 
29 .8 .  200 

2 0 0  

- -  

7.8 .  l o o  
29 .8 .  200 

2 0 O  

7 .8 .  60 
20oO 

14.9.  

7 .8 .  21 
31 .8 .  200 
14- 9- i5o  

7 .8 .  ~oo 3 
31 .8 .  200 2 

2 0 0  A 

1 9 5 9  U n r e i f e  F r i i c h t e  

% FrOehte mi t  
SchaIen- bakter. Philo- ] Alter- Didy- 
flecken F~iule phthom naris mella Phoma 

Fgsa- 
rium 

% 
Fruchtf~ulen 

insgesamt 

2 3  
2 

4 

23 
7 

o,5 

2 

o,5 
6 

o,5 0,5 
9 

0, 5 2 

o,5 

5 
l l  

4" 8 .  
15 . 8. 

1. 9. 
30. 9. 

4" 8.  
15. 8. 

1. 9- 
3 ~ 9. 
13. m .  

2[" 9" 

30. 9. 
13. lo.  

4" 8.  
15 . 8. 

1. 9. 
30. 9- 

4" 8.  
~5. 8. 

1. 9. 
3o. 9. 

4" 8 .  
15. 8. 

1. 9. 
3 ~ 9. 
13. lo .  

Anzahl I 
Frfichte I 

Datum ins- [ Sehahm- 
.gesamt I flecken 

2OO 9 

1 9 6 0  U n r e i f e  F r i i c h t e  

bakter, i Philo- 
i F~iule j phthora 

r 

200 23 I 

i 
ioo 76 ] 

i 

200 i I 

2oo,  3 i i 0,5 r 
! 

lOO l o  I 3 
l oo  3 2 
loo m 4 

5 ~ 8 6 
m o  8 I i 4 
50 I 6 14 

5o - [ 4 
5 o  2 4 6 
5 ~ 1 6 
50 14 lo  

50 
5 ~ 6 4 

5o 6 4 

200 5 
2O0 1 2 
100 7 2 
~oo 24 5 
I00 1 

% Frfichte mi t  
Alter- 
naria 

3 
2 3 

I 

12 ! 

Didy- 
mella 

_ _ [  4 
r 

1 1,5 
2 
2 
1 2 

Phoma 
J~c~stz- 
rium 

Frucht- 
ffiulen 

Botrytis insgesamt 

I 
3 

0, 5 1 
6 
8 

4 

6 
8 

32 

4 
6 
6 

16 

6 
18 

14 

4 
5 

16 
3 16 

19 

Im Gegensatz zu Kultur tomaten 
und anderen Wildtomaten fiel L. 
peruvianum dadurch auf, dab nie- 
mals vSllig verfaulte Frachte  beob- 
achtet  wurden. Neben sehr vielen 
gesunden Friichten gab es nur 
wenige mit kleinen Befallsherden. 
Es bestanden also nicht nur Unter- 
schiede im Befall, sondern auch in 
der Ausbreitung der Erreger auf 
den Frfichten, was teilweise durch 
den sp~iteren Infektionsbeginn be- 
dingt sein dtirfte, andererseits aber 
auf eine gewisse Hemmung der Aus- 
breitung schlieBen l~tBt. 

Wie die Tabellen 4 a und 4b ft~r 
1959 und 196o zeigen, t ra ten kamn 
Pilze als Krankheitserreger an den 
Frttchten auf. Es erfolgte kein Be- 
fall mit Phyt@hthora, Photos und 
Fusarium, und nur einmal wurde 
eine Alternaria-kranke Frucht  be- 
obachtet. Didymdla-Befall wurde 
in den Jahren 1959 und s96o eben- 
falls nicht festgestellt. 

Beachtlich ist far unser Gebiet 
vor ahem der fehlende Phyto- 
phthora-Befall. In Amerika wurdeL. 
peruvianum wiederholt zu Kreuzun- 
gen mit L. esculentum verwendet, 
um Resistenz gegen Phyt@hthora zu 
erreichen (CuI~ENCE 1959). Immu- 
nit~it von L. peruvianum gegen 
Phyt@hthora infestans beschreiben 
such BRE~?,'EV (1954b) nnd IWA- 
NOWA (1954). 

Der yon uns bonitierte geringe 
Befall mit Alternaria entspricht etwa 
den Angaben yon DOOLITTLE (1954). 
Bei Prtffungen in Gebieten, in denen 
Alternaria stark verbreitet ist, er- 
wies sich L. j)eruvianum als anf~illig. 
Da Alternaria in unserem Gebiet 
relativ h~nfig auftri t t  und die yon 
uns geprtifte L.@eruvianum-Popu- 
lation nur sehr wenig befallen war, 
kann man yon einer hohen Feld- 
resistenz far Alternaria sprechen. 

Gegen Didymella bestancl keine 
Resistenz, wie such DAY, JENKINS 
und WILCOX (1956) in England fest- 
stellten. 

Ftir den Aufbau einer Resistenz- 
ztichtung gegen bakterielle Fleckig- 
keit erscheint L. peruvianum un- 
geeignet, da bakterielle Flecken auf 
den Frfichten relativ h~iufig auf- 
traten. Trotz des uneinheitlichen 
Materials konnten keine Pflanzen 
ohne Fruchtflecken ausgelesen wet- 
den. 

L. h i , r s u ~ n  H m n b .  e t  B o n p l .  

Diese Form hat wie L. 2beruvia- 
hum bereits Bedeutnng in der Resi- 
stenzzfichtung erlangt. Auch in un- 
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Tabelle 5. Untersuchungen i'~ber das Vorkon~men yon Krankheilserregern an Bldttern mittlerer f nsertionshOhe im Jahre ~ 96o. 

Sorte 

L. pimpinelli/olium 
var. pimpinell#olium 
L. pimpinell#olium 
provar, ribesiodes 
L. esculenlum var. cerasi/orme 
,,Rote Beere" 
L. esculentum var. cerasi/orme 
,,Gartenfreude" 
L. esculentum var. pyri/orme 
,,Yellow Pear Shaped" 
L. esculentum provar. 
scopigerum ,,BtondkOpfch en'" 
L. hirsutum 
L. peruvianum 

Abgestorbeae 
BlattfI~iehe 

2% 

3o% 

6.8, z96o 

Phytophthora Alter- Saprophyten 
nari~ Bakt. I Pilze 

0% 

5% 

5% 
0% 
0% 

+ 

+ +  

- -  + +  

+ + +  

Abgestorbene 
BlattfI~iche 

Ioo% 

8o% 

7o% 

5o% 

3o% 

3o% 
2o% 
3o% 

1. lo .  I96o 

Phytoph~hom 

+ 
i 
i+++ 

+ +  

+ 
+ + 

Alter- 

+ 

+ +  

+ 

+ 

+ 

Saprophyte~t 

+ + +  

+ + +  

+ +  

+ +  

+ +  
+ 

+ +  

serem Anbaugebiet war L. hirsutum weniger befallen 
als viele andere Wildarten. Von den bei uns auf- 
tretenden Pilzkrankheiten war nur Befall mit Phyto- 
phthora festzustellen. Andere parasitische Pilze wie 
Alternaria und Didy~ella, die in fast allen Jahren 
Muf]g beobachtet  wurden, t ra ten an L. hirsutum 
bisher nicht auf. Hervorzuheben ist besonders das 
Fehlen yon Alternaria auf den Bl~ittern yon L. hir- 
suture (vgl. Tab. 5). 

Resistenz gegen Alternaria wird auch yon DOO- 
LITTLE (~954) angegeben. Dureh Rfickkreuzungs- 
z/ichtung gelang es WALTER und KELBERT 0953), 
die Alternaria-resistente Sorte ,,Manalucie" herzu- 
stellen. 

Die Resistenz einiger Linien von L. hirsutu~n gegen 
Didymella wird yon DAY, JENKINS und WILCOX (1956) 
als bedeutungslos fiir die praktische Ziichtung be- 
trachtet .  

i )ber das Verhalten von L. hirsutum gegen Phy- 
toph~hora liegen unterschiedliche Angaben vor. W~ih- 
rend BRE~X~V 0954 a, b) und IWA~OWA (1954) Immu- 
nit~it gegen Phytophthora feststellten, konnte DOO- 
LITTLE (~954) keine resistenten Formen finden. In 

~00 ~%1,0~0_ ' " - -  - -  7 . . . .  

I 
7 0 -  I . . .  

~0 2 

unserem Sortiment lagen ebenfalls keine immunen 
St~mme vor. Unsere Formen zeigten an den Frtich- 
ten und vor allem an den BHittern einen ziemlich 
starken Befall. 

VI. D i s k u s s i o n  der  E r g e b n i s s e  
In der vorliegenden Untersuchung wurde die Feld- 

resistenz bestimmter Tomaten-Wildarten untersucht,  
um die Aussichten bei Verwendung di6ser Wildarten 
zur Resistenzzi~chtung aufzuzeigen. Auch in der 
Kartoffelz[ichtung spielen bei der Schaffung Phyto- 
phthora-widerstandsffthiger Sorten ~hnliche Gesichts- 
punkte eine Rolle. Z .B.  schreiben R. SCmCK, M6L- 
LER, I-IAusSDORFER und E. SCHICK (1958): ,,Zur Zeit 
spielt die Zfichtung feldresistenter Sorten wieder eine 
groBe Rolle, da die Schaffung von Soften, die gegen 
die sich st~indig vermehrenden h6her spezialisierten 
Phytophthora-Rassen widerstandsfiihig sind, reeht 
schwierig geworden ist. Uns scheint es wichtig, neben 
der [3berempfindlichkeit unter  allen Umst/inden auch 
auf die Feldresistenz zu achten."  

Bei Kultursorten wird ohne planm~iBige Spritzun- 
gen der gr6t3te Teit der Frtiehte befallen. Von den 

~ , ~  ~ . ~  r r "~ ~'~ t~ ~ .e z 

W/Ids (1~0 I@ltu~soz'te, (195~) 
Abb. 2. Dec Befall tier reifen Frfiehte yon Wildformen (links) und Kultarsorten (reehts) der Tomate mit  Phygo- 

ph~hora in[estans (karierte S~ule) und anderen Pilzkrankbeiten (gestriehelt). 

Wildtomaten konnte da- 
gegen auch ohne Spritzung 
ein ziemlich hoher Ante]l 
gesunder Frfichte geerntet 
werden, wie aus Abb. 2 zu 
ersehen ist. Durch sehr 
wenige kranke Frtiehte 
zeichnen sich insbesondere 
L. hirsutum und L. peru- 
vianum aus. Ein Vergleich 
der Werte verschiedener 
Wildarten gleichen Ernte- 
datums (Tab. 4 a und 4 b) 
zeigt, dab zur Zeit der Reife 
yon L. hirsutum und L. 
peruvianum geniigend Be- 
fallsm6glichkeiten bestan- 
den. Bei der Betrachtung 
des Gesamtbefalls schnei- 
det weiterhin L.pimpinelli- 
folium besonders giinstig 
ab. In bezug auf Resistenz 
sind L. peruvianm#, L. 
hirsutum und L. pimpi- 
nelli]olium die wertvollsten 
VVitdarten. 
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Welche MSglichkeiten bestehen ftir die Einkreu- 
zung dieser Wildartell in Kultur tomaten ? 

Gut kreuzbar mit Kultur tomaten sind alle Formen 
der Art L. esculen~um. Auch L. 2bimpinellifolium ist 
gut mit L. esculenlum zu kreuzen, wenn L. esculentum 
als mt~tterliehe Komponente gew~hlt wird. Hybri- 
den und Rt~ckkreuzullgsnachkommenschaften dieser 
Kombination werden seit einigell Jahren an unserem 
Inst i tut  geprtift. Wesentlich sehwerer sind L. hirsu- 
turn ulld L. peruvianum mit L. esculentum zu kreuzen 
(RICK und BUTLEF~, 1956 ). Von L. esculentum - -  L. 
hirsutum-Kreuzungen kommt ein Teil der Samen zur 
Keimullg, so dal3 Hybriden ohne Embryokul tur  ge- 
wonnen werden k5nnen. Rt~ckkreuzungen der F 1- 
Hybriden mit L. esculentum sind ohne Schwierig- 
keiten mSglich und werden bereits in mehreren Stem- 
men bet uns geprt~ft. 

Sehr schwer ist L. ~Seruvianum mit L. esculentum 
zu kreuzell. Aus der Literatur sind uns nur wenige 
Angaben bekannt geworden, nach denell Hybriden 
ohlle Embryokul tur  angezogen werden konnten 
(Lit. bet RICI~ ulld BUTLER ~956). Auch die Methode 
der vegetativen Ann~iherung ft~hrte bet uns nicht 
zur Verbesserung des Kreuzullgserfolges (Gf3~THER 
~958). 

Nach dem Gelingen der Kreuzullg ist es notwendig, 
dutch langwierige Riickkreuzungsarbeiten die vielen 
negativen Merkmale der Wildarten auszumerzen. 
L. hirsutum und L. fleruvianum besitzen kleine grtine 
bzw. grt~n-violette Friichte mit schlechtemGeschmack. 
Naeh mehreren Kreuzungen mit L. esculentum erh~ilt 
man zwar rote Fr~iehte normaler Gr6Be, doch bleibt 
der unangenehme Geschmack z. T. erhalten. 

Das anzustrebende Zuchtziel, eine gegen die wirt- 
schaftlieh wichtigsten Erreger feldresistente, ertrag- 
reiche und wohlschmeckende Tomate, kalln nicht 
durch Einkreuzung nur einer Wildart erreicht werden. 
Selbst wenn wir nur eine Feldresistenz gegen para- 
sitische Pilze verfolgen, empfiehlt es sich, nach den 
Grunds~tzen der Konvergenzziiehtung mehrere Kreu- 
zungslillien zu begrtinden, die dann nach Erreichen 
eilles Zieles vereinigt werden k6ilnen. Dazu k6nnte 
L. ~eruvianum als Phyt@hthor~-resistellte Ausgangs- 
form dienen. Die Ursachen der hochgradigen Resi- 
stenz unseres L. peruvianum-Materials k6nnen in 
zwei Richtullgen gesucht werden: Entweder k6nnen 
spezifische Resistenzgene (~hnlieh den R-Genen yon 
Solarium demissum) vorhalldell sein, oder die Resistenz 
ist indirekt durch morphologische oder physiologische 
Eigellsehaften bedingt. In welchem Umfallge die 
Resistenz in allbauwiirdige Stiimme eingelagert 
werden kann, ist heute noch nicht zu t~bersehen. 
In zweiter Linie kiime als Ausgangsmaterial L. hirsu- 
turn in Frage, insbesondere wegen seiner Resistenz 
gegen Alternaria. Weiterhin bleibt auch L. ~impinelli. 
folium zu beachtell, da diese Wildform eine relativ 
hohe Resistenz gegen zahlreiche Krankheitserreger 
in sich vereinigt. Als Kreuzungspartner der Wild- 
formen silld selbstverst~ndlich Soften heranzuziehen, 
die sich in mehrj~ihrigen Prtifungen als besonders 
geeignet erwiesen haben. 

Oberstes Ziel der Resistenzztichtullg in unserem 
Kt~stengebiet bleibt eine hohe Feldresistenz gegen 
Phyt@hthora infestans. Phyt@hthora-Immunit~t 
allein inuB jedoch llicht unbedingt zu einer wert- 
vollen und erfolgversprechenden Sorte fiihren, wie 

am Beispiel der in England gezt~chteten Phyt@hthora- 
immunen Sorte , ,Atom" zu sehen ist. Trotz ihrer 
wertvollen Eigenschaft erreichte die Sorte wegen der 
relativ kleinen Frtichte nut  geringe Ertr~ige. Eine 
erhebliche Anzahl der Frtichte war wegen Befalls 
mit bakteriellen F~ulen wertlos. 

Anbauwiirdige Sorten mit geniigender Feldresistenz 
gegen alle bedeutenden Erreger existieren ft~r unser 
Kt~stengebiet bisher noeh nicht, so dal3 die Rentabili- 
t~it des Tomatenanbaus zur Zeit nur durch Spritzun- 
gen mit Fungiziden gew~ihrleistet werden kann 
(vgl. GROMMER und Gf~NTI~ER 1959). Die Schaffung 
feldresistenter Tomatensorten mit guten Ertrags- 
eigenschaften dt~rfte j edoch ein lohnendes und erreich- 
bares Ziel seth. 

VII. Zusammenfassung der Ergebnisse 
1. Nach Vorprt~fung eines grSl3eren Sortimentes 

wurden 6 kleillfrt~chtige Sippen tier Untergat tung 
Lycopersicon und 2 Arten der Untergattullg Eriopersi- 
con auf die Feldresistenz ihrer Frtiehte gegen para- 
sitische Pilze und gegen Bakterien zu verschiedenen 
Ernteterminen in dell Jahren 1959 und 196o unter- 
sucht. 

2. Alle gepriiften Wildformen zeigten einen weit 
geringeren Befall der Frfichte mit Phytophthom 
infestans und anderen parasitischell Pilzen als die 
im Handel befindliehen Kultursorten. Bet L. pimpi- 
nellifolium vat. ~impinellifolium und bet L. peruvianum 
wurde im Freiland keillerlei Befall mit Phyt@hthora 
infestans festgestellt. L. hirsutum erwies sieh als 
resistent gegen Alternari~ solani. 

3 - U n t e r  Bert~cksichtigung der Kreuzungsm6g- 
liehkeiten kommen ftir die Resistenzziichtung vor 
allem L. pimpinellifolium und L. peruvianum, in 
zweiter Linie auch L. hirsutum in Betracht.  

Ftir die ~lberlassung yon Saatgut mSchten wir auch 
an dieser Stelle dem Institut fiir Kulturpflanzenforschung 
Gatersleben unseren Dank aussprecheli. 
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Beobachtungen an einer krausbl ittrigen Winterrapsmutante 
(Vorliiufige Mitteilun~) 

Von K. SflHULZ 

Mit 3 Abbildungen 

I m  F r t i h j a h r  1955 fiel e ine Pf lanze  durch  s t a rke  
Wel lung  der  Blattf l~ichen u n d  le ichte  A n t h o z y a n -  
f~irbung an den R~nde rn  der  j i ings ten  Bl~itter auf. 
Sp~iter, nach  E i n t r i t t  in die Vollbl t i te ,  waren  An-  
zeichen f a r  ein Nach lassen  sowohl  der  Blat tkr~iuse-  
lung als such  der  Rotf~irbung zu e rkennen .  Gefunden  
wurde  diese Pf lanze  in der  N a c h k o m m e n s c h a f t  eines 
b l a t t r e i chen  S t a n m e s ,  der  i n  S o r t i m e n t  u n t e r  der  
Beze ichnung  , ,Schafkohl"  gef t ihr t  wurde .  Es  wurde  
a n g e n o n m e n ,  dab  es sich be i  dieser  Pf lanze  u m  eine 
M u t a t i o n  hande ln  wtirde,  die demgeln~iB vor  F r e n d -  
b e f r u c h t u n g  zu schi i tzen w~ire. 

Nach  Ans ich t  yon TROLL (1947), BECKER (1951) 
U.a .  k a n n  be i  I so l i e rung  fas t  der  gleiche Samen-  
e r t r ag  wie bei  f r e i e n  Abbl t ihen  e rha l t en  werden .  
Inzwischen  ist  yon OLSSON (196oa) nachgewiesen  

Abb. ~. Lembkes MalchowerWi-Raps und krausbl~tttrige Mutante im Herbst. 

worden,  dab  eine H e m m u n g  des Po l lensch lauch-  
w a c h s t u m s  such  be im  R a p s  Se lb s tbe f ruch tungen  
ve rh inde rn  kann .  Aus  d i e s e n  Grunde  w u r d e  der  
H a u p t t r i e b  isol iert ,  die Neben t r i ebe  dagegen  k o n n t e n  
frei  abbl t ihen .  

Wie  e rwar te t ,  war  ein gen t igender  Ansa t z  a n  
H a u p t t r i e b  vo rhanden ,  so dab  es n ich t  n6t ig  war,  
auf  das  S a a t g u t  der  N e b e n t r i e b e  zur t ickzugrei fen .  
Der  Aufgang  dieser  N a c h k o n n e n s c h a f t  war  normal .  
An  den jungen  Pf lanzen  k o n n t e n  ke ine  Unte r sch iede  
gegent iber  n o r m a l e n  R a p s  gefunden  werden.  Auch  
die A r t  der  R o s e t t e n b i l d u n g  liel3 ke ine  Un te r sch iede  
zu L e n b k e s  Malchower  W i n t e r r a p s  e rkennen  (s. 
Abb.  1), so dab  n ich t  m e h r  mi t  e inem Wiede r -  
erscheinen des M e r k n a l s  ge rechne t  wurde .  J e d o c h  
konn te  in sp~iteren J a h r e n  ge legent l ich  noch kurz  
vor  W i n t e r  ein Kr~use ln  der  Bl~itter fes tges te l l t  
werden.  Diese B e o b a c h t u n g e n  deeken  sich m i t  Fes t -  
s te l lungen,  die G. OLSSO~ (196ob) an k i ins t l i eh  her-  
gestelltenBrassica napus mach te .  U n t e r  dem Mater ia l  
yon OLSSON f inden sich ebenfal ls  I n d i v i d u e n ,  die 
krausbl~i t t r ig  s ind  und  wie diese 2 n = 38 Chro- 
mosomen  bes i tzen .  

Die B l a t t f a r b e  dieser  N a c h k o m m e n s c h a f t e n  war  
b laugr t in  u n d  en t sp rach  somi t  der  n o r n a l e n  F~irbung. 
In  sp/ i teren N a c h k o n m e n s c h a f t e n  k o n n t e n  aueh  
Pf lanzen  mi t  veNinder te r  B l a t t f a r b e  u n d  ande ren  
A b w a n d l u n g e n  gefunden  werden ,  so dab  a l lgemein  
eine Z u n a h n e  der  Variabil i t~i t  zu b e o b a c h t e n  war.  

Die I Jbe rwin t e rung  dieser  P f l anzen  sehien n o r n a l .  
Auch  bei  den  sp~iteren N a c h k o m m e n s c h a f t e n  konn te  
in dieser  Hins ich t  ke ine  andere  F e s t s t e l l u n g  ge- 
t roffen werden.  Naeh  den bisher igen A n b a u v e r -  


