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schiedenen Linien des S. demissum solche Formen 
auszulesen, die eine h6here Anf~tlligkeit besitzen. Bet 
Verwendung dieses Testsortimentes ist es notwendig, 
die tnfektionsbedingungen so gtinstig wie m6glich zu 
gestalten. In Gr. Lfisewitz werden die Infektionen 
des Testsortimentes folgenderweise vorgenommen: 
Einzelne Bl~itter der Testpflanzen werden in Petri- 
schalen yon 5 cm 2~ auf ein angefeuchtetes Filter- 
papier gelegt. Die BlXtter werden auf der Rtickseite 
in den frtihen Nachmittagsstunden mit einer Zoo- 
sporenaufschwemmung, die etwa 3o Zoosporen pro 
Tropfen enth~ilt, mit einer Pipette infiziert. Auf die 
Rtickseite jedes Blattes werden zwei Tropfen der 
Infektionsfl~ssigkeit gesetzt. Am folgenden Morgen 
werden die Bl~ttter in den Schalen nmgedreht und 
der evtl. noch vorhandene Tropfen der Infektions- 
fltissigkeit abgeschiittelt. Die Schalen stehen auf 
Tischen bei hellem Licht im Laboratorium bei Tem- 
peraturen um 1 8  ~ Nachttemperaturen unter 12 ~ 
und Mittagstemperaturen tiber 24 ~ mtisse~ vermieden 
werden. Der Infektionserfolg wird am 4. und 6. Tag 
kontrolliert. Als befallen gelten alle Pflanzen, auf 
denen mit Hilfe ether binokularen Lupe bet ca. 
16facher Vergr6Berung normale Sporangienentwick- 
tung zu beobachten ist. Vereinzelte Sporangien- 
tr~ger auI faulendem oder nekrotischem Gewebe 
werden nicht als Befall gewertet. Die Zwisehen- 
beobachtung am 4- Tage scheint uns notwendig, um 
bet starker faulenden Bl~ttern eine sichere Beurtei- 

lung vornehmen zu k6nnen. Die Unterscheidung 
zwischen anf~illigen und nicht anf/illigen Pflanzen 
macht bet S. demissurn im allgemeinen keine Schwie- 
rigkeiten. Bet S. stoloni/erum kommt es h~ufig zu 
starken Fiulniserscheinungen, so dab auf die Sporen- 
bildung besonders sorgf~iltig geachtet werden mug. 
Infolge sehr schnellen Fortschreitens der F~iulnis 
kann die Sporenbildung bet sehr anffilligen Formen 
des S. stoloni/erum unterbleiben. Die beste Zeit ftir 
die Prtifungen ist unter unseren Bedingungen yon 
Anfang Mat bis Ende August. Die Testpflanzen 
werden im Gewfichshaus gehalten, da nach unseren 
Erfahrungen Gewfichshauspflanzen sich ftir die 
Testung besser eignen und weniger F/iulniserschei- 
nungen zeigen als Freilandpflanzen. Sowohl S. 
demissum als auch S. stoloni/erum sind selbstfertil, 
so dab die Samenproduktion keinerlei Schwierig- 
keiten bereitet. Von den in das Testsortiment auf- 
genommenen Formen stehen gentigend Samen zur 
Verftigung, um alien Interessenten Material zu tiber- 
lassen. 

Zusammenfassung 
Ein Testsortiment aus S~tmlingen yon S. de~issum 

und S. stolo~i/erum zur Differenzierung der ver- 
sehiedenen Phytophthora-Rassen wird beschrieben 
und seine Eignung mit der eines Testsortimentes 
aus Klonen yon S. demissum- • S. tuberosum-Ba- 
starden verglichen. 

Aus dem Institut fiir Pflanzenziichtung Grol3-Liisewitz der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin 

Gegenseitige Beeinflussung der Samenleistung yon benachbartem diploiden 
und tetraploiden Rotklee 
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Mit 3 Abbildungen 

Durch die Polyploidieztichtung wurde bet Rotklee 
eine bedeutende Steigerung der Grfinmassenertr~tge 
erreicht. Der begrenzende Faktor flit die Einftthrung 
der tetraploiden St~mme in die Praxis ist deren ge- 
ringer Samenertrag. Die h~tufigsten Ursachen des ge- 
ringen Samenertrages sind gest6rte Meiosen (G. JL'L~N 
1958 ), geringere Bltitenanzahl je Pflanze, l~ingere 
Blfitenr6hre (LAczYNSKA-HULEWlCZOWA 1957) und 
schwS.cherer Insektenbeflug (G. JIJL~N 1958 ). Dar- 
tiber hinaus konnte U. JUL~N (1950) feststellen, dab 
der Samenansatz bet tetraploidem Rotklee durch die 
Best~tubung mit Pollen yon diploiden Pflanzen herab- 
gesetzt wird. Die haploiden Pollenschl~uche wachsen 
im Griffelgewebe tetraploider Pflanzen wesentlich 
schneller als die diploiden, so dab die Befruchtung 
zum gr6Bten Teil durch haploide Pollenk6rner er- 
Iolgt. Hieraus resultieren triploide Embryonen. Nach 
HAGBERG (1958) besteht aber zwischen di- und tetra- 
ploidem Rotklee eine absolute Sterilit~itsbarriere, da 
die triploiden Embryonen in einem frtihen Wachs- 
tumsstadium abortieren. Daraus folgt ein geringerer 
Samenertrag der Tetraploiden, wenn sie gemeinsam 
mit oder neben Diploiden abbl~lhen. Von G. JUL~N 
(1958) durchgefiihrte Mischversuche mit di- und 
tetraploidem Rotklee best~itigen dies. 

De~" Ziichter, ~9. Band 

Auch bet anderen Kulturpflanzen konnte diese 
einseitige Ertragsbeeinflussung festgestellt werden. 
So beobachtete MfJl','TZING (1948) bet Tetraroggen in 
Gegenwart yon diploidem Roggen gegenfiber iso- 
liertem Anbau eine wesenttich geringere Samen- 
leistung. OLSSON und R~5ELT (1948) kamen zu 
gleichen Ergebnissen bet Signal)is alba. HoP~E (un- 
ver6ffentlicht) stellte bet tetraploidem Rtibsen (Bras- 
sica rapa var. old/era) extreme Minderertr~ge im 
Samenertrag bet gemeinsamer Prtifung mit diploidem 
Rfibsen fest. 

Sowohl fiir den Ztichter als auch flit das gesamte 
Sortenprtifungswesen sind diese Fragen yon erheb- 
licher Bedeutung. Es wurden deshaib im Institut 
ftir Pflanzenzfichtung GroB-Ltisewitz zweij~ihrige 
Untersuchungen fiber die gegenseitige Beeinflussnng 
des Samenertrages bet di- und tetraploidem Rotklee 
durchgeffihrt, fiber deren Ergebnisse bier beriehtet 
werden soll. 

Versuch I 
Die diploide Zuchtsorte Lembkes Rotklee Und 

einer unserer leistungsffihigsten tetraploiden Zucht- 
st~tmme wurden an verschiedenen Orten in min- 
destens 3oo m Entfernung yon sonstigen Rotklee- 
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best~tnden in folgendem Verh~iltnis zueinander aus- 
ges~it : 

Anbauverh~ltnis 
Versuchsort 

diploid : tetraploid 

Kleinaga 
Christinenfeld 
Grol3-Liisewitz 
Knau 
Kalkreuth 

~ : 5  
2 : 4  
3 : 3  
4 : 2  
5 : ~ 

Der Reihenabstand betrug 2o cm. Die Aussaat- 
st~trke wurde entsprechend dem Tausendkorngewicht 
der Diploiden auf 2o kg/ha berechnet. Die Anlage 
erfolgte im Lateinischen Quadrat bei einer Teilstiick- 
gr6Be yon 3 • 3 m. Die S~iulen waren dnrch eine Fehl- 
reihe, die B16cke durch 
einen ~ m breiten Weg 
getrennt. 

die tetraploiden. Der geringere Samenertrag der 
Tetraploiden wird damit best~ttigt. 13ei den tetra- 
ploiden Teilst0cken bestehen iedoch betr~tehtliche 
Unterschiede in der H6he des Samenansatzes zwi- 
schen den Bliitenk6pfen aus der Mitte und vom 
Rand. 

Aus Abb. 1, die gleichzeitig das Prinzip der An- 
lage aller Versuche veranschaulicht, ist die Samen- 
anzahl je Einzelkopf bei dem AnbauverhMtnis 
2n : 4n = 3 : 3 zu entnehmen. 

Alle tetraploiden Teilstiicke ergeben, zun~ichst ab- 
gesehen yon der absoluten H6he des Samenansatzes, 
bei den Bltitenk6pfen aus der Mitte eine nm 37,2~/o 
h6here Samenanzahl gegeniiber den Bliitenk6pfen 
vom Rand. Bei den diploiden Teilstiicken kann diese 
Beziehnng nicht festgestellt werden; die Samen- 

Tabelle ~. Anzc~hl der Sc~me~ ]e Bli~tenkop/ aus der Mi~te und vom Rend benachbarter 
di- und tetraploidev Rotkleeteilsli~cke 

Nach der Samenreife 
wurden bei den Anbau- 
verh~iltnissen 1 : 5, 3 : 3 
und 4:2 yon jedem der 
anderen Ploidiestufe be- 
nachbarten Teilstiick 
aus der Mitre (50 • cm) 
und yore beiderseitigen 

Teilstiick- 
verh~,ltnis Jahr 

2n:4n 
Mitre 

z:5 ~957 76,4 
3:3 1957 53,7 
4:2 ~957 74,4 
4:2 1958 9~,4 

Samenanzahl je Bltitenkopf 

Diploid Tetraploid 

Differenz Mitre Rand Differenz 

11 - + + +  9 , 2  ++ G D 1 %  9 , 1  52 ,  z 4 0 , 2  ,9  G D o , 1 %  7 , 9  
8 - +++ 3,  Z ~ G D 5 %  9 , 2  3 0 , 6  2 2 , 3  ,3 G D o , ~ % 8 , o  

0 , 8  ~ G D 5 %  4 , 0  4 ~ , 1  2 8 , 2  1 2 , 9  +++ GDo ,~% 8 , 9  
5 , 5  ~ G D 5 %  1 1 , 9  3 0 , 9  2 3 , 5  7 , 4  + G D 5 %  7 , 3  

Rand 

6 7 , 2  
5 6 , 8  
73,6 
96,9 

Rand (4 ~ cm) j e 4 ~ normal entwickelte Bliitenk6pfe ge- 
pfliickt. Beim Anbauverh&ltnis 4 : 2 wurden die 40 Blii- 
tenk6pfe yore gesamten Teilsiiick entnommen. Das 
Anbauverh&ltnis 2 : 4 konnte aus technischen Grtin- 
dell nicht geerntet werden. Alle geernteten Bliiten- 
k6pfe wurden einzeln ausgerieben und die Samen- 
anzahl je Bliitenkopf ermittelt. 

E r g e b n i s s e  
Erwartungsgem~tB bilden bei jedem Anbauverh~tlt- 

nis die diploiden Bltitenk6pfe mehr Samen aus als 
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2rl, Yii/le : ~ 547 D~eFenz ~,r176 
2n, Rand: ~ 568 
~tr~ Mille: ~ ,~,~ Di~erenz ~d ++* 
Cr~ Rand: ~ Z2,~ 

Abb. 1. Durchschnittliche Samenanzahl je Bliitenkopf (n = 40) aus der MiLte 
uud vom Rand di- und tetraploider Teifstiicke bei einem Verhtiltnis yon 3:3. 

umrandete Zahlen = Samen Teilstiickmitte 
nicht umrandete Zahlen = Samen Teilsttickran4 

anzahl je Einzelkopf aus der Mitte und vom Rand 
ist hier gleich. 

Dieses Ergebnis best~itigt sich auch bei anderen 
Anbauverh~iltnissen. Bei den tetraploiden Teil- 
stiicken ist die Samenanzahl der Bltitenk6pfe vom 
Rand gegeniiber denen aus der Mitte stets geringer 
(Tab. 1). Die Differenzen sind in den meisten F~llen 
mit P < o ,1% gesichert. Wird bei den Tetraploiden 
die Samenanzahl der Bliitenk6pfe vom Rand auf die 
Werte aus der Mitte bezogen, so nimmt sie mit 
steigendem Anteil diploider Teilstiicke ab. Bei den 
diploiden Teilstiicken k6nnen mit einer Ausnahme 
keine gesieherten Differenzen zwischen Mitte nnd 
Rand ermittelt  werden. Die Ausnahme wird bei dem 
Verh~tltnis 2n : 4n =- 1 : 5 festgestellt. Auf eine hier- 
fiir m6gliche Ursaehe wird weiter unten eingegangen 
werden. 

Bei den in vorliegendem Versuch gepriiften Teil- 
stiickgr613en repr~isentieren die Bliitenk6pfchen aus 
der Mitte und vom Rand jeweils etwa die H~lfte 
der Parzelle. Als durchschnittliche Samenanzahl je 
Bliitenkopf des gesamten Teilstiickes wurde der 
Mittelwert zwischen Mitte und Rand gebildet. Die 
absolute H6he der Werte ist starken Schwankungen 
unterworfen, die durch die unterschiedlichen Stand- 
orteinfliisse bedingt sind. Da, wie sp~iter zu sehen 
ist, die H6he des Samenertrages Diploider bei unter- 
schiedlichen Anteilen Tetraploider keine gesicherten 
Unterschiede aufweist, wurde bei jedem Anbau- 
verh~iltnis die diploide Samenanzahl je Bliitenkopf 
als Bezugsgr613e gew~thlt (Tab. 2). 

Mit steigendem Anteil diploider Versuchsglieder 
ergibt sich ein linearer Abfall der Samenanzahl bei 
tetraploiden B10tenk6pfen. Der lineare Abfall der 
im Experiment ermittelten Werte rechtfertigt es, den 
fehlenden, nicht mit verrechneten Wert for das 
Anbauverh~tltnis 2:4 zu interpolieren. Die Re- 
gression byx betrtigt. 9,6 :k 2,8 (P ~ o,1%). Der 
Minderertrag, d e r m i t  der geringeren Samenanzahl 
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Tabelle 2. A bhdngigkeit der Samenanzahl /e Bli~lenkop/ yon 
dem Verhdltnis diploider und tetraploider Teilsti~cke 

Teilstfick- Samenanzahl je Bltitenkopf 
verhfiltnis 

Diploid i Tetra ~loid 

I Minderertrag tel. 
2n:4n abs) ~ tel. abs) I tel. (4n rein = o) 

/ 

x 4 5 6 

1:5 7o,9 loo 49,8 7o,2 6 
2 : 4  - -  - -  - -  i(59,o) 21 
3 : 3 5 5 , 2  lOO 26 ,5  4 8 , 0  36  

i = = 

i 

4 : 2  84 ,1  lOO 3 o , 9 1 3 6 ,  7 51  
5:1 67, 3 lOO 22,5133,4 +++ 55 

byx = 9,6 
i Die Diflerenzen zwischen 4n und 211 sind mit P < o01% gesichert. 
( ) interpoliert. 

j e Bliitenkopf verbunden ist, betrifft nicht allein die 
Randpflanzen der tetraploiden Teilstiicke, sondern 
das gesamte Teilstiick wird yon den Fertilit~its- 
st6rungen durch haploiden Pollen betroffen. Die 
Fertilitgtsst6rungen sind um so starker, je gr6/3er 
das Angebot haploiden Pollens ist. 

Nach anderen Versuchsergebnissen betr~igt der 
Samenertrag unserer leistungsfiihigsten Tetrast~tmme 
etwa 75% des Samenertrages diploiden Rotklees. 
Gegentiber dieser gegenw~trtig bei unseren Zfichtungs- 
arbeiten erreichten oberen Leistungsgrenze der Tetra- 
formen im Reinanbau werden beim Vergleichsanbau 
mit diploiden St~immen und Sorten die in Tabelle 2, 
Spalte 6 aufgeffihrten Minderertr/ige erzielt. Diese 
betragen z. B. bei einem Anbauverh~tltnis yon 3:3 
36~ bei einem Verh~iltnis yon 5:1 sogar 55%. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dab durch die 
Gegenwart diploider Teilstiicke in einer Prtifung der 
Samenansatz bei den tetraploiden Teilstficken herab- 
gesetzt wird. Die dadurch bedingten Ertragsverluste 
sind dem Anteil der diploiden Teilstticke propor- 
tional. 

Durch umfangreiche Ausz~hlungen von Wurzel- 
spitzenpr~iparaten wurde das anfallende Samen- 
material auf Triploide getestet. Sowohl unter roll 
ausgebildeten Samen als auch unter den Ktimmer- 
k6rnern wurden in keinem Fall triploide bzw. aneu- 
ploide Chromosomenzahlen gefunden. 

Versuch II 

Mit gleichen Anbauverh~iltnissen 2n:4n wie im 
Versuch I zuziiglich rein diploid und rein tetraploid 
wurde 1958 in GroB-Lttsewitz ein Versuch mit Einzel- 
pflanzen durchgefiihrt. In sieben mindestens 3oo m 
voneinander entfernten Flurlagen mit gleichen Bo- 
denverh~ltnissen wurden vierfach wiederholt je 
36 Einzelpflanzen 4 ~ x 4o cm ausgepflanzt. Von 
diesen waren entsprechend den im Versuch I auf- 
gefiihrten Anbauverh~tltnissen unterschiedliche An- 
teile diploid und polyploid, die zuf~illig verteilt wur- 
den. Nach der Samenreife wurde einzelpflanzenweise 
geerntet und das Samengewicht je Einzelpflanze er- 
mittelt. 

E r g e b n i s s e  
Die durchschnittlichen absoluten Samenertrags- 

zahlen je Einzelpflanze sind in Abb. 2 dargestellt. 
Fiir beide Ploidiestufen wurde die Regression by, 

errechnet. Sie betr~igt Itir Diploide o,22 • 1,78 und 
ist nicht gesichert. Hingegen ist bei den Tetraploiden 

die Regression by~ = 0,93 :t: 0,18 mit P = < o,1% 
gesichert. Ahnlich den Ergebnissen des Versuches I 
nimmt auch bier der Samenertrag der tetraploiden 
Einzelpflanzen mit zunehmendem Anteil diploider 
Pflanzen ab, w~thrend der Ertrag der diploiden 
Pflanzen mit zunehmendem Anteil Tetraploider 
wohl eine schwach fallende Tendenz, aber keine 
signifikanten Unterschiede zeigt. 
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Abb, 2. Beziehungen zwischen dem Samenertrag und dem Anbauverh~ltnis 
diploider und tetraploider Rotkleepflanzen. 

Das Pflanzenverh~ltnis 2n:4n ~ 1:5 konnte nicht 
in die Auswertung einbezogen werden. Infolge 
l~ingere Zeit anhaltender stauender N~isse an diesem 
Standort entwickelten sich die diploiden und tetra- 
ploiden Pflanzen extrem vegetativ und traten kanm 
in die generative Phase ein. Die Heugewichte der 
Einzelpflanzen best~itigen die starke Nassenentwick- 
lung. Sie liegen gegentiber dem Durchschnitt der 
anderen Versuche bei 2n um 12,3% und bei 4 n um 
11,8% h6her. 

Versuch III 
Beiderseits eines Bestandes der diploiden Zucht- 

sorte Lembkes Rotklee wurde ohne Zwischenraum 
je ein leistungsEihiger tetraploider Zuchtstamm auf 
einer Fl~che yon 8 • 8 m m i t  einem Pflanzenabstand 
yon 40• ~ cm gepflanzt. Nach der Samenreife 
wurden parallel zum diploiden Bestand je zwei 
Reihen des tetraploiden Klees zusammen geerntet 
und ihr Samengewicht ermittelt. 

E r g e b n i s s e  
Mit zunehmender Entfernung vom diploiden Rot- 

klee nimmt der Samenertrag der tetraploiden Zucht- 
st~imme zu (Abb. 3). 

Die Regression byx betr~igt ffir den Stamm 551 
11,4 -J- 1 5 , 8  und ffir den Stamm 227 lo,5 -4- 18,8 und 
ist in beiden F~illen mit P = 1% gesichert. Die 
negative Wirkung des diploiden Klees auf den Sa- 
menertrag des tetraploiden h~ilt in diesem Versuch 
bis zu einer Entfernung yon 8 m an. 

Diskuss ion  der Ergebnisse  
Die geringere Samenleistung tetraploiden Rotklees 

gegenttber der diploiden Vergleichssorte wird durch 
die Befruchtung mit haploiden Pollen welter herab- 
gesetzt. Je gr6Ber das Angebot haploiden Pollens 

1 5 '  
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ist, um so gr613er ist auch die Wahrscheinlichkeit des 
Entstehens triploider Embryonen, die in einem 
friihen Stadium abortieren. Im nmgekehrten Fall 
Iiihrt ein Uberallgebot diploiden Pollens normaler- 
weise nicht zu einer erh6hten H~iufigkeit an Tri- 
ploiden. Nut in den F~tllell, wo fast ausschliel31ieh 
diploider Pollen neben ether sehr geringen Mellge 
yon haploidem Pollen angeboten wird, kann es auch 
zur Bildung triploider Emlbryonen auf diploiden 
Pflanzen kommen. Dieser Fall ist wahrscheinlich bet 
der im Versuch I festgesteIlten signifikallt gerillgeren 
Samenanzahl je Bltitenkopf bet dell diploiden Rand- 
reihen gegeniiber denen aus der Mitte bet einem 
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Abb. 3. Beziehung zwischen dem Samenertrag tetraploiden Rotklees und 
yon diploidem Rotklee. 

der Entfernung 

Anbauverh~ltnis yon 2n :4n = 1 : 5 eillgetreten. Es 
dart angenommen werden, dab auch die im Ver- 
such II zwar nicht statistisch gesicherte, aber doch 
sichtbare Telldenz eines ablllehmendell Samenertrages 
der Diploiden mit zunehmelldem Anteil der Tetra- 
ploiden hierauf zurtickzuftihren ist. 

Diesell geringffigigen, z.T. nur angedeuteten 
Minderertriigen bet Diploiden steht der gesicherte 
Minderertrag der Tetraploiden bet Allwesenheit 
haploiden Pollens gegelliiber. Sowohl fiir den Ztichter 
als auch ftir die amtlichen mit der Durchfiihrung 
der Wertpriifungen beauffragtell Stellen ergeben sich 
daraus Konsequenzen, die bet der Feststellung der 
Samenleistung tetraploider Rotklee-Zuchtsttimme zu 
berticksichtigen sind. 

Im tetraploiden Zuchtgarten gestatten vereinzelt 
in A-, B- oder C-St~mme oder in Zuchtstamm- 
priifungen eingestreute diploide Standards keine 
sichere Aussage fiber die Samenleistung der tetra- 
ploiden St~tmme. Der diploide Standard wird wahr- 
scheinlich durch das in diesem Fall deutliche 13ber- 
angebot diploiden Pollens eine geringere Samen- 
leistung gegentiber der im Reinallbau m6glichen er- 
bringen, und infolgedessen wtirde das tetraploide 
Material zu optimistisch beurteiR. Andererseits 
wiirden die dem diploiden Standard unmittelbar 
bellachbart stehenden tetraploiden Stttmme im 
Samenansatz gest6rt, was zu fehlerhaften Schltissen 
Iiir die weitere Selektion fiihren kalln. 

Bet Wertprtffungen, in denen diploides und tetra- 
ploides Material zusammen gepriift wird, ist der 
tetraploide Teil hinsichtlich der Samellleistung be- 

nachteiligt. Dies gilt um so mehr, j e kleiner die 
Teilstiicke sind ulld, wegen der in besollders starkem 
MaBe bet den Randreihell auftretenden St6rungen, 
j e wetter sie yon der quadratischen Form abweichen. 
Hinzu kommt, dab die Polyploidieziichtung als 
jiingster Zweig der Pflallzellziichtung bisher nut 
vereinzelt tetraploide St~imme den amtlichen Wert- 
priifungen zufiihren konllte. In der Regel werden 
diese St~mme zusammen mit einer Vielzahl roll di- 
ploidell Stfimmell und Zuchtsorten geprtift. In 
solchen F~tllen sind die Ertragsdepressionen besoll- 
ders stark nnd unter Beibehaltell dieser Prtifnngs- 
verfahren haben die Tetrast~imme wegen ihrer dann 

sehr geringen Samenleistullg kaum Aus- 
sicht auf Zulassung als Sorte. 

Diploider und tetraploider Rotklee ist 
deshalb getrennt auf  Samenleistung zu 
priifen. Die Trennung mug rttumlich vor- 
gellommell werden ulld kann durch Iso- 
lierullgsstreifen anderer hochwachsender 
Kulturell noch versdirkt werdell. Die 
Frage, ob die polleniibertragellden In- 
sekten auf ebenfalls yon ihnen befl0genen 
und zur Zeit der Rotkleebt~te bliihellden 
Kulturen sich yon Rotkleepollell ,,reini- 
gen" k6nnen, verdiellt in diesem Zusam- 
menhang Beachtung. 

Die negative Wirkung yon haploidem 
Pollen auf den Samellansatz der Tetra- 
ploiden h~lt noch bis zu einer Entferllung 
yon mindestens 8 m an (Versuch III). Die 
Breite der Trennstreifell muB also tiber 
diese Elltfernung hinausgehen. Um die 
Vergleichbarkeit getrennter Priifungen 

dann noch zu gewtthrleisten, miissen die Priiffelder 
besonders ausgeglichen seth. 

Die heute aus fruchtfolgetechnischen Griillden 
noch oftmals in diploiden Rotkleevermehrungell an- 
gelegten tetraploiden Wertprtifungen scheiden zur 
Beurteilung der Samellleistung der Tetrast~imme 
g~nzlich aus, ebenso wie Priifungell ill der Nachbar- 
schaft roll diploiden Samenkleebest~inden. 

Vielleieht wird es durch weitere Untersuchungen 
m6glich sein, eillell Korrekturfaktor fiir den Samell- 
ertrag der TetraploideI1 bet definierten Priifungs- 
verhttltllissell diploid :tetraploid zu ermitteln, durch 
den sich auch bet gemeinsamen Priifungen der ver- 
schiedenen Ploidiestufen die Samenertragsleistnngell 
der Tetraploiden mit hinreichender Gellauigkeit fest- 
stellell lassen. 

Zusammenfassung 
In eiller Reihe yon Versuchen wurde der gegell- 

seitige EinfluB yon diploidem und tetraploidem Rot- 
klee auf die H6he des Samenertrages ermittelt. Be- 
reits ein gerillger Anteil diploider Teilstiicke bzw. 
Pflallzell sellkt den Samenertrag der Tetraploiden. 
Mit zunehmenden Anfeilen Diploider nimmt der 
Samenertrag der Tetraploidell wetter st~indig ab. 
Hingegen wird der Samellertrag der Diploidell durch 
zunehmende Allteile Tetraploider nicht beeinflul3t. 
Nur bet ether extremen f)berzahl der Tetraploiden 
k6nnen die Diploiden mit Ertragsdepressionen rea- 
gieren. Die negative Wirkung diploiden Rotklees auf 
den Samenertrag des tetraploiden h~ilt mindestens 
bis zu einer Entfernung yon 8 m an. 
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Als Ursache der Fertilit~itsstSrungen ist das Pr~i- 
valieren des haploiden Pollens anzusehen. Es kommt  
zur Bildung triploider Embryonen,  die in einem 
frfihen Entwicklungsstadium abortieren. 

Auf Grund dieser Verh~iltnisse gestat ten in te t ra-  
ploiden Zuchtg~irten eingestreute diploide Standards 
keine sicheren Rfickschlfisse auf die im Reinanbau 
mSgliche Samenleistung der Tetrastt imme. Ebenso 
fiihren gemeinsame Wertprt ifungen von di- nnd 
tetrapIoidem Rotklee zum Minderer• und damit  
zu einer Fehlbeurteilung der Tetras t~mme.  Die 
Prfifung der Samenteistung tetraploiden Rotklees 
mul3 getrennt  yon diploidem Rotklee durchgefiihrt 
werden. 
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Die Reaktion einiger Tabaksorten und Differentialwirte gegen/iber den 
Viren der Tabak/itzmosaik-Gruppe 

Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der St imme des Kartoffel-Y-Virus 

Einleitung 
In  ether frfiheren Arbeit  (KLINKOWSKI nnd 

SCHMELZER 1957) untersuchten wir die Resistenz des 
Zuchts tammes  ,,V 20" yon Nico~iana tabacum gegen- 
fiber dem Stature , ,M3" des Tabakrippenbr~iune- 
Virus. Wir kamen dabei zu dem Ergebnis, dab dieser 
Tabakzuch t s t amm im Gegensatz zu ,,Virgin Gold A",  
,,Samsun" und anderen Sorten immun gegeniiber 
dem genannten Virus ist. ,,V 2o" wurde durch Aus- 
lese der Populat ion einer ,,Virgin Gold A"-~ihnlichen 
Form yon Dipl.-Landw. W. ENDEMANI% Ins t i tu t  ffir 
Tabakforschung Dresden, gefunden (mfindliche Mit- 
teilung). Abgesehen davon, dab ein gewisser Anteil 
der S~imlinge des Zuchts tammes  Panaschierungen 
zeigte und daher ffir unsere Untersuchungen un- 
brauchbar  war, konnten wit  bet Gew~ichshausanzucht 
keine augenf~illigen morphologischen Unterschiede 
im Vergleich mit  ,,Virgin Gold A" feststellen. Um 
so interessanter erschien uns, nach weiteren Differen- 
zen in der Anf~illigkeit gegeniiber Viren zu suchen. 
Als sich dabei die Tabak~itzmosaik-Virusgruppe als 
bemerkenswert  erwies, wurden weitere Tabaksor ten  
und -zuchtst~imme sowie einige andere Differential- 
wirte ill die Untersuchungen einbezogen. Die vor- 
liegende Arbeit  soll sowohl ein Teilgebiet des wirt-  
schaftlich und wissenschaftlich bedeutungsvollen 
Problems der Virusresistenz des Tabaks  als such des 
Problems der St~imme beim Kartoffel-Y-Virus ein- 
schliel31ich des Tabakrippenbrt tune-Virus behandeln. 

Material und Methoden 
AuBer dem bereits angeftihrten Zueh t s t amm ,,V 20" 

wurden noch folgende Sorten und St~imme yon 
Nicotiana tabacum untersueht :  , ,Havanna  1I c", 
,,Geudertheimer III", .230/1" und ,,232". Bet 
ihnen handelt  es sich um Zfichtungen des Inst i tutes  
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Mit 4 A b b i l d u n g e n  

ffir Tabakforschung Forchheim. ,,Wohlsdorfer Bur- 
ley" ents tand aus einer Kreuzung von ,,Burley 
Giuseppina" •  (nikotinarm)" im 
Inst i tu t  ffir Tabakforschung Dresden (vormals in 
Biendorf-Wohlsdorf bet KSthen). ,,O 32" und , ,Ergo" 
sind als s tarke Abweicher aus ,,Virgin Gold A" 
vom gleichen Ins t i tu t  ausgelesen worden. ,,F 166" 
(bzw. ,,F 166/1") ist die F 2 (bzw. Fs) ether Kreuzung 
von , ,Havanna  I I c "  mit  dem gegenfiber dem Tabak-  
mosaik-Virus toleranten Zuch ts tamm ,,Wisconsin 
299 ''1. Zu Vergleichszwecken und zur Kontrolle der 
Infektiosit~it der verwendeten PreBsMte wurden 
Pflanzen der Sorten , ,Samsun Baschi Bagli, gestielt",  
,,Virgin Gold A" oder ,,White Bur ley"  stets mit-  
geprfift. 

Herkunf t  und besondere Merkmale der meisten 
Viren, die nicht zur Tabak~itzmosaik-Gruppe zu 
rechnen sind, wurden bereits in frfiheren Arbei ten 
angegeben. Nachzuiragen sind: 

Der Pa ra s t amm des Tabakmosaik-Virus  (Para- 
tabakmosaik-Virus) ,  der ursprfinglich yon K6I~LER 
und P,tNJAN (1943) isoliert und uns freundlicher- 
weise von Reg.-Rat  Dr. O. BODE iiberlassen wurde. 
Die zwei Isolierungen aus der Tabaknekrose-Virus-  
gruppe s tammen yon Dr. K. M. S~ITH (Cambridge). 
Das Tabakringflecken-Virus erhielten wir aus der 
, ,American Type CuIture Collection", es trtigt die 
Kata lognummer  98 in den Viruskulturen dieser In-  
stitution. Das Tabakstrichei-Virus (tobacco streak 
virus) hat  die gleiche Herkunf t  und die Nummer  44. 
Das Tomatenschwarzring-Virus (tomato black ring 
virus) s t ammt  aus England und wurde uns yon 

i Fiir die ireundliche f,)berlassung yon Samen der 
genannten Soften und Zuchtst~imme sind wir den Herren 
Diph-Landw. W. ENDEMANN (Dresden) und Reg.-Rat 
Dr. O. BODE (Braunschweig) zu Dank verpflichtet. 


