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Fortgefiihrte Untersuchungen fiber den Nachweis des X.-Virus 
in Kartoffeldunkelkeimen. 

Von C. STAPP und R. BARTELS. 

Mit I Textabbi ldung.  

Die bisher yon uns angewandte  und  195o ver6ffent- 
lichte Methode, das X-Virus in Kar tof fe ldunkelkeimen 
nachzuweisen, bestand darin, die zu prfifenden Knol-  
]en ab  Janua r  in einem Keimschrank  bei 21 ~ C zum 
Treiben auszulegen und  den Pref3saft ihrer Dunkel-  
keime nach etwa 4 - - 5  Wochen mit  der serologischen 
Bl~t tchenmethode  auf X-Virus zu un te rsuchen  
(Dunkelkeimtest)  (5), (7). Die Sicherheit des Nach- 
weises lag damals  bei etwa 98%, d . h .  yon ioo im 
Dunkelkeimtes t  als , ,gesund" bewerteten Knol len  
erwiesen sich 2 im Naehbau  auf dem Felde als k rank .  
(Die Naehprfifung erfolgte durch Laubun te r suchungen  
auf serologischem Wege.) 1951 konn ten  wir die Fehl-  
boni t ie rungen auI rund  4~ und 1952 
liegen diese un te r  Beachtung weiterer Er fahrungen  
noch niedriger. Wir  k6nnen  uns daher der Ansicht  
yon ROLAND nicht  anschlieBen, der 1951 in einer Ar- 
beit (2) fiber den X-Virus-Nachweis auf serologischem 
Wege in Kartoffe lkeimen ~iuBert : . . . . .  es ist m6glich, 

in der Mehrzahl der F~tlle das X-Virus in Kartoffel-  
keimen auf serologischem Wege nachzuweisen, aber 
Ifir den s trengen Virusnachweis ist die Ver impfung 
der serologisch negat iven  S~ifte auf Datum stramonium 
geboten"  1. Dieses Urteil gewinnt ROLAND auf Grund 
von Versuchen, die er mit  Keimen von I I  verschiede- 
nen, X-verd~ichtigen Kartoffelsorten durchffihrte. 
Zur Kontrol le  rieb er die mit  verdf inntem,  flfissigen 
Serum getesteten Keimsiifte auf Datura stramonium 
ab und erhielt mit einer Ausnahme gute l~bereiI1- 
s t immung  seiner serologischen Ergebnisse. Angaben  
fiber Knollenzahl ,  Jahreszeit  der Unte rsuchungen  und 
vor allem der Ke imtempera tu r ,  auf deren ausschlag- 

1 Der Originaltext der betreffenden Stelle lautet :  
�9 . . on pent  dire qu' i l  est possible, dans la pluspart  des 
cas, de d6tecter par voie s4rologique, le virus X dans les 
germes de tabercules mais que, pour nne recherche 
rigoureuse du virus, l ' inoculation, sur Datura stremonium 
des jus ~ s6rologie n6gative s'impose. 



~2. Band, Heft io/ii Untersuchungen fiber den Nachweis des X-Virus in Kartoffeldunkelkeimen. 299 

gebende Bedeutung wir bereits 195o hinwiesen, werden 
nieht gemacht. Daher dfirfte die aus seinen Versuchen 
gezogene Schlugfolgerung ffir den strengen Virus- 
naehweis bei Innehaltung der yon uns Iestgelegten 
Bedingungen als fiberholt anzusprechen sein. 

Trotz der relativ hohen Sicherheit hat te  unser Ver- 
fahren bisher den Nachteil, dab die Kartoffeln erst 
am Ende der Keimruhe und nicht unmittelbar nach 
der Ernte im Herbst geprfift werden konnten, wie es 
ffir den Zfichter oder Vermehrer zum Zweck eines 
frfihzeitigen fdberblicks fiber den Gesundheitszustand 
seines Pflanzgutes wfinschenswert sein dfirfte. Das 
Letztere ist nur durch Unterbrechung der Keimruhe 
mittels geeigneter, meist chemischer Behandlungs- 
methoden m6glich. Seit einigen Jahren findet die 
Rindite-Begasung nach DENNY (I) in steigendem 
Mal3e Verwendung, so dab wir im Winter 195o/51 
Keimversuche mit derart begasten Kartoffeln be- 
gannen. Das Ziel, die Vorverlegung des Termines ffir 
die Dunkelkeimtestung in die Herbstmonate, wurde 
bei 23 yon 3 ~ geprfiften Sorten im Monat Oktober be- 
reits erreicht (6). 

Um diese Befunde zu erh~irten mid zugleich zu prfi- 
fen, ob die Sicherheit einer frfihzeitigen Testung nur 
bei bestimmten Sorten gew~ihrleistet ist, bei anderen 
nicht, wurden die Versuche im Winter 1951/52 auf 
breiterer Basis mit rund 6oo0 Knollen wiederholt. 
Ihre Darstellung und die aus den Ergebnissen zu 
ziehenden Folgerungen sind Gegenstand der vor- 
liegenden Arbeit. 

Materia l  und Methodik .  
Nachstehende 31 Sorten aus den Reifegruppen 

,,sehr frtih" bis ,,sp~t" wurden geprfift 1 

S. fT. 
Erstling 
Sommerkrone 

f r .  
Friihbote 
Krebsfeste Kaiserkrone 
Oberarnbacher Friihe 

fr. --mfr.  
Frfihperle 
1V[arktredwitzer Frfihe 
Niederarnbacher Jakobi 

mfr. 
Bona 
Cornelia 
Direktor Johanssen 
Erntedank 
Flava 
Mittelfriihe 
Toni 

mfr.--msp. 
Wiga 

msp.--mfr.  
Heida 

rasp. 
Fichtelgold 
Jubel 
iA/[aritta 
Ostbote 
Robusta 
Sabina 
Urtika 
Voran 
Wekaragis 

msp.--sp. 
Heimkehr 

sp. 
Hochprozentige 
Immertreu 
Priska 
Ronda 

Neben den als X-Tr~iger bekannten Sorten Erstling, 
Krebsfeste Kaiserkrone, Direktor Johanssen und 
Jubel verwendeten wir nur X-krankes Knollen- 
material, das seit einigen Jahren yon uns vermehrt 
und bereits in den Dunkelkeimversuchen des Winters 
195o/51 getestet worden war. Auf diese Weise hat ten 
wlr die Garantie, dab s~tmtliche zum Keimen aus- 
gelegten Knollen tats~ichlich X-krank waren. 

Von September bis Dezember I95i wurde in jedem 
Mortar yon jeder Sorte eine bestimmte Knollenmenge 

1 Die alphabetische Reiheniolge ist nach Reife- 
gruppen getrennt, entsprechend der neuesten Auflage 
von SNaSLn: ,,Die zugelassenen deutschen Kartoffel~- 
soften" (4), festgelegt. 

mit Rindite (Sthylenchlorhyd r i n, Athylen d i chlorid, 
Tetrachlorkohlenstoff im Verh~ltnis yon 7: 3: i) be- 
handelt, ein weiterer Tell ab Oktober zur Kontrolle 
nicht begast und beide zusammen nach 48 Stunden im 
Keimschrank bei 21~ und rd. 85 % relativer Luft- 
feuchtigkeit zum Treiben ausgelegt. Da der sichere 
X-Nachweis bei nicht-begasten Kartoffeln, ausgelegt 
ab Januar, ohne weiteres gelingt (5), wurde in diesem 
Monat (1952) nur eine unbehandelte Serie angetrieben. 
Die monatlich angekeimte Knollenmenge richtete 
sich nach der Anzahl der geernteten Kartoffeln der 
einzelnen Sorten und war daher nicht gleich. 

Die Begasung erfolgte in Glaszylindern mit einem 
Inhalt von IO bis zu 33 Litern. Je nach Menge der zu 
behandelnden Knollen wurde ein groges oder kleines 
GeI~B gew~ihlt, damit die BeMlter immer bis zum 
oberen Rand geifillt waren. Die von DENNY vor- 
geschriebene Rinditemenge ist jeweils auI I kg Kar- 
toffeln bezogen, w~ihrend die Dosis bei unseren Ver- 
suchen auf i 1 begasten Raum berechnet wurde. Da 
i kg Kartoifeln im allgemeinen i 1 Inhalt einnehmen 
und bei uns nur vollkommen geffillte Gef~il3e ver- 
wendet wurden, dfirften die Relationen bei beiden 
Dosierungen etwa die gleichen sein. Die Zylinder 
wurden auf GtaspIatten gesetzt und zun~ehst am 
unteren Rand mit Vaseline abgedichtet. Vor dem 
Einffillen der Kartoffeln stellten wir in die Mitte des 
Zylinders eine mit Zellstoff locker geffillte R6hre aus 
Fliegengaze (siehe Zeichnung). Um diese R6hre herum 
wurden die Kartoffeln aufgeschichtet, die ben6tigte 
Rinditemenge (o, 5 bzw. o, 3 ccm pro Liter begasten 
Raum) auf den Zellstoff gegossen und das GefiiB so- 
fort mit einer Glasplatte verschlossen, wobei am 
oberen Zylinderrand wieder auf gute Vaselineabdich- 
tung geachtet wurde. Auf diese Weise erreichten wir 
in a 11 e n Schichten eine gleichm~gige Verteilung des 
Gasgemisches. Auch wurden Rinditeverluste infolge 
Verdunstung vermieden, die beim Betropfen von 
schichtweise zwischen die Kartoffeln gebrachtem 
Filtrierpapier vorkommen. Ein Entweichen des Gases 
wurde durch kr~iftiges Beschweren der oberen Glas- 

Abb. I, Sehnitt durch einen Zylinder ffir die 
Kartotfelbegasung. 

platte mit 2 Ziegelsteinen verhindert, eine Vorsichts- 
maBnahme, die wegen des Entstehens eines gewissen 
Gasfiberdruckes notwendig ist. Die Temperatur des 
Raumes, in dem die Begasung vorgenommen wurde 
und in dem auch die unbegasten Serien 48 Stunden 
lang lagerten, betrug gleichm~igig etwa I8 ~ C. 
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Die unterschiedliche Dosierung von o, 5 und o, 3 ccm 
Rindite wandten wir auf Grund unserer vorj~thrigen 
Erfahrungen an, weil sieh damals bei 8 Sorten (Erst- 
ling, Direktor Johanssen, Flava, Frtihperle, Mittel- 
frfihe, Niederarnbacher Jakobi, Oberarilbacher Friihe 
und Sabina) nach Begasung mit o, 5 ccm Rindite 
Keimseh~den eingestellt und sich gestauchte Dunkel- 
keime mit oft tiberm~tBigen Verzweigungen entwickelt 
hatten. Diese ScMden waren zwar ohne EinfluB auf 
die Nachweisffihrung geblieben, doch hatten sich da- 
durch unerwtinschte KeimverzSgerungen ergeben. 
Wie schon SCHULZE und FISCHNICI-I (3) feststellten 
und wir 1952 best~itigen konnten, ist das Reaktions- 
verm6gen der Knollen nicht nur sortenabhiingig, 
sondern auch je nach Jahreszeit, Herkunft und Reife- 
grad bei ein und derselben Sorte unterschiedlich, so dab 
sich keine allgemein gtiltige Anweisung hinsichtlich der 
gtinstigsten Dosierung des Rinditegemisches fiir die 
einzelnen Sorten aufstellen l~il3t. Auch unsere dies- 
j~ihrigen Versuehe erbraehten das gleiche Ergebnis. 
Die oben angefiihrten, im Vorjahre gescMdigten Sor- 
ten behandelten wir im September mit einer niedrigeren 
Dosis des Gasgemisehes, die weiteren Sorten ver- 
gleichsweise mit der hSheren und der niedrigen, wiih- 
rend ab Oktober nur die sehw~tchere Dosis benutzt 
wurde. Durch dieses Vorgehenhatten wir diesmal bei 
keiner Sorte eine Seh~idigung zu verzeichnen. 

Friihestens 4 ~  Woehen nach dem Auslegen im 
Keimschrank hatten die begasten Kartoffeln etwa 
4 cm lange Duilkelkeime gebildet, so dab dann die 
Untersuchung ihrer Pregs~fte mit der serologisehen 
Bliittchenmethode erfolgen konnte. ,,Negative" Knol- 
len, d. h. solche, deren Dunkelkeimtest negativ verlief, 
wurden im Verlauf des Januar erneut zum Keimen 
ausgelegt und naeh rund 5 Woehen noeh einmal ge- 
priift. Fiel dieser Test dann positiv aus, so galt der 
Nachweis in den vorhergehenden Monaten aus welter 
unten zu bespreehenden Griinden als nieht einwand- 
frei. 

Untersuchungsergebnisse. 
Im September wurden 26 Sorten mit o, 5 bzw. 

o, 3 ccm Rindite, ein Tell von ihnen auch mit beiden 
Dosierungen nebeneinander, begast. Von einer nicht- 
begasten Serie konnteil wir absehen, well diese 
Kartoffeln nach unseren frtiheren Erfahrungen wegen 
der tiefen Keimruhe etwa I I  Wochen bis zur Er- 
reichung der erforderliehen Keimgr6Be ben6tigten 
und ein solcher Zeitraum zur Auswertung der Prtifun- 
gen ftir die Praxis viel zu groB ist. 

In Tab. I ist der Untersuchungsbefunct der ver- 
schiedenen Sorten in der Reihenfolge ihrer Zugeh6rig- 
keit zu den einzelnen Reifegruppen zusammengestellt. 
Die in der Spalte ,,Anzahl" stehenden Zahlen - -  z. B. 
Erstling 47/47 - -  bedeuten, dab von 47 untersuchten 
Knollen 47 im Dunkelkeimtest positiv reagierten. 
Um einen guten Oberblick fiber die unterschiedlichen 
absoluten Zahlen zu gewinnen, ist in der n~ichsten 
SpaRe das VerhS.Itnis yon X-positiven zur unter- 
suchten Knollengesamtzahl in Prozenten errechnet; 
allerdings kommt den Prozentzahlen nur b ei g rS -  
Bere i l  K n o l l e n m e n g e n  eine wirkliche Bedeu- 
tung zu. 

Bei s~tmtlichen Sorten der September=Auslage lieB 
sich das Virus in alien F~illen nachweisen, wobei es 
gleichgtiltig war, ob die Kartoffeln mit 0, 5 oder 

0, 3 ccm Rindite behandelt worden waren. Bei 5 
weiteren Sorten, die infolge ihrer Sp~treife erst im 
Oktober begast werden konnten, gelang der X-Virus- 
Nachweis im November ebenfalls hundertprozentig. 

Werden zun~chst die monatlichen Testungen der 
Dunkelkeime na ch Begasung miteinander verglichen 
(s. Tab. 1), so f~tllt auf, dab der X-Virus-Nachweis bei 
den Knollen s~imtlicher im September begaster und 
im Oktober getesteter Sorten, sogar unabh~ingig von 
der Begasungsdosis, hundertprozentig gelungen ist. 
Das gleiche kann nieht von den Serien in den Monaten 
Oktober, November und Dezember gesagt werden. 
Ilier fallen einige wenige Sorten hinsichtlich der 
Sicherung des Nachweises aus. Im Oktober handelt 
es sich um 3 Sorten mit einmal 3 und zweimal je einer 
,,negativen" Knolle, im November um zwei mit je 
einer und im Dezember um nur eine Sorte mit einer 
,,negativen" Knolle. 

Dieses Ergebnis darf nun nieht zu der Annahme 
verleiten, dab die September-Begasung die gtinstigste 
sei, weil der X-Virus-Nachweis hier roll gesichert war, 
nieht aber in den Monaten Oktober bis Dezember. Es 
gilt n~tmlich zu berfieksichtigen, dab die Befunde des 
Vorjahres in dieser Hinsicht nicht mit denen vom letz- 
ten Jahr tibereinstimmen. Zwar war auch beider De- 
zember-Auslage nur eine Knolle einer Sorte durch die 
serologische Methode nicht erfaBt worden, bei der 
vom Oktober waren es 5 Sorten, bei deren Kilollen die 
X-Verseuchung nicht festgestellt werden konnte, und 
bei der vom September sogar 6 Sorten, bei denen der- 
artige UnstimmigkeitelI zu Tage getreten waren. 
Meist handelte es sich dabei auch um andere Sorten 
als in diesem Jahre. Unter Berficksichtigung der be- 
reits oben erwiihnten Feststellungen, dab die Kartoffel- 
sorten je nach Herkunft,  Reifegrad und anderen Fak- 
toren auf das Stimulans sehr unterschiedlich reagieren, 
ist dieses auch j~ihrlich verschiedene Verhalten nicht 
einmal verwuilderlich. 

Obgleieh die absolute Zahl der , , n e g a t i v e n "  Knollen 
in den einzelnen tIerbstmonaten gering ist - -  sie liegt 
meist bei 1 oder 2, seltener bei 3 - - ,  so muB folgendes 
in Betracht gezogen werden: Die Zuverl/issigkeit des 
serologischen Nachweises in den gonaten  Oktober 
bis Dezember besitzt nicht dell gleich hohen Grad wie 
diejenige der Prtifung in den gona ten  Februar bis 
M~rz, d. h. also nach normalem Abkliilgen der Keim- 
ruhe der Kartoffeln. Fiir die Praxis dtirfte diese ge- 
tinge Einbuge an Sicherheit ohne Belang sein, weil 
hier die Vorteile der Friihdiagnose tiberwiegen. Der 
Wissenschaftler wird aber diesem Umstand Reehnung 
tragen mfissen. 

DaB der Stimulierung in jedem Fall der Vorzug zu 
geben sein dtirfte, geht aus dem Vergleich der be- 
gasten mit den unbegasten Serien der Tab. x hervor. 
Jedenfalls finden sich in den unbegasten Serien weit- 
aus mehr Sorten mit ,,negativen" Knollen als in den 
begasten, und augerdem ist ihr Ailteil nicht selten 
noch h6her. 

Der besseren ldbersichtlichkeit wegen sind alle 
negativen Fiille nochmals in Tabelle 2 zusammen- 
gefaBt und durch die Resultate des Dezember-Ver- 
suches 195o (6) erg~inzt worden. Die Prozentzahlen 
geben hier den Anteil der ,,negativen" Knollen winder. 
Im Oktober reagierten bei 8 unbegasten Sorten bis 
zu 6 Knollen im serologischen Test negativ und im 
November bei I2 Sorten (davon 4 aus dem vorher- 
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Tabel le  2. Zusammenstellung der negativen Fdlle bei begasten bzw. unbegasten Sorten. 

Oktobe r  i 9 5 i  November  z95 i  Dezember  1951 Dezember  195o 

Mit Flava 28/29 3% Dir. Joh. 29/3 ~ 3% Immertreu 29/3 ~ 3% Priska 24/25 4% 
Rindite Marktr. ]?r. 27/3 o lO% Immertreu 27/28 4% 
begast Ur t ika  29/3 o 3 % 

Toni 28/29 3 % 

Unbegast 

Heida 26/27 4 % 
Sommerkr. 28/29 3% 
Obera. Fr. 22/24 8% 
Maritta 24/3 ~ 20% 
Ostbote 28/30 7 % 
Immertreu 27/29 7% 
Priska 3o/3i 3% 
Ronda 22/27 19% 

Erstling 25/28 I I% t~obusta 
Kr. Kais. 28/30 7% Urt ika  
Obera. Fr. 27/30 lO% Priska 
Marit ta 24/3 ~ 2o% Ronda 
~'rfihperle 27/29 7% 
N. Jakobi 28/29 3% 
Flava 29/3 o 3% 
Jubel 7/8 12% 

6/I2 50% 
29/3 ~ 3 % 
11/I3 I5% 
25/27 7 % 

Erstling 30/31 3% 
Kr. Kais. 28/30 7 % 
Bona 23/2612 % 
Toni IO/II 9% 
Marit~a 21/22 5% 
Voran 14/15 7% 
Ronda 25/26 4% 

I 

g e h e n d e n  Monat)  bis zu 6 Kno l l en .  I m  D e z e m b e r  da-  
gegen  w a r  n u r  e ine  Sor t e  mi t  e iner  , , n e g a t i v e n "  
K n o l l e  zu ve r ze i chnen ,  w~ihrend im D e z e m b e r  des  
V o r j a h r e s  w i e d e r u m  ein h o h e r  An te i l  an  Ausf~ l len  
bei  den  u n b e g a s t e n  Ser ien  zu f i nden  war.  

Auf  G r u n d  der  zwe i j~hr igen  Ve r suche  k a n n  also 
gesagt  werden ,  d a b  der  Uns i che rhe i t s f ak to r ,  de r  sich 
e rg ib t ,  w e n n  der  sero logische  N a c h w e i s  in die H e r b s t -  
m o n a t e  v o r v e r l e g t  wird,  n i e h t  s o r t e n b e d i n g t  
ist  und  d a b  er i m m e r  wesen t l i ch  ge r inge r  sein wi rd  bei  
begas t en  als  bei  u n b e g a s t e n  Knol l en .  E r  wird  sich bei  
T e s t u n g e n  zu dieser  J ah re sze i t  a b e r  n i ema l s  ganz  aus-  
s cha l t en  lassen,  und  es d f i r f t en  sich v o n  J a h r  zu J a h r  
u n t e r  den  e inze lnen  S o r t e n  dabe i  gewisse Versch ieden-  
he i t en  im V e r h a l t e n  zeigen. N a c h  unseren  b isher igen 
E r f a h r u n g e n  wird  abe r  der  U n s i c h e r h e i t s f a k t o r  k a u m  
je  so groBe A u s m a g e  a n n e h m e n ,  dab  d a d u r c h  die 
sero logische  B l~ i t t chenme thode  in ih re r  B r a u c h b a r k e i t  
ftir die P r a x i s  an  W e r t  ve r l i e r en  wfirde.  

e ine s t a r k e  R e a k t i o n  du rch  r ech t  u n t e r s c h i e d l i c h  h o h e 
V i r u s k o n z e n t r a t i o n e n  ausge l6s t  sein. U m  die r e l a t i v e n  
V i r u s m e n g e n  eines P reBsa f t e s  genaue r  b e s t i m m e n  zu 
k6nnen ,  bed ien t  m a n  sich des sog. Verd f innungs te s t e s ,  
d. h. v o n  d e m  zu u n t e r s u c h e n d e n  v i r u s h a l t i g e n  Pf l an -  
zensaf t  w e r d e n  V e r d f i n n u n g s r e i h e n  herges te l l t .  Das  
gesch ieh t  in der  g le i chen  Weise  w i t  bei  der  T i t e r -  
b e s t i m m u n g  eines Serums,  nur  dab  h ier  an  S te l le  des 
S e r u m s  der  Prel3saft  e n t s p r e c h e n d  v e r d t i n n t  wird.  
Die  l e t z t e  Stufe ,  bei  der  eben  noch  e ine  R e a k t i o n  
zwischen  Vi rus  und A n t i k 6 r p e r  m i k r o s k o p i s c h  er- 
k e n n b a r  ist,  gi l t  als V e r d f i n n u n g s e n d p u n k t  ( =  Ti ter ) .  
V o r a u s s e t z u n g  ffir die r i c h t i g e  B e w e r t u n g  ist  j e d o e h  
e ine  ffir a l le  V e r d t i n n u n g s s t u f e n  g l e i chb l e ibende  
Se rumdos i s ,  die  in u n s e r e m  Fa l l e  du rch  die S e r u m -  
b l i i t t ehen  gew~ihrleistet  wird.  

Die  v o r l i e g e n d e n  Dunke lke impre l3sa f t e  k o n n t e n  
schon aus  rein t e c h n i s c h e n  Grf inden  in dieser  F o r m  
infolge  ih re r  g r o g e n  Zahl  n ich t  al le  du rchgepr f i f t  

Tabel le  3. Ergebnis tier Untersuchungen iiber die unterschiedliche X,-Virus-Konzentralion in Dunkelkeimsd/ten der 
verschiedenen Sorten. 

S o r t e  

Ers t l ing  . . . .  
S o m m e r k r o n e .  
Fr f ihbo te .  . . i 
Krebsf .  K a i s k r . .  
Oberarnb .  Fr i ihe  
Fr i ihper le  . . . 
Mark t r .  Frfihe 
Nied.  J a k o b i  . . 
B o n a  . . . . .  
Cornel ia  . . . .  
Dir .  J o h a n s s e n  . 
E r n t e d a n k  . . . 
t : l ava  . . . . .  
Mi t t e l f r i i he .  . . 
Ton i  . . . . . .  

November I Dezember 
nieht 0,3 nicht 

] begast I Rindite begast 

I : 2 7  
I :  I I  
1 : 3  
1 : 3  
1 : 3  

I :  64 
I :  13 
I :  19 
I :  14 
I :  15 
1 : 1 2  
I :  12 

I :  88 I :  96 
, I :  328 I :  128 

I :  120 I :  I 3 
I :  88 I :  24 
I : 108 I : 24 
I :  75 I :  IO 
I :  96 I :  14 
I : 202 I : 37 
I :  256 I :  258 
1 : 9 8  1 : 4 0  
I :  128 I :  84 
I : 208 I : 72 
I :  60 I :  44 
I :  164 I :  60 
I :  1 3 6 1 1 : 7 6  

J a n u a r  
nieht 
begast 

I :  37 
I :  62 
1 : 9  
1 : 2 5  
1 : 1 5  
1 : 7  
1 : 7  
I :  74 
I :  49 
I :  15 
I :  27 
I :  42 
I :  62 
I :  24 
I :  50 

s o r t e  

W i g a  . . . . .  
H e i d a  . . . . .  
F ich te lgo ld  . . 
J u b e l  . . . . .  
M a r i t t a  . . . .  
Os tbo te  . . . .  
R o b u s t a  . . . .  
Sab ina  . . . .  
U r t i k a  . . . .  
Voran  . . . . .  
W e k a r a g i s .  . . 
H e i m k e h r  . . . 
Hochprozen t ige  
I m m e r t r e u .  . . 
P r i ska  . . . . .  
R o n d a  . . . .  

Oktober 
nieht 

begast 

1 :21  

I :  14 

I : 9  
i :  32 

1 : 2 9  
I :  23 
i :  56 
i :  16 
I :  I I  
1 : 2  

November 
0,3 nieht 

Rilldite begast 

I :  116 I :  5 ~ 
I :  81 I :  7 

9 I :  51 i :  
I :  2 2  I" 2 
I :  38 I :  4 
I :  42 I :  25 
I :  48 I :  I I  
I :  51 I :  16 
I : 13 I 13 
I 324 I 36 
1 2 6  151 
I 96 I 6 
I 264 I 96 
I 77 I 37 
1 6 9  1 2  
I 20 I 2 

Dezember 
0,3 nicht 

Rindite begast 

I 367 I :  43 
I 72 I : 38 
I 72 I : 20 
I 68 I : 68 
I 36 I : I I  

1 : 6  I 2 0  

I 18 I : 16 

I 14 I : 13 
I 136 I 21 
1 7 7  1 8  
I 96 I 13 
I :  240 I lO 5 
I : 49 I 43 
I :  34 ~ I 133 
I :  60 I 12 

Januar 
nieht 
begast 

I :  34 
I :  32 
1 :41  

I :  I0 
1 : 5  
1 : 8  

i :  15 
i :  38 
i :  27 
i :  19 
i :  61 
1 : 3  
1 : 3  
1 : 6  

In fo lge  der  h 6 h e r e n  U n s i c h e r h e i t s q u o t e  im  Nach -  
weis des  X - V i r u s  bei  n i c h t - b e g a s  t e n K a r t o f f e l n  
in den  M o n a t e n  O k t o b e r  bis D e z e m b e r  t a u c h t e  n a t u r -  
gem~iB die  F r a g e  auf,  ob  bei  d iesen  v i e l l e i ch t  ein so ge- 
r inge r  V i ru sgeha l t  in i h r e n  D u n k e l k e i m e n  vorl / ige,  da6  
er n ich t  i m m e r  m i t  H i l f e  de r  se ro log i schen  M e t h o d e  
e r f aBbar  sei ;  d e n n  u m  ein P r~z ip i t a t  h e r v o r r u f e n  zu 
k6nnen ,  ist  e ine gewisse  u n t e r e  V i r u s k o n z e n t r a t i o n  
V o r a u s s e t z u n g .  Aus  der  S t~ rke  der  Pr /~zip i t in-Re-  
a k t i o n  l~il3t sich zwar  in gewissem U m f a n g  auf  die  
S t~ rke  des  V i ru sgeha l t e s  sch l iegen ,  denn  es ist  e ine 
E r f a h r u n g s t a t s a c h e ,  dab  eine sehr  s c h w a c h e  Pr/ izi-  
p i t i n r e a k t i o n  im  a l l g e m e i n e n  du rch  eine ge r inge  Virus-  
m e n g e  bed ing t  i s t ;  im G e g e n s a t z  dazu  k a n n  j e d o c h  

werden .  Wi r  b e s c h r ~ n k t e n  uns desha lb  auf  eine gewisse 
Auswah l .  So w u r d e n  aus  den  be iden  jewei l s  im  Mona t  
a n f a l l e n d e n  Versuchsse r i en  pro  Sor t e  4 - - 6  Siif te  aus-  
gesuch t  und  zwar  j ewei l s  so lche  mi t  de r  s t i i rks ten  und  
so lche  m i t  de r  s chw~chs t en  R e a k t i o n ,  sowie 2 - -  4 m i t  
d a z w i s c h e n  l i e g e n d e n  W e r t e n .  Aus  den  Zahler t  der  
V e r d f i n n u n g s e n d p u n k t e  d ieser  P r o b e n  w u r d e  der  
D u r c h s c h n i t t s t i t e r  e r m i t t e l t  und  in Tabe l l e  3 in den  
e n t s p r e c h e n d e n  S p a l t e n  e inge t ragen .  

B e i m  Verg le i ch  der  T i t e r  de r  begas t en  und  n ich t -  
b e g a s t e n  K n o l l e n  I~llt  zun~chs t  auI,  dab  dieser  - -  bis 
auf  wen ige  A u s n a h m e n  - -  bei  den  u n b e g a s t e n  Kno l l en  
n i ed r ige r  l ag  als bei  den  begas ten .  Diese  A u s n a h m e n  
b e t r a f e n  die So r t en  Bona ,  Ers t l ing ,  J u b e l  und Ur t ika .  
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Bei den tibrigen 27 geprtiften Sorten lagen die Werte 
doppelt bis, wenn auch vereinzelt, zehnmal hSher als 
der Titer der unbehandelten Knollen. Ftir die Be- 
urteilung schien noch eine weitere Frage yon Belang, 
n~mlich die, wieweit die Dauer der Keimentwicklung 
der beiden Serien fiir die Steigerung der Titerwerte 
von Bedeutung ist. Denn die begasten Sorten konnten 
teilweise bis zu 2�89 Wochen eher als die unbehandelten 
getestet werden. Die eben genannten Unterschiede 
blieben jedoch - -  im Durchschnitt gesehen - -  sowohl 
bei gleichen als auch bei verschiedenen Keimzeiten 
bestehen. 

Demnach ist die unterschiedliche Keimdauer der 
unbegasten Knollert ohne Bedeutung. Dagegen 
scheint aber die vielleicht zu geringe Viruskonzen- 
tration im Prel3saft, wenn auch nicht immer oder 
nicht allein, ftir den negativen Ausfall des serolo- 
gischen Testes verantwortlich zu sein. So hatten 
z. B. die , , u n v o l l s t ~ n d i g "  getesteten Sorten Frfihperle, 
Krebsfeste Kaiserkrone und Oberarnbacher Frfihe in 
der unbegasten No v e m  b e r -  Serie nur den geringen 
Safttiter von I : 3, Jubel, Priska und Ronda sogar den 
noch niedrigeren von I : 2 und Maritta den yon I : 4. 
In allen diesen Fgllen diirfte eine subminimale Virus- 
konzentration in den , ,negativen" Knollen vorgelegen 
haben, zumal diese niedrigen Titer noch ,,Durch- 
schnit tst i ter" sind ! Ob das auch bei Urtika mit einem 
Safttiter yon 1 : i  3 der Fall sein kann, ist fraglieh, 
denn gerade hier liegt der Titer der begasten Knollen 
auch nicht h6her, t rotzdem ist die Testung dabei 
hundertprozentig positiv. 

Wir k6nnen aber aus den gesamten Versuchen 
welter folgern : Ftir die Vorverlegung des Dunkelkeim- 
testes in die Herbs tmonate  ist die Rindite-Begasung 
deshalb gtinstig, well sie neben der Stimulierung, die 
zugleich die Keimdauer verktirzt, in den meisten 
F~illen eine Erh6hung des Virusgehaltes in den Dunkel- 
keimen verursacht und damit tiberhaupt erst die 
M6glichkeit schafft, in dieser Zeitspanne den sero- 
logischen Nachweis mit einer ffir die Praxis ausreichen- 
den Sicherheit zu ffihren. - -  In  diesem Zusammenhang 
sei noch auf Untersuchungen yon SCtlULZE und 
FlSCHNICI-I (3) hingewiesen, die stoffliche Umwand- 
lungen in Rindite-begasten Kartoffeln betreffen. 
Danach sollen keimf6rdernde Mittel zun~ichst die das 
Auskeimen hindernden Hemmstoffe  zerst6ren. 
,,Gleichlaufend finden stoffliche Umwandlungen in 
der Knolle statt ,  von denen der Erh6hung des Gehaltes 
an Zucker, Vitamin C, Glutathion und wahrscheinlich 
auch all Tryptophan,  als Vorstufe des Wuchsstoffes 
/3-Indolylessigs~ture, eine besondere Bedeutung zu- 
zumessen ist". Es liegt daher fiir uns nahe, die Er- 
h6hung des Gehaltes bestimmter Aminosiiuren durch 
das Stimulans mit der Erh6hung des Virusgehaltes in 
den Dunkelkeimen begaster Knollen in Zusammen- 
hang zu bringen. Gemeinsame Untersuchungen in 
dieser Richtung sind eingeleitet und lassen interessante 
Aufschliisse fiber das angeschnittene Problem er- 
warten. 

Zusammenfassung. 
In zweij~ihrigen Versuchen wurde geprtift, ob der 

bisher nur nach dem normalen Abklingen der Keim- 
ruhe ab Februar gesicherte serologische Nachweis des 
X-Virus in Kartoffeldunkelkeimen (Dunkelkeimtest) 
durch Rindite-Begasung in die Herbstmonate  vor- 
verlegt werden kann. 

Bei 26 begasten Sorten der Reifeklasse sehr friih 
bis mittelsp~tt gelang der Nachweis im Oktober in 
allen Fiillen; bei 5 Sorten, die infolge ihrer Sp~ttreife 
erst im November gepriift werden konnten, f i e lde r  
Test ebenfalls einwandfrei positiv aus. In vorj~ihrigen 
Untersuchungen an 3o Sorten konnte bei 23 der 
X-Virus-Nachweis sicher gefiihrt werden. In beiden 
Jahren bat ten jedoch die jeweiligen Sorten nicht 
gleich reagiert. 

Es waren immer nur einzelne oder doch nur einige 
wenige Knollen der jeweils gepriiften begasten Sorten, 
die im H e r  bs t  mit Hilfedes serologischen Testes nieht 
als virusverseueht erfaBt werden konnten. Der dabei 
zutage getretene Unsicherheitsfaktor in der Diagnose 
ist nicht sortengebunden, sondern kann von Jahr zu 
Jahr hinsichtlich der Sorten Schwankungen und 
Wechsel aufweisen, darfte aber in seinen AusmaBen 
so gering bleiben, dab die frtihzeitige Anwendung der 
serologischen Nachweismethode ftir die Praxis nicht 
in Frage gestellt ist. 

Ein Vergleieh zwischen Rindite-behandelten und 
unbehandelten Sorten ergab die eindeutige Uber- 
legenheit der Rindite-begasten Sorten ftir den sero- 
logischen Nachweis. 

Von 31 begasten und unbegasten, auf ihren Virus- 
gehalt in Dunkelkeims~tften gepriiften Sorten besagen 
27 einen erh6hten Virusgehalt in den Dunkelkeim- 
s~ften begaster Knollen. 

Nicht nur zur Gew~ihrleistung eines ffir die Praxis 
ausreichend sieheren serologischen Virustestes im 
Herbst  ist deshalb die chemische Stimulierung der zu 
untersuchenden Knollenproben anzuraten, sondern 
in a l l e n  F~llen yon Dunkelkeimpriifungen. 
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