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Solanum demissum Lindl. als Testpflanze verschiedener 
Mosaikviren. 

Von Erich K6hler unter Mitwirkung yon Janis Pauk~ens (Riga). 

In friiheren Untersuchungen des  Verfassers 
wurden durch Verimpfung yon zwei Kartoffel- 
viren, niirnlich dereK-Virus (I)und dem A-Virus (2) 
zu Solan~ra demissum charakteristische Infek- 
tionsbilder an dieser Pflanze erhalten, Diese 
Befunde gaben Veranlassung, d a s  Verhalten 
yon Solanum demissum gegen i e i n e  Reihe 
weiterer Virusarten und -stfimme zu priifen und 
die mit dem A-Virus bereits gewonnenen Er- 
gebnisse wetter zu erhgrten. Wir beginnen 
mit dem 

I. A - V i r u s  d e r  K a r t o f f e ! ,  
Das auf die Bl~tter durch Einreiben verimpfte 

A-Virus erzeugt schwarzbratme, nekrotische, mehr 
oder minder kreisf6rmige, meist yon einein chlo- 
rotischen Hofumgebene'Infektionsflecken(Abb:). 
Diese k6nnen eine auffgllige BeSonderheit auf- 
weisen, durch die sie sich yon ghnlichen nekro- 
tischen Infektionsflecken anderer an t  der Kar- 
toffel vorkomlnender Virusarten, insbesondere 

BlOtter yon Solanum demissum mit den llekrofischell 
Infektionsflecken des A-Virus. Links Frfihstadiunl: 
FleckeI1 noch klein. N'ervenstrichel inl Erscheinell. 
Rechts Sp&tstadium: Fleckell vergrOl?ert, ~erven- 

strichel deutlicher. (Photo. Dr. O. Bode). 

des Kartoffel-X-Virus sicher unterscheiden. An 
denjenigen Infektionsflecken niimlich, die sich 
yon Anfang an im Bereich eines grSBeren Nervs 
entwickeln oder die bet ihrem Wachstum auf 
einen solchen stoi3en, setzt sich die Nekrosen- 
Mldmng yore Fleck ausstrahlend noch eine 
Strecke weit strichi(irmig im Nerv fort. Meist 
vergeht vom Auftreten der nekrotischen Flecken 
einige Zeit, bis diese ,,Nervenstrichel" erschei- 
nell; immer ist dies dann der Fall, wenn ein 
Fleck dutch sein Wachstum zuvor Anschlul3 an 
einen Nerv gewinnen muB. Daher steigt mit der 
GrSBenzunahme der Flecken meist auch die 
Zahl der Flecken mit Nervenstricheln an. Sind 
a~f einem Blatt  nur wenige Flecken gebildet 
wordeh, s o  kann es vorkommen, dab zufiillig 
keiner-yon ihnen im Bereich eines Nervs liegt 
oder e~nen solchen durch sein Wachstum schlielL 
l ieh erreicht; es kommen dann auch keine 
Nervenstrichel zustande. Die Strichel sind in 
der Regel sehr fein, sie werden um so deutlicher, 
je kr~if• die Nerven stud. 

Die beschriebene, durch Nervenstrichel ge- 
kennzeichnete Fleckenbildung bet Solanum de- 
missum dart  nach den vorliegenden Erfahrungen 
w o n  als ein spezifisches Symptom des A-Virus 
angesehen werden. Wir erhielten es regelm~gig 
und zu  verschiedenen Jahreszeiten mit insge- 
saint 5 gepriiften Stiimmen des A-Virus, yon 
denen 3 yon der Sorte , ,Erdgold" und je einer 
yon den Sorten ,,Allerfriiheste Gelbe" und 
, , lu l l ,  gewonnen waren. Die verschiedenen 
Rassen yon Solarium demissum verhielten sich 
weitgehend iibereinstimmend. Wenn auch Form 
und Gr6Be der Flecken schwankten, so konnten 
doch typische Nervenstrichel regelm~13ig an den 
Bl~it• beobachtet werden. Dies gilt auch fiir 
S. utile ( =  S. demissum Lindl. vat. Klotzschii 
Bi#.), eine besonders groBbliittrige Form. 

Als Folgesymptom ist an wachsenden Bl~ittern 
gelegentlich voriibergehende Nervenaufhellung 
beobachtet worden, jedoeh ist fraglich, ob 
dieses Symptom regelmiiBig auftri t t .  
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II. X - V i r u s  d e r  K a r t o f f e l .  
Entsprechend dem grol3en Typenreichtum des 

X-Virus ist auch die Reaktion yon Solanum 
demissum gegeniiber den einzelnen StS~mmen 
dieses Virus sehr verschieden, jedoch wurden 
in keinem Fall Nervenstrichel beobachtet. Als 
Vertreter der wichtigsten Typen wurden die 
nachgenannten 5 Stgmme zu Infektionsver; 
suchen verwandt. 
N. N a m e  C h a r a k t e r i s i e , r u n g  d e r  

S t ~ m m e  n a c h  i h r  e m V e r -  
h a l t e n  a u f  d e r  t i i r k i -  
s c h e n  T a b a k s o r t e  S a m -  
s u m (3). 

I Cs 35 mittelstarker Stamm der X N- 
Gruppe~ meist Schildpattmuster 
zeigend; imSommer mif geringer 
Neigung zur Nekrosenbildung. 

2 H I9mmittelstarke r Stature der X N- 
Gruppe; meist Ring- und Kurven- 
muster zeigend; im Sommer 
schw~cher. 

3 Mb I2 sehwacher Stamm der XN-Gruppe 
im Sommer meist latent, im Win- 
ter mit st~irkerer Neigung zur 
Nekrosenbildung. 

4 Us Hoehnekrotischer Stature der X N- 
Gruppe. 

5 Bm Mittelstarker Stamm der X E- 
Gruppe. Im Sommer und Winter 
mit Griinfleekenmosaik, praktiseh 
ohne Nekrosen. 

Zur Verimpfung diente Salt yon Tabak- 
pflanzen, auf denen die urspriinglich homogenen 
St~imme kultiviert wurden. Diese Homogenit~t 
war vermutlieh nur noeh bei Us und Bm vor- 
handen. 

Zun~chst sei das Verhalten der eingeriebenen 
Blgtter geschildert. An diesen erschienen Symp- 
tome sehr Iriih bei Us, etwas verz6gert bei 
Cs 35 und t-I 19, stark verz6gert bei Mb 12 und 
Bm. Sie bestanden einerseits in nekrotischen 
Kreisen oder Ringen, iihnlich wie sie yon den 
Infektionsherden ausgehend auch am Tabak 
entstehen. Jedoch waren solehe ,,Einzelherde" 
bei Bm und Mb 12 ~ sehr sp/irlich oder fehlten 
auch ganz (z. B. auf S. ~til~). Aueh da, wo 
solche Nekrosen fehlten, vergilbten die BlOtter 
vorzeitig und fielen ab. Bei Bm und Nb 12 
dauerte dieser ProzeB am liingsten, bei Us am 
kiirzesten. Im ganzen genommen reagierten 
also die Bliitter auf Us am st~irksten, auf t t  19 m 
und Cs mittelstark und auf Bm und Mb 12 
am schw~chsten. 

Entsprechendes gilt aueh fiir die Folgesymp- 
tome, die sich an den nicht eingeriebenen oberen 

BEittern beobachten liel3en. Bei Mb 12 machte 
sich nur eine leichte Chlorose bemerkbar, dazu 
erschienen bei wenigen Pflanzen einzelne nekro- 
tische Fleeke. Bei Bm folgte ant eine leichte 
Nervenaufhellung eine gleichfalls leichte Chlo- 
rose, jedoch ohne eigentliche Mosaikflecknng. 
Bei Cs 35 und H 19 m erschien ein meist leichtes 
aber dentliches Griinfleckenmosaik (,,mott- 
ling"), teilweise mit nekrotischen Einsprengseln 
und Blattkriiuselung. Bei Us war das Mosaik 
starker nekroiisch und verursachte ein fr~ih- 
zeitiges unregelmiiBiges Abwelken der Blatter. 

Die Infektionsbilder der verschiedenen X- 
St~mme zeigten also durchweg starke Ankl~nge 
an die entspreehenden Bilder bei der Tabak- 
pflanze. 

III. Y - V i r u s  d e r  K a r t o f f e l .  
Die mit dem Y-Virus eingeriebenen Bliitter 

lieBen niemals sichere Symptome erkennen. 
Insbesondere traten Nekrosen in keinem Falle 
auf. Als Folgesymptom wurde eine rasch vor- 
flbergehende Nervenanfhellung beobachtet, ihr 
folgte an iilteren Bl~ttern gelegentlich, aber 
nieht immer ein feines Griinfleckenmosaik. 
Dieses war am st~irksten bei dem auch am Tabak 
stiirkeren und eine kiirzere Inkubationszeit zei- 
genden Stature GO 16, schw~icher oder fehlend 
bei dem Stature GA. Nekrosen fehlten v611ig. 
Bemerkenswert isf noch, dab die Pflanzen der 
Y-Infektionsreihen ihre griinen Blfitter an- 
niihernd ebensolange behielten wie die gesunden 
Kontrollpflanzen. Die ScNidigung war bei 
ihnen also im ganzen jedenfalls minimal, 

IV. A u k u b a - V i r  u s  (F-o d e r  G - V i r  us) 
d e r  K a r t o f f e l .  

Von dem ziemlich seltenen Kartoffelaukuba- 
virus stand uns nur der friiher yon der Sorfe Juli 
isolierte Stamm PJ zur Verfiigung (4). Auf den 
eingeriebenen Bl~ittern traten zerstreute, meist 
sp~irliche nekrotische Einzelherde ant, die yon 
den bei verschiedenen X-St~mmen aufgetretenen 
nicht sicher zu unterscheiden waren. Die Folge- 
symptome waren unklar. Die Pflanzen wurden 
im ganzen etwas nekrotisch, die eingeriebenen 
BlOtter fielen friihzeitig ab. Eine Differential- 
diagnose gegeniiber manchen Typen des X-Virus 
seheint nicht sieher m6glich zu sein. 

V. T a b a k - R i n g  s p o t - V i r u s ,  
i s o l i e r t  y o n  K a r t o f f e l .  

Von diesem an Kartoffeln gleichfalls nicht 
h~ufigen Virus stand uns der friiher yon der 
Kartoffelsorte' Friihm611e isolierte Stamm (5) zur 
Verfiigung. 
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Eindeutige Symptome kamen auf den einge- 
riebenen Bl~ittern nicht zustande. An den 
oberen Bliittern erschien sp~ter ein deutliches 
Gelbfleckenmosaik. Das Verhalten ist also 
einigermagen /ihnlich dem auf Nicotiana glu~ 
r 

VI. T a b a k m o s a i k - V i r u s .  
Es wurde je ein typischer Griin- und Gelb- 

stamm gepriift. Unser ,,schwerf~illiger" Gelb- 
stamm G 2 erzeugte auf den eingeriebenen Bt~t7 
tern chlorotische Einzelherde, die znm Teil 
frtiher oder sp~iter nekrotisch wurden. Charakte- 
ristisch war das gelegentliche Auffreten yon 
Nervenstricheln in Zusammenhang mit den 
Einzelherden, ~ihnlich wie beim A-Virus. Die 
eingeriebenen B1/itter fielen Irfihzeffig ab, im 
iibrigen erschienen keine Symptome. Versuche 
zur R/ickfibertragung des Virus mit dem Salt 
aus den oberen, symptomlosen Bliittern waren 
negativ. Typische Griinst~imme seheinen sieh 
~hnlich zu verhMten. 

VII. P a r a m o s a i k - V i r u s ( 6 )  
d e s  T a b a k s .  

Das dem Tabakmosaik zweifellos sehr nahe 
stehende Virus verhielt sich auch ~hnlich wie 
dieses. Auf  den eingeriebenen Bl~ttern ent- 
standen zahlreiche nekrotische Einzelherde, teil- 
weise mit davon ausgehenden 2 - - 4  mm langen 
nekrotischen Nervenstricheln, Die eingeriebenen 
BlOtter fielen vorzeitig ab. An anderen Bl~ttern 

erschienen nirgends Symptome. Versuche zur 
Rfickiibertragung des Virus re_it dem Saft der 
symptomlosen oberen Bl~itter fielen negativ aus. 
Augenseheinlich blieb also alas Virus auI die ein- 
geriebenen Bl~itter selbst beschr~nkt. 

VIII. G u r k e n m o s a i k v i r u s  Nr.I .  
Anzeichen yon Erkranktmg erschienen nicht. 

Aueh Riiekfibertragungsversuche waren nega- 
tiv. Demnaeh scheint Solanu~n de~nissura gegen 
dieses Virus immun zu sein. 

S c h l u B b e t r a c h t u n g .  
Die jahrelangen Bemfihungen, eine fiir prak- 

tische Zwecke brauchbare Testpflanze zur 
Differentialdiagnose des A-Virus auslindig zu 
machen, ktinnen endlich als gelungen angesehen 
werden. In Solanum demissum steht nunmehr 
eine solche Testpfianze zur Verfiigung. An ihr 
ruff das A-Virus Symptome hervor, die sonst 
bei keinem anderen Kartoffelvirus angetroffen 
werden. Gr6BereAhnlichkeit in den Symptomen 
scheillt nur mit der Tabakmosaik-Gruppe vor- 
handen zu sein. Da aber Infektionen mit Ver- 
tretern dieser Gruppe in Kartoffelkulturen 
praktisch nicht vorkommen, so tut diese Tat- 
sache der Brauehbarkeit des S. demissum keinen 
Abbruch. 

AuI machstehender Liste ist das Verhalten 
vori S. demissum gegeniiber den auf der Kar- 
toffel vorkomm6nden Mosaikviren noch einmal 
zusammengefaBt. 

V i r u s a r t  

X 

K r a n k h e i t s s y in p t o m e a n Solanum dencissum. 

I. A n  den dngeriebenen Bldttern. u .  A n  den oberen Bldttern (Folgesymptome). 

schwarzbraune nekrotische Kreise leichte Ch]orose oder 4- deutlicher IViosaik~ 
und Ringe. 

Y Symptome fehlend. rasch voriibergehende Nervenaufhe]lung; auch 
diese u. U. fehlend. 

A schwarzbraune, +kreisf6rmige ne-~ 
krotische Flecken, z. T. mit N e r - 
v e n s t r i c h e l .  

K Symptome fehlend. 

rasch vorfibergehende Nervenaufhellung; diese 
u. U. aueh fehlend. 

Einwiirtsrollen der Blattfiedern, stfirkere Antho- 
zyanbildung an Bl~ittern und Stengetn 

Aukuba schwarzbraune nekrotische Kreise Symptome fehlend. 
( =  F. u. G.) und Ringe, iihnlich wie beim X 2 

V i r u s .  

Tabak-Ring Symptome fehlend, grobfleckiges, nicht nekrotisches Mosaik. 
spot. 

�9 Die Untersuchung wurde aus Mitteln der P o m I n e r s c h e n  S a a t z u c h t - G e s e l l -  
s c h a f t ausgefiihrt, wofiir ihr auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen sei. 
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Uber die Beziehungen zwischen F irbung, Carotingehalt und 
Geschmack bei Gartenm6hren 1. 

Von W. S c h u p h a n  u n d  E. E u e n .  

Die Bedeutung der GartenmShre als wert- 
volles Wurzelgemfise, das praktisch das ganze 
Jahr fiber zur Verffigung steht, ist seit langem 
bekannt. Durch ihre sehr hohen Carotingehalte 
ist sie das provitamin-A-reichste Gemfise yon 
allen bisher bekannten und bei uns genutzten 
Arten (I). Dieser Umstand ffihrt die M6hre, 
namentlich in letzter Zeit, einer auch industri- 
ellen Nutzung zu, n~mlich als Rohstoff zur Ge- 
winnung yon Provitamin-A-Konzentraten. Fette 
z. B. Margarine und Winterbutter, versetzt man 
mit einer bestimmten Menge yon Carotin aus 
MShren, erreicht einerseits einen hSheren biolo- 
gischen Weft der Fette, andererseits aber auch 
eine viel hShere physiologische Ausnutzung des 
M6hrencarotins durch den menschlichen Orga- 
nismus. Nach neueren Untersuchungen ist das 
Carotin dann biologisch wirksamer, wenn es 
gleichzeitig mit Fetts/~uren verabfolgt, wird (2) 
(vgl. auch 3 und 4). 

Ffir die praktische Zfichtung gilt somit als 
Zuchtziel, eine GartenmShre mit m6glichst 
hohem prozentualen Carotingehalt zu finden, die 
aber auch ertragsm/iBig sehr leistungsf/ihig sein 
muB, um die industrielle Nutzung wirtscKaftlich 
zu gestalten. Praktisch bestehen derartige zu- 
gleich ertrag- und carotinreiche Sorten bereits, 
wie dies in einer frfiheren Arbeit (5) yon uns an 
Hand dreij/ihriger Untersuchungen dargelegt 
wurde. Als wertvollste Sorte konnte die Winter- 
m6hre ,,Lange rote stumpfe ohne Herz" mit 
lO,O 9 mg~oCarotin und einem Carotinertrag yon 
Zo63 kg]ha herausgestellt werden. Eine Misch- 
probe aus IO der vom Reichsn/ihrstand (Sorten- 
register) als beste deutsche Herkfinfte bezeich- 
neten Proben wurden den dreij~hrigen Bestim- 
mungen zugrundegelegt. Dadurch wurde die 
Sicherheit der Ergebnisse gef6rdert und die 
Allgemeing/iltigkeit unterstrichen. 

Da die chromatographische Carotinbestim- 
mung ffir die praktiscKe ~ Zfichtung zu kompli- 

1 Aus d e n  Arbe i t sk re i sen  I I / s c  u n d  V/9b des  
Forschungsdienstes. 

ziert, zu arbeitsraubend und auch zu teuer ist, 
einfache und zuverl/issige Methoden ffir Massen- 
bestimmungen neck fehlen, lag die Frage nahe, 
ob die M6hrenfarbe als MaBstab ffir die H6he 
desCarotingehaltes herangezogen werden k6nnte. 
Dies wurde yon J. REIIqI~OLD (7) auf Grund ex- 
perimenteller Belege~ bej aht. Wir selbst konnten 
in dreij~hrigen Befunden (5) bei Prfifung yon 
I2 Sorten keine Best~tigung dieser AnsicKt fin- 
den. N. NlCOLAISEX (8) hat unl~ngst diesbezfig- 
liche Untersuchungsergebnisse verSffentlicht, 
ohne allerdings Angaben fiber die Methodik zu 
machen. Er komlnt zu dem Schlul3, dab ,,die 
Farbe, ein sinnlich waKmehmbarer Faktor, als 
Qualit~tsmerkmal fiir den Carotingehalt yon 
M6hrensorten bzw. ZucKtst/immen herangezogen 
werden" kann. Weiterhin meint N. NICOLAISEN, 
dab nach seinen Feststellungen ,,ffir die ZficK- 
tung auf hohen Carotingehalt" u. a. ,,eine m6g- 
licKst dunkle F/~rbung, besonders des Rinden- 
tells, dann aber auch des Holzteils anzustreben" 
sei. 

Diese Widersprfiche k6nnen u. E. nur auf die 
jeweils angewandte Methode zurfickgeftlhrt wer- 
den. Obwohl wir s.Z. mit einem sehr groBen 
Untersuchungsmaterial mehrj~hrig arbeiteten, 
war kritisch in Betracht zu ziehen, ob nicht dock 
in unserer Arbeit beispielsweise durch die der 
Analyse zugrundegelegte Mischprobe yon min- 
destens 20 Exemplaren, eine Fehlerm6glichkeit 
gegeben sei. Daran war infolge der genetischen 
Streuung bei dem Fremdbefruchter M6hre ernst- 
lich zu denken, zumal, da auch N. NICOLAISEN (8) 
hierfiir beweigkr/~ftige Zahlen anffihrt. DesKalb 
war dieser Frage in genauen UntersucKungen 
nacKzugehen. Vor allem muBte auch der Ar- 
beitsgang so eingehalten und beschrieben wer- 
den, dab durch eine jederzeitige Reproduzierbar- 
keit an anderen Orten die Richtigkeit der erhal- 
tenen Ergebnisse best~tigt werden konnte. Nach 
den bisher aufgetretenen, sich stark widerspre- 
chenden Meinungen ist es Pflicht der angewand- 

Mfindliche Mitteilung [vgl. auch Literatur (6)]. 


