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Vereinfachung der Blattrollvirusinfektionen mit Myzus persicae Sulzer 
durch Behandlung der Infektionsquellen mit niedrigen Temperaturen 

V o n  U .  H A M A N N  

Mit 3 Abbildungen 

Bei der Prtifung von Kartoffelzuchtmaterial auf 
relative Blattrollvirus-Resistenz im Laboratorium 
kommt der Obertragung des ]31attrollvirus mit  Pfir- 
sichblattl/iusen groBe Bedeutung zu. Die Obertragung 
des Blattrollvirus mit  Blattl/iusen erfolgt nur einwand- 
frei, wenn unbesch/idigte Blattl~iuse zur Infektion ver- 
wendet werden. Urn die Pfirsichblattl/iuse von den 
Infektionsquellen auf die zu infizierenden Pflanzen zu 
bringen, bedient man sich im allgemeinen des l)ber-  
setzens mittels eines kleinen feuchten Pinsels. Das 
Abnehmen der Pfirsichblattl/iuse von den Infektions- 
quellen mit  dem Pinsel ist sehr zeit- und arbeitsauf- 
wendig und ftir grol3e Infektionsserien kaum durch- 
ftihrbar. Im folgenden soll eine Methode beschrieben 
werden, mit  deren Hilfe die Pfirsichblattlaus zum selb- 
st/indigen Verlassen der Infektionsquellen veranlaBt 
und eine Vereinfachung der Infektion erzielt werden 
kann. 

Die Pfirsichblatti/iuse werden wie tiblich zur Auf- 
nahme des Blattrollvirus auf blattrollviruskranke 
Kartoffelpflanzen gesetzt, wo sie mindestens bis zur 
Beendigung der CeIationszeit sangen. {3bet die L/inge 
der Celationszeit wird bei SMITI~ (1931), KASSAIVlS 
0952), I~IRKPATRIK und Ross (1952), MACCARTHY 
(1954) und zusmrm~enfassend bei HAMANN (1956) be- 
richter. 

In den vorliegenden Versuchen betrug die Saugzeit 
anf den Infektionsquellen aus arbeitstechnischen Grt~n- 
den 72 Stunden. Als Infektionsquellen wurden blatt-  
rollviruskranke Augenstecklingspflanzen der Sorte 
Sieglinde mit  beginnender AusbilduI~g yon Blattroll- 
virussymptomen benutzt.  Diese kleinen Augensteck- 
lingspflanzen sind bei Anwendung der ausgearbeiteten 
Methode besonders gut zu handhaben. Nach Beendi- 
gung der Celationszeit werden die Infektionsquellen 
mit den Pfirsiehblattl/iusen 2 Stunden lang einer Tem- 
peratur  yon - -5  ~ C bis - - 6  ~ C ausgesetzt. In dieser 
Zeit erfriert das Kartoffellaub. Nach der Temperatur-  
behandlung werden die B1/itter m6glichst sperrig in 
einen Glaszylinder eingelegt, der mittels eines Kastens 
abgedunkelt  wird (Abb. ,). Uber den Glaszylinder, 
der mit  seiner oberen 0ffnung aus dem Kasten heraus- 
ragt, wird mit  der 0ffnung nach unten eine Glasschale 
gesetzt, in der sic/: die Blattl/iuse sammeln. Das Gauze 
wird bei 18 ~176 so aufgestellt, dab in die obere 
0ffnung des Glaszylinders Licht eindringen kann. 
Nach dem Auftauen der B1/itter verlassen die positiv 
phototaktisch reagierenden PfirsichblattI/iuse die B1/it- 

ter und wandern in das obere Glasgef/iB ab (Abb. 2). 
Die Pfirsichblattl/iuse k6nnen nun mit  dem Pinsel aus 
dem Glasgef/iB auf die zu infizierenden Objekte ge- 
bracht werden. Organisatorisch geht man hierbei am 
besten so vor, dab die Infektionsquellen am Sp/it- 
nachmittag eingefroren und anschlieBend in den daftir 

Abb. 1. Glaszylinder zur Aufnahme der erlrorenen Bl~itter (rechts) and Kasten 
zum Verdunkeln des Zylinders (links). 

Abb. 2. Uber dett verdunkelten Glaszylinder gestfilptes GlasgefRB mi t  abge- 
wanderten Pfirsichbla t t I/iusen. 
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Tabelle 1. * Der fn/ektionser/olg (absol. und in Prozena) bei der Ubertragung 
yon Bla#rollvirus an/ verschiedene Karto//elsor~en durch kiiltebehandelte und 

mit dem Pinsel yon der fn/ektionsquelle abgenommene P/irsichblallliiuse. 

Infektionstermin 

April his Mai 1957 
April bis Mai 1957 
April bis lViai 1957 

lViai bis Jurti t959 
Mai bis Juni 1959 
Mai bis Juni 1959 
Mai bis Juni 1959 
Okt. bis Nov. 1959 
Okt. bis Nov. 1959 
Mgrz/April 196o 
Mgrz/April 196o 
M~trz/April 196o 
Mgrz/April 196o 
Mgrz/April 196o 
Mgrz/April 196o 
Mgrz/April 196o 

S o r t e  

Sieglinde 
Aquila. 
Apta 
Sieglinde 
Frtihbote 
Cornelia 
Aquila 

Sieglinde 
Aquila 

Frtihbote 
Voran 
IV[erkur 
Aquila 
Gii. 633 
Lii. 51.199/21 
MPI 44.335/13o 

I n f e k t i o n s e r f o l g  
mi t  Pinsel yon der 

mit  k~ltebehandelten Infektionsquelle abge- 
Pfirsiehblattlfiusen nommenen Pfirsteh- 

blattI~iusen 

absolut % absolut ~ 

3 2 / l o :  3 1 , 4  3 2 / l o 4  3 0 , 8  
2/52 3,8 3/ 57 5,3 
o/ 41 o,o 1/ 40 2,5 

I-6/ 4cJ 93,9 
'4/ 47 51, 6 
:1/ 38 55,2 
13/  4 5  2 8 , 8  

15/ 96 36,4 
1/ 99 1,o 

L9/ 26 73, 1 
'0/ 29 69,O 
L5/ 29 51,8 
m/ 28 35,7 
5/ 29 17,2 
3/ 29 lO,3 
1/ 3 ~ 3,3 

33/ 44 75, ~ 
30/ 48 62,5 
20/ 43 46,5 
lo/ 49 20,4 
24/lOO 24,0 

1/ 94 1,1 
2o/ 28 7~,4 
60/ 26 61, 5 
13/ 28 46,4 
11/ 27 40,7 
7/ 29 24,1 
2/ 3 ~ 6, 7 
o/ 30 o,o 

* Die untersehiedliehe Blattrollvirusverseuehung gleicher Soften in verschiedenen Infektions- 
absehnitten ist dadurch bedingt, dab die Infekt ion einige Male an Keimen und emige Male an jungen 
Pftanzen erfoigte. An Keimen ist tier Infektionserfolg meist niedriger als an jnngen Pflanzen. 

vorgesehenen GlasbeNilter gebracht werden. Das 
Ganze bleibt fiber Nacht stehen und am Morgen des 
Infektionstages haben sich die Pfirsichblattl{iuse in der 
oberen Glasschale gesammelt. Wenn das Abwandern 
der Pfirsichblattlfiuse in die Glasschale fiber Nacht 
erfolgt, haben die Pfirsichblattl~tuse zur Infektion 
gleichzeitig die notwendige Hungerzeit hinter sich. 

Aus mehreren Infektionsreihen ist zu ersehen, dab 
die Blattrollvirustibertragung der Pfirsichblattl~use 
durch die Kgltebehandlung nicht leidet, Tabelle 1 
zeigt die Infektionserfolge aus verschiedenen Jahren 
mit Pfirsichblattlgusen, die mi• dem Pinsel yon der 
Infektionsquelle abgenommen wurden, im Vergleich 
zu Pfirsichblatil~iusen, die die Infektionsquellen nach 
X{fltebehandlung verlassen haben. 
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Abb, 3. Die vitale Zone bei ungefltigelten Pfirsiehblatfl~usen versehiedener 
Entwieklungsstadien (Temperaturbehandlung erfolgte an 5 X 50 P~irsiehblatt- 

lfiusen ~ Stunde iang). 

Ffir die beschriebenen Versuche wurden ungeflfigelte 
Pfirsiehblattlguse verwendet, die seit 1953 in kfinst- 
lichen Gew~ichshauskulturen auf Kohlriiben gehalten 
werden und sich seit dieser Zeit anholozyklisch ver- 
mehren. Zur Charakterisierung dieser Pfirsichblatt- 
lauspopulation wurde deren vitale Zone (EID~ANN, 
1941 ) ermittelt, indem die BlattHiuse in 5 Wieder- 
holungen mit  j e 5o Tieren eine Stunde lang bestirnmten 

Temperaturen ausgesetzt wurden. 
Eine Stunde nach Beendigung der 
Temperaturbehandlung wurde die 
Zahl der Blattl~tuse ausgez{ihlt, die 
sich selbst/indig v o n d e r  Unterlage 
in ein dariibergestfilptes GlasgefaB 
fortbewegen konnten. Die kritischen 
Temperaturen, bei denen st~trkere 
ScMdigungen der Blattl~iuse auf- 
treten, liegen bei +37  ~ bis +39  ~ 
und bei - -12  ~ bis - -16  ~ Zu 
lOO% tri t t  der K/iltetod bei - -14~  
bis - -~6~ und der WXrmetod bei 
+39~ ein. Ein Anwachsen der 
Mortalit~tt der Pfirsichblattl~iuse auf 
3o--34% ist jedoch schon bei - -12  ~ 
bis - -~4  ~ und +37  ~ zn beobach- 
ten. Bei + 38 ~ C w/ichst die Mortalit~it 
auf 5OTo an. In dem Tempera tu>  
bereich yon - - l o ~  bis - -12~  bis 
+36  ~ wird die Mortalit~it nicht be- 
einflugt. Damit  linden die Fest- 
steliungen yon HEINZE (1948), dab 
die Pfirsichblattl/iuse in der Som- 
merform nut  in Gebieten westwgrts 
der - - i t  ~ Januarminimumiso- 

therme im Freien fiberwintern k6nnen, und die Fest- 
stellungen von STEUDEL (1950), wonach Pfirsichblatt- 
l~iuse im Freien - - i 2 , 2  o C iiberlebten, eine Best~ttigung. 
Im einzeInen gem das Verhalten der Pfirsichblattl/iuse 
bei den einzelnen Temperaturstufen aus Abb. 3 hervor. 

Bei den Pfirsichblattl/iusen treten - -  wie auch yon 
HEINZE (1948) fiir niedrige Temperaturen mitgeteilt - -  
um so stgrkere Sch~digungen auf, j e l~inger sie Tem- 
peraturen nahe der Temperatur  ausgesetzt sind, bei 
der der K~tlte- oder W~trmetod eintritt. Die Tabelle 2 
zeigt, dab nach 2sttindiger Einwirkung von - -1 1 ~  
bis - -13 ~ C Sch~digungen eintreten. In dem Tempera- 
turbereich von - - lO  ~ C bis - -12  ~ C sind nach 8stfin- 
diger Behandlung praktisch keine Sch~digungen zu 
beobachten. Bei der Behandlung mit  Temperaturen 

Tabelle 2. Mortc~iti# bei Myzus  persicae nach unterschied- 
lich langer Einwirkungszeit verschiedener Tempevaturen. 

Behandlungsdauer 
in Stunden 

Anzahl  der 
behandelten 

tl/f, ~b. 

5 ~ 
5 ~ 
5 ~ 

5 ~ 
5 ~ 
5 ~ 
5 ~ 
50 

5 ~ 

Mortalit~it in % bei 

+36~C 

2 

6 
IO 

62 

72 
88 
95 

l O O  
lOO 

--io~ bis - -~1~ bis 
- -12~ --x3~ 

2 

2O 

4 86 
1 1OO 
66* lOO 
12 I00 

4 1oo 
6 1oo 

* Hohe MortaHt~t dutch Schwitzwasserbi]dnng. 

yon + 3 6  ~ C tr i t t  eine Schfidigung nach 6stfindiger Be- 
handlung ein. Bei Ternperaturen von +35  ~ ist nach 
6stfindiger Behandlung kein Anstieg der Mortal i t i t  
mehr zu beobachten, Die Werte tiber das VerhaKen 
der Pfirsichblattliuse, besonders bei Minustempera- 
turen, zeigen, dab bei Anwendung der beschriebenen 
Methode eine genfigende Toleranz vorliegt. In diesem 
Zusammenhang muB jedoch darauf hingewiesen wer- 
den, dab bei der TemperaturbehandIung auf jeden Fall 
- - 4  ~ C erreicht werden mfissen, da sonst die Kartoffel- 
blgtter, die von denPfirsichblattl~iusen b esiedelt sind, oft 
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nicht erfrieren und der gewtinschte Effekt des Abwan- 
derns der Pfirsichblattl~iuse yon den Bl~ttern ausbleibt. 

Ftir die technische Durchfiihrung der Versnche m6chte 
ich meinen Mitarbeitern, Frgulein ILS~ HAACK und Herrn 
MaXFR~D TRC~, besonderen Dank aussprechen. 

Zusammenfassung 
Pfirsiclqblattt~iuse, die zur Virusanfnahme auf blatt-  

rollviruskranken Karioffeln saugen, k6nnen dutch 
2stfindige Behandtung mit Temperaturen y o n - - 5 ~  
h i s - - 6 ~  zum Verlassen der erfrorenen Blgtter ver- 
anla@t werden. Der Arbeitsaufwand bei kiinstlichen 
Infektionen mit Blattrollvirus kann dadurch erheblich 
herabgemindert  werden. Die LJbertragung des Blatt-  
rollvirus wird dutch die K~iltebehandlung nicht un- 
giinstig beeinflul3t. Die vitale Zone ungefltigelter Pfir- 
sichblattl~tuse einer vorhandenen Zucht liegt zwischen 
q-39~ u n d - - 1 4 ~  bis - -16~ Eine Zunahme der 
Mortalit~it t r i t t  nach einstiindiger Behandlung bereits 
bei 3 7 ~ 1 7 6  bis - - 1 4 ~  ein. Bei l~tngerer 
Behandlungszeit treten bereits bei 36 o C und bei - -~  1 ~ 
bis - -~3 ~ starke Sch~idigungen ein. 
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Genetisch-biochemische Untersuchungen an Rebenartbastarden* 
V o n  GERHARD REUTHER 

Mit 6 Abbildungen 

Die biochemische Genetik, sowohl ein Zweig der 
Biochemie als auch der Genetik, vermag die VerNn- 
dung zwischen zellphysiologischen Abl~ufen und 
deren genetischen Grundlagen herzustellen. Die 
Pflanzen, an denen eingehende Merkmalsanalysen 
durchgefiihrt wurden, sind demzufolge besonders 
giinstige Obj ekte ftir die Aufkl~rung dieser Zusammen-  
h~inge. BOHME und SCHOTTE (1956) haben bei 
Antirrhi~um die AbMngigkei t  der Biosynthese yon 
Flavonoidk6rpern yon den Oenen Nivea und f~r 
rata nntersucht_ Die Rebe als langlebige vegetat iv  
vermehrbare  Kulturpflanze stellt einer genauen 
Genanalyse naturgem~ig grol3e Sehwierigkeiten ent- 
gegen. Die lange Zeit, die erforderlich ist, urn bei 
Kreuzungsexperimenten zu gesicherten Ergebnissen 
zu gelangen, ist ein Hauptgrund,  weshalb bei Arten 
der Gat tung Vitis eine genaue Faktorenanalyse noch 
aussteht. In einer /]bersicht hat  Dn LATTIN 0957) 
den Versuch unternommen,  die Gesamtzahl der 
bei Vitis analysierten Allele zusammenzustellen, was 
jedoch fragmentarisch bleiben mul3te. Da aber die 
Rebe in der Pflanzenztichtung eine groBe Bedeutung 
hat, wurden besonders in den dreil3iger Jahren  von 
BRE:DER, HUSF1;LD und SCHERZ im Rahmen der 
Resistenzz~achtung bei interspezifisehen Vitis-Kreu- 
zungen aueh genetische Untersuchungen angestel l t  
Das Zuchtziel im Weinbau hat im Laufe der Zeit 
einen Wandei erfahren. Nach dem Einfall der tieri- 
schen und pilzlichen Rebenparasiten war man zun~chst 
bestrebt,  wie bei anderen Kulturpflanzen auch bei 

* Dem Bundesministerium und dem Bayerischen Staats- 
ministerium far ErnXhrung, Landw-irtschaft und Forsten 
sei fiir die grol3ztigige FOrderung dieser Untersuchungen 
gedankt. 

der Rebe durch Kreuznng rnii Witdlormen anbau-  
wtirdige, resistente Bastarde zu linden. Diese 
sogenannten Direkttr~ger erwiesen sich zwar fiir die 
Unter lagenzikhtung geeignet, nicht aber far den 
Qualit~itsweinbau. Die physiologischen Resistenz- 
eigenschaften der Wildreben sehlieBen offenbar die 
Qualit~ttsmerkmale aus. Dutch Riickkreuzung mit  
Edelreben ist eine relative Steigerung der Qualit~it 
erzielt worden, die jedoch weitgehend auf Kosten 
der Resistenz ging. Aus diesem Grunde ist man wieder 
zur reinen Qualit~ttsziichtung auf der Basis der Vitis 
vini/era zuriickgekehrt. Die Qualit~it l~tBt sich bisher 
nur sehr schwer objektiv erfassen. Ein wesentliches 
Merkmal ist das Gesamtzucker-GesamtsS.ure-Ver- 
Mltnis  des Weines, wor~ber BREIDE~ (1950) statisti-  
sche Untersuchungen angestellt hat.  Papierchroma- 
tographisch versuchte BAYER (1958) die Qualit~it zu 
bestimmen, wobei er zu dem Schluf3 kommt,  dab 
Qualit~tt und Resistenz sich kombinieren liegen. Die 
Qualit~tt in ihrer Wirkung haben BREIDER, REUT~ER 
und WOLS (1959) im Tierversuch gepriift und festge- 
stellt, dab Weine yon Hybriden sich auf die Leber- 
funktion ungtinstiger auswirken. 

Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit  der Verer- 
bung des Farbcharakters  bzw. seiner Komponenten  
innerhalb zweier S~mlingspoputationen, die dutch 
R/ickkreuzung bzw. Setbstung aus eineln F1-Bastard 
von KuItur-  und Wildrebe hervorgegangen sind. Es 
wird ve r sueh t  Einblick in die Zusammensetzung der 
Anthocyane der Beereu zu bekommen und, soweit 
m6glich, ihre Bedeutung als taxonomische Merkmale 
im Zellsaft und ihre Beziehung zu anderen Eigen- 
schaften zu beleuehten. Die Qualit~itsfaktoren wurden 
in diese Untersuchung noch nicht mit  einbezogen. 


