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Untersuchungen tiber die Samenfarbe und tiber die H6he des absoluten 
Gewichtes (Tausendkorngewicht) bei Soften der wichtigsten 

kleeartigen Futterpflanzen. 
V o n  GERD GERDES. 

Mit 3 Textabbildungen. 

In zwei Arbeiten (15, I6), die das absolute Gewicht 
(Tausendkorngewicht) und das sortenbedingte Ver- 
haltei1 von Spelzfrfichten verschiedener Futtergr~ser- 
sorten gegenfiber der Phenolreaktion zum Gegenstand 
batten,  kolmte naehgewiesen werdert, dab  innerhalb 
einer Art die Unterschiede in der I(orngr6Be erheblich 
sind und dab s o r t e n b e d i l l g t e  Norngr6gen und 
s o r t e n t y p i s c h e  G r u p p e n  i m  V e r h a l t e n  
g e g e n f i b e r d e r  P h e n o l r e a k t i o n v o r h a n d e n  
s i n  d. Es war daher naheliegend, die Untersuchungen 
fiber das Tausendkorngewicht auf die Kleearten aus- 
zudehnen, da auch bier Beobachtungen fiber formen- 
bedingte Korngr6gen vorliegen (2). WOI.LNY (49), 

FRUWIRTtt (I0, I4), STArlcEI)(43) und NADVORN'rK 
(31) konnten an Hand yon zahlreichen Versuchen bei 
den verschiedensten Kulturpflanzen nachweisen, dab 
die H6he des Einzelkorngewichtes yon wesentlicher 
Bedeutung Iiir die Entwicklung der Pflanze und da- 
mit fiir den Ertrag ist. Bei den Kleearten gibt es 
jedoch eine Ausnahme in dieser Beziehung: Der 
Lodiklee fiberragt alle anderen WeiBMeeformen an 
Raseh- und Massenwfiehsigkeit, obwohl er das ge- 
ringste Tausendkorngewicht aller WeiBkleeformen 
aufweist. 

Auf die erheblichen Schwankungen im Samenge- 
wicht der Kleearten wird allgemein in der samenkund- 
lichen Literatur hingewiesen, Die Ursachen derartiger 
Schwankungen wurden in der bereits erw~hnten Ar- 
belt fiber FuttergrSserarten (I6) nfther besprochen. 
Sie dfirften vorwiegend in tier j ahrgangsm{il3igen Witte- 
rung, in pflanzenbaulichen Mafinahmen sowie in ge- 
netisch bedingten Merkmalen der Korngr613e zu suehen 
sein. FRUWlRTU (9) untersuchte das Einzelsamenge- 
wicht in einem Blfitenk6pfchen yon Tri fo l ium pratense 
und land Iolgende Schwankungen: 

I~opf A i : i , i0--2,60 mg 
,, A2:  1,82--2,28 ,, 
,, A3:  0,86--2,02 ,, 
,, C I:  1,45 --3,00 ,, 
,, C 2: 1,6o--4,15 ,, 
,, C 3: I ,I~ ,, 

Diese erheblichen Uaterschiede im Einzelsamenge- 
wictit werden bei dem heutigen System der Saatgut- 
aufbereitung ausgeschaltet, so dab innerhalb einer 
Saatgutpartie eine verhS~ltnismiil3ig einheitliche Korn- 

gr613e vorliegt. Als Tatsache bleibt jedoch bestehen, 
dab innerhalb einer Art in der E6he des absoluten Ge- 
wichtes Schwankungen erheblichen Ausmal3es auf- 
treten, die niche ohne Bedeutung ffir die landwirt- 
schaffliche Praxis sind. Da die Ursachen tier Schwan- 
kungen entweder modifikativer oder genetischer Art 
sein k6nnen, war die Frage zu prfifen, inwieweit die 
Zfichtung aus der Formenffille einer Art Sorten er- 
stellt hat, die sich durch eine erblich bedingte Korn- 
gr613e auszeichnen. Denn es war der Gedanke nahe- 
liegend, dal3 ebenso wie bei den Gr{iserarten die Weide- 
und Heutypen, bei den Kleearten die Frfih- und Sp~it- 
formen Unterschiede im absoluten Gewicht zu ver- 
zeichnen haben. 

Erschwerend diirften sich auf derartige Unter- 
suchungen Zfichtungsmethoden auswirken, die den 
tteterosis-Effekt ausnfitzen. Das allj~thrlich erstellte 
Handdssaa tgut  entsteht durch Kreuzung yon mehre- 
ren St~mmen, die sich dnrch eine verschiedene gene- 
tische Konstitution auszeichnen, so dab eine erblich 
bedingte Korngr6ge derartiger Sorten schwer zu be- 
st immen ist. Das vorliegende Material dfirfte jedoch 
niche auf Grund derartiger Ztichtungsmethoden ent- 
standen sein. 

Gleichzeitig mit den Untersuehungen fiber die I-I6he 
des Tausendkorngewichtes wurden Beobachtungen 
fiber die Samenfarbe durchgeffihrt. In der Literatur 
liegen zahlreiche Beitr~tge vor, die Untersuchungen 
fiber die Vererbung der Samenfarbe und tiber die Be- 
ziehungen zwischen der Samenfarbe, dem Samenge- 
wicht und der Wiichsigkeit der Pflanzen zum Gegen- 
stand haben. Auch hier war die Frage zu stellen, ob 
die Zfichtung auf Grund tier vorliegenden Ergebnisse 
Sorten erstellt hat, die sich hinsichtlich der Samen- 
iarbe unterscheiden. 

W~hrend ffir die durchzuffihrenden Untersuehungen 
der wichtigsten Arten, Rotklee und Weigklee, ein be- 
friedigendes Sortiment zur Verffigung stand, war ffir 
die fibrigen Kleearten Material nur in geringem Um- 
fange vorhanden. Es ist mir eine angenehme Pflicht, 
allen meinen Dank auszusprechen, die zum Gelingen 
dieser Arbeit durch {3bersendung yon Saatgutmustern 
beigetrageI1 haben. 

Im folgenden sind die an den einzelnen kleeartigen 
Futterpilanzen erzielten Untersuchungsergebnisse wie- 
dergegeben. 
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Rotklee. 
(Trifolium pratense L.) 

Obwohl in der ztichterischen Bearbeitung des Rot- 
klees erst 50 Jahre vergangen sind, so darf doch die 
Ziichtung trotz erheblicher wirtschaftlicher Schwierig- 
keiten in dell Anfiingen der Arbeit auf unsch~itzbare 
Erfolge zurflckblicken. HALL (18) beschreibt im Jahre 
1948 36 Zucht- und Landsorten, ohne jedoch in dieser 
Zahl die ost- und mitteleurop~ischell Sorten zu er- 
fassen, so dab eine welt h6here Zahl die tats~ichlichen 
Leistungen tier Ziichtung charakterisieren wfirde. 

In tier systematischen Einordnung der Rotklee-For- 
men halte icb reich an RUDOR~ (38), der die Einteilung 
v o n  STEBLER u n d  u (44), WITTE (47) und 
WITTMACK (48) berficksichtigt. Diese Gliederung ist 
folgendermagen : 

1. Trifolium #fatense var. spontaneum (WII~LI~.), der 
Wiesenrotklee, Naturklee ; subvar, perenne SINCL., 
ausdauernder Rotklee (Mattenklee, Bullenklee 
und Cowgrass) 

2. Trifolium pratense var. sativum SCHREB., Acker- 
rotklee. 
a) subvar, praecox WITTE, zweischfiriger Frfihklee 
b) subvar, serofinu~lr WITTE,  Sp~tklee 

3" Trifolium prafense var. expansu~n HAvsst~., rauh- 
haariger Rotklee. 

Von den unter i. gellannten 
Formen wurde der Mattenklee in 
der Schweiz und der als ,,Cow- 
grass" bezeichnete Rotklee in 
England und Neuseeland zfichte- 
risch bearbeitet, w~ihrend der am 
Niederrhein beheimatete Bullen- 
klee als ffir die Zfichtnng wertvolle 
Form verlorengegangell sein dfirf- 
te. Die ullter 2. und 3- aufgeftihr- 
tell Species bildeten und bilden 
heute noch vielfach den Gegen- 
stand zfichterischer Arbeiten, 

In der ~ilteren Literatur findet 
man Beitr/ige von FRUWlRTI-I 
(8, 9, I0), KAJANUS (24), PREYER 
(36), SETTEGAST (40), RAUM (37) 
und anderen Autoren, die die 
Vererbung der Samenfarbe ulld 
die korrelativen Verbindungen 
zwischen Samenfarbe, -gewicht, 
Hartschaligkeit,  Vital i t i t  und 
weiteren pflanzlichen Werteigen- 
schaffen untersucht haben, ttier- 
bei steben sich widersprechende 
Untersuchungsergebnisse gegen- 
fiber, so dab RUDORt~ (38) es als 
wfinschenswert betrachtet,  das 
Vorhandensein von Korrelationen 
zwischen dell Faktoren Itir Blfi- 
t en -und  Samenfarben und phy- 
siologischen Leistungsfaktoren 
nachzuprfifen. 

Es war interessallt, an dem 
vofliegenden Untersuchungsma- 
terial yon 32 Zuchtsorten und 9 
tterkfinften festzustellen, dab 
die Samenfarbe und deren pro- 

zentuale Verteilung bei 60 Mustern nur in einem Falle 
eine Mare 13berlegenheit der violetten Komponente 
erbrachte. Der ,,Oberhaunst~idter Rotklee" zeigte an 
einer Probe des Erntejahres 1949 17,4% Mischtypen, 
68,o% violette und 14,6% gelbe Samen. Ich mOchte 
hierdurch nicht zum Ausdruck bringen, dab diese Er- 
scheinung ftir die genannte Sorte charakteristisch Jst. 
Es dfirfte vielmehr gefolgert werden, dab  die Samen- 
farbe eine untergeordnete Rolle in der Ztichtung spielt, 
da durch diese ffir eine Futterpflanze kein ausgespro- 
chenes Wertmerkmal  zum Ausdruck gelangt. Auf 
diese Tatsache weist RAUM (37) bereits 192o him Auch 
das von STEBLER und VOLKART (44), FRUWlRTH (9) 
und weiteren Autoren festgestellte gr6Bere Einzelkorn- 
gewicht ffir violett gef~rbte Samen und die yon FRU- 
WlRTH (8), PREYER (36) und anderen Autoren beob- 
achtete gr613ere Vitalit~t yon Ptlanzen, die aus gelben 
Samen erwuchsen, veranlal3ten die praktische Zfichtung 
nicht, diese Merkmale als Auslesemomente aufzuneh- 
men. Obwohl zahlreiche Beobachtungen (FRuwIRTH, 
KAJANUS, RAUM, PREYER U.a.) fiber die Vererbung der 
Samenfarbe bei Rotklee vorliegen, ist auch dieses 
Merkmal nicht berficksichtigt worden, um Sorten zu 
schaffen, die sich am Saatgut ullterscheiden lassen. 

Die yon SETTEGAST (4 O) mitgeteilte Beobachtung, 
dab sich,,der dem wildwachsendenRotklee am n~ichsten 
stehende Butlenklee, engl. Cowgrass, Trifolium pra- 

Tabelle I. Untersuchungen i~ber die Hdhe des TKG versahiedener Soften und Her- 
ki~n/le yon Rotklee ( Tri[olium prate~se). 

Sorte bzw. Herkunft 

Weibulls WR 28 
Red Clover 
Mont Calme 95 ~ 
Tammisto 
Late flowering 
Essex cert. 
Schwarzwglder 
G6ta 
Lembke's 
Broad Red Clover or Cowgrass 
Weibulls Resistenta 
Early flowering red clover 
Oberhaunstgdter 
S. 151 Medium early type 
Niederrheinischer 
Thfir. anerk. Landsorte 
Cotswold Singlecut Cowgrass 
Halvsildig Otofte I I  
Odenwalder 
Vidarshov I I  
Oerlikon 
Mitland 
Montgomery red clover 
S. 123 Late Flowering type 
Wfirttemberger Landsorte 
Mont Calme 1171 
Steinacher 
Weibulls R i i  
Tr&fle fiamand 
Toten 
Mont Calme lO2i 
Dollard 
Ottawa 
Redon 
Tidlig I-Ij elm 
Sfidfinnische Landsorte 
I~2enland 
Ostsaat 
Mont Calme 944 
Halvsildig Pajbjerg II 
Molstad 

Herkunftsland 

Schweden 
England 
Schweiz 
Finnland 
England 
England 
Deutschland 
Schweden 
Deutschland 
Neuseeland 
Schweden 
England 
Deutschland 
England 
Deutschland 
Deutschland 
England 
Dgnemark 
Deutschland 
Norwegen 
Sehweiz 
USA 
Neuseeland 
England 
Deutschland 
Schweiz 
Deutschland 
Sehweden 
Frankreich 
Norwegen 
Schweiz 
Kanada 
I~anada 
Kanada 
D/~nemark 
Finnland 
USA 
Deutschland 
Schweiz 
Di~nemark 
Norwegen 

Tausendkorngewicht in g 
~lin. 

2,393 
1,989 
1,968 
1,89o 
1,91o 
1,87o 
1,866 
1,855 
1,765 
1,825 
1,79o 
1,77o 
1,833 
1,77o 
1,794 
1,795 
1,79o 
1,793 
1,783 
1,753 
1,737 
1,738 
1,69o 
1,726 
1,675 
1,683 
1,69o 
1,676 
1,648 
1,637 
1,622 
1,575 
1,576 
1,525 
1,513 
1,493 
z,488 
1,454 
1,467 
1,425 
1,288 

Max. Mittel 

2,546 2,470 
2, I03  2,075 
2,003 1,975 
2,OI0 1,960 
2,o55 1,95o 
1,96o 1,925 
1,917 1,887 
1,931 1,887 
1,975 1,881 
2,Ol 5 1,878 
1,915 1,87o 
1,91o 1,85o 
1,885 1,85o 
1,915 1,838 
1,859 1,835 
1,867 1,831 
1,87o 1,825 
1,857 1,825 
1,836 1,812 
1,798 1,775 
1,788 1,762 
1,764 1,752 
1,85o 1,75o 
1,8io 1,75o 
1,817 1,746 
1,744 1,72o 
1,735 1,71o 
1,733 1,69o 
1,713 1,675 
1,7o 4 1,662 
1,684 1,655 
1,655 1,612 
1,635 1,595 
1,6o3 1,575 
1,585 1,55o 
1,578 1,55o 
1,528 1,5o 5 
1,6o4 1,499 
1,533 1,478 
1,463 1,438 
1,346 1,323 
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tense perenm" yon gewfhnlichem Rotklee durch tiefer 
purpurrote bis violette Farbe unterscheidet, konnte an 
den unter der Bezeichnung ,,Cowgrass" eingesandten 
Mustern.aus Neuseeland und England nicbt gefunden 
werden. Die Untersuchungen yon PIEPER (35) er- 
brachten ein analoges Ergebnis. STEBLER und VOL- 
KAI~T (44) beriehteten schon vor etwa 4 ~ Jahren, dab 
der Bezug yon Originalsaatgut der genannten Varietgt 
sehr schwierig war.- Es diirften daher berechtigte 
Zweifel fiber die Identit~it der heute im Handel befind- 
lichen Partien und der in der Literatur angegebenen 
Form bestehen. 

Weitere Untersuchungen waren der Korngrfge im 
Hinblick auf eine sorteneigene Hfhe des absoluten 
Gewichtes (Tausendkorngewicht) gewidmet. In Ta- 
belle I sind die Ergebnisse nach fallendem TKG 1 zu- 
sammengestellt, um eine fragliche Unterscheidung yon 

Abb. I. Die untersehiedliche KorngrSBe der Sorten ,,Molstad" (links) 
und. ,,Weibults WR 28" (rechts) von Tvifolium pratense (2-fach). 

friih- und spatbltihendem Rotklee besser herausstdlen 
zu k6nnen. Es ist jedoch keine Beziehung zwisehen 
dem TKG und dem Bliihtermin nachzuweisen, da 
beide Formen eine unregelmggige Verteilung der TKG 
aufweisen. An der Spitze der nntersuchten Sorten 
steht (vgl. Tab. i) ,,Weibulls WR 28", eine schwe- 
dische tetraploide Ztichtung, deren Korngr613e in 
Abb. i mit der norwegischen Sorte ,,Molstad" in Ver- 
gleich gesetzt wurde. In der Reihenfolge der Sorten, 
die nach fallendem TKG angeordnet sind, ist eine her- 
kunftsm~tBige Beziehung zum TKG nur bei den kana- 
dischen Soften ,,Dollard", , ,Ottawa" und ,,Redon" zu 
vermuten, da diese in der HOhe des TKG ann~thernd 
gleiche Werte aufweisen. Die nordischen Ziichtungen 
zeigen hohe, mittlere und geringe TKG ; eine ahnliche 
Verteilung liegt bei den deutschen Zucht- und Land- 
sorten vor, so dab ein Einflug der nord- und mittel- 
europaischen Herkunft auf die Ausbildung der Korn- 
grSge nicht nachzuweisen ist. Die zahlreichen Unter- 
suchungen yon STEBI.ER und VOZKA~T (44) ergaben 
ftir italienische und nordamerikanische Herkiinfte ein 
niedriges TKG. Die Ergebnisse der kanadischen 
Zuchtsorten und der USA-Herkunft ,,Kenland" in 
Tabelle I diirften mit den genannten Untersuchungen 
iibereinstimmen. Bei den 6o untersuchten Mustern 
verteilten sich die TKG folgendermaBen auf die ein- 
zelnen Gewichtsklassen (oben, nebenstehend). 

Infolge der Hgufigkeit des Ausdruckes ,,Tausend- 
korngewicht" wird dieser mit TKG abgekiirzt wiederge- 
geben. 

Bei den KorngrSBen w~n 1, 7 und 1,8 g liegt die 
grfBte Hiufigkeit der untersuchten Muster, was aus 
dem durchschnittlichen TKG von 1,77o g hervorgeht. 

I Anzahl der % der 
Gewiehtsklasse Muster Gesamtzahl 

! 
I, 3 g [ 2 3,3 
1,4 g [ 2 3,3 
1,5 g 9 15,o 
1,6 g 7 I t ,6 
1,7 g I4 23,6 
1,8 g ] 12 20 ,0  

1,9 g t 8 I3, 3 
2,0 g 5 8,3 

fiber 2,i g i 1,6 

Die Variationsbreite des TKG betragt bei den vor- 
l iegemen Untersuchungen 1,288 bis 2,546 g. NOBBE 
(33) stellte bei der Untersuchung yon 335 Mustern eine 
Variationsbreite yon 1,138 bis 2,078 g mit einem mitt- 
leren TKG yon 1,599g lest; demgegenfiber teilt 
SETTEGAST (4 o) ein mittleres TKG yon 1,68I g (135 
Muster) mit, w~hrend JENSSEN (23) ZU h6heren Werten 
gelangt : 

I Anzahl der 
Jahr Iv[ust er Mittleres TKG 

�9 875 ] 237 1,786g 
:~876 ] 772 1,736 g 
i877 284 1,96o g 

Die bei den zitierten und bei den vorliegenden Un- 
tersuchungen festgestellten Schwankungen in der 
Hfhe des TKG Iinden ihre Ursache teilweise in den 
eingangs erwahnten modifikativen Faktoren. Ich neige 
jedoch zu der Auffassung, dab durch die ziichterische 
Bearbeitung auch die KorngrfBe unbeabsichtigt bei 
einigen diploiden Formen auf eine sorteneigene Basis 
gestellt sein kann. Es diirfte daher lohnend erscheinen, 
in der Samenkontrolle neben den iiblichen Keimf{ihig- 
keits- und Reinheitsuntersuchungen auch TKG-Be- 
stimmungen durchzuftihren. Als Berechtigung dieser 
MaBnahme m6chte ieh auf die grogen Schwankungen 
in der KorngrSl3e hinweisen, die bei der Festsetzung 
der Aussaatmenge eine Beriicksichtigung des TKG er- 
fordern. 

Im Hinblick auf eine Sortenechtheitskontrolle sei 
nocherwghnt, dab BeGI~ und JBNS~N (3) Reihenunter- 
suchungen an Rotklee-Jungpflanzen im 3 bis 5-Blatt- 
stadium durehiiihrten. Hierbei erwiesen sich die Blatt- 
flecken und das Vorkommen yon Anthozyan als un- 
sichere Merkmale, w~thrend die Behaarung des Blatt- 
stieIes bei Anzucht der Pflanzen im Gewgchshaus unter 
Hinzuziehung einer ,,MaBprobe" als brauchbar befun- 
den wurde. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dab die hier ge- 
zeigten Schwankungen im TKG beachtlich sind. Als 
Ursachen k6nnen die Herkunft und modifikative Fak- 
toren in Frage kommen, wghrend ein Nachweis fiber 
eine genetisch bedingte KorngrSge nur bei den poly- 
ploiden Ziichtungen erbracht werden konnte. Die an- 
fangs behandelte Samenfarbe ist yon tier Ziichtung als 
Selektionsmerkmal nicht berticksichtigt worden. 

Weif~klee. 
(Trifdium re~e~cs L.) 

tn  tier systematischen Einordnung der Weif~ktee- 
Formen herrscht im allgemeinen keine Einigkeit. Ich 
schliel3e reich der yon BEIr (I) beschriebenen Klas- 
sifizierung an, der sich im wesentlichen an ERITI-I (6) 
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h~It. Dieser systematischen Einordnung liegen die 
morphologischen Merkmale und physiologischen Ei- 
genschaften der fik die Landwirtschaft wichtigsten 
Weigkleeformen zugrunde. Demnach sind bei Tr/f0- 
lium repel~s L. var. sylvestre ALEF. folgende Formen zu 
unterscheiden : 

a) forma micr@hylIu~n, englisch Wild White Clover, 
,,kleinbl~ittriger wilder Weil3klee" nach BECKER 
(i), 

b) forma giga~teum, Lodi-, Lodigiano- und Ladino- 
Formen, 

c) forma culture, enth~lt Kultursorten, die ERITH 
(6) zur f. holl~dicum, dem holBindischen WeiB- 
klee, rechnet und die vorwiegend mittel- und 
nordeurop~ischen Ursprungs sein diirften. 

Zwischen diesen Formen 
bestehen morphologisch er- 
hebliche Unterschiede, die 
durch Untersuchungen yon 
~ ' R U W I R T H  ( I 2 ) ,  E R I T H  (6), Sorte bzw. Herkunf t  

BOEKHOLT, I-IEUSER und 
KONEKAMP (2), RUDORF 
(38), BECKER (I) und ande- Lodi 
ren Autoren herausgestellt Mors6 

Wild White 
wurden. Hierbeiwurde stets Mittel-Europ~isch 
auf die samenkundliehe Amerikaniseh 
Unterscheid ungsmSgliehkeit 
hingewiesen, da die Korngr613en der oben erw~ihn- 
ten Formen deutliehe Unterschiede sufweisen Der 
,,Wild White Clover" ist kleinbl~ttrig und hat eine ge- 
rlnge KorngrSl3e, demgegeniiber zeigt der kleink6rnige 
Lodi-WeiBklee eine erhebliche BlattgrSBe und Rasch- 
wfichsigkeit. Der d&nisehe ,,Mors6"-WeiBklee ist wie- 
derum kleinbl~ittrig und hat ein hSheres TKG. In 
Tabelle 2 sJnd die Untersuchungsergebnisse mehrerer 
Autoren fiber die Korngr6ge der verschiedenen WeiB- 
kleeformen zusammengestellt, aus der im wesentlichen 
eine lJbereinstimmung der Angaben hervorgeht. 

Die unterschiedliehen Korngr6Ben der schwedischen 
Sorte , ,Robusta" und der nordamerikanisehen IIer- 
kunft ,,Louisana" sind in Abb. 2 zueinander in Ver- 
gleich gesetzt. 

Die Ergebnisse der vorgenommenen Untersuchungen 
an verschiedenen Zuchtsorten und Herkfinften sind in 
Tabelle 3 wiedergegeben. Hieraus ist zu ersehen, dab 
das h6chste TKG die schwedischen Sorten ,,Robusta" 
und ,,Nora" aufweisen. Es folgen eine englische Z~ch- 
tung ,,Giant White" und der grOl3te Teil der d~ni- 
schen Zuchtsorten. Durch mittlere TKG zeichnen sich 
neuseel~indische, teilweise dfinische, finnische und eng- 
lische Ziichtungen aus. Letztere stehen bereits an der 
unteren Grenze der TKG, die durch die Lodi- und Wild 
White-Formen gebildet wird. Die d{inische Lodi- 
Otofte-Z/ichtung und die amerikanisehe Ladino-Form 
weisen h6here TKG als die Originalformen auf. Auf 
diese Tatsaehe wies schon F~UWlRTH (II) hin, der be] 
dem Naehbau von ,,Trifoglio bianco Lodigensis" und 
,,Colossal Ladino" ein h6heres TKG Ieststellte als bei 
dem Originalsaatgut. AuBer dieser Erscheinung konn- 
ten der genannte Autor ( I I ) ,  PREYIER (36) und JENs- 
SEN (23} mitteilen, dab die gelben, hellbraunen und 
braunen Weigkleesamen eine untersehiedliche Ten- 
denz in der Korngr613e und in der Keimffihigkeit auf- 
weisen. Bei der Betraehtung des vor]iegenden Mate- 
rials konnten keine sortenm~Bigen Untersehiede in der 
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Samenfarbe beobachtet werden. Es diirften hier ana- 
loge Verh~tltnisse zum Rotklee vorliegen, bei dem eben- 
falls die Samenfarbe als Selektionsmoment unberaek- 
sichtigt geblieben ist. 

Die Unterscheidung der , ,Wild-White"-Formen yon 
den Kultursorten der f. culture l&Bt sich an Hand der 
Korngr6f3e, wie aus Tabelle 3 hervorgeht, nur in ex- 
tremen FSllen vornehmem AuI Grund der Unter- 
suchungen von GUIGNaRD (I7) und MIRA~DE (28, 29) 
entwickelte PETtIYBRIDGE (34) eine Keimlingsmethode, 
die mit einiger Sicherheit beide Formen unterschciden 
l~13t. Der ,,Wild White", die wilde kleinbl~ittrige Form 
des Wei/3klees, enth~lt im Gegensatz zu den grol3blgtt- 
rigen Kulturformen cyanhaltige Glukoside, die naeh 
Hydrolyse Blaus~ure (HCN) in Freiheit setzen. Diese 
kann mit Hilfe der Pikratpapiermethode nach GoIG- 

Tabelle 2. Die TKG vo~z Weiflklee/orr~e~ ~a6h verschiede~e~ Autoren. 

FEUWIETH 

0,46 --0,52 

0,656 

Tausendkorngewicht  in g 

BOEKHOLT, 
HEIISER~ 
KONEKA~p 

0 , 5 2  
o,83 
o,63 

o,65--o,79 

STEBL]~K u, 
VOL~I%T 

0,5--~ 

o,657 
o,6o8 

NARD nachgewiesen werden. 

U~tA~N GE~D~S 

0,50 --0,52 0,59 - -o ,6I  
0,83 o,71 --0,76 

- -  o ,59--o ,64 
0,65 --0,86 o,58 --0,73 

0,60 0,43 --0,46 

Die Methode gew&hrt 
keine absolute UnterscheidungsmSgliehkeit in jedem 
Falle, und doch gestattet sie bei negativem Unter- 
suchungsbefund - -  wie MUNN (3 o) betont --- den 
SchluB, dab es sich in diesem Falle r.dcht um Wild 
White Clover handelt. Sollte der Verdacht auf Saat- 
gutvermischung vorliegen, so ist dutch ein r mm-Sieb 

Abb. 2. Die unterschiedliche Korngr6fle der Sorte , R o b u s t a "  (links) 
und der Herkunft  , ,Louisana"  (rechts) yon Tri/olium repe~*s (2-fach) 

eine Trennung der KorngrSgen herbeizuffihren. Diese 
k6nnen dann einzeln einer HCN-Untersuchung unter- 
zogen werden. 

Das Vorhandensein und das Fehlen von cyanhal- 
tigen Glukosiden wurde ffir genetische Untersuchungen 
an WeiBk]ee yon WII.LlalV~S (46) und ERITH (7) ver- 
wandt. 

Zusammenfassend ist mitzuteiJen, dab aus der Un- 
tersuehung von 37 Mustern eine Variationsbreite ffir 
das TKG von 0,430 bis 0,859 g und ein mittleres TKG 
mit o,686 g ermittelt wurde. Die Unterschiede in der 
I{orngr6/3e sind betr~ehtlich und lassen sich, wie viele 
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Tabelle 3- U~tersuchuezgen i~ber die Hdhe des TKG verschiedener Sorten. ~nd Her- 
kiln/re yon Weifiklee (Tri fol ium repens). 

Sorte bzw. Herkunft 

Robusta 
Nora 
Giant White 
Mors6 
Dgnische Handelssaat 
Mors6 
f3tofte 
Adefa I v 
Lodi-Otofte I k & v 
MorsS-Bj6rndrup 
Mors6-Otofte I k 
Mors6- Otofte 
Landsberger 
Otofte I k & v 
N.Z. cert. White Clover 
Smalbladet Pajbjerg I v 
Tammisto 
S. 1oo Big White Clover 
S. I84 Wild White Clover 
White Clover 
Ladino 
Wild White Clover 
S~chsische Landsorte 
Louisana 

Herkunftsland 

Schweden 
Schweden 
England 
Deutschland 
DSmemark 
Dgnemark 
Dgnemark 
Dgnemark 
Dgnemark 
D~nemark 
D~nemark 
D~nemark 
Deutschland 
D~nemark 
Neuseeland 
D~nemark 
Finnland 
England 
England 
England 
USA 
England 
Deutschland 
USA 

Tausendkorngewicht in g 

Min. Max. 

o,812 0,859 
0,805 0,834 
0,77 ~ 0,823 
0,773 0,800 
0,765 0,789 
0,750 0,760 
0,747 0,764 
0,730 0,755 
0,725 0,750 
0,720 o,75o 
o,716 0,748 
o,71o 0,74 ~ 
o,712 0,73 ~ 
0,689 o,718 
o,665 0,750 
o,675 o,714 
0,639 0,685 
o,612 0,650 
0,609 0,645 
0,605 0,630 
o,59o o,615 
0,595 o,61o 
0,583 o,615 
o,43 o 0,465 

Mittel 

0,829 
o,815 
0,803 
0,790 
0,775 
0,755 
0,75 ~ 
o,744 
o,738 
0,733 
o,732 
0,725 
o,721 
0,704 
o,69o 
o,688 
o,66o 
o,645 
0,623 
o,618 
0,6o3 
0,602 
o,59o 
o,477 

Tabelle 4. Untersuchu*zgen i~ber die H6he des TKG verschiedener Zuchtsorten u~r 
Herhi~n/te yon Inkarnatklee (Tri /ol ium i~carnal~m). 

Sorte bzw. Herkunft 

Early Red 
Trifle inearnat 
Neumgrkische Landsorte 
Badischer 
Heuser's 
Niederrheinischer 
Inkarnatklee 

Herkunftsland 

England 
Frankreieh 
Deutschland 
Deutschland 
Deutschland 
Deutschland 
Ungarn 

Tausendkorngewicht in g 

Min. 

4 , 0 I I  

3,491 
3,525 
3,375 
3,373 
3,128 
2,536 

Max. Mittel 

4,043 4,025 
3,612 3,55 o 
3,552 3,538 
3,496 3,439 
3,4o4 3,393 
3,313 3,28o 
2,698 2,626 

Tabelle 5. Untersuchungen i~ber die H6he des TKG versohiede~zer Sorte~ und Her- 
kiinfte yon Schwedenklee (Tri /ol ium hybridum). 

Sorte bzw. Iterkunft  

Weibull's Tetra 
Oseherslebener Neuziichtung 
Neum~rkische Landsorte 
Thtiringer Landsorte 
Alsyke 
Canadian Alsyke Clover 
Tammisto 
Wtirttemberger Alb 
~tofte 

Herkunftsland 

Schweden 
Deutschland 
Deutschland 
Deutschland 
Schweden 
Kanada 
Finnland 
Deutschland 
Dgnemark 

Tausendkorngewicht in g 

Min. Max. Mittel 

1,193 
0,753 
0,729 
0,725 
0,705 
0,685 
o,666 
o,671 
0,626 

1,321 1,285 
0,799 0,777 
0,773 0,757 
0,775 o,75o 
0,738 0,725 
0,744 0,702 
o,714 0,693 
0,709 0,687 
0,685 0,654 

Tabelle 6. Untersuchuqcgen i~ber die Hdhe des TKG verschiedener Sorten und Her_ 
M~n[te yon Steinhleevarietdten ( Melilotus speo.). 

in g 
Sorte haw. Herkunft  Herkunftsland 

Mittel 

Sweet Clover 
Arctic 
Bokharaklee 
ttubam 
Melana 
Sweet Clover SPP 
Evergreen 
Hubam 
Steinklee 
Madrid 
Brandon Dwarf 

Neuseeland 
Kanada 
Deutschland 
t<anada 
Kanada 
England 
USA 
USA 
Deutschland 
USA 
Kanada 

Tausendkorngewicht 

tV[in. Max. 

2,285 2,350 
2,178 2,258 
1,968 2,o2I 
1,921 1,978 
1,85o 1,903 
1,825 1,875 
1,752 1,806 
1,741 1,811 
1 , 5 7 8  1 , 6 6 3  
1 ,551  1 , 6 3 2  
1,577 1,614 

2,257 
2,210 

1,989 
1,952 
1,876 
1,85 ~ 
1,776 
1,774 
1,625 
1,6o9 
1,588 

Autoren fibereinstimmend berich: 
ten, gr613tenteils auf genetisch be- 
dingte Merkmale der einzelnen 
Weil3kleeiormen zurfickifihren. Der 
EinfluB der Herkunft wird an dem 
Beispiel der Lodi-Originale und 
deren Anbau unter anderen Um- 
weltbedingungen zum Ausdruck 
gebracht, Die Samenfarbe ist ffir 
die praktische Zfichtung wie beim 
Rotklee ohne Bedeutung geblieben. 

t)brige Kleearten und Luzerne. 

Das Material der irn folgenden 
Tell beschriebenen Kleearten war 
nur in geringem Umfange vor- 
handen, so dal3 nur kurze Mittei- 
lungen fiber die Ergebaisse der ein- 
zelnen Arten gegeben werden k6n- 
nen. Als Ursache hierffir mag 
geltend gemacht werden, dab der 
Rotklee und der Weil3klee neben 
der Luzerne gr6Bere Bedeutung 
gewonnen haben als die im folgen- 
den zu behandelnden Arten. 

Die Samenfarbe vom I n k a r -  
n a t kl  e e (Tr i fo l ium incarnatum) 
war bei den untersuchten Mustern 
gelb bis gelbbraun. Lediglieh die 
,,Neumiirkische Landsorte" zeigte 
eine Mischung yon gelben und rot- 
braunen Samen. Eine Herausstel-. 
lung der in der Literatur beschrie- 
benen Varietliten mit bestimmten 
Samenfarben dutch die Ztichtung 
konnte nicht festgestellt werden, 
eine Tatsache, auf die bereits HE> 
~ISCI-I (20) hinweist. 

Ebenfalls ist eine Berficksichti- 
gung der Samenfarbe im Hinblick 
auI ein h6heres Korngewicht und 
eine bessere Keimfiihigkeit, wie 
dies PREYER (36) herausstellte, 
nieht in der Zfichtung erfolgt. In 
Tabelle 4 sind die an dem vorliegen- 
den Material erzielten Ergebnisse 
wiedergegeben, tlierbei konnte 
eine Variationsbreite ffir das TKG 
yon 2,536 bis 4.043 g und ein mitt- 
leres TKG yon 3,413 g bei I2 
Mustern ermittelt werden. Die 
TKG der deutschen Zucht- und 
Landsorten bewegen sich allgemein 
im Mittelfeld der Werte, w~ihrend 
eine ungarische Herkunft sich im 
TKG deutlich absetzt. 

Die untersuchten Muster yore 
S e h w e d e n k l e e  (Tr4folir hy- 
bridum) setzen sieh vorwiegend aus 
Landsorten zusammen. In Tabelle 5 
sind die Untersuehungsergebnlsse 
wiedergegeben, aus denen eine 
Variationsbreite fiir das TKG yon 
o,626 bis 1,32i g und ein inittleres 
TKG yon o,768 g hervorgeht. 
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NOBBE (33) gelangte bei der Untersuchung von 45 
IVlustern zu einer Variationsbreite yon o,446 bis o,8oo g 
und zu einem mittleren TKG ,:on o,628 g. 

In Tabelle 5 weist die schwedische tetraploide Sorte 
,,Weibull's Tetra"  das hSchste absolute Gewicht auf, 
w~hrend die fibrigen Zucht- und Landsorten nur ge- 
tinge Unterschiede in der HShe des TKG zeigen. In 
Abb. 3 sind die I(orngr613en der Soften ,,Weibull's 
Tetra" und ,, Otofte" zueinander in Vergleich gesetzt, 
~hnlich wie bei dem tetraploiden Weidelgras und dem 
tetraploiden Rotklee zeichnen sich auch hier die KorH- 
gr6genverh~ltnisse deutlich ab. 

Die Variet~iten des S t e i n k l e e s  (Melilo~us albus 
und M. officisalis) haben in Deutschland nicht die Be- 
deutung als Futterpflanzen und Bodenbefestigungs- 
pflanzen erlangt wie in Nordamerika. Es erscheinen 
daher in Tabelle 6 vorwiegend Sorten und Herktinfte 
aus Kanada und USA. Bei der Untersuchung yon 14 
Mustern konnte eine Variationsbreite ftir das TKG von 
1,577 bis 2,350 g und ein mittleres TKG von 1,892 g 
festgestellt werden. Ohne Zweifel dtirffen, wie aus 
Tabelle 6 ersichtJich ist, sorteneigene KorngrfBen bei 
der Formenftille des Steinklees vorliegen, zu deren 
Nachweis ein grSLleres Material notwendig w~re. 

Von den drei Luzerne-Species, Medicago sativa, 
M. media und M. falcata ist allein letztere als landwirt- 
schaftlich unbedeutende Form auf Grund ihres geringe- 
ren TKG von den anderen Species zu unterscheiden. 

Die Samenfarbe und 4orm bieten nach SCHAEF- 
FI.ER (39)  und LIEBER (26) keinen Anhalt zur 
UnterschMdung der Variet~iten 
Medicago media und M. sativa. 
Die Untersuchungen an dem 
vorliegenden Material erbrachten 
ein analoges Ergebnis. FRUWlRTH 
(I4) und PREYEI~ (36) stellten 
ftir hellsamige Formen ein hSheres 
Einzelkorngewicht und eine bes- 
sere Keimf~ihigkeit lest, die j edoch 
analog zum Rot- und WeiBklee 
nicht als Selektionsmomente in 
die Ztichtung eingeffihrt wurden. 

Die H6he des TKG unterliegt 
beachtlichen Schwankungen, auf 
die SCHAErFLER (39) und STXI~- 
LIN (42) hinweisen. Der letzt- 
genannte Verfasser konnte bei 
der Untersuchung yon Thtiringer 
Herkiinften eine Variationsbreite 
fiir das TXG von 1,5o bis 2,35 g 
Ieststellen, wobei ein Muster sogar 
die extreme HShe yon 2, 7 g er- 
reichte. In Tabelle 7 sind die 
Ergebnisse wiedergegeben, die bei 
der Untersuehung yon 12 Soften 
und Herktinften mit 22 Mustern erzielt wurden. Es 
ergab sich eine Variationsbreite ftir das TKG von 
1,521 bis 2,350 g und ein mittleres TKG yon 1,99o g. 

SCHAEFFLER (39) gelangte zu dem SehluB, dab sich 
die Medicago media- yon den M. s~tiva-Herktinften in 
der H6he des TKG nicht unterscheiden lassen. Die 
Untersuchungen von STXHLIN (42) an Thtiringer Her- 
k~nften zeigen, dab innerhalb e i n e r  Flerkunft 
Schwankungen in der gleichen HShe vorkommen, wie 
sic an dem vortiegenden Material v e r s c h i e d e n e r  
Sorten und t-Ierktiafte festgestellt werden konnten. 

Beim G e 1 b k l e e (Medicago lu~ulina) zeigten sich 
(Tab. 8) relativ geringe Schwankungen in der H6he 
des TKG. Die Untersuchung von drei Herktinften und 
einer Zuchtsorte mit 14 Mustern ergab eine Variations- 
breite ftir das TKG yon 1,745 bis 2,Oll g und ein mitt- 
leres TKG von 1,854 g. 

Abb. 3. Die untersehiedliehe KorngrSl3e der Sorten ,,Weibulls Te t ra"  
(reehts) und , ,Otofte" (links) yon Trifolium hybridum (~-fach). 

Schlul~betrachtungen. 
In der vorliegenden Arbeit wurde das absolute Ge- 

wicht (TKG) und die Samenfarbe der wichtigsten 
Klee- und Luzernearten und ihrer Sorten einer n~heren 
Untersuchung unterzogen. 

Tabelle 7. Uete7suchusgen iiber die Hdhe des TKG verschiedeser Sorten usd 
Herki~/le yon Luzerne (Medicago s~tiva bzw. media). 

Sorte bzw. Herkuni t  

Luzerne 
Ladak 
Ostsaat 
Luzerne flamande 
Provence 
Ile de France 
Grimm 
Pornitzer 
Viking 
Altfr~nkische 
Thfiringer Landsorte 
Luzerne 

Herkunfts land 

Neuseeland 
]~anada 
Deutschland 
Frankreich 
Frankreich 
Frankreich 
Kanada 
Deutschland 
Kanada 
Deutschland 
Deutschland 
Indien 

Tausendkorngewicht  in g 

l~tJ tl. 

2,~96 
2,:85 
I,~73 
I,C~54 
I , C 2 5  
I , (  18  
I,( 2 9 
I,~47 
i,~ 28 
1,776 
1,66o 
1 , 5 2 1  

Max. I~ittel 

2,340 2,325 
2,35o 2,315 
2.196 2,o94 
2 , 1 0 1  2 , O 1 0  
2,029 1,988 
2,020 1,983 
1,978 1,962 
1,943 1,887 
1,883 ]:,852 
1,834 1,81o 
1,785 1,699 
1,6o9 1,562 

Tabelle 8. Unlersuchunge~r iiber die Hdhe des TKG bei Gelbklee (Medicago lupuli~a) 

Sorte bzw. t te rkunf t  

Gelbklee 
Engl. Trefoil 
SchSndorfer 
Thfiringer Landsorte 

Herkunftsland 

Schweden 
England 
Deutschland 
Deutschland 

I Tausendkorngewicht  in g 

Min. Max. Mittel 

1,974 2,oi1 1,989 
1,725 2,050 1,896 
1,848 1,877 1,862 
1,745 1,8o9 1,776 

Im Flinblick auf die Samenfarbe konnte festgestellt 
werden, da/3 die in der Literatur vorliegenden Ergeb- 
nisse tiber die Vererbung der Samenfarbe und tiber die 
Beziehungen zwischen der Samenfarbe, dem Samen- 
gewieht, der Keimf~higkeit und der Wtichsigkeit der 
Jungpflanzen in der praktischen Ztichtung keine Aus- 
wertung erfahren haben. Als Ursachen hierftir m6gen 
geltend gemacht werden, dal3 diese samenkundliehen 
Merkmale in der Ztichtung keine Beziehungen zu den 
Leistungseigensehaften einer Futterpflanze aufweisen, 
zumal teilweise widerspreehende Ergebnisse in der 
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Literatur mitgeteilt werden. Als weiterer wichtiger 
Gesiehtspunkt ware anzuffihren, dab der Aufwand 
derartiger Ziichtungsarbeiten in einem Mil3verhgltnis 
zu den zu erwartenden Leistungen stehen dfirfte. Der 
wirtschaftlich schwere Stand der Futterpflanzenzfich- 
tung zur Zeit der Verdffentlichung der zitierten Unter- 
suehungsergebnisse gestattete der Zficbtung nicht, 
kostspielige Arbeiten mit fraglichen Resultaten zu 
unternehmen. Die Beurteilung der Leistungseigen- 
schaften einer Futterpflanze an Hand yon samen- 
kundlichen Merkmalen ist auch heute nicht mdglich; 
allein die mehrjiihrige Leistungspriifung entscheidet 
fiber den Wert einer Zfichtung. 

Die eingangs gestellte Frage, ob durch die Erstellung 
yon Zuchtsorten mit verschiedenen Nutzungsrich- 
tungen ein EinfluB auf die Ausbildung der Korngrdge 
ausgefibt wird, ist verneinend zu beantworten. Es 
konnten keine Unterschiede im TKG bei Frfih- und 
Spiitkleeformen nachgewiesen werden. Demgegenfiber 
zeichneten sich die untersuchten tetraploiden Zucht- 
sorten dureh ein hohes TKG aus. Hiermit wird das 
Ergebnis der Untersuchung einer tetraploiden Zach- 
tung yon Lolium perenne (16) best~itigt. Die bei den 
Weigkleeformen festgestellten Unterschiede in der 
HShe des TKG weisen auf eine Best~itigung der in der 
Literatur angegebenen Merkmale hin. 

In Tabelle 9 sind die hier erzielten Untersuchungs- 
ergebnisse zusammengefaBt. Aus dieser Zusammen- 
stellung gehen die beachtlichen Schwankungen inner- 

Tabelle 9. Ulctersuchungsergebnisse i~ber die Grdfie der Schwankungen im 
TKG der wioMigste~ Kleearte~ und tier Luzer~e. 

Ar t  

Tri/olium pratense 
Tri/olium repens 
Tri/olium hybridum 
Trifo~ium incarnalum 
Medicago sativa bzw. 

media 
Medicago lupulina 
Melilotus spe& 

Anzahl I 
der 

Muster 

6o 
37 
X2 
I 2  

22  

I4 
I4 

1 ,288  
0 , 4 3 0  
0 , 6 2 6  
2 , 5 3 6  

1 , 5 2 I  
1,745 
1,55I 

Tausendkorngewicht in g 
Min. l~ax. 

2,546 
o,859 
1 , 3 2 I  
4,043 

2,34 ~ 
2 ,OI1  
2,350 

Mittel 

1,77o 
0,686 
o,768 
3,413 

1,99 ~ 
1,854 
1 , 8 9 2  

halb der einzelnen Arten deutlich hervor. Bei den 
wichtigsten Kleearten, Trifolium pratense und Trifo- 
Iium re15ens, erreichen die Schwankungen annghernd 
ioo %. Die bei Trifolium hybridum zu verzeichnenden 
I I I  % werden durch das hohe TKG der tetraploiden 
Sorte ,,Weibull's Tetra" verursacht, das etwa 60% 
fiber dem errechneten Mittdwert ffir Trifolium hybri- 
dum liegt. Es dfirfte in diesem Rahmen die Frage zu 
stellen sein, ob man die in der Korngr613e extrem 
hohen, polyploiden Formen in die Berechnung des 
mittleren TKG einer Art einbeziehen soll, da hierdurch 
der mittlere Wert eine nicht unwesentliehe Erh6hung 
erfgthrt, oder ob eine Trennung von diploiden und 
pdyploiden Sorten angebraeht erscheint. M. E. sind 
ftir die Praxis polyploide Formen gesondert zu kenn- 
zeichnen, was gr6gtenteils bereits durch die Sorten- 
benennung geschieht, und die Angabe eines mittleren 
TKG mfigte in Zukunft nach diploiden und poIy- 
ploiden Sorten getrennt vorgenommen werden, sofern 
sich letztere in gr6gerem Mage durchsetzen. 

Ffir die praktische Landwirtschaft gewinnen diese 
Schwankungen im Hinblick auf die anzuwendende Aus- 
saatmenge besondere Bedeutung. Rechnet man z. B. 
ffir Rotklee nach CAt'UTA (4) etwa I.O00 Samen je m 9', 

die z. B. bei einer Sorte 1,6 g, bei einer tetraploiden 
Form dagegen 2, 4 g wiege~}, so wfirden die Aussaat- 
mengen ffir die genannten Soften 16 bzw. 24 kg/ha be- 
tragen. Da es jedoch nur wenige Praktiker geben 
dfirfte, die eine TKG-Bestimmung vornehmen, wiire 
die bereits erwiihnte Anregung in die Tat umzusetzen, 
dab bei der amtlichen Saatgut-Untersuchung neben 
der Keimfiihigkeit und der Reinbeit die Bestimmung 
des TKG vorgenommen wfirde. Hierdurch wird der 
Praxis eine wesentliche Hilfe geleistet. 

Um am Schlul3 meiner Ausffihrungen auf die Soften- 
diagnose an Hand der Korngr6Be zu kommen, ist fest- 
zustelien, dab die tetraploiden Zfichtungen genfigend 
gesicherte Werte in der Hdhe des TKG aufweisen, um 
zur Sortenkennzeichnung herangezogen zu werden. 
Solange diese Formen innerhalb einer Art im geringen 
Umfange vorliegen, ist die namentliche Bestimmung 
einer Sorte leicht. Wenn jedoch durch die Zfichtung 
nine grdgere Anzahl polyploider Sorten einer Art er- 
stellt wird, so diirfte an Hand der Korngrdge nur der 
Schlug m6glieh sein, dab es sich um eine polyploide 
Form handeln kann. Bei Weigklee (Trifolium repens) 
gestattet die Differenzierung der formeneigenen Hdhe 
des TK G  eine Sortendiagnose, weim man die Wirkung 
yon modifikativen Faktoren im Auge beh~tlt. Eine 
Sortenkennzeichnung durch die HShe des TK G  dfirfte 
mit Ausnahme der polyploiden Soften und der Weig- 
kleeformen naeh dem augenblicklichen Stand der 
Zfichtung nicht mdglich sein. 

Zusammenfassung. 
Es wurden Sorten fdgender Arten 

Schwankungen 
in % vom auf die Samenfarbe und die Hdhe des 
Minimum Tausendkorngewichtes untersucht : 

97,6 Rotklee (Trif01iurn pratense) 
99,8 Weifiklee ( Tr!f olium r epens ) 

I I I,O Inkarnat klee (Trifolium incarnatum) 
59,4 Schwedenldee (Trifolium hybridum) 
53,8 Steinklee (Melilotus spec.) 
I5,2 Luzerne ( Medicago media u.M.sativa) 
5 I'5 Gelbklee (Medieago lupulina). 

Hierbei konnte folgendes festgestellt werden: 
I. Die Samenfarbe bietet keinen Anhalt zur Sorten- 

unterscheidung, da dieses Merkmal in der praktischen 
Zfichtung unberficksichtigt bleibt. 

2. Das absolute Gewicht einer Art unterliegt be- 
tr~ichtlichen Schwankungen, die teilweise IOO% vom 
Minimum erreichen oder fiberschreitem 

3. Die Frfih- und Spiitkleeformen von Trifolium 
pratense lassen sich nicht durch die H6he des TKG 
unterscheiden. 

4. Die Weil3kleeformen weisen Unterschiede in der 
H6he des TKG auf, die zur Sortenkennzeichnung her- 
angezogen werden kdnnen. 

5. Die untersuchten tetraploiden Sorten zeichnen 
sich durch ein fiber dem Mittelwert der betreffenden 
Art liegendes TK G  aus. Dieses Merkmal kann vor- 
lgufig zur Sortendiagnose verwandt werden. 
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(Aus der Bayerischen Landessaatzuchtanstalt Weihenstephan.) 

Methodisehe Versuche zur Ermittlung von Resistenztypen 
bei Y- und Biattrollvirus an 26 Kartoffelsorten. 

Yon I 3 . . ' I ~ R 1 g N Z .  

Mit I Textabbi ldung.  

Die D u r c h f t i h r u n g  v o n  , , A b b a u v e r s u c h e n "  im  Fe ld ,  
d ie  nach  d e m  S c h e m a  v i r u s k r a n k e  R e i h e  - - g e s u n d e  
P r i i fungsso r t e  - - v i r u s k r a n k e  R e i h e  usw. ange leg t  
werden ,  wobe i  also d ie  P r f i fungsso r t en  in e inen  m 6 g -  
l i chs t  g l e i chhe i t l i chen  S e u c h e n h e r d  ges te l l t  sind,  zeigt  
uns d u r c h  den  so r t enwe i se  d i f f e r enz i e r t en  N a c h b a u  
R e s i s t e n z u n t e r s c h i e d e  zwischen  d e n  S o r t e n ' a u f .  Wi r  
k6nnen also mit dieser Art der Abbauversuche bei den 
zfichteriscben Arbeiten zweifellos Irtihzeifig ein Bild 
fiber die Widerstandsftihigkeit unserer Zuchtst~imme 
gewinnen. Die ermittelten Resistenzeffek~e sind abet 
f i ir  ein z t ich te r i sches  F a c i t  k a u m  r o l l  bef r ied igend ,  da  

ledigl ich  d ie  R e s i s t e n z a u s w i r k u n g e n ,  n i ch t  abe r  die  
Ursachen ,  d ie  ev t l .  auch  k o m p l e x e r  A r t  sein k6nnen ,  
e r ran t  werden .  So n e h m e n  RUI)ORF und R o s s  (6) 
neben  d e m  haup t s i i ch l i ch  fiir das  X-Vi ru s  b e d e u t u a g s -  
vo l len  R e s i s t e n z t y p  de r  l J b e r e m p f i n d l i c h k e i t  auch  ftir 
d a s  Bla t t ro l l -  und Y-Vi rus  e ine  R e s i s t e n z a u f g l i e d e r u n g  
in vor l~uf ig  d re i  T y p e n ,  In fek t ions re s i s t enz ,  Ver-  
m e h r u n g s r e s i s t e n z  und  Vek to r r e s i s t enz ,  an.  Wi r  se lbs t  
h a b e n  auf  Grund  fr f iherer  V e r s u c h s a r b e i t e n  (i ,  2, 3) 
ebenfa l l s  sowohl  e ine  I i l f ek t ions re s i s t enz  als auch  eine 
V e k t o r r e s i s t e n z  v e r s c h i e d e n e r  S o r t e n  als gegeben  an-  
genommei1.  


