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Aus dem Institut tiir Pflanzenztichtung GroB-Liisewitz der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin 

Untersuchungen fiber das Verhalten zentrab und s/idamerikanischer 
KartoffebSpecies nach Infektion mit dem Rippenbr iune-Stamm 

des Y-Virus (RBV) 
V o n  D I E T R I C H  R O T H A C K E R  u n d  I N G R I D  K A R I N  W I T T  

Mit 5 Abbildungen 

Unter den S. tuberosum-Kulturkartoffelsorten 
konnte bisher keine als extrem resistent oder reid- 
resistent auf der Basis ,,15berempfindlichkeit" gegen- 
tiber dem Rippenbr~une-S• des Y-Virus (RBV) 
erkannt werden. Es wurde lediglich bet einigen Sorten 
eine relative Resistenz festgestellt. 

Durch umfangreiche Untersuchungen an euro- 
p~ischem Kulturkartoffelmaterial mit Blattlaus- 
iibertragungen, Pfropfungen und mechanischen In- 
fektionen am Institut fiir Pflanzenzfichtung GroB- 

ment des Institutes ffir Pflanzenzfichtung GroB-Liise- 
witz. Eine zahlenlnaBige Ubersicht gibt Tabelle 1. 

Das zur Infektion verwendete Rippenbr~nne-Virus 
stammte bet allen Untersuchnngen aus der Sorte 
Ackersegen. Der ffir die mechanischen Infektionen 
verwendete PreBsaff stammte aus Pflanzen yon 
Nicotiana tabacum ,,Samsun", die mit einem yon 
Ackersegen isolierten RBV-Stamm infiziert worden 
waren. Zur Charakterisierung des Stamnles, der auf 
Tabak die allgemein bekannten Symptome verur- 

a b 
Abb. 1. S. demissum-S~nlinge. - -  a) Drei Wochen (27. 5.) nach der Infektion 

mit  RBV-PreBsaft mittels Farbspritzpistole; b) Nicht infiziert (Kontrolle). 

Lfisewitz wurden die bekannten Angaben best~tigt 
und auf eine groBe Anzahl weiterer Sorten ausge- 
dehnt (HAMANI~ 1959, WlTT unver6ffentlicht). 

Mit dem Ziele, fiir ziichterische Arbeiten hoch- 
resistente F0rmen zu finden, wurden im Laufe der 
Vegetationsperiode 1958 an vielen Herkiinften zen- 
tral- und siidamerikanischer Kartoffel-Speeies Re- 
sistenzprtffungen gegen RBV im Gew/ichshaus durch- 
gefi~hrt. 

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e  

Zur Vermeidung yon Wiederholungen wird das 
gepriifte Pflanzenmaterial, gruppiert nach Series und 
Species, nur in den tabellarischen ~lbersichten der 
Auswertung angegeben. Alle untersuchten Muster 
entstammen dem Primitiv- und Wildkartoffelsorti- 

Abbr ~, Ausschnitt aus der infizierten Partie yon Abb, la,  

sacht, werden die Inaktivierungstemperatur (Grenz- 
wert 6o~ und der Verdiinnungsendpunkt (Grenz- 
wert l:13oooo) angegeben. 

Die Reiser fiir die Pfropfungen wurden yon 
Ackersegen-Pflanzen geschnitten, die aus kranken 
Knollen im Gew~tehshaus angezogen und vorher auf 
RBV-Gehalt und das Nichtvorhandensein anderer 
Viren getestet worden waren. 

Yon den in die Priifung anfgenommenen Her- 
kiinften wurden je lO S~tmlinge in Pikierkisten bet 
einem weiten Pflanzenabstand angezogen und in 
einem m6gliehst jungen Stadium infiziert (Priifung I). 

Bet den ersten 332 Nummern erfolgte die 1.--3. In- 
fektion durch Abreibung mit Glasreibern in der Zeit 
zwischen dem 16. April und 11. Juni. Die letzten, 
etwas sp~tter angezogenen 112Nummern wurden 

Tabelle 1. Zusammenfassung dee RB V-Pei2fungen : Zahlenm/iflige Ergebnisse. 

davo~t gepr/ift als 
Anzaht 
msges. S~m- Steck- 

1knge Iinge 

gepriifte Species ] 27 ; 201 
gepriifte Her- 

kiinfte ~ 452 1611 
z EinscbiieBHch 88 Speciesbastarden. 

anf/illig widerstandsfghig 

Steek- S/im- Steek- 
linge insges, llnge Enge 

181 lo 6 4 

1551 65 59 6 

anf~!ig nach mech. Infekt. [ widerst, nach mech. Infekt, 

[ s ~ -  I s t e ~ - I .  ] s~m- I S t~k -  

26 19 16 [ 12 8 4 

5 4 o / 3 8 5 ]  371 731 6 7 ]  6 

S~m ~ 
insges, linge 

35 26 

548 3931 
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Abb. 3. S. simplici/oliurn. Stumpf der Piropfstelle auf Grund ether Amputation. 

Abb. 4. S. simplicilolium mit Stengelnekrosen. 

Abb. 5. S. simpliciloIiu~* mit Fleck- und Strahlennekrosen auf den B1/ittern. 

am 29. Mai bzw. 11. Juni durch ein zweimaliges Be- 
sprfihen mit PreBsaft mittels ether Farbspritzpistole 
infiziert. 

Die Anwendungsm6glichkeit der Farbspritzpistole 
wurde yon TIMIAN (1953, 1955) ftir die InfektioI1 yon 
Sgmlingen mit X-Virus-PreBsaft beschrieben. Bet 
Vorversuchen an Testpflanzen erwies sich diese Me- 
thode auch ffir die Illfektion mit RBV geeignet. Die 
Wirksamkeit dieser Methode vermitteln die Ab- 
bildungen 1 und 2 yon infizierten und nicht infizierten 

S~imlingen einer fiir Y-Virus hoch anf/illigen S. demis- 
sum-I-Ierkunft, die als Testpflanze benutzt wird. Die 
Pflanzen wurden am 6. Mat infiziert. 

Die Bonitierungen der infizierten Kartoffels~im- 
linge erfolgten etwa 2o, 3o, 5o und 7 ~ Tage nach der 
ersten Infektion. Hierbei wurden alle Pflanzen ent- 
Iernt, die auf Grund der Symptomausbildung als 
anf~llig erkannt werden konnten. Es verblieben nur 
die ~ulBerlich gesunden Pflanzen zur weiteren Prti- 
fung. Von den anfangs vorhandenen S~imlingen wurden 
8% getopft (6. 6.) und mit RBV-infizierten Reisern 
der Sorte Ackersegen gepfropft (1. Gruppe: 24.6.; 
2. Gruppe: 6. 8.). 

Dutch das Pfropfen wurde eine sehr strenge 
Selektion auf Resistenz erm6glicht. Die gepfropften 
Pfianzen wurden 30, 4 o, 80 und 11o Tage nach der 
Pfropfung bonitiert; es wurde dabei die Symptom- 
ausbildung all der Unterlage und auch am Reis be- 
rttcksichtigt. Sofern keine sicheren Symptome auf- 
traten, wurden Pflanzenteste durchgeffihrt. Dutch 
die Bonitierung und das Testen der Reiser tiber- 
prfiften wir noch einmal das zur Infektion verwendete 
Material. 

Ffir die Teste fanden die Pflanzenarten Nicotiana 
tabacum ,,Sarnsun", N. t. ,,White Burley", N. gluti- 
nosa, Datura tatula und Gomphrena globosa Verwei1- 
dung. Neben dem RBV konnte somit auch etwa vor- 
handenes X-Virus ermittelt werden. Bei Nachweis 
yon Y-Virus wurden die Pflanzen ebenfalls als an- 
fMlig verworfen. 

Im Sp~itsommer wurden dann noch weitere Klone 
aus dem WildkartoffeIsortiment geprtift, ftir die keine 
S~mlinge angezogen werden konnten. Die Anzueht 
erfolgte daher durch Sprol3stecklinge (Prfifung II). 
Vor der Infektion fanden zwei Bonitierungen statt. 
Dabei wurden abgestorbene Stecklinge und solehe 
mit Virussymptomen entfernt. Die in den Anzucht- 
k/isten verbliebenen gesunden Pflanzen infizierten 
wir durch ein zweimaliges Ubersprfihen mit RBV- 
haltigem PreBsaft mittels der Farbspritzpistole. 
Dieses Ger/it erwies sich aueh bet den Stecklingen 
als sehr wirksam, t3ereits bet der ersten Bonitierung, 
3 Wochen nach der Infektion, konnten mehr als 
5o% der Nummern als erkrankt entfernt werden. 
Von den je Nummer angezogenen 3 Stecklingen 
wurde ein Steekling geiopft und ein drittes Mal in- 
fiziert, diesmal dureh Abreibung mit Glasreibern. 
Nach der 2. und 3. Bonitierung und Selektion wurden 
die Pflanzen ohne Symptome geiestet. Die 4-Bo- 
nitierung und Selektion erfolgte unter Befiicksiehti- 
gung der Tesiergebnisse und der inzwischen noch 
sichtbar gewordenen Symptome etwa 85 Tage nach 
der 1. Infektion Etwa 15% der Stecklinge erwiesen 
sich als virusfrei und konnten Ms resistent gegen 
RBV angesehen werden. 

Tabelte 2. Schema i~ber AnFilligkeit und Resistem. 

" "-- Folgesymptome. ~ I __Anf~lligkeit/; oRauhm--saik I 0hneo Resistenz 
Akro- 

Initial- " I La nz oder ichel Symptome symptome ~ 1  ~ SstI nek N . . . .  

 o  eo:o I oOO 
v o r h a n d e n  = n S n n N n 
t wurde nieht beobachtet. 
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Tabdle 3. A n/iilliges Material (Sb; ~Sn; Lo): 
n = mit Initialsymptomen (Lokallisionen) 
L = Latenz 

Series Anzahl Pr~ifung I Prtifung I I  
Species Herkiinfte ~Y[ech. Inf. + Pfropfung an Sgmlingen Mech. Inf.  an Steeklingen (je 3), 

insgesamt (je xo), anf~illige Herkfinfte anf~illige Herkfinfte 

Bulbocastana 
S. bulbocastanum Dun. 
Cardiophylla 
S. cardiophyllum Lind. 
S. sambucinum Rydb. 

Pinnatisecta 
S. pinnatisectum Dun. 
Commersoniana 
S. chacoense Bitt. 

(S. boergeri Buk.) 
(S. caldasii) 1 
(S. garciae Juz. et Buk.) 
(S. horivitzii Buk.) 
(S. parodii Juz. et Buk.) 
(S. schickii Juz. et Buk.) 
(S. subtilius Bitt.) 

S. tari#me Hawk. 
Ser. Commersoniana wahrscheinl. 
S. chacoense ]3itt. 
A caulia 
S. acaule Bitt. 

(S. depexum Juz.) 
(S. punae Juz.) 
(S. schreileri Buk.) 

Demissa 
S. verrucosum Schlechtd. 
S. demissum Lindl. 

S. guereroeme Corr. 
Longi pedicellata 
S. stoloni[erum Schlechtd. 

(S. anlipoviczii Buk.) 
(S. longipedicellatum ]3itt.) 

Cuneoalata 
S. in]undibuliforme Phil. 

Megistacroloba 
S. megistacrolobum Bitt. 
S. raphani/olium Card. et Hawk. 
Ser. Megistacroloba (Species unbek.) 

Tuberosa (wilde Species) 
S. ambosinum Ochoa 
S. hurtzianum Bitt. ef Wittm. 

(S. macolae Buk.) 
S. microdontum Bitt. 
S. sirnplicilolium Bitt. 
S. soucupii Hawk. 
S. sparsipilum Juz. et Buk. 

(S. brevimucronalum Hawk.) 
S. vernei Bitt. et Wittm. 

(S. ballsii Hawk.) 

Tuberosa (kultiv. Species) 
�9 S. goniocalyx Juz. et ]3uk. 

(S. yabari Hawk.) 
S. caniarense Juz. et Buk. 
S. phure]a Juz. et Buk. 

(S. kesselbrenneri Juz. et Buk.) 

(S. rybinii) Juz. et Buk. 
S. stenotomum Juz. et Buk. 

S. ciecae Buk. 
Der Zfichter, 2 9. Band 

1 

1 
1 

1 

i3 

0_6 

1 

99 

2 

~. 5 
] 29 

22  

5 

8/4 n 
46/3 
47/1 , 47/3 
i6/2, n, 16/3 
91/1 
26/1 11 
3o/1, n; 3o/2 n; 30/4 
55/1, n; 
70/1 
lOO/13, loo/35 
lOO/4O 

i/1 n, 1/2 n, 1/3 n, i/4 n, 
i/5 n, i/6 n, 1/lO n, 1/12 n, 
1/13 n, 1/15, 1/16, 1/17 n, 
1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23 
12/1, 12/2 n, 12/3--5 
58/3, L 
64/1--3 

4o/1 
lo/1--15, lO/17, lo/2o--35, 
lo/37--49; lO/51; lO/52, 
lO/59, lo/6o, lO/62, lo/63, 
lO/65, lo/67--77, lO/79--89, 
10/92, 10/94--98, lO/lO1--1o3, 
ii/i--16 
65/2; 65/3 n 

23/2 n, 23/6, 23/8, 23/lo n, 
23/11, 23/18 
4/4 
22/6 

89/1, 89/3 
28/2 
1oo/25, loo/61 

24/1, 24/4 

43/1 
31/2, 31/4, 31/17, 31/18, 31/2o 
32/1 

41/3, 41/4 

15/4 
42/3 
85/1--5 
62/12--14, 62/17, 62/19, 
62/2-- 4 , 62/6, 62/8--1o 
19/1, 14/4-- 7 
45/1, 45/2 n, 45/7--9 
36/1, 36/3, 36/7--12, 39/13 L, 
36/14--23, 36/25--27 
63/1, 62/3, 63/4, 63/5 

88/1 

6/1 
96/1 

71/3 

8/!5 

too/29 

84/1; 84/2 

75/2 
24/,2 

95/1 
41/5, 41/6 
2/1 

62/7, 62/14, 62/15, 62,16 62/21 

45/2 , 45/4 

63/3 
18 
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Tabelle 3 (Fortsetzung) 

Series Anzahl Prfifung I Prfifung U 
Species Herkfinfte Mech. Inf.  + Pfropfung an Sgmlingen Mech. Inf. an Sfecklingen(je 3), 

insgesamf (je xo), anf~llige Herldinffe anf~illige Herkiinfte 

68/3, 68/22 S. macmillanii Buk. 
S. chaucha Juz. et Buk. 
S. luberosum L. 
subsp, andigenum Juz. et Buk. 

(S. molinae Juz.) 
S. curtilobum Juz. et Buk. 
Ser. Tuberosa (Spez. unbekannt) 

wahrscheinl, gr6Btenteils 
subsp, andigenum 

2 1  
6 

119 

2 
13 

68/1, 68/2, 68/5--8, 68/11--23 
7/3--8 
59/1 
3/1, 3/9, 3/11, 3/13, 3/14, 
3/17, 3/18, 3/2o, 3/21, 3/22 n, 
3/23, 3/28, 3/4 ~ n, 3/43 n, 
3/39--44, 3/46 , 3/47, 3/49, 
3/56, 3/65, 3/66, 3/68, 3/71, 
3/74, 3/76, 3/79, 3/81, 
3/83--85, 3/88, 3/89 n, 3/90, 
3/91 n, 3/93, 3/95, 3/98--1oo, 
3/lOl, 3/lo3 n, 3/lO5, 
3/lO7--1o9, 3/111, 3/113, 
3/116, 3/119, 3/122, 3/124, 
3/126--128, 3/13o---33, 
3/135--143, 3[147--M9, 
3/15o n, 3/152, 3/155, 3/158, 
3/162 

73/1, 73/2 
loo/6, lOO/9, 1oo/1o, lOO/18, 
lOO/21, lOO/24, lOO/45, 
100/46, lOO/50 100/51,100/53 

Speciesbastarde I 88 (Klone) 
1 Es handelt sieh hierbei nieht inn die Species aus der Series Juglandilolia. 

59/1 
3/lo , 3/44, 3/46--48 , 3/50, 
3/52, 3/53, 3]57 -6o ,  3/62, 
3/65, 3/66, 3/69, 3[7 o, 3/73, 
3/75--78, 3/8 o, 3/95, 3/96, 
3/lOO, 3/lO2, 3/lo 4 , 3/112, 
3/117, 3/121, 3/123, 3/125, 
3/129 n, 3/145, 3/173, 3/189 

6o/1 

lOO/38, lOl/3 

In beiden Prt~fungen (I und II) zeigten die an- 
f~illigen Pflanzen deutliches Rauhmosaik und Strichel- 
nekrosen (S). Vereinzelt lag Latenz (L) vor. 

Die Resistenz ~tuBerte sich bet dell mechanisch 
infizierten jungen S~mlingen (I) in 3 Typen: 

1. Keine Symptomausbildung, Pflauzentest nega- 
tiv. 

2. Lokall~isionen auf den eingeriebenen Bl~ttern, 
die h~ufig vorzeitig abgeworfen wurden (nur bet 
negativem Pflanzentest lag Resistenz vor). 

3. Akronekrose. 
Bet den mechanisch infizierten Stecklingen (II) 

wurden resistente Pflanzen nur mit Typ I beob- 
achtet. 

Bet den durch Pfropfungen infizierten Pflanzen (II) 
traten folgende Typen auf: 

1. Keine Symptomausbildung, Pflanzentest ne- 
gativ. 

2. Abwerfen (Amputation) des Reises (Abbil- 
dung 3). 

3. Akronekrose. 
4. Stengelnekrosen (Abbildung 4). 
5. Fleck- und Strahlennekrosen (Abbildung 5)- 
In der Auswertung wurde Typ 1 (keine Symptom- 

ausbildung) als Resistenztyp O = extreme Resistenz 
bezeichnet. Die Typen 2--5 (nekrotische Reaktionen) 
bet S~imlingen und Pfropfungen wurden als Resistenz- 
typ N = Llberempfindlichkeit zusammengefaBt. 

Bet den Typen 0 und N wurde noch das Auf- 
treten (n) bzw. Fehlen (o) von Initialsymptomen be- 
rficksichtigt, wie das Schema (Tabelle 2) zeigt. Falls 
nur ein Tell der geprtiften Pflanzen sich als resistent 
erwies, setzten wir in Tabelle 4 u. 5 die Herkunfts- 
bezeichnung in Klammern. 

Auswertung 
Eine 15bersicht tiber die anf~illigen Species gibt 

Tabelle 3.1 Geographisch geseheI1 sind die in dieser 
l~lbersicht aufgeftihrten anf~illigen Species auf Zentral- 
wie auch auf Stidamerika verteilt. 

Einige Arten (vgl. Tab. 41) blieben bet mehr- 
maliger mechanischer Infektion resistent und zeigten 
erst Ilach Pfropfung deutliche Symptome. Diese 
Herktinfte sind zwar getrennt aufgefiihrt worden, 
mtissen abet im Rahmen der Untersuchungen den- 
noch als anf~illig beurteilt werden. 

Weniger als die H~ilfte der als resistent bezeich- 
neten Herkttnfte (Tab. 51) zeigten bet der Prtifung 
yon S~tmlingen unter Berticksichtigung der geringen 
Pflanzenzahl j e gepriiffer Herkunft Homozygotie 
der Resistenz. Auch die Resistenztypen sind inner- 
halb ether Species gewissen Schwankungen bet den 
einzelnen Herktinffen unterworfen. Bet S. simplici- 

! Die ausfiihrlichen Herkunftsbezeichnungen werden 
auf Wunsch vom Institut fiir Pflanzenziichtung GroB- 
Liisewitz mitgeteilt. 

Tabelle 4- SiirnlingsherM~n/te, nach rnechanischer In/ektion ohne Symptome nach P/rop/ung an[iillig. 

Anzahl 
Series resistente N 
Species l-terkfinfte 

insgesamt No Nn 

Resistenztyp 

Oo On 

Nur bet mechanischer Infektion resistent 
A caulia 6 
S. acaule Bitt. 

(S. punae Juz.) 

Potyadenia 2 
S. polyadenium 

(1/i l), (1/12), 
(1/14), (1/18) 
(58/1); (58/2) 

27/4; 2716 
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Tabelle 5. Resistentes Material. 

Series 

Species 

Pinnatisecta 
S. pinnatisectum Dun. • 

S. ~amesii Tort. 
Commersoniana 
S. chaeoense Bit~c. 

(S. boergeri Buk.) 
(S. caldasii) 
(S. gibberulosum Juz. et Buk.) 
(S. perodii Juz. et Buk.) 
(S. horovitzii Buk.) 
(S. subtilius Bitt.) 

S. commersonii Dun.--2n=24 
(S, laplat@um ]3uk.) 

Series Commersoniana wahr- 
scheinl. S. ehacoense Bitt. 

Demissa 
S. spectabile Corr. 
Longi pedieellata 
S. stolonilerum Schlechtd. 

(S. ajuscoense Buk.) 
(S. antipoviczii Buk.) 
( S. longipedicellatum Bitt.) 
(S. malinchense Hawk.) 
(S. schenkii Bitt.) 

(S. tlaxcalense Hawk.) 
Tuberosa (wilde Species) 
S. maglia Schlechtd. 
S. simplic#olium Bitt. 

Tuberosa (kultiv. Species) 
S. tuberosum subsp, andigenum 

Juz. et Buk. 
S. macmillanii Buk. 

Nur als Steckling mechaniseh infizierL 

Anzahl 
resistente 
Herk~nfte 
insgesamt 

15 

No 

8/lo; (8/12) 
(46/1) 
47/2 

(26/2) 

(55/2); (55/3) 
(9/2) 

Resistenztyp 

Nn Oo 

71/11 

(8/2); (8/3) 8/8; 8]11~ 
(46/2) 

(51/4) 

91/21 

9/4; 9/5 

2 

2 

27 

(52/3) 

loo/2 (loo/14) 

(23/1); (23/4), 
(23/19) 

(4/9) 
22/8 
(25/1) 

37/1 

(31/7); (31/8); 
(31/9); (31/lo); 
31/12; 31/15 
(31/19) 

(3/3), (3/24) 

23/9 

56/1 

(52/2) 

66/21; 66/31 

23/2o, 23/22 
(23/5), 23/12, 
23/17 

4/2 (4/5) 4/6 
22/3, 22/9 
22/lo 
(29/1;) (29/2) 
29/3 

lo3/11 
31/1, (31/13) 

! 

(68/lO) 

On 

(8/~3) 

4/8; 4/lo 
22/1, 22/2 

/olium t rat  bei fast allen resistenten Pflanzen eine 
Amputation des Reises (Typ ~) auch llach wieder- 
holter Pfropfung auf. Es wurden dabei llicht nur 
�9 das Reis, sondern auch die durch die Piropfeinschnitte 
entstandenen Zungen am Stengel der Unterlage abge- 
stogen, so dab ein glatter Stumpf verblieb (Abb. 3)- 

Die Akronekrose (Typ 3) entsprach den bei Kultur- 
sorten nach Pfropfungen mit  Virustr/igern beob- 
achteten Absterbeerscheinungen der Triebspitzen. 

Die Stengelnekrosen traten allein oder in Verbin- 
dung mit den Typen 3 oder 5 bei verschiedenen Spe- 
cies auf (Abb. 4). 

Die Ausbildung yon Fleck- und Strahlennekrosen 
auf den B1/ittern (Abb. 5) wurden ebenfalls bei ver- 
schiedellell Species in Verbindung mit anderen Sym- 
ptomen gefunden. 

Wir hofffen, unter dem geprfiften Material, be- 
sonders unter den kultivierten Species, ResistellZ- 
tr/iger zu finden. Ob die als teilresistent befundellen 
3 Herkfinfte der Subsp. andigenum und yon S. 
macmillanii ill der darauf aufbauellden Ztichtungs- 
arbeit ihre Resistenz in geeigneter Weise vererbell, 
bleibt abzuwarten. Besonders geh/iuft t r i t t  Resistenz 
in den Series Commersoniana ulld Longipedicellata, 
auf, die ein viele tausende Kilometer voneillander 
entferntes Verbreitungsgebiet besiedeln. 

Fiir das normale Y-Virus war llach Untersu- 
chungen yon ST~ZZN~ (195o), Ross und Ba~R~cI~ 
(195o und 1951 ), COCKXRI~AM (i943) und COCKERI~aM 
und M'GI~EE (1946) Resistellz in den Series Com- 
mersoniana, Longipedicellata und Tuberosa ermittelt  
worden. Nach Ross (pers6nl. MKteilung) sind die 
auf Y-Resistenz ausgelesenen S. tuberosum • S. sto- 
loni/erum-Bastarde auch gegell RBV resistellt. Ver- 
schiedentlich wird Y-Resistellz bei S. vernei angegeben. 
Diese konnte in anderen Untersuchungell bei einer 
Anzahl Herkfillften unseres Sortiments sowie auch all 
Bastarden (S. tuberosum • 4 n S. vernei, S. phure]a • 
2n S. vernei) ffir dieses Virus wie auch in den eben 
beschriebellell Untersuchullgen fiir RBV nicht be- 
st/itigt werden. 

Verwullderlich ist es, dab unter den 2n = 24 chro- 
mosomigen kultivierten Kartoffelspecies, yon denen 
sich nach COCliEPJ~IAM S. phureja durch Y-Resistenz 
auszeichnet, auBer der einen Herkunft  yon S. 
macmillanii keine weiteren Resistenztr/iger gefunden 
werden konllten. 

Schlul3betrachtung und Folgerungen 
Bei dell Arbeiten wurde besollderer Wert auf die 

Prtifullg voll Siimlillgspopulationell aus Selbstullgen 
und Geschwisterkreuzungell m6glichst vieler Species 
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und I-Ierkt~nffe gelegt. An S~imlingell zeigei1 sich, 
wie bereits in frtiheren Arbeiten (WITT unver6ffent- 
licht) nachgewiesen wurde, erheblieh gfinstigere In- 
fektionserfolge bei verschiedenell mechalliseh fiber- 
tragbaren Viren. In vielen F~illen sind die im Sorti- 
ment gehaltenen Klolle nicht frei yon Viren, die 
eine richtige Diagnose erschweren, welln nicht sogar 
ullm6glich machen. 

Naeh unseren derzeitigen Kenntnissen geben hete- 
rogelle S/imlingspopulationen einen zuverlitssigeren 
AufschluB fiber etwaige Resistenzfaktoren als Klolle. 
Die Stecklingsprfifung sehen wir bei den beschriebe- 
nen, rnehr orientierenden Untersuchullgen llur als 
Notbehelf ftir Muster an, yon denen keine S~tmlillge 
angezogen werdell kfnnen.  

Ftir die weitere Resistenzzihchtung sollen neben den 
resistenten kultivierten Species besonders die Inexi- 
kanische Art  S. spectabile ulld das in Nordargentinien 
beheimatete S. simplici/olium (beide ebenfalls Y-re- 
sistent) benutzt  werden. 

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

W~hrend des Jahres 1958 wurden 613 Herkf~nfte 
yon 38 Species mit  insgesamt 5000 Eillzelpflanzen 
auf Resistenz gegen dell Rippenbr~unestamm des 
Y-Virus (RBV) geprfift.. 

Die Infektionen erfolgten an S~mlingen und SproB- 
stecklin.gen mechanisch durch Abreibung oder miftels 

einer Farbspritzpistole. Alle SAmlinge, die nach 
raehrmaligen Infektionell keille Symptome zeigten, 
wurdell mit einem Virusspellder gepfropft. 

Als resistent erwiesen sich eine Anzahl Herkfinffe 
aus den Series Commersoniana ulld Longipedicellata 
sowie S. spectabile (2Herk.) ,  S. pinnatisectum 
(1 Herk.), subsp, andigenu~ (3 Herk.), S. macmillanii 
(1 Herk.) und mehrere Herktinfte yon S. simplici- 
/olium. 
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Weitere Versuche fiber den Einflut3 der Jarowisation und des Kurztages 
auf die Entwicklung des Roggens 

Von A. LISTOWSKI und M. JESMIANOWICZ 

Die nachstehend geschilderten Ergebnisse wurden 
bet der Fortsetzung ullserer frfiherell Versuche 
(LISTOWSKI, 1958 ) tiber den EinfluB des Kurztags ant 
die Entwicklung des zu sp~ten Terminen ausges~tell 
Roggens nach vSlliger und tei lweiser  kfinstlicher 
Jarowisation erzielt. 

Der Autor konllte den von verschiedenen Forschern 
(Voss 1939, KRESS 1954, JUNGES 1957) aufgewiesellell 
Eillflul3 des Kurztags auf die Beschleunigung der 
gellerativen Entwicklung nicht feststellen, im Gegell- 
teil - -  es wurde yon ihm ein durchaus hemmender  
EinfluB festgestellt. Der Autor diskutierte in seiner 
Arbeit eingehend die erhaltenell Ergebnisse auf Grund 
der Hypothesen yon Pul~vls ulld GI~EGORY (1952) 
durch, wobei er annahm, dab die von ihm beobachtete 
Entwicklungsverzfgerung als Populationserscheinung 
betrachtet  werden sollte, in welcher kausal verschie- 
dene Reaktionen eillzelller Biotypen etwa gleiche 
ph~notypische Effekte verursachen. 

Der Autor ist der Meinullg, dab die gegellseitige 
Wirkung der Temperatur  und Tagesl~nge sowie deren 
EillfluB auf die Entwicklung der Pflanzen eille kom- 
plizierte Erscheinung ist, die sich durch verschiedell- 
artigell Verlauf ill Abh~ngigkeit yore Jarowisations- 
grade des Saatguts auszeichnet ulld wetter6 Ullter- 
suchungen erfordert. 

Die nachstehend geschilderten Versuche wurden 
als Gef~Bversuche im Jahre  1958 mit der Winter- 
roggensorte , , Instytuckie Frfihe", welche yon der 
Sorte ,,Putawslde Frfihe" abstammt,  durchgeftihrt. 

V e r s u c h  1. Kfinstliche Jarowisation, 7 Wochen, 
Aussaat am 2o. 5. Nach Entwic!dung des zweiten 
Blattes wurdell die Pfianzen lo  Tage (K1o), 2o Tage 
(K20) und 30 Tage lang (K30) 8sttindigem Kurztag 
unterworfen, w~hrend die Kontrollserie die ganze 
Zeit hilldurch im nattirlichen Langtag blieb. Die 
Temperaturvertei lung war in den erstell Entwiek- 
lungsphasen der Pflanzell wie folgt: 
I i i .  Mai-Dekade 

mitt lere Temper. 21,5 ~ Max. 28,4 ~ Min. 14,2 ~ C 
I. Juni-Dekade 

mittlere Temper. 14,7% Max. 2o,2 ~ Min. 9,4 ~ C 
II .  Juni-Dekade 

mit t lereTemper.  15,8 ~ Max. 20,8 ~ Min. 8 ,7~ 
I I I .  Juni-Dekade 

mitt lere Temper. 17,2 ~ Max. 21,8 ~ Min. 12,8 ~ C 
Aus den Angabell der Tab. 1 und 2 geht folgendes 

hervor:  
Der Zeitraum roll  7 Wochen kfinstlicher Jaro- 

wisation war lang genug, um unter Bedingungen 
hoher Temperatur  und des Lallgtags, denen die 
Pflanzen unmittelbar nach dem Aufgang ausgesetzt 


