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in keinem der Jahre erreicht. Allenfalls werden 
dort in den Jahren 1929 und 1932 die Lupinen 
einigermal3en geplatzt sein. Von den unter- 
suchten 8 Jahren waren in Liegnitz 7, in Miinehe- 
berg 4 und in Treuburg o Jahre fiir die Auslese 
yon nichtplatzenden Lupinen gfinstig. Beson- 
ders giinstig waren in Liegnitz 3 und in M/inche- 
berg 2 Jahre. 

Ein Vergleich zwischen Orten der anderen als 
gfinstig herausgefundenen Gebiete Deutschlands 
(Ntirnberg, Pfalz) und Orten der Norddeutschen 
Tiefebene wiirde ~ihnliche Ergebnisse zeitigen. 

L i t e r a t u r .  
SENGBUSCH, R. v., u. K. ZIMMERMANN: Zfichter 

I937, 57--65. - -  SEXGBUSCH, R. v., u. K. ZIMMER- 
~ANN: Zfichter I937, 225--231. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Ztichtungsforschung, Erwin :Baur-Institut, Ntincheberg/Mark). 

Abrig tiber den derzeitigen Stand der Virusforschung. 
(Sammelreferat.) 

Von H. S c h w a I b .  

Mit 7 Textabbildungen. 

Die Virusliteratur hat in letzter Zeit infolge 
intensiver Bearbeitung einen aul3erordentlichen 
Umfang angenommen, weshalb es dem prakti- 
schen Ziichter nieht immer m6glich ist, sich lau- 
fend zu unterrichten. In folgendem soll daher in 
kurzer Zusammenfassung ein Uberblick fiber den 
heutigen Stand der Virusforsehung gegeben 
werden. 

Als es erstmalig gelang, bakterielle Erreger 
menschlicher und tierischer Infektionskrank- 
heiten mikroskopisch nachzuweisen, stiirzte sich 
die Forschung auf dieses neue Gebiet, und glaubte 
nun, alle Krankheiten, fiir welche man noch 
keine Ursache kannte, auf Bakterien zurfick- 
fiihren zu k6nnen. Die Bakterien besitzen eine 
ungefiihre Mindestgr613e yon 25o m#  und werden 
yon entsprechend feinen Filtern zuriickgehalten. 
Im Jahre 1886 hat ADOLF MAYER (12) an Tabak 
eine Krankheit  untersucht, das Tabakmosaik, 
welehe er durch PreBsaft von Pfianze zu Pflanze 
fibertragen konnte. Sechs Jahre sp~iter besch~if- 
tigte sich IWANOWSKY (7) mit derselben Krank- 
heit und stellte fest, dal3 das infekti6se Agens im 
Gegensatz zu Bakterien auch durch die feinsten 
Filter hindurch ging. Unabhfingig von diesen 
Arbeiten machten L6~FI.ER U. FROSCH (I0) (1897) 
mit dem Erreger der Maul- und Klauenseuche 
dieselbe Erfahrung. Diese und weitere Unter- 
suchungen ffihrten zur Entdeckung einer Reihe, 
vor allem menschlicher und tierischer filtrier- 
barer Krankheiten unbekannter Ursache. Sie 
wurden alle zu einer Gruppe zusammengefal3t 
und erhielten nach verschiedenen Vorschl~igen 
die Bezeichnung ,,Viren". Die Filtrierbarkeit 
des infekti6sen Agens wurde dabei als Kriterium 
angesehen, ohne dab eine einheitliche Ansicht 
fiber die Art der Erreger bestand. 

Die medizinische Forschung der Viruskrank- 
heiten hatte bereits sch6ne Erfolge zu verzeich- 

nen, als die Untersuchung pflanzlicher Viren 
noch sehr im argen lag. Es wurde erst dann mit  
einer intensiven Bearbeitung begonnen, als er- 
kannt wurde, dab eine Reihe sehr verbreiteter, 
stark seh/idigender Pflanzenkrankheiten durch 
Viren verursacht werden. 

V o r k o m m e n .  

Die Zahl der heute bekannten Virusarten be- 
tfiigt einige Hundert.  Sie rufen auger an Pflan- 
zen, Menschen und Haustieren auch an Fischen, 
V6geln und sogar an Insekten infekti6se Erkran- 
kungen hervor. 

Die pflanzenpathogenen Viren sind vor allem 
an krautigen Gew/ichsen anzutreffen, seltener an 
StrSuehern oder B/iumen. An Farnen sind sie 
bereits beobachtet worden. Ihr Vorkommen an 
niederen Pflanzen, wie Algen und Pilzen, ist vor- 
l~iufig noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich. 
Die iiberwiegende Mehrzahl der Kulturpflanzen, 
wie z. B. Kartoffeln, Tabak, Tomaten, Hiilsen- 
frfichte, Rtiben, Getreidearten, Wein, Zucker- 
rohr, yon den Str~iuchern: Johannis-, Stachel- 
und Himbeeren und von den B~iumen : Pflaumen- 
und Pfirsichb~iume, werden von Viren befallen. 

Die einzelnen Virusarten sind nicht immer auf 
eine einzige Pflanzenart beschr~inkt. Sie k6nnen 
auch bei versehiedenen Gattungen und sogar 
Familien auftreten. So ist das ,,Gurkenmosaik" 
(Cucumis Virus I) aul3er auf Cucurbitaceen auch 
auf Ranunculaceen, Cruciferen, Violaceen, Che- 
nopodiaceen, Leguminosen, Umbelliferen, So- 
lanaceen, Gramineen und einer Reihe anderer 
Familien zu finden. Eine Pflanze braucht aber 
nicht immer nur mit einem Virus infiziert zu sein, 
sie kann auch von mehreren Virusarten gleich- 
zeitig befallen werden. Solche Mischinfektionen 
haben h~ufig bei sonst harmlosen Viren eine 
starke Sch~idigung zur Folge. 
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S y m p t o m e .  

Meistens tr i t t  bei Virusinfektion eine allgemei- 
ne Vitalit/itsschw~ichung auf, die bei den Kultur- 
pfianzen mit einer quantitativen und oft auch 

kung und Chlorose der Bl~itter und k6nnen 
manchmal von Blattdeformationen begleitet 
sein (Abb. I). Sie beruhen darauf, da/3 das 
Chlorophyll in der Ausbildung stellenweise ge- 
hemmt wird. Diesc St6rungen sind in vielen 
F/illen nur voriibergehend. Es kann jedoch auch 
eine vollkommene Zerst6rung des Chlorophyll- 
apparates eintreten. Die Mosaik verursachenden 
Viren sind meist harmloser Art und rufen auf 
vielen Pflanzen nur geringe SchSdigungen hervor. 
Auf manchen Pflanzen k6nnen sic jedoch schwere 
nekrotische Krankheitssymptome ausl6sen, die 

Abb. I. Tabakpflanze iofiziert ndt Tabakmosaik-Virlls. (Nach SMITH 
aus dem Textbook of Iflaut virus diseases.) 

qualitativen Ertragsminderung verbunden ist. 
Rein/iuBerlich betrachtet  lassen sich drei Haupt-  
gruppen yon Befallsbildern unterscheiden, die 

Abb. 2. Fleck-Strichelnekrosen auf Kartoifelblatt infiziert mit Y-Virus. 
(Nach SMITtt aus dem Textbook of plant virus diseases.) 

mehr oder weniger stark ausgepr~igt sein k6nnen 
und auch verschiedene physiologische Ver/inde- 
rungen in der Pflanze zur Folge haben. 

I. Mosaik, 2. Fleck- und Strichelnekrosen, 
3. Blattroll. 

I. Die Mosaiksymptome tiul3ern sich in Flek- 

Abb, 3- Blattnfllsymptonm bei Kartoffelpflanze. (Na(h SMI'I'I] aus dem 
Textbook of plant virus diseases.) 

sogar zum Absterben der Pflanze fiihren k6nnen. 
So zeigen die Mosaikviren der Tomaten und 
Kartoffeln auf diesen oft nur eine ganz schwache 
hell- und dunkelgriine Fleckung, erzeugen jedoch 
auf Tabak starke, oft letale Ringnekrosen. 

2. Fleck- und Strichelnekrosen erscheinen als 
helle bzw. dunkle Punkte, Flecke und Ringe an 
den B1/ittern oder als dunkle Striche an Blatt- 
nerven und Stengel der befallenen Pflanzen 
(Abb. ~). Sie werden durch Absterben yon Zellen 
verursacht, welches weiterschreitend zum Ab- 
sterben von ganzen Zell- und Gewebepartien 
fiihrt. Daher sind die nekrotischen Erkran- 
kungen mit starken Schtidigungen verbunden. 
Allerdings kann hier ebenso wie bei den Mosaik- 
viren auf einigen Pflanzen die Sch~idigung eine 
andere, in diesem Fall eine schwfichere sein. 

3. Die Blattrollsymptome bestehen in einem 
Rollen der Bl~itter, begleitet von mehr oder we- 
niger starker Chlorose (Abb. 3)- Charakteristisch 
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fiir diese Art von Krankheiten ist die Anh/iufung 
von St/irke in den B1/ittern. Ffir die Ursaehe 
dieser Erscheinung werden z. T. ver/inderte enzy- 
matische Vorg/inge verantwortlich gemacht, in 
deren Folge ein Absterben der Phlo~mzellen ein- 
treten soll (6). Z. T. wird angenommen, dag auf 
Grund nekrotischer Befallserscheinungen im 
Phloem die Bef6rderung der St/irke unterbrochen 
wird und dadurch die Stirkeschoppung eintritt 
(16). Die im weiteren Verlauf der Krankheit 
auftretende Chlorose soll durch eine Sch/idigung 
der Chloroplasten als Folge der St/irkeansamm- 
lung hervorgerufen werden. Die an den 
Pflanzen verursachten Seh/iden sind meist 
sehr stark. 

Bei allen drei Arten der Befallsbilder 
k6nnen Prim/jr- und Sekund~irsymptome 
unterschieden werden. Die Prim/irsymptome 
bestehen in 6rtlichen Lesionen an den In- 
fektionsstellen, die Sekund/irsymptome lre- 
ruhen auf vollst/indiger Durchdringung der 
Pflanze mit dem Virus und sind genereller 
Natur. Das mikroskopische Bild viruskranker 
Pflanzen weist neben Kerndeformationen 
und Zellzerst6rungen manchmal eigenartige 
intrazellulare Einschliisse auf. Sie sind 
unter dem Namen Einschlug- oder X-KSr- 
perchen bekannt. Sie liegen in der N/ihe des 
Kernes, haben einen Durchmesser wm 
5--3o/~ und sind in Zellen gesunder Pflanzen 
noch nieht beobachtet worden. Sie haben 
meist runde oder 1/ingliche Form, sind w)n 
amorpher Struktur und zeigen typische Va- 
kuolenbildung (Abb. 4)- Ffir gew6hnlich ist 
in jeder Zelle ein Einschlugk6rperchen 
enthalten, es k6nnen aber auch mehrere 
darin vorkommen. Diese Zelleinschliisse wurden 
am h/iufigsten bei den Mosaikkrankheiten, bei- 
spielsweise aber noch nicht bei dem Blattroll 
der Kartoffel gefunden. Auger ihnen gibt es 
noch eine zweite Art von Zelleinschliissen, die in 
Form yon kristallinen Platten auftreten. L~,ber 
das Wesen der Einschlul3k6rperchen besteht 
noch keine volle Klarheit, es wurde jedoch fest- 
gestellt, dab in ihrer Umgebung der infekti6se 
Stoff stark angeh/iuft ist. 

{ ) b e r t r a g u n g .  
Die Verbreitung der Viren von Pflanze zu 

Pflanze kann in der Natur auf verschiedene Weise 
erfolgen. Die wichtigsten Ubertragungsarten 
sind die Infektion durch den Boden, auf me- 
chanischem Wege und durch Insekten, wobei 
letztere die weitaus gr6gte Rolle spielt. In ein- 
gehenden Untersuchungen wurde festgestellt, 
dab die einzelnen Virusarten einen oder mehrere 

Der Ziichter, I4. Jahrg.  

spezifische {Jbertr/iger besitzen und dab zwischen 
deren Auftreten und dem Virusbefall eine direkte 
Beziehung besteht. Fiir die meisten Viren sind 
{)bertrS_ger bekannt, die vor allem der Ordnung 
der  Hemipteren und ihren beiden Unterord- 
nungen der Heteroptera und Homoptera ange- 
h6ren. Auch Viren von geringer Haltbarkeit und 
kurzer Lebensdauer in vitro k6nnen auf diese 
Art verbreitet werden. Das iibertragende Insekt 
kann beim Saugen an kranken Pflanzen das 
Virus aufnehmen, ohne dab irgendwelehe inak- 
tivierenden /iugeren Einflfisse dabei einwirken 

Abb. 4- Intrazellulare Einschliisse bei Datura stramonium infiziert mit  
Kartoffe]~X-Virus. (Nach SMITH aus deln Handbuch der Virusforschung 

von DOEKIt und HAI.I,AUER.) 

und in seinem K6rper erhalten. Das Virus ge- 
langt durch den Speichel in den Darm, geht in 
das Blut fiber und kehrt in die Speicheldrfisen 
zurfick. Die Infektion gesunder Pflanzen kann 
bei manchen Viren unmittelbar nach ihrer Auf- 
nahme erfolgen, meist mug jedoch eine gewisse 
Zeit, die sogenannte Inkubationszeit verstrei- 
chen. Diese Tatsache wird verschieden begriin- 
det. Es werden die M6glichkeiten in Erw/igung 
gezogen, dab im Tier eine ~_nderung des infek- 
ti6sen Stoffes vor sich geht oder dab es sich um 
die Zeit handelt, welche fiir den Kreislauf der 
Viren im Tier ben6tigt wird. Teilweise wird 
aber auch vermutet, dab die aufgenommene 
Virusmenge zu gering sei und erst eine Vermeh- 
rung im Insekt stattfinden mfiBte. Das Tier 
w/ire in solchem Falle als Zwischenwirt anzu- 
sehen. 

Die Virusfibertragung durch den Boden kommt 
nur fiir eine geringe Zahl der Krankheiten in 

I4 
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Frage. Sie ist z. B. ftir das Tabakmosaik-Virus 
erwiesen. 

Die Kontaktinfektion diirfte Itir diejenigen 
Viren yon Bedeutung sein, bei denen keine In- 
sckteniibertragung festgestellt werden konnte. 
Es handelt sich hier vor allem um einige Mosaik 
verursachende Viren, deren []bertragungsm6g- 
liehkeitcn noeh nicht vollst~indig gekl{irt sind. 

R e i n d a r s t e l l u n g .  

Einen wesentlichen Fortschritt  im Studium 
der Viren bedeutet die M6glichkeit ihrer Rein- 
darstellung. S~.aNLEY (I5) gelang es als erstem, 
das Tabakmosaik-Virus in Form wm Kristallen 

wenig hitzeresistenten Viren wird stat t  dessen 
Kohlendioxyd durehgeleitet. Die schiirfste Ab- 
trennung yon Viruseiweil3 erfolgt durch Aus- 
salzen mit Ammoniumsulfat.  Hiiufig wird es 
auch durch Adsorption an gereinigte lnfusorien- 
erde oder auch an Gips isoliert, l)as Entfernen 
der Farbstoffe kann durch wiederholtes Fiillen, 
dutch Absorpdonsmittel,  dutch Zentrifugier('n 
und andere Methoden erfolgen. 

Die Reinigung der Viren mit HiKe der Ultra- 
zentrifuge bcruht darauf, dal3 die relativ schwe- 
ten Virusteilchen dutch Verst~irkung tier Zentri- 
fugalkraft aus einer L6sung niedergesehlagen 
werden k6nnen. ])el: Pflanzensaft kommt  ab- 
weehselnd in eine gewiShnliche Zentrifuge, we er 
in L6sung bleibt und nur gri~bere Bestandteile 
ausgeschieden werden, und in die Ultrazentrifuge, 
we sich das Virus absetzt. Mit dieser Methode 
lassen sich auch weniger stabile \.'itCh isolieren. 

Abb. 5. Nadelf0rmi~e I<ristalte yon Tabakmosaik-Virus. 
(Nach STANI,EY aus Phytopath. 2(,.) 

zu isolieren und als hochmolekulares Eiweig zu 
bestimmen. Heute k6nnen bereits eine Reihe 
pflanzlicher, sowie einige carcinogene Viren rein 
dargestellt werden. Hierbei lassen sich zwei 
Wege beschreiten, die ehemische Reinigung und 
die Isolierung mit HiKe tier Ultrazentrifuge. 

Die Viren besitzen wie jedes Protein einen 
bestimmten isoelektrisehen Punkt, bei dem sic 
sich am leiehtesten aussalzen lassen, ohne dal3 
dabei wesentliche Mengen anderer Eiweil3e aus 
L6sung gehen. I)ureh Aufl6sen und F~illen in 
mehrfacher Wiederholung ]t<13t sich eine weit- 
gehende Reinigung erzielen. Zunik;hst nml3 der 
Pflanzensaft des kranken Materials gekl~[rt 
werden. Das geschieht init Filtration durch ver- 
schiedene Substanzen. Bei vorherigem Erhitzen 
auf 7o~ koagulieren verschiedene Eiweil3e, 
wodureh das Filtrieren beschleunigt wird. Bei 

Abb. (i. Hexagonalc Kristalle yon Tabakmosaik-Virus iu Haarzclh,li 
you Nit ,  la& (Nach KA['SCHE (0).) 

Das gereinigte Virus ist, wie bereits erwShnt, 
ehemisch als Eiweil3, nnd zwar als Nueleoprotem 
zu betrachten. I)ie Eigensehaften des Virus- 
ciweiBes wurdcn bcsonders eingehend an Tabak- 
mosaik-Virus studiert, da es sich auf (;rund sein('r 
leichten Oewinnung und hohen Stabiliffit be- 
sonders hierfiir eignet. Seine wiisserige L6sung 
ist opalescent und fart)los und bildet nach einigel- 
Zeit ruhigen Stehens zwei Schichten, deren tm- 
tere infolge hoher Viruskonzentration l)oppel- 
brechung aufweist, wiihrend die obcre nur bei 
Bewegung diese ]';rseheinung zeigt. Die v,m 
S T A N L E Y  ( I .5 )  i s ( ~ l i e r t e n  Viruskristalle sind keine 
eehten Kristalle. (ta ihre Anordnung nur in zwei 
Riehtnngen regelmfigig ist. Sic entstehen da- 
{lurch, daI3 sich kmggestreckte Virusteikhen 
seitlich aneinandedegen (Abb..5). [n den Ilaar- 
zellen tabakmosaikkranker ]'flanzen gelan~ <'s 
aber bereits, hexagonale Kristalle nachzuweisen 
(Abb. 6). Sie konnten aueh in vitro erhalten 
werden, wobei (:lie Beobachtung gemacht wurde, 
dab sic bei geeigneten Bedingung{'n in na<h'l- 
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f6rmige Gebilde tibergehen kSnnen (9). Aus 
Tomaten konnte ein Virus (Bushy stunt) in 
rhombischer Kristallform abgeschieden werden 
(Abb. 7)- Dagegen ist das Kartoffel-X-Virus 
noch nie in Form yon Kristallen ausgeffillt 
worden. 

Auf Grund chemischer Analyse enthfilt das 
Tabakmosaikeiweil3 51% C, 7,1% H, 16,7% N, 

A_ O/ ;_ o,5/o S und o,5 3g P. Beim Erhitzen zerf~illt 
das Viruseiweil3 in Nucleins~iure und denaturiertes 
Eiweig. Es ist zu bemerken, dab diese Nuclein- 
sS~ure jedoch andere Eigenschaften besitzt, als (tie 
der Zellkerne und der meisten Mikroorganismen. 

Die gleiche pathologische Wirkungsweise ver- 
schiedener chemischer Substanzen und 
einiger carcinogener Viren ist Ifiir die che- 
mische Charakterisierung der Viren von 
Interesse. Eine Reihe biologischer Be- 
ziehungen zwischen krebserzeugenden Koh- 
lenwasserstoffen und Viren konnten fest- 
gestellt werden. Es erwies sich, dab das 
besonders stark eancerogen wirkende Me- 
• in die Gruppe der Ste- 
roide zu rechnen ist, der eine Reihe 
lebenswichtige Biokatalysatoren, wie Gallen- 
s~uren, D-Vitamine, Herzgifte der Digitalis- 
gruppe, verschiedene Hormone, viele Sapo- 
nine und andere angeh6ren. Bisher ist cs 
jedoch nicht gelungen, weitere Stoffe von 
gleicher Wirkung aus den Steroiden darzu- 
stellen. Das Problem cancerogener Stoffe 
und die Frage der Beziehungen zwischen 
ihnen und den Viren hat in letzter Zeit 
eingehende Bearbeitung erfahren, wie aus 
einer zusammenfassenden Darstellung yon 
]~UTENANDT (3) ZU ersehen ist. 

Eine auBerordentlich wichtige Vergleichsm6g- 
liehkeit sowohl zwisehen den einzelnen Virus- 
arten als auch zwischen den Viren und anderen 
Eiweil3stoffen ist die Teilchengrdfie. Sie wird 
ebenso wie die der Molek/ile durch den Durch- 
messer ausgedrtiekt. Die Elemente ein und der- 
selben Virusart sind im allgemeinen gleich grol3, 
d. h. es ist ihnen ein konstanter Gr6Benbereich 
zugeordnet. Die Messung kann mit Hilfe drei 
verschiedener Methoden vorgenommen werden. 
Die Ultrafiltration, bei welcher Filter mit kolloi- 
dalen Dimensionen Verwendung finden und die 
Zen t rifugalanalyse mit Errechnung der Teilchen- 
gr6/3e aus der Sedimentationsgeschwindigkeit 
sind indirekte Messungen. Eine direkte Gr6Ben- 
bestimmung gestattet die Mikrophotographie im 
ultravioletten Licht. Sie erm6glieht eine beson- 
ders genaue Messung der Virusteilchen. Neuer- 
dings wird die Teilehengr6Be auch mit HiKe des 
Elektronenmikroskopes festgestellt. 

Die Abgrenzung der Virusarten gegen andere 
Infektionsstoffe ist noch nicht iibereinstimmend 
festgestellt. Im Mittel k6nnen 25o m #  als maxi- 
malt  GrSBe angesehen werden, was ungefihr 
dem Virus der Psittakose (Papageienkrankheit) 
entspricht, der kleinste Durchmesser betr/igt im 
Mittel Io m #  und ist der des Virus der Poliomye- 
litis (spinalen KinderI~ihmung). Im Gegensatz 
zu den menschlichen und tierischen Viren ist 
eine exakte Gr6Benbestimmung der pflanzen- 
pathogenen Viren mit Schwierigkeiten ver- 
bunden. Meist wurden fiir die einzelnen Virus- 
arten sehr unterschiedliche Resultate erhalten. 
Bei Filtration im gleichen Medium wurden an- 

Abb. 7. Rhombische Kristalle yon Bushy stunt-Virus in vitro. 
(Naeh BAWDEN uud PIgIL aus Plant  virus a~zd virus diseases yon 

BkWDEN.) 

dererseits ffir eine Reihe pflanzlicher Viren sehr 
5hnliche Werte von ungef//hr 15 m/~ ermittelt. 
Weitere Untersuchungen ergaben ftir Tabak- 
mosaikvirus bei Verwendung der Ultrafiltration 
21 m,u, bei Zentrifugieren 5o mr Verh~iltnis- 
m~igig einheitliche Ergebnisse zeigten das Bushy 
stunt-Virus der Tomaten und das Tabaknekrosen- 
virus mit einer TeilchengrSl3e von 15--2o m#. 
Im Vergleich zu den Viren betr~igt die Molekiil- 
gr613e des Oxyh~imoglobins 4--5 m#, die des 
H~imocyanins 22--24 mt,. Das bedeutet, dab 
das Volumen eines Viruselementes dem eines 
Eiweil3molekiiles gleich sein kann. Es gibt aber 
auch gr6f3ere Viruselemcnte, die mebreren Ei- 
weil3molekfilen von niedrigem Molekulargewicht 
entsprechen. 

P h y s i k a l i s c h e  E i n w i r k u n g e n .  
Zur n/iheren Bestimmung der Viren ist ihr 

Verhalten gegentiber verschiedenen physikali- 
schen Einwirkungen von Bedeutung. Zum Teil 
ist es dem der Bakterien sehr ~ihnlich. In der 

1 4 "  
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Empfindlichkeit bestehen zwisehen den ein- 
zelnen Virusarten oft wesentliche Unterschiede. 

St~irkeres Erhitzen vertragen die Viren nur 
schlecht, sie werden bet verhfiltnismgBig niedri- 
gen Temperaturen inaktiviert. Gurkenmosaik- 
Virus verliert bet 6o--7o ~ C seine Infektionskraft,  
Kartoffel-Y-Virus bet 520 C, Kartoffel-X-Virus 
bet 66 ~ C. Die Inaktivierung des Virus der Maul- 
und Klauenseuche beginnt bet 5 o ~ C. Der Infek- 
tionsendpunkt des Tabakmosaikvirus liegt da- 
gegen erst zwischen 80 und qo ~ C. Die temperatur-  
bedingte Inaktivierung wird naeh folgender Me- 
rhode gemessen. Geringe Mengen yon Virus- 
t6sung werden in diinnwandigen Gt~ischen von 
best immter Gr613e IO Minuten lang in ein Wasser- 
bad von konstanter Temperatur  getaueht, darauf 
in kaltem Wasser rasch abgektihlt und die ent- 
sprechende Pflanze sofort damit infiziert. 

Das Ge/riere~ und Taue~ hat keine oder nut  
geringe Wirkung auf die Infektiosit~it der Viren. 
So konnte das Influenzavirus des Menschen 
6 Monate bei - - 7  8~ C gehalten werden. Auch 
Maul- und Klauenseuche- sowie Tabakmosaik- 
virus blieben bet wiederholtem Gefrieren und 
Tauen unver/indert. Nur (in Tomatenvirus 
(Bushy stunt) soil (lurch Gefrieren abget~Stet 
werden. 

Auch die Wirku~zg hoher Dr~fcke wurde unter- 
sucht. Es konnte festgestellt werden, (tab die 
Viren ungefiihr bet 3o0o 70oo AtmosphSren 
inaktiviert werden. Sie weisen in diesem Yalle 
eine h6here Empfindlichkeit als Bakterien 
Toxine und Enzyme auf. 

Liingeres A~tstrocknen vertragen nut  wenige 
Viren. Zu ihnen geh6rt das des Tabakmosaiks. Es 
konnte in trockenem Pflanzengewebe sogar nach 
52 Jahren (8) noeh nachgewiesen werden. I)a- 
gegen verlieren Gurkenmosaik-, Kartoffel-X- und 
Y-Virus bereits nach wenigen Stunden Aus- 
trocknen ihre Aktivitiit. 

Ein weiterer Bestimmungsfaktor ist die Lebens- 
dauer der I'iren i~ vitro. Die Inaktivierungs- 
grenzen tiegen auch bier sehr welt auseinander. 
Das Tabakmosaikvirus in filtriertem sterilem 
Zustande aufbewahrt,  kann auch nach einer 
Reihe yon Jahren Krankhei tssymptome erzeu- 
gen, w~ihrend Gurkenmosaik- und Y-Virus der 
Kartoffel bereits nach Stunden ihre Infektions- 
kraft verlieren. Das Blattrollvirus der Kartoffel 
wird sofort abget6tet. Virus (ter Maul- und 
Ktauenseuche bleibt in Heu und Boden bet 
Feldbedingungen 25--3 o Tage krankheitserre- 
gend. Gereinigte Virusprfiparate sind besonders 
empfindlich. Es wird angenommen, dab die 
Inaktivierung hauptsfichlich auf Oxydation 
durch Luftsauerstoff, z .T.  auch auf Verun- 

reinigung durch Bakterien beruht. F(ir t{ingere 
Aufbewahrung haben sich die Oxydation hem- 
menden niedrigen Temperaturen und Zugabe yon 
Reduktionsmitteln als vorteilhaft erwiesen. Es 
besteht aber auch (tie Vermutung, (lab bet Zer- 
st6rung des Gewebes im Prel3saft inaktivierende 
Substanzen in Freiheit gesetzt werden. 

Bet gerdiinnung der Viren gibt es eine Grenzc, 
bet welcher sie gerade noch imstande sind, eine 
Infektion hervorzurufen, l)iese Konzentration 
wird als Verdtinnungsendpunkt bezeichnet. Er 
ist fiir die einzelnen Viren sehr unterschiedlich. 
An der Spitze steht wieder das Tabakmosaik-  
virus mit einem Endpunkt  von I:~OOOOoo. l)as 
Kartoffel-X-Virus gibt bet ether Verdiinnung v~m 
I:IOOOOO noch Infektion, w~hrend das Kar- 
toffel-Y-Virus bet einem Verhiiltnis yon I:~:~o 
die pathogene Wirkung zu verlieren beginnt. 
Das Krfiuselmosaik-Virus hat bereits bet einer 
Verd/innung wm ~ : IO seinen Endpunkt  erreieht. 
Dagegen k6nnen die tierischen Viren eine weitaus 
st/irkere Verdiinnung vertragen. So liegt z. B. 
die Infektionsgrenze der Maul- und Klauenseuche 
bet einem Verh~iltnis yon i : I o  Millionen. 

U l t r a v i o l e t t e s  L i c h t  und  X - S t r a h l e n .  

UItraviolettes Licht vermag eli(: w?rschiedenen 
Viren in kurzer Zeit, Tabakmosaik unter bc- 
stinlmten Bedingungen in 15 Sekunden abzu- 
t6ten. Es entstehen dabei inaktivc, native Pr~- 
teine, die auch mikroskopisch von den aktiven 
zu unterscheiden sind. l)ie charakteristischen 
chemischen und physikalischen Eigenschaften 
der Viren werden jedoch beibehalten. Auch dutch 
X-Strahlen wird Tabakmosaikvirus inaktiviert, 
wobei sich der Inaktivicrungsgrad proportional 
zur Intensitttt der Strahhmg verh~ilt. 

C h e m i k a l i e n  und E n z y m e .  
Die Wirkung verschiedener Cimmikalien isl 

zur Errors(hung des Wesens der Viren yon gr()- 
I3em Interesse. Sic nimmt mit dem Reinheits- 
grad des Virus zu. Zum Untersehied von deu 
Bakterien k6nnen die Viren in Glycerinl6sung 
aufbewahrt werden. Sic werden alle wm protein- 
fiillenden Agentien, wie Ammoniumsulfat,  ver- 
schiedene Schwermetallsalze und anderen gefiillt. 
Bet Chemikalien, (tie keine Denaturierung her- 
vorrufen, ist einc Wiedererlangung der Infek- 
tionskraft m6glich. I)arin unterseheiden sich die 
Viren yon gew6hnlichen Organismeu. Dutch 
stark oxydierende Agentien, wie Kaliumper- 
manganat  oder Chromsiiure, wird eine irreversible 
Inaktivierung verursacht. Verschiedene Viren 
sind schon gegen schwaehe Oxydationsmittel  
sehr empfindlich. Bet geringer ()xydation ist 
eine Reaktivierung (lurch Behandlung mit 
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Reduktionsmitteln wie Cystein teilweise m6g- 
lich. Manche Viren, z. B. Vaccine (Kuhpocken), 
Herpes (Hautkrankheit), Maul- nnd Klauen- 
seuche, zeigen sich anfStlig gegen die photodyna- 
mische Wirkung yon Methylenblau. Dagegen 
wird Tabakmosaik bei Einwirkungsdauer wm 
einer Stunde noch nicht angegriffen. Starke 
S~uren und Alkalien inaktivieren durch hvdro- 
lytische Vorg~nge. Die Viren werden in sehr 
kleine Fragmente zerlegt und k6nnen meistens 
nicht mehr reaktiviert werden. Alle Viren ver- 
lieren durch Formaldehyd ihr Infektionsver- 
m6gen. Es wird vermutet,  dab die Wirkung 
dieses Stoffes auf Addition des Formaldehyds 
an Aminogruppen beruht. 

Der \u von Enzymen wurde auf Grund 
der Frage der proteinartigen Natur der Viren 
grol3e Beachtung geschenkt. Untersuchungen in 
dieser Richtung ergaben zunSchst sehr nnter- 
schiedliche Resultate. Die Ursache daffir liegt 
wahrscheinlich darin, dab bei den ersten Ver- 
suchen Prfifungsmaterial und -methoden nicht 
ganz einwandfrei waren. 

Die proteolytische Einwirkung von Enzvmen 
auf pflanzliche Viren wurde haupts~ichlich am 
Tabakmosaik untersucht. LOJKIN U. VINSON (II) 
erhielten 1931 eine Inaktivierung durch Trypsin. 
CALDWELL (4) und sp~iter STANLEY (I3) machten 
die Feststeltung, dab bei Zerst6rung des Enzymes 
dutch Erhitzen das Virus reaktiviert werden 
kann, dab also keine Proteolyse stattgefunden 
hatte. Es wird die M6glichkeit erwogen, da~3 das 
Enzym mit dem Virus eine lose Verbindung 
eingeht, ohne nachfolgende Hydrolyse. Die 
gleiche Erscheinung wurde bei Tomaten Bushy 
stunt und Kartoffel-Y-Virus gefunden. Dagegen 
wurde die Aktivit~it vom Kartoffel-X-Virus 
dutch Trypsin in seinen wirksamen pH-Bereich 
vollkommen zerst6rt. Die Wirkung von Pepsin 
kann bei verschiedenen Viren nicht festgestellt 
werden, da das Enzym zur Proteolyse einen 
pH-Wert verlangt, der an sich diese Viren inak- 
tiviert. Tabakmosaikvirus konnte mit Pepsin 
unter bestimmten Bedingungen abget6tet wer- 
den, Kartoffel-X-Virus zeigte sich bedeutend 
empfindlicher gegen diese Proteolyse (14). Das 
Tabaknekrosenvirus wurde von Pepsin nicht 
angegriffen. Kartoffel-X-Virus zeigte grol3e 
Empfindlichkeit gegen Papain, wogegen Tabak- 
mosaik- und Tabaknekrosenvirus von Papain 
nicht gespaltet wurden. 

Der EinfluI3 proteolytischer Enzyme auf die 
pathologische Wirkung tieriseher Viren wurde 
gleichfalls verschiedenttich untersucht. Auch 
bier variiert das Verhalten der einzelnen Viren 
betr~ichtlich. 

V e r m e h r u n g  u n d  V e r b r e i t u n g  de r  V i r e n  
in de r  P f l a n z e .  

Eine Vermehrung der Viren ist nur m6glich, 
in Gegenwart lebender Zellen. Eine Zfichtung 
auf zellfreiem Medium ist bisher nie gelungen. 
Die Mediziner verwenden ffir die Viruszfichtung 
in vitro Gewebeexplantate in bestimmten Nfihr- 
16sungen mit Wuchsstoff oder das bebrfitete 
H/ihnerei. Diese Methoden erlauben das Studium 
einer Reihe von Wechselbeziehungen zwischen 
Infektionsstoff und Wirtszelle. Ober den Me- 
chanismus der Virusvermehrung ist aber noch 
sehr wenig bekannt. Die Bildung des EiweiBes 
verl~iuft auf Kosten zelleigener Substanzen, von 
denen die Proteine des Protoplasmas vorwiegend 
beteiligt sind. Es konnte bisher nicht entsehie- 
den werden, ob die Entstehung der Virusteilchen 
v o n d e r  Zelle oder w~m Virusmolekfil veranlal?t 
wird. Man kann sich vorstellen, dab bei Ein- 
dringen eines Virusteilchens in die Wirtszelle 
in ihr eine Umstimmung hervorgerufen wird, 
naeh der die Zelle von sich aus zur Bildung von 
Virusteilchen fibergeht. Die zweite M6glichkeit 
ist aber die, dab die zelleigenen Substanzen vom 
Virusmolekfil in autokatalytischer Vermehrung 
zum Aufbau arteigener Teilchen verwendet wer- 
den. Zu vergleichen w~ire das mit Auskristalli- 
sation einer iibersiittigten Salzl6sung, in die ein 
Kristallisationszentrum hereingebracht wird. 
Ebenso ruff das Eindringen eines Viruseiweil3- 
molekfils in die Zelle, die Bildung derselben Art 
yon Molekfilen hervor. Es entstehen Grol3- 
molekfile durch fadenartiges Aneinanderlegen 
zelleigener Molekfile derart, dab abwechselnd 
je ein Molekfil Protein und ein Molektil Nuclein- 
s/iure aneinandergereiht werden. 

Wie das Virus in die Wirtszelle eintritt und sie 
nach der Vermehrung wieder verl/il3t, ist nicht 
bekannt. Eigenbewegungen konnten nicht fest- 
gestellt werden. Es wird als wahrscheinlich an- 
gesehen, dab es sich um eine passive Aufnahme 
handelt. Ffir den Austritt aus der Zelle gibt es 
die M6glichkeit, dab bei starker Vermehrung die 
Zellen platzen und den Inhalt entleeren. Es 
wird jedoch angenommen, dab in der Regel ein 
LTbertreten von Zelle zu Zelle, nnd zwar durch 
Diffusion fiber die Plasmodesmen stattfindet. 
Diese erste Phase in der Verbreitung der Pflanze 
geht verhSltnismSl3ig langsam vor sich. Ihr 
schliel3t sich eine zweite Phase an, innerhalb 
welcher das Virus mit grol3er Geschwindigkeit 
durch die ganze Pflanze verbreitet wird. Diese 
vollst~indige Durchdringung der Pflanze wird, 
soweit es sich nm eine Leitung handelt, wahr- 
scheinlich vom Phlo6m bewerkstelligt, w~ihrend 
die Wasserleitungsbahnen der Pflanze nicht 
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beteiligt sind. GRAINI~:R (5) glaubt auf Grnnd 
seiner Versuche auf die Ff~higkeit liner selb- 
st~indigen Bewegung der Viren in der Pflanze 
schlieBen zu kannen. Die Virusverbreitung findet 
nur im lebenden Gewebe Matt, und zwar gegen 
die Wurzeln zu schnellGr als aufw/irts (L 2). Die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit wurdt  vielfach ge- 
messen. Sie ist bei den einzelnen Virusarten sehr 
unterschiedlich. Curly-top-Virus der Zuekerriibe 
vermag einen Weg w~n 2,5 cm in der Minute, 
Tabakmosaikvirus nur L5 cm in dGr Stunde 
zurfickzulegen (I). 

Da die Viren die ganze Pflanze, Bl~itter, 
Stengel und Wurzeln zu durchsetzen verm6gen, 
ist damit eine (?bertragung auf vegetat ivem 
Wege gegeben. Von groBem Interesse fiir (tie 
Pflanzenz/ichtung ist jedoch die Tatsache, dab 
das Virus auch in ai1Gn Blfitenteilen und sogar 
im Samen verschiedener Pflanzen nachgewiesen 
werden konnte. Trotzdem werden meist gesunde 
Sfimlinge erhalten. Es konnte jedoch bei ver- 
schiedenen Virusarten: Bohnenmosaik, Soja- 
mosaik, Gurkenmosaik, Mosaik des Salates u. a. 
Samenfibertragung nachgewiesen werden. 

R e s i s t e n z  und  I m m u n i t ~ i t .  

Jedes Virus hat einen engeren oder weiteren 
Infektionsbereich, innerhalb dessen sigh verschie- 
dene Grade von Resistenz unterscheiden lassen. 

Bei einigen PflanzGn, wie Nic. gh~tinosa und 
Caps./rutescens, treten bei Infektion mit Tabak- 
mosaikvirus nekrotische Lesiontn auf, welche 
sigh auf die Infektionsstellen besehr~inken. Die 
fibrigen Teite der Pflanzen bleiben gesund. DiG 
Eigenschaft der Lokalisierung erwies sich bei 
Kreuzungsversuchen als einfaeh mendelnder 
dominanter Faktor. Die Ursaehe diestr R~- 
sistenzerscheinung konnte bisher noch nicht 
sichergestellt werden. Eine gewisse Resistenz 
ist auch vorhanden, wenn in der Pflanze nut  
schwache Virusvermehrung erfolgt, die geringe 
Krankhei tssymptomt zur Folge hat. Weiterhin 
kann das Virus in einen Organismus eindringen 
und sich in ihm vermehren, ohne aber eine Er- 
krankung hervorzurufen. In solchen Ffllen wird 
yon Toleranz gesprochen. Findet iiberhaupt 
keine Virusaufnahme statt ,  liegt tmmunitt i t  w~r. 
Es kann zwischen natfirlicher und erworbener 
Immunit/ i t  untersthieden werden. ()ber die 
UrsaGhen der natiirlichen Immuniti i t  ist so gut 
wie nichts bekannt. Sit kommt bei Pflanzen 
auBerordentlich selten vor, alle unsere Kultur-  
sorten sind mehr oder weniger anf~illig gegen 
Viren. Die erworbene Immunit~it wird bei 
menschlichen und tierischen Virusarten durch 
Antik6rper hervorgerufen, die den Organismus 

kfirzere oder lfingere Zeit nach der Genesung, 
manchmal auf Lebensdauer gegen erneute Er- 
krankung sGhfitzen. Bei den PflanzGn gibt cs 
eine scheinbare erworbene Immunitiit ,  (lie abet  
ganz anderer Natur  ist und nach mehrfach~'r 
Ansicht richtiger als erworbenc Toleranz bt 
zeichnet werden m~13te. Sie ist infektionsKe- 
bunden, d. h. es besteht nur solange eine Scln|tz 
wirkung gegen Befall, als (tit Pflanze das be 
treffende Virus sell)st enth~ilt, als ,  sichtbarer 
oder latenter Virustr~iger ist. VGrschiedene 
Stfimme einer Virusart k6nnen einander imnm- 
nisieren. Es wird dieses Merkmal sogar zur 
Feststellung der Identit~it der Viren beniitzt. 

D a s  W e s e n  t ier  Vi ren .  

Die Ergebnisse der bisherigen Forschungs- 
arbeiten, die uns heute bereits einen guten Ein- 
blick in das Verhalten der Viren gewEhren, ver- 
magen jedoch nichts Tatsfchliches auszusagen 
fiber ihre wahrt  Natur. Ihre Pathogenitltt, das 
Reproduktions- und Mutationsverm6gen 1513t 
die Annahme einer belebten Substanz als be- 
reehtigt erscheinen. Sic wurden daher vMfach 
als unsichtbare kleine LGbGwesen angesehen. Es 
konnten jedoeh weder durch PhotographiG in 
ultraviolettem I.icht, noch dnrch besondGr~ 
F/irbmethodGn EigenbewGgungen oder Wachs- 
turns- und Teilungsw)rg~ingt fest~estellt werdGn. 
Augerdem besteht das Virus ran aus EiweiB, 
ohne irgendwelche anderen Zt|si[tzt, wfthrend 
alle lebenden Organismen eint WGchselwirkung 
verschiedener Arten w~n Molekfilen aufweisen. 
Als weitere M6glichkeit wurde ein obligater Pa- 
rasitismus in Erw~igung gezogen, in (lessen Fol~t 
das Virus gGWiSSG FunktionGn verloren hat, die 
yon der Zelle fibern~)mmen wurden. Es ztigt 
jedoch das Virus auch den Charakter eines gr()- 
Ben Molek/ils mit konstanten chemischen un(l 
physikalischen Eigenschaften und ist als solches 
oft mit  den Genen verglichen worden. Beide sind 
als Proteine zu betrachte|l und besitzen das 
Verm6gen der Selbstrepr~}dukti-n und Mu- 
tation. 

Wit stogen bei der Untersuchung fiber das 
eigentlithe Wesen dtr  Viren auf die ungel6ste 
Frage nach dem Wesen des Lebens fiberhaut~r. 
I)i t  Grenze zwischen toter Substanz und lebcn- 
dem Organismus ist nicht bekannt. Sie ist abet 
vitlleicht nicht so seharf zu zithen wie es bisher 
getan wurde. 
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R E F E R A T E .  
Spezielle Pflanzenzfichtung 

Aufgaben der PflanzenzUchtung in tier Kriegs- und 
Nachkriegszeit. Von L. H O N E C K E R .  Prakt .  B1. 
Pflanzenbau 19, I42 (I942). 

Der vorliegende Aufsatz gibt Ausftihrungen 
wieder, die Verf. in einem Vortrag vor den Gesell- 
schaftern der I. G. Pflanzenzucht in Mtinchen ge- 
macht  haL. Nach den Irrwegen der Ziichtung in 
der Vergangenheit sind die Aufgaben der deut- 
schen Pflanzenztichtung heute aufs engste mit der 
Zielsetzung der gesamten nationalsozialistischen 
Agrarpolitik verkntipft. Eine wesentliche .:inde- 
rung in den Zuchtzielen hat der gegenw~trtige Krieg 
nicht mit sich gebracht, wie ja auch die leitenden 
Ideen des Vierjahresplans und der Erzeugungs- 
schlacht gleich geblieben sind. Zweifellos werden 
aber die nach dem Kriege zu erwartenden agrar- 
politischen und agrarstrukturellen Umschichtungen 
in Europa auch neue Aufgaben ftir die I'flanzen- 
zfichtung zur Fotge haben. Ein solcher Aufgaben- 
komplex wird sich aus der notwendigen VerstXr- 
kung der vollmechanisierten Betriebsweise ergeben. 
Bei den Hackfrtichten z .B .  bedingt die zu for- 
dernde leichte maschinelle Erntbarkei t  die ver- 
stgrkte Beachtung einer Reihe yon Zuchtzielen. 
Bei den Futterpflanzen wird die Ztichtung auf aus- 
reichenden Samenertrag yon groBer Bedeutung 
sein. Nach wie vor stellt bei einer groBen Zahl yon 
Kulturpflanzen die W'interfestigkeit ein aul3er- 
ordentlich wichtiges Zuchtziel dar. Verf. erl~iutert 
kurz den Stand der Ztichtung auf WTinterfestigkeit 
bei den Hauptgetreidearten, um sich dann cinem 
anderen, sehr wichtigen Problem zuzuwenden, der 
Zfichtung auf Krankheitsresistenz. Die Problem- 
lage, die Aufgaben und Schwierigkeiten der Re- 
sistenzziichtung werden an Beispielen von Ge- 
treide- und Kartoffelkrankheiten aufgezeigt. Als 
letztes allgemeines Zuchtziel wird die Steigerung 
der Gtite der ErtrXge behandelt. Als Beispiele 
werden die Qualit/itsfragen beim Getreide, das Ei- 
weiBproblem sowie die zfichterische Bearbeitung 
der Gfiteeigenschaften der I(artoffel und der 
Faserpflanzen angeftihrt und erlguterf. Mit einer 
Mahnung an die Ztichter, ihre Arbeit durch ,,eine 
analytische Betrachtungsweise der einzelnen bio- 
logischen Erscheinungen und Vorggnge" zu er- 
g~nzen, schliel3t der Aufsatz. Schmidt. 
Application of genetics to plant breeding. 2. The 
inheritance of quantitative characters and plant 

breeding. (Die Anwendung der Genetik auf die 
Pflanzenztichtung. 2. Die Vererbung quanti ta-  
l iver  Eigenschaften und Pflanzenziichtung.) Von 
V. G. PANSE.  (Gallon Laborat., Univ. Coll., Lon- 
don.) J. Genet. 40, 283 (194o). 

Am Beispiel der mittleren Faserl~inge yon Baum- 
wolle (Gossypium arboreum) wurde die Vererbung 
quanti tat iver  Eigenschaften mit  neuer statistischer 
Methodik untersucht. Das Versuchsmaterial be- 
steht aus den drei Kreuzungen zwischen drei Sor- 
ten. Zun~chst wird eine Varianzanalyse nach 
FISHER ftir die F 2 gegeben, indem je Kreuzung die 
Nachkommenschaften von 4 F1-Pflanzen in fiinf 
Blocks aufgepflanzt wurden und die quadratischen 
und mittleren Abweichungen ftir die Blocks (4 F. G.) 
Nachkommenschaften (3 F.G.) und Parzellen 
(12 F.C-.) best immt wurden. Weiterhin wird d i e  
Regression der F~-Familien (je io Pflanzen 3 F,~- 
Eltern) auf die 15h/tnotypen der F~-Pflanzen be- 
rechnet und daraus, unter Verwendung spezieller 
Eormeln, der Anteil der f:3 bestimmt. Hierzu dient 
die Ermit t lung des Regressionskoeffizienten. Das 
VerhXltnis des Quadrates der genotypischen Va- 
rianz in den F3-Familien zur Varianz dieser Varianz 
soll die ,,effektive Zahl von Faktoren" wieder- 
geben, die fiir die Aufspaltung in F 2 verantwortlich 
sind, wenn man als Arbeitshypothese annimmt, 
dab die Faktoren gleiche Varianz bedingen und 
nicht gekoppelt sind. Hiertiber und fiber weitere 
statistische Er6rterungen zur Frage der Dominanz 
mul3 auf das Original verwiesen werden. 

Freisleben (Halle a. d. S.). ~ ~ 
Das regionale fiortenversuchswesen, l .  Zusammen- 
stellung der Ergebnisse yon Sortenversuchen mit  
Wintergetreide in den Jahren 1928--1938. Von 
G. S U N D E L I N  und ST. ELIASSON.  Lantbruks- 
h6gskolan Jordbruksf6rs6ksanst. Medd. Nr 3, 
1--127 u. engl. Zusammenfassung 129 (194o). 
[Schwedisch]. 

Die Arbeit  bringt eine Zusammenstellung der 
Ergebnisse der in Schweden sehr gut organisierten 
6rtlichen SortenversuchstXtigkeit ftir Winter- 
weizen und Winterroggen aus dem Jahrzehnt  I929. 
bis 1938. In Prtifung standen 18 Vr 
sorten der Saatzuchtanstalt  Sval6v, io Sorten der 
Saatzuchtanstalt  Weibullsholm sowie 2 d~tnische 
Sorten. Eine Tafel zeigt die verwandtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den schwedischen Ziich-- 
tungen. Von Winterroggen wurden 5 Sval6v- 
Sorten, 2 \Veibull-Sorten sowie die deutschen. 


