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Von Johannes Schieblich. 

Die Saatguterzeugung bei Rotklee ist im all- 
gemeinen recht unsicher. Einmal ist der Rotklee 
ein strenger Fremdbefruchter, selbst Intersteri- 
lit~it wurde in einer ganzen Reihe yon Fgllen 
beobachtet, zum anderen kann die Befruchtung 
infolge des besonderen Bliitenbaues (lange 
B1/itenr6hre) nur yon langrfisseligen InsekteI1 
vorgenommen werden, bei uns vorwiegend yon 
den relativ selten auftretenden Hummeln. Zur 
Sicherstellung der Saatguterzeugung sind ver- 
schiedene Wege eingeschlagen worden. Erstens ist 
die Ziichtung eines kurzr6hrigen, bienenf~ihigell 
Rotklees zu nennen, zweitens die Ziichtung 
einer langrtisseligen Bienenrasse und drittens 
die Suche nach selbstfertilen Rotkleepflanzen. 
Was die erste und zweite M6gliehkeit anbelangt, 
so sind diesbeziiglich wohl Unterschiede vor- 
handen, aber zu einem durchschlagenden Erfolg 
haben diese Bemtihungen bis ietzt noch nicht 
geftihrt. Die dritte MSglichkeit der Auffindung 
selbstfertiler Pflanzen ist in den Jahren 1936, 
1937 und 1938 u .a .  auch hier in Miincheberg 
verfolgt worden. Dartiber sei an dieser Stelle 
kurz berichtet. 

Von 36 deutschen Sorten und Herkiinften aus 
dem Altreich, 3 aus der Ostmark (Steiermark), 
8 aus Schweden, 3 aus D~inemark, 2 aus Polen 
und 2 aus Rum~inien standen in den Jahren 1936 
und 1937 119o Einzelpflanzen unter Prfifung auf 
Selbstfertilit~it; dazu kommen noch 796 Einzel- 
pflanzen von 5 Rotkleeherktinften aus Schweden, 
die sich dutch eine gewisse Setbstfertilit/it aus- 
zeichnen sollen. Insgesamt umfal3te der Versuch 
also 1986 Einzelpflanzem 

Die Pflanzen wurden, so weit der Platz aus- 
reichte, in Gew/ichsh~usern mit Klimaanlage 
gehalten, und der Rest war in einem mit Mull 
bespannten K/ifig untergebracht, der t~iglich 
dreimal kontrolliert wurde. Der Schutz vor 
Insekten war vollst~indig. An jeder Pflanze 
wurden 3 oder 4 Bltitenk6pfchen mit Hilfe einer 
Pinzette geselbstet. Bei jedem Pflanzenwechsel 
wurde der a n  der Pinzette haften gebliebene 
Pollen mi t ten  absoluten Alkohols abget6tet. 

Der Ansatz betrug bei der Serie mit den 
i i9o  Einzelpflanzen o,134% und bei den 

Der Ziichter, I i .  Jahrg.  

in Schweden als mehr selbstfertil geltenden 
5 St~immen, yon denen insgesamt 796 Einzel- 
pflanzen gepriift wurden, betrug der Ansatz 
o,31%; eine Pflanze, auch zu den letztgenannten 
geh6rend, bildete insofern eine Ausnahme, als 
bei ihr der Ansatz 8 % betrug. Neben den ge~ 
selbsteten BItitenk6pfchen wurden von jeder 
Einzelpflanze noch 3 oder 4 K6pfchen geerntet, 
die unbehandelt abgebltiht waren. Bei diesen 
betrug der Ansatz nur o,oi4 %. Ein Unterschied 
im Ansatz  zwischen den beiden angesetzten 
Serien war bei den unbehandelt abgebltihten 
K6pfchen nicht vorhanden. 

Im Sommer 1938, der ja bekanntlich reich an 
Niederschl~igen und somit ziemlich Ieucht war, 
wurden alle Pflanzen, die sich 1936/37 als mehr 
oder weniger selbstfertil erwiesen hatten, noch 
einmal geprfift, auch ihre Nachkommenschaft 
stand im gleichen Jahre nnter Prtifung auf 
Selbstfertilit~it. 1938 wurde bei allen Pflanzen, 
also sowohl bei den Elternpflanzen (2. Prtifung) 
als auch bei deren Nachkommenschaft nicht ein 
einziger Same gefunden. Das gilt auch fiir die 
Pflanze samt ihrer Nachkommenschaft, die im 
Jahre 1937 einen Ansatz von 8 % aufwies. 

Zur Technik sei noch bemerkt, dab das Aus- 
reiben der Kleek6pfchen fiber einer schr~ig ge- 
stellten Glasplatte erfolgte, an deren unteren 
Ende weil?es Papier ausgebreitet wurde, so dab 
die Samen sehr gut sichtbar waren. Auf der 
schr~igen Glasplatte rollen die Samen schneller 
und besser ab als die BI/itenreste. 

Von einer erblichen Selbstfertilit~it, wie sie 
WILLIAMS und SILOW (3) bei einer Pflanze fest- 
stellen konnten, kann hier in keinem Falle die 
Rede sein. Der durch Selbstung erhalteneAnsatz 
ist ausschliel31ich auf Pseudofertilit~it zurtickzu- 
fiihren. Mi t  Pseudofertilitgt bezeichnet man 
eine Selbstfertilit~it, die zuweilen vorkommt und 
sich als nichterblich erweist. Unter gewissen, 
bisher unbekannten Bedingungen gelingt es dem 
Pollenschlauch zuweilen, den Griffel der eigenen 

,. Pflanze zu durchwachsen, meistens abet bleibt 
er darin steeken oder w~iehst so langsam, dab er 
die Samenanlage erst erreicht, wenn die Eizelle 
bereits abgestorben ist. 
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Ffir die Sterilit/it bei Rotklee wird eine Serie 
multipler Allele verantwortlich gemacht,  deren 
Zahl nicht gering sein dfirfte. WILLIAMS (2), 
der 2o Pflanzen daraufhin untersucht hat, stellte 
fest, dag sic 34 verschiedene Sterilit~its-Allelo- 
morphen enthielten. Diese Sterilit~its-Allelo- 
morphen sind auch der Grund ffir die zuweilen 
auftretende gegenseitige Unvertr~iglichkeit (In- 
tersterilit~it). 

Gelingt es, und WILLtAMs-Aberystwyth hat  
bewiesen, dal3 es m6glich ist, nach langem 
Suchen endlich einmal eine erbtich selbstfertile 
Rotkleepflanze zu finden, so ist damit  lange noch 
nicht gesagt, ob es yon praktischem Nutzen ist, 
denn wie WILLIAMS gezeigt hat, sind die Inzucht- 
sch~idigungen, wie bei den meisten strengen 
Fremdbefruchtern,  auch bei Rotklee sehr grog, 

und selbstfertile Pflanzen sind praktisch wertios. 
Einen Fortschri t t  in dieser Richtung wfirde es 
bedeuten, wenn es gel~nge, mehrere erblich 
selbstfertite, im fibrigen aber genetisch ver- 
schiedene Rotkleepflanzen zu finden. Auch 
k6nnte man versuchen, die Fertilit~itallele auf 
sehr wfichsige Typen zu fibertragen, um so den 
Inzuchtsch~idigungen zu begegnen. 
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Weitere Ergebnisse auf dem 
Von RudoIf  

Seit 1933, als im Zfichter ein Beitrag (3) zu 
obigem Thema erschien, sind allerdings nur 
wenige Jahre vergangen, dennoeh dfirfte es 
nicht unnfitz sein, fiber einige Erfahrungen und 
Ergebnisse, die sich seither bei der Arbeit auf 
dem Gebiete der Robinienzfichtung ergeben 
haben, kurz Bericht zu erstatten. 

Als grundlegend ffir die Krit ik der Zfichtung 
yon baumart igen Gew~chsen hat sich die 
Herausarbeitung eines m6glichst einwandfreien 
Versuchsverfahrens ergeben. Die Leistungs- 
prfifung setzt sich aus 2 Phasen zusammen, 
deren erste in der im erw~ihnten Aufsatz ge- 
schilderten Prfifungsbaumschule abl/iuft. Hier- 
bei ist mit  allen Mitteln auf Erreichung eines 
tfickenlosen Pflanzenbestandes zu achten. Rand- 
pflanzen sind immer von der Beobachtung aus- 
zuschalten. Das Versuchselement, die Pr~ifungs- 
reihe, soll nicht zu kurz sein, am besten 
lO2 Pflanzstellen (2 ffir Rand) und wom6glich 
in 4- -5  Wiederholungen. Die Einschaltung yon 
Standardreihen aus Saat einer bereits bekannten 
Linie ist geeignet, die Sicherheit der Versuchs- 
kritik zu erh6hen. 

Die Robiniensamen pflegt man wegen ihrer 
bekannten Hartschaligkeit  vor der Saat abzu- 
briihen und dann in kal tem Wasser abzuschrek- 
ken. Es erwies sich nach unseren Versuchen als 
genfigend, wenn die Samen sich 1/4--t/,~ Minute 
in siedendem Wasser befanden. Aber auch eine 
l~ingere Dauer schadet nicht, ja GASSNER (I0) 
empfiehlt 3 Minuten und eine Zugabe yon 
doppelkohlensaurem Natron. 

Gebiete der Robinienztichtung. 
Fle lschmann.  

Die Tatsache, dab die Keimf~ihigkeit be- 
sonders die Keimungsenergie durch das Ab- 
br/ihen auf ein solches Mal3 gebracht wird, dag 
hierdurch eine gleichmd/3ige, rasche Keimung er- 
m6glicht wird, ist in allererster Reihe im 
Interesse des Gelingens der Versuche auszu- 
niitzen. Aul3erdem aber findet man in bezug 
auf die Hartschaligkeit  bei den Samen yon 
einzelnen Elterb/iumen Unterschiede. Ob diese 
nur auf Modifikation beruhen oder genotypisch 
begriindet sind, sotlen weitere Prfifungen er- 
geben. 

Die Eliteprfifung erstreckt sich auf 2 Jahre. 
In dieser Zeit treten schon die raschwfichsigeren 
Linien hervor, wie dies in fffiheren Arbeiten 
(2, 3, 4, 5) bereits dargelegt wurde. 

Es handelt sich nun datum, ob diese in 
den Prfifungssehulen wahrgenommenen Unter- 
schiede in der Wachstumsintensit~it auch weiter- 
hin zum Ausdruck gelangen. Dies wird nun in 
der 2. Phase der Prfifung bewiesen. Hier wur- 
den zweierlei Wege der Prfifung eingeschlagen, 
und zwar bei weitem (IO X IO m) und bei wald- 
kulturmiigigem Standraum (es wurde 2 X I m 
gew~hlt). In ersterem Falle Leistungsprfifung 
an Einzelb~iumen, in letzterem Prfifung als Be- 
stand. Hierbei wird nicht nur der j~ihrliche Zu- 
wachs, sondern auch das auftretende vorzeitige 
Absterben der B~iume in Betracht gezogen. 

Nach der ersten Methode gewonnene Ergeb- 
nisse k6nnen bereits mitgeteilt werden. Auf der 
staatliehen Dom~ne Tompa an der jugoslawi- 
schen Trianongrenze wurden einige Nach- 


