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Untersuchungen iiber den Weft der in verschiedenen Gebieten 
erzeugten Pflanzkartoffeln 

Won CI-I. PFIgFFER 

Mit 2 Textabbildungen und 2 Tafeln 

I. Einleitung 
I)er Wert des Pflanzgutes wird bei der Kartoffel 

in so starkem Ausmal3 durch die Einfliisse des Er- 
zeugungsortes bestimmt wie bei kaum einer anderen 
Kulturpflanze. Die Herkunft  der Pflanzkartoffeln 
kann sogar von gr6Berer Bedeutung ftir die Ertrags- 
f/thigkeit sein als der erblich fixierte Sortenwert. Die 
Kenntnis des Herkunffswertes ist deswegen sowohl 
flit die ziinftige Pflanzkartoffelvermehrung als auch 
fiir den Umfang des Pflanzgutwechsels yon gr6Btem 
Interesse. 

Der Begriff , ,Herkunftswert" umfal3t die Summe 
aller Faktoren, welche den Wert des Kartoffelpflanz- 
gutes w~ihrend der Vegetation am Erzeugungsort 
beeinflussen. Der Herkunftswert  der Kartoffel ist 
abMngig vorn Virusbesatz (Virusabbau) and yon 
avirOsen modifikativen Nachwirkungen (physiogener 
Abbau). Praktische Erfahrungen fiihrten im Kartoffel- 
bau zur Unterscheidung yon Abbau- und Gesundheits- 
lagen. Die Gesundheitslagen unterscheiden sich yon 
den Abbaulagen durch die langsamere oder auch 
fehlende Verseuchung mit Viruskrankheiten. In Ge- 
sundheitslagen geht die Zunahme an viruskranken 
Stauden yon Nachbau zu Nachbau sehr langsam vor 
sich, so dab Kartoffeln bis zu einer hundertprozentigen 
Verseuchung ein Jahrzehnt  oder l~nger nachgebaut 
werden k6nnen. Dagegen kann in extremen Abbau- 
lagen schon nach einj~thrigem Anbau eine hundert- 
prozentige Verseuchung der Besffinde mit Virosen 
erfolgen. 

Von gr6Btem Interesse ffir die Auswahl der Pflanz- 
kartoffelerzeugungsgebiete und den notwendigen Urn- 
fang des Pflanzgutwechsels ist die Feststellung der 
Zunahme an Virosen in den verschiedenen Gebieten. 
Dutch langj~ihrige Erfahrungen sind die fiir den Ver- 
mehrungsanbau geeigneten Lagen mit geringer Zu- 
nahme des Virusbesatzes zum Teil bekannt. AuBer- 
dem sind schon frfiher yon Lfinder- und Provinz- 
regierungen sowie yon KLAPP (1941) anhand yon 
Herkunftspriifungen der anerkannten Best/inde ver- 
schiedene Landschaften auf ihre Eignung zur Pflanz- 
kartoffelvermehrung untersucht worden. Gleiche 
Versuche wurden ffir Wtirttemberg yon GVgORXR 
(195o), ffir Bayern yon WXLLER und AgE~z (1953) und 
GEIERSBERC, ER (1954) sowie ft~r Sachsen/Anhalt yon 
R~tENIUS (I954) durchgeffihrt. Die Eignung der ver- 
schiedenen Lagen ftir die Pflanzkartoffelvermehrung 
wurde durch Ausz~ihlen der viruskranken Stauden im 
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Feldnachbau oder in der Augenstecklingsprfifung der 
Herkfinffe ermittelt. Dabei wird vorausgesetzt, dab 
die Best~nde bei der Anerkennung j e nach Anbaustufe 
einen bestimmten Virusbesatz nicht iiberschritten 
haben. Bei der Beurteilung des Nachbaus werden also 
ira wesentlichen die Neuinfektionen am Herkunfts- 
ort erfaBt. Die Einheitlichkeit des untersuchten 
Materials bezieht sich nut  auf den Virusbesatz, nicht 
j edoch auf die anderen Faktoren des Herkunftswertes. 
STI~XMME ver6ffentlidhte 1949 eine Karte  der DDR 
mit den Pflanzguterzeugungs- und Anbaugebieten. 
Auf Grund zweij~ihriger Ergebnisse eines Iterkunfts- 
versuches und der Elitepflanzwertprfifung ver6ffent- 
lichte ScI~ICI~ (1952) als erster Untersuchungen fiber 
das gesamte Gebiet der DDR. Es wurden drei Gebiete 
mit unterschiedlicher Zunahme des Virusbesatzes 
unterschieden. Die Abgrenzung der Gebiete erfolgte 
kreisweise, so dab diese nur grob vorgenommen werden 
konnte. 

Da his heute keine eindeutigen Ergebnisse fiber die 
Bedeutung der unmittelbaren Wirkung yon Boden 
und Klima auf den Weft des Kartoffelpflanzgutes 
vorliegen, werden die Gebiete yon alien Antoren 
hinsichtlich ihrer Eignung zur Pflanzkartoffelvermeh- 
rung nur nach der tI6he der Viruszunahme beurteilt. 

Jeder aufmerksame Beobachter kann jedoch bei 
Herkunftspriifungen Entwicklungs- und Wachstums- 
unterschiede an gesunden tterkfinften aus verschiede- 
hen Gebieten feststellen. Es ist also anzunehmen, dab 
durch die unmittelbare Wirkung yon Klima und 
Boden Nachwirkungen physiologischer Art auftreten 
kOnnen, die auch den Ertrag beeinflussen. KOHLER 
(1949) ftihrte ffir diese Erscheinung den Begriff 
,,physiogener Abbau" ein. Ant diese Weise vermeidet 
er den irreffihrenden Ausdruck ,,6kologischer Abbau" 
(MO~STaTr I925), da sowohl der Virusbesatz als auch 
die avir6sen modifikativen Naehwirkungen vom Stand- 
ort abhfingig sin& 

Der Forderung nach getrennter Untersuchung yon 
vir6sen und avir6sen Einfliissen ant das Kartoffel- 
pflanzgut konnte bei der Schwierigkeit der Aus- 
schaltung der Virosen bis in jfingste Zeit nicht ent- 
sprochen werden. So mul3ten die vielen Bodenwechsel- 
versuche, die besonders zwischen 19oo und 193o 
durchgefahrt wurden (FRuwlRTH 1903, STORMER 1911, 
Arbeiten des Forschungsinstitutes fiir Kartoffelbau 
1919, 1REMY 1924, ZIEGL~t~ I927, I4OTTlVIEYER 1927, 
KR0eER 1928, ROTHER 1928), ohne eindeutige Ergeb- 
nisse bleiben. Auch das vielen Praktikern bekannte 
Verfahren des Bodenwechsels yon Moor- auf Mineral- 
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boden ist vielfach mit wechselnden Ergebnissen unter- 
sucht worden (OPITz r924, ZIEGLER 1927, KOTTMEYER 
I927, K~OGEa 1928 ). KLAPP (1931) stellte in mehreren 
Versuehen die Uberlegenheit der Herkfinfte yon 
milden Lehmb6den lest. Obwohl der Virusbesatz der 
Herktinfte yon milden Lehmb6den der Thfiringer 
Ebene hSher als der von Herkfinften aus dem Gebirge 
und yon SandbSden nordostdeutseher Pflanzkartoffel- 
lagen gewesen sere mug, brachten die Lehmherkfinfte 
einen Mehrertrag bis zu 6% im Vergleich zu den Sand- 
herktinften. 

Nachdem die Theorie des virSsen Abbaus auch in 
Deutschland allgemein anerkannt wurde, stellte KLAPP, 
MOaGE~WECK und SP~NXEMA~X (1936) noch einmal 
lest, dab der Nachbauertrag in der H~ilfte der F~ille 
vornehmlich unter dem EinfluB der Virosen s teht.  
Hier gehen also Viruskrankheiten und Leistungsverfall 
Hand  in Hand. An den iibrigen Standorten ist der 
Leistungsverfall bei gleichbleibendem Virusbesatz von 
einer st/irkeren Zunahme avir6ser Wuchsst6rungen 
begleitet. Keinesfalls ist nach Ansicht dieser Autoren 
der Abbau nur virusbedingt. 

In jiingster Zeit wurden diese Ergebnisse zum Teil 
best~itigt. R6NNE~ECK (1953) berichtet fiber modi- 
fikative Nachwirkungen avir6ser Art, die beaehtliche 
Leistungsunterschiede verursachten. Bei den Sorten 
Aquila und Ackersegen ergaben im Vergleich zu vom 
Ziichter geliefertem Pflanzgut Nachbauten yon Lehm- 
b6den einer Abbaulage bei gesunden Stauden bis zu 
20% h6here Ertr/ige. Die Gesunderhaltung in der 
Abbaulage wurde durch die Methode des Krautziehens 
erreicht. Eine Beeinflussung der Ergebnisse durch 
das Krautziehen bei dem Versuchsmaterial in der 
Abbaulage wird von R6NNEBECK zurt~ckgewiesen. 
Das Krautziehen kann jedoch, wie einige Versuche 
zeigen, stiniulierend wirken und den Ertrag beein- 
flussen (GoERLITZ 1954). Die Ertragstiberlegenheit 
der Nachbauten aus der Abbaulage k6nnte also zum 
Teil dutch die nur dort durchgefiihrte Methode des 
Krautziehens bedingt sein. 

Auch G. MOLLe~ (1954) berichtet fiber einen nicht 
durch Virosen bedingten Ertragsausfall. Es wurden 
in Miincheberg gesunde Stauden yon Herktinften aus 
Grog-Lfisewitz mit gesunden Stauden des Nachbaus 
yon leichten Sandb6den vergliehen. Im Durchschnitt  
yon 19 Sorten wurde bei dem i.  Nachbau aus Miinche- 
berg ein Ertragsausfall yon 8% festgestellt, der bei 
einzelnen Sorten his zu 20% anstieg. Damit finden 
die Ergebnisse yon R6NN~BECK elne Best/itigung, und 
zugleich wird' erstmalig eine unterschiedliche Reaktion 
der S0rten auf die unmittelbare Wirkung yon Boden 
und Klima im Nachbau festgestellt. Diese yon R6NSTE- 
BECK und yon G. Mt~LE~ beobachteten Herkunfts-  
wert~inderungen dutch avirSse Einfltisse des Erzeu- 
gungsortes traten ohne krankhafte Erscheinungen auI 
und zeigten sich nut  in einer schnelleren oder lang- 
sameren Entwicklung und im Ertrag. 

II. Material  und Versuchsdurchf i ihrung  
In den vorliegenden Versuchen sollten durch die 

Ermit t lung der Zunahme des Virusbesatzes nach ein- 
jXhrigem Anbau yon Kartoffeln in den verschiedenen 
Gebieten-der DDR die Eignung der Gebiete ffir die 
zfinftige Pflanzkartoffelvermehmng untersucht und 
Grundlagen-fiir.den notwendigen Umfang des Pflanz- 
gutwec75sels erarbeitet werden. Bei der Errechnung 

des durch den Virusbesatz bedingten Ertragsausfalls 
ergab sich in iJbereinstimmung mit den oben dar- 
gelegten Ergebnissen und den eigenen Vegetations- 
beobachtungen, dab nicht immer eine geradlinige 
Beziehung zum Virusbesatz besteht, sondern auch 
andere Faktoren die Nachbauertr~ige beeinflussen 
k6nnen. Dieses Problem wurde deswegen mit in die 
Untersuchungen einbezogen. 

Um einen Einblick in die VerMItnisse der gesamten 
DDR zu bekommen, war die Auswertung einer grogen 
Anzahl yon Herktinften aus allen Gebieten notwendig. 
Zur Ermit t lung sowohl der Zunahme an Virosen als 
auch der Einfltisse nichtvir6ser Art war die Ver- 
wendung gleichartigen Ausgangsmaterials erforderlich. 
Das Versuchsmaterial wurde darum unter gleiehen 
Bedingungen erzeugt und fiberwintert und erst im 
Friihjahr an die Versuchsansteller geschickt. D i e  
Versuchssorten entsprachen in der Qualit~t etwa 
Elitepflanzgut. Die Versuchsansteller wurden an- 
gehalten, auftretende sekund~r viruskranke Stauden 
zu entfernen. 

Pfir die Versuehe 195o (Anbauj ahr an den Versuchs- 
orten) wurden die Sorten Aquila, Bintje und Mitten 
frtihe benutzt. 1951 kamen wiederum die Sorten 
Aquila und Mittelfriihe augerdem die Sorte Wega zum 
Anbau. 1952 kamen nur die Soften Aquila und Nova 
zur Auspflanzung. Die Sorte Aquila ist eine Sorte mit 
hoher Virusresistenz. Die Sorten Bintje, Wega und 
Nova besitzen eine mittlere und die Sorte Mittelfrfihe 
eine geringe Virusresistenz (Tab. i und 3, G. Mt~LI~R 
1954, STOTTMEISTER I956 ). 

Die Versuchsorte waren in den drei Jahren ziemlich 
gleichm~Big fiber das gesamte Gebiet der DDR ver- 
teilt. Die Proben wurden in einem Wirtschaftskartoffel- 
schlag bei ortsiiblicher Bestellung, Diingung und 
Pflege angebaut. Die Klima- und Bodenverh~ltnisse 
der Versuchsorte wurden durch Fragebogen ermittelt,  
die allerdings nicht yon allen Versuchsallstellern volN 
st~ndig ausgeffillt wurden. 

Nach einmaligem Anbau an den Versuchsorten 
wurden Proben nach Grog-Lt~sewitz zurt~ckgesandt 
und kamen hier zur Einlagerung und zum Nachbau. 

GroB-Liisewitz hat  ein maritim beeinflugtes Klima 
mit j~hrlichen Niederschliigen yon ~ 600 ram. Aus- 
gesprochene Trocken- oder N~sseperioden traten in 
den Versuehsjahren nicht auf. Die vorherrschende 
Bodenart ist humoser, lehmiger Sand, im Untergrund 
lehmiger Sand bis Ton mit der durchschnittlichen 
Wertzahl 46. Primfirsymptome tier Virosen werden 
in Grog-Ltisewitz nicht beobachtet. Die Herktinfte 
wurden in den drei Versuchsjahren in den ersten 
Maitagen bei fiblicher Pflanzweite, Dtingung und 
13earbeitung ausgepflanzt. Es wurden zwei Wieder- 
holungen mit je IOO Pflanzstellen von jeder Sorte und 
Herkunft  angelegt. Neben den allgemeinen Vege- 
tationsbeobachtungen wurden die schweren Virus- 
krankheiten (Mosaik-, Strichel- und Blattrollkrank- 
heir) sowie der Ertvag festgestellt. 

III A. Der Virusbesatz  
i. Der  V i r u s b e s a t z  yon H e r k f i n f t e n  e i n i g e r  
S o r t e n  a u s . v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n u n d J a h r e n  

Nach nunmehr dreij~ihrigen Ergebnissen des Her- 
kunftsversuches kann aus den vorliegenden Unter- 
lagen unter  Verarbeitung yon mehr als 2 500 Proben 
aus allen Gebieten der DDR ein Gesamtiiberblick 
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gegeben werden. Die Ifir diese Versuche benutzten 
mittelfrfihen und mittelsp~iten Sorten sind Sorten mit 
geringer bis hoher Virusresistenz und eignen sich des- 
wegen zur Erfassung der Zunahme des Virusbesatzes 
in allen Gebieten. In eine zur Darstellung der Ergeb- 
nisse angefertigte Karte der DDR wurde der Virus- 
besatz jeder Probe am jeweiligen Versucbsort ein- 
getragen. 1 Die Tafel I gibt den Virusbesatz der 
Herkfinfte yon Sorten mit geringer und mittlerer 
Virusresistenz wieder. In der Tafel 2 ist der Virus- 
besatz der I-Ierkfinfte der Sorte Aquila eingetragen. 
Der gr6Beren Obersichtlichkeit wegen wurden ffinf 
Klassen gebildet. Die Herkiinfte wurden nach ihrem 
Virusbesatz in folgende fiinf Krankenklassen ein- 
gereiht : 

1. Krankenklasse o - -  5% Virusbesatz 
2.  , ,  5 , 5 - -  I5% ,, 
3. ,, 15 ,5 - -  15% ,, 
4. ,, 2 5 , 5 - -  50% ,, 
5. ,, 50,5 - -  Ioo% ,, 

Die Herkfinfte in den Krankenklassen mit weniger als 
15% Virusbesatz wurden schwarz, die mit einem 
h6heren Virusbesatz in Abstufungen rot gekenn- 
zeichnet. 

Ein Blick auf die T a M  I zeigt, daB es groBe, zu- 
sammenh~tngende Gebiete gibt, deren Herkfinfte nach 
einmaligem Anbau einen etwa gleich hohen Virusbesatz 
im Nachbau aufweisen. Das Gebiet des ehemaligen 
Landes Mecklenburg ist vornehmlich mit sChwarzen 
Zeichen bedeckt; dies bedeutet,  dab die Herkfinfte 
aus diesem Gebiet in alien Jahren und yon allen Soften 
einen Virusbesatz unter 15 %, in  der Mehrzahl sogar 
unter 5 %.hatten. Nur wenige Herkiinfte zeigen einen 
h6heren Virusbesatz. Ausnahmen bilden besonders 
I-Ierkfinfte yon Often unmittelbar in der Nfihe groBer 
St~idte, welche einen Virusbesatz erreichen k6nnen, 
der sonst nur im mitteldeutsehen Raum auftritt. So 
bat te  z .B.  eine Herkunft  des Jahres 1951 aus der 
direkten Nachbarschaft Schwerins einen Virusbesatz 
yon iiber 50%. 

Die Herktinfte der Gebiete westlich yon Schwerin 
und 6stlieh yon Neubrandenburg weisen teilweise 
einen niedrigen Virusbesatz auf. Daneben erscheinen 
jedoch h~iufiger rot eingetragene Herkfinfte mit fiber 
25 % Virusbesatz. Noeh h~tufiger treten Herktinfte mit 
einem Virusbesatz fiber 25 % in den sfid6stlichen alt- 
m~rkischen Kreisen und im Kreise Angermfinde auf. 
In diese Gebiete eingesprengt liegen Inseln mit einem 
weit h6heren Virusbesatz. So weisen die Gebiete um 
Prenzlau, Strasburg und Stendal einen sehr hohen 
Virusbesatz auf und heben sieh yon den umliegenden 
Gebieten mit einem niedrigen Virusbesatz deutlich ab. 

Die Gebiete sfidlich der Linie Angermfinde--Gran- 
see--Rathenow--Genthin--Wolmirs tedt  weisen fast 
ausschliel31ich rot eingetragene Herkfinfte auf; die Her- 
kfinffe hatten also nach einmaligem Anbau in diesen 
Gebieten in der Mehrzahl einen Virusbesatz fiber 25 %. 
Diese Gebiete mit einer starken Zunahme des Virus- 
besatzes nach einmaligem Anbau nmfassen das Land 
Brandenburg, das mitteldeutsche L6Bgebiet, das In ,  

1 Virusbesatz, Ertrag~und sonstige Ergebnisse sind 
ffir jede Herkunft ill einer Kartei erfagt und k6nnen 
im Archiv des Institutes ffir Pflanzenziiehtung in Grog- 
Lfisewitz eingesehen welden. 

dustriegebiet Leipzig--Dresden bis an den Rand der 
Mittelgebirge und das Thfiringer Becken. 

Die Herkiinfte aus dell Mit,telgebirgslagen fiber 
300 m NN zeigen wiederum gfinstigere Verh~iltnisse, 
welche allerdings je nach Lage stark schwanken und 
mit dem gleichm~iBig niedrigen Virusbesatz der Her- 
kfinffe des Mecklenburger, Raumes nicht zu vergleichen 
sind. Direkt beieinander liegende Orte k6nnen sich in 
der H6henlage erheblich unterscheiden und zeigen 
dementsprechend einen hohen oder niedrigen Virus- 
besatz. Diese Lagen entsprechen etwa der Altmark 
mit ihrem wechselnden Virusbesatz. 

Die Herkiinfte der Sorte Aquila mit hoher Virus- 
resistenz (Tafel 2) zeigen einen gleichmfiBig niedrigen 
Virusbesatz nach einmaligeln Anbau in allen Gebieten 
der DDR. Der Virusbesatz liegt in Mecklenburg unter 
5 % und steigt in Mitteldeutschland bis  auf I5 % an. 
Nur im Gebiet um Leipzig Niufen sich auch bei dieser 
widerstandsfiihigen Sorte Herkfinfte mit einem Virus- 
besatz tiber 25 %. 

2. Die Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  G e b i e t e  m i t  
g l e i chm~tg ige r  Z u n a h m e  des  V i r u s b e s a t z e s  

zu  Z o n e n  
Unter Verwendung des oben beschriebenen umfar, g- 

reichen Versuehsmaterials ist es m6glich, zusammen- 
hfingende Gebiete mit gleich hohem Virusbesatz nach 
einmaligem Anbau zusammenzufassen. 

Selbstverstfindlich erh~ilt man bei der Bildung von 
Zonen mit gleichmgl3iger Zunahme des Virusbesatzes 
keine starren Grenzen. Es gibt gleitende f)berg~tnge 
von Zone zu Zone, die auBerdem noch j~ihrlicben 
Verschiebungen ausgesetzt sin& 

Auf der Tafel I zeichnen sich drei groge Gebiete ab. 
Das erste Gebiet ist die mit schwarzen Zeichen bedeckte 
Fl~iche des Landes Mecklenburg, das zweite ist das 
vorwiegend mit roten Zeichen versehene Gebiet der 
mittleren DDR und das dritte die wiederum vor- 
wiegend mit schwarzen Zeichen gekennzeichneten 
Mittelgebirge. Zwischen dem Mecklenburger Raum 
mit geringer Zunahme des Virusbesatzes u n d : d e m  
Gebiet der mittleren DDR mit hoher Zunahme des 
Virusbesatzes tiegt ein Obergangsgebiet. 

Das Gebiet mit geringer Zunahme des Virusbesatzes 
wurde Ms Zone I u n d  die mittlere DDR mit hoher 
Zunahme des Virusbesatzes als Zone IV bezeichnet. 
Das zwischen diesen Zonen liegende f)bergangsgebiet 
mugte nach genauer Betrachtung nochmals in die 
Zonen IIa  u n d  I I I a  geteilt werden. ~hnliche Ver/ 
h~ltnisse wie in diesem Obergangsgebiet sind in den 
Mittelgebirgslagen zu linden, die als Zone IIb und als 
Zone I I Ib  eingestuft wurden. Auf der Tafel 2 kommt 
bei der Sorte Aquila im Gebiet um Leipzig durch die 
H~iufung yon roten Zeichen eine noeh st~irkere Zu- 
nahme an Virosen als in der fibrigen Zone IV zum 
Ausdruck. Dieses Gebiet wurde deswegen als Zone V 
bezeichnet. So ergibt sich also eine Einteilung der 
DDR in ffinf Zonen mit unterschiedlicher Zunahme 
des Virusbesatzes. 

Bei der Abgrenzung dieser Zonen wurden die Gebiete, 
in denen vorwiegend Herkfinfte der Krankenklassen I 
und 2 auftreten, als Zone I bezeichnet. Es ist das Ge- 
biet yon der Ostsee bis zur Linie Kyri tz--Gransee mit 
einer 6stlichen Abgrenzung yon Wolgast fiber Neu- 
brandenburg nach Gransee und einer westlichen yon 
Kyritz fiber Hagenow nach Boizenburg. Ein ~hnHche s 
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gleichm/iBiges Gesundheitsgebiet mi t  geringer Zu- 
nahme des Virusbesatzes t r i t t  in der DDR nicht wieder 
auf (Tafel I ,  Abb. I.). 

I + + �9 Z ~ U [ l f f ~  

Abb. I. Die Zonen mit untersehiedlicher Zunahme des Virusbesatzes. 

Die Herkiinfte der Zone I hat ten in den untersuchten 
Jahren  bei  Sorten mit  geringer und mitt lerer Virus- 
resistenz einen mit t leren Virusbesatz mn 5% und bei 
Sorten mi t  hoher  Virusresistenz von etwa 1% (Tab. I 
und 3). 

Tabelle I. Durchschnittl@her prozentualer Virusbesatz yon 
Sorten mit geringer-mi#lerer Virusresistenz in den Nach- 

baujahren I951/52/53. 

Zone 

I 
IIa  
I Ib  
I I Ia  
I I I b  
IV 
V 

I95I 

Mittelfr, Bintje 
Virus Virus 

% % 

[ 6,3 4,8 
14,6 7,2 
11,3 5,5 
21,3 I4,I  
16,2 7,7 
33,9 23,3 
70,4 48,8 

24,9 15,9 

I952 

Mittelfr. I Wega 
Virus ] Virus 

% 1 %  

4,8 5,4 
I3,2 11,2 
15,3 5,3 
15,6 II ,O 
19,7 I3 ,o  
32,6 23,1 
53,9 48, ~ 

22,2 16, 7 

195 ,3  x95I--I953 

Nova Anzahl Virus 
Virus der 

% Proben % 

3,I 256 4,9 
11, 5 128 I I ,  5 
23,4 19 12,2 
19,9 9 ~ 16,4 
34,7 I iO  18,3 
32,6 622 29,1 
58,0 69 55,8 

26,2 1294 I 21,2 

Die gleichm~iBig niedrige Zunahme des Virusbesatzes 
in der Zone I wird durch das h~tufige Auftreten d e r  
Krankenklassen I u n d  2 gekennzeiehnet. Es geh6ren 
bei Sorten mit  geringer und mitt lerer Virusresistenz 
95% der Herktinfte zu den Krankenklassen I und 2 
(Tab, 2), Beim Anbau  einer Sorte mi t  hoher Virus- 
resistenz t ra ten  in den drei untersuchten Jahren nur  
Herkfinfte der Krankenklasse I auf (Tab. 4). Auch 
yon Jahr  zu Jahr  wurden in dieser Zone keine st~irkeren 
Schwankungen in der Viruszunahme beobachtet .  

Tabel le  2. ]grozentuale Verleilung der Herhi~n[te von 
Soften mit geringer und mittlerer Virusresistenz nach 

Krankenklassen. 
Mittel der Jahre des Nachbaus in Gr.-Li~sezoitz z95 i  der 
Sorten Mittel/ri~he und Bintye, I952 der Soften Mittel/ri~he 

und Wega, x953 der Sorte Nova. 

Anzahl 
Zone cter 

Proben 

I 256 
I ia  128 
I Ib  19 
I I Ia  90 
I I Ib  i io  
IV 622 
V 69 

Krankenldasse (Virusbesatz %) 

0--5 I 6--12 

74 2I 
27 50 
31 24 
23 27 
19 27 

3 23 
- -  9 

I6--~5 ~6--5~ I 51--1oo 

I 8 - -  
33 I2  -- 
28 22 -- 
17 31 6 
22 36 16 

8 24 59 

Tabel le  3. Durchschnittlicher prozentualer Virusbesatz der 
Sorte Aquila in den Nachbau]ahren I951/52/53. 

1951--I953 
I951 1952 1953 

Z o n e Virus Virus Virus Anzalc I Virus 
% % % der 

i Probe~. % 

I 1,2 0,6 1,2 155 I,O 
I I a  2,6 i,,o 3,4 76 2,7 
I I b  2,5 2,7 lO,4 13 5,2 
I I I a  5,3 1,4 7,1 59 4, 6 
I I I b  5,2 2,5 I i , I  66 6, 3 
IV  5,2 4 , i  9 , i  421 6,1 
V 12,7 14,9 I8 ,8  44 15,5 

I 5,0 3,9 8 , 7 1 8 3 4  5,9 
Tabe l l e  4. Prozentuale Verteilung der Herki~nfte der Sorte 
Aquila nach Krankenklassen. Mittel der Jahre des Nach- 

baus in Gr.-LYtsewitz I951/52/53. 

Anzahl 
Zone der 

Proben 

I 155 
I Ia  76 
I Ib  13 
I I I a  59 
I I I b  66 
IV 42z 
V 44 

Krankenklasse (Virusbesatz %) 

o-5 I 116_   1 i i-Ioo 

IOO9122--,59 -- "-- ---- 
68 9,5 -- 
73  23 L 2 -- 
62 29 t 6 '5 2'5 - -  
6o,5 3 ~ 7,7 1,5 0,3 
2o,8 46,1 1:2, 4 18,9 1,8 

Das als Zone I I a  bezeichnete angrenzende Gebiet 
6stlich bis zur Oder, Linie Pasewalk-Prenz]au ,  westlich 
bis zur El.be, einschlieBlich der westlichen Altmark 
zeigt bereiis ungiinstigere Verhiiltnisse und unterliegt 
deutlichen i~hrlichen Schwankungen. Der mit t lere  
Virusbesatz der Herkiinfte steigt bei der Sorte Mittel- 
friihe his zu 14% an. I m  ungtinstigen Jahr  1953 
erreichte der mitt lere Virusbesatz auch bei der Sorte 
Nova mit  mitt lerer Virusresistenz 11,5 %. Der mit t -  
lere Virusbesatz der Sorte Aquila liegt dagegen selbst 
im Jahre 1953 nur bei 3,4%. 

Die Zone n l a  schlieBt sich an die Zone I I a  an und 
umfaBt die Gebiete bis zur Oder, das restliche Gebiet 
der Altmark und die gr6Bten Teile der Kreise Burg, 
Loburg und Zerbst. Die Abgrenzung dieser Zone kann 
jedoch nicht genau sein, da  besonders in der Al tmark 
der Virusbesatz der Herktinfte s tark schwankt. Es 
dtirften in diesem Gebiet schon von Ort zu Ort gr6Bere 
Unterschiede vorkommen,  wie auch die Unter-  
suchungen yon RI~ENIUS (1954) ergeben haben. 

Einige Inseln in dieser Zone, die Gebiete Prenzlau, 
Stendal und die Elbeniedemng heben sich jed0ch als 
deutlich schlechter ab und warden in die Zone tV 
eingegliedert. Die Elbeniederung wurde nicht nut  
der hSheren Viruszunahme, sondern auch wegen der 
geringen Eignung zum Kartoifelbau in die Zone IV 
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eiiibezogen. Die Abgrenzung in der Altmark wurde 
in Anlehnung an die Ergebnisse yon RH~xlUS vor- 
genommen. 

Eine weir h6here Zunahme des Virusbesatzes als 
in den vorhergehenden Zonen t r i t t  in der Zone I I Ia  
auf. Der mittlere Virusbesatz kanii auch bei Soften 
mit mittlerer Virusresistenz bis zu 20% betragen. Bei 
der Sorte Aquila wird I953 ein Durchschnittswert 
yon 7,1% erreicht. Die wesentlich ungtinstigeren lind 
ungleichm/igigeren VerNiltnisse der Zone I I I  kommen 
augerdem durch die H~iufigkeit der hohen Kraiiken- 
ktassen zum Ausdruck. Es: hatteii nur  noch 5o% der 
Herktinfte voii Soften mit geringer-mittlerer Virus- 
resistenz eiiien Virusbesatz bis zu 15%, 28% eiiien 
Virusbesatz voii 16--25% und bereits 22% eiiien 
Virusbesatz yon 26--5o%. Bei der Sorte Aquila fallen 
noch 96% der Herktinfte in die Krankenklasse I. 

Die Zone IV wird yon den n6rdlichen Gesundheits- 
zonen und den Mittelgebirgen eingeschlossen. Dazu 
kommeii die als Zone IV eingegliederten !nseln im 
Gebiet d e r  Zone I l ia .  Die Herktinfte der Zone IV 
weiseii eine sehr starke Zunahme an Virosen auf. Der 
mittlereVirusbesatz yon Sorteii mit gefiiiger-mittlerer 
Virusresistenz liegt bei 3o%. Die Sorte Aquila hat te  
jedoch selbst im schlechtesten Jahr  in dieser Zone nur  
einen mittleren Virusbesatz yon 9,I %, und IIo ch 9 o,5 % 
der Herkiinffe dieser Sorte hatten eiiien Virusbesatz 
bis zu 15%. 

Die Zone V umfaBt das Industriegebiet Halle- 
Leipzig und Berlin. Eine feste Abgrenzung dieser 
Zone wurde nicht vorgenommen, da weitere Ergebnisse 
abgewartet werden sollen. Diese Zone ist voii der 
umgebenden Zone IV durch den h6hereii Virusbesatz 
der Sorte Aquila eindeutig unterschieden und mnuBte 
deswegen als gesonderte Zone behandelt werden. 
Obwohl Herktinfte aus Berliii fehlen, muB auf Grund 
anderer Versuche angeiiommen werden, dab auch in 
diesem Gebiet eine sehr starke Zunahme an Virosen 
auftritt .  Berlin wurde deshalb ebenfalls als Zone V 
eingestuft. 

Eiii Gebiet, welches eine ~ihniiche Yiruszunahme 
aufweist wie die Zonen I Ia  und IIIa,  befindet sich in 
den H6henlagen der Mittelgebirge. Entsprechend den 
seit Jahren bekaniiten praktiscthen Erfahrungen konnte 
bei der Untersuchung der H6henlagen festgestellt 
werden, dab der Virusbesatz mit zunehmender H6he 
abiiimmt (Tab. 5, 6, 7). 

Zwischen 2o0 und 3oo m NN ist der mittlere Virus- 
besatz der Herldinfte noch so hoch wie in der Ebene 
Mitteldeutschlands. 13ber 5oo m liegt der Virusbesatz 
etwa in der gleicheii GrSBenordnung wie die Werte 
der Zone I Ia  des n6rdlichen Raumes. Diese Gebiete 
wurdeii auf Grund der nach H6henlagen gestaffelten 
Untersuchung des mittleren Virusbesatzes der Her- 
kfinfte nach der HShenlinie yon 50o m abgegrenzt und 
zur Zone IIb zusammengefal3t. Das Risiko der Kar- 
toffelvermehrung in der Zone IIb i n den Mittelgebirgen 
ist trotzdem grSBer als im n6rdlichen Raum, wie das 
Jahr  1953 (Nachbaujahr) mit einem sehr hohen mitt- 
lereii Yirusbesatz zeigt. 

Auch in den Nittelgebirgen gibt es e inder  Zone I l i a  
entsprechendes Gebiet. Der mittlere Virusbesatz der 
Mittelgebirgslagen zwischen 3oo- -5oom entspricht 
dem tier Zone I I I a  (Tab. 1--4). Diese Gebiete wurden 
deswegen zur Zone I I Ib  zusammengefaBt. Das Jahr  
1953 fiillt auch in der Zone I I Ib  (Mittelgebirge) dutch 

Tabelle 5~ Prozentualer mittlerer Virusbesatz der Her- 
kiln]re aus verschiedenen HShenlagen der Mittdgebirge inn 

Nachbau iahr 1951. 

HShenlage fiber 
NN 

2 o i - - 3 o o  
3 O l - - 4 o o  
4 o i - - 5 o o  
f iber  500 

Aquila 

Auzahl [ ~.. 
der "op s 

Proben / /o 

12 t 6 ,2 
4 I 2 ,6 
2 I 2,5 

Mit telfr/ihe 

Anzahl 1 Virus 
tier o/ 

Proben I /o 

I2 118,8 
4 I 8,4 
3 I 11,3 

9~u3_ " 
Anzahl I Virus 

der [ % 
Proben [ 

2 I 5,5 

Tabelle 6. ]Jrozentualer mittlerer Virusbesatzder HerkSn/te 
aus verschiedenen Hdhenlagen der Miltelgebirge im Nach- 

bazr I952. 
Mittelfrtihe Wega 

H6henlage tiber 
NN 

2oi--3oo 
3Ol--4oo 
4Ol--5oo 
fiber 500 

#3ui12 
Anzahl Virus 

der % 
Proben 

I 8  3 , i  
II 2, 5 
12 2, 7 
4 2,8 

Anzahl Virus 
der " 

Proton % 

i 6  31,7  
14 22 ,4  
I I  r 6 , 9  

3 I5,3 

Anzahl [ Virus 
der I o/ 

]Proben I Io 

19 I 28'3 15 16, 7 
13 9,2 

3 5,3 

Tabelle 7. Prozentualer mittlerer Virusbesatz der Herki~n/te 
aus verschiedenen Hdhenlagen der Mittelgebirge ira' Nach- 

ba@ahr .r953. 

�9 ItShenlage fiber I Aquila Nova 
NN [ Anzahl Virus Anzahl Virus 

der Proben % der Pr0ben % 

2OI - - 3 0 0  [ 13 11,6  13 42 ,0  
3OI - - 4 0 0  [ 18 I I , O  20 35,2 
4 o I  - - 5  ~  9 11,2  9 34,1 
fiber 500 7 l O , 4  23,4 

einen auBerordentlich hohen" Virusbesatz auf. i~ehl - 
schl~ige sind also auch in dieser Zone in einzelnen 
Jahren zu erwarten. 

Die Abgrenzung von Gebieten mit gleicher Zunahme 
des Virusbesatzes in den Mittelgebirgen nach H6hen- 
lagen entspricht IIicht ganz den tats~chliehen Verh~It- 
nisseii, da IIicht nur die HShenlage, sondern auch die 
Hang- oder Tallage, die vorherrschende Windrichtung 
und anderes eineii EinfluB hat. Es war jed0ch die 
einzige M6glichkeit zu einer Abgrenzung zu kommen 
und dtirfte auch, wie die Tab. 5--7 zeigen, ftir gr6Bere 
Gebiete stat thaft  s e i n .  Im Einzelfall werden auch 
andere Faktoren ffir die Viruszunahme eine gr613ere 
Bedeutung haben. 

Zu den Tab. 3 und 4 ist zu bemerken, dab die an- 
gegebeiieii Mittdwerte yon drei Jahren noch nicht als 
langj/ihrige repr/iseiitative Werte angesehen werden 
k6nnen, da yon nur drei uiitersuchten Jahren ein Jahr  
(1953) auBerordentlich ungtinstig war. Bei der lVIitteI- 
wertbildung in den Tab. I und 2 waren dagegeii ftinf 
Werte yon Jahren und Sorten vorhandeii, so dab die 
hohen Werte des ungfinstigen Jahres 1953 nicht so 
stark zur Auswirkung gekomliien sin& 

3. E i n k u r z e r l ~ b e r b l i e k  t i be r  d i e u r s / i e h l i c h e n  
F a k t o r e n  der  u n t e r s c h i e d l i c h e i i  Z u i i a h m e  d e s  
V i r u s b e s a t z e s  in  den  v e r s c h i e d e n e n  G e b i e t e n  

Nachdem von QUANJER und BOTJ]~S die Bedeutung 
der Viroseii uiid ihrer Vektoren ftir den Kartoffelab- 
bau festgestell{ worden war, wurde die Ersche inung 
der niiterschiedlichen Zunahme des Virusbesatzcs in 
den verschiedenen Gebieten in Beziehung zur Popu- 
lationsdichte der Pfirsichblattlaus (Myzodes  persicae 
SuI, z.) gebracht. Versuchte man zun/ichst Beziehungen 



26~2 CH. PF~'FlYl~R : Der Ztichte r 

zwischen der Virusverseuchung eines Gebietes und der 
absoluten Zahl der PfirsichblattlXuse - -  sowohi un- 
gefltigelten als auch gefltigelten ~ je IOO Blatt zu 
Iinden (DAvIEs u. Nit. 1932, HEINZE und PI~OrF~ 194o, 
HAIJSCmLI) I947, FII)ZER I949), so wurden sparer nut 
die in besollderen Fallen gefangeneri gefltigelten Blatt- 
l~tuse verglichen, Ms man diese als Hauptabertr~iger 
erkannt hatte (B~OA~ZNT U. Mit. I95Oa, b, 1951 ). 
Die Flugphase der Pfirsichblattl~iuse unterteilt sich 
in einen Distanz- und einen Befallsflug (Mt~LL~R und 
UN~EI~ 1951% b). Der Distanzflug erfolgt passiv durch 
den Wind nnd ftihrt zur Verfrachtung tiber gr/SBere 
Strecken. Die Befallsflugphase ist dagegen ftir die 

Abb. 2. Die Anzahl tier Pfirsichb~iume je i ooo ha, die Einwohner auf x qkm uncl 
die Zoi~ei1 mit untersehiedlicher Zunahme des Virusbesatzes, 

(Die Anzahl der Pfirsichb/iume u n d  die Einwohner auI i qkm dargestellt nach 
F. P. M t ~ )  

Verbreitung yon Virosen voll entscheidender Be- 
deutung, da die L~iuse aktiv in Bodenn~he Iliegen ulld 
viele Pflanzen kurzfristig aufsuchen. Die Befallsflug- 
intensit~it (Mobitit~it) der Pfirsichblattlaus wird dutch 
verschiedene Klimafaktoren stark beeinfluBt. Die 
Befallsfiugintensit~t ist deswegen in den Landschaften 
verschieden. DO,CASTER und GREGORY (1948) ziehen 
auBerdem eillestandortgebundene Anf~tlligkeit der 
Pflanzen u n d  i3bertragungsf'~thigkeit der L~use in 
Betracht. Auch HEY (1952) erSrtert die MSglichkeit 
einer Steuerung der Infektions~ und Erkrankungs- 
disposition der Wirtspflanze einschlieBlich ihrer 
Symptomausbildung durch meteorogene oder andere 
Einfltisse des Standortes. Die Gebiete mit unter- 
schiedlicher Zunahme des Virusbesatzes unterscheiden 
s[ch also voraussichtlich nicht nur in der Populations- 
dichte und der Mobilit~t der Blattlfiuse, sondern auch 
dutch ihre 5kologischen Eillwirkungen auf Pflanze 

und Virus. Von R•NNEBECK (1951) wurde dieses 
Beziehungsgeftige ill einem Schema sehr tibersichtlich 
dargestellt. Bei der Fiille dieser Beziehungen dtirfte 
es allerdings im Einzelfall kaum gelingen, alle die Fak- 
toren zu erfassen, welche maBgebend beteiligt waren. 
Es sol1 im Rahmen dieser Arbeit nut versucht werden, 
die Faktoren herauszustellen, die ffir die festgestellten 
groBr~umigen Unterschiede in der Viruszunahme als 
wesentlich anzusehen sind. 

Schon seit langem ist bekannt, dab gute Pflanzgut, 
erzeugungslagen im maritim beeinfluBten Kiisten- 
gebiet und ill den Mittelgebirgen zu finden sind. Diese 
Gebiete mit ausgeglichen niedrigen Sommertempe- 
raturen, hoher Windgeschwindigkeit und hoher Luft- 
feuchtigkeit sind ftir die Vermehrung und Befalls' 
flugilltensit~tt der Pfirsichblattl~iuse ungtinstig. Ftir 
die besonders wichtige erste Befallswe!le im Frtihjahr 
und die weitere Vermehrung der  Pfirsichblattl~use 
sind neben dem Klima die Winterquartiere - - a l s o  
Pfirsichbiiume und virginogene i3berwinterungsst~ttten 
- -  von Bedeutung. F .P .  M~LLI~R (1954) stellte 
neuerdings, ~hnlich wie HEIXZE (194I), eine K~irte 
mit der Anzahl der Pfirsichbliume pro IO km 2 dar 
(Abb. 2). Die Gebiete mit weniger als 50 Pfirsich- 
biiumen pro IO km 2 entsprechen ziemlich genau der 
Zone I. Die geringe Anzahl Yon PfirsichNiumen in 
diesem Gebiet tr~tgt sicher zu dem gleichm~iBig nied- 
rigen Virusbesatz in allen Jahren bei. 

F/ir die 13berwinterung der Pfirsichblattl~iuse sind 
nicht nur die Pfirsichbiiume yon Bedeutullg, solldern 
auch die virginogenen Oberwinterungsrn~Sglichkeiten 
in Gew~ichsh~usern, Kellern usw. Y. P. MOLLER ftihrte 
die Obereinstimmung der Abbaugebiete mit den Ge- 
bieten mit mehr als 5o Einwohnern pro Quadrat- 
kilometer an. Nach NIt~I~LER erfagt man mit dieser 
Zahl die virginogenen l)berwinterungsst~tten, die 
mit der Einwohnerdichte wahrscheinlich parallel 
gehen. Die Grenzen des Gebietes mit weniger als 
5 ~ Einwohnern pro Quadratkilometer zeigen einen 
auffallend gleichartigen Verlauf mit den Grenzen der 
Zone III. 

Von MOLLER ulld US;C-~R (I95Ia, b, 1952 ) wurde in 
l'Tbereinstimmung mit Laborergebllissen anderer Au- 
toren festgestellt, dab vor allem der Temperatur ulld 
der Lfiftfeuchtigkeit als beeinflussende und dem Licht 
und dem Wind als begrenzende Gr613en ffir die Befalls- 
flugintensit~t der Blattl~iuse eine bedeutende Rolle 
zuf~illt. Das Optimum ftir die Befallsflugintensit~t 
der Pfirsichblattlaus zeigten die Tage mit Maximum- 
temperaturen ~ 23 ~ C. Diese an einem Standort er- 
mittelten Werte bellutzte UN~E~ (1954) zu einem 
regionalen Vergleich der H~iufigkeit der Tage mit einem 
Optimum der Befallsflugintensit~t vom I. 6.--15.8. 
mit den in dieser Arbeit dargestellten Gebieten mit 
unterschiedlicher Zunahme des Virusbesatzes. Es  
konnte in grogen Ztigell eine Ubereinstimmung yon 
zunehmender Virusverseuchung Und zunehmender 
H~iufigkeit der Tage mit einer Maximumtemperatur: 

23~ gefunden werden. Ftir die Gesundheits- 
gebiete konnte augerdem eine gesichert hShere Anzahl 
yon Tagen mit einer Windgeschwindigkeit ~ 2 BG 
festgestellt werden. 

Einige Zahlen aus den Mittelgebirgslagen unter- 
sttitzen die Ergebnisse yon UNG~R (Tab. 8). 

Es muB j edoeh beachtet werden, dab die Temperatur 
auch andere Faktoren des Abbaukomplexes beeinfluBt, 
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Tabelle 8. Prozentuater mittlever Virusbesatz und die 
Anzahl der Sommertage in den Zonen der Mittelgebirge. 
(Zone Ilb: Station Sonneberg. Zone IIIb: S~atgonen Kalten- 

nordheim, Plauen, Kglteneber.) 
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Der virusbedingte Ertragsausfall wurde in Grog- 
Ltisewitz unter optimalen VerMltnissen ftir den 
Kartoffelbau festgestellt. Es ist als sicher anzunehmen, 
dab unter ungiinstigeren Bedingungen, wie schlech- 

te ren  Klima- oder Bodenverh~ltnissen, dutch eine 
geringere Entwicklung der gesunden Stauden der 
Standraum benachbarter kranker Stauden nicht so 

6 23 gut ausgenutzt wird und damit ein st~trkerer Ertrags- 
2'5 7'7 1~ ausfall auftritt. Unter tmgfinstigeIi Verh~ttnis%en ist 
5,5 - -- aul3erdem die Entwicklung der viruskranken Stauden 
- 5,3 - -  . . . .  

23, 4 schlechter, so dab sie einen geringeren Ertrag brifigen. 
Von K. O. MOLLER (1939), K61~II.ER,-BODE und 

HAUSCmLD (1949) , HAUSCHII~D (1950), SCmCK (1952) 
1 24 und G. MOI~L~R (1954) wurde auf die unterschiedliche 

.2 2,5 11,~ Reaktion der Sorten auI Virusbefall hingewiesen. 
7,7 -- Auch bei den untersuchten Sorten lassen sich erheb- - -  1 3 , O  - -  

-- 34,7 liche Unterschiede in der Toleranz feststellen. Beson- 
ders die Sorten Wega und Nova zeichnen sich dutch 
eine hohe Toleranz aus und bringen im Vergleich zur 
Sorte Bintj emit  geringerer Toleranz in den Kranken- 
klassen 4 und 5 etwa 2o % mehr Ertrag. 

Zone I I  b 
fiber 5 o o m  

Zone I I I  b 
300 - -500  m 

S c m m e r -  
rage 
I. 4. - - t  5.8. 
Mi t t l .Vi -  
rusbesatz 
im Naeh- 
bau 

Sommer- 
tage 
1. 4 . - -15.8.  
Mit t l .  Vi- 
r u s b e s a t z  
im Naeh-  
bau  

Aquila 
Bintje 
Wega 
Nova 

Aquila 
Bintje 
Wega 
Nova 

besonders die Vermehrung der Pfirsichblattl~iuse, den 
Anbau yon PfirsichMiumen und m6glicherweise auch 
die Empfiinglichkeit der Pflanze fiir Infektion sowie 
die Wanderungsgeschwindigkeit der Viren. 

Ausfiihrliche Darstellungen fiber die Bedeutung der 
Zusammenh~nge zwischen Witterung und Blattlaus- 
flug ftir die Verbreitung der Virosen wurden von UNGEI~ 
(1954) und MOI.L~R u. UN~xl~ (1955) auf Grund von 
klimatischen Untersuchungen an einem Standort und 
den in dieser Arbeit dargesteltten Gebieten mit unter- 
schiedlicher Zunahme des Virusbesatzes ver6ffentlicht, 
so dab auf eine eingehende Darste!lung verzichtet 
werden kann. 

4. Der du rch  schwere  V i r u s k r a n k h e i t e n  her2 
v o r g e r u f e n e  E r t r a g s a u s f a l l  

In welchem Umfang viruskranke Stauden die Er2 
tr~tge von Feldbest~inden mindern, wurde durch die 
Zusammenstellung der Ertr~tge yon Parzeilen mlt 
gleichem Virusbesatz untersucht. 

Tabel le  9. Der dutch schwere Viruskrankheiten bedingte Ertragsaus/all. 

Sorten 

Aqui la  
1951/52/53 

Mit te l f r  tihe 
1951/52 

B in t j e  1951 
Wega 1952 
Nova 1953 

0--5% Virus 

A n2~  I Ertrag 
P r e e n  t e l  

672 1 IOO 

167 IOO 
47 lOO 

1I 5 i oo  
94 IOO 

lO95 lOO 

6--z5% Virus 

Anzahi 1 
der I Ertrag 

Proben I t e l  

219 99 

17o 97 
69 96 

144 I i o2  
56 i 98 

658 98,4 

r6--25% Virus 26--50% Virus 

Proben 

48 

116  

5o 
62 

49 

325 

Ertrag AnzahI 
tel. der 

Probe~ 

94 16 

95 :23 
85 35 
99 62 

94 95 

93,4 331 

III B. AvirSse Einf l i i sse  des Standortes  

I. Die Ertr~ige yon H e r k i i n f t e n  v e r s c h i e d e n e r  
K l i m a - u n d  B o d e n v e r i ~ i l t n i s s e  bei g te ichem 

Vi rusbesa t z  
Schon yon MORSTATT (1925) wurde die getrennte 

Untersuchung yon ,,Abbaukrankheiten" und ,,6kolo- 
gischem Abbau" gefordert. 

Dem stehen die Schwierigkeiten der Ausschaltung 
der Virosen besonders in den Abbaulagen entgegen. 

' R6NNEBEcK (1953) ftihrte die Gesunderhaltung des 
Versuchsmaterials in der 'Abbaulage durch Kraut- 
ziehen durch. Diese Methode beeinfiuBte mSgliche r- 
weise Entwicklung und Nachbauertriige, G. MOLLER 
(1954) wertete in der Abbaulage Mtincheberg nur die 
gesunden Stauden zur Feststellung der unmittelbaren 
Wirkung des Standortes auf dell Nachbauertrag aus. 

In den vorliegenden 
Versuchen machte es die 

5 . . . .  0% Viru,, groge Anzahl der Her- 
Anzahl I kiinffe m6glich, Proben Ertrag der Ertrag 

tel, Proben rei. m i t  gleichem V i r u s b e -  

satz yon leichten B6den 
des sfidlichen Bran'den- 

85 2 68 burgs und vonL6Bb6den 
- Sachsen/Anhalts zu ver- 

8 5 106 64 gleichen. Die ]3estim- 
73 i2 53 mung der B6den wurde 
92 2o 71 anhand von Fragebogen 
86 4o 7o und mit HiKe der Boden- 

84,2 i8o 65, 2 karte ~von :STREMME 
vorgenommen. Die Her- 

ktinfte waren meist nicht frei yon Viruskrankheiten, 
sondern wurden entsprechend dem Virusbesatz ver' 
glichen. Obwohl aus den eigenen Untersuchungen be- 
kannt war, dab bei einem Virusbesatz v0n 5--15 % Init 
einem Ertragsabfall von einigen Prozenten zu rechnen 
ist, muBte eine ziemlich weite Klassenbildung vorge- 
nommen werden, um eine grSgere Anzahl yon Proben 
vergleichen zu ksnnen. Die Errechnung der Streuung 
tier Differenz wurde auf indirektem Wege fiber 
die Einzelwerte vorgenommen (MuDRi 1952 ). Ein 
Bodenausgleich wurde aufgrund der Anlage nicht 
durchgefiihrt. Die Sicherheit der Ergebnisse wurde 

Die Tab. 9 gibt die Ertragsminderung von ftinf Sorten 
durch verschieden hohen Vimsbesatz im Feldbestand 
an. Die groBe Anzahl von Proben machte eine fehler- 
kritische Verrechnung tiberfliissig. Vimskranke Stau- 
den bis zu einem Anteil yon 15% mindern den Ertrag 
eines Feldbestandes nur wenig. Durch die Nachbar- 
wirkung wird der Ertragsausfall der kranken Stauden 
bis zu diesem Prozentsatz, besonders bei den unter- 
suchten mittetfriihen und mittelspAten Sorten, fast 
ausgeglichen. B e i  einem Virusbesatz von 26--5o % 
haben wir je nach Sorte einen Ertragsausfall yon 
8--27% und bei tiber 50% yon 3o--50% zu erwarten. 
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durch die Grenzdifferenz ffir die t-Werte Itir 5 % an- 
gegeben. 

Die Herktinfte yon L6Bb6den bringen nach diesen 
Ergebnissen einen Mehrertrag im Vergleich zu den 
Sandherkfinften (Tab. lO 12). Erwartungsgem/iB 
sprechen nicht alle Sorten gleichm/il3ig auf den direk- 
ten Einflug yon Klima und Boden an . Die Sorten 
Mittelfrtihe und Aquila mfissen als Sorten mit mittlerer 
Reaktion bezeichnet werden, tm Durchschnitt der 
drei Jahre zeigten die Herktinfte yon L6Bb6den dieser 

Sorten im Vergleich zu Sandb6den 15--2o % Mehr- 
ertrag. Die Sorte Bintje reagierte st/irker und brachte 
elnen Mehrertrag yon etwa 4 ~ %. Bei den Sorten Wega 
und Nova konnte im Nachbau in Grog-Ltisewitz 
kein statistisch gesicherter Mehrertrag festgestellt 
werden. 

Die Sorte Mittelfrtihe mit mittlerer Empfindlich- 
keit reagierte auf avir6se Einflfisse des Erzeugungs- 
ortes in den Nachbaujahren 1951 und 1952 mit Er- 
tragsunterschieden yon 2o % zwischen Sand- und L613- 

Tabel le  io .  Ertragsvergleich yon HerMan/ten der Sorten Mittel/ri~he, Aquila 
u nd B i n t #  yon leichten Bdden Brandenburgs und aus den, LOflgeb4er Mittel- 

deutschlands (Nachbau in Grofl-Li~sewitz 195I ) .  

Krankerddasse 
Virus % 

Sorte Mittelfrfihe 
o--15 

1 6 - - 3 o  
3 I - - 5 o  
51--100 

Herk. Brandenburg I_ Herk. Mitteld. 

Anzahl Ertrag Anzahl Ertrag 
der der 
Parz. dz/ha Parz. dz/ha 

~9 
I2 
I4 

7 

Ertrag 

~lha 

230 I I  274 
22I  18 256 
21o 8 249 
164 14 185 

239 42 276 
240 5 255 

- -  --7" - -  

SorteAquila 
O - - I  5 

I 6 - - 3 o  
3 1 - - 5  ~ 
5 t - - lOO 

24 263 
12 253 
I I  212 
14 128 

reL / GD(p= 5%) 
Ilerk. Diffe- - 
Bran- ] renz 

denburg dz rel. 
I 0 0  clz 

I I 9  @44 16,2 
t i 6  -635 16,7 
119 -639 30,2 
1 i  3 + 2 1  43,7 

115 [ + 3 7  9,9 
lO6 I + 1 5  27'2 

x39 -674 23,9 
i 68  -}-112 34,7 
167 @85 32,o 
I22  -617 57,2 

7 , 0  

7,5 
14,4 
26,2 

4,1 
I 1 ,  3 

12,6 
22,9 
2 5 , 1  

54,5 

Sor te  B i n t j e  
o - - I  5 17 189 

i 6 - - 3 o  12 I51 
3 1 - - 5  ~ 13 127 
5 1 - 1 0 0  3 iO5 

Tabel le  11. Ertragsvergleich yon HerMan/ten der Sorten Miltel/ri;he, Aquila 
und Wega yon leichten B6den Brandenburgs und aus dem L6flgebiet Mittel- 

deutschlands (Nachbau in Grofi-Li~sewitz I952). 

I{rankenklasse 
Virus % 

~orte Mi t te l t r f ihe  
o - - i 5  

[6 --3 ~ 
3 I - - 5  ~ 
5I --lOO 

Sorte Aquila 
O - - I  5 

t 6 - - 3  o 
;i --5 ~ 
51 - - i o o  

Herk. Brandenburg Herk. Mitteld. rel. 
_ _ _  ------- - - -  Herk" Diffe- 
Andearhl Ertrag Anzahl I Ertrag t3 . . . . . .  enz 

der [ denburg 
P . . . .  ,/  ~ a , a  Parz. [ e~/ha [ . . . .  ~z 

2I  224 28 272 121 -648 
I8 I 2 3 0  2o 265 115 -635 
IO t 2OI 19 236 I17  -635 
12 I 133 1 15 I I58 / I19  -6251 

30 230 79 282 i 22  -652 
I 2 6 8  __I 27___ 9 IO4__ + I 1  / 

19 266 19 277 104 -611 
7 I 265 13 =77 lO; +121 
5 / 240 12 252 lO5 + I 2  ] 
I I I 9 I  t 4 152 8I  - -391  

GD(p = 5%) 

dz rel. 

17, 9 8,o 
I9 ,6  8,5 
31,4 I5,6 
34,I 25,5 

I I , 3  4,9 

22,7 8,4 
31,9 12,o 
42,4 I7 ,6  

S o r t e W e g a  
o - - I 5  

1 6 - - 3  ~ 
3 I - - 5  ~ 
5 i - - l O O  

Tabe] le  x2. ]~rtragsvergleich von Herkiin/ten der Soften Aquila und Nova 
yon teichten B6den Brandenburgs und aus dem L6flgebiet Mitteldeutschlands 

eNachbau in Grofl-Li~sewitz z953). 

K r a n k e n M a s s e  

.Virus % 

S0rte  A q u i l a  
o - - I 5  

1 6 - - 3 o  
3 1 - - 5  ~ 
5 1 - - 1 o o  

Herk. Brandenburg 

Anz~l 
der 

P ~ Z .  

59 

I9  
20 
16 

6 

t Herk. Mitteld. tel. - -  tterk. 
Anzahl Er trag Bran. 

der denburg 
Parz. dz/ha = z o o  

Ertrag 

dz/ha 

265 

379 
373 
35 I 
299 

39 307 115 

379 IOO 
I 389 lO4 
18 3 6 7  lO5 
12 f 279 93 

Diffe- 
renz 

dz 

GD(p = 5 %) 

dz tel, 

+42 11,4 4,3 

O 
+16 
-716 
--20 

16,2 4,4 
2 5 , - -  7,1 
58,3 I 19,5 

Sor te  N o v a  
o - -15  

16 - -3  ~ 
31 - -50  
5 1 - 1 o o  

b6den (Tab. IO, II). Der Ertrag 
sinkt in beiden Herkunftsgruppen 
bei Besatz mit viruskranken Stauden 
yon Krankenklasse zu Kranken- 
Masse gleichm~Big ab. Dutch die 
positive Wirkung des direkten Ein- 
flusses yon K1ima und Boden aui 
die L6gherkfinfte kann der durch 
einen Virusbesatz yon 3o--50 % her- 
vorgerufene Ertragsabfall kompen- 
siert werden, so dab diese kranken 
L613herkfinfte im Vergleich mit ge- 
sunden Sandherktinften gleich hohe 
Ertr~ge bringen. 

Die Herki~nfte -con L6BMSden 
zeigten ein rascheres Auflaufen; 
schnellere Jugendentwicklung und 
zun~tchst einen tippigeren Wuchs als 
die yon Sandb6den. Diese Unter- 
schiede verwuchsen sich etwa his zur 
Bliite. Bei einigen Herktinften yon 
sehr leichten Sandb6den waren je- 
doeh auch noch nach der Bliite deut- 
liche Unterschiede in der Wiichsig- 
keit zu beobachten. Die Unter- 
schiede zwischen Sand- und L6B- 
herkiinffen beruhen nicht nut auf 
einer langsameren oder schnelleren 
Entwicklung, sondern zeigen sich 
aueh im Habitus und der Masse des 
Krautes. fihnliche Beobachtungen 
wurden frfiher auctl schon gemacht. 
MERKENSCHLAGERS , , L u x u r i e r e n  de s 
erstenNachbaues", ZI~GL~Rs,,Fliich- 
tiger Modifikationswert" warden 
als Begleiterscheinungen des Abbaus 
angesprochen. Dieser Zusammen- 
hang ist jedoch durch das Zusam- 
mentreffen der Gebiete mit starker 
Zunahme des Virusbesatzes mit den 
L6B- und milden Lehmb6den zu 
erkl~ren (RONNEBt~CK 1953). KLAPP 
stellte bei I-Ierkiinften aus extrem 
ungiinstigen Gebirgslagen starke 
Wuchsst6rungen fest. Unter klima- 
tisch extremeren Bedingungen im 
6stliehen 0sterreich, in Ungarn und 
der SU treten starke Herkunffswert- 
~nderungen in Form yon Faden- 
keimigkeit auf (WE~ZL 195o ). Diese 
starken St6rungen traten in den 
eigenen Versuchen nicht auf, da 
solche extremen Lagen nieht erfaBt 
wurden. Vielmehr zeigten sich in 
der Staudenentwicklung gleitende 
i3bergange, die h~iufig kaum festzu- 
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stellenwaren.Nur wenn Sand- und L6Bherkiinfte neben- 
einander standen, wurdell die Unterschiede in der Ent- 
wicklung und der Wfichsigkeit deutlich. Die yon 
RSNNEBXCK festgestellten modifikativen Nachwir- 
kungen durch direkte Eillfliisse yon Boden und Klima 
werden dutch die vorliegenden Ergebnisse best/itigt 
ulld liegen im Nachbauertrag bei der auch yon 
R6NNXBECI( untersuchten Sorte Aquila in derselben 
Gr6gellordnung. 

Die yon G. Mt~LI.EI~ (1954) ver6ffentlichten Ergeb- 
nisse fiber die unterschiedliche Reaktion der Sorten auf 
avir6se Einflfisse des Erzeugungsortes entsprechen bei 
den vergleichbaren Sorten llicht in alien F/illen den 
eigellen Ergebnissell. Die Sorte Aquila zeigte ill Miin- 
cheberg im Vergleich yon gesunden Stauden im ersten 
Nachbau mit gesunden Stauden Herkunft GroB-Lfise- 
witz Ertragsunterschiede yon 22 %. Diese Feststel- 
lung entspricht den in Grol3-Lfisewitz gefundenen Er- 
gebnissen. Die Sorte Mittelfrfihe reagierte dagegen in 
Mtincheberg llur mit einer Ertragsdifferellz von 5 % 
und liegt damit weselltlich unter dell in den vorliegen- 
den Ergebnissen festgestellten 15 %. 

Die bisherige Unterschiitzullg des direktell Ein- 
flusses yon Boden und Klima (avir6ser EintluB) auf 
den Herkunftswe~t mug revidiert werden, da dieser 
zumindest tfir einige Soften von erheblicher Bedeu- 
tung ist. Als erste MaBnahme ist zu fordern, dab das 
gesamte Kartoffelsortiment untersucht wird, um erst 
einmal die stark reagierenden Sorten yon der Kar- 
toffelvermehrung auf leichten, trockenen Sandb6den 
auszuschalten. Eine deutliche Ertragssteigerung durch 
Ausschaltullg dieser Herkfinfte aus der Kartoffelver- 
mehrung bei Soften, die stark auf direkte Einflfisse 
yon Bodell und Klima ansprechell, ist zweifellos zu 
erreichen. 

2. Ein  B e i t r a g  zur  E r k l ~ r u n g  der un t e r sch i ed -  
l ichen E r t r a g s f / i h i g k e i t  yon P f l a n z k a r t o f f e l n  

bei g le i chem V i r u s b e s a t z  
Zweifellos hat aber nicht nur der Boden, sondern 

auch das Klima EinfluB auf dell Herkunftswert. Als 
Beitrag zur K1/irung der Frage, welche Bedeutung der 
Boden oder die Klimavorg/inge in ihrer Einzelwirkung 
ftir den Herkunftswert haben, wurden einige Klima- 
daten zum Vergleich herangezogell. 
Die Sorte Aquila wurde in allen drei 
Jahren gepriift und zeigte im Nach- 
bau der Jahre 195o und 1952 eine 
Ertragsfiberlegellheit der L6gher- 

o /  Jah r  kfinfte yon 15 % und 1951 yon 22/o 
gegenfiber dell Sandherkfinften. 

Aus beiden Gebieten sind die 
mittlere Temperatur, die Nieder- 195o/5I 
schlagsversorgung und die Sommer- 1951/52 
t age wiihrelld der Vegetationsperiode 1952/53 
in Tab. 13 zusammellgestellt. Die 
mittlere Temperatur w~hrend der 
Vegetationsperiode zeigt in allen drei 
untersuchten Jahren eillen um etwa ~ ~  h6heren 
Weft ffir das Gebiet der leichten B6den. Noch deut- 
licher kommen diese Unterschiede in der H~tufigkeit 
der Sommertage zum Ausdruck. Das Gebiet der 
leichten B6den hat in allen Jahren io Tage mehr mit 
einer Maximumtemperatur => 25 ~ C. Diese Unter- 
schiede sind in allen Jahren yon Gebiet zu Gebiet 
nahezu gleich. 

Betrachtet man dagegen die Niederschlagsmenge, so 
zeichnet sich das fiir den Nachbau giinstige Jahr 1951 
dutch 5o mm h6here Niederschliige des L6Bgebietes 
gegeniiber den Sandgebieten aus. Da die mittlere 
Temperatur w/ihrend der Vegetationsperiode und die 
Anzahl der Sommertage zwar yon Gebiet zu Gebiet 
recht unterschiedlich sind, nicht jedoch yon Jahr zu 
Jahr (Tab. 13), muB man annehmell, dab die Wasser- 
versorgung eine Hauptursache dieser Herkunftswert- 
~tnderungen ist. Die L6Bb6den stellten bei niedrigeren 
Temperaturen im Gegensatz zu den Sandb6den dell 
Kartoffeln bei etwa gleich hohen Niederschliigell 195o 
und 1952 das Wasser gleichmiiBiger zur Verfiigung. 
Das Jahr 1951 verst/irkte diese Unterschiede dutch die 
geringeren Niederschliige im Gebiet der leichten Sand- 
b6den. 

Ein weiterer Vergleich stfitzt diese Ergebnisse. Die 
Herkiinfte der Sorte Aquila wurden 1953 llicht nur in 
L613herkfinfte aus Sachsen/Anhalt und Sandherkfinfte 
aus Brandenburg getrennt, sondern auch in Sandher- 
ktinfte aus Mecklenburg (Bodenwertzahl ~ 25) und 
Herkfinfte yon schweren B6den Mecklenburgs (Boden- 
wertzahl >= 5o). Die Sandherkiinfte aus Mecklellburg 
weisen keinen so starken Ertragsabfall im Vergleich zu 
den schweren B6den auf (Tab. 14). Die Niederschlags- 
vers0rgung und die Temperaturen sind in diesem Fall 
auf leichten und auf schweren B6den gleich hoch. Es 
ist allerdings auch m6glich, dab die fruchtbaren Lehm- 
b6den durch eine bessere Niihrstoffversorgung den 
Herkunftswert beeinflussen. Auch durch die Meeklen- 
burger Herkiinfte kann dies nicht elltschieden werden, 
da die Salldb6den in Mecklenburg llicht so arm wie die 
in Brandenburg sind und die schweren B6den in Neck- 
lenburg nicht die gleiche Fruchtbarkeit wie die L6B- 
b6dell besitzell. 

Die Wasserversorgung stand schon einmal im Mittel- 
punkt der Betrachtungell fiber die Ursachen des Kar- 
toffelabbaus. Von der 6kologisch-physiologischen For- 
schungsrichtung wurde einer geregelten Wasserbilanz 
in der Pflanze gr6Bte Bedeutung beigemessen (ZI~.GLER 
1927, MERKENSCtlLAGER 1929---1932 ). 

Auch in der Sowj etunion wird Ileben der Tempera- 
tur w~threlld der Knollellbildung einer geregelten Was- 
serversorgung eine groBe Bedeutullg zugesprochen 

Tabelle 13. Witterungsangaben /i~r die leichten Bdden im si~dlichen Branden- 
burg und die L6flbSden in Mitteldeutschland aus den Jahren z95o--x952.  

Herk. 
Branden- 

burg 
leichte 
BGden 

Ertrag rel. 

I O O  
I C O  
I O O  

Herk. Niedersehlag* * 
Mitteld.* Apr.--Sept .  

L6B 
Er t rag  tel. 

L, B6denl L6B 
i 

115 335 317 
122 316 363 
115 348 335 

TemFeratur* * * 
Apr,--Sept .  

L. B6den[ L6B 

1 5 , 5  I 5 , 1  
I 5 , I  1 4 ,  5 
14,9 14,6 

Sorlliller rage* * * * 

Apr.--Sept .  

L. B6denl 

47,3 
46,0 
43,0 

* Ertragsvergleieh von Herkfinften der Sorte Aquila bei einem Virusbesatz VOlt o - - I 5%.  
** Mittlere Niederschlfige yon jeweils 7 Statiollen. 

*** Mittlere Temperatur yon je 3 Stationen. 
**** Mittlere Anzahl der Sommertage > 25 ~ C von je 3 Statiollell. 

L6B 

33,6 
33,3 
33,3 

(FAwoI~ow 1953, SCHUSTE~ 1954). Im ganzell gesehen, 
scheinen in der Sowjetunioll die (lurch direkte Ein- 
flfisse yon Boden und Klima hervorgerufenell Her- 
kunftswertiinderungen eine gr613ere Bedeutung zu 
haben als die vir6sell Einfliisse, Nach den vorliegenden 
Ergebnissell (Tab. 15), ist die Blattrollkrankheit im 
Durchschllitt der DDR mit 71 ~o entscheidend am Ge- 
samtvirusbesatz beteiligt. Im Gebiet Moskau--Lenin- 
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Tabelle x 4. Ertragsvergleich yon Hevk#n/ten aus verschie- 
denen Klimagebieten und yon verschiedenen Bodenarten 
(Herkun/ts- Versuch 1952, Nachbau in Grofl-I2~sewitz x953, 

Sorte Aquila, Virusbesatz 

Herkunft  

Standard 
Gr.-Liisewitz- 
L6B 
(Mitteldtschl.) 
Sehw. Boden 
Bdw. ~ 5 ~ 
(Mecklenburg) 
Leicht. Boden 
Bdw. ~ 25 
(Mecklenburg) 
Leicht. Boden 
(Brandenburg) 

Anzahl 
der 

Parz. 

2 I  

39 

18 

I6 

59 

Ert rag  

dz/ha rel. 

292 I6o 

307 lO5 

284 97 

275 94 

265 91 

-15%). 
Diffe- GD(p = 5%) 
renz 
dz/ha dz reh 

+I5  I4,o 

- -  8 13,6 

--17 14.o 

~-27 12, 9 

4,8 

4,7 

4,8 

4,4 

grad t r i t t  dagegen die Blattrollkrankheit  kaum auf, 
sondem nur  die Striehel- ulld Mosalkkrankheit. Die 
Kartoffeln k6nnen in diesem Gebiet jahrelang nach- 
gebaut werden, ehe ein merklicher Besatz mit Virosen 
auftritt .  Damit verlierell die Virosen auch die tiber- 
ragende Bedeutung far den Herkuiiftswert, und es 
t re ten die direkten Einfltisse yon Klima und Boden bei 
noch extremeren Klimaverh~iltnissen in den Vorder- 
grund. 

Tabelle 15. Der Anteil tier verschiedenen Viruskrankheiten 
am Gesamtvi~'usbesatz im Durchschnitt dee D D R .  Mittel- 

weft yon 5 Soften und 3 Jahren. 

Anzahl der Proben 2458 
Mittlerer Virusbesatz ~o r5,5 
davon : Blattroll 7i~ 

sehweres Mesaik 15O/o 
Strichel 11% 

Mischinfektionen 3 % 

Auch die im Sttdell der SU auftretenden starken 
Herkunftswert~inderungeii werden nach LYSSENKO 
(195I) vornehmtich durch avir6se Einfliisse des Stand- 
ortes hervorgerufen. In  diesem Fall soll die hohe Tem- 
peratur  w~thrend der Knollenbildullg die Herkunfts- 
wert~inderungen verursachen. 

In welchem Umfang der Boden Herkunftswertiillde- 
rungen hervorruft ,  bleibt der Erkeiintnis weiterer Ver- 
suche vorbehaltell. Auf jeden Fall wird llicht eiii ein- 
zelner Faktor  die Herkullftswert~nderungell verur- 
sachen, sondern Klima und Bodeii in ihrer  Wechsel- 
beziehung zueinander. 

Ob es sich bei dieser Ertragst~berlegenheit der L613- 
herktinfte bei gleich hohem Virusbesatz um eine Er- 
scheinung ira Sinne der Korrespondenz der Lagen 
ZIEGLERS handelt, kann nicht beurteilt  werden, da 
andere ertragsm~13ig ausgewertete Nachbauorte fehlen. 
Da auch G. ~fJLLER in Mtincheberg ~thllliche Ergeb- 
nisse mit Grog-Liisewitzer Material erzielte, ist anzu- 
nehmell, dab es sich nicht um relative Unterschiede 
des Herkunftswertes handelt, sondern um absolute. 
Der Herkunftswert  ist also ft~r 6kologisch unterschied- 
liche Nachbauorte wahrscheinlich der gleiche. 

I V .  S c h l u B b e t r a c h t u n g  

Dem Virusabbau wird heute in Deutschland die ent- 
scheidende Rolle fiir den Kartoffelabbau zugesproehen, 
so dab K6HLBR (I949) ZU dem Vorschlag kommt, den 
Begriff Virusabbau gleieh Abbau zu setzen. OPITZ 
(194o , S. 323), ein langj~ihriger Anh~nger der 6kolo- 
gischen Abbautheorie, formuliert diese Ansichten wie 

folgt : ,,Den durch die Einflt~sse des Klimas und sonsti- 
get Umwelt-Faktoren ohne Mitwirkung der Virus- 
krankheiten und ihrer 13bertdtger der I~artoffelpflanze 
etwa unmittelbar beigebrachten physiologischeii 
Schw~ichezusEillden kommt demgegent~ber nach den 
jetzigen sicher zutreffenden Ansichtell IIur eine unter- 
geordnete Bedeutung ft~r das Verhalten der sp~tteren 
Generation, also far den Pflanzgutwert der Kartoffel 
zu." Im anschlieBenden Satz lehiit er Herkuiiftswert- 
/inderungeii durch avir6se Einfliisse des Standortes 
mit folgenden Worten ab: ,,Der RiickschluB auf eine 
unmittelbare Wirkung von Ern~hrungs- oder anderen 
Faktoren auf den Zustand der Pflanze bzw. die Lei- 
stung der Pflanzknolle kann also fMsch geweseii sein." 
Diese Auffassung ist heute weit verbreitet. 

Wie die Ergebnisse vorliegeiider Arbeit zeigen, k611- 
nen auch unter den deutsehen VerMltnissen entgegen 
der bisherigen Anschauung neben dem Virusbesatz die 
avir6sen Einfliisse des Standortes eineii beachtlichen 
EinfluB auf den Herkunftswert haben. Der Herkunfts- 
weft der Kartoffel resultiert aus vir6sen und avir6sen 
Einfltissen des Standortes. Die gr6Bte Bedeutung ftir 
den Kartoffelbau haben allerdings die Virosen und die 
dutch sie hervorgerufenen Ertragsverluste, und nut  
unter  ung~instigen Stalldortsverh~ltnissen kSnnen emp- 
findliche Sorten st~irkere, durch avir6se Einflasse her- 
vorgerufeiie Sch~idigungen im Nachbau aufweisen. 

Sind diese durch avir6se Eiiifliisse des Stalldortes her- 
vorgerufenen Herkunftswertfiiideruiigen als Abbau zu 
bezeichnen ? Uiiter Kartoffelabbau verstehen wir einen 
fortschreitenden Leistungsverfall der vegetativ ver- 
mehrten Kartoffelpflanze (KLAPP 1933, KOI~LER 1949). 
In den vorliegenden Untersuchungen konnte nur fest- 
gestellt werden, dab Herkunftswert~inderungen durch 
avir6se Einflt~sse des Standortes als modifikative Nach- 
wirkungen m6glich sind. Aus den Versuchen yon 
G. NOLLgR (1954) geht jedoch hervor, dab der Her- 
kunffswert der Kartoffel sich auf S aiidb6den in Miinche - 
berg durch avir6se Einflt~sse des Standortes fortschrei- 
tend verschlechtert hat. Bei der Sorte Aquila wurde yon 
G. MOLLEI~ im Vergleich yon gesunden Stauden Her- 
kunft GroB-Liisewitz mit gesunden Stauden Herkunft  
Mtincheberg im ersten Nachbaujahr ein Ertragsunter-  
schied yon etwa 22 ~o und im drit ten Nachbaujahr von 
etwa 52 ~o festgestellt. Die durch avir6se Einfltisse 
des Standortes hervorgerufeiie fortschreiteiide Minde- 
rung des Wertes des Karto!felpflanzgutes ist also eine 
Erscheinung im Sinne der Definition des Abbaus. 

In neuester Zeit wird versucht, den Begriff ,,Kar- 
toffelabbau" auf einen fortschreitendeil, irreversibten 
Leistungsverfall zu beschr~inken. (KLAI~I ~ 1944, P. H. 
KRt~GER 1951 ). Diese auf den vir6sen Abbau zuge- 
schnittene Definition scheidet die bei mehrfachem 
Nachbau sich auch verst~rkendeii reversiblen physio- 
logischeil )inderungen des Herkunftswertes des Kar- 
toffelpflanzgutes aus dem Abbaubegriff aus. Wir miiB- 
ten dann fiir diese reversibleil modifikativen Naehwir- 
kuiigen einen neuen Begriff bilden. Der Komplex 
, ,Abbau" wttrde damit in einen irreversiblen uiid einen 
reversiblen Komplex zerlegt werden. Da die Trennung 
dieser beiden Komplexe nur sehr schwer m6glich ist, 
erscheint uns diese yon IZLAPP und P. H. KROOER vor- 
geschlagene Definition nieht zweckm~iBig. Man sollte 
auch weiterhin Ms Kartoffelabbau den Iortschreiten- 
den Leistungsverfall  der vegetativ vermehrten Kar- 
toffelpflanze bezeichnen. 



-~6. Band, Heft 9 Untersuchungen iiber den Weft der Pflanzkartoffeln 267 

Notwendig ist jedoch die Gliederung des Begriffes 
,,Kartoffelabbau" nach den Ursachen. MORSTATT 
(1925) schlug die Trennung des Begriffes in ,,Abbau- 
krankheiten" und ,,6kologischer Abbau" vor. Der 
yon KOHLER vorgeschlagene Ausdruck ,,physiogeller 
Abbau" ffir den nichtvir6sen, durch den umnittel- 
baren Einflug yon Boden und Klima hervorgerufenen 
Abbau ist klarer als der irreffihrende Begriff ,,6ko- 
logischer Abbau", da auch der vir6se Abbau vom 
Standort abh~tngig ist. 

In dieser Arbeit wurde versucht, ~nderungen des 
Wertes des Kartoffelpflanzgutes - -  also die St~rke des 
Abbaus - -  nach einmaligem Anbau in den verschie- 
denen Gebieten zu ermitteln. Es wurde der Begriff 
,,Herkunffswert" benutzt, der in der Einleitung als 
die Summe der Einflfisse des Erzeugungsortes auf die 
wachsende Kartoffelpflanze definiert wurde. Als Ein- 
flfisse des Erzeugungsortes sind der im Nachbaujahr 
feststellbare Virusbesatz und die dutch die unmittel- 
bare Wirkung yon Boden und Klima verursachten 
modifikativen Nachwirkungen zu unterscheiden. Es 
wird vorgeschlagen die avir6sen Einfifisse des Stand- 
ortes in normale und auBergew6hnliche Einflfisse zu 
trenneil. Die normalen avir6sen Einflfisse des Stand- 
ortes beziehen sich auf die ortsfibliche ]3estellung, 
Pflege, Dangung und Ernte bei gegebenen Klima- und 
Bodenverh/~ltnissen. Als auBergew6hnliche avir6se 
Einflfisse des Standortes sind f3berdfingung, besondere 
ErntemaBilahmen (Krautziehen), schlechte Bearbei- 
tung und Pflege und andere aul3ergew6hiiliche MaB- 
nahmen sowie stark yore Klima abweichende Witte- 
rung zu bezeichnen. 

Die allj/ihrlich auftretenden Ertragsverluste durch 
Viruskrankheiten sind vorl~iufig nut durch eine gut 
organisierte Pflanzkartoffelvermehrung und einen 
geregelten Pflanzgutwechsel zu vermeiden. Es ist 
allerdings zu erwarten, dab die Zfichtung in den 
n/ichsten Jahren ein gr613eres Sortiment yon Speise- 
und Futterkartoffelsorten mittelfraher - -  sp/iter Reife- 
zeit mit der Virusresistenz der Sorte Aquila zur Ver- 
fiigung stelien kann. Die Bedeutung der Virusresistenz- 
zfichtung demonstriert ein Vergleich der Tafel I und 2 
in Verbindung mit der Tabelle fiber den Ertragsabfall 
durch Virusbesatz. Die Erzeugung von virusfreiem 
Pflanzgut der Sorte Aquila bereitet keinerlei Schwierig- 
keiten. AuBerdem kann das neubezogene Pflailzgut 
dieser Sorte selbst in den starken Abbaugebieten 
mehrere Jahre nachgebaut werden, ehe ein st~irkerer 
Besatz mit Virosen auftritt. Da ein ausreichendes 
Sortiment yon viruswiderstandsf~ihigen Sorten noch 
nicht vorhanden ist, rnfissen die Ertr~ige durch die 
Erzeugung yon virusfreiem Pflanzgut der anfalligen 
Sorten in den Gesundheitsgebieten ffir einen plan- 
m~iBigen Wechsel des Pflanzgutes in den Abbaulagen 
gesichert werdei1. 

W~thrend bisher nur Gesundheits- und Abbaulagen 
unterschieden wurden (STREMME 1949) , ffihrte SCHICK 
(1952) drei Gebiete an: Gesundheits-, (3bergangs- und 
Abbaulage. Die Gesundheitsgebiete yon STREMME 
zeigeil kaum eine ~bereinstimmung mit den in dieser 
Arbeit dargelegteil Gebieten. Die Darstelluilgen yon 
SCHICK entsprechen dagegen im wesentlichen den 
eigenen Ergebnissen. Das Gesundheitsgebiet nach 
ScmcIr entspricht der Zone I, das ~lbergangsgebiet 
den Zonen II und n :  und das Abbaugebiet den 
Zonen IV und V, 

Die Zunahme des Virusbesatzes ist in den verschie- 
denen Gebieten nicht bei allen Sorten gleich hoch, 
sondern je nach Virusresistenz der Sorte verschieden. 
Die Virusresistenz der Sorten muB deswegen bei den 
Betrachtungen fiber die Eignung eines Gebietes zur 
Pflanzkartoffelvermehrung und fiber den notwendigen 
P flanzgutwechselmit einbezogen werden. FfirSorten mit 
hoher Virusresistenz w~ire eine Einteilung in drei Zonen 
ausreichend gewesen. B eider heute vorhandenen Virus- 
resistenz der zugelassenen Kartoffelsorten muBte je- 
doch eine weitere Aufgliederung vorgenommen werdeil, 

Ailhand der ermittelten Zatflen lassen sich die in 
Tab. 16 zusammengestellten Hinweise fiir die zweck- 
m~tl3ige Verteilung der Pflanzkartoffelerzeugung der 
verschieden viruswiderstandsf~thigen Sorten auf die 
Gebiete mit unterschiedlicher Zunahme des Virus- 
besatzes geben. In dieser Tabelle bedeutet ein q- Zei- 
chen, dab die Pflanzguterzeugung der angegebenen 
Anerkennungsstufe mSglich, ein --Zeichen, dab die 
Pflanzguterzeugung der angegebenen Anerkennungs- 
stufe nicht zu empfehlen ist. Aus den ermittelten 
Zahlen kann man ebenfalls einige Hinweise ffir den 
notwendigen Pflanzgutwechsel in den verschiedenen 
Gebieten ableiten. In Tab. 17 ist die zweckm~igige 
H~iufigkeit des Nachbaus anerkannten Pflanzgutes 
von Soften mit verschiedener Viruswiderstandsfiihig- 
keit in den verschiedenen Gebieten mit unterschied- 
licher Zunahme des Virusbesatzes dargestellt. 

Tabelle 16. Die zweckmtiflige Verteilung der P/lanz- 
karto]felerzeugung verschieden viruswiderstands]iihiger 

Sorten au] die Gebiete mit unterschiedlicher Zunahme des 
Virusbesatzes. 
Soften mit 

hoher mittlerer I geringer 
Widerstandsf~ihigkeit Zone WiderstandsfAhigkeit Widerst andsf/ihigkeit 

s. ~. ~:. Ilz.>:b. :. ~ ~ . .  s. ~.~i. II~. Nb. 

I + + + + + + + + + + _~ + 
II -r + + + + -[- + 
: i i  + + + 
iv  + + + 
v - - - - - - +  

-t- = Pfianzguterzeugung m6glieh 
- -  = Pflanzguterzeugung nicht zu empfehlen 

Tabelle 17. Die zweckmiiflige Hiiu/igkeit des Nachbaus 
anerkannten Pflanzgutes yon Sorten mit verschiedener 
Viruswiderstandsfiihigkeit in den Gebieten mi! unterschied- 

licher Zunahme des Virusbesatzes. 
Sorten mit 

Zone hoher Virus- mittlerer Virus- geringer Vilus- 
widerstandsffihigkeit widerst andsf~ihigkeit widerst andsf~ihigkeit 

I 2 --3 ] 2 I --2 
L 

II 2 I I --2 I 
III I --2 I 0 - - I  
IV I O--I 0 

O --I O 0 

Die Kontrolle der Pflanzgutqualit~it bezieht sich 
heute nur auf die H6he des Virusbesatzes. Nachdem 
die vorliegende~ Untersuchungen gezeigt haben, dab 
den avir6sen Einflfissen des Standortes eine beacht- 
liche Bedeutung ffir den Herkunftswert der I~artoffel 
zukommt, mfiBte auch dieser Faktor bei der Pflanz- 
kartoffelvermehrung Ber~cksichtigung linden. 

Die in dieser Arbeit beschriebenen Unterschiede im 
Herkunftswert sind als Mittelwerte an einer gr613eren 
Anzahl yon Herkfinften festgestellt worden. Bei einer 
Durchsicht der yon denVersuchsanstellern ausgeffillten 
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Fragebogen ergab sich, dab als Dtingung im Durch- 
schnitt  40 kg N/ha, 36 kg P s O J h a  und 80 kg K~O/ha 
gegeben wurden. Obwohl selbstverst~tndlich Unter-  
schiede in der Dtingung, Bearbeitung usw. vorgekom- 
men sein werden, dtirften die errechneten ~Mittelwerte 
der Herktinfte yon vielen Versuchsanstellern den nicht- 
vir6sen Einflul3 yon Boden und Klima widerspiegeln. 

Wie oben dargelegt, werden die in vorliegenden Ver- 
suchen erfal?ten Herkunftswert~nderungen dutch avi- 
r6se Einfltisse des Standortes im Durchschnit t  aller 
Herktinfte vorllehmlich durch die Wasserversorgung 
verursacht.  Auch far  die Dfingung sind bereits Ent -  
wicklungsunterschiede im Nachbaujahr  festgestellt 
worden  (KRiiOER 1951, W0NSCHER 1952 ). Es ist also 
anzunehmen, dab es bei der Schwierigkeit der Tren- 
nung yon vir6sen und avir6sen Einfltissen auf den 
Herkunftswert  nut  noch nicht gelungen ist, auch 
Unterschiede im Er t rag  des Nachbaus als Folge der 
D~ngung festzustellen. R6NNEBECK nimmt  eine 
positive Wirkung des milden Lehmbodens an. Es 
wird jedoch nicht ein einzelner Fak to r  die avir6sen 
Herkunftswert~inderungen verursachen. Die Pflanz- 
kartoffel wird vielmehr durch ein vielf~ltiges Inein- 
andergreifen der Klima- und Bodenverh~iltnisse, die 
auBerdem noch dutch Bearbei tung und Dfingung 
ver/indert werden, beeinfluBt. 

Es kann selbstverst~indlich nicht gefordert werdell, 
alle Sandb6den yon der Kartoffelvermehrung aus- 
zuschlieBen, nachdem die Untersuchungen d e s  Her- 
kunftswertes ergeben haben, dab besonders die Her- 
kiinfte yon Sandb6den negative modifikative Nach-  
wirkungen aufweisen. Jedoch wird man dazu iiber- 
gehen rnt~ssen, die Erzeugung der Pflanzkartoffeln auf 
m6glichst guten B6den der Gesundheitslagen vor- 
zunehmen. Dis zu einer weiteren Kl~irung der Sortell- 
ansprtiche und der urs~ichlichen Faktoren far die 
HerkunftswertSanderungen dutch avir6se Einfltisse 
des Standortes sollten extrem leichte nnd trockene 
Sandb6den nicht zur Kartoffelvermehrung heran- 
gezogen werden. Es ist unbedingt zu fordern, dab 
Vermehrungsbest~nde unter  optimalen Bedingungen 
aufwachsen. Alle acker- und pflanzenbaulichen Mal3- 
nahmen, welche eine gleichm~iBige Entwicklung der 
Kartoffeln begtinstigen und damit  negative avir6se 
Einfliisse des Standortes ausgleichen, werden den 
Herkunftswert  ganstig beeinflussen. 

V. Z u s a m m e n f a s s u n ~  

Um einen f3berblick tiber den Wert  der in den ver- 
schiedenen Gebieten de~ D D R  erzeugten Pflanz- 
kartoffeln zu erhalten, wurden ftinf Versuchssorten 
einheitlicher Herkunft  in den Jahren 195o--I952 von 
etwa 1200 gleichm~iBig tiber das Gebiet der D D R  ver- 
teilten Versuchsanstellern einmal angebaut und dann 
nach GroB-Ltisewitz zurtickgeschickt. Die Auswertung 
von nahezu 2500 Proben ergab folgende Ergebnisse: 

I. Die Zunahme des Virusbesatzes ist je nach Sorte, 
J ah r  und Gebiet verschieden. I m  Gesundheitsgebiet 
yon Mecklenburg war selbst bei virusanf~tlligen Soften 
nur eine geringe Erh6hung des Virusbesatzes fest- 
zustellen, w~hrend im st~irksten Abbaugebiet  um 
Leipzig sogar sehr viruswiderstandsf~ihige Sorten eine 
Zunahme des Virusbesatzes auf mehr als 5o% auf- 
wiesen (Tafel I u n d  2). 

2. GroBe Gebiete mit  gleicher Zunahme des Virusbe- 
satzes wurden zusammengefaBt. Es ergab sich eine Auf- 

teilullg des gesamten Gebietes derDDRin ftinf Zonen mit  
unterschiedlicher Zunahme des Virusbesatzes (Abb. I). 

3. Dutch die Gruppierung der Herktinfte nach ihrem 
Virusbesatz wurde der durch Virosen hervorgerufene 
Ertragsausfall  bei Kartoffelbest~inden ermittelt .  I m  
Durchschnitt  yon ftinf Sorten wurde der Er t rag  bis 
zu einem Virusbesatz yon I 5 %  nur wenig verringert. 
Ers t  bei einem h6heren Virusbesatz t ra ten st~irkere 
Ertragsausf~ille auf (Tab. 9) .  Der virusbedingte Er- 
tragsausfM1 wurde unter  optimalen VerNiltnissen ftir 
den Kartoffelbau festgestellt. Es ist anzunehmen, dab 
unter  ungtinstigeren Verh~tltnissen tier Ertragsausfall  
lloch bedeutender ist. 

4. Neben dem Virusbesatz k6nnen auch avir6se 
Einfliisse die Leistungsf~higkeit der Pflanzkartoffeln 
ver~indern. Bei einer Gruppierung der Herktinfte 
nach Bodenarten brachten die L6Bherktinfte gegentiber 
den Sandherktinften beachtliche Mehrertr~ge. 

5. Der Herkunftswert  wurde in diesem Fall wesent- 
lich dutch die Wasserversorgung beeinflul3t. Wahr- 
scheinlich wird nicht nur dieser eine avir6se Fak tor  
den Herkunftswert  beeinflussen k6nnen, sondern alle 
Klima-, Boden- und Ern~hrungsfaktoren. 

6. Die Sor ten reagierten auf avir6se Einfltisse mit  
verschieden starken Herkunftswert~nderungen. 
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