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(Aus der Bayerischen Landessaatzuchtanstalt Weihenstephan.) 

Methodisehe Versuche zur Ermittlung von Resistenztypen 
bei Y- und Biattrollvirus an 26 Kartoffelsorten. 

Yon I 3 . . ' I ~ R 1 g N Z .  

Mit I Textabbi ldung.  

Die D u r c h f t i h r u n g  v o n  , , A b b a u v e r s u c h e n "  im  Fe ld ,  
d ie  nach  d e m  S c h e m a  v i r u s k r a n k e  R e i h e  - - g e s u n d e  
P r i i fungsso r t e  - - v i r u s k r a n k e  R e i h e  usw. ange leg t  
werden ,  wobe i  also d ie  P r f i fungsso r t en  in e inen  m 6 g -  
l i chs t  g l e i chhe i t l i chen  S e u c h e n h e r d  ges te l l t  sind,  zeigt  
uns d u r c h  den  so r t enwe i se  d i f f e r enz i e r t en  N a c h b a u  
R e s i s t e n z u n t e r s c h i e d e  zwischen  d e n  S o r t e n ' a u f .  Wi r  
k6nnen also mit dieser Art der Abbauversuche bei den 
zfichteriscben Arbeiten zweifellos Irtihzeifig ein Bild 
fiber die Widerstandsftihigkeit unserer Zuchtst~imme 
gewinnen. Die ermittelten Resistenzeffek~e sind abet 
f i ir  ein z t ich te r i sches  F a c i t  k a u m  r o l l  bef r ied igend ,  da  

ledigl ich  d ie  R e s i s t e n z a u s w i r k u n g e n ,  n i ch t  abe r  die  
Ursachen ,  d ie  ev t l .  auch  k o m p l e x e r  A r t  sein k6nnen ,  
e r ran t  werden .  So n e h m e n  RUI)ORF und R o s s  (6) 
neben  d e m  haup t s i i ch l i ch  fiir das  X-Vi ru s  b e d e u t u a g s -  
vo l len  R e s i s t e n z t y p  de r  l J b e r e m p f i n d l i c h k e i t  auch  ftir 
d a s  Bla t t ro l l -  und Y-Vi rus  e ine  R e s i s t e n z a u f g l i e d e r u n g  
in vor l~uf ig  d re i  T y p e n ,  In fek t ions re s i s t enz ,  Ver-  
m e h r u n g s r e s i s t e n z  und  Vek to r r e s i s t enz ,  an.  Wi r  se lbs t  
h a b e n  auf  Grund  fr f iherer  V e r s u c h s a r b e i t e n  (i ,  2, 3) 
ebenfa l l s  sowohl  e ine  I i l f ek t ions re s i s t enz  als auch  eine 
V e k t o r r e s i s t e n z  v e r s c h i e d e n e r  S o r t e n  als gegeben  an-  
genommei1.  



3 4 2  B .  AR~NZ: Der Zfichter 

I. Versuchszie l .  
Wir haben es uns daher als Ziel gesetzt, eine Ver- 

suchsmethodik anzuwenden, die es uns gestattet, die 
einzelnen Resistenztypen klarer zu erkemlen und 
herauszusch~ilen. Dabei waren zur Kliirung folgende 
Fragen vorgesehen : 

I. Wandern die Pfirsiehblattl~use yon den kranken 
$tauden auf die gesundea Pflaazen aller Sortea gleich 
schnell fiber (Vektorresistenz) ? 

2. Ergeben sich beim Zustandekommen von In- 
Iektionen (gemessen am ersten Auftreten der PrimXr- 
symptome) zahlenm~Bige und zeitliche Unterschiede, 
die auf Sortendifferenzierungen schliefgen lasser~ 
(Infektionsresistenz) ? 

3. Gelangt bei stattgefundenen Infektionen dasVirus 
in alle Knollen oder finden nur Teilinfektionen an 
einem Stock start ? 

4. L~iBt sich im letzten Fall bei bekannter Ab- 
wanderungsdauer des Virus eine sortenabhgngige 
Vermehrungsintensitgt bzw. Wanderungsgeschwindig- 
knit erkennen (Vermehrungsresistenz) ? 

Diese Fragen erstrebten wir mit folgender Versuchs- 
methodik zu kl~iren. 

I1. Versuchsmethodik .  
26 Sorten verschiedener Reifestufen wurden im 

Gew~tchshaus mit je 12 Knollen in 28 cm Tont6pfen auf 
ein Bodengemisch Kompost--Sand = i : i ausgebaut. 
Die I2 Gef~Be einer Prfifungssorte wurden dabei in 
zwei 6-Gruppen um je eine viruskranke Staude an- 
geordnet (s. Abb. I). 
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Abb. ~. Anordrmag der Priifungssorten um die Infektionsstauden. 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt fand eine Besied- 
lung s~tmtlicher kranker Stauden mit je 2o Pfirsich- 
blattl~iusen statt, deren Ubergang auf die gesunden 
Pflanzen durch Ausz~ihlungen erfal3t wurde. In 
laufender Kontrolle wurde das erste Auftreten von 
Prim{irinfektionssymptomen beobaehtet und mit Da- 
tum ffir jede Einzelpflanze festgehalten. Auch das 
Absterben bei der Reife Iand fiir jede Pflanze datums- 
m~gige Festlegung. Bei der Ernte wurden, stauden- 
weise getrennt, s~mtliche Knollen aufgehoben und im 
folge~den Friihjahr in der Augenstecklingsprtifung 
stockweise und in der Gr6Benordnung nachgebaut. 

Diese Versuchsdurchfiihrung fand in zwei Gew~chs- 
h/iusern start und zwar in einem Haus mit Y-kranken 
Pflanzen als Infektionstr/igern (einheitlich Sorte 
Biene) und in einem anderen Haus mit blattrolI- 
kranken Pflanzen (einheitlich Sorte Weil3es RSB1). 

III. Daten der Versuchsdurchf i ihrung  und 
Vegeta t ionsbeobachtungen .  

I. P f l a n z u n g :  Y-Infektionen: 1.4.52 
Rollinfektionen: 5.4.52 

2. Lg tusebese tzung  der  k r a n k e n  S tauden :  
Y-Infektionen: i2.5- 5 z 
Roltinfektionen: I2.5. 5 z 

3. E r n t e :  Y-Infektionen: 14. 8.52 
Rollinfektionen: 26.8.52 

4. A u g e n s t e c k l i n g s k o n t r o l l e :  Februar--M{irz 
I953. 

Die Prim~irsymptome waren bei den Y-Infektionen 
einwandfrei und klar bei allen Sorten erfal3bar. Sie 
traten fiberall als ,,Tintenspritzernekrosen" in Erschei- 
nung und liel3en sich mit ihrem ersten Auftreten 
genau datumsm~tgig festlegem 

Bei den Rollinfektionen dagegen traten die Prim/ir- 
symptome nut unklar auf. Vor allen Dingen waren 
sie bei einzelnen Soften stark verwischt, so dab sich 
hier keine eindeutige Begrenzung ihres ersten Auf- 
tretens geben lieB. Dadurch konnte bei ihnen die 
InfektionsgeschwiMigkeit und damit auch die Dauer 
der Abwanderungsm6glichkeit nicht ermittelt werden. 

Im Nachbau der Augenstecklingsprfifung zeigten 
die Y-kranken Stauden bei allen Sorten mit Ausnahme 
von Fichtelgold und Maritta neben den sporadisch 
auf den Blattadern auftretenden Strichelnekrosen 
deutliches Mosaik und durch Internodienverkfirzung 
hervorgerufenes Abbeugen der Fiederbl~tter und Ver- 
kr/iuselung. Bei Fichtelgold und Maritta traten da- 
gegen die Symptome winder, wit bei den Prim~r- 
infektionen, als ,,Tintenspritzernekrosen" auf. Dabei 
konnte an den Pflanzen keinerlei Mosaik oder Ver- 
ki{iuselung beobachtet werden. Die BlOtter blieben 
vStlig glatt. Die Nekrosen breiteten sich abet sehr 
schnell, nahezu fl~chenartig aus, und die befallenen 
Pflanzen gingen bereits kurz nach dem Auflaufen nach 
AbstoBen tier BlOtter zugrunde. Die aul3erordentliche 
Reaktionsst/irke dieser beiden Sorten liel3 eine 13ber- 
empfindlichkeit gegen den infizierten Y-Typ ver- 
tauten. Die Blattrollsymptome waren ebenfalls bei 
allen Sorten in der Augenstecklingsprfifung Mar und 
eindeutig, so dab kranke und gesunde Pflanzen symp- 
tomatisch einwandirei definiert werden konnten. 

IV. Die Versuchsergebnisse .  

i. Der L~iusebefal l  der  Sor ten .  

Die Ermittlung des Lgusebefalles, die am 28.5.52, 
also I6 Tage nach Aufsetzen auf die Infektionstr~ger, 
vorgenommen wurde, bot grSBte Schwierigkeiten. 
Eine generelle Ausz~hlung des gesamten Besatzes 
einer Pflanze war durch inzwischen eingetretene hohe 
Vermehrung praktisch unm6glich. Es wurde deshalb 
yon jeder Pflanze immer nur das unterste Fiederblatt 
abgenommen und durchgez~thlt. Nit dieser Methode 
traten aber auch innerhalb einer Sorte zum Tell er- 
hebliche Schwankungen auf, so dab die Ergebnisse 
nicht als gesichert betrachtet werden k6nnen. Da 
sich aber bei versehiedenen Sorten doch der Charakter 
friiherer spezieller Untersuchungen (2, 3, zum Teil 
noch nicht verSffentlicht) wieder best~tigt, werden 
die Ergebnisse in Tabelle I mitgeteilt. 

Mit unseren frfiheren Versuchserfahrungen besteht 
bei der Summenbetrachtung beider Reihen, innerhalb 
der Reifegruppen, (~bereir~stimmung bei folgenden 
Sorten : 

a) L~iusewidrig:  Oberarnbacher Frfihe, Markt- 
redwitzer Friihe, Forelte, Bona, Ackersegen, 4429/7, 
Aquila, Panther, Margot. 

b) L~useho ld :  Sieglinde, 3821/37, Benedikta, 
Robusta, Roswitha, Fichtelgold. 
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Die Extreme jedenfalls sind also auch hier faBbar 
geworden und decken sich praktiseh in beiden Reihen. 
Hervorzuheben ist, dab die L/iuse yon den strichel- 
kranken Stauden weitaus st/irker auf die gesunden fiber- 
gewandert sind als yon den blattrollkranken Pflanzen. 
DiesbezfigHche Festellungen haben sich auch hi frfi- 
heren Untersuchungen bei uns bereits ergeben (3). In 
zukfinftigen Versuehen erhoffen wir den sortenver- 
schiedenen l)bergang der L~use dadurch sch~irfer zu 
erfassen, dab wir von j eder Knolle 
einen Steckling gesondert erzie- 
hen und in einen kteinen Topf 
jeweilig der Versuchspflanze bei- 
setzen. An ihm kaml dann leicht 
und einheitlich die L~useaus-. 
z~ihlung vorgenommen werden. 

2. t n f e k t i o n s e r f o l g  und  
I n f e k t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t .  

Leider lieB sich, wie schon er- 
w~ihnt, der Infektionserfolg an 
H a M  der Prim~trsymptome nur 
bei der Strichelreihe einwandirei 
feststellen. In der nachfolgen- 
den Tabelle 2 sind daher nur ffir 
diese Versuchsgruppe die ent- 
sprechenden Aufzeichnungen ge- 
maeht. Ilierbei sind die einzelnen 
Sorten gestaffelt nach der ermit- 
telten Infektionsgeschwindigkeit 
aufgefiihrt. Diese ist in Tagen 
ausgedrfickt und umfagt den 
Zeitraum, der zwischen dem Auf- 
setzen der L~iuse und dem ersten 
Auftreten yon Prim/irsymptomen 
liegt. Dieser Zeitraum ist aus 
der Summierung und Mittelzie- 
hung der Infektionsdauer ffir die 
erkrankten Einzelstauden jeder 
Sorte errechnet. Gleichzeitig ist 
in der Tabelle die Anzahl der 
prim~irinfizierten Stauden mit- 
geteilt und parallel dazu die Zahl 
der Klone, die tatsiichlich auch 
im Nachbau Krankheitsbesatz 
aufwiesen. 

Auf ihr Verhalten wird aber weiter unten nochmals 
niiher eingegangen. 

Es zeigte sich weiterhin, dab bei einer Reihe von 
Sorten mehr Einzelpflanzen mit Prim~irsymptomen 
ermittelt wurden, als sp~iter im Nachbau best~tigt 
werden konnten. Der pr~tgnanteste Fall ist bier die 
Sorte Lori, bei der noch der Nachweis gefiihrt werden 
kann, dab hier das infizierte Virus nicht in die Knollen 
abgewandert ist. Auf die gleiche Ursache mug wohl 

Tabelle i. Ldusebesiedlung verschiede~er Sorlen ~r L~berwa.nderu~g vo~ strichel- 
kmnken ~ d  blattrollkmteke~ I~[ehtio~slrdger~r Absolute~ Besatz des unters~e~ 

Fiederbl~ttes (MitXelwerl c, us I2 Wiederholu~ge~.) 

Sorten : 

A. 

B. 

C. 

Fvi~he Gruppe 
I. Oberarnbacher F r i i h e . .  
2. Marktredwitzer Fri~he 
3. Forelle . . . . . . . .  
4. Sieglinde . . . . . . .  

Mittel/ri&e Gruppe 
i. Bona . . . . . . . . .  
2. Suevia . . . . . . . .  
3. Olympia . . . . . . .  
4. Jakobi . . . . . . . .  
5. Lori . . . . . . . . . .  
6. 3821/37 . . . . . . . .  

Mittelspdte -- spd~e Gruppe 
i. Ackersegen . . . . . .  
2. 4 4 2 9 / 7 . . . .  . . . . .  
3. Aquila . . . . . . . .  
4. Panther . . . . . . . .  
5. Margot . . . . . . . .  
6. Ancilla . . . . . . . .  
7. Monika . . . . . . . .  
8. Falke . . . . . . . . .  
9. Adelheid . . . . . . .  

io. Maritta . . . . . . . .  
II .  Agnes . . . . . . . .  
12. Lerehe . . . . . . . .  
13. Benedikta . . . . . . .  
14. Robusta . . . . . . .  
15. Fichtelgold . . . . . .  
16. Roswitha . . . . . . .  

Es lieB sich also feststdlen, dab die Infektions- 
geschwindigkeit zwischen den einzelImn Sorten sehr 
starke Unterschiede aufwies, wobei die zeitlichen 
Extreme zwischen 24 und 53 Tagen lagen. Da bei der 
Mehrzahl der Sorten die Prim~irsymptome an allen 
12 Prfifungsstauden ermittelt werden konnten, dfirfte 
die unter den gegebenen Versuchsverh~iltnissen dif- 
ferenzierte Infektionsgeschwindigkeit als sorten- 
spezifisch anzusprechen sein. 

Den niedrigsten Infektionserfolg wiesen der 
Stamm 3821/37, danach Jakobi und Forelle auf. 
W/ihrend bei dem Stature der geringe Infektions- 
erfolg auch im Nachbau best~tigt werdert konnte, 
zeigte es sich bei Jakobi und Forelle, dab an Hand 
der Prim/irsymptome hn Vergleich zum Nachbau 
nicht alle infizierten Stauden grdfbar geworden sin& 
Das rtihrt zweifellos daher, dab bei der geringen 
Infektionsgeschwindigkeitdieser Sorten einzelne Stau- 
den erst kurz vor dem Absterben noch infiziert wurden. 

Absoluter L~iusebesatz 

Striehel- 
reihe 

8,83 
4,83 
9,75 

16,00 

9,83 
22,41 
27,4I 
26,00 
28,33 
89,16 

2,75 
2,25 
2,58 
2,75 
4,45 
5,33 
5,66 
4,58 
7,5 ~ 

16,00 
I4,83 
I5,OO 
24,00 
19,3o 
33,25 
26,Io 

Blattroll- 
reihe 

0,58 
1,25 
0,33 
3,9I 

0,50 
1,O8 
0,83 
2,82 
1,42 
3,83 

o,63 
1,17 
1,17 
2,I7 
1,42 
0,83 
1,I7 
3,55 
1,25 
1,75 
3,75 
5,58 
1,75 

12,8o 
2,25 

12,90 

Summa 
beider 
Reihen 

9,41 
6,08 

10,O8 
19,91 

Io,33 
23,49 
28,24 
28,82 
29,75 
92,99 

3,38 
3,42 
3,75 
4,92 
5,87 
6,16 
6,83 
8,I3 
8,75 

17,75 
I8,58 
20,58 
25,75 
32,Io 
35,50 
39,00 

Bekannt 1/iuse- 
widrige Sorte 
jeder Reife- 
gruppe = 

Summa 
beider Reihen 

I ,  O0 
0,65 
I,O 7 
2,12 

1 , 0 0  
2,27 
2,73 
2,79 
2,88 
9,00 

1 , 0 0  
I,OI 

I,II 

1,46 
1,74 
1,82 
2,02 
2,40 
2,59 
5,25 
5,5o 
5,09 
7,62 
9,50 

I0,50 

11,54 

die gelegentliche Differenz auch bei den anderen Sof- 
ten zurfickgefiihrt werden. 

3. Der  I n f e k t i o n s e f f e k t  im N a c h b a u .  
Durch das genaue Yesthalten des ersten Auftretens 

der Prim~rsymptome und gleichzeitig der Absterbe- 
bzw. Erntetermine bei jeder Einzelstaude liel3 sich 
auch die Zeitdauer der Abwanderungsm6glichkeit 
genau ermitteln. In Tabelle 3 sind die entsprechenden 
Daten mitgeteilt. Gleichzeitig ist ill dieser Tabelle 
aufgeffihrt, wieviel Knollea durchschnittlich je Staude 
geerntet und im Nachbau der Augenstecklingspriifung 
untersucht wurden. Die Zahlen fiber die Y-infizierten 
Knollen je Stock sagen ausi wieviel Prozent der Ge- 
samtnachkommenschaft einer Staude im Durchschnitt 
der Sorte strichelkrank waren, wobei nur die Klone 
berficksichtigt wurden, die auch durch Prim~ir- 
symptome als infiziert ausgewiesen waren. Da die 
Abwanderungsm6glichkeit ffir das Virus je nach der 
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Tabelle 2. Erfolg und Gesohwindigkeit yon Y-lnfektionen bei versohiedenen Soften. 

Sorten : 

I. 3821/37 . . . . . . .  
2. Mar i t t a  . . . . . . .  
3. Bona  . . . . . . . .  
4. Suevia  . . . . . . .  
5. Loft  . . . . . . . .  
6. Ackersegen . . . . .  
7. O lympia  . . . . . . .  
8. F iehte lgold  . . . . .  
9. Sieglinde . . . . . .  

IO. Mark t redwi tze r  Fr t ihe .  
I i .  Margot  . . . . . . .  
12. Robus t a  . . . . . . .  
13. Aneil la . . . . . . .  
14. Lerehe . . . . . . .  
I5. Bened ik t a  . . . . .  
I6. Forelle . . . . . . .  
17 . Aqui la  . . . . . . .  
18. Monika . . . . . . .  
19. 4429/7 . . . . . . .  
2o. Falke  . . . . . . .  
21. R oswi tha  . . . . . .  
22. Adelheid  . . . . . .  
23 . P a n t h e r  . . . . . .  
24. Jakobi  . . . . . . . .  
25 . Agnes . . . . . . . .  
26. Obera rnbacher  Fri ihe . 

Durchschn i t t  aller Sor ten  

Infektions-  
geschwin- 

d igke i t  
(Zeitdauer 
= Tage) 

24,0 
26,6 
30,4 
31,I 
31,7 
33,2 
33,8 
34,2 
35,8 
38,0 
38,9 
40,8 
41,o 
41,2 
42,4 
43,I 
44,2 
45,4 
45,6 
46,4 
47,3 
47,7 
49,2 
5 0 , 2  

50,7 
53,4 

4o,24 

Infekt ionserfolg  
Zahl  der Pf lanzen m i t  Zahl  der  Klone mi t  

Prim~rsymptomen: Y-Besatz im Nachbau: 
absolut % absolut [ % 

I 8, 3 I 8, 3 
12  I00 I 2  IO0 

I 2  IOO IO0 

12 I00 I00 

1o 83, 3 33,3 
12 ioo  I00 
1I 91, 7 91,7 
I 2  IOO 91,7 
12  I00 I00 

12 100 83, 3 
12 I00 I00 

12 I00 91,7 

12 Ioo 91, 7 
12 IO0 91, 7 
12 100 I00 

7 58,3 66,7 
12 IO0 I I  91, 7 
12 IOO 1 2  I00 

12 I00 12 I00 

12 I00 9 75,0 
12  ZOO II 91, 7 
1 2  I00 I 2  I00 

I2 I00 12 I00 

2 16,6 5 41,7 
IO 83, 3 12 IOO 
12 IOO I I  91,7 

90,06 86,17 

Vege- 
tations- 
dauer 

Tage: 

89 
136 
118 
133 

97 
136 
119 
I36 
I2o 
I i i  
136 
136 
136 
136 
136 
116 
135 
136 
136 
135 
13o 
136 
135 

94 
136 
13o 

126,6 

Tabelle 3- Zeitdauev der Virusabwctnderungsmdglivhkeit und Infektionseffekt im Navhbau 
(Y-Reihe). 

Sorte : 

1. Lori 
2. Jakobi  
3. 3821/37 
4. Mark t r edwi t ze r  Fr i ihe 
5. Falke  
6. Ancil la  
7. Aqui la  
8. Sieglinde 
9. Obera rnbacher  Frfihe . 

IO. 4429/7 
I I .  Forel le  
12. Roswi tha  
I3. Olympia .  
14. Fichte lgold  
I5. Bona  
t6. Suevia  
17. Bened ik t a  
18. Monika 
19. P a n t h e r  
2o. Lerche 
21. Robus t a  
22. Mar i t t a  
23. Adelheid .  
24. Aekersegen 
25. Agnes .  
26. Margot  . . . . . . . .  

aller Sor ten . . . . .  

Virusabwande- 
rungsm6glich- 

keit 
= Tage 

33,6 
19,5 
23,0 
30,7 
46,5 
53,0 
49,1 
42,0 
34,2 
48,4 
50,9 
40,7 
45,I 
59,8 
45,5 
59,7 
51,6 
48,6 
44,0 
52,7 
53,2 
67,4 
46,3 
42,4 
43,3 
55,1 

45,6 

I m  Nachbau  
untersuchte  
Knol lenzahl  

je Stock 

16,5 
[ 20,5 

9,6 
15,8 
13,7 
14,3 
13,4 
19,7 
15,3 
15,6 
18,3 
14,9 
13,5 
10,6 
16,7 
I 2 ,  3 
10,8 

9,8 
10, 5 

10, 5 
13,8 

9,O 
8,4 
9,6 

II,O 
IO,9 

13,3 

Im Nachbau ermittelte 
Y-infizierte Knollen 

je Stock % 

6,78 • 3,45 
7 , I I  4- 1,93 
8,34 4- o,o 

17,32 -4- 4,91 
I9 , I5  4- 5,36 
22,25 4- 3,71 
23,94 4- 4,83 
31,o4 4- 5,99 
32,56 4- 5,59 
32,84 -V 3,98 
33,1i 4- 6,Ol 
34,I6 4- 5,07 
43,84 4- io,o8 

i 52,23 4- 11,43 
53,51 4- 8,81 

l 54,21 4- 7,58 
54,73 ~ 1,43 
61,39 4- 8,51 
61,94 4- 5,5 ~ 
63,I7 4- 9,97 
63,34 4- 7,26 
64,47 4- 9,38 
66,75 4- 8,08 
74,56 4- 8,33 
81,35 4- 5,39 
83,26 4- 5,29 

44,13 

IMektionsgeschwindigkeit und dem Abreifen der 
Sorte stark unterschiedlich geweselI ist, wurde der 
Infektionseffekt im Nachbau (prozentischer Aateil 
kranker Knollen je Stock) auf die Zeiteinheit, 
Wanderungsdauer - -  I, bezogen und so irmerhalb der 
verschiedenen Sorten vergleichbar zu machen ver- 
sucht. 

Relation 
Wanderungs- 

dauer : 
Infektionseffekl 

Wanderungs- 
dauer = I 

0,202 
0,365 
O,364 
O,564 
o,412 
0,420 
0,488 
0,739 
0,952 
O,678 
o,651 
0,839 
0,972 
0,873 
I , I76  
0,908 
1,06I 

1,263 
1,4o8 
1,199 
1,191 
0,956 
1,442 
1,759 
1,879 
1,511 

o,933 

Aus der Tabelle ist zu 
ersehen, dab im Durch- 
schnitt der Sorten eine 
Zeitverfagung Ifir die 
Virusabwanderung yon 
45,6 Tagen bestand. 
Durch die sorteaver- 
schiedene Infektionsge- 
schwindigkeit und durch 
die reifezeit]iche Diffe- 
renzierung ergeben sich 
aber Unterschiede, die 

zwischen 19, 5 Tagen 
(Sorte Jakobi) und 67, 4 
Tagen (Sorte Maritta) 
liegen. Betrachten wir 
welter die im Nachbau 
je Staude ermitteRen 
Krankheitsprozeate, so 
kSnnen wir auch hier 
eine ganz erhebliche 
sortenbedingte Differen- 
zierung feststellen. So 
wies die Sorte Loft an 
ihren infizierten Stau- 
den nur einen durch- 
schnittlichen Besatz mit 
6,78 % Y-kraaken Knol- 
len auf, w~ihrend bei der 
Sorte Margot 83,26% 
aller Knollen je Stock er- 
krankt waren. Ffir das 
wechselnde AusmaB der 
Knollenerkrankung las- 
sen sich nun deutlich zwei 
Faktoren heraussch~ilen : 

a) Die I n f e k t i o n s -  
r e s i s t e n z ,  die hier mit 
der Infektionsgeschwin- 
digkeit, d. h. mit dem 
schnelleren oder lang- 
sameren Zustandekom- 
men der Infektionen und 
gleichzeitig mit der 15n- 
geren oder kiirzeren Ab- 
wanderungsm6glichkeit 
des Virus in die Knollen 
erfaBt ist. 

Dieser Resistenztyp 
wird vornehmlich ver- 
k6rpert dutch die Sorte 
Jakobi, bei der einer 
Infektionsdauer von 50,2 
Tagen nur eine Abwan- 
derungsmSglichkeit yon 
19, 5 Tagen gegentiber- 
steht. Der giinstige Ef- 
fekt yon nur 7,11%kran- 
ken Knollen je infi- 

zierter Staude ist zweifellos diesem Zeitfaktor zu 
danken. 

b) Die Vermehrungsresistenz, die bei gleicher 
Abwanderungsdauer ver~chiedener Sorten durch 
die Relation des Kraal ~eitsbesatzes je infizierter 
Staude greifbar wird. r 0 hatte die Sorte Loft bei 
33,6 Tagen Abwanderungsdauer nur einen Krankheits- 
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besatz von 6,78% gegenfiber der Jakobi mit nur 
19, 5 Tagen Wanderungsm6glichkeit und einem Krank- 
heitsbesatz yon 7,1I %. Beachtenswert ist dabei noch, 
dab an Io Pflanzen der Sorte Lori eJnwandfrei Primfir- 
infektionen festgestellt werden konnten, w~hrend das 
Virus nur bei 4 Pflanzen in die Knollen gelangte. Als 
Resistenzfaktor schiilt sieh also bei dieser Sorte in erster 
Linie die Vermehrungsresistenz heraus. Ebenso deut- 
]ich wird die Vermehrungsresistenz nebell anderen aueh 
bei der Sorte Ancilla. Diese weist mit den Sorten 
Lerche und Robusta prak- Tabelle 4. 
tisch die gleiche Infektions- 
geschwindigkeit (41 Tage) 
auf. Auch die Dauer der 
Abwanderungsm6glichkeit 
war bei allen drei Sorten 
gleich (53 Tage). Trotzdem 
war bei Ancilla das Virus 
nur in 22,25% aller Knol- 
len vorgedrungen, w~hrend 
Lerche und Robusta einen 
Besatz von 63,17 bzw. 
63,34 % infizierter Knollen 
aufwiesen. Die Sorte mit 
der zweith6chsten Infek- 
tionsgeschwindigkeit (26,6 
Tage) Maritta, bti der ffir 
die Virusabwanderung der 
1/ingste Zeitraum (67,4Tage) 
zur Verffigung 'stand, wits 
nur eine durchschnitt- 
liche Knolleninfektion von 
64,47% auf gegenfiber z. B. 
der Sorte Agnes, die bei 
einer um 25 7age niedriger 
liegenden Abwanderungs- 
zeit, einen Infektionsgrad 
der Knollen voll 81,35% 
hatte, Auch bei der Sorte 

Sorten: 

i. Panther . . . . . . .  
2. Robusta . . . . . . .  
3. Bona . . . . . . . .  
4. Jakobi . . . . . . .  
5- 3821/37 . . . . . . .  
6. 4429/7 . . . . . . . .  
7. Forelle . . . . . . .  
8. Loft . . . . . . . . .  
9. Ancilla . . . . . .  

IO. Lerche . . . . . . .  
11. Olympia . . . . . . .  
12. Maritta . . . . . . .  
r 3. Falke . . . . . . . . .  
14. Adelheid . . . . . . .  
15. Oberarnbaeher Frfihe . 
I6. Benedikta . . . . . .  
17 . Aquila . . . . . . .  
18. Fiehtelgold . . . . .  
10. Agnes . . . . . . . .  
2o. Monika . . . . . . .  
21, Margot . . . . . . .  
22, Suevia . . . . . . .  
23. Roswitha . . . . . .  
24. Sieglinde . . . . . .  
25. Marktredwitzer Frtihe 
26. Ackersegen . . . . .  

Durchsehnitt aller Sorten 

Maritta zeichnet sich also noch eine relativ hohe Ver- 
mehrungsresistellz ab. 

Da es nicht Ziel dieser Arbeit ist, auf Grund der till- 
j~thrigen Ergebnisse schltissige Sorteneinstufungen zu 
geben, m6gell die angeffihrtell Beispiele genagen, um 
zu zeigen, dab die Methodik geeignet ist, zur Erkenllung 
yon Resistenzkomponellten beizutragen. Eine sch~rfere 
Erfassung der Vermehrungsresistellz wird sich in 
weiteren Versuchen dadurch ermOglichell lassen, dab 
ffir alle Sorten und Einzelstauden die Dauer der Ab- 
wanderungszeit durch gestaffelte Ernten einheitlich 
begrenzt wird. 

Obgleich yon seiten der Blattrollinfektionsserie zur 
Methodik nur wenig beigetragen werden kann, da ja 
infolge Fehlens klarer Ermittlungen fiber die Prim~tr- 
symptome Infektionsgeschwindigkeit ulld Abwande- 
rungsdauer nicht herausgeschglt werden konnten, 
solien doch die klonweisen Nachbauergebnisse hier 
mitgeteilt werden. 

Von Interesse dfirften vor allem die Feststellungell 
sein, auf wievM Prozent der Knollen das Blattroll- 
virus bei den infizierten Einzelstauden fibergegriffen 
hat. Auch hier sehen wir wieder, wie bei den Y- 
Infektionen, eine starke sortenabh&ngige Differen- 
zierung. Gegenfiber dem Sortenmittel mit 61,7% 
krankell Knolleil je infiziertem Klon, heben sich als 
gfinstige Spitzengruppe Panther (23,6%), Robusta 

(31,9%), Bona (36,8%) und Jakobi (39,4%) heraus. 
Am Ende der Sortenreihe stehen demgegellfiber Ros- 
witha (83,5%), Sieglinde (88,7%), Marktredwitzer 
Frfihe (92,6%) und Ackersegen (1oo%). Es ist be- 
zeichnend, dab die erstgenannten auch in der Praxis 
zu deft b/attrollwiderstandsf/ihigell Sorten geh6ren, 
w/ihrend die letzten zu den starker ffir das Blattroll- 
virus anf~tlligen gez~hlt werden (7). Da in den art- 
geffihrten Zahlen nur die infizierteil Klolle berfick- 
sichtigt sin& muB man annehmen, dab auch in der 

[n#ktionseffekt im Nachbau (Blattrollreihe.) 

Im Nachbau 
untersuchte 

Knollen 
je Stock 

8,4 
9,4 

19,3 
I9,5 
Io, 4 
2 0 , 2  

17,3 
2I,o 
20, 3 
19,7 
20,2 
12,7 
11,3 
8,7 

15,7 
18,0 

20,8 
14,2 
13,8 
12,1 
15,8 
18,2 
11,2 
15,5 
13,6 
14,6 

15,5 

Im Nachbau ermittel te  

Klone mit  Blattrollbesatz 

absoh t  % 

9 75,0 
io 83, 3 
9 81,8 
9 81,8 

i i  91, 7 
11 91,7 
12 IOO 
12 IOO 
i i  91, 7 
I 2  IOO 
6 ioo 

i i  91, 7 
i i  9i, 7 
9 75,0 

I 2  IOO 
I 2  IOO 

I I  91,  7 
I2 I00 

12 I00 

I I  91, 7 
IO 83, 3 
I2 IO0 

12 IO0 

I2 I00 

I2 IO0 

I2 I00 

9 3 , 1 6  

blattrollinfizier te 
Knollen 

je Stock % 

23,58 ~ 5,43 
31,87 • 6,49 
36,84 • lO,32 
39,41 dc 8, 59 
42,34 ~= 8,43 
42,43 =~ 9,35 
44,42 ~ 9,I5 
48,63 :~= 8,96 
51,84 :~ lO,62 
53,87 ~ 7,51 
59,99 :~ 12,54 
62,80 ~ 8,70 
62,87 • 8,57 
63,46 :t: 9,20 
66,81 i 8,25 
67,08 :t: 5,I2 
68,41 ~ 9,06 
69,63 :h 4,33 
70,69 :k 7,28 
74,28 =~ 6,36 
77,82 ~= 9,19 
81,o9 ~ 4,86 
83,53 -t= 5,23 
88,66 ~= 2,55 
92,63 :~ 3,69 

IOO,OO ~_ O,OO 

6r,73 

Praxis der Resistenzeffekt nicht in erster Linie durch 
die Zahl der stattgefundenell Staudellinfektionell be-' 
stimmt ist, sondern vielmehr dadurch, inwieweit die 
Knollen bei Neuinfektion einer Staude noch mit- 
verseucht werden. Auch bei Blattrollvirus diirfte 
dieser Resistenzeffekt auf den Komponentell In- 
fektionsresistenz und Vermehrungsresistenz beruhen, 
die beide wesentlich dutch die Zeitdauer charakteri- 
siert werdell. 

Es darf nicht iibtrgangen werden, dab diese beideil 
Resistenztypen auch mal3geblich durch die Alters- 
resistenz beeinflugt sein k6nnen. Jedenfalls driingen 
sich hier unter Berticksichtigung der Arbeiten VOlI 
BEI~CKS (4, 5) Zusammenhfinge auf, wenn man gerade 
die resistenteren der Frfihsorten hinsichtlich ihrer 
Vegetationsdauer betrachtet. So kam bei dem Stature 
3821/37, der unter den gegebenen VerMiltnissen die 
kfirzeste Vegetationsdauer mit 89 Tagen aufwies, die 
Infektion nur bei einer Pflanze von I2 zum Tragell, 
bei der das Virus auch llur in 8,34% der Knollen ge- 
langte. Bei der Sorte Jakobi, die reifezeitlich mit 
94 Tagen an zweiter Stelle stand, wurden yon den 
I2 Stauden llur 5 iafiziert und auch diese wiesen im 
Nachbau nur einen durchsehnittlichen Krankheits- 
besatz yon 7,11% auf. In der Vegetatiollsdauer an 
dritter Stelle stand Lori mit 97 Tagen. Hier sind zwar 
bereits bei IO Pflallzen Inlektiollell erfolgt, jedoch 
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k a m  nur  bei vier Pf lanzen das  Virus zur Abwande rung  
bis in die Knollen.  Alle anderen  Sor ten  i iberschr i t ten 
sehon eine Vege ta t ionsdauer  yon fiber i IO Tagen. Es 
mul3 also jedenfa l l s  in Be t rach t  gezogen werden, dag  
diese drei  Sor ten  zu d e m  einhei t l ichen Ze i tpunk t  der  
Infek t ionsm6gl ichkei t  berei ts  ein so for tgeschr i t tenes  
physiologisehes Al te r  erreicht  ha t ten ,  d a b  Infekt ions-  
schwierigkei ten auch infolge e inget re tener  Altersresi-  
s tenz bestehen konnten.  

V. Zusammenfassung. 
In  ge t rennten  Gew~ichshiiuserI1 wurden mit  Y- und 

Bla t t ro l lv i rus  an 26 Kar to f fe l -Sor ten  Infekt ions-  
versuche durchgef i ihr t ,  um Res is tenzunterschiede  und 
ihre evtl .  Ursachen zu ermi t te ln .  Dabei  wurde er- 
s t rebt ,  bei e inhei t l icher  Infekt ionsmSgl ichkei t ,  In-  
fek t ionse in t r i t t  ( symptomat isch)  und Wande rungs -  
dauer  des  Virus e inzels tauden-  und sortenweise greif- 
bar  zu machen.  Der Infekt ionseffekt  wurde  bei alien 
Sorten,  ge t rennt  nach Klonem im Augensteckl ings-  
a n b a u  fiberpriif t .  Dadurch  liel3 sich je  S taudennach-  
kommenschaf t  der  P rozen tan te i l  an  k r anken  Knollert  
e rmi t te ln .  

Die erziel ten Resu l t a t e  l iegen unter  e inhei t l ich ge- 
gebenen Ausgangsverhi i l tn issen  bei  folgenden Fes t -  
s te l lungen sor tenabh~ngige Differenzierungen erkeanen : 

I .  L ~ i u s e b e s a  t z: Sor tenschwankungen  zwischen 3,3 
und 92, 9 Liiusen;  

2. I n f e k t i o n s e r f o l g :  Sor tenschwankung  zwischen 
8, 3 und lOO%; 

3- I n f e k t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t :  Sor tenschwan-  
kurtg zwischen 24 und 53 Tagen ;  

4 - I n f e k t i o n s e f f e k t :  Sor tenschwankung  zwischen 
6, 7 uad  83,2% k r a n k e n  Knol len  je  inf izier ter  
S taude  bei Y- In fek t ionen  und! zwischetI 23,6 und 
lOO% k ra nke n  Knol len  je  inf iz ier ter  S taude  bei 
Bla t  t ro l l infekt ionen.  

Die Annahme,  d a b  auch bei Y- und Bla t t ro l iv i rus  
verschiedene  Res i s t enz typen  bei  den Sorten,  vor a l lem 
auch in Kombina t ion ,  zu ber i icks ich t igea  sind, d i i r f te  
durch  d ie  Ergebnisse  eine St t i tze erfahren.  Eir~e Ein-  
flul3nahme auch der  Al tersres is tenz  erschiea  bei  eini- 
gen Sor ten  als wahrscheinl ich.  
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Die Neuauflage dieses bekannten Werkes ist uneinge- 
�9 schr~nkt zu begrfiBen, ist es doeh in seiner umfassenden, 
auf die Anwendung in der Ziiehtung hin ausgerichteten 
Darstellung der Vererbungslehre in der deutschspraehigen 
Li tera tur  einmalig und deshalb unentbehrlieh. Bereits 
bei der Besprechung der Auflage yon 1947 wurde zum 
Ausdruek gebracht, dab es einen fast lfiekenlosen Bericht 
fiber den heutigen Stand der Genetik gibt. Es bestand 
und besteht dabei kein Grund, die Ffille des dargebotenen 
Stoffes zu tadeln, der in der Neuauflage weiterhin an- 
gewachsen ist. Diese unterscheidet sieh yon der ~lteren 
Auflage vor allem dadureh, dab sich die Beispiele nieht 
nur auf botanisehe Objekte beschr~nken, sondern daft 
nunmehr auch Beispiele aus der Genetik der Tiere heran- 
gezogen und AnwendungsfXlle der Tierzueht behandelt  
werden. Wenn auch dadureh ein Unterseheidungs- 
merkmal dieses Werkes yon Lehrbfiehern der Vererbungs- 
wissensehaft weggeiallen sein mag (vgl. Vorwort zur 
i .  AuI1.), so ist dieser EntsehluB des Verfassers durchaus 
positiv zu beurteilen. 

Trotz der Erweiterung hat  das Bueh an Klarheit  und 
[3bersichtlichkeit sehr gewonnen, da dei~ einzelnen Na- 
piteln nunmehr eine Mare Disposition vorangestellt  ist 
und der Text  dutch zahlreiehe Zwisehentitel g egliedert 
wurde. Die Wirkung dieser Mal3nahme ist geradezu fiber- 
rasehend. Der erste yon einem Vergleich mit  der 1. Auf- 
lage unbeeinfluBte Eindruek war der einer v611igen Neu- 
bearbeitung unter Berficksichtigung didaktischer Ge- 
sichtspunkte. Bei einem genauen Vergleieh der Auflagen 
ist jedoeh festzustellen, dab wenigstens 75% des Textes 
unver&ndert oder fast unver&ndert geblieben sind. 

Dies gilt vor allem ffir die in einem 1.Abschnitt  ,, Gesetz- 
m&Bigkgiten der Vererbungserseheinungen" zusammen- 

gefal3ten Kapitel ,  die die Befunde der Faktorenanalyse,  
der , ,experimentellen Genetik" bringen. Hier sind ledig- 
lich Beispiele der Tiergenetik eingeftigt, in einzelnen 
F~llen aueh botanische durch zoologisehe Beispiele er- 
setzt worden. AuBerdem ist die Zahl der Kapi te l  dieses 
Abschnit tes yon 7 auf 9 erweitert. Ein Kapi te l  V ,,Die 
Ausnutzung der gesetzm~13igen Spaltung in der Ziiehtung" 
fal3t die Anh~nge des 2. und 4. Kapitels  der alten Auflage 
zusammen. Es behandelt  methodische M6glichkeiten zur 
Erzielung seltener Kombinationen,  sowie die Trans- 
gressionszfiehtung (Selbstbefruehter) und die Hete- 
rosiszfichtung (Fremdbefruchter) .  Ferner  ist aus dem 
7. Kapitel  ein erweitertes Kapitel  I X  ,,Methoden der 
Befruehtungsregulierung und ihre Wirkung bei der Zfich- 
tung der Fremdbefruchter"  abgegliedert  worden. Im 
Verlagsprospekt wird betont,  daft es die Absicht des Ver- 
fassers sei, yon der genetischen Wissensehaft  a u s ,  zur 
Zfichtung h i n zu fiihren. Diese Absicht ist in diesen 
und in den entsprechenden Kapi te ln  der sp~teren Ab- 
schnitte verwirklieht. Vielleieht ist zu erwarten, dab in 
einer folgenden Auflage, die dem Bueh zu wfinsehen ist, 
gerade diese Kapitel  noeh welter ausgebaut  werden. 

Der 2. Abschni t t  , ,Vererbung und Chromosom" mit  
6 Kapiteln entspricht dem I o . - - I  3. I (api te l  der alken 
Auflage. Aueh hier ist aus einem ,,zfichterischen An- 
hang" ein selbst~ndiges Kapitel  X I I  ,,Die Bedeutung der 
Gen- und Merkmalskoppelungen fiir die Zfiehtung" ge- 
worden, und die Behandlung der Chromosomen- und der 
Genommutationen ist sinnvoll auf 2 Kapi te l  verteil t  
worden. 

Die ,,Ver~nderlichkeit und Wirkungsweise der Gene", 
die ursprfinglieh v o r  der Chromosomentheorie der Ver- 
erbung abgehandelt  worden war, ist nunmehr der Kri t ik 
folgend an dri t te  Stelle gebracht. Das selbstSndige Ka- 
pitel fiber die Mutationsziiehtung, an die Mutabilit~k der 
Gene ansehlieBend, enth~lt  neben der Behandlung der 


