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zeichnete. Wir glauben daher annehmen zu dtirfen, 
dab es sich hierbei um eine weiBbltihende selbstfertile 
Form yon Tri/oHum prate~se handelt, was allerdings 
noch in den folgenden Generationen zu best~itigen 
notwendig ist. Diese und noch weitere Einzelfest- 
stellungen scheinen uns indessen nachdrticklich darauf 
hinzuweisen, dab selbst ein unter  praktischen Gesichts- 
punkten gut dnrchgeziichteter Formenkreis, wie die 
yon uns als  Ausgangsmaterial fiir unsere Unter- 
suchungen verwendete Zuchtfamilie yon ,,Lembke s 
Rotklee", noch auBerordentlich groBe genetische und 
ztichterisch-praktische MSglichkeiten in sich schlieBt. 
Zur Hebung dieser heute zumeist noch verborgenen 
genotypischen Formensch~itze scheint uns gerade auch 
bet Futterpflanzen die Zuchtmethode der experi- 
mentellen MutationsauslSsung durchauS berufen. 

Die Ergebnisse unserer hier vorgelegten Unter- 
suchungen Iassen sich wie folgt zusammenfassen: 

I. Die Eigenschaft , ,KurzrShrigkeit" bet der Rot- 
kleebltite ist genotypisch fixiert. Der Erbgang dieser 
quanti tat iven Eigenschaft seheint beim Zugrundelegen 
bestimmter Klassenwerte fiir die R6hrenl/inge der 
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monomeren Mendelspaltung zu folgen. Die zttchte- 
rische Entwicklung kurzrShriger Formen yon Tri[oIium 
prate~cse ist daher grunds~tzlich mSglich. 

2. Ein pleiotroper Erbgang fiir die Merkmale ,,Kurz- 
rShrigkeit" und ,,weil3e Bl~tenfarbe", der beim Auf- 
treten einer durch R6ntgenstrahlen experimentell 
erzeugten Form yon Tri/olium pmtecese zunfiehst nahe 
lag, besteht nicht. Beide Eigenschaften werden 
vielmehr durch verschiedene Gene ve re rb t  

3. Die yon uns dutch Behandlung lufttroekener 
Samen yon Tri/olium pratense mit 32.5oo R6ntgen- 
einheiten ausgel6ste kurzrShrige weiBbliihende Rot- 
kleeform hat sich aufgrund der genetischen Analyse 
eindeutig MS Mutante erwiesen. 
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Niit i Textabbildung 

Einlei tung 

Seit den Untersuchungen yon LOUGHNANE und 
MURpI~Y im Jahre 1938 (2) ist bekannt, dab das Kar- 
toffel-X-Virus dutch Blat tkontakt  yon kranken auf 
gesunde Pflanzen iibertragen wird. AuBerdem haben 
die Arbeiten von F. M. ROBERTS (3, 4) ergeben, dab 
grunds~itzlich anch eine unterirdische 13bertragung 
dutch die Wnrzeln m6glich ist. Nach eingehenden 
Feldversuchen v0n R. BARTXLS (I) hat aber eine der- 
artige 13bertragung keine oder hSchstens eine sehr 
untergeordnete..Bedeutung far die Ausbreitung. Da 
Insekten als Ubertr~ger bisher nicht festgestellt 
wurden, ist also damit z u  rechnen, dab X-Virus-In- 
fektionen im Feld im wesentlichen durch Blat tkontakt  
und vielleicht dureh Verschleppen bei der Bearbeitung 
zustande kommen. 

Gelegentliche Beobachtungen der Praxis zeigen, 
dab sich das X-Virus im Xartoffelbestand verMltnis- 
m/iBig schnell ansbreiten kann, wenn es nicht unter 
Kontrolle gehalten wird. Es wurde deshalb in Feld- 
versuchen geprfift, in welchem MaBe das Virus yon 
einer Infektionsquelle auf die Nachbarstauden iiber- 
geht, und wie weir die Bearbeitung des Feldes dabei 
eine Rolte spielt. Zu diesem Zwecke wurden in den 
jahren  i953 und i954 in Btickwedet (Ltineburger 
Heide), Braunschweig und Sprakel (Emsland) ent- 
sprechende Versuche durchgefahrt.  1 

1 Ftir die Anlage und Ernte der Versuche in Blick- 
wedel bzw. Sprakel bin ich Frau Dr. v. Bm~l~nTi~ 
(Pommer~che Saas und I-term Dr. 
SCm~OD~R (Hauptsaaten f. d. Rheinprovinz) zu Dank 
verpfliehtet~ 

Methodik 

An den drei Versuchsstellen verwendeten wir ge- 
sundes Saatgut der Sorte Flava, das schon sei~ Jahren 
serologisch auf X-Virus gepraft  worden war. Der 
Abstand yon Pflanzstelle zu Pflanzstelle betrug in 
der Reihe 3o cm und yon Reihe zu Reihe 6o era. Auf 
jeder Parzelle wurden 15 X-viruskranke Knollen, die 
z. T. noch andere Viren enthielten, so verteilt, dab in 
jeder-sechsten Reihe jede sechste Pflanzstelle yon 
einer kranken Knolle besetzt wurde (s. auch Abb. I). 
Von jeweils zwei ParzelIen wurde die eine ortsiiblich 
bearbeitet, w~ihrend die andere unbearbeitet blieb. 
Nach dem Auflaufen des Bestandes wtirden die im 
Jahre 1953 i n  Braunsehweig angelegten Parzellen 
serologisch untersueht. Da sich das Kartoffellaub,  
mit Ausnahme der Infektionsquellen, tatsgchlich als 
X-virusfrei erwie % Wurde y o n  einer Prtifung der tib- 
rigen Parzellen abgesehen.  Im Jahre z954 wurde 
dagegen der gesamte Versuch iiberprtift. 

Zur Auswertung wurden im Herbst  die Xnollen 
yon jeweils acht Pflanzen, die den Infektionsquellen 
am n~chsten standen, ge t rennt  geerntet. Es handelte 
sich dabei in tier Reihe um z Pflanzen (je eine vor und 
hinter der Infektionsqnelle) und in den beiden Naeh- 
barreihen jewei ls um die drei Pftanzen, die neben den 
eben genannten (einschlieglich Infektionsquelle) 
wuchsen. Alle im folgenden mitgeteilten Ergebnisse 
beziehen sich also nur  auf diese, den Infekfionsquellen 
benachbarten Stauden. 

Die Untersuchung auf X-Virus wurde bet s~imtlichen 
Knollen nach der Dunkelkeimmethode (5) durch- 
geftihrt. 
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Ergebnisse  
Von dem Versuch des Jahres 1953 konnten aus 

verschiedenen Griinden nur  die irn Emsland am 
15.4. 1953 bepfianzten Parzellen ausgewertet werden. 
Die , ,bearbeitete" Parzelle (b. P.) wurde am 25.5- 
gestriegelt und am 16.6. angeh{tufelt. AuBerdem 
wurde am 25.6.,  IO. 7. und 25.7- mit  einer Gespann- 
spritze eine Phytophthora-Bekfirnpfung vorgenomrnen. 
Auf der , ,nicht  bearbeiteten" Parzelle (n, b. P.) wurden 
nach dern Auflaufen keinerlei Arbeiten mehr durch- 
gefi ihrt .  Die Bestgllde schlossen sich Mitte Juni. 
Auf der b. P. begann die Abreife etwa am 20.8. und 
auf der n. b. P. infolge Phytophthora-Befalls bereits 
IO Tage frtiher. Die Ernte  erfolgte am 14. 9- 
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Abb. I. Bearbdtete Parzelle. Sprakel I954. 
X = In~ktions~ellen; ~ ~ i~izierte ~lanzen;  O = ~ s u n ~  Pfla~en,  

Pflanzen und 20% der Knollen, auf der n. b. P. 24% 
der Stauden und 9% der Knollen. Bei-den kranken 
Pflanzen beider Parzellen war ungefithr ein gleicher 
Prozentsatz der Knollen verseucht. Urn die Verh~ltnisse 
zu veranschaulichen, ist in Abbildul~g I das Schema 
der b. P. yon Sprakel wiedergegeben worden, in das 
die Infektionsquellen und ihre Nachbarstauden ein- 
gezeichnet wurden. Der Bestand war yon einern 
sogenannten Knick (niedriger Buschbestand) nach 
friesischer Art umgeben, Im Nordwesten (Haupt- 
windrichtung) befand sich eine als Zufahrt dienende 
Lticke, aus welcher der Wind in erheblicher St~rke 
aus der groBen freien Heidefl~tche in die Versuchs- 
anlage gelangte. Diese Tatsache spiegelt sich in der 
Verteilung der kranken Pflanzen wider. In ~thnlicher 
Weise hat te  sich auch schon im Jahre 1953 die Haupt-  
windrichtung bernerkbar gernacht. 

Tabelle 2. 

AnzahI 
b. X-krank 

Sprakel 
n. b. f Anzahl 

t X-krank 

b. { Anzahl 
X.krank ~raun- 

:hweig { Anzahl 
n.b.  X-krank 

b. ~1 Anzahl 
~lick- ~1X-krank 

wedel I[ Anzahl 
n. b. /]X-krank 

Standen 

II5 
60(52,2% 

12o 
2 9 ( 2 4 % )  

119 786 
2 5 ( 2 ! % )  78(9,9%) 

117 875 
13(II,I%) 23(2.7%) 

1 5 0  ] I I 5 0  

16(1~ 45(3,9%) 

147 I 12oo 
4(2,7%) [I9 {I,6%) 

1275 
249(I9,5%) 

1392 
I27(9,1%) 

Ergebnisse des Jahres 1954 

Knollen 

y o n  den 
iasgesamt X-kranken 

Stauden 

7 2 1  
249(34,5%) 

388 
127(32,7%) 

159 
78 (49,I %) 

127 
23 (18,I %) 

125 
45 (36%) 

43 
19 (44,2%) 

Wie Tab. I zeigt, erkranktell auI der b. P. von 118 
untersuchten, dell Infektionsquellen benachbarten 
Stauden 42 = 36%, w~hrelld von den 1157 geernteten 
Knolleli 220 = 19% Virus enthielten. Berticksichtigt 
man bei der Auswertung nu t  die infizierten Stauden, 
so ergibt sich fiir jede Pfianze eine durchschnittliche 
Kn011enverseuchung yon 55 %. 

Tabelle 1. 

b .  
Sprakel 

n .  b~ 

Staudea 
insgesamt 

Knollen 

[ Anzahl Ix8 [ 1157 
[ X-krank! 42(36%)[22o(I9%) 

~] Anzahl 118 ] 
II X-kr nk ,6U4%/I 

Ergebnisse des Jahres 1953 

y o n  d e n  
X-kranken 

Stauden 

403 
220(55%) 

i38 
5~ (37%) 

Auf der n. b. P. erkrankten IlUr 16 Pflanzen = 14% 
und von lO4O Knollen 51 = knapp 5%. Bei den 
kranken Stauden waren 37% der Knollen verseucht. 

Die in Tab. 2 zusamrnengefagten Ergebnisse des 
Jahres 1954 sind fiir die drei Versuchsorte sehr unter- 
schiedlich. Die st~trkste tJbertragung' land in Sprakel 
statt, Auf der b. P. erkrankten 52% der untersuchten 

Auf dem 13raunschweiger Versuchsfeld t raten welt 
weniger Neuinfektionen auf. Bei den Pflanzen der .  
b. P. waren 21% und bei denen der n. b. P. 11% mit 
X-Virus befallen. Von den Kllollen waren nur  ungefghr 
lO% bzw. 3% erkrankt. Irn Gegensatz zu den far  
Sprakel festgestellten Ergebnissen hat ten die in- 
fizierten Stauden auf den beiden Parzellen einen 
verschieden hohen Anteil kranker Knollen, er betrug 
b d  der b. P. 49% und bei der n. b. P. 18%. 

Die geringsten Infektionen traten in ]31ickwedel auf. 
Auf der b. P. erkrankten 11% der Staudell, auf der 
n. b . P .  3%. Allerdings war der Prozentsatz der 
kranken Knollen bei den infizlerten Pflanzen erheblich 
h6her (44% bzw. 36%).  

Besp rech u n g  

Die Versuche in Sprakel (Ernsland) haben zwar ffir 
die Jahre 1953 und 1954 eine verschieden hohe 12ber- 
tragungsquote ergeben, aber doch tibereinstimmend 
gezeigt, dab die Ausbreitung des X-Vires u. U. sehr 
stark sein kann. Wie ein Vergleich der b. P und n. b.P.  
zeigt, spirit nicht nur der natfirlicherweise vorhandene 
und durch den Wind verst~trkte Blat tkontakt  eine Rolle, 
sondern in gleicher Weise die Feldbearbeitung. Die 
Bedeutung der letzteren rnag zun~tchst in Erstaunen 
setzen, weil es sich dabei immer nu t  um voriiber- 
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gehende MaBnahmen handelt. Es ist aber zu bedenken, 
dab die Bearbeitung das Wachstum und damit auch 
den Kontakt  der Pflanzen f6rdert. Noeh wichtiger 
diirfte sein, dab bei dem ieweiligen Arbeitsvorgang 
die Pflanzen verletzt und Teile yon kranken Stauden 
verschleppt werden, wodurch eine intensive Infektions- 
m6glichkeit gegeben ist. Im  vorliegenden Fall sind 
die Unterschiede zwischen b. P. nnd n. b. P. vielleieht 
dadurch besonders extrem ausgefallen, dab die n. b. P. 
wegen des erw~ihnten Phythophthora-Befalls fraher 
abreifte und die Ausbreitung des Virus infolgedessen 
etwas eher gehemmt wurde. 

Aus welchen Griinden die iJbertragung in Braun- 
sehweig und Blickwedel erheblich geringer war, l~iBt 
sich nicht genau sagen. Fiir die b. P. diirfte wesentlich 
sein, dab sic nicht so intensiv bearbeitet wurden wie 
in Sprakel. Ferner ist zu bemerken, dab der gesamte 
Bestand in Braunschweig verh~iltnism~iBig sp~it schloB 
und der Versuch in Braunschweig und Blickwedel 
unter verh~ltnism~tBig starkem P!~ytophthora-Befall 
litt. 

Ohne Zweifel haben auch die Windverh~iltnisse eine 
Rolle gespielt. Ein Vergleich der Windst~irke w~ihrend 
der Sommermonate ergab n~imlich, dab sic in Emsland 
(Sprakel) im Durchschnitt  um eine Einheit (Beaufort) 
gr613er war als in der hiesigen Gegend. 

Hinsiehtlich des gesamten Versuches ist nochmals 
zu betonen, dab die als Infektionsquelle verwendeten 
Stauden auBer dem X-Virus z. T. auch andere Viren 
enthielten, die eine mehr oder weniger groBe Wachs- 
tumsdepression bewirkten. In  diesen F~illen schloB 
der Bestand sp~iter als normal, der Kontakt  war dem- 
entsprechend geringer. In  einem gut gepflegten Feld, 
in dem sich als Infektionsquellen wohl nur X-virus- 
kranke Pflanzen befinden, ist also mit einer st~irkeren 
Ausbreitung des Virus zu rechnen als in unserem 
Versuch, der im iibrigen die weitere Ausbreitung yon 

den infizierten Nachbarstauden aus unbeNcksichtigt  
l~iBt. 

Abschliel3end sei noch darauf hingewiesen, dab der 
Versnch nur mit e i n e r  Kartoffelsorte und e i n e r  
Viruspopulation durchgefiihrt wurde und die Ver- 
hiiltnisse bei anderen Kartoffel-Virus-Kombinationen 
anders liegen k6nnen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  
In zweij~ihrigen Feldversuchen wurde an drei Orten 

gepriift, in welchem Umfange das Kartoffel-X-Virus 
yon einer kranken Kartoffelpflanze anf die Nachbar- 
stauden iibergehen k a n n .  Um den EinfluB der Feld- 
bearbeitung zu erfassen, wurde jeweils eine Parzelle 
ortsiiblich bearbeitet, w~ihrend eine zweite Parzelle 
nach dem Auflaufen der Kartoffeln nicht mehr bear- 
beitet wurde. 

An den drei Versuchsorten land eine verschieden 
starke Ausbreltung des Virus start, far die einige 
Grtinde angefiihrt werden. 

Die st~irkste Ausbreitung wurde auf einer normal 
bearbeiteten P arzelle beobachtet, auf weleher 52% 
der jeweils acht Pflanzen erkrankten, die den Infek- 
tionsquellen am n~ichsten standen. 

Es mug damit gerechnet werden, dab in der Praxis 
noch h6here Infektionsraten auftreten. 
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Das Thema dieses Kapitels wird yon den schwedischen 
Verfassern in knapper, zusammenfassender Darstellung 
behandelt..Die Vielfalt der M6glichkeiten in der Fort- 
pflanzung trod Vermehrung der h6heren Pflanzen wird in 
eine einfache Svstematik gebracht: die ,,normale'! Gamo- 
spermie mit I~ernphasen- und Generationswechsel, da- 
neben die Formen der Agamospermie (Diplosporie, Apo- 
sporie, Adventivembryonie, Parthenogenesis und Apo- 
gametic) ohne t(ernphasenwechsel. Die Samenbildung 
erfolgt also entweder nach Amphimixis oder unter Apo- 
mixis. Vegetative Vermehrung im engeren Sinne kommt 
bei Arten beider Fortpflanzungstypen vo r  (Vermehrungs- 
organe auBerhalb der Blfitenregion ohne oder mit Sterili- 
t~itserscheinungen, bei tier Samenbildung; Vermehrungs- 
organe in der Blfitenregion = Viviparie). Die Erschei- 
nungen der Sexualit~t (Blfitenbau, Blfihbiologie, Ge- 
schlechtsdimorphismus, Selbst-und tgreuzungssterilit~it, 
Entwicklung des Embryosacks und des Pollens, Pollen- 
schlauehwachstum und Befruchtung, Embryo- und Endo- 
spermentwicklung) werden in typischen Beispielen er- 
l~iutert. In einem abschlieBenden Abschnitt wird auf die 
Folgerungen eingegangen, die sich aus dem Fortpflan- 

zungs- und Vermehrungsmodus der Arten ffir die ge- 
netische Zusammensetzung-der Populationen ergeben, 
Bemerkenswert sind die Beziehungen, die ill der Natur 
aus dem Wechselspiel Ploidiestufe-Selektionswirkung ab- 
zuleiten sind, ein Wechselspiel, das seinerseits auf die 
Fortpflanzungsverh~iltnisse rfickwirkt, wobei wohl die 
Entscheidung nicht immer Mar sein dfirfte, was als Ur- 
sache oder was als Wirkung zu betrachten isf. 

AlJred Lein (Schnega/Hann.) 
Oahrbuch 1954 der Bundesanstalt for. Pflanzenbau und 
Samenprnfung in Wien. t-Ierausgeber Hochschule ffir 
Bodenkultur gemeinsam mit dem Bundesministerium ffir 
Land- und Forstwirtschaft in Wien. Wien, Verlag Georg 
Fromme & Co. ; 6. Sonderheft, Sept. 1955. 166 S. brosch., 
26 Abb., 41 Tab. S. 52. --. 

Mit dem 6. Sonderheft der ,,Bodenkultur" wird die 
1949 begonnene Reihe der Jahresberichte der Bundes- 
anstalt ffir Pflanzenbau und Samenprfifung in Wien fort- 
gesetzt. 

R. BAIJE~: T~i t igke i t sbe r ich t  1954. Die Versuchs- 
tlitigkeit wurde auf 3 Versuchsorte ill K~rnten erweitert. 
1954 kamen 234 FeldverSuche mit 13911 Parzellen zur 
Anlage. H. GERM berichtet fiber die Arbe i t  der Wien er 
S a m e n p r f i f u n g s s t e l l e  im Jahre  1954 undCm ER- 
HART fiber den S a a t g u t f i b e r w a c h u n g s d i e n s t  in 
Oster re ich .  Qualitgtsuntersuchungen eingeffihrter Wei- 
zen, Untersuchungen fiber den EinfluB der kfinstlichen 
Troeknung aufdie Q.ualit~it yon Weizen und Gerste sowie 
Angaben fiber die 1-16he der Wertminderang yon Weizen 


