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Je ausschlieBiicher sich die Ztichtung ausgefeilter 
biometrischer Verfahren bedient, um Probleme der 
Weiterentwicklung bestimmter Wertanlagen zu 16sen, 
um so mehr sollte man nicht die einfachen Methoden 
und zfiehterischen M6glichkeiten aus den Augen ver- 
lieren, die vielfach unbeachtet  ,,am Wege" liegen. 
Eine solche ist z. 13. die vegetative Vermehrung des 
Hornklees. 

Als Anfang dieses Jahrhunder ts  die Kleeztichtung 
am Beginn ihrer Entwicklung stand, waren es W~ST- 
GATE und OLIVER, die bereits 19o 7 auf die Bedeutung 
der vegetat iven Vermehrung bei Tr i /o l ium pralense 
hinwiesen. 

Vor einigen Jahren  stieB Verf. bei Arbeiten am 
Hornklee auf die l~I6glichkeit der vegetativen Ver- 
mehrung des Hornklees. Zur Feststellung ihres 
zuchtmethodischen Wertes waren folgende Fragen 
zu beantworten : 

1. Wie verhalten sich die der basalen, medialen 
odor apikalen SproBregion ents tammenden Steck- 
linge hinsichtlich ihrer Bewurzelung, ihres Anwuchses 
und ihrer generativen Phase ? 

2. Welchen EinfluB haben das Alter (Verholzungs- 
grad) der Mutterpflanzen und die L~inge der Steck- 
linge auf die Ausbildung obiger Kri ter ien ? 

3- Unter  welchen Voraussetzungen beenden die 
Stecklinge noch im Anzuchtjahr die vegetative 
Phase ? 

II. Versuchsmethode 
Das Ausgangsmaterial ents tammte einer Gew~chs- 

hausaussaat yon Mitte Januar. Die Stecklinge wur- 
den auf einem Erdgemisch, bestehend aus 3 Teilen 
groben Sandes und 1 Tell normalen Gartenkompostes, 
in 5-cm-Erdt6pfen angezogen. Wie es sich erwies, 
bedarI der Steckling in den ersten 2t  Tagen der 
Anzueht einer reich]ichen Wasserversorgung; direkte 
Sonneneinstrahlung wirkt sich nachteilig aus. 

Der Schnitt  zur Loslgsung der Stecklinge vom 
Mutterorgan erfolgte unmittelbar  t ibe r  einem No- 
dium. 

III. Versuchsergebnisse 
Wie wir wissen, beruht  die vegetative Fortpflan- 

zung biologisch auf der Ausbildung eines Organes 
oder Organteiles zur selbst~indigen Pflanze. Sie 
erfordert  die Differenzierung der ruhenden Augen 
entweder in Wurzeln oder Sprosse; ihre Deter- 
minierung wird dutch Einwirkung unterschiedlich 
starker Wuchsstoffkonzentrat ionen ausgel6st. An 
den Schnittstellen, den Orten hoher Konzentrat ion,  
bilden sich die Wurzeln aus, und umgekehrt  kommen 
die SproBanlagen dort  zur Entfaltung, wo - -  bei 
strong polarer Wanderung des Wuchsstoffes - -  
zwangsliiufig niedrigere Konzentrat ionen herrschen. 

(Lot. corn. var. vulg. Koch) 
VOR ALFRED MAKUS 

Mit 3 Abbildungen 

Der in der obersten Blattachsel entspringende 
SproB wuchs in den Versuchen orthotrop empor;  das 
sonst iibliche plagiotrope Wachstum ist offenbar 
durch die Apikal-Funktion des obersten Sprosses 
aufgehoben. 

Einige Tage nach dem Schneiden der Stecklinge 
machten sich bei den der basalen und medialen 
Triebregion ents tammenden Stecklingen Welkeer- 
scheinungen bemerkbar;  die Apikal-Stecklinge hat- 
ten augenscheinlich einen gleichbleibenden Turgot. 
Diese Erscheinungen sind unter t3eriicksichtigung 
des stiirkeren Verholzungsgrades der unteren Trieb- 
regionen durchaus normal und erkl~irlich. 

~. Die  A n w u c h s n e i g u n g  
Im allgemeinen trieben etwa 3 Wochen nach dem 

Schnitt  die ersten Sprogembryonen aus, die Wurzel- 
anlagen wurden bereits einige Tage eher sichtbar. 
Es liel3en sich zwei grunds~itzlich voneinander ab- 
weichende Bewurzelungszonen erkennen: 

Zone I: Wurzelbildung erfolgt etwa 1--2 mm 
oberhalb der Schnittstelle 

Zone II :  Wurzelbildung erfolgt unmittelbar aus 
dem Wundkallus heraus. 

ldber die Anwuchsneigung, ausgedriickt in v. H. 
aller Stecklinge, sowie deren Verhalten hinsichtlich 
der Wurzelentwicklung gibt die Tab. 1 Auskunft. 

Zun~ichst ist festzustellen, dab die Anwuchsnei- 
gung um so gr6ger ist, je n~iher der Steckling der 
oberen Sproi3region entnommen wurde. 

Tabelle ~. Miltlercr Amvuchs der S/ecklinge, ihrr Be- 
wurzelun 'szonen, mittlere dnzahl und Liinge der WurzeM. 

An- ] ] Anzahl d. ]sek. W'urzeln 
Sprog- wuchs [ Zone ] prim. L/inge [ bei v. H. 

Wurzeln in em I d. SteM. region inv, H.] i i I + n  II proSt. 

i 221 I apikal 94 4 ~ ~ 58 6,o3 3,49 55 
medial 83 66 34 4,96 1,8o 38 
basal 58 t49 : 49 1,9o 1,3o 13 

Hinsichtlich der AnzahI der p r imiren  sowie sekun- 
d&ren Wurzeln und ihrer L~inge gilt das gleiche ; auch 
sie lassen sehr deutlich erkennen, in welch starkem 
Ausmag die Stecklinge qualitative Unterschiede be- 
sitzen. Das embryonal jiingere Gewebe der Apikal- 
stecklinge ist weitaus st~irker differenzierungsf/ihig 
als das homologe Gewebe der Medial- bzw. Basal- 
region. Sowohl hinsichtlich des Zeitraumes, in wel- 
chem die Wurzelbildung erfolgte, als auch der An- 
zahl der gebildeten Wurzeln pro Steckling waren die 
apikalen Stecklinge sehr deutlich iiberlegen. 

2. Das  A l t e r  de r  M u t t e r p f l a n z e  
Das Lebensalter der Mutterpflanze spielt hinsicht- 

lich der Anwuchsneigung um so weniger eine spiir- 
bare Rolle, je n~iher der apikalen Sprol3region der 
Steckling entnommen wird. Wie die Tab. 2 zeigt, 
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differiert i n n e r h a 1 b der Versuchsreihe gleichartiger 
Stecklinge das Anwuchsprozent  im allgemeinen nur 
geringfiigig, w~ihrend es z w i s c h e n  den einzelnen 
Versuchsreihen z. T. betr{ichtlich schwankt.  

Tabelle 2. 
! 

Alter d. Pflanze beim [ 
Schaitt zeitpu~kt d. I Steeklinge (Tage) Basal- 

]05 [ 71 
a45 I 76 2oo 88 
8 1 o  o *  

* total verholzt 

Anwuehs in v. H. 

Medial- Apikalsteekl. 

95 leo 
98 ]oo 
86 91 
93 lOO 

Typen  A und B zu; sie machen aufgrund ihrer krSd- 
tigen Wnrzelentwicklung noch raschere Wachs tums-  
fortschri t te  als die im iibrigen auch sehr gut wach- 
senden Steckl ingstypen C und D. 

Je mehr Bla t tmasse  ein Steckling mi tbekommt,  
um so schneller und kr/iftiger entwickelt  er sich. 
Das ist nach allem, was tiber die Produkt ion yon 
Wuchs- und Nihrs to f fen  bekann t  ist, auch nicht 
anders zu erwarten.  

Meinen prakt ischen Erfahrungen zufolge bietet 
eine m~igige Verholzung, wie sie etwa bei Pflanzen 
im Alter von ~2o bis 15o Tagen vorliegt, die relativ 
besten Erfolgsaussichten. Die erste Juni-Dekade er- 
wies sich im Hinbtick auf einen - -  noch im Anzucht- 
jahr erwtinschten - -  AbschluB der generat iven Phase 
als ein giinstiger Schnit tzei tpunkt .  

3. D ie  L a n g e  de r  S t e c k l i n g e  
Von besonderer Bedeutung ist die Feststellung, 

dab aus einem Blattsteckling (3teiliges Fiederblat t  
+ Blattstiel) eine sich krfif- 
tig und yell entwickelnde 
Pflanze zu ziehen ist. Aus 
dieser Tatsache resultiert 
somit eine starke vegeta- 
tive Vermehrungspotenz 
des Hornklees. 

Die Abb. 1 zeigt einen 
Blatt-Steckling im Alter 
yon 2o Tagen;  er zeichnet 
sich durch starke und zahl- 
reiche Wnrzeln aus, auf- 
fiillig ist auch die fKtchen- 
und volumenm~iBige Ver- 
grSBerung der Blattspreite.  
Die Abb. 2 stellt einen 
Blatt-Steckling mit  Bltih- 
ans~ttzen dar (Alter : 
66 Tage). 

Die sich in der Wurzel- 
Abb, 1. Blatt-Steekling von Lot ,  

co . . . . . .  it kr~iftiger Bewuraelung. bfldung d o c h  r e l a t i v  s t a r k  

unterscheidenden Steck- 
l ingstypen sind in der nachfolgenden Tab. 3 zu- 
sammengestellt .  Besondere Bedeutung kommt  den 

Tabelle 3. Die Liinge der Stecklinge und deren Ein/lufi 
au/ die Bewurzelung und de~ A~wuchs. 

Typ L~inge des Stecklings 

A 

B 

C 

]) 

E 

Blatt-Steckling 
mit 

1 Nodium 
+ 1 In'cernodium 
Blatt-Steckling 

mit 
1 Nodiuln 

2 Internodien 
mit Blgttern 

Blatt-StecMing 
ohne Sprof3teil 

1 Nodium q- 
Internodium, 
ohne Bl~ttter 

Mittl. Anzahl Mittl L~in~e [ Miftl, 
der gebildeten ~ :;; r ,~ i Anwuchsder ~er vvu zeta 

Wurzehl (era) ! Stecklinge 
(Stek.) I m v. H. 

7,45 3,32 lOO 

4,5 ~ 

4,71 

3 , 0 2  

4,61 leo 

3,23 loo 

2,74 leo 

1,99 2,49 73 

Abb. 2. Blatt-Steckling kurz vor Beendigung der vegeta(iven Phase~ 

4. D e r  B l f i h e i n t r i t t  be i  S t e c k l i n g s p f l a n z e n  

Die Bliihperiode einer Hornkleepopulat ion zieht 
sich normalerweise fiber 2, 5 bis 3 Monate bin;  in 
welch s ta rkem Ausmag dieser ausgedehnte Bliih- 
ablauf die Gewinnung yon hochkeimfiihigem, gut 
ausgereiftem Saatgut  erschwert,  ist jedem prakt i -  
schen Ziichter bekannt .  Auch hier bietet  sich die 
Stecklingsmethode als ein mSglicher Weg zur Er- 
zielung grSBerer Einheitl ichkeit  an. 

Es ist in diesem Zusammenhang einigermal3en 
wichtig zu wissen, w a r m  mit  dem Schneiden der 
Stecklinge begonnen werden muB, urn noch im An- 
zuchtjahr die Blfite und die Samenernte  der Steek- 
lingspflanzen erwarten zu k6nnen. 

Bei einer im GewXchshaus Anfang Februar  durch- 
gefiihrten Aussaat, yon deren Aufwuchs nach 16o Ta- 
gen Stecklinge geschnit ten wurden, t ra t  nach weite- 
ten 45 Tagen die Bliihphase ein. 

Tabelle 4. Der Bl~heinlritt bei Steckli~gsp/lanze~. 

Alter der Mutterpflanze beim 
Schneiden der StecMinge (Tage) 

Alter der Stecklinge bei Eintritt  
in die Bltihphase (Tage) 

Bltihbeginn bei v. H. der 
Stecklinge 

SproBregion 
aplkaI I medial I basaI 

i 

16o 16o 16o 

205 205 - -  

50 I 4,5 o 

Auch hier zeigen die embryonal  jiingeren Sprol3- 
teile gegenfiber den embryonal  ~tlteren ein s tark  
unterschiedliches Verhalten. W~ihrend sich bereits 
die H~ilfte aller Apikal-Stecklinge in der Bltihphase 
befand, konnten im gleichen Zei t raum nur 4,5 v. H. 
der Medial-Stecklinge und o,o v. H. der Basal-Steck- 
linge die generat ive Phase erreichen. 

Auf die Ursachen sell hier nicht n/iher eingegangen 
werden; sie w/iren bei der tells autonomen, tells 
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induzierten Natur  der bltihausl6senden Prozesse bier 
nicht erschSpfend zu diskutieren. Wir wollen hierzu 
abschlieflend nut  einige kurze Feststellungen treffen. 

Tabelle 5. Aussaattermin und Bli&eintritt 
bei Lot. corn. v. vulg. Koch, 

Lfinge tier 
Datum Btt~heintritt vegetativen 

der Aussaat am Phase (Tage) 

2o .  X .  
2. II. 

20. III. 
6. IV. 

26. IV. 

17. VI. 
16. VI. 
29. VI. 
24. VI. 
30. VI. 

239 
117 
lo 3 
79 
65 

Den Daten der Tabelle 5 ist zu entnehmen,  dab 
die vegetative Phase des Hornklees durch Kurztags- 
bedingungen eine Verlfingerung erf~ihrt. In welch 
starkem Umfange letztere eintritt ,  zeigt die Differenz 
yon 174 Tagen, die zwisehen den Extremwerten  der 
Tab. 5 liegt. Der Kurztag yon 8--1o Stunden hat  
keinen naehweisbaren EinfluB auf die Ausl6sung der 
Bliihphase, dagegen wirkt der Langtag yon 24 Stun- 
den beim Hornklee bltihinduzierend. Der Langtags- 
charakter von Lot. ,cor~r zeigte sich auch sehr deutlich, 
als ein Tell der Aussaat yore 26. IV. Iiir die Darter 
yon 21 Tagen den Bedingungen eines Kurztages yon 
8 Stunden ausgesetzt wurde'  die vegetative Phase 
erfuhr eine Verl/ingerung yon 22 Tagen. 

Leider konnten die , ,Kurztagsbedingungen" nicht 
his zn Erreichung der nat~irlichen Tagesl/inge yon 
8 Stunden appliziert werden; es ist jedoch sehr wahr- 
scheinlich, dab unter  solchen Bedingungen der Ein- 
t r i t t  in die generative Phase nicht erfolgt w/ire. 

Die Iolgende Obersicht macht die gefundenen 
Beziehungen zwischen Tagesl~tnge und AbschluB der 
vegetativen Phase besonders deutlich (Abb. 3). 
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Abb 3. Vegetative Phase vort Log. corn. und ihre Abh~irtgigkeit -v'oi1 
Tageslange und Temperaturgang. 

Die Beziehungen zwischen Bltihbeginn und Tempe- 
raturgang sind hier nieht eindeutig zu kl~iren. So- 
wohl bei Durchlaufen niederer u n d  h6herer als 
auch n u r  h6herer (>8,5 ~ C) Keimtemperaturen t r i t t  
die Bliihphase ein. 

Die Breite des photoperiodischen Reaktionsspek- 
trums ist ein deutlicher Hinweis auf die siarke 
Heterozygotie. Wieweit der unterschiedlichen photo- 
periodischen Reaktion eine t3edeutung als Selektions- 
merkmal hinsichtlich des Massenertrages einerseits 
sowie der gleichm/iBigen Salnenreife andererseits zu- 
kommt, w~ire zu priifen. Die Voraussetzungen dazu 
sind gegeben. 

Tabelle 6. Bli~heintritt bei Hor,nl~Iee- 
p/tanze~, die einer gemeinsamen 

d ussaat entstammen. 

L~inge der Beginn der 
vegetativen Phase generativen Phase 

(Tage) be5 v, H, d. Pfl. 

95 9,4 
04 4 o, I 

11o 5o,5 

Wie die Tab. 6 zeigt, t re ten bei gemeinsamer 
Aussaat hinsichtlieh der Lfinge der vegetativen 
Phase m i t t l e r e  Unterschiede his zu 25 Tagen auf. 
Sie bieten geniigend Spielraum ftir weitere Unter- 
suchungen, die in dieser Richtung beim Hornklee 
erforderlich sin& 

Zusammenfassung 
Der Hornklee (Lotus cor~. v, vulg. Koch) wurde 

auf seine Eignung ftir die vegetative Vermehrung 
untersucht.  Die Untersuchung ergab folgendes: 

1. Der Hornklee eignet sich zur Vermehrung 
mittels Stecklingen. 

2. Die Werteigenschaften des Stecklings (Anwuchs- 
neigung, Wurzelausbildung, ~Bliiheintritt) nehmen in 
der Regel um so mehr zu, je n/iher der apikalen 
Region des Triebes der Steckling entnommen wird. 

3. Es ist empfehlenswert, die StecklingsKtnge auf 
h6chstens 2 Internodien zu begrenzen; 131att-Steck- 
linge k6nnen mit gutem Erfolg verwendet werden. 

4. Bei friihzeitigem Schneiden der Stecklinge ist 
es noch im Anzuchtjahr m6glich, gut ausgereifte 
Samen yon der Stecklingspflanze zu ernten. 

5. Der Hornklee ist eine Langtagspflanze. 
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