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schliel31ich in der erwtinschten Richtung so ausse- 
lektioniert wird, dab er als ein m6glichst ausgegli- 
chener, sowohl gegenKlee-Aal als auch gegenKlee- 
krebs praktisch genommen immuner Stamm voll 
schwedischem Sp~itklee angesehen werden kann. 

Was haben uns nun die yon der natfirlichen 
Auslese erhaltenen Erfahrungen ffir die kom- 
mende Ztichtungsarbeit gelehrt? In Sval6f 
haben wir an der Hand der oben erw~ihnten Er- 
fahrungen begonnen, eine ganz neue Methodik 
sowohl bei der Kleeziichtung als auch bei der 
Futterpflanzenziichtung iln aUgemeillen zu ver- 
wenden, eine Methodik, die im wesentlichen auf 
der natiirlichen Auslese aufgebaut ist. Als ein 
erstes Glied dieser Zfichtungsarbeit haben wir 
yon einigen der anbauwfirdigsten schwedischen 
St~mme yon Rotklee, Weil3klee, Timotheegras, 
Wiesenschwingel und englischem Raigras Sa- 
menfelder bei s~imtlichen Versuchsstationen des 
schwedischen Saatzuchtvereins angelegt, yon 
Schonen (Sval6f) im Siiden (etwa 560 n. B.) bis 
Norrbotten (Lule~) im Norden (etwa 65 ~ 3o' 
n. Br.). Durch fortgesetzten Samenanbau, 
Generation nach Generation bei jeder der 
neun verschiedenen Stationen wird der natiir- 
lichen Auslese freie Hand gelassen, um dann 
als Endergebnis neue, in jeder Hinsicht m6glichst 
selektionierte Kleest~imme zu bekommen. Schon 
naeh einigen wenigen Generationen yon Samen- 
anbau scheinen bei zwei norrliindischen Filial- 
statiollen in ein paar F/illen praktisch wert- 
voile Resultate erreicht worden zu sein. 

Dem oben Gesagten mag bier noch hin- 
zngeffigt werden, dab die natfirliche Auslese 
nicht immer in einer fiir die Zfichtungsarbeit 
w/inschenswerten Richtung geht. Ein Beispiel 
hiervon bietet Sval6fs reingezfichteter Sp~itklee 
nach Samenbau teils in Schonen, teils in 0ster- 
g6tland. Nach einigen Generationen yon Samen- 
bau in 0sterg6tland auf Boden, wo Klee-Aal und 
Kleekrebs zwar vorhanden waren, aber immer in 
geringerem Umfang und vielleicht noch dazu in 
anderen biologischen Formen oder Rassen als in 
Schonen, hat  der Sval6fer-Stamm sich viel 
empfindlicher fiir Angriffe voll Kleekrebs gezeigt 
als der in Schonen immer angebaute. Der Unter- 
schied zwischen den verschiedenen Herkiinften 
aus Schonen und 0sterg6tland geht aus der 
Abb. 3 deutlich hervor. Aus dell Resultaten der 
fraglichen Versuche geht hervor, wie notwendig es 
beim Samenbau yon Kleest~immen ist, dab diese 
niemals eine l~ingere Reihe von Jahren hindurch 
in solchen Gegenden angebaut werden sollen, in 
denen das Klima 0der andere ~ul3ere Verh~iltnisse 
wesentlich yon denjenigen des Anbaugebietes 
abweichen. Bei der praktischen Ziichtungs- 
arbeit des schwedischen Saatzuchtvereins wird 
diese Erkenntnis nunmehr als eine Hauptregel der 
auf der natiirlichen Auslese basierten Futter-  
pflanzenziiehtung angesehen. Sicherlich wird 
nach dieser Hauptregel die natiirliche Auslese in 
Verbindung mit zielbewuBter Massen-, bzw. 
Linienauslese noch zu besseren Zfiehtungs- 
ergebnissen ffihren. 

Die  Prfi fung der N e u z t i c h t u n g e n  von  W e i d e p f l a n z e n  be im S c h w e d i s c h e n  
Saatzuchtverein.  

Von G. Nilsson-Leissner, Sval6f. 
Eine einwandfrei durchgeffihrte Prfifung neuer 

Sorten yon Getreidearten, Hfilsenfrfichten, 
Riiben und Kartoffeln ist heutzutage eine sehr 
komplizierte und zeitraubende Arbeit. Man 
mul3 ja nicht nur den reinen Ertrag, sondern 
auch viele andere Eigenschaften, wie Qualit~it, 
Frfihreife, Lagerfestigkeit, Resistenz gegen 
Krallkheiten u . a . m . ,  berfieksichtigen. Die 
Prtifung muB welter auf verschiedenen B6den, 
in verschiedenen Klimagebieten und w~ihrend 
einer Reihe yon Jahren fortgesetzt werden, ehe 
man den richtigen Allbauwert feststellen kanll. 
Bei den Weidepflanzen miissen die allermeisten 
der oben angefiihrten Merkmale und dazu noch 
viele andere, wie Habitus, Ausbreitungsver- 
m6gen, Ausdauer, Schmackhaftigkeit usw., be- 
rficksiehtigt werden. Jeder einzelne Versuch 
muB mehrere Jahre laufen und jeden Sommer 

5--6 mal geerntet werden, wodurch der fiir die 
Prfifung n6tige Zeit- und Arbeitsaufwand ver- 
gr6Bert wird. Aul3erdem ist eine der gr6Bten 
Schwierigkeiten bei solchen Priifullgen die, die 
Versuche so anzuordnen, dab man immer unter  
Verh~iltnissen, die der Praxis m6glichst ent- 
sprechen, arbeitet. In solchen Versuchen ist es 
aber oft sehr schwierig, die eillzelnen Pflanzen 
und ihre besollderen Merkmale zu studieren. E~ 
ist deshalb immer n6tig, wenn man mit Weide- 
pflanzen arbeitet, verschiedene Arten yon Ver- 
suchen anzulegen, einerseits auf gr6Bere Ab- 
st~inde ausgepflanzte Stammversuche, allderer- 
seits dicht gedrillte, solche mit 1Reinbest~indelt 
und mit Mischungen yon Gr/isern und Htilsen- 
friichten. 

In den erstgenannten Versuchen werden Be- 
urteilullgell des Pflanzenhabitus und der Frfih- 
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zeitigkeit, vorl~ufige Erntefeststellungen und 
~ihnliche Bonitierungen ausgeftihrt; Individual- 
und Massenauslesen miissen nattirlich haupt- 
s~ichlich in solchen Best/inden vorgenommen 
werden: Auf eine praktische Priifung mug man 
aber bier verzichten, denn die Pflanzen wachsen 
ja nicht unter VerMltnissen, die den landwirt- 
schaftlichen Anbaumethoden entsprechen. 

Die dichtgedrillten Versuche umfassen in 
SvalSf tells Reinbest/inde und teils Mischbe- 
st/inde. Sie werden in der Regel so angelegt, dab 
die betreffenden Sorten yon Gr~isern oder Legu- 
minosen in langgestreckten Parzellen neben- 
einander ausges~tt werden und dab quer fiber 
die eine H~ilfte aller Parzellen Weii3klee oder 
Wiesenrispengras gedrillt 
wird. Die Versuche sind 
nunmehr nach der Block, 
methode yon R. A. FISHER 
mit fiinffacher Wieder- 
holung und zufallsm~il3iger 
Verteilung der Parzellen 
innerhalb jedes Blockes an- 
geordnet. Die Parzellen- 
grSBe betr~gt in der Regel 
IO • I Meter. Auf diese 
Weise kann man die ver- 
schiedenen Sorten sowohl 
isoliert als in Mischung 
studieren. Nach langj~ihri- 
gen Erfahrungen ist man 
zu dem Standpunkte ge- 
kommen, dab es in der 

Sortenpriifung keinen 
Zweck hat, artreichere 
Mischungen zu benutzen ; 
es wird daher immer nur eine Grasart mit einer 
Leguminosenart zusammen angebaut. Ganz 
vorztigliche Rasen kSnnen in dieser Weise 
hergestellt v~erden und die Konkurrenzprobleme 
werden gleiehzeitig mSglichst vereinfacht. Rein- 
best~inde und Mischungen der eben erw~ihnten 
Art werden j~hrlich 5--6 mal mit der Sense 
gem/iht. Gesamtertrag, Prozentsatz yon Gras, 
Leguminosen und Unkraut, Trockensubstanz- 
gehalt und in gewissen F~illen auch chemische 
Zusammensetzung werden festgestellt. Solche 
Priifungen und orientierende Ertragsfeststel- 
lungen werden in SvalSf und bei den 4 Filial- 
stationen in ziemlich groBem MaBstabe durch- 
geftihrt. 

Da aber nicht geleugnet werden kann, dal3 bei 
dieser Erntemethode die 6kologischen Verh/ilt- 
nisse auch in diesen Mischbest~inden sich yon 
denen der praktisch ausgenutzten Weiden weir 
unterscheiden, werden noch mit den wichtigsten 

St~immen Spezialversuche durchgefiihrt. Zu- 
sammen mit der Haustierabteilung der Zentral- 
anstalt f/Jr das Landwirtschaftliche Versuchs- 
wesen werden auf dem Versuchsgute des Insti- 
tutes ftir Haustierziichtung (Wiad) Priifungen 
yon Weidepflanzensorten folgendermaBen vor- 
genommen. In einer besonderen Koppel werden 
die verschiedenen Sorten auf langen, dreimal 
wiederholten Streifen ausges/it, tells in Rein- 
best~inden und teils in Mischung mit Weil3klee 
bzw. Wiesenrispengras. Jedesmal, vor und 
nachdem diese Koppel vom Rindvieh des Gutes 
abgeweidet wird, werden mit der Spezialernte- 
maschine ftir Weideversuche, konstruiert yon 
Prof. H. EDIN, Stockholm, schmale, lange 

Abb. I. Weil3kleeversuche ill Sval6f. 

Streifen yon jeder Parzelle abgem/iht und bo- 
tanisch und chemisch analysiert. Der Unter- 
schied zwischen den zwei Ernten wird als ab- 
geweideter Ertrag betrachtet. Die Streifen 
werden immer welter geriickt, so dab nie in 
demselben Jahre der gleiche Streifen zweimat 
mit der Maschine abgem~iht wird. Nach dieser 
Methode kann also unter mSglichst praktischen 
Verh~iltnissen eine einigermaBen zuverl~ssige 
Ertragspriifung ausgeftihrt werden. Selbst~ 
verst~ndlich werden immer mehri~ihrige Ver- 
suche durchgeftihrt. 

In SvalSf verwenden wir auch eine etwas ein- 
fachere Prtifungsart, indem hier auf einer 
Koppel fihnliche Parzellen wie in Wiad angelegt 
werden. Diese Parzellen werden aber vorl/iufig 
nur beobachtet und vom Vieh in gewShnlicher 
Art abgeweidet. Nach 4--5 Jahren beabsichtigt 
man schliel31ich, diese Versuche ein Jahr mit 
der Sense zu m~ihen und den Ertrag genau zu 
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analysieren, um nachher, mit Berficksichtigung 
der Notierungen und der so erhaltenen Ernte- 
resultate, ein besseres Bild yon dell  prak- 
tiseh wertvollen Eigenschaften der geprfiften 
Sorten zu bekommen. Solche ffir die Weide- 
pflanzen speziell wichtigen Merkmale, wie 
Schmackhaftigkeit, Ausdauer und Konkurrenz- 
kraft, k6nnen ja auch in diesen Versuchen gut 
beurteilt werden. 

In der Zfichtung der Weidepflanzen gibt es 
aber noch viele Spezialprobleme, die ffir ihre 
L6sung besondere MaBnahmen erfordern. W~ih- 
rend der letzten IO Jahre ztichtet man in Sval6f 
auch mit dem speziellen Zuchtziel, Sorten zu 
erhalten, die hohe Stickstoffgaben durch ent- 
sprechend erh6hten Ertrag mit Vorteil aus- 
nutzen k6nnen. Ftir diesen Zweck werden 
besondere kombinierte Sorten- und Diingungs- 
versuche angelegt, in welchen die Mehrertr~ge 
der einzelnen Sorten bet steigender Dfingung 
verglichen werden k6nnen und solche Sorten 
ausgesucht werden, die die Stickstoffdiingung 
am besten ausnutzen. Wie schon in einem Vor- 
trag am III.  Grfinlandkongrel3 der nord- und 
mitteleurop/iischen L~nder in Ztirich I934 be- 
richter wurde, ist es in Sval6f gelungen, sta- 
tistisch siehergestellte Untersehiede sowohl 
zwischen den Weidegrasarten als auch zwischen 
den einzelnen Sorten dieser Arten hinsiehtlich 
der Ffihigkeit, Stickstoffdfinger zu verwerten, 
festzustellen, Die Versuche mit Reinbest~nden 
yon Gr/isern weisen auI die wirtschaftliche Be- 
detltung einer erh6hten Stickstoffdiingung hin, 
Sic zeigen n~imlich, daB, wenn die Ziichtung bet 
diesen Pflanzen ertragreichere Sorten schafft, 
diese Sorten dann zu ether vermehrten Stick- 
stoffdfingung bet der betreffenden Pflanzenart 
stimulieren kOnnen, well sie bei steigender 
Dtingung einen grOl3eren absoluten Mehrertrag 
als weniger ertragreiche Sorten ergeben. Diese 
Ziichtung hat natfirlich besonderes Interesse 
ffir die intensive Weidewirtschaft, wo auf ver- 
h/iltnism~Big kleinen F1/ichen mit Hilfe yon 
Kunstdiinger und verschiedenen Kulturmal3- 
nahmen eine groge Zahl yon Tieren gehalten 
wird. 

Bet allen Zfichtungen yon zwei- bis mehrj~ihri- 
gen Pflanzen spielt in den nordischen L~ndern die 
Winterfestigkeit eine groBe Rolle. Unter den 
Weidegrasarten gibt es aber einige, die fast 
immer eine hinreichende Winterfestigkeit zu be- 
sitzen scheinen. So gedeihen z .B.  in Nord- 
schweden die Rotschwingelsorten (Festuca rubra) 
aus Deutschland oder sogar Neu-Zeeland ebenso 
gut wie die s/idschwedischen. Auch unter den 
Wiesenrispengrassorten (Poa pratensis) scheinen 

keine groBen Unterschiede betreffs der fraglichen 
Eigenschaft vorzukommen. Die Raygrasarten 
(Lolium perenne und multi/lorum) verhalten sieh 
aber ganz anders und auch viele Weil3klee- 
st~mme sind sehr empfindlich gegen Winter- 
k~ilte. Ein groBer Fortschrit t  in Winterfestig- 
keit ist das Sval6fer Viktoria-Raygras (L. pe- 
ren~r das allem Anschein nach die winter- 
festeste Raygrassorte der Welt ist und kiirzlich 
auch in Nordamerika Anerkennung land. Es 
bleibt aber auf diesem Gebiete noch sehr viel zu 
tun und darum ist auch die Prfifung der Winter- 
festigkeit fiir die oben genannten Arten stets sehr 
wichtig. Die Priifungen werden teils bet den 
Filialstationen in Nordschweden und teils im 
Sval6fer Gefrierlaboratorium ausgeffihrt. Die 
Laboratoriumsversuche sind aber besonders bet 
dell Kleearten verh~ltnism~iBig schwierig durch- 
zufiihren und haben sich darum bis jetzt 
meistens auf rein methodische Versuche be- 
schr~nkt. 

Viele der Weidepflanzenarten und besonders 
der WeiBklee sind gegen Austrocknung sehr 
empfindlich. Die einzelnen Stfimme dieserArten 
verhalten sich abet in dieser Hinsicht sehr ver- 
schieden. So konnte es in dell letzten trockenen 
Sommern in Sval6f festgestellt werden, daB, 
w~hrend in Reinbest/inden gewisse WeiBklee- 
st/imme vollkommen vertrockneten und aus- 
starben, andere sich verh~ltnism~gig gut be- 
w~hrten und bet wiederkehrender Feuchtigkeit 
im Boden wieder schol3ten. In einem Falle, den 
d/inischen Stfimmen Mors6 und Stryn6, konnte 
dieser Untersehied in Zusammenhang mit ver- 
schiedenen L~ingen der Wurzeln gebracht werden. 
In einem gewissen Falle ist bet dem Mors6- 
stamm, der fast vollkommen vertrocknete, die 
mittlere Wurzell/inge II,54 4- 3,55 cm gewesen; 
14,4% aller Wurzeln sind mehr als 15 und 4,9% 
mehr als 18 cm lang gewesen. Bet dem Stryn6- 
stamm, der die Trockenheit gut fiberstanden 
hatte, ist die mittlere Wurzell~inge I2,44 • 3,39 
cm gewesen; 24,8% aller Wurzeln sind mehr als 
15 cm und 7,9 % mehr als 18 cm lang gewesen. 
Eine Zfichtung auf gr6Bere Wurzell~inge beim 
WeiBklee scheint darum yon gewisser Be- 
deutung zu seth. Die Priifung soll aber in 
Reinbestiinden durchgef/ihrt werden, weil die 
Resistenz des Weil3klees gegen Trockenheit in 
Mischungen mit  Gr/isern viel gr613er ist. 

In der Weidewirtschaft ist es yon ganz beson- 
derer Bedeutung, dab die Pflanzen ihre Pro- 
duktion m6glichst gleichm~iBig fiber die ganze 
Vegetationsperiode verteilen. Besonders wert- 
roll  ist es selbstverst~ndlich, wenn der Zuwachs 
w~thrend des trockenen Hochsommers nicht zu 
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stark verlangsamt wird. Teilweise ist eine solche 
Eigenschaft yon der Trockenresistenz abh~ingig, 
teilweise ist sie aber ein Ausdruck der Frfih- 
zeitigkeit und der speziellen Periodizit~it ge- 
wisser Pflanzenarten. Nach mehrjfihrigen Er- 
fahrungen, auch in feuchten Jahren, konnte in 
den Sval6fer Versuchen festgestellt werden, dab 
das Wiesenrispengras und besonders der Weide- 
timothee (Phleum nodosum) im Hochsommer und 
Herbst  mehr produzieren als z .B.  der Rot- 
schwingel, der bei den ersten Schnitten des 

Jahres einen hohen Ertrag gibt, sp~iter aber sehr 
wenig Grfinmasse produziert. 

Es wurden einige Grundzfige der jetzigen Prfi- 
fungsmethoden kurz geschildert, die in der 
Weidepflanzenzfichtung des Schwedischen Saat- 
zuchtvereins benutzt werden. Da aber dieser 
Zfichtungszweig noch verMltnism~iBig jung ist 
und w~ihrend der Arbeit noch immer neue Pro- 
bleme hinzukommen, werden in Zukunft vor- 
aussichtlich wesentliche Anderungen und Erwei-  
terungen der P1/ine hinzukommen. 

Einige Gesichtspunkte 

W~ihrend der zwei letzten Jahrzehnte hat  eine 
zahlenm~Bige ]3ehandlung von Versuchsresulta- 
ten,die auf theoretisch-statistischenlJberlegungen 
fuBt, in alien L~ndern Eingang gefunden. In den 
Versuchen des Schwedischen ,Saatzuchtvereins, 
wie auch sonst in Schweden, wurden die yon 
d~inischen und norwegischen Versuchsanstellern 
(vor allem LINDHARD, KRISTENSEN und VIK) 
ausgearbeiteten Methoden ziemlich frfih benutzt. 
In den letzten Jahren wurde besonders den 
Methoden yon FISHEI~ und dessen Schfilern In- 
teresse entgegengebracht. Wie gew6hnlich, 
wenn eine neue Forschungsrichtung hervortri t t ,  
ist auch betreffs der Versuchsstatistik eine ge- 
wisse (3berschiitzung ihrer Bedeutung einge- 
treten, und eine gewisse Zurfickhaltung dfirfte 
am Platze sein, da i3bertreibungen nur sch~idlich 
wirken, unter anderem dadurch, d a b  sie das 
Vertrauen ffir das wirklich Wertvolle in der 
neuen Richtung untergraben. Bei dem Schwe- 
dischen Saatzuchtverein in Sval6f mit seinen 
Filialstationen wie auch bei verschiedenen an- 
deren schwedischen Versuchsorganisationen, mit  
welchen wir zusammenarbeiten, hat man im 
Laufe der Jahre umfassende Erfahrungen mit 
der mathematischen Behandlung yon Versuchs- 
resultaten gemacht. Der Verfasser hat sich seit 
mehr als zehn Jahren besonders ffir diese Fragen 
interessiert und sie Init mehreren Kollegen ein- 
gehend besprochen. Es ist ihm dadurch m6glich 
geworden, einen Uberblick zu gewinnen, der es 
ihm erm6glicht, sich eine bestimmte pers6nliche 
Auffassung fiber diese Fragen zu bilden. Da das 
Zahlenmaterial, welches er behandelt hat, 
gr613tenteils aus Sval6f stammt, hat  e r  diese 
Gelegenheit benutzt, gewisse Gesichtspunkte 
hervorzuheben, die, obgleich sie weder ersch6p- 
fend noch unbestrit ten sind, t rotzdem als ein 
Beitrag zu einer aktuellen Frage ein gewisses 
Interesse haben k6nnen. 

Der Z/ichter, 8. Jahrg. 

zur Benutzung der Statistik im Versuchswesen. 
Von Olof Tedirl, Sval6f. 

Wenn man seine Versuchsresultate mathema- 
tisch behandeln will, mul3 man zuerst dariiber 
klar sein, was dureh eine solche Behandlung 
erreicht werden kann. Vor allem mul3 dabei 
nachdrticklich betont werden, dab die Statistik 
nur ein Mittel und nicht das Ziel ist, und dab 
man, wieviel man auch rechnet, einen schlechten 
Versuch nicht gut machen kann. Dies hervorzu- 
heben k6nnte fiberfltissig sein, wenn die Erfah- 
rung nicht gezeigt h~itte, dab diese Tatsache 
6fters nicht beachtet wird. In vielen F~illen kann 
indessen eine korrekte Statistik es m6glich 
machen, beschr~nkte Versuchsm6glichkeiten 
wirklich auszunfitzen. Inzwischen k6nnen Tat- 
sachen, die bei einem einfaehen Studium der 
Resultate nicht hervortreten, durch eine sta- 
tistische Behandlung kenntlich gemacht werden, 
und vor allem kann die Statistik in vielen F~illen 
Anleitung ffir eine zweckm~il3ige Planlegung der 
Versuche geben. In erster Linie ist ihre Bedeu- 
tung i n d e s s e n  eine aufkl~irende, sie ist ein 
Mittel zur Bestimmung des Wertes eines Ver- 
suches. 

Das praktisch eingestellte Versuchswesen auf 
dem Gebiete der Landwirtschaft - -  yon dem 
mehr theoretisch-wissenschaftlichen ist in diesem 
Zusammenhang nicht die Rede - -  hat die Auf- 
gabe, kontrollierte Erfahrungen zu machen, auf 
welche eine Beratung ffir die Praxis gegriindet 
werden kann. Diese Beratung betrifft hfiufig 
wirtschaftlich bedeutungsvolle Fragen, undes ist 
daher sehr wichtig, dab sie zuverl~issig ist. Der 
mit statistischen Methoden berechnete mittlere 

F e h l e r  eines Versuches oder einer Versuchsreihe 
gibt uns eine M6glichkeit, die Zuverl~issigkeit 
der Resultate zu berechnen, und gibt also Aus- 
kunft darfiber, ob sie als Grundlage ffir eine 
Beratung dienen k6nnen oder nicht. Ein wei- 
terer Gesichtspunkt muB in diesem Zusammen- 
hang klar hervorgehoben werden. Eine auf 
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