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(Aus dem Institut fiir Pflanzenz/ichtung der Preulhischen Landwirtschaftlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalten in Landsberg-Warthe.) 

Untersuchungen tiber die Bedeutung der Blattfarbe bei der Ztichtung 
yon W e i g -  und Schwedenklee.  

Von K. B o e k h o l t .  

Die notwendige Steigerung der EiweiBerzeu- 
gung stellt die deutsche Pflanzenzfichtung vor 
die Aufgabe, auch bei den bisher wenig bearbei- 
teten Futterpflanzen eine Verbesserung der Ei- 
weiBertr~ige zu erreichen. Eine m6glichst baldige 
und vollst~indige L~sung dieser Aufgabe ist um 
so mehr zu wfinschen, als der durch den Anbau 
hochwertiger Zuchtsorten erzielbare Mehrertrag 
an Eiweil3 ohne besondere wirtschaftliche Auf- 
wendungen und daher am billigsten zu er- 
zeugen ist. 

Die vorliegende Arbeit soll fiber unsere Unter- 
suchungen fiber die Beziehungen zwischen 
Blattfarbe und EiweiBgehalt beim WeiB- und 
Schwedenklee und damit fiber die Bedeutung 
der Blattfarbe als Merkmal ffir die Auslese- 
zfichtung berichten. 

Die Frage, welche Bla t t farbe  bei der Auslese 
yon Einzelpflanzen bevorzugt werden sollte, er- 
schien namentlich beim WeiBklee yon beson- 
derer Bedeutung, da bei ibm die F~irbung der 
B1/itter eine besonders groBe Variationsbreite 
aufweist. Nachdem Lowm und DEICHMANN (2) 
gMchsinnige Beziehungen zwischen Blatt- bzw. 
Stengelfarbe und EiweiBgehalt ffir Rotklee 
nachweisen konnten, lag es zudem nahe, ffir die 
anderen Kleearten die gleichen Beziehungen zu 
vermuten. Wir bestimmten zun~chst an 4000 
Einzelpflanzen zehn verschiedener WeiBklee- 
herkfinfte bzw. -Sorten den prozentischen An- 
teil dunkellaubiger Pflanzen und fanden, dab 
sieh mit Bezug auf die Blattfarbe recht beacht- 
liche Sortenunterschiede zeigten. Zu den er- 
mittelten Werten stellten wir dell EiweiBgehalt 
der untersuehten Sorten aus einem Sorten- 
versuch in Vergleich. Da dieser Versuch mit 
dem gleichen Saatgut angelegt war, aus dem 
auch die Einzelpflanzen gewonnen waren, kann 
vorausgesetzt werden, dab auch hier die er- 
mittelten Sortenunterschiede hezfiglich des An- 
teils dunkellaubiger Pflanzen in gleichem Malhe 
auftraten. Die Ergebnisse sind in Tabelle I, in 
der die Sorten entsprechend dem Anteil dunkel- 
grtiner Pflanzen in drei Gruppen eingeteilt sind, 
enthalten. Aus der Zusammenstellung geht her- 
vor, dab Sorten mit gr6Berem Anteil dunkel- 
laubiger Pflanzen im allgemeinen einen gr6Beren 
EiweiBgehalt zeigen. 

Um die gefundenen Beziehungen nachzu- 

Tabelle I. D e r  A n t e i l  an  d u n k e l g r t i n e n  
P f l a n z e n  u n d  d e r  E i w e i l 3 g e h a l t  
v e r s c h i e d e n e r  W e i l h k l e e s o r t e n .  

Sorte bzw. 
Herkunft 

Wild White. 
.Yew Zealand 
Viors6 . . . . . .  
~olzower . . .  
Wulkower .. 
Stryn6 . . . . . .  
Schlesischer. 
Polnischer .. 
Giant White 
Lodigiano... 

e:~ 
�9 Z ~ s Gruppen- 

~ ~ mittel 

39 ] 
3 3 ]  
31 33,5 
3 I 

l! 290 

12 11 25 
19 2o,5 
13 

03 o 

~oS 

26,28 
25,63 
26,68 
25,12 
25,55 
25,o4 
24,82 
2 5 , 0 0  

25,51 
22,95 

Gruppen- 
mittel 

25,93 

I 
25,3 o 

priifen, und um festzustellen, in welchem MaBe 
die Ullterschiede im EiweiBgehalt zwischen 
dunkel- und hellgrfin gef~irbten Bl/ittern auf- 
treten kSnnen, wurden aus den vorhandenen 
Einzelpflanzen je zehn besonders extreme Ver- 
treter beider Blattfarben ausgew/ihlt und Ei- 
weiBanalysen durchgeffihrt. Bl~itter und Stengel 
wurden getrennt untersucht. Die Ergebnisse 
sind in  Tabelle 2 enthaltenl 

Der EiweiBgehalt der dunkellaubigen Pflanzen 
ist bei den B1/ittern urn 29,5% und bei den 
Stengeln um 23,5 % hSher als der der hellgrfinen 
Pflanzen. Diese bedeutenden Unterschiede zei- 
gen, dab es unbedingt lohnt, bei der Auslese der 
Dunkellaubigkeit grSBte Aufmerksamkeit zu 
schenken. Eine Sorte mit einheitlich dunkel- 
grfinen Bl~ittern hat neben der damit erreichten 
Steigerung des EiweiBgehalts gleichzeitig den 
Vorteil, dab s i e  dem Auge ein besseres Bild 
bietet. Zudem konnten wir durch Chlorophyll- 
analysen, die wir naeh der yon STECI~E (4) ver- 
einfachten Methode y o n  WILLST~_TTER und 
STOLL durchffihrten, nachweisen, dab mit 
dunkelgrfiner Blattfarbe ein h6herer Chloro- 
phyllgehalt verbunden ist. I m  Mittel yon je 
zwei Untersuchungen fanden wir ffir die hell- 
grfinen Bl~ttter einen Chlorophyllgehalt yon 
6,2 mg in IO g frischen Bl~ittern, bei den dunkel- 
grfinen einen solchen yon 8,1 mg. Es kann so- 
m i t  eine gr6Bere Assimilationsenergie der 
dunkellaubigen Pflanzen angenommen werden, 

24,57 

I 
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Tabelle2. Der  ]~ iweiBgehal t  v o n W e i B k l e e - P f l a n z e i 1  m i t  h e l l e r  und  d u l i k l e r B l a t t f a r b e .  

Pflalizen mit heller Blattfarbe 

2 

3 
4 

9 
IO 

M 

Blatt- 
zeichnung 

Roheiweig in der Trockenmasse % 

BlXtter Steilgel 

keine 25,49 [ 24,65 i2,64~ 
, ,  23,82| I4,93/ 13,79 

mittel 

J, 

stark 

23,I21 
24,61[ 
24,53[ 24'84 
27~O8 ~ 
21,27~ 
24,53[ 
23,56[ 22'59 
2 1 , O O "  

23,90 
I 0 0  

11,32. 
I2,O3 [ 
I4,23f 13'~ 
14,49" 
11,58. 
I2,55[ 
13,17[ I2,~ 
1 0 , 8 0  / 

12,77 
I 0 0  

und es ist nicht ausgeschlossen, dab damit 
Hand in Hand geht ei~e grhlgere Vitalit~it, 
Widerstandsf~ihigkeit gegen Krankheiten, gr6- 
Bere Ausdehnungsf~ihigkeit und massigeres 
Wachstum. Ob und inwieweit aueh Beziehungen 
zwischen dunkler Blattfarbe und grhBerer Aus- 
dauer bestehen, w~re dutch besondere Versuche 
noch nachzupriifen. 

Auch beim Schwedenklee konnten wir Be- 
ziehungen zwischen Blatt- bzw. Stengelfarbe 
und Eiweiggehalt nachweisen. Die gefundenen 
Werte, denen die untersuchungsergebnisse yon 
je sechs dunklen und hellen Pflanzen zugrunde 
gelegt sind, sind in Tabelle 3 wiedergegeben. 

Tabelle 3. 
D e r  E i w e i l g g e h a l t  v o n  S c h w e d e n k l e e -  

p f l a n z e n  m i t  h e l l e r  u n d  d u n k l e r  
B l a t t f a r b e .  

4 

2r 

Pflanzen mit heller 
Blattfarbe 

Roheiweil3 in der 
Trockelimasse % 

Bl•tter Stengel 

I 34,14 13, 4 
2 29,58 11;6 
3 29,76 12,8 

32,65 14,3 
5 30,32 13,o 
6 29,67 12, 5 

31,o2 12,9 

Pflanzen mit dunkler 
Blattfarbe 

I Roheiweig in der 
Trockenmasse % 

t~lgtter Stengel 

i I 2 
34,04 14,6 
31,72 11,6 
34,42 13,7 
34,51 12,6 
34,69 
33,49 lO,3 
33,81 12,6 

Wenngleich die Unterschiede, die durch das 
abweichende Verhalten der hellen Pflanze I ver- 
wischt werden, nicht so grog sind wie beim 
WeiBklee, l~iBt sich der Einfiul3 der Blattfarbe 
auf den Eiweil3gehalt auch aus dieser Zusammen- 
stellung einwandfrei erkennen. Man wird also 
auch beim Schwedenklee durch Auslese auf 
dunkle Blattfarbe mit groBer Sicherheit zu ei- 
weiBreicheren Typen gelangen. 

Pflanzen mit dunkler Blattfarbe 
Bla~ct. RoheiweiB in der Trockenmasse % 

zeichnung Btgtter Stengel 

I I keine 31,o4] 15,9o ~ 
21 ,, 33,947 30,92 i8,io~ 15,9o 
31 ,, 27,78| I3,7oj 
41 mittel 32,45 ] I6,34 ] 
5l ,, 33,941 I5,72~ 
6I ,, 31,22| 31,2o i7,o4i 15,72 
71 " 29,81| I4,4o~ 
61 ,, 28,5~ j 15,i1- 

~o stark 27,52 13,617 
, ,  32,98t 30,25 i7,92t 15,77 

M ] 30,93 15,78 
I29,5 I23,5 

Um festzustellen, inwieweit sich beim Weig- 
klee die dunkel gefgrbten Pflanzen in den Nach- 
kommensehaften von Einzelpflanzen durchzu- 
setzen vermhgen, wghlten wir eine Anzahl 
Pflanzen von verschiedener Blattfarbe zur 
Samenernte aus. Die im n~chsten Jahr  an den 
S/imlingsnachkommenschaften vorgenommenen 
Ausz~ihlungen ergaben, dab die dunkle Blatt- 
farbe sich sehr gut hat te  behaupten khnnen. 

In Tabelle 4 ist zusammengestellt, zu wieviel 
Prozent Pflanzen mit hell-, mittel- und dunket- 
griin gefgrbten Bl~ttern in Nachkommensehaf- 
ten yon verschieden gef~irbten Auslesepflanzen 
auftraten. 

T a b e l l e  4. 

Blattfarbe der Nach- hell mittel dunkel 
kommenschaften von % % % 

5 Pfanzen 
mitdulikl.Blattfarbe 8,o 34,o 58,o 

13 Pflanzen 
mit mittl. Blattfarbe 11, 5 55,1 33,4 

IO Pflanzen 
mit heller Blattfarbe 21, 7 2o,1 

Die dunkellaubigen Pflanzen herrschen in den 
Nachkommensehaften der Pflanzen mit dunkler 
Blattfarbe mit 58% vor, w~ihrend die hell- 
lauhigen Pflanzen sehr stark zuriickgedr~ingt 
sind. Es kann daher damit gerechnet werden, 
dab das Zuchtziel mit Bezug auf diese Eigen- 
schaft bereits nach verhiiltnism~Big kurzer Aus- 
lese im wesentlichen erreicht werden kann. 

Die Blattzeichnung zeigt bei den WeiBklee- 
einzelpflanzen alle 1Jberg~inge yore v611ig un- 
gezeichneten bis zum sehr stark gezeichneten 
Blatt.  Ebenso war die Art der Zeichnung, die 
dreieckig, bogenfhrmig oder auch ganz unregel- 
m~gig verlaufen kann, sehr verschieden. Ob- 
wohl wir in Ubereinstimmung mit LowIG und 
DEICHMAI~N (2) zwischen dem Eiweiggehalt der 
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Bl~itter und der Blattzeichnung keine eindeutigen 
Beziehungen Ieststellen konnten (vgl. Tabelle 2), 
wurden bei der Auslese Pflanzen mit ungezeich- 
neten Bl~ittern, die zudem einem Kleebestand 
ein einheitliches und ansehnlicheres Bild geben, 
bevorzugt. Nach KAJANUS (I) wird die Zeich- 
hung der Bl~itter, die fiber Fehlen derselben 
dominiert, durch zerst6rtes Chlorophyll und 
dureh mit Luft erfiillte Intercellularen bedingt. 
Es liegt daher nahe, mit NESSLER (3) ZU ver- 
tauten, ,,dab die Assimilationst/itigkeit der ge- 
zeichneten Blfitter geringer ist als die der un- 
gezeichneten". 

In Tabelle 5 ist das Auftreten der Blattzeich- 
hung in Nachkommenschaften verschieden stark 
gezeichneter Pflanzen angegeben. 

T a b e l l e  5- 

Blattzeichnung der stark mittelstark ungezeichnet 
Nachkommen- gezeichnet 
schaften yon % % 

13 Pflanzen 
ohne Blattzeiehnung 3,6 

12 Pilanzen I mit mittelstarker 
Blattzeichnung... 4,7 
io Pflanzen 

mit starker Blatt- 
zeichnung . . . . . . . .  2 I,O 

gezeichnet 
% 

29,9 66,5 

55, 6 39,7 

61,1 17,9 

Im Mittel yon 13 Nachkommenschaften von 
Pflanzen ohne Blattzeichnung betrug der Pro- 
zentsatz ungezeichneter Pflanzen 66,5, so daB, 

/ihnlich wie bei der Blattfarbe, die Verdrtingung 
unerwiinschter Formen auf dem Wege weiterer 
Auslese ohne Schwierigkeiten mit Erfolg durch- 
geffihrt werden kann. 

Zusammenfassend ktinnen wir feststellen, dab 
der Blattfarbe ftir die Kleezfichtung eine erheb- 
liche Bedeutung zukommt. Wenngleich ihre 
Variationsbreite bei den fibrigen Leguminosen, 
Gdisern und sonstigen Futterpflanzen sehr ver- 
schieden und mitunter sehr gering ist, werden 
wir auch bei ihnen bestrebt sein mfissen, vor- 
handene Unterschiede unbedingt auszunutzen. 
Die Blattfarbe stellt ein einfaches, leicht zu 
handhabendes Merkmal ffir die Auslesezfichtung 
auf h6heren EiweiBgehalt dar und gibt uns ein 
Mittel an die Hand, das auf zfichterischem Wege 
gewonnene Eiweil3, das mit Recht als das 
billigste gilt, in st~irkerem Mal3e als bisher zu 
erzeugen. 
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Die St6rungserscheinungen in den Reifungsteilungen und die Entstehung 
orthoploider Gonen bei Haplodiplonten. 

(Sammelreferat.) 

Von IX. Bleter,  Wageningen. 

Als Haplodiplonte werden Organismen be- 
zeichnet, die in der Diplophase die Chromoso- 
menzahl der Haplophase, also in somatischen 
Ze]len Kerne mit reduzierter Chromosomenzahl 
besitzen (BLEIER 1933). Bei verschiedenen Me- 
tazoen sind die m~nnlichen Tiere regelm~iBig 
Haplodiplonte; das bekannteste Beispiel bieten 
die Drohnen. Bei Pflanzen kommen haplodi- 
plonteFormen neben den Diplonten als natfirliche 
Vertreter einer Art nicht vor. Dagegen sind in 
den letzten IO Jahren bei einigen Angio- 
spermen als serene Ausnahnlen einzelne haplodi- 
plonte Pflanzen gefunden worden. Meistens 
traten sie nach erfolglosen Artbastardierungs- 
versuchen auf. Diese Haplodiplonten gleichen 
den Diplonten in jeder Beziehung so genau, dab 
sie meistens erst erkannt werden, wenn sie bei 

der Bltite Sterilit~itserscheinungen zeigen und 
deshalb cytologisch untersucht werden. Da mall 
frfiher Bastardierungsversuche fast nie mit 
gleichzeitigen cytologischen Untersuchungen 
verband, wurden die ersten F~ille yon Haplo- 
dip]onten bei Angiospermen nicht vor dem 
Jahre 1922 (BLAKESLEE, BELLING, FARNHAI~[ 
und BERGNER) bekannt. Nicht einmal in allen 
Fallen wurde ein schw~icheres Aussehen der 
Haplodiplonten beobachtet, wenn auch die 
Zellengr6Be wohl immer  geringer ist als bei den 
normalen Pflanzen. Ein einziger haploider 
Chromosomensatz ist demnach bei Angiospermen 
prinzipiell fiihig, die normale Entwicklung einer 
Pflanze zu garantieren. Dagegen treten St6- 
rungen bei der Reduktionsteilung auf, wenn die 
Haplodiplonten nicht autopolyploid sin& Ent-  


