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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Erwin ]3aur-Institut, Mfincheberg/Mark.) 

Zur Frage der Virustibertragung durch Samen, insbesondere des 
X-, Y- und Blattrollvirus der Kartoffel. 

Von G. S t e l z n e r .  

Die Bekgmpfung von Viruskrankheiten er- 
streckt sich bei der Pflanze neben der Beseiti- 
gung infizierter Individuen lediglieh auf w~r- 
beugende Magnahmen, da bislang Verfahren zur 
Heilung nicht bekannt  sind. Versuche sind 
durehgeffihrt worden, ohne wesentliche Beein- 
tr~ichtigung der Lebensffihigkeit, in total in- 
fizierten Pflanzen das Virus abzut6ten, um eine 
gesunde vegetative Nachkommenschaft  zu er- 
halten. Alle Experimente verliefen bis auf wenige 
Einzelffille besonderer Art bislang ergebnis- 
los. Der einzige Weg, gesunde Nachkonmlen- 
schaft auch yon viruskranken Individuen zu er- 
halten, ffihrt fiber die generative Vermehrung. 
Keine Spezies oder Sorte sind bekannt, bei denen 
ein Virus durch Samen v o n d e r  kranken .Mutter- 
pflanze auf alle Keimlinge fibergeht, in den 
meisten F~illen besteht eine solche Infekti~msart 
iiberhaupt nicht. Diese Virusfibertragung ist f(ir 
den Saatgutvermehrer,  insbesondere aber ffir 
den Ziichter, vonBedeutung. Ausdiesem Grunde 
wurde das vorhandene Schrifttum gesammelt 
und fiber die betreffenden Viren im ersten Teile 
dieser Arbeit berichtet. Der zweite Tell enth/ilt 
die Literatur fiber das X-, Y-  und Blattrollvirus 
der Kartoffel und die Ergebnisse der eigenen 
Versuche. 

I. Die Viren mit  Sameniibertragung. 

a) B e s p r e c h u n g  der  e i n z e l n e n  V i r u s -  u n d  
P f l a n z e n a r t e n .  

Bohnenmosaik, Phaseolus Virus I ~. 

Zahlreiche Beobachtungen und Untersuehun- 
gen sind fiber die Verbreitung des Bohnen- 
mosaiks, Phaseolus Virus z, durch Samen ange- 
stellt worden, seitdem McCLI~TOCK (31) diese an 
Lima-Bohnen, Phaseolus lunatus, erstmalig fest- 
stellte. Der Anteil der durch Samen infizierten 
Keimpflanzen ist in den einzelnen Unter- 
suchungen sehr sehwankend und liegt zwischen 
o und 9o%, im allgemeinen aber zwischen 3o 
und 50% (40). PIERCE und HUNGERFORD (41) 

Die einzelnen Viren werden nach K. M. S.~iiii~ 
(48) bezeichnet. 

D e r  Ztichter, 14. Jahrg.  

ermittelten den Anteil kranker S~imlinge aus 
Pflanzen, die selbst bereits vom Samen her 
krank waren und solcher, die erst w~ihrend der 
Wachstumsperiode infiziert wurden. Das Boh- 
nenmosaik wurde bei den ersteren auf A8 6 ~ zt- , / 0 ,  

bei den letzteren auf 33,o7 % der S/imlinge fiber- 
tragen. FAJARDO (13) kommt zu dem Ergebnis, 
dal3 der Prozentsatz des S~imlingsbefalles in Ab- 
h~ingigkeit steht von dem Entwicklungsstadium, 
in dem die Pflanze infiziert wird, je frfiher die 
Infektion stattfindet, um so gr613er ist der An- 
tell befallener Keimlinge. Pflanzen, die nach 
Beendigung der Blfiite erkranken, verm6gen das 
Virus nieht mehr durch Samen zu fibertragen. 
Es besteht ferner bei den in1 Jugendstadium 
infizierten Pflanzen ein Zusammenhang zwi- 
schen Zeitpunkt des Hfilsenansatzes und dem 
Umfang der Virusfibertragung. Er ist bei frfiher 
Blfite gr6Ber als bei sp/iter. Dieses Ergebnis wird 
yon HARRISON (18) best~itigt, der (tie Blfiten im 
Jugendstadium infizierter Bohnen t~iglich eti- 
kettierte und die daraus erhaltenen Samen nach 
der Blfitezeit geordnet auslegte (Tabelle I). 

Tab. i. V i r u s f i b e r t r a g u n g  d u r c h  S a m e n  
in A b h X n g i g k e i t  yon1 Z e i t p u n k t  de r  

131rite. (Nach HARRISON ~I8~.) 
aufgebhiht ill 

"l'a ~-en nach 
Bl(thbeginn der 

Pflanzen 

5 
6 
7 
8 
9 

IO  
I I  
12 

13 
I 4  

insgesamt 

Zahl der 
SalIIeR 

4 
5 

49 
86 

119  

305 
231 
173 
lO 4 
42 
2 I  

1 1 4 8  

Zahl der [ Zahl der 
davon [no- 3Iosaik 

gekeimten saikkranken 
Samen PIlanzeu 

4 3 
5 O O,O 

48 14 
79 24 30,4 

115 43 
285 69 24,2 
2 o 9  22 10 ,5  

154 15 9,7 
94 o o,o 
42 i 2,4 
21 2 9,5 

O O,O 
O 

lO65 193 

iu % 

7 5 , o  

2 9 , 2  

37,4 

O,O 

Bei Pflanzen, die erst im spfiteren Entwick- 
lungsstadium vom Virus befallen werden, liegen 
die Verh~iltnisse umgekehrt (13). Bei frfihem 
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Htilsenansatz war im Vergleich zum sp~iten der- 
selben Sorte keine odor nur geringe L'Jbertragung 
vorhanden. Die Stellung der Hiilsen am Haupt-  
s tamm (13) und die der Samen in der Hfilse (36) 
sind anseheinend ohne Bedeutung auf die Virus- 
iibertragung. 

Nach HARRISOX (18) reifen (lie Hiilsen m~ 
nlosaikkranken Bohnen sp/iter als an gesunden, 
st) dab unter den Nachkommen friihgereifter 
Pflanzen des gleichen Feldbestandes verh;iltnis- 
mtiBig wenig kranke gefunden werden. Im Aus- 
maB der Virusiibertragung konnte zwischen friih- 
und sp/itreifenden Sorten eine weite Differenz 
beobachtet werden (I3). In Handelssaat sprite,-, 
anffilliger Sorten wurde eine ziemlich hohe Keim- 
pflanzeninfektion sogar his 6o% gefunden. I)er 
Einflul3 der Aussaatzeit geht dahin, dab (lie 
Ubertragung bei friiher Aussaat geringer ist als 
bei spfiter. Diese Tatsache ist anscheinend we- 
niger physiologisch begrtindet als mehr darin, 
dab in den ersten Monaten der Vegetation die 
virustibertragenden BlattlSmse weniger zahl- 
reich vorhanden sind als in den spfiteren und 
damit eine geringere Virusinfektion gegeben ist. 

Durch MERI.:EL (32) wurde erstmalig gezeigt, 
dal3 der Prozentsatz der Sameniibertragung 
sortenweise verschieden ist. In seinen Ver- 
suchen lag e r j e  nach Variettit zwischen 21 und 
51. NELSON (36) machte die allgemeine Fest:- 
stellung, (tag yon hochanf/illigen Sorten wie 
Refugee das Mosaikvirus viel h~[ufiger und regeI- 
m/il3iger dureh Samen weitergegeben wird als 
v(m widerstandsffihigeren Bohnensorten. Diese 
auf allgemeinen Beobaehtungen ful3ende Fest- 
stellung prfiften Sm'rH und HEWlT'r (49) hath. 
S/imlinge yon 1~8 Stfimmen wurden nach Aus- 
bildung der ersten Fiederbl/itter durch Abreiben 
kflnstlich infiziert. Alte Pflanzen der anffilligen 
Sorten waren naeh Verlauf von drei Wochen 
erkrankt. Die befallenen Pflanzen wurden auf 
Grund weiterer Beobachtung naeh der Stiirke 
der Krankheitssymptome in 5 Klassen eingeteilt 
(Klasse o: keine Symptome, Klasse 4: stiirkste 
Symptome, die Pflanzen sind verzwergt und (tie 
Bliiten meistens steril). Die Samen der be- 
fallenen Pflanzen wurden sortenweise geerntet 
und im folgenden Jahre an zwei verschiedenen 
Orten ausgestit. Der durchschnittliche Prozent- 
satz der Obertragung stimmte an beiden Stellen 
gut iiberein und betrug in einem Falle ftir (tie 

36,I ,,o. KlassenI  -4  6,374. 9,4 %, 2o,3~ und " o 
Zwischen Befallsklasse und Prozentzahl der 
Sameniibertragung bestand eine gleichsinnige 
Korrelation. Es ltil3t sich damit yon der St/irke 
der Krankheitssymptome auf die Hfiufigkeit der 
Virus/ibertragung dureh Samen schlielJen. 

Das Phaseohts Vireos z erm6glicht Unter- 
suchungen tiber die Virusiibertragung durch 
Pollen anzustellen, (tie erstmalig yon RH)I)I( l< 
und STEWART (44) nachgewiesen werden konm(,. 
Die Bliiten gesunder Pflanzen wurdcn mit t)olh,n 
mosaikkranker Bohnen besttiubt. Die Muttt,r- 
pflanzen blieben gesund, ihre Samen ergaben i(- 
doeh teilweise mosaikkranke Keimtinge. Igincl~ 
weiteren Beweis fiir die Sameninfcktion dmx'h 
Pollen lieferte REDI)~cI< (43)- Ein mosaikfestcr 
Zuchts tamm wurde zwischen an fiilligen, er- 
krankten Sorten angebaut. In seiner Nach- 
kommenschaft wurden kranke Stimlinge bo- 
obachtet, (lie sich als Bastarde erwiesen. Sic 
konnten nur dureh Fremdbest~iubung yon 131ii- 
ten des widerstandsf~[higen Zuchtstammes durch 
Pollen einer der benachbarten, erkrank ten Sorten 
entstanden sein. Um die Hiiufigkeit von Pollen- 
und Eizelleninfektion zu bestimmen, wurden w~n 
NI~;LSON und Dowx (37) Kreuzungen zwischen 
den beiden sehr anffilligen Sorten Refugee und 
Early Prolific durchgeffihrt, wobei jeweils elm, 
(ter Soften gesund, die andere aber mosaikkran k 
war. Das Auftreten von Mosaik in Bastarden 
zwischen kranker Refugee und gestmder Earh, 
Prolific war ann~ihernd ebenso hEufig wie in 
Bastarden zwisehen gesunder Refugee und 
kranker Early Prolific. Die Autoren k(mamen zu 
dem SchluB, (tab ungeffihr ('in \'i('rtel der I'2i- 
zellen und Pollenk6rner veto Virus befallen war. 

Soiabohnesmosaik ,  ,';@~. I 'irtts z.  

Die ersten Ireststellungen zur i~bertragung 
des Sojabohnenvirus dutch Samen s tammen wm 
GARDNEI~ und KENDRW~< (14). Samen mosaik- 
kranker Pflanzen lieferten bei 6ewtiehshaus- 
aussaat o.. I3 .,o infizierter Siimlinge. in einer spti- 
teren Arbeit (26) wird die Viru~fibertragung 
durch das Saatgut mit lO---25 % angegeben, w(~- 
bei Sortenunterschiede festgestellt wurden . . lc -  
doch traten auch innerhalb emer Sorte erheb- 
liche Differenzen im Befall der Naehkommen- 
schaft von Einzelpflanzen auf. Hv.IXZE und 
K6HU~R (19) erhielten bei Aussaat von Samen 
befallener Pflanzen 4o% kranke Stimlinge. Sic 
konnten nachweisen, (tal3 (lie in vorgeschritte- 
hem Alter infizierten Pflanzen das Virus nicht 
mehr durch Samen iibertragen, hi unver6ffent- 
lichten Versuchen wm I~.U1)OI~F waren bei der 
Nachkommenschaft  stark geschtidigter Einzel- 
pflanzen 5o% der S~imlinge virusinfiziert. 

Das Erbsenmosaikvirus, P i s u m  [ ir~ts 2, wurd(, 
an 4263 Sfimlingen kranker Pflanzen von 
MURPttY und PIER(:E {35) untersucht, wobei in 
keinem Falle einc ()bertragung chtt-ch Samcn 
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beobachtet werden konnte. Sie kommen auf 
Grund eigener und der Ergebnisse anderer Au- 
toren (23, 32, 33, 54) zu dem Schlug, dab das 
gew6hnliche Erbsenmosaikvirus nur selten durch 
Samen auf den S~imling fibergeht. Der hohe von 
1)ICKSON (7) angeffihrte Prozentsatz an ("ber- 
tragung ist wahrscheinlich darauf zuriickzu- 
ffihren, dab bei seinen Untersuchungen ein an- 
deres Virus vorlag. Unsicher sind die Verh;,ilt- 
nisse auch beim Mosaik yon Tri/olium pratense 
und Tri/olium hybridum, bei denen diese t(rank- 
heit nach DICKSON und MeRosTIE (8) durch den 
Samen auf die Keimpflanze iibergeht, nach 
MERKEL (32) hingegen keine i3bertragung statt- 
findet. Das Verhalten ist weiterhin ungekl~irt 
beim Mosaik von Melilotus albus,Medicago sativa, 
Lathyrus odoratus und Vicia [aba (5, 32, 33, 54). 
Beim Lupinenmosaik soil ebenfalls Gin geringer 
Prozentsatz an Keimlingsinfektion vorliegen(32). 

3losaikkrankheif des Salates, Lactuca Virus r. 
NEWttALL (3 8) priifte in drei Versuchen 

2o65 S~mlinge von kranken Pflanzen, davon 
waren 74 (3,6%) mosaikkrank. Nach ()C~LVZE, 
MULJ~IOAN und BRIAN (39) waren von 70o Siim- 
lingen mosaikkranker Pflanzen 37% infiziert; 
Handelssaat lieferte 11% mosaikkranker S~hn- 
linge. 

Mosaikkrankheit der Gurke, Cucumis l'irTfs r. 
Nach DOOLIITLE und GILBERT (IO) iibertr/igt 

Wildgurke, Micrampdis lobata, das Virus durch 
Samen; yon i i o  S~imlingen waren in einenl Vet- 
such 9,I % krank. In einer spiiteren Arbeit (ii)  
wurden im H6chstfalle 13 % Samenfibertragung 
erhalten. In drei Versuchen mit Gartengurken 
waren alle 91oo S~imlinge aus Samen mosaik- 
kranker Pflanzen gesund. Auch bei Zucker- 
melone, Warzenmelone und Kfirbis findet keine 
I~bGrtragung statt. Nach MA~Io~Eu (29) kommt 
sie bei gewissen Inzuchtlinien yon Cucumis 
redo mit durchschnittlich 16,6 % vor. Sie konnte 
auch in der Handelssaat einiger Sorten in einem 
Umfang von 8- -27% festgestellt werden. Nach 
BEWLE'~" und CORBETT (4) soll das Virus auch 
bei Gartengurken in einem niedrigen Prozent- 
satz durch Samen iibertragen werden. Die bei 
Lupinen durch das Gurkenmosaik hervor- 
gerufene LupinenbrS.une wird nach RICHTV:R (45) 
auf Grund dreijiihriger Freiland- und Gew}ichs- 
hausversuche nicht auf den Keimling fiber- 
tragen. 

Tabakmosaik, TM-Virus, Nicotiana Virus I. 
Unter grol3en Zahlen j~ihrlich angezogener 

Tabakpflanzen treten im Vierblattstadium bis- 
weilen kranke S~imlinge auf, deren Infektion 

nach SMITI-I (48) kaum anders als durch Samen- 
fibertragung erkl~irt werden kann. Ein sicherer 
Beweis ffir diese Annahme lieB sich bis jetzt je- 
doch nicht erbringen. Nach KAUSCHE (25) wird 
das Tabakmosaik nicht durch Samen fiber- 
tragen. Mehrfach ist die Infektion yon Tomaten- 
keimlingen nachgewiesenworden (34). BEWLEY 
und CORBt~TT (4) erhielten aus Samen mosaik- 
kranker Pflanzen 6,O4~ infizierter S~imlinge, 
BERI,:ELEY und MADDEN (2) in einem Jahre bis 
zu i2~ in weiteren vier Jahren verliefen die 
Versuche jedoch negativ. Nach den Ergebnissen 
yon DOOLIITLE und BEECHER (9) wird das Virus 
dureh frisch geerntete Tomatensamen in st/ir- 
kerem Mai3e fibertragen als durch gelagerte. 
Andere Autoren (6, 24) beobachteten trotz brei- 
ter Versuchsbasis keine derartige Siimlings- 
infektion. 

Nach JoNEs und BURNET'r (24) ist das 
Striehel der Tomate die Folge einer Miseh- 
infektion mit Tabakmosaik-Virus und dern X- 
Virus der Kartoffel. Sie zogen 526 S~imlinge als 
Nachkommensehaft striehelkranker Tomaten an, 
die alle gesund waren. Auch DOOLITTLE und 
BEECtlER (9) konnten keine Keimlingsinfektion 
beobachten, nur BERKELEY und MADI)EN (2) fan- 
den in einem, im Gegensatz zu den Ergebnissen 
anderer Jahre, im Freiland- wie auch im Gewfichs- 
hausversuch eine lJbertragung der Mischinfek- 
tion auf den Tomatenkeimling. 

Tabakring/leckenvirus, Nicotiana Virus z2. 
Nach HEXDERSON (2O) wird das Ringflecken- 

virus nicht bei Tabak, h~iufig hingegen bei 
Gartenpetunie fibertragen. Von 81o S~imlingen 
waren 19,8 % erkrankt, wogegen nach einem 
Bericht von HENDERSON und WINGARD (21) alle 
yon 64 50o Tabaks/imlingen aus friseh geernteten 
his h6cbstens einen Monat alten, kranken Samen 
gesund hervorgingen. 

Gelbes Ring[leckenvirus, :u Virus z2 A. 
Die Prozentzahl tier [~bGrtragung lag bei den 

Versuchen yon VALLEAU (51) zwischen 1--17; 
yon 24060 untersuchten S~imlingen wurde bei 
4,9 % Sameninfektion erhalten. Nach einer sp~i- 
teren Arbeit des gleichen Autors (53) wird das 
Virus im Samen yon tfirkischem Tabak im Laufe 
der Zeit inaktiviert ; frisch geerntete Samen fiber- 

o/ 1841 Tage alte hingegen nicht trugen zu 12,I /o, 
mehr. Es wird jedoch auch gezeigt, dab das 
Virus im Verlaufe von 51/~ Jahren nicht v611ig 
inaktiviert zu werden braucht. Bei einzelnen 
Proben belief sich die Keimlingsinfektion auf 
3,2 % bei frischer Saat, bei 5~/2 Jahre alter auf 
I~2 o.,~. 
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Griines Ring/leckenvir,ts, Nicotiana Virus I2 1~. 

Die Untersuchungen sind sehwierig durchzu- 
f/ihren, da das Virus im Siimling hfiufig maskiert 
auftritt. Die Sameniibertragung liel3 sich in 
Prozenten nicht ermitteln, sie 111111.{ aber als vor- 
handen angesehen werden (51). 

Tabak-Ring/leckenvirus A:r. 2, Nicotiana 
l'irl~s 13. 

Auf Grund (let7 l~Jntersuehung an umfang- 
reichem Material kommt PRICE (4 z) zu dem 
SchluI3, da/3 dis  Virus nur gelegentlich dur(h 
Samen yon tfirkischenl Tabak /ibertragen wird. 

Delphinium l'tr~ts 2. 

Nach VALLL'AU (52) besteht (lie gI~iglichkeit, 
dal3 Samen yon l)elphinium das Virus iibertr/tgt. 
St(here Ergebnisse konnten nicht erzielt werden, 
da dis  Virus zeitweise nlaskiert auftritt. 

Chlorose des Hop/ens, ttumithts Virus 3. 

Von 228 Stimlingen aus kranker Saat wareu 
nach SALMOY und \VAI(E (46) I2,3q~) infiziert. 

In/ekti&c Chlorosc der Mah, aceeu, Abu.tihm 
l'irus z. 

Nach BAbR (I) kommt eine ]nfektion yon 
Malvaceens~mlingen fiber den Simon durch die 
buntblfittrige Mutterpflanze niemals vet. I)ieses 
Ergebnis wird yon HE~TZSCH (22) bestiitigt. In 
der Kreuzungsnachkommenschaft yon Abutilon 
Klon Mulleri x Abutilon Klon Thompsonii 
konnte K~:.t:~< (27) vereinzelt eine solohe In- 
fektionsart beobachtcn. 

b) B e s p r e c h u n g  dec a l l g e m e i n e n  
C-esioh t s p u n k t e .  

Das Zustandckonunon yon Virus/ibertragung 
durch Samen wird in der Hauptsache yon Virus- 
und Pflanzenart bestimmt. Unter (leT" groBeu 
Zahl der bekannten Viren konnte bet verhitltnis- 
miil3ig wenigen diese Keimtingsinfektion fast- 
gestellt werden, (lie abet nicht bet allen regel- 
m/il3ig auftritt. Welche [ 'rsachen daffir zu- 
grunde liegen, dal3 (tas eine Virus fiber den 
Simon weitergegeben wird, @1 anderes ihm nah- 
verwandtes abet nicht, liel3 sich his jetzt nicht 
kl/iren. Die besproehenen Pflanzen- und Virus- 
arten sind, soweit die Ergel)nissc fiber dic Keim- 
lingsinfektion als gesichert augesehen werden 
ki~nnen, in "labclle 2 zusammengesteltt. 

Die dutch Samen iibertragbaren Viren lassen 
sich bis auf Abutilon Virus I, bet dem die Keim 
lingsinfektion nut  in oinem Sonderfal|e be- 
obachtet wurde, alle dutch Prel3saft yon Pflanze 
zu Pflanze iibertragen, l)iese Viren bositzen, so- 
weit ihre lnaktivierungstemporatur untersncht 

wurde, eine verhiiltnism~il3ig hohe \Viderstands- 
fiihigkeit gegen. Erhitzen. Sie werden bet Ten> 
peraturen unter 56c'c bet IoMinuten langer 
Dauer nicht mehr abgetiitet. Eine Keimlings- 
infektion durch krankes Saatgut ist denmach 
nur bet relativ stabilen Viren zu erwarten. 

Die moisten Pflanzenarten dec Tabelle _, g~ 
h6ren den Familien dec l.eguminosen und <l(.r 
Solanaceen an. [)as gleiche Virus wird yon (Ici~ 
verschiedenen Arten, Sorten und Linien unter- 
schiedlieh stark iibertragen. I)as Gurkenmosaik 
wird nicht durch K/irbis, selten (lurch (iurke, 
regelmfigig aber <lurch Micrampelis lobala fiber- 
tragen, desgleiehen vermag das Nicotiana 
Virus 12 nicht auf Tabak-,  wolff aber auf 1)< ,- 
tunienkeimlinge /it)erzugehen. Fiir die Ziich 
tung is( yon gffi/3ter Wichtigkeit, (tab das Aus 
real3 dieser Keimlingsinfektion innerhalb ether 
Pflanzenart zwischen den einzelnen (;onotypen 
attBerordentlich vorschieden sein kalm, xv~,l~,i 
gleichzeitig eine onge Beziehung zwischen (lie-. 
sent und den1 Grad dec Schiidigung, die (it,' 
Sorte naoh Infektion erleidet, bcsteht. 1)a> 
Auslnal3 der t(eimlingsinfektion wie auch <Ii<, 
St/irke der ]<rankheitssympton|c k6nnen al.- 
Selektionsmerkma[ ffir die Virusresistenzziich- 
tung bet Busch- nnd SojabohnoI~ und wahr- 
schcinlich, auch bet andoron Spozios benutzi 
wer(len. 

])or Zeitpnnkt des Befalles der Mutterpflat/z(. 
besitzt cinch erhcblichen l';influl3 auf (tie Htiufig- 
keit dec Keimlingsinfckti~n. Sic ist beiin gloi 
chen (icnotyp um so gr613cr, je friiher cr 1)efalhq~ 
wird, bet sameninfizierten daher am gr6[~tcn. 
Vine Erkrankung <tor 1)flanze nach Beendigung 
dec Blfite verlnag nioht nl,.,hr anf <ten Koinllin~ 
iiberzugehen. 

t';s sind Beispiele an Tomaten- und Tal)ak- 
sanlei1 vorhanden (% 52), wonach frisch geern 
tete Samen einen gffil3eren Pr<~zentsatz krankvr 
Keimpflanzen crgeben ats gclagertes Saatgu*. 
bet dem in einigen lqillon nur noch gc 
sunde Nachkommen anfwurhselL I)iese Ergcb- 
nisse wurden ohm: l';rmittlung dec Keimfiihig- 
keit erhalten, s~ dal3 nooh ungckllirt ist, ,,I~ 
wfihrend dec 1.agerung (tas Virus im Samen in 
aktiviert wurdc <)d(.r die bcfallenen SaIncn 
frfiher als die gosunclen abstarben. 

Die Samengr613e steht in keiner FIeziehun,< zu 
dem Ausmal3 (leT Virusiibcrtragnng. Man isl 
leicht geneigt, anzunehmen, dal3 dic grof3en .<,a- 
men dis Virus hiiufiger flbertragol/ als <tie klci 
hen, dis  trifft abor nicht zu (zI). S~, wird das 
(;urkenmosaik nicht durch cite Kfirbis-, wohl 
aber ge]egentlich dutch (tie kleineron (;urken- 
samen weitergegeben. Auch siH~l div Fiilh' dcr 
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Tabelle2. D u r c h  S a m e n  f i b e r t r a g b a r e  V i r e n  u n d  die d a z u g e h 6 r i g e n  P f l a n z e n a r t e n .  

Yirusart 

Phaseolus Virus I 

Soja Virus I 
Pisum Virus 2 

Trifolium Virus I 
Lactuca Virus I 
Cucumis Virus I 

Delphinium Virus 2 ~ 
Nicotiana Virus i 

Nicotiana Virus I2 

Nicotiana Virus 12 A 
Nicotiana Virus 12 t3 

Nicotiana Virus 13 

Humulus Virus 3 
Abufiion Virus t 

Saftfiber- 
tragung 

+ m6glich 
- -  nicht 

m6glich 

+ 

Inaktivierungs- 
temperatur bei 

Einwirkungsdauer 
yon lO Min. 

untersuchte 
Wirtspflanzen 

I 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
@ 93 ~ C 

+ 6o : C 

+ 
+ 

+ 6 0  C 

+ 

56--58 ~ C 

58-. (- 
6 o -  0 4 ~ C 

58o (; 

6o--7oC C 

Phaseolus vu!garis 
Phaseohts h~natus 
Soja hi@ida 
Pisum sativum 

Tr~folium sativum 
i.actuca sativa 
Cucurbita pepo 
Cucumis sativ.us 

C~r Illg[O 

MicrampeHs lobata 
Lupinus 
Delphinimn 
Nicotiana tabacum 
L ycopersicum esculen- 

lure 
Nicotiana tabac~tm 
t~etunia 

Nicoliana tabacum 
N icotiana .tabacum 

Nicotiana. tabacum 

Humuhts htpulus 
3laIvaceen 
Kreuzung Abutilon 

Klon Mulleri • Abu- 
tilon Klon Thomp- 
sonii 

1 Virus ist vielleicht ein Stamm des CUCUlnis Virus I (52). 

{~bertragung 
dutch Samen 

30--50--90 % 
23 % 
1 0 - - 2 5 - - 4 0  % 
wenn tiberhaupt, nur  

selten 
gelegentlich 
bis zu 37 % 
keine 
wenn iiberhaupt, in 

nur  geringem Pro- 
zentsatz 

nur  bei einigen In- 
zuch tlinien und eini- 
gen Sorten beob- 
achtet 8--27 % 

bis zu 13 % 
keine 
.MOglich keit besteht 
wahrscheinlich nicht 
bis zu 12 %, unregel- 

m~Big 
keine 
his zu 19,8 %, unregel- 

m~iGig 
bis zu 17 % 
in geringem Prozent- 

satz 
in geringem Prozent- 

s~tz 
bis zu 12, 3 % 
keine 

vereinzelt 

e indeutigen Keimlingsinfekt ion sowohl auf grof3- 
wie auch auf kleinsamige Pf lanzenar ten  vertei l t  
(siehe Tabelle 2). Ffir das Zus tandekomnlen  
der Virust ibertragung durch Samen lassen sich 
solche ~iul3eren Merkmale nicht  verantwort l ich 
machen.  

Bei Sorten und  Zuchts t / immen von Phaseolus 
vulgaris und  Soja hispida und  anderen Arten mit  
h~iufiger Keimlingsinfekt ion ist es ratsam, vor der 
Aussaat  das zur Vermehrung bes t immte Saatgut  
auf Virusbefall  abzutesten.  Zu diesem Zwecke 
werden wS&rend des Winters  dem Saatgut  
Proben en tnommen ,  die ausges~it werden und an 
den aufgelaufenen Keimlingen eine Beurte i lung 
des Gesundhei tszustandes erm6glichen. Auf 
Grund dieser Prfifung ist man  in der Lage, 
kranke Herkfinfte und  St~imme vor der Aussaat  
zu erkennen und  v o n d e r  Vermehrung auszu- 
schlieBen. 

II. Ubertragung  des X-, Y- und  Blattrol lv irus  der 
Kartoffe l .  

a) L i t e r a t u r b e s p r e c h u n g .  

Die Virusi ibertragung durch Samen ist 
trotz ihrer grol3en zfichterischen Bedeutung  
bei Kartoffeln verhSltnism~il3ig wenig bearbei te t  
worden. SCHULTZ und FOLSO~I (47) erhielten 
90 SSmlinge von mosaikkranken Stauden 
der Sorte Green Mountain,  die ausnahmslos 
gesund waren. GRATIA und  MANIL (I5, 16, 
I7) pri if ten nach der serologischen Methode 
Pollenk6rner  und  Antheren  yon X-kranken  
Daturapf lanzen,  Kelch, Koralle und  Staub-  
gef~iBe von mosa ikkrankem Tabak.  Sie konnten  
nu r  im Kelch Virus nachweisen und  erkl~ren 
sein Fehlen im Samen und  S~imling kranker  
Mutterpf lanzen damit ,  dab es sich nfit der Bil- 
dung der Bli i tenorgane verd i inn t  und  vor der 
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Differenzierung der (ieschlechtszellen l~ingst ver- 
schwunden ist. Die ( 'bertragung des X-Virus 
dureh Samen fehlt nach den beiden Verfassern 
nieht nut bei Pflanzeu mit starken X-Sympto-  
men, s(mdern auch bei den latenten Tr,igern. 
ELz~ (~)  hat Versuche fiber die Samcnfiber- 
tragung von Aukubamosaik und Blattroll der 
Kartoffe] angestellt. Beide Krankheiten traten 
am Siimling nicht in ihrer charakteristisehen 
l:orm auf, sondern wurden erst dureh Pfropfung 
zum Teit sogar in atypischer I;orm im Folgejahr 
ermittelt. El.z]~; kommt auf Grund seiner wenig 
beweiskriiftigea Versuche zu der Vermutung, 
(tab die beiden Viren in geringem Umfang dutch 
Samen iibertragen werden kSnnen. {)her das 
Blattrollvirus liegen Angaben iiber ]:etdbeobach- 
tungen you MARTIX (3O) vor, nach denen eint? 
geringe {?bertragung dieser Virusart bei Capsi- 
cum ann.~on mSglicb sein soil. STI.;LZ>,LI~ (50) be 
richtete I939, (tag er das X-Virus in allen Or- 
ganen der Kartoffel, wie Stolouen, embryo- 
nalen KnoIlen, Wurzeln und den einzelnen 
Bl/itenteil nachweisen konnte. Das X- wie auch 
Y-Virus wurde selbst im Fruchtknoten gefun- 
den, so (tab die V e r l l ? . l . l t l . l n g  bestand, dal3 die 
Viren auch bis in den Embryo vordringen 
k6nnen. Siimlinge yon AT-, Y- un(t blattrollvirus- 
kranken Kartoffelstauden wurden nnter Sehutz 
vor PrimSrinfektionen angezogen mad ausnahms- 
los gesund befunden. 1lurch Abreiben yon 
Prel3s/iiten dieser S/hnlinge auf Tabak bzw. 
Pfropfung auf gesunde, anffillige 'Kartoffeln,  
wurde der Naehweis geffihrt, da5 aueh kein 
latenter Befall vorlag. Aus (riseh geernteten 
Samen X-viruskranker Kartoffeln wurden (tie 
Embryonen herausprSpariert und damit je einc 
gesunde Datura-Pflanze abgerieben. 1)as gleiche 
wurde mit Samen yon Steehapfel, der mit A'- 
Virus befallen war, wiederholt. In beiden t'iillen 
enthielten (lit Embrvonen ans friseh geernteten 
Samen das X-Virus, es war aber nach einiger 
Zeit der [.agerung nicht mehr nachweisbar, l)as 
Y-Virus verhielt sich iihnlich int Samen wm 
Tabak. Nach diesen Ergebnissen ist (ins X- und 
Y-Virus der Kartoffel anfSnglich im Embryo 
vorhanden, wird aber naeh Trenlmng der Samen 
yon dcr Mutterpflanze inaktiviert, s() dal.l aus 
den kranken Samen eine gesnnde Nachkommen- 
schaft anfwiichst. 

b) W e i t e r e  e i g e n e  V e r s u c h e .  
Die Versuche hatten den Zweck, (tie zur 

(}bertragung des X-, -V- m~d Blattrollvirus der 
Kartoffel w>rhandenerl Frgebnisse nacilzupr~ifen 
und m6glichst zu erweitern. Die Kartoffel ist 
fiir manche dieser Arbeiten ein wenig geeig- 

netes Objekt, so dal3 eine Reihe yon Experi- 
menten an _\'icotiana tabacum Samsun, an 
])atft~'dt S~rgtHr Utl(1 a u  CapsicltItl (lllllltll~ll 
durchgeffihrt wurde. 

z. Virusiibcrtragung durch Karto//elsam.e~z. 

Zur Untersuehnng der Virusiibertragungdurch 
t(artoffelsamen wurden einwandfrei krankv 
Stauden ausgewShlt und Selbstungen her- 
gestellt. Die geernteten Samen wurden im 
l:riihiahre im GewSehshause in steritisierte Erdc 
ges~it und die aufgelaufenen l<eimlinge w>r 
Primiirinfektion gesehiitzt. Von den mit A' 
Virus befallenen Stauden wurden 58(.), v()n (le~ 
mit }'-Virus I64 und yon den mit Blattrollvirus 
4Oo S~mlinge erhalten, (tie v(,m Auflaufen ab 
beobachtet wurden, ,,hne dal3 Anzeiehen filr 
Virusbefall zu finden waren. Zur weiteren Pr/i- 
lung wurden je i2o l?flanzen wShrend des ganzen 
Sommers im GewSchshaus gehalten, (lie ans- 
nahmsh)s gesund blieben. 

Ein dutch Mischinfektion yon X- trod ~'-Virus 
stark geschfidigter Stature der Sorte Aal wurdc 
als mi.itterlicher Elter in Kreuznngen einbezogen. 
Die Aussaat erfolgte im I:riihjahr im (;ew~ichs- 
haus, und <tit Iz5o Siimlinge wurden his zum 
Auspflanzen auf das Feld unter kontrollierten Be- 
dingungen gehaltcn. Ein sichtbarer Virusbefall 
war nicht zu registrieren. \,'on jeder Kreuzung 
wurden le(> SSmlinge auf Tabak gctcstet, um 
eventuell latente Infektiou zu erkennen, (tit ill 
keinem Yalle festgestcllt werden k<)nnte. 

Ei~e l~bertragung des X-, Y- und Blattr()ll- 
virus dureh Kartoffelsamen konnte danach nicht 
erlnittelt werden. I)ieses Ergebnis <leckt sich 
mit den praktischen z{ichtcrischen Erfahrungen. 
I)urch die weiteren Experimente wurde ver- 
sucht zu kliiren, welche (Jr/Jude ffir das Fehlen 
der L'bertragung w,rantwortlich zu machen sind. 

2. Ae~/treten der l 'iren in den Bliitenor<,ane~z 
ztnd C, bertraglt~g d~trck PolQ~z. 

Von X- und vc>n Y-viruskranken Kartoffel- 
pflanzen wurden Kr(menblStter, Staubgefiigc 
und f ruehtknoteu  getrennt, zerrieben und ge- 
sunder Tabak infizicrt. ]lie beiden Virtu waren 
in allen drei Bl{itenteilen nachweisbar. An 
Tabak-  und I)aturat)flanzen, die mit .Y-Virus bt> 
fallen waren, wurde der gleiche Versn('h wieder- 
holt llud f(ihrte zum selben Ergebnis. 

I)ie Frage der ( 'bertragung wm Virus durch 
Pollen wurde an l)atura nnd an Capsicum unter- 
sucht. Pollen kranker I>flanzen wurclv zur Be- 
stiinbung je eim'r kastrierten Bl/itc gesunder 
Pflanzen verwendeI, r 4 BestSubun~.~,n (>rgaben 
1)el l)atnra in si(>twn IViillen Ap, aat• : g))Iv l>flanzcn 
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Tabelle3. Einflul3 des iReifegrades  und der  L a g e r u n g  auf  die I n f e k t i o n s f g . h i g k e i t  des 
X-Vi rus  in D a t u r a s a m e n .  

Samenfarbe 
bei der Ernte 

weig 

gelb 

rotbraun 

schwarz 

Zustand der Kapsel 
bei der Ernte 

Infektionserfolg auf Tabak nach einer Lagerung 
der Samen you 

grfiu, geschtossea 

griin, geschlossen 

im Abreifen, vor dem 
Aufspringen 

ausgetroeknet, auf- 
gesprungen 

+ 
(o, I4) 1 

(0,19) 
+ 

(o, I9) 
+ 

(o, 18) 

1 Die eingeklammerten Zahlen bedeuten das 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

23 3 ~ Tagen 

+ + 
(0,06) 

+ + 
(o,i~_) 

+ + 
(o,16) 

(o,17) 

Gewicht yon 2o Samen in Gramm. 

zeigten bis zur Samenreife keinen Virusbefall. 
Bei Capsicum brachte yon 5 best/iubten Bliiten 
nur eine Ansatz. Alle Pflanzen blieben bis 
zur Reife gesund. Das X-Virus konnte danach 
bei Datura stramonium und Capsicum anm~um 
dureh den Pollen nicht auf die Mutterpflanze 
fibertragen werden. Dieses Ergebnis s t immt mit 
dem erwfihnten beim Bohnenmosaik iiberein, 
wonach die kfinstlich best/iubten Mutterpflanzen 
gesund blieben. 

3. A u[treten der Viren im Samen. 
Das Vorkommen des X-Virus im Samen wurde 

haupts/ichlich an Datura  nntersucht, da die 
Samen yon Kartoffeln erheblich kleiner sind und 
beim Auswaschen friseher Beeren eine restlose 
Trennung yore Fruehtfleisch nicht immer ge- 
w~hrteistet ist. Es wurden Daturasamen yon 
unterschiedlichem Reifegrad geerntet und naeh 
verschiedener Lagerungsdauer einzelne Proben 
unter Zusatz yon Wasser zu einem Brei zerrieben, 
der zur sofortigen Infektion yon Tabakpflanzen 
benutzt wurde. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 
zusammengestellt. 

Der Gewichtsverlust der Samen durch 30- 
tfigige Lagerung ist ein guter Magstab fiir ihren 
Reifegrad. In allen untersuchten Reifestadien 
konnte bei der Ernte das Virus festgestellt wer- 
den, das auger bei den vollreifen regelmfigig bis 
zum Abschlug des Versuches nachweisbar blieb. 
Die Infektionen brachten bei den ausgereiften, 
schwarzen Samen nach den ersten Lagerungs- 
zeiten schwankende Ergebnisse und verliefen 
vom 23. Tage ab negativ. Mit ausgereiftem, 
krankem Samen wurde zur Sicherung des Er- 
gebnisses der Versuch wiederholt. Das X-Virus 
war in der frischen Ernte vorhanden, nach 
7tfigiger Lagerung noch nachweisbar, nach 
I8 Tagen verliefen die Abreibungen auf Tabak 
negativ. 

Ein ~thnlicher Versuch wurde mit Tabak 

durchgefiihrt (Tabelle 4), bei dem das X-Virus 
nur im frischen, unreifen Samen vorhanden war. 
Eine Reihe yon Pr/ifungen mit  Kartoffelsamen 
X- und X q- Y-kranker Stauden, die w/ihrend 
des Winters ausgewaschen worden waren, wur- 
den im Frfihjahr durchgeffihrt. In keinem dieser 
Versuche konnte Virus in den Samen naeh- 
gewiesen werden. 

Tab. 4. E i n f l u B  des  R e i f e g r a d e s  u n d  d e r  
L a g e r u n g  a u f  d ie  I n f e k t i o n s f S . h i g k e i t  

des  X - V i r u s  im  T a b a k s a m e n .  

Reifegrad 
des Samens 

unreif, 
br~unlich 

ausgereift, 
dunkelbraun 

I(apsel bei 
der Ernte 

grfin 

ab- 
getrocknet 

Infektionserfolg auf 
Tabak nach einer La- 
gerung der Samen yon 

o 6 I I Tagen 

Es wurde nun der Frage nachgegangen, ob 
das Virus bis in den Embryo vorzudringen ver- 
mag. Aus frischen, gelblichbraunen Samen 
X-viruskranker Daturapflanzen wurde der Em- 
bryo herauspr/ipariert, unter flieBendem Wasser 
abgespfilt und aus 8 Embryonen ein Brei her- 
gestellt, mit  dem mehrere Testpflanzen ab- 
gerieben wurden. Das X-Virus war im Embryo 
der frisch geernteten und der 4 Tage gelagerten 
Samen nachweisbar, die Embryonen 7 Tage alter 
Samen ergaben aber keinen Befall mehr. Das 
Virus verlor w~ihrend der Lagerung an In- 
fektionskraft, da im Gegensatz zu frischer, bei 
vier Tage alter Saat nur einige der abgeriebenen 
Testpflanzen erkrankten. 

Weitere Experimente wurden angestellt, um 
den prozentisehen Anteil an Samen zu ermitteln, 
deren Embryo X-Virus enthielt. Ein m6glichst 
frfihes Reifestadium wurde ausgew~ihlt, in dem 
der Keim aber bereits roll entwickelt sein 
mugte. Der aus gelblichen, noch unreifen Da- 
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turasamen pr/ipariertc Embryo  wurde zur Ab- 
t6 tung des eventuell itugerlich anhaftenden 
Virus ganz kurz in kochendes Wasser u n t e r -  

g e t a u c h t  und auf jeweils eine Testpflanze ab- 
gerieben. Die drei unabhfingig voneinander zu 
verschiedencn Zeiten durchgefiihrten Vcrsuchc 
sind in Tabelle 5 zusammengestellt .  

Tabelle 5. P r o z o n t u ; t l e r  V i r u s l ) e f a l l  {ler 
] " , m b r y o n e n  X - k r a n k c r  D a t u r a s a m e n .  

Anza, M ] 'Anzahl tier ] 
Versuch der t?;m-} Testpflanzen i Befalls- 

bryonen I..~ Bef ImitBefallt prozentc 
! 

J. 43 2{~ J L,t 32.6 
e. :o 3 i i 7 7 ~ 1 7 6  

3-  I O O : I O 100~O 

Der Anteil der J ~ ] i T I b r y t ) I l O l q ,  in denen sich das 
)s nachweisen liel3, licgt verh/iltnism:il3ig 
hoch, im dri t ten Versuch sogar bei xoo%. Die 
Substanzmenge eines Keimes ist zu gering, als 
(lab trotz der Anwcsenheit des Virus dutch Ab- 
reiben sicher Befall auf der Testpflanze aus- 
ge18st werden k6nnt(:. Die l~efaltspr{~zenle 
diirften danach in Wirklichkeit hi;her gewesen 
sein, als sic im erstcn und zweiten \7ersuch ge- 
funden wurden. 

Es wurde Selbstungssamen vt}n X-virusbe- 
fallenen Kartoffelstauden aus trischgeernteten 
Beeren gewonncn und der herauspriiparierte ai)- 
gewaschene Embryo  zur Infektion jc ciner I)a- 
turapflanze benutzt  {Tabclle 6). 

Tabelle 6. P r o z e n t u a l e r  V i r u s b e f M 1  d e r  
E m b r y o n e n  , X 2 - k r a n k e r  K a r t o l i e l s a m e n  
i n A b h g n g i g k e i t  v o n d e r  L a g e r u n g s d a u e r .  

I , agerung  
ill T a g e n  

i lach 
Sal I lenornte  

Anzahl [ Anzahl der ! 
tier Era- Testpflanzen i Bcfa.lls- 
bryonen !mitBefalllohne I~ef.i pr~ 

o :2  ; 12 I {) t o o  
i 

5 l 2 : 2 i o 1 o o  

: ]: : 2 o l ~ - o 

Die Embryonen  frisch geornteter und 5 Tagc 
gelagerter Kartoffelsamen enthielten ohne Aus- 
nahme das X-Virus, alas sich nach wciterem 
Aufbewahren aber nicht met:r auf Tcstpflanzen 
nachweisen liel3. Einigc Monate alter Samen 
X-viruskrankcr  Staudcn wurde it: mehrcrcn 
Wiedcrholungen in gleicher \Veise m:tersucht  
u n d  in keinem Fall Virus gefunden. 

Von Y-viruskranken Tabakpflanzen wurdc 
Samen geerntet und nach verschiedener Zeit 
zur Infektion benutzt .  Das Virus war im frischen, 
unreifen Samen nachweisbar, abcr schon nicht  
mehr  nach Lagerung vt>n 6 Tagen. Ausgereifte 

Samen waren bereits yon dcr Ernte ab nicht 
infekti6s. Dnrch Kartoffelsamen von strichel- 
kranken Stauden wurden Symptomc  auf Tabak 
crhalten, wenn sie aus frisch geerntetcn Beeren 
sofort gewonnen und zur Abreibung benutzt 
wurden. 6 Tagc und 2 Monatc alte Samen wareu 
nicht  mehr infekti6s. 

1)as TM-Virus,  das KAt:SCHI+: (25) eingehend 
bearbeitetc, wurde in diesc Vcrsuchc einbezogen, 
da es bedeutend stabilcr als das X- und Y-Virus 
der Kartoffcl ist. l)as Tabakn:osaik war in rcif('n 
u n d  unreifen Tabaksamen his zu 7 Tage nach 
der Ernte  nachweisbar. I)urch frisch geerntetc, 
ausgereifte Saat erkranktcu allc 4 Testpflanzcn, 
durch 7 Tage alte nttr noch cinc der vier Wicdcr- 
holungen, ::rid nach Verlauf v~m :5 Tagen v{m 

dcm Zcitpunkt der Erntc ab wurde keine In- 
fcktion mehr crhalten. I)as Tabakmosaikvirus  
wurdc danach cbenfalls wiihreud (icy Lagerung 
inaktiviert. 

Bei den beschriebenen Versuchcn wurde tit: 
Teil der nicht bcniitigten Samen s()fi)rt nach dcr 
Ern tc  in sterilisierter Erde ausgesiit, um tim. 
cventuellc Virusinfekti{m des Keimlings dutch 
den Samen zu ermittcln. 1)ic aufgelaufencn 
Pflanzen wurden vor Neuinfcktion geschiitzt, 
u n d  zur Erfassm:g tines latentcn Befallcs wurdc 
ein Tell der Siimlinge auf geeignetcn Pflanzcn 
abgeteste:  (Tabellc 7)- 

Sichtbarer oder latcntcr Befall wurdc an 

keinem S:imling festgestellt, obgleich X+, Y-uml  
TM-Virus il-tl Samen und zum Toil sogar im 
]smbryo nachgewiesen worden waren, l )a  die Sa- 
lrle:tl stffort nach tier Ernte  ausgesiit wurden un{l 
zum Toil rasch aufliefen, mul3 cine lnaktivierut~g 
des Virus attch wiihrcnd dcr Kcimung w,n 
stat ten gehen. 

Tab. 7. Z u r  % a m e n i i b c r t r a g u n g  ties X-, 
Y- u n d  7 " M - V i r u s .  

Viru~art 

X-Virus 

UVirus 

T:lf-Virus 

bcfallene R,.if{.- 
1'+1 : lz z.st++,,d I ~ I  O i l - ,  " dcr  

art ~amt',~ 

I)atura reif 
i 

Tabak iunt+eif 
+cif 

Tabak unreif 
r c i f  

Tabak rvif 

j \'U'n'Mn : 
h ' k thm 

+h-+ 

Zahl  
t ier  

Simt- 

64 
O8 

26 

~54 
2~}8 

22(} 

{{a\ oi+ 
~,]'Lt t+ ~- 

c) B e s p r e c h u n g  d c r  V e r s u c h c .  

X und Y-Virus konnten in Kronenbl:it tcrn, 
Staubgefiil3en und Fruch tknotcn  I)efallet:cr 
Kartoffelstauden nachgewie+~cn werden. X-Vi+ 
rus befand sich in den gleichen Blfltcn- 
organen bei Tabak und D~ttura. Die hAztc 
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Pflanzenart wurde auch von GRATIA und 
MANIL (15, I7), die das Virus nur im Kelch, 
aber nicht in den iibrigen Blfitenteilen serolo- 
gisch feststellten, untersucht. Die beiden Au- 
ioren kommen aber auch beim TM-Virus zu 
anderen Ergebnissen als KAUSCHE (25), der beim 
Tabak in Blumenkrone, Stempel, Antherc~ und 
selbst im Pollen das Virus nachweisen kt,nnte. 

Die Frage der s des Virus dureh 
Pollen auf die Mutterpflanze mug bei 1)atura 
stramonium und Capsicum annuum ffir das X- 
Virus verneint werden. Damit  ist aber noeh 
nicht gesagt, dab bei der Kartoffel das ~leiche 
Verh/iltnis vorliegt. 

Der Nachweis konnte erbracht werden, dab 
das X-Virus im unreifen Samen von r)atura, 
Samsun-Tabak und Kartoffel vorhanden und 
teilweise auch nach der Reife oder nach einiger 
Zeit der Lagerung noch nachweisbar ist, mn 
dann aber inaktiv zu werden. Das Y-Virus 
wurde lediglich im unreifen Tabaksamen und im 
Samen frisch geernteter Kartoffelbeeren ge- 
funden. Die Ermitt lung des prozentualen Be- 
falles der Embryonen X-virushaltiger Samen 
yon Datura  und Kartoffel ergab in einigen 
F~illen IOO~ Infektion. Die aus nachweislich 
virushaltigen Samen aufgelaufenen Keimpflan- 
zen waren ohne Ausnahme gesund, so dal3 eine 
Inaktivierung des X- und Y-Virus wShrend der 
fortschreitenden Samenreife, Lagerung nnd Kei- 
mung stattgefunden haben mul3. Kavscu~; (25) 
stellte fiir das TM-Virus im Samen des Samsun- 
Tabaks den gleichen Inaktivierungsprozel3 lest, 
den er auf einen Stoff zuriickf/ihren konnte, der 
wgthrend der Samenreifung und Keimung ge- 
bildet wird. 

BERKELEY und MADDEN (3) stellten den Be- 
fall der Embryonen aus Samen mosaikkranker 
Tomaten fest. Im ersten Versuch waren 6o%, 
im zweiten ~oo% der Embryonen infiziert. Ein 
Tell des Saatgutes wurde gleichzeitig ausgesSt 
und brachte 6 % bzw. I~ % mosaikkranker S~im- 
linge. Unter Berficksichtigung dieser und der 
eigenen Ergebnisse ist es wahrscheinlich, dag 
alle Viren bei ihren Wirtspflanzen in alle Samen 
einzuw.andern verm6gen. Das Zustandekommen 
einer Ubertragung ist dann abh~ingig w)u dem 
erblich fixierten F~ihigkeitsgrad das Virus im 
Samen zu inaktivieren und der Menge des ein- 
gewanderten Virus. Letzteres wird aus den be- 
sprochenen Verh/iltnissen beim Bohnenmosaik 
geschlossen, das um so hiiufiger fiberging, je 
frfiher die Mutterpflanze befallen wurde. 

Von praktisch ziichterischer Bedeutung ist die 
Feststellung, dab das X-, Y- und Blattrollvirus 
der Kartoffel nicht durch Samen iibertragen 

wird. Es k6nnen dana it befaUene Stauden bei 
Kreuzungen sowohl als Mutter- wie auch als 
Vaterpflanzen benutzt werden, ohne beffirchten 
zu mfissen, dab die Nachkommenschaft  virus- 
infiziert ist, obwohl man gesunde Stauden be- 
vorzugen wird. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

i. Die Virus- und Pflanzenarten, bei denen 
eine t 'ber t ragung dutch Samen bekannt ist, 
wurden zusammengestellt und besprochen. 

2. Der Umfang der Keimlingsinfektion wurde 
auger von der Virusart v o n d e r  Pfianzenart, 
Sorte oder Linie und damit vom Genotyp der 
Wirtspflanze abh~ingig befunden. 

3. Alle dureh regelm~i/3ige Samenfibertragung 
bekannte Viren verffigen fiber eine relativ hohe 
Inaktivierungstemperatur  und lassen sich durch 
Prel3saff fiberimpfen. 

4- Je friiher eine Pflanze infiziert wird, um 
so gr6Ber ist der Anteil befatlener S/imlinge. 

5. Die Samengr6ge ist Iiir das Zustande- 
kommen der Virus/ibertragung ohne Bedeutung. 

6. Es wird auf die M6glichkeit und den Wert  
einer Gesundheitsprfifung yon Saatgut, das 
regelm~igig Virus iibertrSgt, besonders bei Pha- 
seolus vulgaris und Sofa hi@ida, vor der Aussaat 
hingewiesen. 

7. X- und Y-Virus konnten in Kronenbltit- 
tern, StaubgefS~gen und Fruchtknoten be- 
fallener Kartoffetpflanzcn nachgewiesen werden. 
Das X-Virus fand sich in den gleichen Blfiten- 
organen bei Tabak und Datura. 

8. Durch Pollen von X-viruskranker Datura 
und X-viruskrankem Capsicum wurden die be- 
stSubten Pflanzen dieser Arten nicht infiziert. 

9- X-Virus lieg sich in Kartoffel-, Tabak- und 
Datura-,  Y-Virus in Kartoffel- und Tabak-  
samen nachweisen. Bei der Untersuchung der 
Embryonen wurde bei Kartoffel und Datura in 
einigen F~illen eine IOO~ Infektion mit X- 
Virus festgestellt. Beide Viren werden w~ihrend 
der Reifung, Lagerung und Keimung der Samen 
inaktiviert. 

io. Samen X-, Y- und Blattrollvirus-kranker 
I4artoffeln ergaben ausnahmslos gesunde Pflan- 
zen. Nachweislich X-virushaltige Samen von 
Datura  und Tabak und Y-virushaltige von 
Tabak  lieferten ebenfalls nur gesunde S/imlinge. 
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Untersuchungen fiber die M6glichkeit der Verwendung der Korrelationen 
in der Zfichtung der Luzerne auf EiweiBreichtum. 

Von O.  S c h r g c k ,  

K o r r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  l e i cht  f e s t s t e l lbaren  
M e r k m a l e n ,  i n s b e s o n d e r e  m o r p h o l o g i s c h e n  s o w i e  
F a r b u n t e r s c h i e d e n  und  W e r t e i g e n s c h a f t e n ,  die  
n u t  durch  l a n g w i e r i g e  c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n -  
gen  b e s t i m m b a r  s ind,  k 6 n n e n  f/Jr die Z i i c h t u n g  
yon  g roBer  B e d e u t u n g  sein,  fal ls  es s ich  m n  e in-  
d e u t i g e  B e z i e h u n g e n  h a n d e l t .  In  d c r  F u t t e r -  
p f l a n z e n z i i c h t u n g ,  in  d c r  die S c h a f f u n g  b e s o n -  
dc r s  r o h p r o t e i n r e i c h e r  P f l a n z e n s o r t e n  e ines  d e r  
H a u p t z i e l e  d a r s t e l l t ,  | s t  d a h e r  s c h o n  vie l  A r b e i t  
d a r a u f  v e r w a n d t  w o r d e n ,  k o r r e l a t i v c  B 0 z i e h u n -  
gcn  z w i s c h e n  d e m  R o h p r o t e i n g e h a l t  e i n c r  
P f l a n z e n a r t  u n d  d en  v e r s c h i e d e n e n  A u s b i l d u n g s -  
g r a d e n  i h r e r  m o r p h o l o g i s c h e n  M e r k m a l e  a u f z u -  
f i nden .  Die Z u s a m m e n s t e l l u n g e n  w m  HACt~- 
BARTH (3) l i nd  Ru>oI r  (5) g e b e n  e i n e n  E i n  
d r u c k  d a v o n ,  we lche  V e r s u c h e  in d ie se r  H i n -  

s i c h t  a l l e in  fiir die l , u z e r n e  u n f e r n o m m e n  
w o r d e n  s ind .  

Die  g e n a n n t e n  Z u s a m m c n s t e l l u n g e n  ze igen ,  
d a b  die  M e h r z a h l  d e r  A n g a b e n  s i ch  a l l e in  au f  
e i n f a c h e  B e o b a c h t u n g e n  b e z i e h t  u n d  11111 w e n i g e  
r e c h n e r i s c h  e r n l i t t e l t  w o r d e n  s ind ,  u n d  dal3 
au l3e rdem m a n c h e  W i d e r s p r i i c h e  b e s t e h e n .  I ) a  
cs a b e t  e ine  w e s e n t l i c h e  E r l e i c h t e r u n g  u n d  be-  
s~mders e ine  b c d e u t e n d e  B c s c h l e u n i g u n g  t ier  
Aus l e se  b e d c u t e n  wi i rde ,  we, tin g e s i c h e r t e  K o f  
r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  den]  l r  de r  
L u z e r n e p f l a n z e  sowie  a n d e r e n  W e r t e i g e n s c h a f t e n  
t rod l e i ch t  f e s t s t e l l b a r e n  M c r k m a l e n  a u f g e f u n -  
d e n  w e r d e n  k S n n t e n ,  e r s c h i e n  es u n s  n o t w e n d i g ,  
d iese  F r a g e  n o c h  e i n m a l  e i n g e h e n d  zu pr i i fen .  
Es w u r d e n  d a h e r  im J a h r e  I938 au f  A n r e g u n g  
u n d  in Z u s a m i n e n a r b e i l  n l i t  H e r r n  Prof.  1)r, 


