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Ein Beitrag zur Frage der Wurzeliibertragung des Kartoffel.-X.-Virus. 
Von R. BARTELS. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Das P rob l em der  unter i rd ischen Uber t r agung  des  
Kar tof fe l -X-Virus  wurde 1946 ers tmal ig  yon FI.OREI~CE 
ROBERTS bea rbe i t e t  (5). Dureh Versuche an T o m a t e n  
konn te  sic das  Ubergre i fen  dieses Virus von k r a nke n  
auf  gesunde Pf lanzen infolge Wurze lber t ihrung unter  
Ausschlul3 yon B l a t t k o n t a k t  aufzeigen. In  wei teren 
Unte rsuchungen  (6, 7), bei denen die  Pf lanzen im 
Gewgchshaus in T6pfen oder  ill Nghrl6sung angezogen 
wurden,  ha t  Fe.  ROBERTS U.a.  auch fiir die K a r -  
t o f f e l  den  Beweis fiir d ie  MSglichkeit  dieses In-  
fekt ionsweges erbracht .  Dabe i  kSnnen wurzel- inf i -  
zierte Kar to f fe lp f lanzen  X - k r a n k e  Toch te rkno l l en  
bi lden,  ohne d a b  das  X-Virus  mit  den i ibl ichen Me- 
thcden  im Laub  nachzuweisen ist. F i i r  die P rax i s  
ergibt  sich da raus  nach ROBERTS die Folgerung,  bei  
der  Erzeugung von X-f re iem Pf lanzgut  nicht  nur  
Laub- ,  sondern  auch Knol lenpr i i fungen  vorzunehmen,  
da  sonst der  Gefahr einer schleichenden Ausbre i tung  
des X-Vi rus  Vorschub geleistet  wird,  - - I n  Anlehnung 
art d ie  RoBERTsschen Restf l ta te  haben STAPP und 
ich 1949 einen or ient ierenden,  n icht  verOffentl iehten 
Topfversuch  unter rmmmen,  dessert Ergebnis  die Be- 
funde der  eben genann ten  Verfasserin best~itigte. 

Diese Untersuchunger t  befal3ten sich zun~ichst nur  
mit  d e m  Grunds~itzlichen des Problems,  wiihrend 
KI.I~I~OWSI~I (3, 4) einen Versuch unter  p rak t i schen  
Ges ich t spunk ten  durchf t ihr te .  Er  kni ipf te  an die  
oben geschi lder ten  Ergebnisse  an  und pf lanzte  im 
Mis tbee tkas ten  zur E r m i t t l u n g  der In fek t ions ra te  
bei  ausschliel31ich un te r i rd i sehem K o n t a k t  eine Reihe 
gesunder  neben einer Reihe k ranker  Kar tof fe ln  aus. 
Auf Grund des Augens teckl ings tes tes  de r  Tochter -  
knolIen erwiesen sich yon den ursprt inglich 24 ge- 
sunden S tauden  19, d. h. 79,2%, als teilweise krank.  
Die In fek t ionsquo te  der  Gesamtanzah l  der  neu- 
gebi ldeten Knol len  be t rug  42,8% 1. Aus d iesem Er-  

1 Die in beiden Ver6ffentlichungen angegebene Zahl 
yon 36% ist nach einer schriftlichen Mitteilung von 

gebnis Iolgerte KLIXKOWSKI, d a b  die In fek t ionsaus -  
wirkung im Fre i l and  unter  op t imalen  Verhii l tnissen 
noch h6here Wer te  erreichen k6nne, weft do r t  nicht  
nur die r Jber t ragungsm6gl ichkei t  von Reihe zu Reihe, 
sondern  aueh innerha lb  derselben Reihe in Bet rach t  
zu ziehen sei. I m  Hinb l ick  auf  das  Zusammenspie l  
von ober-  und unter i rd i schen  K on ta k t i n f e k t i onen  
forder te  er daher ,  , ,dab im Zuch tbe t r i eb  und bei der  
P roduk t ion  hochwer t igen  Pf lanzgutes  n icht  nur die 
mosa~kkranke Pf lanze selbst,  s o n d e m  auch die  mit  
ihr im K o n t a k t  bef indl ichen S tauden  ent fernt  wer- 
d e n . . . "  (4, S. 59). 

Die hohen Zahlen  and  die d a r a n  gekni ipf ten  Fo rde -  
rungen warden  nicht  ohne Vorbeha l t  aufgenommen.  
Wei te re  Urt tersuchungen erschienen daher  von all-  
gemeinem Interesse,  zumal  den nat i i r l ichen Verh~ilt- 
nissen en t sprechende  F e l d v e r s u c h e  bisher  noch nicht  
von anderer  Seite ver6ffent l icht  worden sind. Des- 
wegen wurden  1951 auf Anregung  der  Arbei ts-  
gemeinschaf t  fiir Kar tof fe lz i i ch tung  urtd Pf lanzgut -  
erzeugung Fre i l andversuche  von mir  in der  Biologi- 
schen Bur tdesans ta l t  und gleichzeit ig von F r a u  
Dr. v. BERNUTH 2 auf  dem Zuchtgu t  Blickwedel  der  
P S G  angeste l l t .  Zur Sicherung der  Ergebnisse  warden  
sie I952 in Braunschweig al lein wiederhol t .  

M e t h o d i k  u n d  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e .  

A. V e r s u c h e  in  B r a u n s c h w e i g  1951 . 

x. V ersuchsanlage. 

Folgende  Sor ten  wurden ve rwende t :  Sommer-  
krone, Mark t redwi tze r  Fri ihe,  Ostbote,  Ur t ika  und 
Immer t r eu .  

Herrn Prof. Dr. KLINKOWSKI infolge fehlerhafter Be- 
rechnnng zustande gekommen. 

Frau Dr. v. BE~UTH hat reich freundlicherweise 
ermgchtigt,  die Resultate ihres Versuches hier bekannt-  
zugeben. 
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Versuchsanlage: siehe Abb. I u. 2 
Pflanzweite: 60 X 30 cm 
Knollenaneahl pro 1Reihe: 25 
Reihenanzahl : 6 
Parzellenanzahl: 5, entsprechend der Sortenan- 

zahl 
Bodenart: lehmiger Sand 
Vorfrucht : Sommerweizen 
Dfingung: Stallmist und Volldflngung 
Pflanzdatum: 2. Mai I95L 

Wie aus Abb. z hervorgeht, wurde die Versuchs- 
anlage so gew~hlt, dal3 Infektionsm6glichkeiten nieht 
nut yon Reihe zu Reihe (yon Reihe V nach Reihe IV 
und VI), sondern aueh von $taude zu Staude iilner- 
halb derselben Reihe bestandei1 (siehe Reihe I I  und 
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Abb .  I. P i l a n z s e h e m a  e i n e r  
P a r z e l l e  d e s  W u r z e l i n f e k -  
t i o n s v e r s u c h e s .  D a s  S c h e m a  
g i l t  j e w e i l s  ffir e i n e  S o r t e .  

I I I ) .  Augerdem war far 9 Pflan- 
zeil in Reihe IV eine Ansteckung 
yon beiden Nachbarreihen m6g- 
lich, w~ihrend in den Reihen I I  
und I I I ,  den sog. ,,gemischten" 
Reihen, eine Anzahl von Stauden 
sowohl innerhalb der Reihe als 
auch yon jeweils einer Staude 
aus der Nachbarreihe infiziert 
werden konnte. Auf diese Weise 
waren mehrere Wege ffir die Wur- 
zelfibertragung geschaffen wor- 
den, die den natfirlichen Ver- 
h~ltnissen des Freilandes weit- 
gehend entsprachen. Damit je- 
doch die Infektionsm6glichkeit 
noch erh6ht war, wurde der 
Pflanzabstand innerhalb der 
Reihe dichter als tiblich, n~mlich 
3 ~ cm, gew~hlt. 

Um jeglichen oberirdischen Kontakt  auszuschalten, 
wurden die kranken Stauden Anfang Juni durch 
eilgmaschiges Drahtgeflecht isoliert (siehe Abb. 2) 
ur, d i m  weiteren Verlauf der Vegetationsperiode fast 
t~tglich im Hinblick auf etwaige Berfihrung mit ge- 
sunden Pflailzen kontrolliert. Bei sehr tippigem 
Wuchs muBte oft noch ein weiterer Drahtkorb an- 
gebracht werden. Teilweise war es sogar notwendig, 
auch um die gesunden Stauden einen K~fig herum- 
zusetzen. Beim Hacken und H/iufeln, das im iiblichen 
Turnus erfolgte, wurde ebenfalls eine Blattberfihrung 
vermieden. 

Flava teiiweise infiziert worden. Sie enth id tea  also 
wahrscheinlich Ilicht einen reinen Virus-Stamm, son- 
dern eine Population. 

14 Tage nach dem Auflaufen wurde von jeder Stau- 
de eiile Durchschnittsprobe der B1/itter entnommeil 
und zur Kontrolle des Dunkelkeimtestes nochmals 
auf X-Virus untersucht. Es stellte sich heraus, dab 
aus allen serologisch positiven Knollen kranke Stau- 
den aufwuchsen und dab der Dunkelkeimtest bei nut 
2 vou 54 ~ ,,gesundert" Knollen versagt hatte. Die 
eine dieser Pflanzen (Sorte Urtika) in Reihe IV wurde 
entfernt, well sie sich in einer durchgehend ,,gesunden" 
Reihe befand ; die andere in der , ,gemischten" Reihe I I  
blieb stehen. 

3. Laubprr 

Im Laufe der Vegetationsperiode folgten der Vor- 
prfifung weitere Laubuntersuchungen. Hierbei wurde 
die Durchschnittsprobe nicht mehr yon der ge-  
s a m t e n  Staude, sondem yon jedem e i n z e l n e n  
Trieb genommeil. Die frfihen Sorten wurden zwei- 
real, die mittelsp~ten dreimal und die sp~te Immer-  
treu viermal getestet. Durch diese mehrfache Kon- 
trolle konnte der Gesundheitszustand des Laubes 
mit verhNtnism~13ig groBer Genauigkeit aberwacht 
werden. 

In den B1/ittern yon Sommerkrone, Marktredwitzer 
Friihe, Ostbote und Urtika lieB sich k e i n  Virus 
feststellen. Nur bei einer Staude der Sorte Immertreu 
trat  Ende August bei einem yon 5 Trieben eine positive 
Reaktion ein. Bei 2 sp~teren Prtifungen - - d i e  letzte 
erfolgte Anfang Oktober - -  erwiesen sich noch 2 wei- 
tere Triebe derselbeil Pflanze als krank. Da die ober- 
irdische {)bertragung - - w i e  schon erwiihnt - - a u s -  

2. Knol lenmater ia l .  

Vor dem Auslegen mul3te die Gewil3heit bestehen, 
dab die ffir den einwandfreien Versuchsablauf not- 
wendigen Voraussetzungen gegeben waren; d .h .  
es war zu prfifen, ob das ,,gesunde" und , ,kranke" 
Pflanzgut tats/ichlich aus nicht-befallenen bzw. aus 
X-virusverseuchten Knollen der 5 verschiedenen Sor- 
tel1 bestand. S~mtliche Knollen wurden daher nach 
der serologischen Bl~tttchenmethode (9) im Dunkel- 
keim-Test (8) auf X-Besatz geprfift und ihrem Er- 
gebnis entspreehend verwendet. Da bei s~mtlichen 
Parzellen ffir Reihe I nicht genfigend gesuilde Knollen 
der jeweiligen Sorte zur Verffigung standen, wurden 
an ihrer Stelle X-freie Bona und Maritta ausgelegt. 

Die X-kranken Knollen einer jeden Sorte geh6rten 
zur selben Ailbaustufe und Herkunft  wie die gesuaden 
uild enthielten s&mtlich , ,Flava-X-Virus",  d .h .  die 
unter I. genannten Sorten waren im Jahr zuvor durch 
Blatteinreibung mit PreBsaft aus mosaikkranker 

A b b .  2. ~ b e r b t i c k  g b e r  d e n  V g u r z e l i n f e k t i o n s v e r s u c h .  I m  V o r d e r g r u ~ d  
S o r t e  S o m m e r k r o n e .  A u r a .  5. J u l i  I 9 5 I .  

geschaltet wolden war, konnte diese Infektion nur 
auf unterirdischem Wege erfolgt sein. Jedoch lieB 
sich der wahre Umfang der Wurzelfibertragung, vor 
allem bei den Stauden, deren Laub gesund geblieben 
war, erst dutch die Knollenprfifung ermitteln. " 

4. KnollenprC~fungen. 

Diese Prfifungen wurden im Winter I951/52 an den 
Tochterknollen der ursprfinglich gesunden Stauden 
des Feldversuches wieder mit dem Dunkelkeimtest 
dnrchgeffihrt. Zur weiterml Kontrolle wurden die 
Knollen danach in T6pfe ausgepflanzt und das Laub 
untersucht. Bei den ersten beiden Sorten (siehe 
Tabelle I) deckte sich das Resultat dieser Prfifung 
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mit geringffigigen Abweichungen (1,50/o0) mit dem des 
Dunkelkeimtestes, so dab bei den 3 weiteren Sorten 
yon der 2. Untersuchung einer jeden Knolle abgesehen 
werden konnte. In Tabelle i ist das Ergebnis der 
Knollenprtifung mit prozentualem Anteil der kranken 
Stauden bzw. Knollen in den verschiedenen Pflanz- 
reihen nebst der Gesamtanzahl ftir alle Sorten zu- 
sammengestellt. Da die linke ~ul3ere Reihe I einer 
jeden Parzelle mit Bona bzw. Maritta bepflanzt war, 
ist das Ergebnis ihrer Knollenpriifung in die vorlie- 
gende Berechnung nicht einbezogen worden. Eine 
Ubertragung war hier in keinem Fall zu verzeichnen, 
obgleich nach Versuchen yon BERCKS (I) , ,Flava-X- 
Virus" die Sorte Bona zu infizieren vermag. 

Tabelle L Ergebnis der Knollenpri~[ung mit prozenmalem Anteil der X-Virus- 
Erkrankungen dutch Wurzelkontakt (Feldversuch I95I) 

S o r t e n  

S o m m e r k r o n e  
Staudeninfektion ~ 
Knolleninfektion 

M a r k t r e d w i t z e r F r i i h e  
Staudeninfektion 
I~nolleninfektion 

O s tbo t e  
Staudeninfektion 
Knolleninfektion 

U r t i k a  
Staudeninfektion 
Knolleninfektion 

I r n m e r t r e u  
Staudeninfektion 
Knolleninfektion 

,, Gemischte" 
Reihen I I  u. I I I  

6/32 I9% 
8/294 3% 

0/33 0% 
0/458 0% 

0/33 0% 
o/4o 4 0% 

0/32 o, o 70 

0/357 o~ o lo 

1/33 3% 
13/177 7% 

,Gesunde" 
Reihen IV u. VI 

o/49 0% 
o/4ol o% 

~/5o 2% 
4/5Io i %  

0/50 0% 
0/498 0% 

o/48 0% 
o/416 0% 

1/49 2% 
1/243 0,5% 

M a r k t r e d w i t z e r  Frf ihe .  Eine Wurzeliibertragung 
wurde nur bei einer Staude in der, ,gesunden" Reihe IV 
festgestellt. Von insgesamt 18 Knollen waren 4 in- 
Iiziert worden. 

O s t b o t e  und U r t i k a  zeigten keinerlei Infektion. 
I m m e r t r e u .  In der ,,gemischten" Reihe I I I  und 

der ,,gesunden" Reihe IV war je eine kranke Staude 
zu Iinden. Die hohe Zahl yon 13 X-verseuchten bei 
insgesamt 14 Knollen wurde an jener Staude fest- 
gestellt, die als einzige des gesamten Versuehes Ende 
August im Laubtest positiv reagiert hatte. Die andere 
Immertreu-Pfianze, in deren B1/ittern sich - -  wie bei 
allen sonstigen Stauden ~ kein Virus nachweisen 
liel~, hat te  nur 3 Knollen hervorgebraeht; hiervon 

war eine krank. Die bei dieser 
Sorte beobachtete Knolleninfektion 
bildet mit 3% das  M a x i m u m  an 
I n f e k t i o n e n d e s  g e s a m t e n V e r -  

insgesamt S U e h e S. 

6/8~ 7% 
8/695 i% 

=/83 ~% 
4/968 0,5 % 

0/83 0% 
o/9o2 0% 

o/8o 0% 
o/773 o% 

2/82 2% 
14/420 3% 

1 Eine Staude galt als infiziert, wenn eine ihrer Tochterknollen krank war. 

S o mm e  r k r o n e. Unter der Nachkommenschaft von 
6 ursprfinglich gesunden Stauden der ,,gemischten" 
Re/hen befanden sich neben 47 gesunden Knollen 
insgesamt 8 kranke. Dutch Verteilung der Infekte 
auf mehrere Stauden bildet die Zahl der sog. ,,Stauden- 
infektionen" mit 7% hier den H6chstwert unter 
siimtlichen Sorten. 

o o 7 / 1 7  �9 o �9 o Z /12  
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Abb. 3- Engerlilig- und Drahtwurmfragsch~iden bei Sorte Ostbote. Der  
Quotient gibt  dis  Anzahl der beschfidigten I~nonen an in bezug auf die 
Knolleagesamtanzahl der betreffenden Staucie. Die Zahlen der nicht- 

angefresselien gesuliden Pf]anzen sind nicht eingetragen. 

5. Frafischdden. 

Da das X-Virus bisher nur als 
,,mechanisch fibertragbar" bekannt 
ist, hat I-tEINZE (siehe 4, S. 64) die 
Frage aufgeworfen, ob nicht neben 
dem Wurzelkontakt auch die nagen- 
dell Insekten des Bodens bei der 
unterirdischen Obertragung dieses 
Virus eine Rolle spielen. Es ist 
denkbar, dab z.]3. Engerlinge nach 
FraB an kranken Knollen das Virus 
beim Anfressen yon gesunden Knol- 
len auf diese fibertragen, indem sie 
infekti6sen Saft, der an ihren 
~iuBeren Kauwerkzeugen haften ge- 
blieben ist, verschmieren. 

Im Sommer 1951 war in den Ver- 
suchsparzellen ein verhiiltnismitBig 
hoher Befall mit Engeflingen und 

teilweise auch mit Drahtwtirmern zu verzeichnen, so 
dab sich eine Auswertung beziiglich der FraBsch~iden 
lohnte. Die Bonitierung der Tochterknollen ,,ge- 
sunder" Stauden ergab bei einzelnen Soften bis zu 
7 % Schaden, jedoch erwies sich k e i n e  der angefresse- 
nen Knollen als X-krank. Leider konnten die ent- 
sprechenden Daten ffir die Nachkommenschaft der 
aus den X-kranken Knollen hervorgegangenen Stau- 
den durch einen Fehler beim Einlagern nicht ermittelt 
werden. - -  Ein Blick auf die Verteilung der Frag- 
schiiden, wozu in Abb. 3 die Sorte Ostbote als Beispiel 
aufgefiihrt worden ist, zeigt keine gleichm~iBige 
Streuung, sortdern manchmal ,,Nester", die nach 
I~ABIERSCH (2) ffir das Auftreten von Drahtwfirmern 
charakteristisch sind. Es ist anzunehmen, dab beide 
Sch~idlinge innerhalb dieser Nester nicht nut  an ,,ge- 
sunden", sondern aueh an kranken Stauden gefressen 
haben. In Reihe II  war dazu genfigend Gelegenheit 
dutch die geringe Eutfernung zwischen den Iragliehen 
Pflanzen gegeben. Trotz der verh~iltnism~igig groBen 
FraBschliden (172 Knollen yon insgesamt 3758) hat 
keine fdbertragung stattgefunden. 

B. V e r s u c h e  in B l i c k w e d e l  1951. 

X-kranke Flava und X-kranke Erdgold wurden in 
einer ,,gemischten" Reihe zwischen zwei gesunden 
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Reihen Flava bzw. Erdgold angebaut. In der ,,ge- 
mischten" Reihe folgte eine kranke Flava auf 3 ge- 
sunde Flava und eine kranke Erdgold auf 2 gesunde 
Erdgold (Pflanzweite 4 ~ >( 4 o cm). Die kranken 
Knollen beider Sorten waren ,,spontan" mit X-Virus 
verseucht, so dab es sich hier aller Wahrscheinlichkeit 
nach um 2 verschiedene Virus-Populationen handelte. 
Die Gesamtanzahl der Stauden betrug 86. 

Das Versuchsmaterial wurde ebenfalls vor dem 
Auslegen im Dunkelkeimtest geprfift, der - -wie  aueh 
die sp~teren serologischen Untersuchungen - - i n  
Braunschweig durchgeffihrt wurde. Naehdem die 
aufgelaufenen Pflanzen eingek/ifigt worden waren, 
wurde die Parzelle im Gegensatz zu den unter A. an- 
geffihrten Versuchen n ich t  welter bearbeitet; auch 
wurden keine Laubprfifungen vorgenommen. Erst die 
Knol]enuntersuchung brachte das Ergebnis, dab we- 
der e~n e Wurzelfibertragung yon Flava zu Flava noch 
von Erdgold zu Erdgold eingetreten war. Lediglieh 
in einer ,,gesunden" Flava-Reihe wurde eine Staude 
mit teilweise X-verseuehten Toehterknollen gefunden. 
Diese Pflanze befand sich aber in so weitem Abstand 
(etwa 2 m) yon der Infektionsquelle, dab die Er- 
krankung hier andere Ursachen haben muB. 

Der im fibrigen eindeutig negative Gesamtbefund 
l~Bt sich gut mit den oben mitgeteflten Resultaten 
in Einklang bringen. Er dfirfte darauf zurfickzu- 
ffihren sein, daft das Wachstum der Stauden v611ig 
ungest6rt verlief und keine Wurzelbesch/idigung 
dutch mechanische Bearbeitung des Bodens (Strie- 
geln, ttfiufeln und dg.l.) eingetreten war. 

C. F e l d v e r s u c h  in Braunschwe ig  I952. 

Da sich die Ergebnisse der bisherigen Versuche in 
ann/ihernder l~bereinstimmung befanden, wurde 
der Braunschweiger Feldversuch zur Sicherung der Re- 
sultate i952 nur noch mit einer Sorte (Flava) wieder- 
holt. Die gesamte Ardage, sowie die Vorprfifung des 
Knollenmaterials, die Durchffihrung' 
der sonstigen Teste usw. entsprachen 
denjenigen des vorangegangenen 
Jahres. Allerdings wurde die Laub- 

S o r t e  
prfifung auf Grund der vorj~hrigen 
Erfahrungen nur einmal gegen Ende 
der Vegetationsperiode im August 
durchgeffihrt. Sie ergab bei einer 
einzigen ,,gesunden" Pflanze der 
,,gemisehten" Reihe III bei einem yon 8 Trieben eine 
positive Reaktion. 

Im Knollentest wurden in dieser Reihe insgesamt 4 
kranke Knollen gefunden, die sich auf die Nachkom- 
mensehaft yon 3 Stauden verteilten (siehe Tabelle 2). 
Die in der Laubprfifung einen verseuchten Trieb 
aufweisende Pflanze war daran mit 2 (unter ]o), 
die anderen beiden mit je einer I(nolle (unter io bzw. 
20) betefl~gt. Mit 0,5 % Knolleninfektion schlieBt 
sieh dieses Resultat an das im Vorjahr gewonnene ohne 
Sehwierigkeiten an. 

bewegen sich in weitaus niedrigeren Zahlengrenzen. 
Dadurch befinden sie sich in guter Ubereinstimmung 
mit den RO~ERTSsehen Resultaten, aus denen in 
erster Linie die M6gl iehkei t  einer ~lbertragung auf 
unterirdischem Wege herzuleiten ist. Nach den 
Erfahrungen jener Autorin (7) ist das Verhalten der 
Kartoffel bei ein und demselben Versuch nicht immer 
einheitlich; teilweise wird es sogar als ,,r~tselvoll" 
bezeichnet. So kann sich z.B. das X-Virus bei der 
einen Pflanze fiber die Wurzeln hinaus auch im Blatt- 
werk ausbreiten, w/ihrend es bei einer anderen dagegen 
auf die Wurzeln beschr~nkt bleibt. Da Lauberkran- 
kungen nicht h~ufig sind, ist naeh F1. ROBERTS 
die Knollenprfifung ffir die Beurteilung des Gesund- 
heitszustandes am zuverl~ssigsten. 

Diese Angaben k6nnen dureh unsere innerhalb 
zweier Jahre an fast 5oo Pflanzen gemachten Er- 
fahrungen best~tigt werden. Das Virus liel3 sich nur 
in 2 F~llen im Laub nachweisen, w~hrend durch den 
Knollentest eine teilweise Verseuchung von I2 Stau- 
den gefunden wurde. - -  Infolge der Versuchsanord- 
nung waren diese 12 Pflanzen nicht gleichm~Big fiber 
die Parzellen verteilt, sondern traten in xo F~llen dort 
auf, wo eine Infektionsm6glichkeit innerhalb ein und 
derselben Pflanzreihe bestanden hatte. Dagegen 
entfielen nur 2 Staudeninfektionen auf eine der durch- 
gehend ,,gesunden" Reihen. Hier besteht nun der 
schon eingangs erw~hnte grol3e Gegensatz zu den 
Befunden KLI~KOWSKIS, dessen hohe Infektionsrate 
yon 79 bzw. 43% aus einem Versuch mit Ackersegen 
resulfiert, bei dem er eine durchgehend ,,gesunde" 
neben  eine kranke Reihe gepflanzt hatte. 

Ffir diesen ungew6hnliehen Befund scheint in erster 
Linie die Art der Knollenprfifung ausschlaggebend zu 
sein. Es wurden n/imlich nut die Augenstecklinge 
unter gleichzeitiger Einschaltung des Tabaktestes be- 
wertet; Laubprfifungen sind w~hrend der Vege- 
tationsperiode nicht durehgeffihrt worden. Deshalb 

Tabelle 2. Ergebnis der Ig~ollenpri~/ung mit prozenlucdem Anteil der 
X- Vims-Erkrankungen dutch Wurzelho~takt (Feldversuch I 9 5 2  ) . 

Flava  
Staudeninfektion 
Knolleninfektion 

Besprechung. 
Die in Braunschweig gewonnenen Versuehsergeb~ 

nisse best/itigen die yon ROBERTS und I ' { L I N K O W S K I  

aufgezeigte Wurzelfibertragung des X-Virus; sie 
stfitzen allerdings nicht die Befunde des letzteren 
hinsichtlich der H6he der Infektionsrate, sondern 

,,Gemischte" 
Reihen I I  u. I I I  

3/33 9% 
4/597 1% 

, ,Gesunde" 
insgesamt 

Reihen IV u. VI 

o/5 o o% 3/83 4% 
0/693 0% 4/I29O 0,5% 

ist es fraglich, ob diese Methodik zur einwandfreien 
Diagnose ausgereicht hat. 

Ob die hohe Infektionsrate dutch r3bertragung des 
Virus yon Knolle zu Knolle im Winterlager zustande 
gekommen ist, etwa durch den von K L I N K O W S K I  

besonders erw~hnten M/iusefral3, liege sich nur durch 
entsprechende Versuche endgfiltig kl~ren. Und die 
yon HEII~ZE in Erw~gung gezogene M6glichkeit, dab 
die Bodenfauna der Urheber der-hohen Quote sein 
k6nne, hat nach den eigenen Befunden nur eine ge- 
tinge Wahrscheinlichkeit. 

Abschliel3end ist festzustellen: Unter Voraus- 
setzung einer normalen Dfingung und Bodenbearbei- 
tung waren die durch unterirdischen Kontakt hervor- 
gerufenen X-Virus-Infektionen trotz verseMrfter Ver- 
suchsbedingungen sehr niedrig. Der Durchschnitts- 
wert lag bei 2 %, w/ihrend das Maximum 3 % betrug. 
Die Wurzelberfihrung spielt demnach bei der Ver- 
breitung des X-Vkus eine recht unbedeutende Rolle. 
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Daher geben Wurzel infekt ionen keinerlei AnlaB, der 
yon XxI~OWSXI ftir die Praxis  erl~obenen Forderung  
zuzust immen,  dab  in Pf lanzgutbes t~nden X-virus-  
verseuchte S tauden  einschlieBlich s~imtlicher in ihrem 
Umkreis befindlichen Pf lanzen eliminiert  werden. 
Seine Befiirchtungen,  un te r  opt imalen  Verh~iltnissen 
wfirden noch h6here Quoten als 43 % auftreten,  f inden 
in den bier mitgete i l ten  Versuchen keine Sttitze. 

mischte" und , ,gesunde" Reihen:  3% Knol len-  
infektion).  Die Uber t ragung des X-Virus auf unter-  
irdischem Wege ist also unerheblich. 

E in  verh~iltnism~13ig hoher Befall mit  Enger l ingen 
und  Drahtwfirmern hat te  keine I3bertragung des 
X-Virus yon Knolle zu Knolle durch diese zur Folge. 

Die Auswirkungen ftir die Praxis  werden diskutiert ,  

Zusammenfassung. 
Die M6glichkeit einer t3bertragung des X-Virus auf 

unter i rdischem Wege wurde in zweij~hrigen Feld- 
versuchen unter  Ausschal tung jeglichen Bla t tkon-  
taktes  an 7 Kartoffelsorten mit  2 verschiedenen Virus- 
popula t ionen geprfift. Die Infekt ionsquel len bestan-  
den aus X-v i ruskranken  Knollen,  die jeweils derselben 
Sorte, Anbaus tufe  und Herkunf t  angeh6rten wie die 
gesunden. Die Tes tungen  wurden mit  Hilfe der sero- 
logischen Bl~ittchenmethode durchgefiihrt .  

Der in beiden Versuchsjahren vorgenommene Laub-  
test ergab unter  rund  5oo S tauden  nur  2 teilweise 
verseuehte Pflanzen, wiihrend bei der Untersuchung 
der Tochterknol len sich die Nachkommenschaf t  yon 
12 Stauden bis zu einem gewissen Grade als infiziert 
erwies. Das X-Virus drang aIso nur  in wenigen Ffillen 
fiber die Wurzeln in das Blat twerk ein, so dab erst 
der Xnol lentes t  das genaue Ergebnis  brachte.  

Die durch den Knol lentes t  ermit tel te  Infekt ionsra te  
war je nach Sorte verschieden, sie bewegte sich aber 
in s e h r  n i e d r i g e n  Grenzen (Maximatwert far ,,ge- 
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In der Bespreehung der ersten vier Hefte obiger Ver- 
6ffentlichungsreihe in Bd. 22 (S. 341) dieser Zeitschrift 
wurden die Grundziige der Betrachtung der Waldgesell- 
sehaften sis Waldentwieklungstypela, wie sie AlCmNGER 
dargelegt. 

Ill drei neuen Ver6ffentlichungen tibernimmt es der 
Verfasser an Hand yon charakteristischen Beispielen, die 
er aus dell Rotbuchen-, Rotf6hren- und FichtenwXldern 
entnimmt,  seine Lehre zu demonstrieren. 

Die R o t b u c h e n  w ~ 1 d e r werden in bodenbasische, 
bodensaure und bodenfeuchte eingeteilt und zu jeder 
Gruppe eine Anzahl yon Waldentwicklungstypen gegeben, 
die in ihrer Vielfalt im Einzelnen hier nicht besprochen 
werden k6nnen. F ib  jedes Beispiel werden die jeweils 
gfinstigsten forstwirtsehaftliehen MaBnahmen aufgezeigt 
und die entsprechenden StandortsverhMtnisse dargestellt. 

Die R o t f 6 h r e n w ~ l d e r (Rotf6hre -~ Pinus silvestris) 
werden in bodenbasische, bodentrockene, bodensaure- 
bodentrockene, bodensaure-bodenfeuchte und Hochmoor- 
Rotf6hrenwglder eingeteilt. Genau wie bei den Rot- 
buchenwgldern werden die stand6rtlichen und forstwirt- 
schaftlichen Bedingungen er6rtert. 

Die F i c h t e n w g l d e r  werden in bodentrockene 
Fichtenw~lder eingeteilt, zu denen die bodenbasischen 
und bodensauren FichtenwMder gehOren, sowie boden- 
feuchte, zu denen die Fichtenwglder nghrstoffreieher 
B0den und HoehmoorfichtenwMder gerechnet werden. 
Ftir die Fiehtenforste, die aIs Kunstprodukte auf Stand- 
often verschiedenster Waldgesellsehaften vorkommen 
kSnnen, gibt der Verfasser eingehende Ratsehl~ge zu ihrer 
~berftihrung in naturnahe WirtsehaftswXlder. 

Wenn man die F~lle der in den drei Ver6ffentliehungen 
niedergelegten Beispiele sich vor Augen fiihrt, so fragt 
man sich, welche Gemeinsamkeiten, yon vegetations- 
kundliehem Standpunkt  gesehen, die Aufnahmen auf- 
weisen bzw. wo der trennende Moment bei ihnen ist. Nut 
die Fichtenw~lder werden mit entsprechenden, schon be- 
schrieb'enen Gesellschaften in Verg-leieh gebracht. Die 
d azu gegebenen Entwicklungsreihen, deren hypothetischer 
Weft nieht bestritten werden soll, werden als Tatsachen 
hingestellt, ohne dab in allen F~llen der Beweis ffir die 
oft sehr mannigfaltige Entwicklung erbracht wird. 

Man kann so die Darstellung der behandelten Wald- 
gesellsctlaften nicht als deren regionale Monographie auf- 
fassen, sondern als Sammlung yon Material zur KlXrung 
forstwirtschaftlicher Fragen im behandelten Gebiet, in 
dem sieh auch die Mannigfaltigkeit der dortigen Vege- 
tat ion widerspiegelt. Als solche wirkt sie sehr anregend 
und veranlaBt, die Problerae der natfirliehen oder dutch 
den Menschen verursachten Vegetationsentwicklung viel 
mehr bei den pflanzensoziologischen Arbeiten zu bertick- 
sichtigen, da aus dieser Betraehtungsweise ~uBerst wert- 
voile Ergebnisse ft~r die Praxis erwaehsen k6nnen. 

Sr 


