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(Aus dem Institut fiir l~flanzenkrankheiten der preul3ischen landwirtschMtlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalten in Landsberg a. d. W.) 

Der augenblickliche Stand der Frage einer Rotkleebefruchtung dutch die 
Honigbiene. 

Von G. Goetze .  

Seit SI~ENGEI~S entdecktem ,,Geheimnis der 
Natur im Bau und in der Befruchtung der 
Blamen, (I 793) gilt der Rotklee als eine Hummel- 
blame. Alle Beobachter berichten fiberein- 
stimmend, dab man haapts/ichlich Hummeln an 
den Bltiten trifft und SPI~NG~L wuBte auch 
bereits, warum Bienen den Rotklee gew6hnlich 
nicht besuchen: Seine Blfitenr6hren sind so lang, 
dab nur langziingigere Insekten den Nektar am 
Bliitengrund erreiehen kSnnen. 

KNUTH betont  in seinem Handbuch der 
Blfitenbi01ogie, dab er in Kalifornien wohl 
Honigbienen am Rotklee beobachtete, aber ver- 
geblich saugend. H6chstens Falter k6nnten 
gelegentlich., seinen Honig naschen, wobei aller- 
dings eine Ubertragung des Blfitenstaubes nicht 
stattfindet. 

Die Geschichte der Rotkleeeinbfirgerung in 
Neuseeland hat dann auch den schlagenden 
Beweis geliefert f fir die Abh/ingigkeit des 
Samenertrages yon den Hummeln. Der Rotklee 
begann dort erst Samen zu tragen, nachdem man 
auch die Hummeln aus England nachgeholt 
hatte. Sie vermehrten sich dort in ganz kurzer 
Zeit  ungeheuer und sollen nach einem Bericht 
THOMSONS das ganze Jahr fiber auf dem Rotklee 
tfitig gewesen sein. 

So grol3 ist allerdings die Vermehrung der 
Hummeln in Mitteleuropa nicht. Auch stellen 
sie sich ia immer erst im Sp~itsommer in grSl3erer 
Zahl ein, da nur einzelne begattete Weibchen bei 
uns fiberwintern. Entsprechend unsicher sind 
aber .auch unsere Rotkleesamenernten. Often- 
sichtlich nehmen diese h~iufig mit der Inten- 
sivierung der Bodenbearbeitung ab, also z.B. 
in ausgedehnten Riibenbaubezirken. Was liegt 
n~iher anzunehmen, dab eben durch die Boden- 
bearbeitung den erdnistenden Hummeln die Ge- 
legenheiten zur Nestanlage immer wieder zer- 
st5rt werden. Die intensive Landwirtschaft tut 
also selbst der Vermehrung ihrer wichtigsten 
Helfer im Rotkleesamenbau st~indig Abbruch. 
Hier liegt der eigentliehe Kern des Problems 
einer ausreichenden Rotkleebefruchtung. Da der 
Rotklee bekanntlich nahezu vollst~indig selbst- 
steril ist, kann mit sicheren Samenernten nur 
gerechnet werden, wenn auch die gehSrige Zahl 
yon best~ubenden Insekten gesichert ist. 

Wenn es richtig ist, dab der Rotklee eine spe- 
zifische Hummelblnlne ist, so g/ibe es eigentlich 

nur eine L6sung, n~imlich die Hummeln m6g- 
lichst za vermehre n, ein Vorschlag, den bereits 
LINDI~AI~D (I92I) gemacht h a t .  Ob damit abet 
je praktische Erfolge zu erzielen sind, scheint 
trotz der Zuchtanweisungen SLAD~XS vorl/iufig 
wenigstens h6chst zweifelhaft. Bis zu einem 
gewissen Grad tragen wir diesem Gedanken 
jedoch indirekt Rechnung, indem allenthalben 
empfohlen wird, den zweiten Schnitt zur Samen- 
gewinnung heranzuziehen, weil dann yon Natur 
mehr Hummeln vorhanden sind. Aber auch das 
bleibt ein h6ehst unvollkommenes Mittel, denrt 
in manchen Jahren sind auch dann die Hummeln 
selten. 

Besser w~re daher tin anderer Weg, n~imlick 
die Honigbienen zur Best~ubung heranzuziehen. 
Diese sind bereits vom zeitigen Frfih~ahr an in 
ausreichender Zahl vorhanden. Kein anderes 
Insekt iiberwintert ja wie sie in vollkr~iftigen 
Kolonien, Vorteile auf die seinerzeit ZANDEa 
nachdrficklieh hingewiesen hat. 

Bei genauem Zusehen ergibt sich, dab man 
tats~ichlich die F r a g e  der Rotklee-Bienen- 
Beziehung bisher doch wohl zu sehr unter der 
vorgefaBten Meinung der Allgfiltigkeit der 
,,Hummeltheorie" beurteilt hat. Es soll nicht 
bestritten werden, dab der Rotklee den Hummelrt 
am vollkommensten angepaf3t ist. Die ganz ein- 
facile Beflugsbeobachtung ergibt aber ohne 
weiteres, dab die Honigbienen recht erheblichen 
Anteil am Rotkleebeflug nehmen kSnnen und 
denselben auch erfolgreich befruchten, wie 
SCHLECI~T (I922) fiberzeugend nachwies. 

Die richtige zahlenm/iBige Erfassung und Be- 
urteilang des Insektenbefluges auf einer be- 
stimmten Fl~che ist nieht ganz einfaeh. Bereits. 
1927 habe ich vorgeschlagen (M~rk. Bienenztg.) 
eine durch F~iden abgegrenzte Fl~che von 2 qm 
durch mehrere Beobachter genau beobachten ztt 
lassen and die darauf t~tigen Besucher zu z~hten. 
Eine /ihnliehe Methode hat neuerdings auch 
Koch im Celler Institut ffir Bienenkunde be- 
nutzt. Er bestimmt die tiber die Grenze fHe- 
genden Bienen. Wie mir nachtr~glich bekannt, 
wird, hatte bereits vorher auch SKORIKOV in 
Rul31and einen ~ihnlichen Weg beschritten. 
GuBI• (Moskau) hat gegen eine solche Methode 
eingewendet, dab sie nach seinen Erfahrungen 
anzuverl~issig sei. Die Aufmerksamkeit eines 
Beobachters k6nne sieh immer h6chstens auf 
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zwei Punkte gleichzeitig beziehen und es ge- 
niigten selbst fiir I qm noch nicht vier Beob- 
achter. Auf zu kleiner Fl~iche wirke aber die 
N~ihe des Beobachters st6rend auf den Insekten,  
besuch. 

SKORIKOV hat dann einen anderen Weg ein- 
geschlagen: Er  bestimmte die Zeit, in d e r e r  
IOO Bienen erbeuten konnte und benutzte diese 
Zeit als MaB ffir den Insektenbeflug. GUBIN 
bemerkt aber ganz richtig, dab auch damit der 
Wirklichkeit entsprechende Zahlen nicht ge- 
wonnen werden k6nnen, sondern sich h6chstens 
der Mangel yon Insekten sicher feststellen l~igt. 

Er  selbst hat daher keine dieser Methoden be- 
nutzt,  sondern bestimmt die Beflugsst~irke eines 
Schlages folgendermal3en: Eine nicht zu kleine 
Fl~iche (200 qm) wird n a c h  einem bestimmten 
Schema langsam in Streifen yon I m Breite 
abgeschritten. Dabei werden alle Hummeln und 
]3ienen, die man beobachtet, gez~ihlt. Die so 
ermittelten Zahlen, die GUBIN aus seinen bis- 
herigen Beobachtungen gibt, zeigen, dab in 
Moskau ungeffihr 9o% aller Bliitenbesuche tat- 
s~chlich durch Bienen erfolgten. Nur im Jahre 
1926 konnte an einem versp~ttet blfihenden Klee 
53,69% Bienen gegen 46,31% Hummeln beob- 
achtet werden. Leider finden sich auch in seiner 
neuesten Ver6ffentlichung noch keine Gegen- 
fiberstellungen mit den erzielten Samenertdigen. 
Wir wissen jedoch dutch SCt~LECHTS Versuche in 
Isolierk/ifigen, dab die Bienen tats~ichlieh den 
Rotklee erfolgreich zu best~iuben verm6gen. Er  
erhielt im Gazezelt mit Bienen im Durchschnitt 
53,2 % Bliiten mit Samen, im Hummelzelt 47,5 % 
und freiabbltihend 48,7 %, ohne Insekten aber 
nur 0,1%. 

Bereits KLINGEN hat ein ganz fihnliches Ex- 
periment im groBen Stil in RuBland durchgeffihrt, 
indem er in ausgedehnte Kleeschl~ige einfach 
Bienenv61ker hineinstellte. Seine Arbeiten schei- 
nen bisher aber fast unbekannt geblieben zu sein. 
Nach GUBIN fanden die Versuche bereits in den 
Jahren 19oo--191o s ta t t  in den Orlowschen und 
Kurskschen Gouvernements. Es wurden an 
Kleesamen pro ha z. B. geerntet: 

19oo mit Bienen 288 kg, ohne Bienen 80 kg 
19o8 . . . .  248 . . . . . .  96 ,, 
19o9 . . . .  148 . . . . . .  96 ,. 
191o . . . .  16o . . . . . .  51 ,, 

Durchschnitt 238,8 kg 80 kg 

Dabei handelt es sieh immer um bodenst~indige 
Bienen, nicht etwa besondere Rassen. 

Diese Ergebnisse waren aber nut  m6glich auf 
riesig groBen Kleefl~ichen bei sorgf/iltiger Unter- 
dr/ickung anderer honigender Gew/ichse. 
KLINGEN betont selbst, dab der Erfolg wesent- 

lich davon abh/ingt, dab znr Zeit der Rotklee- 
blfite keine andere Pflanze bltiht, insbesondere 
nicht der dort vielfach angebaute Buchweizen. 
Der Rotklee vertr~igt also durchaus nieht die 
mindeste Konkurrenz irgendeiner anderen ho- 
nigenden Pflanze, was auch SCHLECHT als Grund 
daffir ansah, dab bei uns der erste Schnitt we- 
niger beflogen werde als der zweite Schnitt. 

Aus diesem Grunde haben denn auch unsere 
j~ihrlich im Landsberger Bienengarten durch- 
gefiihrten Beflugsbeobachtungen an Rotklee 
noch niemals einen erheblichen Bienenbeflug 
ergeben. Dort bltihten stets soviel besser honi- 
gende Pflanzen, dab sich der Bienenflug auf 
diese konzentrierte. Dal3 dennoch auf dem Rot- 
klee etwas zu holen sein mug, ist klar. Das be- 
weist auch der auf unserenVersuchsparzellen stets 
beobachtete Beflug durch andere Apiden, wie 
verschiedene Bombusarten, Eucera longicomis 
und Anthophora. 

Um die Ausbeute aus Rotklee genauer zu er- 
mitteln, habe ich nun den Weg beschritten, die 
Sammelorgane darauf gefangener Besucher 
quantitativ auf ihren Inhalt zu prfifen. Die be- 
treffenden Untersuchungen sind fibrigens nicht 
nur am Rotklee, sondern an einer ganzen Reihe 
bienenwirtschaftlich und landwirtschaftlich wich- 
tiger Pflanzen durchgeffihrt worden und sind 
bisher nur in einigen Vortrfgen ver6ffentlicht 
worden. Ieh mnl3 im einzelnen auf die an anderer 
Stelle gemachten Ausfiihrungen fiber Metho- 
disches und Gesamtergebnisse verweisen 1. Hier 
interessiert lediglich die Frage des Rotklees. 

Aus den Untersuchungen ergibt sich folgendes. 
Es sammeln �9 

Biene Pollen 

Apis mellifica 96% 
Bombus verschied. 67% 
Eucem longicornis 6 Tiere 

Honig im ganzen 
untersucht 

4 % 2oo Tiere 
33 % 46 ,, 
4 Tiere. 

Von Eucera konnten nur so wenige Exemplare 
untersucht werden, d a  sie als sehr gewandte 
Flieger aul3erordentlich schwer zu erbeuten sind. 

Jedenfalls ergibt sich, dab der Rotklee bei 
uns fiir die Honigbiene so gut wie nur als Pollen- 
pflanze in Betracht kam, wenigstens in den 
untersuchten F/ilten. Anders liegt es bei den 
Hummeln, die auch eine wesentliehe Honig- 
ausbeute daraus machen. 

Daraus erkl/irt sich aber fiir den Bienenkenner 
vollauf die Konkurrenzempfindlichkeit des Rot- 
klees. Im Juni und Juli ist die Sammelt~itigkeit 
der Bienen in erster Linie auf Nektar gerichtet 
und Pollenpflanzen werden in grol3em Umfang 

Die/3ienenweide. Leipzig: C. F.W. Fes~. I930. 
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h6chstens dann aufgesucht, wenn es fiberhaupt 
keinen Nektar zu holen gibt. 

Aus einer Reihe yon Berichten l~il3t sich aber 
schliegen, dab der Rotklee mitunter  doch auch 
ftir Bienen eine bessere Honigpflanze sein kann, 
und zwar tr i t t  dieser Fall offenbar dann ein, 
wenn hohe Temperaturen mit ausreichender 
Boden- und Lu/t/euchtigkeit zusammentreffen. 
Rotkleehonigernten werden meist aus heil3en 
Jahren geIneldet, die dann meistens auch gute 
Kleesamenjahre sind, so von ROMER (I915), 
WORTI~ (1921) nnd DITTMAR (1921). DaB tat- 
s~chlich zuweilen in den Rotkleeblfiten reich- 
licher Nektar vorhanden ist, kann aus starkem 
Bienenbesuch wohl geschlossen, aber nicht zwei- 
Ielsfrei bewiesen werden. Dazu geh6rt unbedingt 
die Feststellung des Nektars selbst. Bei der 
Untersuchung des Blfitengrundes sieht man ohne 
weiteres den ausgeschiedenen Nektartropfen und 
seine Gr6Be kann auch ganz gut mit einer Lupe 
abgesch~itzt werden. Auf diese Weise fand z. B. 
EWERT, dab beim Lindhardschen Bienenklee, 
einem besonders kurzr6hrigen Rotklee, der 
Nektar sogar die Blfitenr6hre bis fiber die Frucht- 
knoten erffillte, also darin 1,3 mm hoch und noch 
h6her stand. EWEI~T hielt das ffir die Regel und 
hielt sich daher ffir berechtigt, bei Angabe der 
Blfitenr6hrenl~inge, die yon den Bienen fiber- 
wunden werden mul3, die Fruchtknotenh6he, 
also rund I ram, auBer acht zu lassen. Die Nach- 
untersuchungen GUmNS ergaben dann aller- 
dings, dab wenigstens 1926 auf dem Versuchsfeld 
der Moskauer landwirtschaftlichen Versuchs- 
station im Juli nur durchschnittlich in 3,22% 
der Blfitchen ein so hoher Nektarstand zu be- 
obachten war, w~ihrend bei 32,8% der Nektar 
unterhalb des Fruchtknotens stand. Bei den 
restlichen Blfiten war Nektar mit Sicherheit 
fiberhaupt nicht festzustellen. 

Meine eigenen Untersuchungen ergaben, dab 
in den drei Beobachtungsjahren 1928--3o ein 
Hochsteigen des Nektars in der Blfitenr6hre auf 
dem Versuchsfeld und im Bienengarten des 
Instituts kein einziges Mal beim einheimischen 
Rotklee gefunden werden konnte. Auch der 
Versuch, den Honigblaseninhalt von auf Rotklee 
gefangenen Bienen zu bestimmen, ffihrte stets 
zu einem negativen oder nahezu negativen Er- 
gebnis. 

Ein verhfiltnism~iBig guter Kleebeflug land 
am 17. Juli 1929 statt.  Ich ermittelte an diesem 
Tag aus je ffinfmal IO Bienen vom 

gew6hnlichen iRotklee einen Honig- i 13 mg 
Lindhardschen Klee . ~ mageninhalt [ 124 ,, 

I O O  ,, Ungarischen Rotklee . j yon [ 514 
Weigklee . . . . . . . . . . .  

In Anbetracht der Tatsache, dab die regul~ire 
Ladef~ihigkeit einer einzelnen Biene bis zu 60 mg 
geht und man bei der Untersuchung der Feld- 
bienen mit der Erfassung einer durchschnittlich 
halben Ladung rechnen muB, sind die am Rotklee 
gewonnenen Zahlen auBerordentlich gering. 

Ich ging nun dazu fiber, auf chemischem Weg 
denNektarzucker desRotklees zubestimmen,denn 
vermutlich hatten die Bienen den Nektar  eben 
gar nicht erreicht. Die betreffenden Methoden 
habe ich auf dem Ministeriallehrgang ffir Bienen- 
zucht in Celle n~iher beschrieben und verweise auf 
den Arbeitsbericht dieser Tagung. 

Dabei ergab sich, dab die ausgeschiedenen 
Zuckermengen aul3erordentlich schwankten, im 
Durchschnitt aber gering waren, jedoch bei weiB- 
bliihenden Formen deutlich h6her lagen. Es 
wurden gefunden in je IOO Blfitchen: 

Nektar-  Gewebe- davou 
Weil3bltihender Lind- zucker zucker Saccharose 

hardscher Bienenklee 22,9 mg 7 ~ mg io mg 
Gew6hnlicher Rotklee 9,7 mg 48,3 mg 15 mg 

Da nach einer anderen Untersuchung der 
Kleenektar 25--3o% Zucker enth~ilt, kann man 
also pro Bltitchen des weil3blfihenden Lindhard- 
schen Klees etwa o,75 mg Nektar rechnen, beim 
gew6hnlichen Rotklee etwa o,3 mg. Rein theo- 
retisch h~itten die Bienen an diesem Tag immer- 
hin mehr Nektar sammeln k6nnen als tats~ichlich 
gefunden wurde. 

Vorstehendes Ergebnis interessierte insofern 
besonders, als der weil3blfihende Bienenklee 
Lindhards auf K'urzr6hrigkeit gezfichtet ist. 
l~brigens waren auch bei anderen Pflanzen weiB, 
bliihende Formen h~ufig besonders nektarreich, 
so z. B. weil3bltihende Luzerne und weil3er Senf. 

Einen Fall starken Honigens yon Rotklee an 
Ort und Stelle zu studieren, hatte ich leider his- 
her noch nicht Gelegenheit. Allem Anschein 
nach kommen aber solche F~Ule vor. Aber auch 
in jenen mit Sicherheit best~itigten F~illen, wo 
der Nektar bis fiber den Fruchtknoten stieg, 
schien es doch recht fraglich, ob die Bienen im- 
stande gewesen waren, ihn zti erlangen. Es 
wurde daher versucht, die Frage experimentell 
zu kl/iren, wie,hoch der Nektar in den Blfiten- 
r6hren fiberhaupt stehen mfil3te, damit ihn 
Honigbienen mit ihrem Rfissel erreichen k6nnen. 

Zu diesem Zweck ffiltten wir normale Rotklee- 
blfiten kfinstlich mit einer verdfinnten Honig- 
16sung (3o% Honig + 7o% Wasser) und ver- 
brachten Versuchsbienen darauf. Dabei ergab 
sich, dab aus einer 9,6 mm langen Blfitenr6hre 
Bienen mit einer anatomischen Rfissell~inge yon 
6,24 mm den Honig bis auf einen kleinen Rest 
heraussaugen konnten. Wie ich bereits an an- 
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derer Ste]le (193o) geschildert habe, beruht diese 
Tatsache auf der AdNision zwischen der L6sung 
und der R6hrenwand und dem Rtissei. Ha t  die 
Biene einmal den AnschluB an den Nektarinhalt 
der R6hre gefunden, so vermag sie ihn vermSge 
des Nachstr6mens infolge von AdMsions- bzw. 
Capillarwirkung viel weiter auszutrinken als ihr 
Rfissel rein metrisch reicht. GUBIN hat nun 
neuerdings gezeigt, dab diese Ffihigkeit aller- 
dings sofort aufh6rt, wenn man die Geschlechts- 
s~iule aus der Blfite entfernt. Das capillare 
System wird dadurch sozusagen aufgehoben, und 
der Nektar ist nicht mehr imstande, auch beim 
Einffihren des Rtissels emporzusteigen. Die 
Reichtiefe entspricht dann ungef~ihr der anato- 
mischen L~nge des in die Blfite eingeffihrten 
Rfissels und Kopfteils (etwa 6,8 mm bei Lands- 
berger Bienen). 

Das Problem des Rotkleehonigs ist damit 
eigentlich, wenigstens in seinem theoretischen 
Teil, gekl/irt. Wird tats~chlich so viel Nektar 
ausgesehieden, dal? sein Niveau in der Blfite so 
hoch liegt, dab die Biene daran kann, so ist sie 
auch imstande, denselben fast restlos zu ge- 
winnen. Man mul3 also wohl annehmen, dab 
dieser Fall tats~ichlich in den erw~ihnten Be- 
richten vorgelegen hat. 

Damit entsteht nun die Frage, ob es m6glich 
ist, die Nektarsekretion des Rotklees entspre- 
chend zu steigern. Man k6nnte dabei zun~ichst 
an einen Einflul3 der Pflanzenern~hrung denken. 
Entsprechende Versuche sind ja auch an ver- 
schiedenen Stellen besonders in Rul31and einge- 
leitet worden. Auch in Landsberg haben wir, 
allerdings bisher nut  mit  anderen Gew~ichsen 
(Buchweizen und Raps) dahingehende Anbau- 
versuche begonnen. Soweit bis jetzt  bei Nicht- 
Leguminosen zu ersehen ist, scheint einseitge 
N-Dfingung die Nektarsekretion zu verringern, 
w~ihrend besonders Kali sie gfinstig beeinfluBt. 
Ganz ~ihnlich berichtet auch VEPRIKOW aus Rot- 
kleeversuehen. Nachdem nun neuerdings GUBIN 
(Moskau) ein exaktes Verfahren ffir die quanti- 
tative Nektarbestimmung durch Zentrifugieren 
ausgearbeitet hat, ist die methodische Grundlage 
ffir weitere Untersuchungen geschaffen. Es ist 
nur zu wfinschen, dab diese Forschungen nicht 
ein russisches Reservat bleiben, sondern auch 
in Deutschland gr613eres Interesse finden. 

Ist-erster Linie ist die Nektarsekretion aber 
von der Witterung abMngig. So waren nach 
GUmN in den Jahren 1927 und 28 betr~ichtlich 
bessere Nektarabscheidungen festzustellen als 
1926. Die Prozente der Blfiten, in denen der 
Nektar fiber dem Fruchtknoten stand, betrugen 
1926: 3,22%, 1927:59 %, I928: 68,17%. 

Der Ztichter, 3. Jahrg.  

Die hOhere Nektarerzeugung wirkte sich in 
hSchst interessanter Weise auf den Bienen- 
besuch aus. Es wurden gez/ihlt: 

1926 1927 1928 
Hummeln . . . . .  i 1,6 3, 3 8, 2 
Bienen . . . . . . .  3,i5 46,6 83,3 

Die Zahlen geben das Mittel yon vier verschie- 
denen Beobachtungszeiten an. Sobald der Rotklee 
reichlicher honigt, nimmt also auch der Bienen- 
besuch zu, und man mug w0hl annehmen, dab 
ihnen der Honig nicht ganz unzugfinglich ist, 
wenn er erst einmal fiber dem Fruchtknoten steht. 

Auch die Abh~ingigkeit yon bestimmten Witte- 
rungsfaktoren hat GIJB1N n/iher untersucht und 
kommt zu dem Ergebnis, dab die Nektarmenge 
mit zunehmender Luft- und Bodenfeuchtigkeit 
steigt und die Zuckermenge sich mit steigender 
Temperatur vermehrt. Dicse Beziehung habe 
jedoch nut  Gfiltigkeit, so lange der Klee noch 
im Erblfihen steht. Sobald ein Teit der Blfitchen 
abblfiht, kehren sich die Verh~ltnisse urn. 

Alle diese Verh~iltnisse genau zu kennen, ist 
aul3erordentlich wichtig, wenn man den Samen- 
ertrag erfolgreich mit Hilfe der Bienen zu 
steigern versucht. Die richtige Wahl des Zeit- 
punktes, zu dem man Bienen in die Samen- 
schl~ige stellen soil, die richtige Beurteilung der 
Erfolgsaussichten und die ganze Frage einer 
praktischen Heranziehung der Bienen als Rot- 
kleebest~iuber iiberhaupt h~ingt an einer grfind- 
lichen Er/orschung des Nektarsekretionsverlau[es. 
Das ist das erste und wichtigste Problem im 
Rahmen tier Gesamtaufgabe einer Rotklee- 
best~iubung durch Bienen. Vielleicht wird man 
auch bei tier Zfichtung eine SteigerungsmSglich- 
keit des sog. ,,Honigens" einmal ins Auge fassen 
mfissen. 

Kehren wir aber zum Ausgangspunkt dieser 
Untersuchungen zurfick. Wir lernten den Rot- 
klee als eine Hummelblume kennen, d: hi, dal3 er 
in den Abmessungen der Blfitenr6hre den langen 
Rfisseln der Hummeln angepaBt i s t .  Die An- 
passung an die Bienen ist viel unvollkommener, 
wenn auch, wie wir gesehen haben, die capillarh 
Steigf~ihigkeit des Nektars, die unzureichende 
Reichtiefe ihrer Rfissel mitunter  zu kompen- 
sieren vermag. Auf jeden Fall w~ire die Bienen- 
f/ihigkeit des Rotktees wesentlich zu verbessern, 
wenn man dieses Anpassungsverh~iltnis ver- 
bessern k6nnte. Es besteht hierffir eine L6sungs- 
m6glichkeit in zweifacher Richtung. Man  muB 
versuchen, zfichterisch entweder die Kleeblfiten- 
r6hren zu verkfirzen oder die Bienenrfissel zu 
verlfingern. 

Ober die Zfichtung kurzr6hriger Rotklee- 
formen hat  besonders LINI)I~ARI) erfolgreich ge- 

6 
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arbeitet, u n d e r  hat  uns einen ,,Bienenklee" 
geliefert, dessen R6hrenl/inge nach seinen eigenen 
Angaben 6,9I m m  betrug, w/ihrend der gew6hn- 
Iiche Klee 9,99 mm maB. Der Freundlichkeit 
LINDI-IARDS verdanke ich eine Samenprobe seiner 
Ziichtung allerdings von freiabgeblfihtenPflanzen. 

Beim Nachbau in Landsberg zeigten sich 
unter den. Pflanzen weiB, rosa und rotblfihende 
Formen..Die von LI~ImA~I~ angegebene R6hren- 
l~inge fand sich, wie auch EWERT bereits mit- 
teilte, nur bei den weiBen Bliiten. Wit miissen 
also allein diesen als den reinen Bienenklee 
betrachten. 

DaB die Kurzr6hrigkeit des Lindhard'schen 
Bienenklees erheblich ist und nicht etwa eine 

a b 

Abb. z. a Gew6hnlicher Rotklee; b weiBbliihender, kurzr6hriger Bienenklee Lindhards. 

gelegentliche Modifikation, geht aus zahlreichen 
Nachuntersuchungen hervor. Solche Modifika- 
tionen sind bekanntlich immer wieder vermute t  
worden als wahre Ursache der erw~ihnten F/ille 
yon groBen Honigernten aus Rotklee. Beson- 
ders bei Tr0ckenheit sollen angeblich die Bliiten- 
r6hren ktirzer bleiben und dann den Bienen zu- 
g/inglich werden. DaB diese Vermutung jedoch 
nicht zutrifft, habe ich erst ktirzlich an anderer 
Stelle 1 auf Grund von Messungen belegt. GewiB 
ver/indert sich die Bltitenr6hrenl~inge und auch 
der Durchmesser je nach den Wachstumsbe- 
d ingungen:  Besonders SCHTSCHERBAKOV hat  
dariiber recht interessante Untersuchungen an~ 
gestellt. Nach diesem Autor wird im zweiten 
Schnitt die Bliite etwa 0,25 m m  ktirzer,  im 

dichten Bestand dagegen deutlich l~nger. Es 
liegen aber auch andere Angaben vor. So war 
in Versuchen yon SCI~LECtlT der Klee des zweiten 
ScEnittes deuttich langrShriger. Weitere Unter-  
suchungen sind also auch in dieser Richtung er- 
forderlich. Lohnend w/ire es wohl, auch bei der 
Ziichtung nicht nur auf die L/inge, sondern auch 
auf den Durchmesser der Bliitenr6hren zu achten. 
Die Reichtiefe der Bienenrfissel h/ingt ganz we- 
sentlich yon derselben ab. Die untenstehende 
Tabelle, die ich nach eigenen und den Gt3BI~-- 
schen Messungen zusammenstelle, gibt dariiber 
Aufschlul3. 

Die. unterstrichene Zeile kommt  ffir unseren 
einheimischen Rotklee bei Beflug durch Krainer 

Bienen in Frage. Deren Ar- 
beitstiefe betr/igt also ungef/ihr 
I m m  mehr als die anatomische 
Rfissell/inge. Bei den ein- 
heimischen deutschen Bienen 
sind die Verh/iltnisse weniger 
gfinstig, da ihre R/issel k/irzer 
sind und sich auch die Arbeits- 
tiefe nicht um den gleichen 
Betrag vermehrt.  Jedenfalls 
zeigt sich aber, dab den Mittel- 
werten nach LINDHARD-Klee 
und Krainer Biene schon weit- 
gehend zueinander passen. 

Damit  stehen Wir bereits in 
der Er6rterung des zweiten 
vorhin erw/ihnten Weges, der 
Ziichtung langriisseliger Bie- 
nen. Meine betreffenden Er- 
Iahrungen, die in der Imkerei  
des Insti tuts ftir Pflanzen- 
krankheiten gewonnen wur- 
den, habe ich in einer umfang- 

reichen Arbeit (193 o2) niedergetegt. Dabei hat  
sich kurz folgendes ergeben. Ahnlich wie ALPATOV 
und MIKI~AILOV in RuBland gezeigt haben, sind 
auch in Mitteleuropa die stidlichen Formen lang- 
riisseliger als die n6rdlichen. Die Russen fanden 

Krainer 
13ienen 

Durchmesser Arbeitstiefe 
der Arbeitstiefe anatomische 

Saug6ffnung !Riissell~nge 

i,o mm 5,96 - -o ,42 
1,2 mm 6,52 + o, I4 

I 1,5 6,65 o,27 mm + 
I 2,o mm 7,21 + o,83 
! 2,2 mm 7,43 + 1,~ 

Moskauer | 2,5 mm 7,56 + I,O5 
Bienen ~ 3,o mm 7,92 + 1,41 

(hath GUBI~) [ 3,5 mm 8,26 + 1,75 

1 M~irk. ~ienenzeitung 2o, 137 (I93O). 1 Archly f. Eienenzucht. XI ,  185--279 (I93o). 
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die 1/ingsten Formen im Kaukasus und erforschten 
daraufhin die dort ans~issigen Bienenformen ein- 
gehend. Ahnlich langriisselige Formen finden sich 
in den Siidostziigen der Alpen und es w/ire an der 
Zeit, dab auch diese Formen einmal n/iher studiert 
werden. Aus einer niederbsterreichischen Rasse, 
die ich der giitigen Vermittlung yon Herrn G. 
SKLENAR verdanke, vermochte ich eine lang- 
r/isselige Form zu isolieren, was bisher bei den 
norddeutschen Bienen nicht gelang. DaB es sich 
dabei um genotypische Unterschiede handelt 
und nicht, wie mir anfangs 6fters entgegen- 

tigkeit. Es bedeutet dagegen durchaus nicht, 
dab die Aussichten, ziichterisch die Riissell/ingen 
zu beeinflussen, geringere seien als bei entspre- 
chenden Bestrebungen, die R6hren der Rotklee- 
blfiten kiirzer zu machen. Allerdings m/iBte man 
eben versuchen, den Gipfel der Riisselvariations- 
kurve tats/ichlich SO hoch zu rficken wie irgend 
mbglich, sonst wird immer ein Rest ~von Klee- 
blfiten verbleiben, der yon den Bienen nicht 
genutzt werden kann. Das zeigt sich z. B. bei 
einem Vergleich der Kurven des d/inischen 
Bienenklees und der der Rfissell~ingen der kau- 
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gehalten wurde, nur um Modifikationen, glaube 
ich in der erw/ihnten Arbeit eingehend bewiesen 
zu haben. 

Um nun ein richtiges Bild zu erhalten, wie 
weir eine bestimmte Bienenrasse einer Rotklee- 
rasse angepagt ist, genfigt natiirlich nicht die 
Angabe der Mittelwerte yon R6hren- und Riissel- 
l~inge, sondern die ganzen Variationsdiagramme 
beider Gr6Ben miissen miteinander verglichen 
werden. 

Wie die einfachen Kurvendarstellungen der 
R/issel-und R6hrenl/ingen, bezogen auf die Indi- 
viduenzahlen, zeigen (siehe Abb. 2), ist die 
Variationsbreite der Kleer6hren erheblich gr6ger 
als jene der R/issell~ingen der Honigbienen. Das 
tiegt einfach an der vie1 geringeren Modifizier- 
barkeit der Arbeitsbienen iiberhaupt, denn die- 
selben entstehen ja unter auBerordentlich ein- 
heitlichen Umweltbedingungen in einem Brut- 
nest mit fast konstanter  Temperatur und Feuch- 

kasischen Biene. Die-Gipfel decken sich nahezu. 
Trotzdem zieht sich die Kleekurve nach dem 
langen Teil zu noch so betr/ichtlich in die L/inge, 
dab sehr viele Bliitchen immer noch unzug/inglich 
bleiben. Das ist aber der giinstigste Fall, der 
iiberhaupt bekannt isti in der Regel liegt der 
Gipfel der Kurve der Reichtiefe einer Bienert- 
rasse erheblich unter der R6hrenl~inge einer 
Rotkleesorte. 

Die verschiedene Variationsbreite yon Klee- 
bl/itenr6hren und Rfissell~ingen der Bienen ge- 
stat tet  aber noch einen anderen Weg zur Ver- 
besserung des gegenseitigen Anpassungsverh/ilt- 
nisses. Man miigte n~imlich einerseits die Varia- 
bilit~it des Klees zu verringern und die der Biene 
zu vergr6Bern suchen. Beide Kurven wfirden 
sich dann besser decken. Beides 1/iBt sich zwei- 
felsohne erreichen. Wenn wir z .B.  die Kurve 
des gew6hnlichen Rotklees vom Landsberger 
Versuchsfeld mit den Kurven der beiden anderen 

6* 



8 0  G O I ~ T Z E  : Der Ziichter 

hier dargestellten Zuchtformen vergleichen, so 
sieht man, dab die Variationsbreite bei letzteren 
bereits geringer ist. Allerdings handelt es sich 
dabei wohl auch um eine Ausleseerscheinung. 
Umgekehrt  l~il3t sich die Variationsbreite der 
Rfissel erweitern, indem man die Bienen in 
weiteren Zellen erbr/iten 1/il3t. Der Erfolg einer 
solchen Mal3nahme ist neuerdings yon dem 
Russen LOVCHINOVSKAJA eingehend dargestellt 
worden. Wie ieh aus eigenen betreffenden Unter- 
suchungen beweisen kann, werden die Arbeits- 
bienen bei Erbriitungen in gr6Beren Zellen des- 
wegen durchschnittlich gr6ger, weil sie darin yon 
den Ammen reiehlicher gefiittert werden, nicht 
etwa deshalb, weil der gr6Bere Raum an sich zu 
stiirkerem Wachstum f/ihrt. Die Riissel werden 
bei solcher Aufzucht tats~ichlich gr6Ber und 

% 
106 

.90 

80 

70 

80 

50 

1/0 

30 

26 

10 

I / i 

/ 

, ,Ill  

ga $25 45 675 7,a 7,25 gs 7,75 s,a 
rnm /(/asse 

Abb. 3. I)arstellung des Anpassungsverhfiltnisses yon 3 Bienenrassen 
f,, S und K an den dgmischert Bienenklee D nach entgegenlaufenden 

Prozentreihen der Klassenvariationen. 

variieren st~irker. Zu einem ganz fihnlichen 
Erfolg fiihrte eine geeignete EiweiBffitterung, 
doch miissen die betreffenden Versuche noch 
fortgesetzt werden, t m  Einzelfall war es nicht 
allzuschwer, experimentell s tark vergr6Berte 
Bienen zu erziehen. Bei einer solchen, die sieh 
in meiner Sammlung befindet, finde ieh eine 
Riisselliinge yon nahezu  6, 7 mm, was ffir die 
Landsberger Rasse mit  einem Gipfel bei rund 
6 m m  sehr hoch ist. 

Auch Modifikationsversuche mit  Bienen sind 
im Zusammenhang mit  dem Rotkleeproblem 
also yon Wichtigkeit und verdienen unbedingt 
Beaehtung. 

Um nun das gegenseitige Anpassungsverhfilt- 
his je einer Bienen- und Kleerasse gerecht zu 
beurteilen, geniigt der einfache Vergleich der 
Variat ionskurven nieht mehr. Man muB zu 
diesem Zwecke am besten die gemessenen Zahlen 
als Klassenvariationen darstellen und in jeder 

Klasse die festgestellte Individuenzahl als Pro- 
zente, bezogen auf das gesamte Untersuchungs- 
material, darstellen. In  unserem Fall miissen 
die beiden Prozentreihen, um sie vergleichen zu 
k6nnen, in gegenliiufiger Richtung aufgestellt 
werden. D . h .  man ermittelt  Iiir jede Lgngen- 
klasse die Prozente der Rotkleebt/itenr6hren, 
welche kiirzer sind als der Klassenwert, hingegen 
die Prozente Bienenriissel, welche liinger sind 
als dieser. Dieses Verfahren ist in der Tabelle I 
fiir zwei Rotkleesorten und drei Bienenrassen 
durchgefiihrt worden. Den Bereehnungen liegt 
das yon mir an anderer Stelle (193o) mitgeteilte 
Material aus dem Bienengarten und der Imkerei  
des Inst i tuts  zugrunde. 

Die Prozentreihen lassen sich nat/irlich auch 
sehr gut als Kurven darstellen (siehe Abb. 3), 
die dann gestatten (ebenso wie natiirlich auch 
die Tabelle I), abzulesen, wieviel Prozente der 
Bienenrasse wieviel Prozente der Kleeblfitchen 
besuchen k6nnen. Die entstehenden Kurven 
sind s-f6rmig. Ohne auf mathematische Be- 
traehtulagen einzugehen, ergibt doch bereits die 
einfache Anschauung, wie mit  jedem Fortschrit t  
der Riisselverl~ingerung immer gr6Bere Prozent- 
gewinne gemacht werden, bis yon einem ge- 
wissen Punkt  an (Deckpunkt der Gipfel der ein- 
fachen Variationskurven) die Gewinne wieder 
geringer werden. 

Tabelle I. 
A n p a s s u n g s v e r h g . l t n i s  v o n  3 v e r s e h i e -  
d e n e n  1 3 i e n e n r a s s e n  an  2 K l e e s o r t e n .  

0/0 Reihe ~ Reihe 
Klassen- (steigend) 0/o Reihen (steigend) 

einteilung D/inischer in fallender Richtung Ungarischer 

m m  Biexlenklee S K L Rotklee 

6 , 0 0  0,62 I O O  I O O  I O O  o , o  

6,25 2,5o I O O  I O O  I O O  0,22 
6 , 5 0  6,20 I O O  I O O  I O O  1 , I 2  

I O O  I O O  9 5 , o o  
6,75 o , 6 o  IOO IOO 67,oo 2 ,61  

99 IOO 22,5 
7,0 ~ !4,4 ~ 95 7 IOO 1,5 4,10 

86 O IOO o 
7,25 m,ro 53 4 95 o 8,87 

17 6 80 
7,5 ~ ~o,8o 3 I 35 o I6 ,27  

I O  

7 , 7 5  ~4,00 o 2,5 o 22 ,86  
8 , 0 0  ;5,3O o o o 37 ,17  
8,25 t2,8o o o o 56,47 
8,50 ~6,5o o o o 73,74 
8,75 )7,7 o o o o 83,o6 
9,00 99,oo o o o 92 ,38  
9,25 .roo,oo o o o 95,82 

Den dfinischen Bienenklee LINDI-IARDS vermag 
die einheimische Landsberger Biene doch nur zu 
24,4% insgesamt, und zwar in der Grenzklasse 
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(7 turn) nur mit  I ,  5 % der Bienen auszunutzen. 
Die Bieneu meines Zuchtstarnrnes S* verm6gen 
denselben Klee zu 60,8 % auszunutzen, und zwar 
in der gleichen 7-mm-Klasse rnit 95,7 % der In- 
dividuen. Jede kleine Rtisselverl/ingerung stei- 
gert die Anpassung rasch wetter, wie z. B. eine 
Betrachtung der kaukasischen Biene ergibt. 
Diese nutzt  diese Klasse mit  Ioo% und den 
ganzen Klee zu 74%. 

Diese Beispiele erl~iutern die Wichtigkeit der 
Bienenziichtung wohl zur Geniige. 

Es wird vielleicht schwer seth, die gegenseitige 
Anpassung yon Rotklee und Bienen so weir zu 
treiben, dab sie beiderseits lOO% ig ist, denn 
dazu geh6rte, dab das Maximum der Kleer6hren- 
l~inge sich rnindestens rnit dern 
Gipfelwert der Riisselreichtiefe 
deckt. Heute ist aber kaum 
die Deckung beider Gipfel er- 
reicht. Wir stehen also unge-  
f~ihr auf der H~ilfte des Weges, 
wenigstens was die wissen- 
schaftlich-z/ichterische Arbeit 
betrifft, hinsichtlich der land- 
wirtschafftich-praktischen L6- 
sung des Problems wenigstens 
an einern gesicherten Anfang. 

Sollte aber auch die voll- 
komrnenste l)berkreuzung der 
Variationsdiagrarnme unserer 
Studienobjekte erreicht wer- 
den, so ist das auch nur dann 
die L6sung des Bienem'otklee- 
problems, wenn es tats~ichlich 
gleichzeitig gelingt, die n6tige 
Besuchsfrequenz zu erreichen. 
Dazu rniissen abet  noeh ganz 
andere Bedingungen erffillt sein, vor  allern, wie 
schon betont wurde, muB der Klee ordentlich 
Nektar  sezernieren. Neben der ziichterischen 
Aufgabe bleibt die bewul3te Steigerung der 
Bienenfrequenz am Rotklee Kernpunkt  des 
ganzen Problems. 

Es ist zu hoffen, dab wir das ZieI erreichen, 
nicht nur  wie bisher durch Ausschaltung der 
Konkurrenz der anderen Bienenpflanzen, son- 
dern positiv dutch Steigerung der Konkurrenz- 
f/ihigkeit des Rotklees gegeniiber der iibrigen 
Flora. 
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F. v. L o c h o w - P e t k u s  "t'. 

In letzter Zeit hat die Pflanzenzfichtung den 
Tod vieler ihrer Besten zu beklagen. Nach 
JOHANNSEN, WITTMACK, FRUWIRTH, MEYER- 
FRIEDRICHSWERTH el'- 
lag  auch FERDINAND 
VO~ LOCI~OW im Alter 
yon 46 Jahren am 
17. Februar den Folgen 
einer Operation. 

Ein besonders tra- 
giseher Tod! Nach 
einer scheinbar unge- 
f~ihrlichen Operation 
kam sein Hinscheiden 
alien ganz unerwartet. 
Nur sechs Jahre war 
es ihm verg6nnt, das 
Erbe seines groBen 
Vaters nach eigener 
Kraft  zu formen. Diese 
Zeit war zu kurz, um 
die grogen geistigen 
Gaben dieses Mannes 
sich roll entfalten zu 
lassen. Und so scheidet 
F. v. LocHowim rfistig- 
sten Mannesalter, noch 
im Aufstieg begriffen. 

F. v. LOCHOW wurde 
am 23. September I884 
in Petkus geboren. 
Naeh dem Abitur und 
der Milit~irzeit erlernte 
er 19o6--19o8 die prak- 
tische Landwirtschaft 
auf Rittergut Sellin 
und bei Beseler-Cunrau. Auf den Universit~ten 
Jena und Berlin erwarb er sich die Grundlagen 

fiir sein sp~iteresWirken. Im Jahre 191o iibernahm 
F. v; LocHow das Rittergut Zieckau und arbei- 
tete dort selbst pflanzenziichterisch. In Zu- 

sammenarbeit mit sei- 
nero Vater iibernahm 
er dann mehr und mehr 
die Augenarbeit. Diese 
Arbeitsrichtung welter 
bauend, stellte er sich 
nach lJbernahme yon 
Petkus im Jahre 1924 
als Hauptaufgabe, den 
groBen ziichterischen 
Erfolgen seines Vaters 
die ihnen gebiihrende 
Verbreitung zu sichern 
und widmete sich im 
besonderen MaBe den 
wirtschaftlichen Fra- 
g e n d e r  Pfianzenztich- 
tung. Hierin erwarb 
er sich so reiche Kennt- 
nisse der Zusammen- 
h/inge, dab er bei sei- 
nero Weitblick in den 
letzten Jahren ftihrend 
in den groBen und all- 
gemeinen Belangen 
der Pflanzenziichtung 
wurde. Welche Ver- 
dienste er sich bier er- 
wo~ben, beweist die 
Tatsache, dab er zwei- 
terVorsitzender derGe- 
sellschaft zur F6rde- 
rung deutscher Pflan- 

zenzucht, stellvertretender Vorsitzender der 
Saatzuchtabteilung der DLG., Mitgl ied des 


