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Aus dem Institute fiir Pflanzenziichtnng GroB-Liisewitz der Deu~cschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin 

Uber eine Viruskrankheit an Rot- und Schwedenklee und ihre Bedeutung 
ffir Z/ichtung und Anbau 

Von K. NEITZEL 

Seit einigen Jahren werden in GroB-Liisewitz vir6se 
Erkrankungen an Rot- und Schwedenklee im Zucht- 
garten beobachtet. In letzter Zeit haben diese Erkran- 
kungen, besonders an Schwedenldee, gr613ere Aus- 
mal3e angenommen, so dab sie Gegenstand einiger 
Untersuchnngen wurden. 

1957 wurden einige kranke Schwedenkleepflanzen 
aus dem Zuchtgarten isoliert. Mit Myzus persicae liel3 
sich die Krankheit  leicht yon Schwedenklee auf Schwe- 
denklee tibertragen. Auf Rotklee war der Infektions- 
erfolg geringer (Tab. 1). Beim Schwedenklee war schon 
im Bestand erkennbar, dab die vir6sen Erkrankungen 
dentliehe Wachstums- und Entwicklungsst6rungen 

Tabelle 1. Infektionser]olg bet Rot- und Schwedenklee. 
Virusquelle: viruskranke Schwedenkleepflanzen aus dem 

Zuchtgarten 1957. - -  Vektor: Myzus persicae. 
Anzahl infizierter Anzahl erkrankter 

Stamm Pflanzen PfIanzen 

Rotklee St. 227 
tZotklee St. 529 
Schwedenklee St. 122o 
Schwedenklee St. 1232 

ioo 8 
1oo 17 
loo , 57 
loo I 41 

hervorriefen, die zu Ertragsminderungen ftihren. Be- 
sonders bet den gepflanzten Parzellen des Xleezucht- 
gartens war im zweiten Nutzungsjahr kaum eine 
Schwedenkleepflanze zu finden, die nicht viruskrank 
war. Ftir Sehwedenklee ist meines Erachtens die 
Ztichtung auf Virusresistenz notwendig, sofern seine 
wirtschaftliche Bedeutung den Aufwand reehtfertigt. 
Bet dem ftir uns wichtigeren Rotklee galt es zungchst 
zu ermitteln, ob und wie stark der Ertrag beeinfluBt 
wird, um die Frage zu beantworten, ob die Ztichtung 
auf Virusresistenz erforderlich ist. Zn diesem Zweck 
wurden 1959 zwei tetraploide Ltisewitzer Rotklee- 
st~mme (551 und 227) mit Myzus persicae infiziert 
und einem Ertragsvergleich mit gesunden Xontrollen 
unterzogen. Als Virusquellen dienten Schwedenklee- 
pflanzen, die zuvor mit HiKe yon Myzus persicae in- 
fiziert wurden. Die beiden St~mme wurden am 
24. 2. 1959 ausges~t, in Kisten zu 15o Pflanzen pikiert 
und in der Zeit vom 16. bis 19. 3. infiziert. Als Vektor 
diente Myzus persicae. Da der Infektionserfolg bet 
Rotklee geringer ist als bet Schwedenklee, wurde die 
Infektion am 23. und 24. 3. und am 6. und 7.4.  ein 
zweites bzw. ein drittes Mal wiederholt. Vier Wochen 
nach der ersten Infektion erschienen die ersten Sym- 
ptome. Zun~tchst eine Adernaufhellung, die in eine 
Adernstreifigkeit tiberging, zum Teil mit chlorotischen 
Aufhellungen und Flecken zwischen den Adern. 

Da Rotklee yon mehreren Leguminosen-Viren be- 
fallen werden kann und ihre Symptome auf Rotklee 
oft iihnlich sind (K6I-ILER und I{LINKOWSKI, 1954, und 
QUANTZ U. a. 1958), konnten wir die Virusart an Hand 
der Symptome auf Rotklee zun~tehst nicht bestimmen. 
Die Symptome auf den bisher verwendeten Testpflan- 
zen deuten auf das Rotkleeadernmosaik (nach W E T T E I I ~  

QUANTZ und BRANDES 1959 sehr nahe verwandt mit 
dem Stauchevirus der Erbse, das yon diesen Autoren 
in Zukunft auch als ,,red clover vein mosaic" bezeich- 
net wird), sowie auf einen Stature des Erbsenmosaik- 
Virus (SMITH 1957) bin. Die Untersuchungen zu einer 
genauen Bestimmung des zur Infektion verwendeten 
Virus sind noch nicht abgeschlossen. 

Da bet den Xleearten, besonders im Feldbestand, 
mit einem Viruskomplex zu rechnen ist (s. aueh 
NOESCH 1960, S. 68), wird ein ermittelter Ertragsab- 
fall kaum durch ein einzelnes Virus hervorgerufen 
werden. Insofern ist die Bestimmung der ftir die In- 
fektion verwendeten Virusart ftir den Ztichter wie ftir 
den Praktiker zun~ichst yon untergeordneter Bedeu- 
tung. Entscheidend ist, ob und wie hoch Ertragsver- 
luste durch Viruserkrankungen bet den Kleearten ein- 
treten k6nnen. 

Die infizierten Pflanzen und die nichtinfizierten 
Kontrollen wurden Ende April getopft und am 28.5. 
196o ins Feld gepflanzt. Die Versuchsanlage war ein 
4 • 4 lat. Quadrat mit 56 Pflanzen je Parzelle. Die 
Absicht, den Versuch parzellenweise auszuwerten, 
muBte fallengelassen werden, da im starken Infektions- 
jahr 1959 ein Teil der Pflanzen in den gesunden Kon- 
trollparzellen im Laufe des Sommers ebenfalls erkrank- 
te. Die Auswertung wurde tiber Einzelpflanzen durch- 
geftihrt. 

Da wir feststellen konnten, dab der Mittelwert ab 
15 Pflanzen je Parzelle gleichblieb, diente der arith- 
metische Mittelwert yon je 30 Einzelpflanzen jeder 
Parzelle als Verreehnungsgrundlage. Die Pflanzen 
wurden am 17. 9 .59 geerntet, in Ttiten zum Trocknen 
aufgeh~ingt und im Winter aufgearbeitet. 

1. Ertragsversuch 

a) E r g e b n i s s e  195 9 
Der Versuch wurde 1959 zur Samennutzung stehen- 

gelassen. Es wurden Entwicklung, Gesamtertrag und 
Samenertrag ermittelt (Tab. 2 his 4)- Bereits die Ent-  
wicklung zwischen kranken und gesnnden Pfianzen 
war unterschiedlich. Die kranken Pflanzen zeigten 
zwar keinen ausgesprochenen Ktimmerwuchs, waren 
abet kleiner, hat ten weniger kr~Ktige Triebe und die 
BlOtter waren teilweise starker, teilweise gar nicht oder 
gering gewellt oder gekr~uselt. Die Unterschiede 

Tabelle 2. Entwicklung I959 ( ~ yon 30 P/lanzen je 
t~ ar:elle ) . 

Bonifiert am 14. 8. 196o. 1 = sehr ,~ut - -  5 = sehr schlecht 

Sorten bzw. Behandlungen I ~ je Pflanze p % 

gesund gesamt [ 
infiziert 

I 

551 gesund ] 
551 infiziert 
227 gesund 
227 infiziert i 

Diiferenz 

2 ,2  
3,3 +1,1 
2 ,4  
3,3 +o,9 

3,4 +1,3 

~OjlO 

o , 1 7  

~OjlO 
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gesund gesamt 
infiziert 
551 gesund 
551 infiziert 
227 gesund 
227 infiziert 
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Tabelle 3. Gesamterlrag 1959, lu[tlrocken ( ~ yon 30 P[lan- 
zen je Par~.). 

. .  GesamtgewieSt ] Dlfferenz mind. %i P % Soften bzw. Behanmungen N j e Pflanze i .g .  " Ertrags- I 

62,19 i 
37,5 o --24,69 39,7 o, 14 
66,3 ~ 
4o,35 --25,95 39,1 o,13 
58,08 
34,78 --23,3o 4o, 1 o,31 

Tabelle 4. Samenertrag 1959 
( ~ yon 30 P/lanzen ]e Parzelle). 

I Samenertrag Ertrags- 
Sorten bzw. Behandlungen ~ je Pflanzel Differenz mind. % 

in g 

5,7 
3 , 2  

6,8 
3,9 
4,6 
2,5 

p% 

--2,5 43,9 o,18 
i 

--2,9 !42,6 <o, lo 
i 

--2,1 ,, 45,7 o,69 

gesund gesamt 
infiziert 

551 gesulld 
551 infiziert 
227 gesund 
227 infiziert 

zwischen einzelnen Pflanzen in der Abweichung vom 
normalen Habitus waren grog. 

Entsprechend den Ergebnissen mug bei Infektion 
aller Pflanzen brim Gesamtertrag mit rund 4o% und 
beim Samenertrag mit 4o--45% Ertragsverlust ge- 
rechnet werden. 

Tabelle 5. Fehlstellen 1959 
(ira Laufe des Sommers 1959 entstanden). 

Stamm Anzahl % 

6 
2 2  

6 
28 

2,7 
9,8 
2,7 

12,5 

551 gesund 
551 infiziert 
227 gesu:ad 
227 infiziert 

Tabelle 6. Anzahl der P/lanzen ohne 
Saturn. 

(Bezugsgr6Be = vorhandene Pilanzen 
bei der Ernte 1959) 

Stamm Anzahl I % 

4 1,8 
13 6,4 

0 O,O 
13 6,6 

551 gesund 
551 infiziert 
227 gesund 
227 infiziert 

Zus~ttzliche Ertragsverluste k6nneI1 entstehen durch 
die Anzahl eingegangener Pflanzen (Tab. 5) oder durch 
den Anteil der Pflanzen, die keinen Samen angesetzt 
haben (Tab. 6), Faktoren, die in den oben angegebenen 
Werten nicht enthalten sin& Bei den gedrillten Par- 
zellen kann die Bedeutung der Fehlstellen insofern 
geringer sein, als gesunde Nachbarpflanzen durch 
kr~iftigeren Wuchs und gr6gere Triebzahl einen gewis- 
sen Ausgleich schaffen. Der starke Infektionsdruck 
(Befallsflug-Intensit~t der Blattl~use) 1959 ffihrte in 
den gesunden Parzellen zu zahlreicheI1 Neuinfektionen 
(Tab. 7). 

Tabelle 7. dnzahl der Neuin/ektionen 
1959. 

(Bezugsgr6Be = Anzahl vorhandener 
Pflanzen bei der Ernte 1959) 

Stature Anzahl % 

551 g e s l l n d  6 2  28, 4 
227 gesund 3 ~ z3,8 

95 

Es wurden nur die Pflanzen als viruskrank ange- 
sprochen, die eindeutig Virussymptome zeigten, wobei 
nicht ausgeschlossen bleibt, daB die eine oder andere 
Pflanze infolge m6glicher Maskierung unbert~cksichtigt 
geblieben ist. 

b) E r g e b n i s s e  196o 
Im zweiten Jahr wurden die Grfinmassenertfitge in 

zwei Schnitten ermittelt. Leider war imWinter  1959/6o 
ein groBer Teil der Pflanzen yon gesunden wie kran- 
ken Parzellen eingegangen, so dab auf eine korrekte 
statistische Auswertung verzichtet werden muBte. 
Bei einer Parzelle des Stammes 227 (infiziert) standen 
nur noch 13 Pflanzen. Welcher Ursachenkomplex 
diese ,,Auswinterungsschf~den" hervorgerufen hat, 
kann nicht angegeben werden. Deutlich wird aber auch 
hier, dab bei den kranken Parzellen wesentlich mehr 
Pflanzen eingegangen waren als bei den gesunden 
(Tab. 8). In Tab. 9 ist der Ertrag aller noch auswert- 
baren Pflanzen des I. und II. Griinschnittes zusammen- 
gefagt. 

Tabelle 8. Zahl der im Winter 1959/6o 
eingegangenen Pflanzen. 

(Bezugsgr6Be = Anzahl vorhandener 
Pflanzen bei der Ernte 1959 gegeniiber 

der 1. Auszithlung 196o) 
Stature AnzahI % 

551 gesund 79 36,2 
551 infiziert 89 44,o 
227 gesund 73 33,5 
227 infiziert 119 6o,7 

Tabelle 9. Gri~nmassenertrag (I.  und I I .  
Schnitt) 196o 

}e P/lanze, ohm Neuinfektionen. 

Stature ~ -Gewicht je 
Pflanze in g % 

551 
551 
2 2 7  
227 

551 
551 
227 
227 

I. Schnitt am 9- 6. 196o 
gesund 156,2 
infiziert 89,8 

gesund 174, 7 
infiziert ! 74,2 

II. Sctmitt am 18.8. 196o 
gesund 265,4 
infiziert 169,3 
gesund 316,5 
infiziert 124, 9 

100,0 
57,5 

i00,0 
42,5 

I00,0 
63,8 

100,0 
39,5 

Obwohl dieses Ergebnis unter den angeftihrten ein- 
schr~tnkenden Bedingungen zu betrachten ist, mug bei 
der Grt~nmasse mit einem nicht unbedeutenden Ertrags- 
verlust bei viruskranken Pflanzen gerechnet werden. 

II. Feldbonitierungen 1960 

Die eindeutig virusbedingten Ertragsverluste ver- 
anlaBten uns, den Anfeil viruskranker Pflanzen in 
geschlossenen Feldbest~inden zu ermitteln, um auI 
Grund des tats~chlichen natiJrlichen Virusbesatzes und 
der dutch den Versuch gewonnenen Ergebnisse fiber 
den Ertragsverlust die Bedeutung der Kleeviren ftir 
die Praxis abzusch~itzen. 

Da eine pflanzenweise Ausz~ihlung bei gedrillten 
Best~tnden nicht m6glich ist, weil die einzelnen Pflan- 
zen ineinander verwachsen sind, w~thlten wir die Trieb- 
zahl als Grundlage. Stichprobenartig wurde 20real 
je 1 m einer Drillreihe in beiden Diagonalen des Be- 

7* 
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standes auf den Antr vlruskranker Triebe ausgeziihlt. 
Da 196o in GroB-Liisewitz kein gr6Berer Rotklee- 
bestand zur Verftigung stand, wurden die Ausziihlun- 
gen in kleineren Vermehrungsbestfinden des Zucht- 
gartens vorgenommen. In einem Bestand von 
7o • 5o m, in dem etwa 1/10 mit Lembkes Rotklee 
(2n) and der Rest mit tetraploiden St~immen (Aussaat 
1958 unter Sommergerste) bestellt waren, fanden wir 
im Durchschnitt  lo,9% eindeutig viruskranke Triebe. 
Die hierin enthaltenen zwei Ansz~ihlungen des an einem 
Rand des Bestandes gelegenen diploiden Teilstiickes 
enthielten 34,7 und 29% viruskranke Triebe. Es toni3 
erwiihnt werden, dab es sich hier um einen Versuch 
mit mehrjlihriger Nutzung handelt, der nicht direkt im 
Zuchtgarten, sondern etwas aSseits stand und bet dem 
die einzelnen Teilstiicke zu -r Zeiten ge- 
schnitten wurden. Bemerkenswert ist, dab der Anteil 
viruskranker Triebe in Richtung der Ecken des Be- 
standes ein Vielfaches derjenigen des Zentrums betrug. 
Auch das diploide Teilstiick stand an einer Ecke, wobei 
eine Seite durch ein kleines Brachestiick begrenzt war, 
das seit einigen Jahren for Untersuchungen tiber den 
Blattlausbefallsflug diente, i)iese Randwirkung deutet  
auf das gleiche Prinzip der Infektion hin, wie wi re s  
yon anderen I4ulturen (Kartoffeln) her kennen (NEIT- 
ZEL und M0ZLER, 1959). Bet fast alien folgenden Feld- 
bonitierungen konnten wir dies beobachten. 

Ein zweiter Rotkleebestand yon 5o • 4o m (Stanma 
551, 4n), am 17. 3.59 unter Sommergerste anges~it, 
nach der gleichen Methode bonitiert, hat te  nur o,8~ 
viruskranke Triebe. Wenn such dieser Bestand erst 
das zweite Jahr stand und somit dem Infektionsdruck 
ein Jahr  weniger ausgesetzt war als der zuerst be- 
schriebene, diirfte die Sommergerste einen groBen Tell 
des Infektionsdruckes abgefangen haben. Aus regel- 
miiBigen Beobachtungen wissen wir, dab das Maximum 
des 1959 iiberraschend starken Blattlansbefallsfluges 
Ende Juni--Anfang Juli lag und ab Mitte Juli schnell 
zuriickging. Der Schnitt der Deckfrucht (Sommerger- 
ste) erfolgte am 14. 7. 59, so dab der nunmehr frei- 
stehende Klee nicht mehr so wirkungsvoll infiziert 
werden konnte. Der zuerst erwiihnte Bestand stand im 
Ansaatjahr such unter Deckfrucht. 1958 war aber ein 
Jahr mit sehr geringem Blattlausbefallsflug, wiihrend 
er 1959 dem Blattlausbefallsflug fret ausgesetzt war. 

Neuansaaten unter Deckfrncht scheinen in Jahren 
mit starkem Infektionsdruck vorteilhafter zu seth. 
Der Vorteil gegeniiber Ansaaten ohne Deckfrucht ist 
in diesem Zusammenhang nur im Hinblick auf die 
Infektionsm6glichkeit zu verstehen und nicht auf den 
sonstigen anbautechnischen Weft der Deckfrucht zu 
beziehen. 

DaB Bestandesdichte, Wiichsigkeit Und Abschir- 
mung gegeni~ber Vektoren eine groge Bedeutung 
haben, zeigt die Bonitierung eines gepflanzten ]3estan- 
des.. Obwohl es sich nicht um den gleichen Stature han- 
delt und ein direkter Vergleich nnr bedingt m6glich 
ist, ist das Ergebnis doch aufschluBreich. Von 877 
Rotklee-Einzelpflanzen (A-St~imme) waren 41% virus- 
krank. 

Alle Erhebungen iiber Wuchs, Samenansatz, Er- 
trag usw. der fiir die Neuzncht wertvollen Einzel- 
pflanzen k6nnen dadurch mit einem Fehler behaftet 
sein. In Jahren, in denen der Infektionsdruck stark 
ist, kann die gleiche Kombination anders beurteilt 
werden als in Jahren mit geringem Infektionsdruck. 

Unterschiede sind auch im gleichen Jahr denkbar, 
wenn z. B. einmal Isolierung gegen in der N/ihe befind- 
fiche Infektionsquellen vorliegt und ein anderes Mal 
nicht. Die Ziichter miissen daher die vir6sen Erkran- 
kungen beachten und bet der Beurteilung ether Kom- 
bination bert~cksichtigen. 

AufschluBreich war eine Ermittlung fiber den Virus- 
besatz verschiedener Herktinfte. Unter 42 1959 in 
Kleinparzellen von 4 m  X 1,2ore angelegten Her- 
kiinften war der Lembkesche Xotklee (2n) der beste. 
Nur lo% aller ausgeziihlten Triebe waren viruskrank. 
Bet allen anderen aus Rum~nien, Ungarn und Jugo- 
slawien sowie bet der Sorte ,,Ostsaat" bewegte sich der 
Virusbesatz zwischen 3o und fiber 7o%. 

Tabelle lo. Virusbesatz der Haupt- u~d Kontrollpri2/u~r 
Rotklee 19 59 /6o ( Kgeezuchtgarten, gedrilll) . 

Ansaattermin: 2.4- 1959. - -  Bonitiert: 5.9- 196o 

davon 
Soften viruskrank Virus % 

L e m b k e s  R o t k l e e  
O s t s a a t  
Lit. 551 
Lit. 227 
P H P ,  
P H P  2 

Anzahl 
der Triebe 

(2n) 659 
(2n) 794 
(4 n) 861 
(4 n) 71o 
(2n) 897 
(2n) 663 

lO3 
274 
155 
64 

459 
417 

15,6 
34,5 
18,o 
9,o 

51,2 
62,9 

Tabelle 11. Viuusbesatz der Haupt- und .Konlrollpri*fu,zg 
Schwede~klee 1959 / 6o ( Kleezuchlgarte~r gedrillt). 

Ansaattermin: 19. 3. 1959 unter Sommergerste. - -  Boni- 
tier• 28. 7. 196o 

Anzahl davon Virus % 
Soften der Triebe viruskrank 

Mitteldeutscher (2n) 
Liis. St. 122o (4 n) 
Liis. St. 1232 (4 n) 

760 
626 
616 

478 
506 
502 

62,9 
80,8 
81,5 

Tabelle 12. Anzahl viruskva~akee Triebe baw. P/ lamen in 
,wei Schwedenkleebestiinden in Gro/3-Li~sewitz. 

]3onitiert: 25. u. 28.7. 196o 

i Anzahl der Triebe davon Virus % 
Sorte bzw. Pflanzen viruskrallk 

Liisewitzer St. 122o [ 
gedrillt am 28.3.60 i 
(ohne Deckfrucht) i 2289 
Liisewitzer St. 122o I 
gepflanzt am 12.5. 6oi 2o0 

466 

116 

20,4 

58,0 

24hnlich w a r  das Ergebnis der Bonitierung der 
Haupt-  und Kontrollpriifung 1959/6o. Es wnrde je 
1 m ether Drillreihe am Rand und i n d e r  Mitte der 
Parzelle auf den Anteil viruskranker Triebe ausgezfihlt 
(Tab. io). 

Lembkes Rotklee (2n) sowie die beiden aus diesem 
hervorgegangenen tetraploiden Liisewitzer Rotklee- 
Stiimme waren such bier weitaus besser als die anderen 
drei, die schon visuell einen kranken Eindruck roach- 
ten. 

Die Resistenz der Liisewitzer St~imme kann nur aus 
dem Lembkeschen Rotklee kommen, der diese etwas 
gr6Bere Widerstandsfiihigkeit gegeniiber Virosen be- 
reits besitzt. Eine Anslese in dieser Richtung muB 
durch Lembke schon friiher erfolgt sein. Es wfire des- 
halb nicht abwegig, diese zweifellos vorhandene 
Widerstandsfiihigkeit welter zu entwickeln, wobei zu 
priifen ist, ob es Herktinfte mit noch gr6Berer Resi- 
stenz gibt. 
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Besonders im Hinblick auf Ztichtungen mit mehr- 
j~ihriger Nutzung wird den widerstandsfiihigen Forrnen 
eine gr6gere Bedeutung zukornmen, da infizierte und 
kranke Pflanzen als Virusquellen in jedem weiteren 
Jahr einer fortschreitenden Virusausbreitung sfarken 
Vorschub leisten. 

Die Bedeutung, die virSse Erkrankungen beim Rot- 
klee haben, geht auch aus Untersuchungen yon 
NOESCH (196o) hervor. Er schreibt auf Seite 68: 
,,Groge Bedeutung mug dem Virusbefall beigemessen 
werden. So waren z. B. yon 69 dreij~ihrigen Selektions- 
pflanzen nut deren 12 als virusfrei zu beurteilen." 
Und wetter: ,,Nit Virus befallene Ptlanzen zeigen 
starke Wachstumshemmungen; sie werden oft steril 
durch Vergrtinen und verlieren ihre Konkm-renzkraft." 
,,Ftir einen ausdauernden Klee, wie wir ihn anstreben, 
hat Virustoleranz eJne groge Bedeutung, da die ]3e- 
fallschance mit dem Alter der Pflanzen zunimmt." 

Weitaus ungtinstiger ist die Situation beim Schwe- 
denklee, wie der Virusbesatz in der Haupt- und Kon- 
trollprtifung 196o/61 zeigt. Der ganze Bestand war 
schon yon vornherein als krank zu erkennen (Tab. 11). 

Auch die erst 196o angelegten, gedrJllten und ge- 
pflanzten Schwedenklee-BestSnde waren bet der Boni- 
tierung am 25.7- bzw. 28.7.6o bereits stark erkrankt. 
Dabei wird der Unterschied zwischen gedrillten (ge- 
schlossenen) und gepflanzten (offenen) Best~inden 
wieder deutlich (Tab. 12). Es ist zun~ichst nicht ganz 
verst~tndlich, wie schon im Vorsommer z96o diese 
relativ starke Infektion erfolgen konnte, wenn auch der 
Schwedenklee anfNliger ist als der Rotklee (in einem 
Rotklee-Saatsi~trkenversuch mit unferschied]icher Rei- 
henentfernung, der in KleJnparzellen angelegt war, 
konnten zur gleichen Zeit nur 5,6yo viruskranke Triebe 
ermittelt werden). Rechnet man mit ether vierwSchi- 
gen Inkubationszeit, wie wir sie bet ktinstlicher Infek- 
tion ermittelten, so mug die Infektion mindestens 
l~Iitte bis Ende Juni erfolgt sein. In dieser Zeit war 
der Blattlausbefallsflug (ira Gegensatz zu 1959) abet 
noch sehr gering. Es ist daher nicht ausgeschlossen, 
dab noch andere Vektoren bet der Ubertragung eine 
Rolle spielen. Andererseits mug geprtiK werden, ob 
Samentibertragbarkeit vorliegt. Dies wtirde neue 
Fragen in derEpidemiologie derKleevirosen aufwerfen. 

Weitere Untersuchungen sollen Aufschlug dartiber 
geben. 

Der WeiBklee wurde noch nicht in die Untersuchun- 
gen einbezogen. Wir haben noch keine brauchbare 
Methode ftir Fe]!dbonitierungen gedrillter BestSnde 
gefunden, die bereits im Ansaatjahr sehr stark ver- 
wachsen sind, so dab fiber den wirklichen Virusbesatz 
nichts ausgesagt werden kann. Bet WeiBklee-EinzeI- 
pflanzen erwies sJch ein groger Teil als viruskrank. 

III. Schluf~folgerungen 
Die angeftihrten Ergebnisse zeigen, dab bet st~trkeren 

Infektionen in Rotkleebesf~inden mit nicht unbedeu- 
tenden Ertragsdepressionen zu rechnen ist. Die Feld- 
bonitierungen 1assert aber erkennen, dab in gedrillten 
(geschlossenen) l~:otklee-Besf~nden der durchschnitt- 
liche Erkrankungsgrad (lo--15%) sich u n t e r  Ltise- 
wi tzer  B e d i n g u n g e n  noch in ertr~tglichen Grenzen 
hNt. Dies gilt zun~tchst nur ftir den Lembkeschen Rot- 
klee nnd for die in der Prtifung stehenden Ltisewitzer 
tefraploiden St~tmme, unter Grog-Ltisewitzer oder 
/ihnlichen Bedingungen. 

FOr die anderen Rotldeesorten kann noch keine 
Aussage gemacht werden, da die Bonitierungen bet 
diesen Soften nur an Kleinstparzellen durchgeftihrt 
wurden, die zum Teil stark erkrankt waren. Lembkes 
Rotklee scheint nach den bisherigen Befunden bereits 
eine beachtliche Resistenz zu besitzen. 

Wie die Situation in den wetter siidlich gelegenen 
Bezirken ist, kann nicht gesagf werden. Eine Erhe- 
bung tiber den Virusbesatz in allen sf~irker Rotklee 
anbauenden Gebieten w~ire notwendJg. 

Den Ztichtern ist zu empfehlen, schon heufe nach 
widerstandsfiihigenFormen und Herktinften zu suchen. 

Dartiber hinaus w~ire es zweckm~gig, bet den Haupt- 
und Kontrollpriifungen j~ihrlich eine Virusbonitierung 
vorzunehmen, damit die Sf~imme auch in anderen 
Gebieten beurfeilf werden. In den Zuchtg~irten sollte 
bet der Beurteilung der Populationen und besonders 
bet den ztichferisch wertvollen Einzelpflanzen die An- 
f~illigkeit gegeniiber Viruskrankheiten beachtet werder,. 

Ftir den Schwedenklee steht die Forderung nach 
virusresistenfen Formen auger Zweifel, sofern seine 
Bedeutung als Futterpflanze den Aufwand rechtfertigt. 

Um einen genauen Uberblick tiber den Ertragsver- 
lust zu erhalten, wird es notwendig seth, Ertragsver- 
suche durchzuf~hren. Nach der visuellen Absch~itzung 
der SchwedenMee-Best~inde dtirfte der Erfragsabfall 
bet dieser Art noch grSger sein als die in dieser Arbeit 
ermittelte virusbedingte Erfragsminderung beim Rot- 
klee. 

Zusammenfassung 
Rotkleepflanzen, die ktinsflich mit einem Virus in- 

fiziert waren, brachten im Ansaatjahr nur 55--6o% 
des Samenerfrages yon gesunden Kontrollen. Die 
Ertragsminderungen bet der Gr0nmasse im zweiten 
jahr betrugen 4o--6o% gegentiber gesunden Konfrol- 
len. 

Noch nicht abgeschlossene Unfersuchungen deuten 
auf das Rofkleeadernmosaik und auf einen Stature des 
Erbsenmosaiks hin. 

Das Virus konnte mit Myzus persicae yon kranken 
auf gesunde Pfianzen tiberfragen werden. Schweden- 
klee war leichter zu infizieren als Rotklee. 

Geschlossene Rofkleebestfinde (Lembkes Rotklee 
und zwei Li~sewitzer St~imme), die im dritten Jahr 
sfanden, hatten einen Virusbesatz yon durchschnitt- 
lich lo--15~ In einem gepflanzfen Bestand (2. Jahr) 
waren 41% aller Pflanzen viruskrank. 

Kranke Pflanzen sind im Wachstum gehemmt und 
haben weniger kr~iftige Triebe. Die BlXtter zeigen 
Adernaufhellungen, 5{osaik und sind mehr oder weni- 
ger stark gewellt oder gekr~iuselt. Die Unterschiede in 
der St~irke der Sympfome zwischen einzelnen Pflanzen 
waren groB. 

Erhebungen fiber Wuchs, Samenansatz, Erfrag usw. 
der fiir die Ztichtung wertvollen Einzelpflanzen kSnnen 
dadurch mit einem Fehler behaftet sein. Dies isf bet 
der Beurfeilung yon Populationen und Einzelpflanzen 
zu beachten. 

Den Ztichtern ist zu empfehlen, schon heute nach 
widerstandsf~thigen Formen und Herktinften zu suchen. 

Bonitierungen in verschiedenen Prtifungen ergaben 
deutliche Unterschiede im 13efallsgrad zwischen ein- 
zelnen Sorten. 

Schwedenklee war bereits im Ansaatjahr (196o) 
stark erkrankt (> 2o%). 1959 anges~tter Schweden- 



98 G. GEISLER : Der Zfichter 

klee hatte einen Virusbesatz yon 60--80%. Ffir 
Schwedenklee ist Zfichtung auf Virusresistenz unbe- 
dingt notwendig, sofern seine Bedeutung als Futter-  
pflanze den Anfwand rechtfertigt. 
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Untersuchungen zur Transpiration, CO -Assimilation, Atmung und Blatt- 
struktur an spontanen tetraploiden Mutanten yon Vitis  ,ini era 

im Vergleich zu den diploiden Ausgangsst6&en 
Von G. GEISLER 

Mit 1 Abbildung 

Einleitung 
Es liegen eine gr613ere Anzahl yon Untersuchun- 

gen vor, die vergleichende Bestimmungen der Tran- 
spiration, CQ-Assimilation und Atmung diploider 
und tetraploider Pflanzen zum Gegenstand haben. 
In diesen Untersuehungen konnte yon den Autoren 
meist auf eine geringere Atmungs- und Assimila- 
tions- sowie eine h6here Transpirationsintensit/it der 
tetraploiden Formen hingewiesen werden (BEYs~5 
[4],ANDERSSON[2], EKDAHL [IO], LAI~SEN [17] , SCHWA- 
NITZ [26], STOUT [29] , WOHRMANN u n d  MEYER zu  
BREWER [31], CI-IEN u n d  TANG [6], STALFELT [27] 
u. a.). Allerdings sind in Einzelfiillen aueh hiervon 
abweichende Ergebnisse gefunden worden; so berich- 
tet  z. B. ANDERSSON (2), dab an diploiden und tetra- 
ploiden Gersten-Formen gleiche Atmungsintensi- 
t~ten (bezogen auf die Fl~ehe bzw. die Trockensub- 
stanz) nachzuweisen waren. 

Von erheblicher Bedeutung bei einer vergleichen- 
den Beurteilung der Transpiration, der CO2-Assimi- 
lation bzw. der Atmung diploider und tetraploider 
Formen ist die Wahl des Bezugssystems der gemes- 
senen Werte - -  Frischgewicht, Trockengewicht, BIatt- 
fl~che - - ,  wie es z. B. besonders deutlich in den At- 
mungsuntersnehungen, die yon SCHWAmTZ (26) be- 
schrieben werden, zum Ausdruck kommt. 

Untersuchungen derartiger Eigenschaften an diplo- 
iden und tetraploiden Formen verdienen daher im 
Hinblick auf die AbMngigkeit  yon dem Bezugssystem 
insofern besonderes Interesse, als die M6glichkeit be- 
steht, dal3 Unterschiede in der Bla t t s t ruktur  diplo- 
ider und tetraploider Formen (z. B. die h/iufig fest- 
zustellende Erh6hung der Sukkulenz tetraploider 
Pflanzen) einen Einflul3 auf die Transpiration bzw. 
C02-Assimilation und Atmung haben. Angaben yon 
STAr.FELT (28), Wonach die Chloroplasten tiefer lie- 
gender Gewebepartien des Blattes eine geringere 
Lichtmenge erhalten, was sich - -  insbesondere bet 
absolut niedrigen Lichtst~rken - -  in einer Abnahme 
der Assimilation auswirkt, k6nnen diese Annahmen 
wahrscheinlich machen. In den nachstehenden Un- 
tersuchungen an Reben wurden daher insbesondere 
diese Zusammenh~nge beachtet.  

Neben diesen allgemeinen Problemen sollte ins- 
besondere die Leistungsbeurteilung polyploider Re- 

benformen Gegenstand der Untersuchungen sein. 
Wie WAGNER (30) bet der Bearbeitung polyploider 
Reben-Mutanten nachweisen konnte, bestehen gegen- 
abet  den diploiden Ausgangsformen erhebliche Lei- 
stungsunterschiede; es kann angenommen werden, 
dab die Ursachen hierffir znm Teil auch auf Ande- 
rungen in der Transpiration, der COz-Assimilation 
und Atmung tetraploider Formen gegentiber diplo- 
iden zuriickzuffihren sind, wobei sich diese Anderun- 
gen in erster Linie hinsichtlieh des 6kologisehen An- 
passungsverm6gens der tetraploiden Formen aus- 
wirken dtirften. 

Hinweise auf diese Probleme linden sich z. B. in 
den Untersuchungen yon WOHRMANN und MEYER zU 
Dt~XWER (31), die den spezifischen Einflul3 unter- 
schiedlicher Belichtungsintensit~ten auf die Atmung 
und Assimilation diploider und tetraploider Pflanzen 
untersuchten und hierbei Abh~ngigkeiten nachweisen 
konnten, die far  alas Anpassungsverm6gen polyplo- 
ider Pflanzen von Bedeutung sein k6nnen, ferner aber 
auch in den Untersuchungen yon ANDERSSON (2), 
der feststellte, dab gegen Ende der Vegetationszeit 
tetraploide Formen, die an sich geringere CO~-Assi- 
milationsintensit~ten aufweisen, die diploiden Pflan- 
zen in der CQ-Assimilation fibertreffen k6nnen, was 
auf eine liingere Vegetation der 4n-Formen hinweisen 
wfirde. Insbesondere bet Reben dfirfte die L~inge der 
Vegetationszeit yon groBer Bedeutung Ii~r die Er- 
trags- und Qualitgtsleistung sein. 

Material und Methode 
Bet den Untersuchungen fanden spontan aufge- 

tretene polyploide Mutanten Verwendung, die auf 
Grund einer eingehenden zytologische n Bearbeitung 
yon WAGNER (30) als tetraploide Formen bestimmt 
werden konnten 1. Es handelte sich hierbei einerseits 
um die weitverbreiteten Kultursorten Riesling und 
Sylvaner sowie zwei intraspezifische Neuzfiehtungen 
(V. vinifera) Gf. 6o-114-8 (Madelaine • Traminer) und 
Gf. 1-23-16 (Riesling • Traminer). Es standen vege- 
tat ive Vermehrungen sowohl des Ausgangsstockes (di- 
ploid), auf dem die ?r gefunden worden waren, 
als auch der Mutationen (tetraploid) zur Verftigung. 

1 Fiir die l)berlassung des Materials m6chte ich auch 
an dieser Stelle Herrn Dr. WAGNER recht herzlich danken. 


