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(Aus der Biologischen BundesanstaIt. Institut fiir Virusforschung, Celle.) 

Der Solanum demissum,Bastard ,,A 6" als Testpflanze 
verschiedener Mosaikviren. 

Von E. KOHLER. 

Mit I5 Textabbildungen. 

Im folgenden wird fiber Untersuchungen berichtet, 
mit denen die Absicht verfolgt wurde, noch bequemere 
Testpflanzen zum Nachweis der verschiedenen Kar- 
toffelmosaikviren aufzufinden, wie fiberhaupt das 
ganze Testverfahren zu verbessern. Zum Nachweis 
des A-Virus hafte sich in den Versuchen des Verfassers 
ein bestimmter Stamm von Sola~cum den~issum als be- 
sonders wertvolI erwiesen. Als ein Mangel erschien es 
jedoch, dal? diese Art besonders hohe Ansprfiche an 
das Licht stellt, so dab nicht nur die Aufzucht yon 
S/imlingen im Winter sehr schwierig ist, sondern auch 
das Wachstum ~ilterer Pflanzen im Herbst zum Still- 
stand kommt und deren Bl/itter schon Ende Oktober 
zum Testen unbrauchbar werden. Es lag daher nahe, 
Bastarde aus Kreuzungen von Solarium demissum mit 
Kulturkartoffeln auf ihre Eignung zu prfifen in der 
Erwartung, dab sich darunter Forrnen mit den ge- 
wtinschten Eigenschaften betinden wfirden. Die Prfi- 
fungen wurden dann noch auf die anderen Mosaik- 
viren ausgedehnt, nachdem sich bei einzelnen Bastar- 
den gezeigt hatte, dab sie aul3er dem A-Virus auch 
n0ch andere Mosaikviren dutch die Bildung deutlicher 
Prim~rherde auf den eingeriebenen Bl~ttern anzeigen. 
Diese sehr viel Zeit und Material beanspruchenden Prfi- 
fungen sind noch nicht abgeschIossen. Unter den vielen 
geprtiften Bastarden ragt der Stamm A6 hervor; 
fiber die mit ihmerzielten Ergebnisse wird nachstehend 
berichtet. Auf seine Eignung wurde bereits in vor- 
laufiger Form aufmerksam gemacht. (t{{SHLER 1952 a). 

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

Zur Beimpfung der Blattfiedern (nachstehend kurz- 
weg als ,,BlOtter" bezeichnet) wird in folgender Weise 
vorgegangen. Die B1/itter werden zungchst mit 
Karborundpuder (Maschenweite40o) bestreut. Dann 
wird der dutch Auspressen im Porzellanm6rser ge- 
wonnene unverdfinnte Pflanzenrohsaft durch Auf- 
reiben mit einem Glasreiber auf die BlOtter, und zwar 
auf deren O b e r -  u n d  U n t e r s e i t e n  verimpft l .  
Der dabei ausgetibte Druck soll so schwach sein, dab 
nach M6glichkeit keine Kratzer oder andere Reib- 
sch~den entstehen. Nach dem Einreiben werden die 
Bt~tter unter einem Wasserstraht beiderseits grfind- 
lich abgesptilt, um den Impfsaft zu entfernen. Die 
Bl~ttter werden dann mit der Oberseite nach oben in 
feuchte Petrischalen gelegt. Diese werden wie Iolgt 
vorbereitet: anf den Boden der Schale kommt ein 
niedriges Po]ster ans kleinen Schnitzeln von Filtrier- 
papier, und darauf wird ein passend zugeschnittenes, 
kreisf6rmiges Stfick Filtrierpapier gelegt. Zum Tr~n- 
ken des Filtrierpapiers wird dann Wasser in die Scha- 

1 Einen Glasreiber hat zuerst SaI~UEi. (Ann. Appl. 
Biol. 1931, 18, 494) als Impfinstrument verwendet; er 
tr~igt eine aufgerauhte Reibfl~iche. Unser Reiber ist 
io cm lang. Herstellerfirma: Sternkopf und 1Rieth, Lii- 
beck, Schwartauer Allee 136. 

len gegeben. Das fiberschtissige Wasser l~13t man ab- 
fliegen. Bei l~ngerer Versuchsdauer ist es yon Zeit zu 
Zeit notwendig, das verdunstete Wasser mit einer 
Pipette zu ersetzen ;das Austrocknen des Papiers muff 
unbedingt vermieden werden. Die Schalen werden bei 
2o~ im temperaturkonstanten Raum mit Dauer- 
beleuchtung auf einem Tisch ausgelegt. Als geeignete 
Lichtquelle erwies sich eine Kombination aus drei 
handelsfiblichen Leuchtr6hren. Die Lichtintensit~t 
in Tischh6he soll 5oo- - IoooLux  betragen. (Bei 
Testung im Gew~tchshaus, wobei auf die Fernhaltung 
direkten Sonnenlichtes yon den Schalen zu achten ist, 
entwickeln sich die Symptome u. U. mit starker Ver- 
z6gerung; auch ffihren die im Gew~ichshaus unver- 
meidlichen Temperaturschwankungen zur Bildung 
yon l~stigem Kondenswasser auf der Innenseite der 
Schalendecke], wodurch die F~ulnis beg/instigt wird.) 
Auf jeden Fall empfiehlt es sieh, die Schalen mit dem 
eingelegten, noch nicht befeuchteten Filtrierpapier 
vor dem Gebrauch trocken zur sterilisieren. Das Fil- 
trierpapier kann mehrma/s verwendet werden. 

Der Stamm A 6 ist ein aus der Bastardierung So- 
larium demissum X Aquila hervorgegangener S~im- 
lingsklon der Aussaat 1948 und wird dutch Knollen 
(oder Sprol?stecklinge) im Gewgchshaus vermehrt. 
Der Aufbau seiner Laubsprosse mit ihren ziemlich 
breiten Bl~ttern und Fiedern gleicht etwa dem yon 
Kulturkartoffeln. Daneben besitzt er aber noch 
st6rende ,,Wildeigenschaften"; die Ausl~tufer sind sehr 
]ang und die Knollen klein, wenn auch gr613er als die 
von Solanum demissum. Auch nach der meist reich- 
lichen Blfite bilden die Laubsprosse im Gew&chshaus 
arl ihrem Oberteil lebhaft wachsende Seitentriebe. Die 
Knollen werden sehr spgt angesetzt, die Pflanzen be- 
anspruchen daher den Gew~chshausraum monatelang. 
Zur Gew~ichshauskultur sind einfache Tont6pfe zu 
empfehlen. 

Die Reaktionsf/ihigkeit der Bl&tter auf die Virus- 
beimpfung wird durch st~rkere Besonnung empfind- 
lich gehemmt, Es ist daher notwendig, die Versuchs- 
pflanzen vor st~rkerer Besonnung im Gew~chshaus zu 
schfitzen. Am besten zieht man sie w~hrend des Som- 
mers ganz im Schatten auf. Dies gilt nicht ffir die 
Vermehrungspflanzen; diese bedfirfen zur Knollen- 
bildung normaler Lichtmengen. Der Stature vertr&gt 
auch die Winterkultur im Gew&ehshaus, und Knollen 
k6nnen dann im April geerntet werden. 

E r g e b n i s s e .  

A-Virus. S&mtliche F1-Pflanzen der Kreuzung 
Sola~um demissum >< AquiIa reagieren an den ein- 
geriebenen Bl/ittern mit nekrotischen Prim~rherden 
~hnlich wie S. de missum, wenn auch bezfiglich In- 
fektionsh&ufigkeit und Ausbildung der Herde zwischen 
den einzelnen St~mmen Untersehiede festzustellen 
sind. 



I 2 

Ahb. I. Infektionsflecke des A-Virus (Stamm Sab. g), 6 Tage nach der 
Impfung. Testung im temperaturkonstanten Versuchsraum bei Dauer- 

licht. 
Ahb. 2. Infektionsflecke eines Y-Virus, 14 Tage nach der Impfung. 

Testung i m  Gewachshaus. 

Der Stamm A 6 gehort zu den Bastarden, bei denen 
in wenigen Tagen viele und kraftige Herde auftreten. 
Die Herde sind von denen unseres alten demissur~z- 
Stammes S nur wenig verschieden. Auch gegen ver- 
schiedene Stamme des A-Virus ist die Reaktion die 
gleiche. Die Form der Herde ist etwa kreisfijrmig mit 
kleinen unregelma13igen Vorsprungen, ihre Farbung 
schwarzbraun (Abb. I I). Zuweilen enthalten sie an- 
fangs einen kleinen hellen Zentralfleck, der aber in 
Balde gleichfalls nekrotisch wird. I m  ubrigen sind die 
Rerde stets durchgehend nekrotisch (,,ausgefullt"). 
Sie setzen sich auf den Nerven als Strichelnekrosen 
fort. 

Y-TTims. Auf die verschiedenen Stamme des Y- 
Virus war die Reaktion der F,-Bastarde sehr uneinheit- 
lich; die wenigsten, darunter A 6, antworteten mit der 
Bildung deutlicher Einzelherde auf alle Y-Stamme, 
wahrend andere Bastarde nur auf einen Teil der Y- 
Stamme deutlich reagierten, zum gro13en Teil reagierten 
sie iiberhaupt nicht. 

Beim Stamm A 6 wurde festgestellt, daB die Y- 
Infektionsherde inder Regel spater als die des A-Virus 
erscheinen (nach 5-7 Tagen) ; bei manchen Stammen 

Die Abbildungen zeigen die Symptome auf der Blatt- 
oberseite nach Impfung der Blattoberseite, mit Ausnahme 
von Abb. 6, die ein nur auf der Unterseite geimpftes 
Blatt  von der Unterseite zeigt. 

Abb. 5 .  Iniektionsflecke eines mittelstarken X-Stammes. q Tage nach 
der Impfung. Testung im Gewachshaus. 

Abb. 6.  Infektionsflecke des X-Stammes Bs auf der Rlattunterseite, 
qTage  nach der Impfung. Nur  die Blattunterseite wurde eingerieben. 

Testung im ternperaturkonstanten Versuchsraum be1 Dauerlicht. 
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Abb. 3. Infektionsflecke des Y-Stammes Go 16, g Tage nach der Impfung. 
Testung im Gewachshaus. 

Abb. 4. Infektionsflecke des Y-Stammes DJ ,  9 Tagc nach der Impfung. 
Testung im Gewachshaus. 

war die Herdbildung zum Teil stark verzogert. Die 
Herde haben bei den meisten Y-Stammen die Form 
von Ringen ; diese sind von Anfang an nekrotisch oder 
sie sind zunachst dunkelgrun auf lichterem Hinter- 
grund, um dann allmahlich nekrotisch zu werden 
(Abb. 2 u. 3). Bei einzelnen Stammen kann die Ne- 
krotisierung der Ringe auch ganzlich unterbleiben. 
Auf gewjsse Stamine reagieren die Blatter mit ganz 
ahnlichen Herden wie auf das A-Virus, so daD eine 
Differentialdiagnose zunachst nicht moglich erscheint 
(Abb. 4). 

X-Virus. Die Impfungen an den Blattern der erst- 
jahrigen Samlingspflanze A 6 hatten zunachst mit 
allen 8 gepriiften X-Stammen einen guten Erfolg. Es 
bildeten sich sehr langsam nekrotische Herde von 
stark uneinheitlicher Form und GroDe, wie das sonst 
bei keinem anderen Virus zu beobacbten ist (Abb. j) .  
Bei den Pflanzen des zweiten Jahres war der Infektions- 
erfolg jedoch zunachst unsicher, und die Impfungen 
fiihrten nur bei einem Teil der X-Stamme zur Bildung 
nekrotischer Herde, bei einem anderen Teil fielen sie 
sogar ganzlich aus. Dies wurde aber anders, ais die 
V e r i m p f u n g  a u f  d e n  B l a t  t u n t e r s e i t e n  vor- 
genommen wurde. Bei diesem Verfahren kommen an 
den Blattrippen zahlreiche Infektionen zustande, die 
schon nach drei his fiinf Tagen als schwarze Kerven- 
strichel in Erscheinung treten (Abb. 6). 13esonders 

Abb. 7 und 8. 

Infektionsflecke des Rattle-Virus. 
11 Tage nach der Irnpfung. 

Testung i m  Gewachshaus. 
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Abb. 9. Infektionsflecke des Buket t -Vfrus,  7 Tage nach der Impfung.  
Testang im tempera tu rkons tan ten  Raum bei Dauerl ieht .  

Abb. ~o. Dasselbe Bla t t  wi t  yon Abb, 9, ~o Tage nach der Impfung.  

Abb. rr. Bukct t -Virus ,  zweites Beispiel;  ~aTage  nach der Impfung.  

&hb. z~, Symptome des Para tabakmosaik-Virus ,  8 Tage nach der 
Impfung .  Testung im Gewftchshaus. 

bemerkenswert ist dabei, dab diese Nekrosen sich bei 
gewissen X-St~mmen fast ausschliel3/ich an solchen 
Stellen zu entwiekeln pflegen, die dem feuchten 
Filtrierpapier aufliegen, (Beim Aufreiben yon Salt 
gesunder Pflanzen bilden sich keine Strichel). Von den 
Stricheln ausgehend strahlen die Nekrosen dann 
spoiler in das Interkostalgewebe aus, auch bilden sieh 
daneben seIbst~ndige Nekrosen auf den tnterkostal- 
flXchen. Bei allen x 3 geprfiften Varianten des X- 
Virus war das Ergebnis positiv. In bezug auf die 
St~irke der Reaktion waren Unterschiede festzustellen ; 
am sehwfichsten yon allen reagierte die Variante F1 4- 

Ra#le-Vi~s. Zwei in Deutschland angetroffene 
Varianten des am Tabak verbreiteten Rattle-Virus 
(Streiien- und Kr~iuselkrankheit, BONING), das in 
Holland aueh auf KartoffeJn ~bergeh~: und an diesen 
die als stengelbont (Stengelbunt) bezeichnete Krank- 
heit hervorruft, verursachen an A 6 charakteristische 
primfire ~nfektionsfleeke mit konzen~rischen Ringen, 
die h~iufig zahnradf6rmig gezaekt sind (Abb. 7 u. 8). 

So[c~#navir~ts defo~e4a~s (Bukett-Virus). Dieses 
wahrscheirflich in die Tabak-Ringspot-Gruppe ge- 
hOrige Virus (K6HnER Z952 b) bildet konzentrische, oft 
gitterf6rmig durchbrochene Ringe aus (Abb. 9 - - , I ) .  

Kafloffel-A~cuSa (F/G)-Vir~s. Die Symptome sind 
5hnlich wie beim X- oder Y-Virus, nur meist im 
ganzen schwacher. 

Ei#z bisher noch uubekanntes, augenscheinlich seltenes 
Virus (KOm.ER i953), ruff art den eingeriebenen 
Bl~ittern von A 6 keine Symptome hervor. 

Tabakn, osaihvirus. Ein ganz spezifisches Infektions- 
bild erzeugen die verschiedenen Varianten des Tabak- 
mosaikvirus, t~s wurden gepriift: 3 nach ihrer 
Symptomstgrke an Tabak und Tomate verschiedene 
Griinst~mme (TM/S, TM/w und TM/B), zwei in ver- 
schiedener Hinsicht differente Gelbst~imme (G e und 
Mti), der Stature PTM (Paratabakmasaikvirus) sowie 
ein besonders sehwacher Grtinstamm TY[ 5 I, f/ir den 
die Tabaksorte White Burley augenscheinlich immun 
ist. Auf den eingeriebenen Bl~ittern ersehienen stets 
Infektionsflecke, die von allen bisher bekannten ab- 
weichen. Sie bestehen aus feinen b~umchenf6rmigen 
Nekrosen, die den letzten Ver~istelungen der Leie- 
bahnen folgen (Abb, I2 bis I5). Bei manchen St/immen 
erscheinen zun~ichst grtine Ringe, und erst sparer 
bitdet sich das feine nekrotische Netzwerk aus. Be- 
sonders zart ist diese~ bei dem schwachen Stature 
TM 51 (Abb. x4) ausgebildet. Oft sind die Flecke mit 
stfirkeren Vergilbungen verbunden, Die einzdnen 
Herde fliel3en vielfach zu gr6Beren Flachen yon 
charakteristischem Aussehen ineinander (Abb. I5). 
Es war leicht m6glich, das TM-Virus mit Hilfe dieses 
Testes in Mischinfektionen nachzuweisen. 

~3 

Abb, a 3. Dasselbe Bla t t  wi t  yon Abb. ~2, S!~itzenregion s tarker  ver- 
grsger t .  

Abb. z 4. Symptome des schwachen Stammes  TI~'[ 5~ des Tabakmosaik-  
viras,  4 Tage nach der Impfung.  Testung im Gew~ichshaus. 

Abb. ~5- Symp~ome des Gelbstammes G o, des Tabakmosaikvi rus ,  8 Tage 
nach der /mpfung .  Testung im Gew~chshaus. 



~76 H . J .  MOLL1~R : Der Z(ichler 

F o l g e r u n g e n  fiir den  p r a k t i s c h e n  V i r u s -  
n a c h w e i s .  

Der S tamm A 6 erm6glicht nach den vorliegenden 
sehr ausgedehnten Prfifungen die Auslese mosaikvirus- 
freier Kartoffeln im grol?en Mal3stab und mit betriicht- 
licher Sicherheit. Es ist unwahrscheinlich, dab noch 
X-, A- und Y-St~tmme vorkommen, bei denen ein 
Versagen zu beftirchten ist. 

Die Frage, wieweit der S tamm A 6 zu einer Diffe- 
rentialdiagnose der verschiedenen Virusarten der 
tiartolfel geeignet ist, muB noch weiter untersucht 
werden, da gelegentlich {3berschneidungen vorkom- 
men. Vielleicht ist es mOglich, unter genauer Beachtung 
des Zeitfaktors zu einer sicheren Abgrenzung zu kom- 
men. Bis diese Kl~trung erfolgt ist, wird man fiir die 
Differentialdiagnose die erprobten Testpflanzen Gom- 
phre~a globosa oder Daiura stramo~ium bzw. den 
serologischen Test (zum Nachweis yon X) und Sol~r 
demiss+tm (zum Nachweis yon A) zu Hilfe nehmen 
mfissen. 

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

Aus einer grogen Zahl yon Fa-Bastarden der Kreu- 
zung Solarium de~issum mit der Kultursorte Aquila 
wurde in mehrj~thriger Priifung ein mit A 6 bezeichne- 

ter S tamm Ms geeignete Testpflanze zum Nachweis 
yon Mosaikviren der Kartoffel ermittelt ~. Es werden 
die Versuchsbedingungen mitgeteitt, die bei der An- 
wendung des Testes eingehalten werden m/issen. Die 
Anwendbarkeit erstreckt sich auf die verschiedenen 
Typen und St~tmme der Kartoffelviren A, X, Y, sowie 
auf das Rattle-Virus (Stengelbont), das Bukett-ring- 
spot-Virus und das Aucuba (F/G)-Virus. 

AuBerdem ergab sich, dab der genannte Bastard 
auf die verschiedenen St~imme des Tabakmosaik- 
virus mit ganz eigentiimliehen, offenbar spezifischen 
Symptomen reagiert. 
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1 Iinollen des Stammes A 6 werden an Interessenten 
auf Wunseh in kleinen Mengen zur Weiterzueht abge- 
geben. 

(Aus dent Institut fiir Pflanzenzfichtung Quedlinburg der Deutschen Akademie der Landwirtsehaftswiszen- 
schaften zu Berlin.) 

Ober die Ursachen der unterschiedlichen Resistenz yon Ficia faba L. 
gegeniiber der Bohnenblattlaus Doralis [abae SCOP. 

IV. D a s  Z u s t a n d e k o m m e n  des  u n t e r s c h i e d l i c h e n  I n i t i a l b e f a l l s * ) .  

V o n  H . J .  MULLER. 

Mit 5 Textabbildui~gen. 

E i n I e i t u n g .  

Auf der Suche nach den Ursachen der bekannten 
unterschiedlichen Anfitlligkeit der Rastat ter  (R) und 
Schlanstedter (S)Ackerbohnen dureh die Schwarze 
Bohnenlaus (Doralis fabae ScoP) fanden wir (I949 
bis 1952 ) - - b e i m  regelm~13igen Ablesen gemischter 
Kontrollreihen beider Sorten in 24sttindigen Inter-  
vallen (fiber ganze Vegetationsperioden) - - s t e t s  70 
his 85% atler t~glich neu angesiedelten geftiigelten 
Fundatrigenien bzw. Virginogenien auf den Schlan- 
stedter Bohnen (Mi)LLER, I95I ). Damit war der 
Nachweis erbracht, dab der Befallsunterschied in 
erster Linie auf einem aktiven WahlvermSgen der zu- 
wandernden Migranten beruht. Es entsteht auf diese 
Weise von vornherein ein ganz verschieden starker 
Initiaibefall auf beiden Soften, lunge bevor sich er- 
n~hrungsphysiologisch bedingte Unterschiede in der 
Produktionsrate der Nachkommenschaft  (im Sinne 
DAVlDSONs) auswirken k6nnen, die man bisher als die 
alleinige Ursache der Resistenzunterschiede angesehen 
hatte.  Welche Unterschiede in den Eigenschaften der 
beiden Soften die Bohnenl~iuse zu einer so ungleichen 
Initialbesiedlung veranlassen, welche Sinnesorgane sic 
urs{ichlich zu dieser Wahl bef~ihigen, konnte dagegen 

* Quedlinburger Beitr~i~e zur Zfichtun~sforschung 
Nr. 12. 

trotz verschiedenster Bemiihungen nur vermutet  wer- 
den. Das lag vor allem daran, daft gefangene oder 
aufgezogene fliegende Aphiden aus verschiedenen 
Grtinden (MOLLER 1951 ) im Experiment noch nicht 
zu normalen Reaktionen ihren Wirtspf|anzen gegen- 
fiber zu bringen sind und man deshalb auf die selten 
verwirklichten und schwer zu kontrollierenden Be- 
dingungen direkter Freilandbeobachtungen ange- 
wiesen ist. 

Denkbar schien das Zustandekommen des gefun- 
denen Initialbefailsunterschiedes im wesentlichen auf 
zweierlei Weise : e n t w e d  er wirken beide Sorten schon 
auf die anfliegenden Bohnenl~iuse in irgendeiner Weise, 
durch Farbe, Form oder Duff verschieden stark an- 
ziehend, o d e r  aber die L~iuse sind bei gleichm~Bigem 
Zuflug erst naeh der Landung auf Grund yon Tast-, 
Geruchs- oder Geschmacksreizen zu der Wahl f~hig. 
Dann miiBte aber der grSBte Teil nach dem Probieren 
die Rastat ter  Pflanzen wieder verlassen. 

Ffir die erste M6glichkeit, insbesondere eine Duft- 
attraktion, sprachen u .a .  folgende Beobachtungen: 

i .  Wie bei allen Aphiden besitzen auch bei den 
Bohnenl~usen die Gefltigelten stets viel mehr Rhina- 
rien auI den Ffihlern als die Ungeflfigelten. Sie 
scheinen also zur Wahrnehmung von Duftunterschie- 
den pr~destiniert, weshalb auch die Lehrbuchmeinung 


