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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffih Ziichtungsforschung, Erwin t3aur-Institut, Mfincheberg/Mark.) 

O b e r  d a s  A u f f r e t e n  s t a r k  a b g e ~ n d e r t e r  F o r m e n  be t  S t e i n k l e e  (Melilotus alb~s). 
Von Wilheim Rutlorf und Otto Schrgck. 

Melilotus albus, der weiBe Steinklee, eine ty- 
pische Ruderalpflanze, die selbst auf trockenen 
Bahnd~mmen und an Wegr~ndern oft dichte 
und hohe Bestfinde hervorbringt, ist erst in 
neuerer Zeit auf ihre Brauchbarkeit als Futter- 
pflanze untersucht worden. SUWOROI~I~ (II) be- 

Um als Futterpflanze voll geeignet zu sein, 
mul3 d& Steinklee jedoch ziichterisch bearbeitet 
und verbessert werden. Neben der Senkung des 
Gehalts an Cumarin, das seinen bitteren Ge- 
schmack und unter bestimmten Umstfinden die 
toxische Wirkung des Steinkleeheues bedingt, 
ist die Schaffung yon Steinkleest~immen not- 
wendig, die in ihrem Wnchs der Luzerne ~ihneln, 

Abb. I. Halbbuschform mit  hohem BIat tantei l  und starker 
Bestockllng. tnternodien yon intermedi~.rer L/inge. 

richtet zwar, dab der Steinkleeanbau in RuB- 
land bereits auf das Jahr 1827 zuriickgehe, 
seinen H6hepunkt jedoch erst in den Jahren 
193o--1933 erreicht habe. Gerade seine F~hig- 
keit, auf trockenen Sandb6den noch verNiltnis- 
m/iBig viel Gr/inmasse mit gutem Futterwert zu 
liefern, hat die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. 
In den Nordstaaten yon USA. und in Canada 
wird Steinklee zur Heugewinnung und als 
Weidepflanze sehr gesch~itzt. AuBerdem ist er 
aber wegen seiner bodenverbessernden Eigen- 
schaften eine geeignete Pflanze in der Frucht- 
folge (7, 8, 9). 

Der Zfiehter, r3. Jahrg. 

Abb. 2. Buschform mit starker Bestoekung, gr6Beren B15.ttern und 
kurzen Internodien. 

d. h. die viele feine und reichbebl/itterte Stengel 
haben, wodurch der Futterwert des Steinklees 
bedeutend verbessert werden wiirde. AuBerdem 
w~ire es wertvoll, ausdauernde und nachwuchs- 
freudige Steinkleest~imme zu schaffen, da der 
Steinklee im allgemeinen nach dem Schnitt nur 
geringe Wiichsigkeit zeigt und noch im zweiten 
Nutzungsjahr geringe Ertr~ige liefert. 

Einen wichtigen Schritt auf dem Wege zu 
diesem Zuchtziel bedeutete es, als es KIRK 
(3, 4, 5) gelang, in der zuerst von C. E. HANSESI 
im Jahre 1916 aus Nordsibirien eingeftihrten und 
sp~iter als ,,Arctic" bezeichneten Sorte 4o Pflan- 
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zen aufzufinden, die sich vor dem normalen 
zweij~ihrigen Steinklee durch ihren gedrungenen, 
busehigen Wuchs und den Besitz vieler feiner, 
reiehbebl~itterter Stengel auszeichneten. Aus 
einem Teil dieser Pfianzen entwickelte KIRK 
seine sogenannten ,,Alpha-St~imme". Ein wei- 

Pflanzen waren sofort durch ihren besonders 
schwachen Wuchs aufgefallen. Im  Herbst  1939 
kQnnte fiberhaupt nur yon 26 Pflanzen nach 

T a b e l l e  r. 

Anzahl der Anzahl der 
Pflanzen- geernteten Pflanzen- geernteten 

Nr. Samen Nr. Samen 

19 
61 
63 
69 
85 
88 

IOO 
I I 1  
I 1 6  
I 2 8  
I 3 o  
~38 
18o 
i 8 2  

5 
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409 
271 
880 

83 
35 

187 
219 
224 
227 
233 
238 
243 
258 
261 
266 
274 
277 
281 

361 
19 

166o 
94 ~ 

8 
73 ~ 
516 
91 

155o 
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Abb. 3. Zwergbuschform mit starker Bestockung, groBem Anteil 
kleinerer Bl/itter und sehr kurzei1 Internodien. 

terer Vorteil dieser St~mme ist, dab sie einen 
geringeren Cumaringehalt als der normal- 
wfichsige Steinklee haben. Gleichzeitig mit  
KIRK hatte S. J. SIGFUSSON auf der Dominion 
Experimental  Farm in Brandon eine busch- 
f6rmige Steinkleepflanze gefunden, die yon 
ELDERS (2) beschrieben wird, die aber in der 
Z/ichtung nicht weiter verwendet worden zu 
sein scheint. 

I m  Jahre 1938 fanden wir in einer gr6Beren 
Auspflanzung yon Steinklee 281 Pflanzen yon 
ausgesprochen luzerne~ihnlichem Wuchs, die je- 
doeh sowohl hinsichtlich ihrer Wiichsigkeit, 
H6he, Stengelzahl, Stengelst~irke, Blattgr613e, 
-farbe und -menge recht unterschiedlich waren. 
Sie fielen zum Teil wegen ihrer Wfichsigkeit und 
ihres Reichtums an grol3en Bl~ittern auf. Auch 
in ihrer Vitalit/it lmd Fertilit~it bestanden ent- 
sprechend den Beobachtungen KIRKs (3) groBe 
Unterschiede. Von den 281 aufgefundenen Pflan- 
zen ging bereits im Laufe des Herbstes und 
Winters 1938/39 eine groBe Anzahl schwacher 
Pflanzen ein, ohne gebl/iht und gefruehtet zu 
haben. Es ist daher auch nieht wahrscheinlich, 
dab es sieh bei diesen um Buschformen yon 
M d i l o t u s  albus  var. a n n u u s  gehandelt hat. Die 

Abb. 4. Buschform, Mutterpflanze Nr. x6o mit besonders feine~l 
Stengeln und hohem Blattanteil. Cumarinarm. 

Selbstung Samen geerntet werden, und der 
Samenertrag der einzelnen Individuen war, wie 
die Tabelle I zeigt, recht unterschiedlich, ob- 
wohl bei allen Pflanzen SelbstbestXubung in 
groBem AusmaB durchgeffihrt wurde. 

Die morphologischen Unterschiede der Pflan- 
zen werden durch die Abb. 1 - -  4 hinreichend 
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veranschaulicht. Ein Vergleich mit der normal- 
wiichsigen Form zeigt die wesenfliche Steigerung 
des Blattanteils und der Best0ckung der Busch- 
formen. Die Stengel sind feiner und die Inter- 
nodien kiirzer. Bei den Buschtypen lassen sich 
wenigstens zwei Gruppen unterscheiden, halb- 
buschfSrmige und ausgesprochen buschf6rmige 
Pflanzen. Letztere k6nnen noch deutlich unter- 
teilt werden in solche mit feinen, aber zahl- 
reicheren Stengeln und etwas kleineren Bl~ttern, 
die den I(IRt~schen ,,Alpha-St/immen" /ihnlich 
sind, und solche mit gr613eren Bl~ttern. Diese 
unterscheiden sich yon den 
KIRI~schen St~immen ganz 
deutlich durch ihren kr~ifti- 
geren Wuchs und ihre gr613ere 
Blattmasse. Es kommen auch 
Zwergformen mit sehr starker 
Stauchung der Stengel vor. 

Entsprechend der vermehr- 
ten Blattmasse ist der Roh- 
proteingehalt der verschie- 
denen Typen gegeniiber dem 
der normalwiichsigen Pflanzen 
gesteigert (Tabelle 2). 

Im ersten Jahr  ihrer Ent- 
wieklung kalnen nur einzelne 
Pflanzen, aber auch erst sehr 
sp/it, zur B1/ite. Auch ihr ve- 
getatives Wachstum war im 
ersten Entwicklungsjahr nicht 
so stark wie im zweiten. 
Die Abb. 1- -  3 zeigen die Pflan- 
zen im zweiten Jahr  ihrer 
Entwicklung vor dem ersten 
Schnitt. 

Ganz entsprechendes Verhalten bewiesen die 
Nachkommenschaften der einzelnen Pflanzen 

T a b e l l e  2. 

Wuchsform 

Normalwtichsige Pflanzen 
Halbbuschf6rmige Pflanzen . 
Buschf6rmige Pflanzen mit 

groBen Bl~ttern und etwas 
st~rkeren Stengeln . . . .  

Buschf6rmige Pflanzen mit 
kleinen BlXttern und ~einen 
Stengeln . . . .  . . . .  

Teil a n  die Mehrzahl der sctfon im Herbst und 
Winter 1938/3 9 eingegangenen Pflanzen er- 
innerten: 

Der sehr sp/ite und auch nur schwache Bltih- 
beginn im ersten Jahr  scheint mit dem busch- 
f6rmigen Wuchs eng gekoppelt zu sein; denn in 
einzelnen Nachkommenschaften traten infolge 
Fremdbest~iubung normalwtichsige Pflanzen in 
wechselnder Anzahl :auf, die wesentlich frtiher 
und stSrker bltihten als die Buschformen. Da 
die Isolierk~ifige zum Tell schadhaft gewesen 
waren, drangen einzelne Bienen ein und haben 

Abb. 5. 3 Pflanzen einer Nachkommenschaft aus Selbstung einer Buschform. Links und 
rechts Buschformen, in der M{{te heterozygoter Normaityp aus zufSlliger Fremdbestgtubung 

mit Normaltypen. NormaItypus dominant. 

Zahl der Roh- 
unter- proteins 

suchten gehalt 
Pflanzen % 

I~ I4,9z 
15,29 

I0 16,54 

4 1 6 , 7  ~ 

im Jahre 194o. Deutlich zeigen sie die Wuchs- 
unterschiede ihrer Stammpflanzen. Einzelne 
Nachkommenschaften waren jedoch nicht ein- 
heitlich. Neben zahlreichen kr~iftigen Pflanzen 
enthielten sie auch deutlich sehwEchere, die zum 

durch Polleniibertragung Frembest~iubung be- 
wirkt. 

Wie oben bereits angedeutet, ist es wichtig, 
Steinkleest~imme mit gutem Nachwuchs nach 
dem Schnitt zu schaffen. ES wurden daher aus 
jeder Nachkommensctiaft mehrere Pflanzen im 
Sommer zurtickgeschnitten. Trotz des sehr 
feuchten Sommers zeigten aber simtliche Pflan- 
zen nach dem Schnitt nur sehr geringen Nach- 
wuchs. 

Es ist ein besonderer Vorzug der ,,Alpha- 
St~imme" yon KIRIq dab sie einen niedrigeren 
Cumaringehalt haben als der normalwiichsige 
Steinklee. Sofort nach Auffindung der busch- 
f6rmigen Pflanzen aufgenommene Cumarin- 
untersuchungen nach der von UFER (12) be- 
schriebenen qualitativen Methode an diesen 
Pflanzen ergaben, daB im allgemeinen ihr 
Cu_maringehalt etwa dem des normalwiichsigen 
Steinklees gleicht. Nur eine Pflanze Nr. 16o 
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(Abb. 4) erwies sich als wesentlich cumarin- 
~irmer. Im  Herbst,  nachdem die umliegenden 
Felder abgeerntet worden waren, wurde diese 
Pflanze vom Rehwild so stark verbissen, dab 
wir uns gezwungen sahen, die Pflanze ins Ge- 
w~iehshaus zu nehmen. Die tibrigen als euma- 
rinreich bestimmten Pflanzen dagegen wurden 
vom Wild nicht angenommen, wodurch die 
Riehtigkeit unseres Untersuchungsbefundes auf 
natiirliche Weise eindeutig best/itigt wurde. Sie 
enth~ilt nur wenig mehr Cumarin als die als 
praktisch cumarinfrei angesehene Art Melilotus 
dentatus. Auch Untersuchungen einzelner Sa- 
men aus Selbstung dieser Pflanze im VergMch 
mit  Samen yon Melilotm dentatus und yon 
normalwiichsigem Melilotus albus zeigten die 
gleichen Verh~tltnisse. Die Nachkommen dieser 
cumarinarmen, buschf6rmigen Pflanze wiesen 
allerdings keinen einheitlichen Cumaringehalt 
auf. Bei allen 24 naeh Selbstung erhaltenen 
Pflanzen yon Nr. 16o lag tier Cumaringehalt 
aber niedriger als bei gew6hnlichem Steinklee. 
7 Pflanzen wiesen einen so niedrigen Gehalt wie 
die Mutterpflanze auf. 

IJber die Entstehung der von uns gefundenen 
neuen Buschformen 158t sich nichts Endgtiltiges 
sagen. Bei dem Saatgut, in dem diese Formen 
aufgetreten sind, handelt es sieh um mehrere 
Jahre a r e  Samen, die yon einer gr613eren Fl~iche 
im Ramsch geerntet worden waren. Es war zur 
Erzeugung kiinstlicher Mutationen mit R6ntgen- 
strahlen verschiedener Dosen bestrahlt worden. 
Da abet die Buschformen auch in den nicht 
bestrahlten Kontrollen auftraten, ist anzu- 
nehmen, dab ihr Ursprung nicht auf die Be- 
strahlung zuriickzuftihren ist. Das Niufige Auf- 
treten yon Buschformen (28I unter etwa IO ooo) 
legt die Vermutung nahe, dab sie auf spontane 
Einkreuzung yon norlnalen Zuchtst/imlnen mit  
Alpha-Steinklee zurtickgehen k6nnten. Auf- 
fiillig ist jedoch, dab unter den Buschformen 
viele hochgradige Sterilit/it zeigten und andere 
ausgesprochene Kiimmerpflanzen waren, welche 
eingingen. Diese Erscheinungen sind mit  dem 
Allel, welches in Alpha Buschform bedingt, nicht 
verbunden. Die Entstehung k6nnte auch auf 
Mutation im alternden Samen zurtickgeftihrt 
werden, da bei diesem Versuch a res  Saatgut 
verwandt wurde. Eine so h~iufige Mutation, die 
aul3erdem beide Allele des in Frage kommenden 
Gens h~itte erfassen miissen, ist abet auch un- 
wahrscheinlich. Es ist anzunehmen, daB die 

Mutation bereits Generationen zuriickliegt. 
Da Buschforrnen verschiedenen T y p s -  Halb- 
buschformen mit  ziemlich langen Interno- 
dien bis zu stark gestauchten Zwergformen 
- -  auftraten, ist die Beteiligung mehrerer 
Gene wahrscheinlich, wobei eines als Haupt-  
gen verantwortlich sein kann. Die bei vielen 
Buschtypen beobachtete geringe Fertilit~t und 
alas Auftreten yon Sterilit~t deuten aul3erdem 
auf st~rkere AbSnderungen, wahrscheinlich in 
der Chromosomenstruktur bin. Untersuchungen 
dariiber sind Replant. 

12ber die Vererbungsweise l~f3t sich sagen, dab 
nach Selbstung yon Buschtypen nur Busch- 
typen auftraten, welche in den einzelnen Nach- 
kommenschaften sehr einheitlich waren. Nut  
vereinzelt traten Pflanzen yon normalem Habi-  
tus auI, die auf spontane Einkreuzung durch 
Bienen zuriickgefiihrt werden k6nnen (Abb. 5)- 
Recessive Vererbung des Merkmals Buschform 
ist daher als sicher anzunehrnen. Die t;1 aus der 
Kreuzung zweier Buschformen hatte wieder 
buschf6rmigen Wuchs. Auch die oben bereits 
erw/ihnte cumarinarme Pflanze Nr. 160 hatte 
naeh Selbstung eine nur aus Buschformen be- 
stehende Nachkommenschaft.  Welche geneti- 
schen Zusalnmenh/inge zwischen den KIRKsehen 
,,Alpha"-St/immen und unseren Buschformen 
bestehen, soll in den n~chsten Jahren gekl~rt 
werden. CLARKE (I), ELDXRS (2) und KIRK (4, 6) 
haben schon den recessiven Vererbungsmodus 
ftir alas Merkrnal Buschform und 3 : I  Auf- 
spaltung fiir normalen Habitus zu Buschform 
festgestellt. Versuche fiber die praktische Be- 
deutung der Buschtypen sind eingeleitet worden. 
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