
folge tier verschiedenen Kreuzungen sind in 
Tabelle 6 enthalten. 

Weitere Kreuzungen 1Tilt S. demissum, %.~;caz~le 
und mit deren S. tuberosum-Bastarden verliefen 
erfolglos. Die Fertilit/it der vorhandenen okto- 
ploiden St/imme ist danach auSerordentlich 
gering. Der Beweis for die F/ihigkeit zur Bildung 
lebensfiihiger Zygoten ist aber erbracht, so dal3 
naeh weiterer vegetativer Vermehrung der 
St~imme die Ziichtung auf oktoploider Grundlage 
durehgeffihrt werden kann. 

Z u s a m m e n f a s s u  ng. 

Es wurden Verfahren zur Herstellung poly- 
ploider Kartoffeln durch Behandlnng von Samen 
und Dunkelkeimen mit Colchicin angegeben. 
r)urch Samenbehandlung wurden eine Anzahl 
polyploider Pflanzen und durch Sprol3behand- 
lung ein 96-chromosomiger Stature der Sorte 
Konsuragis und drei der Sorte Pepo erhalten. 
Makroskopische, mikroskopische und ertrags- 

mtii3ige [nterschiede der oktoploidcn Sttinnlx 
gegenfiber den tetraploiden Ausgangssorten 
wurden fes:gestellt. Obgleich die Fertiliti[t: 
dieser Oktoplonten bedeutend geringer war als 
bei den Ausgangssorten, konnte gezeigt werden, 
dab ftir (tie Zfiehtung der Kartoffeln die Polv 
ploidisierung ausgenutzt werden kann. 

Mit den praktischen Arbeiten zur Erzeugung 
polyploider Kartoffeln war Herr stud. hort. 
,]. SOBOTTa betraut, dem ich ffir die verst~ndnis- 
voile Dnrchfiihrung danke. 
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Gedanken zur Zi ichtung und S a m e n g e w i n n u n g  von Wiesenrotk lee .  
Von 1R. Lowlg. 

Der Wiesenrotklee, Tin/. pretense pere~e L., beobachten sind. Ausgesprochen stengelige, 
1st eine durch groBe Formenmannigfa]tigkeit blattarme Typen (Abb. I) wechseln ab init blatt- 
ausgezeichnete Art. Die Samennaehkommen- reichen Pflanzen, fast ohne nennenswerte 
sehaften von Einzelpflanzen weisen Typen Stengelausbildung (Abb. z), F r i i h - u n d  Spiit- 
unterschiedlichen Charakters auf. Es sind selten blfiher, Pflanzen von groBer Blfihfreudigkeit und 

Abb. i. \Viesenrotklee. Lockere Wuchsform, stcugl[ger Typ. 

Pflanzen zu linden, die in allen /iut3eren Merk- 
malen Ubereinstimmung zeigen. Besonders 
augenf~llig wird diese Tatsache im Einzel- 
pflanzenbestand. 

Die auffallendsten Untersehiede sind wohl die 
tier W'uchsforrn. Geschlossen aufrecht wach- 
sende und mit den Stengeln am Boden krieehende 
Einzelpflanzen stellen ]Extreme dar, zwisehen 
denen alle nut denkbaren ()bergangformen zu 

\ : ) i .  '. \~!1 scucotklec, Gesch]osse~le %Vut;hsfornl; b[attrci~h<t, 
spatreifer Typ.  

s<)lchc mit rein vegetativem Vfachstulnsbestre- 
ben (vgl. Abb. 3 und 2), klein- und grol3bl/itterige 
Individuen m i t d e r  verschiedensten Formen- 
ausbildung der Bliitter, mit nnd ohne Blatt- 
zeichnung, ilell und dunkelgriinfarbig, Schat- 
tierungen in der Blfitenfarbe yon hell bis dunkel- 
rot usw., auch ausgesprochen weiBbliihende 111- 
dividuen treten wiederholt auf. 
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Bemerkenswert erscheint die Tatsache, dab die 
Ausbildung doppelter Bliitenk6pfchen (Abb. 4), 
die wir ja auch beim Ackerrotklee zuweilen an- 
treffen, h~iufig festzustellen ist. In dieser Auf- 
zghlung ist nut  ein Teil der wichtigsten Merk- 

relativ Mlrztebig sind, im zweiten Anbaujahre 
bereits krfinkeln und dann recht bald vollends 
zugrundegehen, abet ihre Zahl ist im Vergleich 
zu den L/ingerlebigen nut  gering. I~r dem ge- 
ri~ge~r Anteil a~, kurzlebige~ Iudividue~r diirlle 
wohl ei~r Hauptu~lerscheidungsmerkmal gege~ziiber 
dem Ackerrotklee liegen, yon dem wir wissen, dab 
er, jedenfalls in seinen Hochzuchtsorten, vor- 

Abb. 3. WiesenrotMee. tVrfihreifer, blfihfreudiger Typ. 

male genannt. Aufterdem treten aber noch er- 
hebliche Differenzen in den verschiedensten 
physiologischen Eigenschaften auf, wie z .B.  
Anf/illigkeit gegen Mehltau und Rost, wahr- 

Abb. 4. Wiesenrotklee mit  doppelten Bltitenk{Spfchen. 

scheinlich auch Kleekrebs, im B1/ihbeginn, der 
BKihdauer, der Ausreifegeschwindigkeit u. a. m. 
Diese Unterschiede sind so groB, daft, w~hrend 
z. I3. einzelne Pflanzen erst mit  der Bliite be- 
ginnen, andere nahezu samenreif sin& 

Eine charakteristische Eigenschaft der Indi- 
viduen des Wiesenrotklees ist ihre lange Lebens- 
fghigkeit.  Wohl kommen auch Pflanzen vor, die 

Abb. 5, ROhrenbItttchen yon: A. Ackerrotklee, W. Wiesenrotklee. 
I. Von eJner stengKgen, blattarmen Pflanze. 2. Vort einer Pflanze 
mit niedrigem~ kriechendem Wuehs, stenglig. 3, Von einer mittel- 
hoehwfichsigen lockeren Pflanze mit  kleinen Blfittern. 4- Von einer 
inittelhoehwiiehsigen Pflanze raft dichtem Wuchs. 5. Von einer hoeh- 
wfichsigen Pflanze mif gesehlossenem Wuehs und hohem Blattantefl 

(Aekertyp). 

wiegend Typen mit beschr;inkter Lebensdauer 
umfaBt. 

Beim weiteren Vergleich des Wiesenrotklees 
mit  dem Ackerrotklee f~illt fernerhin auf, dab 
ersterer eine gr6Bere Anzahl von Individuen auf- 
weist mit  sehr kurzen oder nur mittellangen 
Blumenktonr6hren (vgl. Abb. 5), wfihrend der 
Ackerrotklee durch lange Blumenkronr6hren 
gekennzeichnet ist. Die innerhalb des Wiesen- 
rotklees auftretenden, dem Ackerrotklee ent- 
sprechenden Typen von aufrechtem geschlosse- 
nem Wuchs, hohem Blattanteil  usw. haben zum 
grol3en Tell langr6hrige Blfiten, jedoch ist ihr 
Anteil am Gesamtbestande nur gering, so dab 



~-~0 h o w I c ~ :  i)er Zu, h~,. �9 

sich mit einiger Berechtigung sagen lit!it, dal3 
die t31iile des ~fiesenrotklees kurzrShriger ist ~ls 
die der A cker/orm. 

Ein hoher Anteit vo~z slengIigen, bIattc~rmen imd 
blr Ty~e~ ist dem WiesenrotkIee eigen, 
im Gegensatz zum Ackerrotklee, bet dem blatt- 
reiche Formen mit anfreehtem Wuchs, Leistungs- 
typen, vorherrschen. 

Bet Betrachtung des Formenreiehtums in der 
Samennaehkommenschaft des Wiesenrotklees 
und vor allem im Auftreten eines grogen Anteils 
yon Typen mit offensichtlich geringer Blatt- 
leistung, muI3 zwangsl~iufig der Gedanke naeh 
der M6glichkeit einer ziichterischen Verbesse- 
rung solchen Ausgangsmaterials auftauchen. Die 
Verbesserung des Wildmaterials durch Auslese 
erscheint hier das Gegebene. Abet der Ausf/ih- 
rung dieses Vorhabens stellen sieh doeh erheb- 
liche Sehwierigkeiten entgegen, well durchaus 

Abb. 6. Wiesenrotklee im Gernisch mit Goldhafer, Deutschem Wei- 
d e l t a s  und. Wiesenrispe. 

nieht leicht zu unterseheiden ist, welche Typen 
ausgemerzt bzw. welche Formen erhalten und 
vermehrt werden sollen. Wetter oben wurde fest- 
gestellt, dab Fcrmenmannigfaltigkeit, Lang- 
lebigkeit und Kurzrfhrigkeit der Blfftchen 
Eigenschaften stud, die den Wiesenrotklee 
eharakterisieren und die auch gleichzeitig als 
wertvolle Nutzeigenschaften in der Pflanzen- 
gemeinsehaft des Dauergr/inlandes angesprochen 
werden m/issen. Die Formenmannigfaltigkeit be- 
f/ihigt die Art unter den verschiedensten Stand- 
ortsbedingungen, sich im Dauergriinland zu be- 
haupten; /ihnliches gilt yon der Langlebigkeit; 
und in der Fiihigkeit reichlicher Samenausbil- 
dung d/irfen wit mit Recht einen wesentlichen 
Vorteil f/ir die Erhaltung der Art sehen. 

Fiir die Auslesevorhaben sind diese Feststel- 
lungen wichtig, da der Wiesenrotklee ja aus- 
schliel31ieh ats Mischungsanteit im Dauergrfln- 
land ben6tigt wird und deshalb auf die genannten 

Eigensci~aftcn nicht verzichtet werden dar~. 
Diesen Eigenschaften k6nnte allenfalls noch ~'.inc 
h6here vegetative Leistung hinzngefiigt werden. 
Eine Auslese in dieser Richtung, auf dem Acker 
durchgeffthrt, birgt aber erhebliche Gefahren in 
sich. Hier zeigen die dem Aekerrotklee/ihnlichen 
Formen in der Regel die h6here vegetative 
Leistnng, eine Auslese in dieser Richtung muB 
also fiber kurz oder lang zu einem Ackerrotklee 
fiihren, abgesehen davon, dab (tie Formen, die 
auf dem Acker groBe vegetative Masse erzeugen, 
dies unter den Bedingungen des Grfinlandes 
durehaus nicht zu tun brauehen, augerdem bier 
vielleicht weder die lange Lebensftihigkeit be- 
sitzen, noch die Krankheitswiderstandskraft, 
noch die Sicherheit des Samenertrages. 

Wenn aber die h6here vegetative Leistung ais 
Zuchtziel beibehalten werden soll, so kann dies 
Ziel nur dann mit einiger Sicherheit erreicht 
werden, wenn die Auslese nicht im Zuchtgarten- 
beet bet Einzelpflanzenbau durchgefiihrt wird, 
sondern die St~imme im Gemiseh mit Grf~sern 
unter m6glichst gleichen Bedingungen zur 
Aussaat kommen, und dutch eine lange Reihe 
yon Jahren die Le~stungsfiberlegenheit des einer~ 
oder anderen $tammes bet Gr/infutter- oder 
Heunutzung sieh nachweisen l~i[3t. I)as yon 
solehen iilteren Stiimmen gewonnene Erntegut 
kann dann als Ausgangsmaterial f/ir die weitere 
Vermehrung dienen. 

Das Vermehrungssaatgut dart abet nicht all- 
zulange zu Zwecken der Samengewinnung auf 
dem Acker im Refnbestand nachgebaut werden, 
well sonst bier die Gefahr ether Veriinderung des 
Bestandes nach dem Ackerrotklee hin besteht; 
cs muB vielmehr dafiir Sorge getragen werden, 
dab st~indig Saatgut von ~ilteren St~immen nach- 
geschaben wird. Infolge der Notwendigkeit 
ausgedehnter Priifungszeitr~ume ist es mir leidcr 
heute noch nicht m6glich, anzugeben, wie oft dcr 
Wiesenrotklee auf dem Acker im Reinbestand 
vermehrt werden kann, ohne dab eine wesent- 
fiche EinbuBe der Typenmannigfaltigkeit erfolgt. 

Im Zusammenhang mit der Erreichung ether 
m6gliehst giinstigen Vermehrungsquote des 
Wiesenrotklees habe ich die Priifung der Frage 
eingeleitet, bet welchem Samenbauverfahren der 
h6chste Ertrag mit Sieherheit erwartet werden 
kann. Vor allen Dingen war zu untersuehen, ob 
der Wiesenrotklee in Reinsaat oder im Oemisch 
mit Griisern am besten abschneidet, ob die 
Samengewinnung vom z. Schnitt oder nach einem 
vorhergehenden Futterschnitt  sicherer ist? 

Zu diesem Zweck wurde i93 9 ein kleiner 
Versuch angetegt, bet dem der Wiesenrotklee in 
Reinsaat, im Gemisch mit Deutschem Weide!- 
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gras (Lolium perenne), im Gemisch mit  Wiesen- 
rispe (Poa prate~sis), mit Goldhafer (Arrhena- 
terum elatius) und mit  allen 3 Gr~isern (Abb. 6) 
gleichzeitig zum Anbau kam. 

Die Aussaat erfolgte am 2. Juni 1939 ohne 
Deckfrucht bei einer Drillweite von 2o cm. Im 
einzelnen setzten sich die Saatmischungen fol- 
gendermaBen zusammen : 

Reihe I : I5 kg/ha Wiesenrotklee in Reinsaat, 
,, 2 : 7 , 5  kg/ha WiesenrotkIee und IO kg 

je ha Goldhafer, 
,, 3 : 7 , 5  kg/ha Wiesenrotklee und 7,5 kg 

je ha Weidelgras, 
,, 4 : 7 , 5  kg/ha Wiesenrotklee und 7,5 kg 

je ha Wiesenrispe, 
,, 5 : 7,5 kg/ha Wiesenrotklee und 2,5 kg 

Goldhafer, 2,5 kg Weidelgras und 
3,5 kg Wiesenrispe. 

Jede Reihe umfal3te 4 Parallelen (a--d). Die 
Parallelen a u n d c  wurden bei beginnender Bltite 
am 21. Mai ~94 o geschnitten. Die Nutzung sollte 
bier analog dem Ackerrotklee erfolgen, also der 
zweite Schnitt zur Samengewinnung stehen 
bleiben. Auf den Parallelparzellen b und d 
war fiir die Samennutzung der erste Schnitt 
vorgesehen. 

W~ihrend der Entwicklung ergab sich ein 
tippiger geschlossener Bestand der Reinsaat- 
parzellen. Alle Parzellen mit  Grasbeimischung 
waren demgegenfiber deutlich liickiger. Der 
Goldhafer erzielte die Samenreife etwa gleich- 
zeitig mit  dem Wiesenrotklee, dasselbe galt fiir 
die Wiesenrispe, jedoch konnte letztere sich 
offenbar nur schlecht durchsetzen, da sie nur in 
ganz geringen Anteilen aufzufinden war. Das 
Weidelgras hatte sich dagegen kr~ftig ausge- 
breitet, erreichte abet zur Zeit der Rotklee- 
samenreife erst das Bltihstadium. Die Parzelle, 
die gleichzeitig alle drei Gr~iser beigemischt ent- 
hielt, zeigte einen dichten Aufwuchs, in der Ent-  
wicklung der einzelnen Grasarten aber die glei- 
chen Verh~iltnisse wie in den tibrigen Kleegras- 
parzellen ; am sdirksten hatte sich hier dasLolium 
durchgesetzt, w~hrend die Wiesenrispe ganz 
unterdriickt war. 

Bei der Beimischung yon Gr~isern hatte ich 
mich nur yon dem Gedanken leiten lassen, an- 
n~ihernd natiirliehe Standortsbedingungen fiir 
den Wiesenrotklee auf dem Acker zu schaffen, 
um eine zu starke Unterdriickung einzelner 
Typen zu verhindern. Die Frage, ob vielleicht 
gleichzeitig eine Grassamennutzung m6glich 
werden k6nnte, t ra t  dagegen in den Hintergrund. 
Es hat  sich dann sp~ter bei der Verarbeitung der 
Rotkleesamenernte gezeigt, dab es durchaus 

nicht einfach ist, gleichzeitig gereifte Samen der 
oben genannten Gr~ser yon den Rotkleepulsen 
zu trennen. 

W/ihrend der  Bliite des ersten Schnittes war 
die Witterung einigermaBen giinstig, es flogen 
einige Hummelar ten und zahlreiche Bienen. 
Nach der Bliite setzten lange Regenperioden ein. 
Die Trocknung des Samenschnittes erfolgte auf 
Heuhiitten. Die Bliite des zweiten Schnittes 
nach Griinschnittnutzung kam in ungiinstige 
Witterung hinein. Wider Erwarten gelang es 
van den Parzellen b und d noch einen kleinen 
zweiten Samenschnitt  zu erzielen, der mengen- 
m~il3ig und qualitativ infolge lang anhaltender 
Regenf~lle gegeniiber dem ersten Schnitt sehr 
viel zu wiinschen tibrig lieg. 

Die yon den verschieden behandelten Parzellen 
erzielten Ertr~tge an gereinigten Samen sind aus 
nachstehender Ubersicht zu ersehen: 

(Angaben in kg/ha.) 

Reihe I. Schnitt 2. Schnitt 2. Schnitt 
Nr. (b u. d) (b u. d) (a u. c) 

152,5 
73,3 
89,2 
84,4 

120, 3 

32,8 
I6,4 
29,9 " 
17,9 
19,6 

19,4 
o9,6 
34,7 
29,3 
25,3 

Aus diesen Zahlen 1assert sich folgende An- 
nahmen ableiten : 

I. Unter Voraussetzung giinstiger Witterung 
zur Zeit der Bltite kann yon Wiesenrotklee mit  
Erfolg vom ersten Schnitt S a m e n  gewonnen 
werden. 

2. Die Samengewinnung van einem Wiesen- 
rotklee-Reinbestand ist auf dem Acker m6glich. 

3- Die Aussaat yon Wiesenrotklee im Gemisch 
mit  Goldhafer, Weidelgras oder Wiesenrispe 
hatte gegen/iber dem Reinbestand eine deutliche 
Samenertragsminderung zur Folge. Die gleichzei- 
tigeVerwendung mehrerer Gdiser als Mischungs- 
anteil hat  dagegen wieder einen geschlossenen 
Bestand von hoher Samenleistung ergeben. Eine 
Begriindung ftir dieses unterschiedlicheVerhalten 
der 1Klee-Grasparzellen kann vorl~iufig noch 
nicht gegeben werden. 

4. Die Samengewinnung vom zweiten Schnitt 
nach einem Griinfutterschnitt konnte nicht be- 
friedigen. Hieran dtirfte nicht nur die ungfinstige 
Witterung w~ihrend der Bltite des zweiten 
Schnittes schuld sei.n, vielmehr schien die Bltih- 
willigkeit des Nachwuchses gegeniiber dem ersten 
Schnitt deutlich geringer. Aber auch hier erwies 
sich die Samenleistung des Reinbestandes als 
den Mischparzellen tiberlegen. 



Diese Ergebnisse fiihren zu praktisch recht 
wertvollen Nutzanwendungen. Wir k6nnen den 
Samenban des Wiesenrotklees auf dem Acker 
durchfiihren, miissen aber daf/ir Sorge tragen, 
dab eine Typenausmerze durch die f~r den 
Wiesenrotklee ungew6hnliehen Standortsbe- 
dingungen auf dem Acker unterbleibt. Voraus- 
setzung hierf/ir ist die Gewinnung des Saatgntes 
fiir den Vermehrungsanbau entweder yon Pflan- 
zen des Dauergr/inlandes oder yon Einzel- 
pflanzenbest/inden auf dem Acker, die m6gliehst 
viele Jahre ihre Langlebigkeit unter Beweis 
gestellt haben. 

Ein weiterer Vorteil ergibt  sich au.s der Tat-  
sache der Samengewinnungsm6glichkeit vom 
ersten Sehnitt. In manchen rotkleef/ihigen 
H6henlagen (z. t3. Schw~ib. Alb) ist eine Samen- 
gewinnung vom zweiten Schnitt des Ackerrot- 
klees sehr unsicher, meist ganz unm6glich, da die 

Vegetationszeit zu kurz ist. Hier khnnte die 
Einf/ihrnng des Samenbaues von Wiese]> 
rotklee ~. U. wertvoli sein. Einen ent- 
sprechenden Versuchsanbau babe ich deshalb 
f/it das laufende Vegetationsjahr in der Augen- 
stelle St. Johann meines Insti tuts vorgesehen. 
Gleichzeitig solI die Frage mitgepr/ift werden, 
ob der Wiesenrotklee ~hnlich wie der Ackerrot- 
klee die Einsaat unter Deckfrueht ohne Naehteil 
zuI~iBt. Eine weitere noch ungekl~rte Frage ist 
die, wie lange ein Samenbestand des Wiesenrot- 
klees auf dem Acker genutzt werden kann, ohne 
seine Typemnannigfaltigkeit  einzub/il3en. Zum 
Zweck dieses Naehweises ist beabsichtigt, von 
Jahr  zu Jahr  aus einem Dauersamenbestand 
Analysenbest~nde anzupflanzen, um so irgend- 
welehe Ver/indernngen in der urspr{inglichen 
Zusammensetzung des Formenkreises erkennen 
zu k6nnen. 

(Aus der Forschungsabteilung der F. v. Lochow Petkus G. m. b. H., Petkus/Mark.) 

Polyploide Kulturpflanzen 
(Roggen, Haler, Stoppelriiben, Kohlriiben und Radieschen). 

Von R. v. Senglo*asch. 

T e t r a p l o i d e r  R o g g e n .  
a) Wi~#erroggera. 

194o berichtete ich im Ziichter, Heft  8, fiber 
die Erzeugung yon polyploidem Roggen. Durch 
Colchicinbehandlung war es gelungen, tetra- 
ploiden Roggen herzustellen. Dieser Roggen 
hatte I939 einen Ansatz yon rund 5 %, nnd zwar 
sowohl bei den F 1- als auch bei den Fo-Pflanzen. 

Tabelle ~, E n t w i c k l u n g  des ~cetraploiden 
VVinterroggens se i t  I938. 

Gene- Ansatz 
Jahr ration % 

i938 /) 2 
I939 F1 5 
I94 o F 2 29 

(37,5) 
t l l  3oN 

z941 Fa 

Starnm- 
pflanzen 
der Fa 

I 
2 

28 

I937 

Gene- Ansatz 
ration % 2~ 

P 5 
F1 39 

(67,5) , 
m a x  

F2 

Stamm- 
pflanzen 
tier F~ 

39 
227 

25373 

Der schlechte Ansatz (1939) wurde darauf 
zuriickgef/ihrt, dab die tetraploiden Roggen- 
pflanzen inmitten yon diploidem Material stan- 
den. Die Eizellen der tetraploiden Pflanzen, die 
durch Pollen yon diploiden Pflanzen befruchtet 
werden, seheinen keine normale Entwicklung 

zu haben und sterben wahrscheinlich fr~h- 
zeitig ab. 

I94O wurde das tetraploide Roggenmateriat 
auf einer kleinen Flfiche ausges~t. Alle diploiden 
Pflanzen wurden naeh der Pollenmessung vor 
der B1/ite entfernt. Trotzdem konnte es nicht 
vollkommen verhindert werden, dab einige di- 
ploide Roggenpflanzen in der N~ihe dieses Be- 
standes abbliihten. Aul3erdem waren in mehr 
oder weniger grol3er Entfernung yon diesem 
Bestand grol3e Feldbest~inde yon diptoidem 
Roggen. Eine restlose Ausschaltung des Pollens 
yon diploiden Pflanzen war also nieht m6glich. 

x94o betrug der durchschnittliche Ansatz beim 
tetraploiden Roggen rund 4o%. An einzelnen 
Pflanzen wurde ein Ansatz yon 65 % gefunden. 
Bei Kreuzung von tetraploiden Pflanzen in Per- 
gaminbeuteln war der Ansatz im Maximum eben- 
falls 65 %. 

Aus den Ansatzergebnissen des Jahres 194o 
muB geschlossen werden, dab eine weitere Stei- 
gerung des Ansatzes m6glich sein diirfte. Durch 
die Vergr613erung der Fl~chen des tetraploiden 
Roggens, durch entsprechende weitere Vermeh- 
rung des Materials nnd eine gr6Btm6gliche Iso- 
lierung dieser F1/ichen yon diploidem Roggen 


