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B e o b a c h t u n g e n  z u r  Z i i c h t u n g  y o n  W e i g k l e e  (Trifoli~m repens), 
(I. Mitteilung.) 

Von Wilhelm Rudorf und Johannes Schteblieh. 

Bei der Suche nach anspruchslosen, ftir leichte 
und trockene B6den geeigneten Futterpflanzen 
ha t  sich unter anderem auch der Weigklee als 
recht aussichtsreich erwiesen. Der Weil3klee ist 
eine wertvolle Futterpflanze, er liefert ein tiber- 
aus zartes und nicht verholzendes Futter. Er 
ist nicht nur als Weide-, sondern auch als Feld- 
futterpflanze ausgezeichnet verwendbar (2). 
Fiir die beiden Verwendungszwecke sind ver- 
schiedene Typen notwendig. Der Weidetyp soll 
zur Bildung einer gesctllossenen Narbe beitragen, 
also stark ausl~iufertreibend, blattreich und 
nicht zu hochwiichsig sein, w~ihrend der Feld- 
futtertyp hochwiichsig, aufrecht, grogbl~ittrig 
und massenwiichsig sein soll (Abb. I). Als Feld- 
futterpflanze iibertrifft derWeiBklee den Rotklee 
insofern, als er nicht so leieht wie dieser das 
Aufbl~ihen der Tiere bewirkt. 

Bereits im Jahre 1934 wurden die hier zu be- 
sprechenden Versuche in Leipzig eingeleitet und 
in Miincheberg fortgesetzt. Vom Frtihjahr 1936 
bis Herbst I938 standen im hiesigen Institut 
eine Anzahl Weil3kleeherkiinfte, auf Sandboden 
angebaut, unter Beobachtung auf Winterfestig- 
keit, Diirreresistenz, Wiichsigkeit, Ausdauer 
und Bliiheigenschaften. Es handelt sich bei 
diesen Beobachtungen um litauische, polnische, 
bShmische, ungarisehe, schlesische, m~irMsche, 
bayerische, d~inische (Harso), sehwedische, eng- 
lische, Zeel~inder, ~gyptische und australische 
tterkiinfte und um die Sorten Mors6 (d~inisch) 
und den aus der Lombardei stammenden Lodi- 
WeiBklee. 

Die Winter/estigkeit lieB bei keiner Herkunft 
zu wtinschen tibrig, mit Ausnahme der aus 
Agypten stammenden Herkiinfte, die bereits 
nach dem ersten Winter 1936/37 restlos ausge- 
wintert waren. Damit werden die Beobach- 
tungen von BOEKKOLT, HEUSER und  t~ONEKAMP 
best~itigt (I). Der Winter 1936/37 eignete sich 
vorziiglich zu Priifungen auf Winterfestigkeit, 
da  im Januar/Februar zeitweise reeht strenge 
Barfr6ste herrschten, wohingegen der Winter 
1937/38 ein reeht milder aueh in der Kurmark 
war. Die Ziichtung auf Winterfestigkeit bietet 
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also beim WeiBklee keine Schwierigkeiten mehr, 
da die allermeisten Herktinfte diesbeztiglich 
unseren Anspriichen voll und ganz geniigen. 

Was die Di~rre/estigkeit des WeiBklees anbe- 
tangt, so ist sie wesentlich der des Rotklees iiber- 
legen. Es zeigten sich aber bei dell hier beob- 
achteten Herkiinften schon grSBere Unterschiede 
als bei der Winterfestigkeit. Der Weil3klee hatte 
in den Jahren 1936 , 1937 und 1938 viel Gelegen- 
belt, seine Dtirreresistenz unter Beweis zu stellen, 
es herrschten zeitweise sommerliche Trocken- 
perioden yon 2--3 Wochen. Keine Diirresch~den 
zeigten die schlesischen, mXrkisehen, d~inisehen 

Abb. I. Weide- und Feldfu~tertyp. 

(Harso), schwedischen, englischen, australischen 
und Zeel~inder Herkiinfte und die Sorte Mors6. 
Die ~igyptischen Herktinfte ausgenommen, zeigte 
der Lodi-Weil3klee die geringste Diirrefestigkei t. 
Das war seinem bekannten hochwiichsigen und 
groBbl~ittrigen Habitus entsprechend zu er- 
warten. Im ganzen gesehen war aber die Diirre- 
resistenz als recht gut zu bezeichnen. Zeigten 
sich bei einzelnen Herkiinften in den Mittags- 
stunden sehr heiBer Tage Welkeerscheinungen, 
so lieB eine Erholung davon nicht lange auf sich 
warten. Die F~higkeit, naeh Dtirreperioden bei 
eintretenden Niederschl~gen das Wachstum 
schnell fortzusetzen, ist eine besonders wertvolle 
Eigenschaft des WeiBklees. 

Die MassenwCichsigkeit war sehr gering bei den 
niedrigwtichsigen, kriechenden und kleinbl~ittri- 
gen wilden englischen und Zeel~inder Herkiinften. 
Beim Lodi-Weil3klee war immer nur der Friih- 
jahrswuchs, also der erste Schnitt, sehr massig, 
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w~ihrend der zweite Schnitt nicht viel Masse 
brachte. Die Massenwiichsigkeit des Mors6 und 
der  tmgarischen Herktinfte ist noch besonders 
hervorzuheben. 

Die Ausdauer war durchweg reeht gut. Das 

Abb, 2. Lodi-Weigklee (rechts) im Vergleich zu einer ungarischen Herkunft  (links). 
(Aufgenommen am IO. 6. 38.) 

pl6tzliche Nachlassen der W/ichsigkeit und das 
Auftreten gr613erer Liicken nach dem ersten 
Sehnitt im dritten Anbaujahr  ist auf MXusefraB 
zuriickzufiihren. Zur Ausdauer ist noch zu be- 
merken, dab eine Selbstverjtingung durch Aus- 

Abb. 3- Typische Nachkommen aus einer Kreuzung yon Mors6 x Mors6. 

Abb. 4. Typische Nachkommen aus einer Kreuzung von Zeeliinder W. • Lodi W. 

samen nicht stat tgefunden hat, da die reifen 
KSpfchen immer zur rechten Zeit geerntet 
wurden. 

Betreffs der Bliite ist nur die eine auffallende 
Tatsache zu berichten, dab der bier beobaehtete 
Lodi-Weil3klee schwach und relativ sehr sp/it 
blfihte (Abb. 2). I m  iibrigen zeigten sich keine 
auffallenden Unterschiede. 

Von den hier erw~ihnten Weil3kleeherk/inften 
und -sorten hat  der Morsb" den besten Eindruck 
gemacht, obgleich er nicht imstande ist, soviel 
Masse zu liefern wie der Lodi beim ersten 
Schnitt. Zur Schaffung eines ftir den Feldfutter-  

bau geeigneten, trockenresisten- 
ten, hoch- und massenwfichsigen 
WeiBklees wurden aus den oben 
bezeichneten Herkiinften und 
Sorten die besten Einzelpflanzen 
ausgelesen und in mSglichst vielen 
Kombinationen miteinander ge- 
kreuzt. Bei diesen Kreuzungen 
wurde auch nochmals die Selbst- 
steriliti~t einer Priifung unter- 
zogen. An jeder Einzelpflanze 
(etwa I2oo Sttick) wurden drei 
Blfitenk6pfchen zur Kontrolle ge- 
selbstet, da bei den Kreuzungen 
nicht kastriert  wurde. In  keinem 
Falle ergab Selbstung Ansatz. 

Der gleiche Versuch an etwa 2000 Einzelpflanzen 
yon Rotklee (Tri/olium prate•se) durchgeffihrt, 
ergab 0,2% Ansatz. Wie sich jedoch beim 
Nachbau herausstellte, war diese Selbstfertilit~t 
keine erbliehe, sondern eine Pseudofertilit~t (3). 

Entgegen den Befun- 
den yon WILLIAMS (4) 
scheint also der Weig- 
klee naeh diesen Unter-  
suchungen ein noeh 
s t r engere r  Fremdbe- 
fruchter als der Rot-  
klee zu sein. 

Alle Fremdbefruch- 
ter sind stark hetero- 
zygot. Diese Erschei- 
nung t ra t  auch an den 
Nachkommensehaften 
der Weil3kleekreuzun- 
gen klar zutage. Die 
meisten Nachkommen- 
schaften sind sehr 
bunt, wie dies ja auch 
die Abb. 3, 4 und 5 
dentlich veranschau- 
lichen, man finder 
innerhalb der Nach- 

kommenschaften Typen, die keiner der beiden 
Elternpflanzea ~ihnlich sirtd. Allerdings warerL 
auch einige Nachkommensct~aften darunter,  die 
sehr sch6n ausgeglichen waren, wie dies Abb. 6 
zeigt. Letztere traten aber ersteren gegentiber 
prozentual weir zuriick. 

Erw~ihnt sei auch die Erscheinung, die in der 
Abb. 7 wiedergegeben ist. Die vier Pflanzen auf  
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dieser Abbildung sind Nachkommen .ans einer 
reziproken Kreuzung, und zwar entstanden die 
beiden linken Pflanzen A und B aus der Kreu- 
zung Lodi • Harso (4294 • 4278 a) und die 
beiden rechten Pflanzen C 
und D aus Harso • Lodi 
(4278a • 4294 ). I m  Wuchs 
sind diese vier Pflanzen ein- 
ander v611ig gleich, aber bei 
den Pflanzen C und D lag 
der Btfihbeginn 2o Tage 
frfiher als bei A und B, 
obgleieh alle vier Pflanzen 
unter denselben AuBenbe-. 
dingungen herangewachsen 
waren. Bei der ausgespro- 
chenen Heterozygotie des 
WeiBklees ist es sehr wahr- 
scheinlich, dab es sich hier 
um eine re in  zut/illige Kom- 
binat ion handelt. I.eider 
sind yon dieser reziproken 
Kreuzung nur je 2 Pflanzen 
vorhanden. 

Ungeachtet  dessen, dab 
der WeiBklee kein geeigne{es 
0b jek t  ffir Vererbungsfor- 
schung ist, bestand bei den 
Kreuzungen der Wunsch, 
auch etwas fiber die Ver- 
erbungsweise einiger Merk- 
male zu erfahren. Die Merk- 
male, um die es sich hier 
handelt, sind Blattgr#fle, Wuchs/orm und Blatt- 
zeichnung. Die Blattfarbe konnte leider nicht 
mit  einbezogen werden, da es sich zeigte, dab sie 
stark von Umwelteinflfissen 
abh~ngig ist. Die Ergeb- 
nisse dieser Beobachtungen 
sind in den Tabellen I, 2 und 
3 (S. 36) zusammengestel l t .  
Den Buchstaben kommt  
folgende Bedeutung zu: 
Blattgr6Be : K = kleinblfitt- 
rig, N = normalblgttrig, 
G = grot3bl~ittrig. Wuchs : 
A = aufrecht, hochw/ichsig, 
N = normal, L = liegend, 
kriechend. Blattzeichnung: q- = gezeichnet, 
- -  = nicht gezeichnet. 

Aus den Tabellen ist ersichtlich, dab ffir 
Blattgr6Be, Wuchs und Blattzeichnung min- 
destens 3, h6chstwahrscheinlich aber noch mehr 
Faktoren verantwortlich zu machen sind. Unter  
der Annahme mehrerer, gleichsinnig wirkender 
Faktoren nnd intermedigrer Vererbungsweise 

sind die Ergebnisse fiber die Vererbung der 
Blattgr6Be verst~indlich. Bei der Blattzeichnung 
scheint ,,gezeichnet" dominant zu sein. Ver- 
bliiffend ist die groBe Ahnliehkeit in der Ver- 

Abb. 5- Typisehe Nachkommen aus einer Kreuzung yon polnischem W. • schwedischem W. 

Abb. 6. Typische Nachkommen aus Kreuzungen yon Lodi x polnisehem W. (iinks), m~irkisehem 
• polnischem W. (I~Iitte), erzglischem • d/mischem W. (Harso) (rechts). 

erbung des Wuchshabitus (hochmiedrig) und der 
BlattgrSBe (Tabellen I und 2). Es scheint aul3er- 
dem zwisehen Blattgr613e und Wuchstypus eine 

A B C D 

Abb. 7. Nachkommen der reziprokei1 Kreuzung vo~l Lodi und Harso. 

ziemlich enge Koppelung zu bestehen, denn 
hochwfichsige Pflanzen sind in den allermeisten 
F~illen groBbl~ittrig und liegende Pflanzen 
kleinbl~ittrig. 

Weitere Untersuchungen sind, insbesondere 
durch Riickkreuzungen best immter  Typen, ein- 
geleitet worden. 
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Tabetle I. V e r e r b u n g  d e r  B I a t t g r g B e .  

I{reuzungs- 
eltern 

G •  
N •  
K •  

G < - + N  
G <-----> K 
N +--+ K 

F~-Nachkommenschaft; Zahl der 
Pflanzen 

G 

16 
5 

79 
9 
5 

N K 

I 

62 33 
25 66 
80 2 
32 6 
79 63 

Tabelle 2. V e r e r b u n g  d e r  W u c h s f o r m .  

I F1-Nachkommengchaft; Zahl der 
Kreuzungs- Pflanzen 

eltern I A N L 

A •  
N •  
L •  

A ~---~ N 
A + - + L  
N ~ - ~ L  

3 ~ 

6 

80 
18 

I 

4 
5 ~ 
I6 
58 
2 I  

88 

43 
43 
16 
18 
71 

TabeIIe 3- V e r e r b u n g  d e r  B l a t t z e i c h n u n g .  

Kreuzungs-  
eltern 

+ •  
- -  X - -  

@ <-~ --> - -  

F 1 - N a c h k o m m e n s c h a f t ;  Zahl  der  
P f l anzen  

+ 

253 
8 

158 

L i t e r a t u r .  

2 1  

6o 
63 
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Mehltauresistente Lupinen. 
(Vorl~iufige Mitteilung.) 
Von M. K l i n k o w s k i .  

Das letzte Jahrzehnt  hat besonders durch die 
Arbeiten yon v. SE~T6BUSCIr groBe Fortschrit te 
auf dem Gebiete der Lupinenztichtung gezeitigt. 
Die Auffindung alkaloidarmer Formen und 
nichtplatzender Typen sind die wesentlichsten 
Marksteine dieser Entwicklung gewesen. Aus 
einer Kulturpflanze zweiten Ranges, einer Gr/in- 
diingtmgspflanze, ist so eine hochleistungsf~hige 
Kulturpflanze geworden, fiir deren Anbau heute 
die gr6Bte Sorgfalt entfaltet  wird. Immer  
mannigfaltiger werden die Aufgaben und die 
Problemstellungen, die sich im Zuge dieser Ent-  
wicklung zwangsl~ufig ergeben. Es ist aus 
diesem Gesichtspunkt heraus verst~ndlich, dab 
man den t te imatgebieten der Lupine im Mittel- 
meergebiet st~irkere Beachtung schenkt, um den 
dort vorhandenen Formenreichtum der deut- 
schen Lupinenziichtung nutzbar  zu machen. 
FISCHER (I) hat  im Jahre 1937 Stiditalien und 
Sizilien bereist und Wildforrnen der Lupine ge- 
sammelt ,  und der Verfasser hat  zur gleichen Zeit 
Gelegenheit gehabt, die nordafrikanischen und 
iberischen Wildvorkommen zu studieren ( 2 ) . -  
In aller Ktirze soll nachstehend fiber ein Ver~ 
suchsergebnis berichtet werden, das eindringlich 

den ztichterischen Wert  der Wildformen zeigt. 
Es ist nicht zwecklos, darauf zu verweisen, denn 
bis in die jtingste Zeit hinein sind die Meinungen 
fiber die ztichterische Bedeutung der Wild- 
lupinen, insbesondere des iberisehen Heimat-  
gebietes, sehr geteilt gewesen. 

Ein kleiner Tell der Ausbeute der nordafrika- 
nischen, spanischen und portugiesischen Samen- 
proben verschiedener Lupinenarten wurde un- 
mit telbar  nach der Rtickkehr yon der Sammel- 
reise im Sp~tsommer 1937 im Vegetationshaus 
in T6pfe ausgelegt. Der Versuch verfolgte ledig- 
lich den Zweck, sich einen vorl~ufigen {Tberblick 
fiber die Formenmannigfalt igkeit  der nordafrika- 
nisch-iberischen Wildformen zu verschaffen. Im  
Verlaufe dieses Versuches stellte sich dann ein 
Ergebnis ein, das weder erwartet  noch erstrebt 
wurde. Es ist eine bekannte Tatsache, dab bei 
sparer Aussaat der Lupine (Stoppelsaat u .a . )  
die Pflanzen fast regelm~gig vom Mehltau be- 
fallen werden. Das Krankheitsbild ist in der 
Regel so auffSdlig, dab Lupinenfelder in den 
Sp/itsommer und Herbs tmonaten sich schon 
yon weitem dutch ihre weiBlichere Farbe deutlich 
markieren. In unseren Versuchen erfolgte eine 


