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(Aus dem Institut ffir Pflanzenbau und Pfianzenztichtung der Universit~tt Leipzig.) 

Beitriige zur Ztichtung des Weil lklees .  
(Vorl~iufige Mitteilung.) 

Von J. G. KnoI l  und L. I'IermeIinI~. 

Der Weil3klee ist in den Wiesen und Weiden 
weit verbreitet und wird bei der Ansaat yon 
Dauergriinland und Feldfutterfl~ichen gerne 
verwendet, da er vielen anderen Futterpflanzen 
gegeniiber grol3e Vorztige besitzt. Um so ver- 
wunderlicher ist es, dab wir erst eine Zucht- 
sorte besitzen, und der Zfichtung des WeiB- 
klees erst in den letzten Jahren gr6Bere 
Beachtung geschenkt wird. 

Wie auch RUDORF und SCHIEBLICI-I (I) 
ausffihren, erfordern die verschiedenen 
Nutzungsarten des Grfinlandes die Auf- 
stellung unterschiedlieher Zuchtziele, was 
wiederum eine grof3e Variabilitttt des WeiB- 
klees voraussetzt. Ffir die Wiese wird ein 
ausdauernder,  winterharter, wfichsiger 
und etwas hoch wachsender Typ ben6tigt, 
der sich durch dichtwachsende Best~inde 
nicht leicht nnterdrficken liBt; die Weide 
verlangt Inehr niedrig wachsende Formen, 
daffir aber gt~te Auslttuferbildung nnd 
neben Winterh~rte und Ausdauer vor 
allem Trockenresistenz und guten Nach- 
wuchs. Im Feld/utterbau ist hauptstichlich 
hohe Ertragsleistung und Frohwfichsig- 
keit erforderlich. 

Die italienischen Lodi-Herkfinfte haben eine 
hohe Leistungsf~ihigkeit, sind aber nach eigenen 
in Hohenheim und Leipzig gemachten Be- 
obachtungen nicht genfigend winterhart. Diese 
Beobachtungen stehen im Gegensatz zu denen 
von RUDORF und SCHIEBLICH (I) und BOEK- 
HOLT, HEUSER und I(0NEKAMP (2). Die Han- 
delssaaten dagegen sind zwar ziemlich winterhart, 
erwiesen sich aber in unseren Anbauversuchen 
als kurzlebig. Daher erscheinen sowohl die ita- 
lienischen Lodiformen als auch die verschiedenen 
Handelsherkfinfte als Ausgangsbasis ffir die 
Zfichtung wenig geeignet. Es wurde infolge- 
dessen der Versuch unternommen, Ausgangs- 
material aus einheimischen Wiesen und Weiden 
nach ganz bestimmten Grundstttzen zu sammeln. 

B e s c h a f f u n g  y o n  A u s g a n g s m a t e r i a l  
aus  a l t e m  D a u e r g r f i n l a n d .  

Die in dell Jahren 1927--1935 durch- 
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gefiihrten geobotanischen Untersuchungen der 
Wiesen und Weiden yon Wfirttemberg und 
Hohenzollern ergaben, dab der Weil3klee 
auBerordentlich welt verbreitet ist und auf allen 
Bodenarten, in allen Klimalagen und in s/imt- 
lichen Pflanzengesellschaften des Dauergr/in- 
landes mit wechselndem Anteil zu finden ist. 

Abb. I. Ausl~iuferbildung bei Tri/olium repens forma mikrophyllum 
(Pflanze der Abb. 14). 

Er w~chst auf Sand-, Ton-, Kalk und Moor- 
b6den, im Weinklima des Neckartales (15o In) 
und auf den H6hen des Schwarzwaldes und der 
Schw~bischen Alb (IOOO m) mit einer durch- 
schnittlichen Jahrestemperatur von 5--6 ~ C. 
Er  findet sich in Seggenbest~nden mit stauender 
N/isse ebenso wie auf trockenen, Inageren Hu- 
tungen. Einzig Standorte Init sehr dichtem, 
stark beschattendem Grasbestand scheinen ihm 
wenig zuzusagen. Die giinstigste Entwicklung 
zeigt er in frischen Lagen und in Besr in 
denen er sein hohes Lichtbedfirfnis befriedigt 
findet. 

Diese groBe 6kologische Streubreite dfirfte auf 
die groBe Formenmannigfaltigkeit zurfickzu- 
ffihren sein. Die dureh natfirliehe Auslese ent- 
standenen 0kotypen waren weitgehend auf be- 
stimmte Standortsverh~ltnisse beschr/~nkt und 
deutlich voneinander zu unterscheiden. 

Auf den Ergebnissen dieser Untersuehungen 
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aufbauend, wurde nur in ganz alten Wiesen und 
Weiden gesammelt, die nach eingezogener Er- 
kundigung schon seit Jahrzehnten bestehen. 
Besonders bevorzugt wurden Gegenden mit 

Abb. 2. Ausl/iuferbildung bei einer Zwischenform (Pflanze der Abb, z3). 

hohem Grfinlandanteil, in denen kein Feld- 
futterbau getrieben wird, keine WeiBkleeaus- 
saat erfolgt ist, und nach M6glichkeit auch 

Abb. 3- Ausl~uferbildung bei Tr*foleum repens ~orma gigameum (Pflanze der Abb. io). 

keine Schafe geweidet werden. Dabei wurden 
alle unterscheidbaren 0kotypen erfal3t und von 
jedem Fundort  die Standortsverh~iltnisse und 
die zugeh6rige Pflanzengesellschaft aufgezeich- 
net. Von jedem Fundort  wurden mehrere, fiir 
den betreffenden Okotyp charakteristische Pflan- 
zen entnommeI1 und in den Zuchtgarten ver- 
pflanzt. 

F o r m e n m a n n i g f a l t i g k e i t  des  
g e s a m m e l t e n  M a t e r i a l s .  

Das Material war ~iuBerst vielf~iltig. Die ge- 
ringste Leistungsf/ihigkeit zeigten die von 

r~rockenen Hutungen und aus ver- 
sumpften Fl~ichen entnommenen 
Pflanzen. Sie wurden sehon im 
dritten Beobachtungsj ahr ausge- 
schieden. Zweifellos h~itten die letz- 
teren ffir Fliichen mit l~ingerer 
Wasseriiberstauung ztichterischen Weft 
besessen. 

Das nach dreij~ihriger Beobach- 
tung verbliebene Material liel3 zwei 
deutlich unterscheidbare Wuchs- 
typen erkennen, die etwa den von 
JF.RITH aufgestellten Formen Tri/o- 
lium repens f. giganteum (Lodiform) 
und Tri/olium repens f. mikrophyl- 
~um (Weideform) entsprechen. Da- 
zwischen fanden sich alle f3berg~nge, 
deren h~ufigste Vertreter sich zu einer 
dritten Form, tier Mittelform zu- 
sammenfassen lassen. 

Die Unterschiede der Formen lassen sich 
am klarsten an Hand ihrer Ausl~tuferbildung 
aufzeigen (Abb. 1--3). Als Erg~inzung der 

Abb. I bis 3 sind in Tabelle I 
einige Gr6genverh~iltniszahlen auf- 
geffihrt. 

Am auff~illigsten, ist der unter- 
schiedtiche H6henwuchs der drei 
Formen, der sich im grogen Ganzen 
wie I : 2 : 3 verNilt. 

Es w~ire denkbar, dab die typi- 
schen Vertreter der forma giganteum 
sieh yon denen der f. mihrophyllum 
auch im Chromosomenbestand unter- 
scheiden. Cytologische Untersuchun- 
gen zur Kl~trung dieser Frage sind 
eingeleitet~ 

Blattgr6/de, Zeichnung und Form 
geben einen Begriff yon der Vielf6r- 
rnigkeit des gesammelten Materials. 
Die auch an den Ausl~uferabbildun- 
gen erkennbaren Unterschiede der 
Blattgr6Ben wurden in Abb. 4, 5 u. 6 
im einzelnen festgehalten. Abb. 4 

und 5 zeigen die Blattgr6Benverh~iltnisse der 
~VeiBkleetypen. Das Endbl/ittchen yon Abb. 5 
ist 6 cm lang und 5 cm breit. Abb. 6 stellt eine 
Skala der versehiedenen Blattgr6Ben einer ein- 
zelnen Pflanze dar. Die abgebildeten Bl~itter 
s~nd gleichaltrig und zeigen dasselbe Dunkel- 
grfin, sind also vergleichsf~ihig. Sie stammen 
yon der in Abb. Io wiedergegebenen Pflanze 
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T a b e l l e  I. 

Wuchsform 

L/inge der 8 5~uBer- 
sten Internodien 

Verh/iltnis 
Durchmesser'd." Aus'- 

l~iufers vor der 
6. Bewurzelungs- 
stelle . . . . . .  

Verh/tltnis . . . . 
L~inge der l~ingsten 

Blattst iele . . 
Verhfiltnis . . . i 

Trif. rep. 
f. mikro- 

phyll. 

17,'7 cm 
1 

1, 9 mm 

I 

I0,0 cm 

I 

Mittel- 
form 

21 ,O c m  

1 ,2  

2,6 m m 
1,4 

18,7 cm 
1,9 

rrq. rep. 
f. gigan- 

t e u m  

24, 3 cm 
1,4 

3 , 3  m m  
1 ,8  

29,7 cm 
3 , 0  

schie'dener Gr613e beobach te t  werden.  Daneben  
kommen  jedoch auch Pflanzen vor,  deren BlOtter 
sich in der  GrSge nu r  sehr  wenig unterscheiden.  

~hn l i ch  wie die Blattgr613e var i ieren B la t t -  
zeichnung und -form. Abb.  7 g ib t  nur  einen 

Abb. 4- Ein besonders groBes und ein durchsehnittliches Blatt  der Pflanze 
von Abb. I4, Tri/olium repens forma mikrophyllum, x[2 natfirl. Gr6Be, 

mi t  vorwiegend gro0en Bl~t tern ,  bei  der  solche 
Bla t tgr6Benunterschiede  gar  n ich t  v e r m u t e t  
werden.  Bei allen T y p e n  konl l ten  oft  an ein 
und derselben Pflanze gleichal t r ige BlOtter ver-  

0 6 10 
I I I 

Abb. 5. Gr613tes Blatt  der Pflanze yon Abb. io, Tri]olium repens Iorma 
giganteum, x/, nattirL Gr6Be. 

kleinen Ausschni t t  der  Mannigfa l t igkei t  wieder;  
In  der  N a t u r  t r e t en  die Unterschiede  d u t c h  die 
verschiedenen Grfint6ne der  Blf i t ter  vom sa t t en  
Dunkelgrf in  fiber Blaugrfin,  Graugrfin,  Moos- 
grfin bis zu den hellgrfinen und  fas t  gelbgrf inen 
F a r b e n  noch viel  deut l icher  hervor  als im Bild.  
Vor al lem dort ,  wo auch die F a r b e n  der  Zeich- 
nung  y o n  e inem hellen Grf in  f i b e r  Graugrfin,  

Abb. 6. Bl~.tter der Pflanze yon Abb. Io, Tri/oIium repens forma giganteum in verscbLedener Gr6~e, Form und Ze~ehnung. ~/.z natfirL Gr6Be 

3* 
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Gelbgrtin bis zum leuchtenden Weil3 variieren 
nnd sich sogar manchmal in eine grtinliche und 
eine weil3e Zone unterteilen, ist die Vielf6rmig- 
keit auffallend (Abb. 7, Mitte). 

Die genetisch bedingte Anlage zur Farb- 
bildung setzte sich trotz der modifizierenden 
Umwelteinflfisse im vergleiehenden Anbau 

Abb. 7. Variabilit&t der Blattform und Blattzeichnung. 1/2 

deutlich durch. Bet den mehrj~hrig beobach- 
teten Klonen zeigte sich stets dasselbe Farb- 
verh~iltnis. I m  Hinblick auf die nach BOEKI{OLT 
(3) bestehende Korrelation zwischen Blattfarbe 

Abb. 8. Links: Bltttenkopf einer Pflanze der forma mikrophyHu,~*. 
Mitte: Bltitenkopf ether Pflanze der Zwischenformen. Rechts: Bltitellkopf 

ether Pflanze der iorlna g~g~nteum, t/~ nat. Gr613e, 

und EiweiBgehalt ist die Tatsache wesentlich, 
dab es sich bet den Farbunterschieden in erster 
Linie um Variationen und nur zum Teil um 
Standortsmodifikationen h a n d e l t .  

Die unterschiedliche Blattform ist weniger 
auffallend, aber ebenso charakteristisch und 
vielseitig wie die Blattzeiehnung. Vom schmalen 
lanzettf6rmigen Blatt  fiber das ovale und ei- 
f6rmige zum runden und fast querovalen Blatt  
linden sich alle l~;berg/inge. Oft wird die Blatt-  

form durch den Verlauf der Zeichnung unter- 
strichen, in anderen F~llen bilden Blattform 
und Zeichnung einen scharfen Gegensatz. Die 
Eigenart jedes Blattes wird neben Form und 
Zeichnung noch durch die charakterisiische 
Haltung betont. Pflanzen mit  flach ausgebrei- 
teten Bl~ttern wirken grundverschieden yon 

Pflanzen mit  an den 
Zipfeln oder ganzrandig 
(Abb. 7, rechts) zurfick- 
gebogenen Bl~ittern oder 
Bl~ittern mit  scharf ge- 
kieltem Mittelnerv (Abb. 4), 
die meist  zu zusammen- 
gefalteter Schlafstellung 
neigen. Dieses n~ichtliche 
Zusammenfalten der Bl~it- 
ter ist ein charakteristi- 
sches Merkmal vieler Wei- 
depflanzen, das bet ausge- 
sprochenen Vertretern der 
forma giganteum bisher 
nicht beobachtet  wurde. 
Ebenso eignet vielen Wei- 
detyppflanzen eine starke 
Bezahnung des Blattran- 
des, die das ganze Blat t  

natal. Gr0Be. umgibt (Abb. 4). Die Be- 
zahnung des Blattes bet 

Zwischen- und Lodiformen ist im Verh~iltnis 
zur Blattgr6Be schw~icher und erstreckt sich 
meist nur fiber den unteren Blatteil, w~ihrend 
der obere Blatteil ganzrandig bleibt. 

Hinsichtlich der Bli~te ist allgemein bet den 
Weideformen eine grOl3ere Blfihwilligkeit zu 
beobachten als bet den groBbl~ittrigen Formen. 
Dabei ist es ffir viele Weideformen charakteri- 
stisch, dab sie ihre Blfiten hoch fiber den Blfit- 
tern tragen, w/ihrend bet den Mittelformen und 
vor allem den Lodiformen die Blfitenstiele 
selten lfinger, manchmal sogar noch kfirzer als 
die Blattstiele sind. 

Die GrOBenverh~iltnisse der BltitenkOpfe sind 
aus Abb. 8 zu ersehen (links Weideform, rechts 
groBbl/ittrige Form). Das Bild zeigt auBer der 
Gr613e die unterschiedliche Dichte der Blfiten 
in den K6pfchen. Sie kann sowohl im Blfiten- 
stadium als auch bet der Reife beobachtet 
werden, wo dann die I<6pfchen des Weidetyps 
sich kompakt  an den oberen Stengelteil an- 
schliegen, w/ihrend die K6pfchen der Lodiform 
bis zur Waagerechten sperrig vom Stengel ab- 
stehen. 

~0ber die Blfih- und Befruchtungsverh/iltnisse, 
den unterschiedlichen Samenansatz, die Anzahl 
der Samen in den Hfilsen und die unten nur 
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kurz erw/ihnten BlfitenmiBbildungen des 
WeiBklees liegen Untersuchungsergebnisse 
vor, fiber die R. BECKER demn/ichst berich- 
ten wird. 

IIInerhalb der drei Formen treten jeweils 
ganz verschiedene Wuchsarten auf, die vor 
allem durch die unterschiedliche Ausbildung 
der Ausl~iufer bedin.g.t sind. So finden sich 
in jeder Form alle Uberg~inge vom gedrun- 
genen Wuchs mit  gestauchten Ausl~iufern 
und reicher zentraler Blattbildung bis zu 
den stark aufgelockerten, sich welt ver- 
zweigenden Pflanzen mit  groger Fl~ichen- 
bedeckung (siehe Abb. 9--14). Die Vertreter 
des Lodityps sind in Abb. 9--11, die der 
Zwischenformen in Abb. I 2 - - I  3 und der 
des Weidetyps in Abb. 14 wiedergegeben. 
Gedrungenen Wuchs zeigen Abb. 9, 12 und 14, 

Abb. IO. Tri]olium repens torma giganteum, mitteldichte Pfianze. 

eine mittlere Wuchsform Abb. IO und stark ver- 
zweigten Wuchs Abb. I I  und 13. Die abgebildeten 
Pflanzeii sind gleich alt und infolgedes- 
sen uiitereiiiander vergleichbar. Das 
Saatgut wurde am 28. M~rz 194o in 
Saatk/isten ausges~t. Die !Keim- 
pflanzen wurden am 5- bis 15. April 
in Tont6pfchen pikiert und am 
15. Juiii in den Zuchtgarten in gut 
beregiietes Land ausgepflanzt. Die 
Aufnahmen wurden an den 4 Monate 
alten Pflanzen am 17. Oktober 194o 
gemacht. 

Urn die unterschiedliche Wuchs- 
dichte zahlenm~iBig zu erfasseii, wur- 
den yon den auf Abb. 9 bis 14 
wiedergegebeiien Pflanzen und yon 
einigen anderen typischen Vertretern 
der verschiedenen Wuchsformen je 

Abb. 9. Trifolium repens forma giganteum, dichthorstige Pflanze. 

IO Ausl~iufer entnommen und an diesen die 
Zahl der Bl~itter ffir eine Ausl~iufer- 
lfinge yon IO cm festgestellt. 

Das in Tabelle 2 festgehaltene 
Blattbildungsverm6gen der Aus- 
l~ufer ist aber nur einer der Fak- 
toren, die die verschiedenen Wuchs- 
formen bedingen. Die Ausl/iufer- 
bildung an sich ist schon ~uBerst 
mannigfaltig. Bei den gedruiigenelI 
Pflanzen begiiint die Bildung der 
Triebe an den Ausl~iufern schon 
fast im Zentrum der Pflaiize, w~h- 
rend bei den am st~rksteii auf- 
gelockerten Formen die Ausl~iufer 
in langen Strahlen ohne wesent- 
liche Triebbildung IIach auBen ver- 
laufen, und nur in der /iuBersten 
Zone Blattbildung in st~irkerem 
AusmaB erfolgt. So l che  Pflanzen 

neigen zur Kranzbildung, d. h. die Mittelzone 
der Pfianzen ist nut  schwach bewachsen, 

Abb. xI. Trilolium repens forma giganteum, stark aufgelockerte Pflanze. 
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Abb. I2. Tri]olium repens, Zwischenform, dichthorstige Pflanze. 

w/ihrend die Randzone wesentlich dichter ist 
(Abb. I3). Da die 15ngere blattlose 
Streeke zwischen Blattzentrum und 
Randzone beim Ausz~ihlen der 
B1/itter nicht berficksichtigt ist, ist 
der Blattbestand der weitverzweig- 
ten Formen in Wirklichkeit noch 
niedriger als in Tabelle 2. Fiir die 
Weideformen ist dagegen eine Ver- 
zweigung der Ausl~ufer an den 
Triebknospen charakteristisch, so 
dab sich die Ausl~iufer selten linear, 
sondern meist handfl~chenf6rmig 
nach aul3en vorschieben. Dadurch ist 
der Blattbestand je Flficheneinheit 
hier in Wirklichkeit h6her als dies 
in Tabelle 2 bei der Ausz~ihlung line- 
arer Ausl~iufer in Erseheinung tritt.  

Abgesehen von diesem verschiedenen Aus- 

Abb. t4~ Tritolium repens forma mil~rophyllum, dichte, aufrechtwachsende Pflanze. 

l~uferwachstum trSgt natfirlich auch 
die Zahl der gebildeten Ausl~ufer we- 
sentlich zur Wuchsdichte der Pflanze 
bei. Theoretisch k6nnte eine groBe 
Zahl schwach bewachsener Ausl~iufer 
ebenso eine normale Wuchsdichte be- 
wirken wie wenige stark bewachsene 
Ausl~ufer. Allerdings geht starke Be- 
wachsung mit reicher Ausl~uferbildung 
meist parallel, und umgekehrt. Die 
Bewachsung der Ausl~iufer erlaubt da- 
her gleichzeitig eine Beurteilung der 
Wuehsdichte der gesamten Pflanze. 

An jedem Btatttrieb der Ausl~ufer 
bildet sich ein Wurzeltrieb, so dab 
dichte Pflanzen auch ein dichtes Wur- 
zelsystem aufweisen. Die blattreichen 
Ausl~iufer sind daher fest im Boden 

verankerr, w/ihrend die weitl~iufigen Ausl/iufer- 

Abb. I3- Tri[olium tepens, Zwischenform, aufgelockerte Pflanze. 

strahlen lockerer Pflanzen sich ohne Mfihe yore 
Boden 16sen lassen. Entsprechend 
der Wuchsform ist die Wurzelbildung 
sehr verschieden. Aus den fleischigen 
Ausl~ufern der Lodipflanzen wachsen 
krSftige, weniger verzweigte Wurzeln, 
w/ihrend die drahtigen, z~hen Aus- 
l~ufer der Weidepflanzen an jeder 
Triebknospe ein /iul3erst feines, fief- 
reichendes, stark verzweigtes Wurzel- 
netz ausbilden, so dab ein dichtes 
Gewirr zarter Wurzeln entsteht. 

Es ist anzunehmen, dab der im Ver- 
h/iltnis zur Blattmasse hohe Wurzel- 
anteil die dichten Formen und ganz 
besonders die Weideformen zu der 
guten Ausdauer, Winterh/irte und 
Trockenresistenz befS&igt. 

Die abgebildeten Pflanzen geben, 
wenn auch nur in kleinem Ausschnitt, 
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Tabel le  2. 

Mittel 

Beitr~ige zur Ztichtung des WeiBklees. 

~ o . ~  

~ A  
~<~- 

I I  

2, 13 

VVuchsform ~ ~ ~ o,~ 

Lodiform . ] �9 9 14,4 

Mittelform 12  1 5 , 8  

Weideform I,~4,!I4 14, 5 

3, 5 ,  
6, IO 

1 0 , 5  

13,8 
11,4 

Locker 

~o~ 
. ~  

�9 9,8 

8,7 
8,5 
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gesund erhalten Und fielen durch ihre Froh- 
wiichsigkeit auf. Es waren dies solche Pflanzen, 
die auch in den vergangenen Jahren eine au13er- 
ordentlich gute Gesundheit an den Tag gelegt 

einen Eindruck davon, wie vielf~iltig das Mate- 
rial ist, und wie die obeI1 erw/ihnten Merkmale 
der Ausl~uferbildung, Blattgr613e und -form, 
farbe- und-hal tung sich bestimmend auf das 
Gesamtbild der Pflanze auswirken. 

Die Vielf6rmigkeit des Materials ist damit 
nicht ersch6pft; u .a .  treten auch Bltitenmil3- 

Abb. 16. Foliarprolifikation bei WeiBklee. Nicht sehr hfiufig; tr i t t  meist 
zusammen mit  Blfitenvergrtinung auf. 4/~ nattirl. Gr6Be. 

hatten, und die ein kr~iftiges dunkles Grtin auf- 
wiesen. 

Die aus Hohenheimer Saatgut 1937 hier erst- 
malig ausgepflanzten Nachkommen des Aus- 

Abb. 15. Bltitenverzweigung bei Weil3klee. Selten zu beobachten. Die 
verzweigten Bltiten bilden zwar normalen Samen, sind aber spfiter reif 

als der tibrige Bestand. 2/~ natfirl. Gr6Be. 

bildungen, zum Tell krankhafter Art, auf 
(siehe Abb. 15--17). 

Z u c h t w e r t  des Mate r i a l s .  
L A usdauer und Winterh&te. 

Das Ausgangsmaterial wurde 1934 gesammelt 
und in Hohenheim ausgepflanzt. 1937 wurden 
Teile aller Ausgangspflanzen in den Zucht- 
garten der Versuchswirtschaft Leipzig-Probst- 
heida umgepflanzt. Ein weiteres Umpflanzen 
ergab sich im Frfihjahr 194o, als der alte Zucht- 
garten umgebrochen werden muBte. 

Manche Ausgangspflanzen waren im Winter 
1939/4o ausgewintert. Andere waren nur noch 
durch die Keimpflanzen ihrer ausgefallenen 
Samen vertreten. Aber viele batten sich vSllig 

Abb. 17. Bltttenvergrfinung bei WeiBklee. Eine sehr h~iufige Erscheinung, 
die Samenansatz verhindert. 

gangsmaterials waren im Friihjahr 194o gr6Bten- 
tells noch vorhanden. Nur ganz wenige Einzel- 
pflanzen waren ausgewintert. Der strenge 
Winter 1939/4o stellte die gesamten Zucht- 
best~inde auf eine sehr harte Probe. Im Ver- 
gMchsanbau gepriifte Sorten, die nach RUDOl~ 
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und SCHIEBLICI-I ( I )  die vorhergehenden Winter 
ohne Schaden /iberstanden hatten, wie MorsS, 
Stryn6 und Lodi und deren Kreuzungsnach- 
kommenschaften, sind bei  uns fast v611ig aus- 
gewintert und zeigten eine viel geringere Win- 
terh~irte als das gesammelte Material. 

Aber auch innerhalb des wiirttembergisehen 
Materials waren groBe Unterschiede zu beobach- 
ten. Sehr lockerhorstige Pflanzen wurden am 
st~irksten gesch~idigt, ebenso konnten die hell- 
grfinen Typen sich nicht behaupten. 

2.  Trockenresistenz. 
Im Sommer 1939 und auch in der ersten 

Junih~ilfte 194o traten Trockenperioden anf, die 

Abb. 18. Gruppenpilanzung nach der LTberstauung: dunkellaubiger, gesunder Klon 
neben he!lbl/ittrigem, stark gesch~idigtem Klon. 

sich selektionierend auf das WeiBkleematerial 
auswirkten. Einige Herktinfte zeigten eine deut- 
lich schwache Trockenresistenz, bei den meisten 
iibrigen Herktinften schwankte die Resistenz 
je nach der Wuchsform der Einzelpflanzen. Nur 
eine Nachkommenschaft erwies sich als durch~ 
gehend resistent, sie zeichnete sich anch in alien 
iibrigen Werteigenschaften als die beste Nach- 
kommenschaft ans. Ganz hervorragend wurde 
die Trockenheit von einer groBen Reihe dicht- 
wachsender Pflanzen sowohl der Lodi- als auch 
der Mittel- und Weideform tiberstanden, w~ih- 
rend die lockeren Formen rnit schwach be- 
wurze!ten AuslSufern deutlich unter der Trocken- 
heir litten. 

Auch bier waren es wieder die dunkelgrtinen 
Pflanzen, die die beste Leistung aufwiesen. 

3. Wasseriiberstauung. 
Sehr interessante Feststellungen konnten an 

einer aul3erhalb des Zuchtgartens gelegenen 
Weil3klee-Gruppenpflanzung, die im Friihjahr 
einer anhaltenden Uberstauung ausgesetzt war, 
gemacht werden. Die Pflanzung war so an- 

gelegt, dab je zwei Klone zum gemeinsamen 
Abbliihen reihenweise abwechselnd nebenein- 
ander gepflanzt waren. Die Klongruppen waren 
von Vertretern m6glichst ~ihnlicher Wuchs- 
typen gebildet worden, um dadurch eine ein- 
heitliche Nachkommenschaft zu erzielen. Ein 
solches Klonpaar erstreckte sich fiber etwa 
2o Reihen. Trotz der Auslese auf ~ihnliche 
Wuchstypen erwiesen sich die Klone als physio- 
logisch v611ig verschieden. Am deutlichsten 
zeigte sich dies bei zwei Gruppen, yon denen 
der eine Klon Frost und wochenlange Wasser- 
iiberstanung ohne jeden Schaden iiberstanden 
hatte, w~ihrend der zweite fast restlos ver- 
schwunden war, und an seiner Stat t  mlr noch 

schmale, leere Reihen zu sehen waren. 
Auch bei anderen Gruppen war eine 
starke ScMdigung des einen Klons zu 
beobachten, so dab der andere sich anf 
seine Kosten ausbreiten und fast alien 
Ranm einnehmen konnte. Wenn auch 
festzustellen war, dab besonders dicht- 
wachsende Formen eine gute Wider- 
standskraft anfwiesen, so folgt doch 
aus den oben erw~ihnten Beobachtun- 
gen, dab der Wuchs einer Pflanze 
keinen sicheren Schlug auf ihre phy- 
siologischen Werteigenschaften zuI~ii3t. 
Dunkle Blattf/irbung dagegen scheint 
einen verh/iltnismiiBig guten Anhalts- 
punkt ffir eine gesunde Konstitution 
der Pflanze zu geben. 

Die beste Widerstandsffihigkeit der An[age 
bewies ein kleinbl~ittriger, dichter, sehr dunkler, 
kaum gezeichneter Klon im ausgesprochenen 
Weidetyp. Durch eine Erdsenke war er der 
Uberstauung mit am meisten ansgesetzt, war 
aber in keiner Weise gesch~idigt worden. Sein 
Partner, ein heller, kleinbl~tttriger, stark ge- 
zeichneter Klon hatte dagegen erheblich ge- 
litten (Abb. 18). Sehr gut hielten sich auch 
zwei Partner der Mittelform, beide dicht- 
wachsend, dunkellaubig und schwach bis mittel- 
stark gezeichnet. Von den Klonen im Lodityp 
waren vide gesch/idigt. Urn' so mehr hoben sich 
5 Klone der forma giganteum heraus, die den 
Winter beachtlich gut iiberstanden batten. 
Drei davon waren vegetativ vermehrte Aus- 
gangspflanzen, sie hatten, obwohl sit nach- 
weislich 7 J ahre alt waren, alle Witterungs- 
einflfisse des strengen Winters mit bester Ge- 
sundheit iiberstanden. Es waren dieselben 
Pflanzen, die sich auch in der oben erw~ihnten 
Zuchtgartenanlage am l~ingsten gehalten hatten. 

Aus allen Beobachtungen geht hervor, dab 
die dunkelbl~ittrigen Typen aller WuchsformeI1 
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sich in unserem Material in bezug auf gute 
Ausdauer und Winterh~irte sehr einheitlich ver- 
hielten. Da nach BOEKHOLT (3) die dunklen 
Typen auch einen hSheren Eiweil3gehalt auf- 
weisen als die hellbliittrigen, dtirfte anzunehmen 

sein; dab gerade aus diesem Material die besten 
Zuchten zu entwickeln sin& 
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Untersuchungen tiber die Genetik und Physiologie der Resistenz 
der Kartoffel gegen Phytophtliora infestans DE BARY. 

Die genetische Analyse der Resistenz yon Solanum demlssum sp. (vorl. Mitteilung). 

Von H. Lehmann ,  z. Z. im Felde. 

Die Genetik der Phytophthora-Resistenz ist 
heute immer noch eine umstrit tene Frage. Die 
zahlreichen diesbeziiglichen Angaben wider- 
sprechen sieh sehr stark. 
GroBe Vorsicht ist auger- 
dem bei der Verallgemeine- 
rung spezieller Ergebnisse 
im Hinblick auf die grol3e 
genotypische Variabilit~it so- 
wohl der Wirtspflanzen wie 
des Parasiten geboten. Die 
Reihe der Untersuchungen 
beginnt mit  den S. demis- 
sum-Variet~ten, da diese am 
frtihesten und umfangreich- 
sten zum Einkreuzen in die 
Kultursorten ftir die prak- 
tische Ziichtung verwertet 
wurden. Methodisch wurde 
folgendermagen verfahren : 
Von den verschiedenen Va- 
riet/iten wurden Linien iso- 
liert, die sich gegen be- 
st immte Rassen des Pilzes 
homozygot widerstandsffihig 
oder homozygot anf/illig ver- 
halten und diese wurden 
miteinander gekreuzt. In die Infektions- 
prtifungen wurden die P-, die FI-, F 2- und 
F' 2 - Generationen einbezogen. Die Infek- 
tionen wurden einheitlich im Kotyledonen- 
stadium der Pflanzen im Gew~chshaus unter 
kontrollierten Bedingungen vorgenommen. Aus 
dem Wildformensortiment kamen vorerst nur 
solche f/Jr die Kreuzungen in Frage, die sich 
entweder vollresistent oder vollkommen an- 
f/illig gegen best immte Rassen des Pilzes ver- 
halten. Alle Zwischentypen, d .h .  Variet~iten 
mit  abgestufter Resistenz, blieben ausgeschaltet. 
Diese Auswahl der Eltern machte sich in allen 
Nachkommenschaften dahingehend bemerkbar,  

daB, wenn Spaltungen auftraten oder nicht, 
keine Pflanzen mit  abgestufter Resistenz 
beobachtet  werden konnten, sondern wie- 

Abb. I,  S/imlinge im Kotyledonen-Stadium nach der Infekt ion mi t  Phytophthora inL 
Oben: Anffillige Wildform;  rechts unten:  Widerstandsf~ihige Wildform;  links unten:  Auf- 

spal tung in der Fa aus der Kreuzung der beiden Wildformen.  

derum nur hochresistente und vollkommen 
anf~illige. 

Insgesamt wurden folgende 9 Wildformen in 
die Kreuzungen einbezogen: I. S. dem. EL DE- 
SlERTO ( +  Rs, + Rs) 1, 2. S. dem. Tlaxpehual- 
coense (+ Rs, @ Rs), 3. S. dem. REDD. V. PR. 
( - - R s ,  @ Rs), 4. S. dem. utile ( - - R s ,  @ Rs) , 
5. S. dem. BoK. 029 ( - - R s ,  @ Rs), 6. S. dem. 
xitlense ( - - R s , - - R s ) ,  7. S. dem. tZEI)D. 519 
(--- R s, - -  Rs), 8. S. dem. BUK. ( - -  Rs, - -  Rs), 
9. S. dem. RIo FRIO ( - - R s ,  - - R s ) .  Aus diesen 

1 (+ Rs ' + R~) bedeutet die Widerstandsf~hig- 
keit bzw. ( - - R s , -  Rs) die Anf~lligkeit der be- 
treffenden Wildform gegen Rasse 8 cder Rasse 5. 


