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D ER Z U C H T E  R 
5. JAHRGANG OKTOBER 1933 HEFT l0 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Mfincheberg, Mark.) 

Untersuchungen fiber die den Samenansatz der Luzerne 
beeinflussenden klimatischen Faktoren. 

Von Max Ufer.  

In  einer friiheren Arbeit  ,,Beitr~ge zur B1/iten- 
biologie der Luzerne"  (7) kamen wir zu dem 
Schlul3, dab die Luzerne je nach den klimati-  
schen Verh/iltnissen des Anbaugebiets  bzw. 
seiner Insekten-  und Vogelwelt als iiberwiegender- 
Selbst- bzw. Fremdausl6ser  anzusehen ist. Nach 
unseren Beobachtnngen im Miincheberger Be- 
s tand  spielten die Insekten  1932 fiir den Samen- 
ansatz  der hiesigen Luzerne nur  eine unter-  
geordnete Rolle. I n  Anlehnung an Unter-  
suchungen von EVANS (5), PIPER (5) und 
E~GELBERT (I) sowie durch Vergleich mi t  dem 
Wit terungsver lauf  wghrend~ unser, er Beobach-  
tungszeit  mach ten  wir klimatische Fak toren  fiir 
die Selbstausl6sung verantwort l ich,  doch gelang 
es uns nicht,  mit  Sicherheit zu ermitteln, um 
welche Fak toren  es sich dabei handelte.  Wir  
kfindeten daraufhin weitere Versuche an. Sie 
liegen nunmehr  vor. Aueh diese Versuche 
k6nnen die Frage wegen ihres aus Zeitmangel  
verh/iltnism~il3ig geringen Umfangs  nicht  er- 
sch6pfend klgren, dtirften jedoch unseren bis- 
herigen Mutmal3ungen eine festere Grundlage 
geben. Ich  m6chte  aber betonen, dab es zweifel- 
los yon  grol3em Nutzen  w~ire, wenn diese und 
ghnliche Versuche an einem bedeutend gr613eren 
Material von bekannten  Eigenschaften wieder- 
holt  und erweitert wfirden. 

Infolge der Schwierigkeiten der Feldbeobach- 
tung  versuchten wir in diesem Jahre  die Frage 
experimentell  zu 16sen. Nach unseren vor- 
j~ihrigen Beobachtungen muBten wir Sonnen- 
w/trine, Luftfeucht igkei t  und Wind als die 
wesentlich das Heraussehnellen der Geschlechts- 
s~iule der Luzernebliite bedingende n kl imat i -  
schen Fak toren  ansehen. Das Herausschnellen 
der Geschlechtssfiule, die Ausl6sung, scheint 
nach eigenen und fremden Beobachtungen (vgl. 
PIPER 5, SCHAEFFLER 6) im allgemeinen Voraus- 
setzung fiir den Samenansatz  zu sein. Von einer 
Ausnahme maehen neuerdings KIRK und WHITE 
(4) Mitteilung; wir kommen darauf  spfiter noch 
zurfick. 

Bet  Zfichter, 5. Jahrg. 

I. K t i n s t l i c h e  A u s l 6 s u n g s v e r s u c h e .  
PIPER (5) konnte mit Hilfe eines Brennglases 

leicht kfinstliche Ausl6sung bewirken. Auch in 
eigenen Versuchen ging die Ausl6sung mit dem 
Brennglas rasch vor sich. Sie erfolgte in allen 
F~llen sehon nach 5--3 ~ Sekunden. Dabei 16sten 
die Blfiten pflanzenweise verschieden leieht aus, 
besonders abet Mtere schneller als jfingere. 

Die Versuche mit dem Brennglas konnten durch 
Versuche mit dem elektrisch betriebenen Schnell- 
troekner ,,F6hn" zweckdienlich ergAnzt werden. 
Der ,,F6hn" hatte 1927/28 in Hohenheim beim 
Ausklengen yon kleinen Mengen Kieferzapfen gute 
Dienste geleistet, u n d e s  lag nahe, ihn ftir unsere 
Versuche ebenfalls heranzuziehen 1. Bei den Ver- 
suchen mit , ,F6hn" wurde auch die Luftfeuchtig- 
keit, der die Pftanzen vor der Behandlung mit 
, ,F6hn" ausgesetzt waren, registriert. 

Am 2. August 1933 wurden je IOO Blfiten ver- 
schiedener Pflanzen mit ,,F6hn" behandelt. Die 
Blfitenzweige wurden frisch abgeschnitten und in 
Wasser gestellt. Das Wetter war Ieucht, und auch 
vor Beginn der Behandlung wurden die ab- 
gesehnittenen Zweige im Gew~chshaus bei lOO% 
Luftfeuehtigkeit aufbewahrt. Die ,,F6hn"-Be- 
handlung wurde im Zimmer ausgeffihrt. Die 
Zweige wurden im Glas gegen eine Rfickwand und 
nach M6glichkeit so gestellt, dab die Blfiten, soweit 
ang~tngig, in einer Ebene lagen. Durch Markierung 
wurde die Mfindung des ,,F6hn" stets in etwa 
IO cm Abstand yon den Blfiten gebraeht. Da- 
dutch waren die Blfiten einer Temperatur yon 
etwa 45--48 ~ ausgesetzt, wenn der ,,F6hn" auf 
,,Hei2" gestellt wurde. Die Einwirkungsdauer 
wurde naeh wenigen Versuchen mit 5 und IO Mi- 
nuten (vgl. Tabelle i) bei der angegebenen Luft- 
Ieuehtigkeit einheitlich auf 15 Minuten festgelegt. 
Die Ergebnisse sind aus der Tabelle zu entnehmen 
(vgl. Tabelle i). 

T a b e l l e  i. 

Pflanze Begiml Einwir- 
kungsdauer 

Nr. Uhr in Minuten 

720 1612 5 
720 1621 I o 
720 i63s 15 
709 1723 15 
708 180~ 15 
507 I851 15 

Anzahl Anzahl 
der 

Blfiten , ,ausgel6st" 

I O O  O 
I O O  2 2  
I O O  1 4  
ioo 32 
ioo 6 
ioo 23 

, ,Ausgel6st" 

Prozent 

O,O 
22,0 
14,o 
32,0 

6,0 
23,0 

1 Wi mir Herr AKERBERG , Weibullsholm, mit- 
teilte, laufen auch ill Halle zur Zeit /~hnliche 
Versuche. 
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Wie aus der Tabelle i hervorgeht, wurde bei 
I o und 15 Minuten Einwirkungsdauer yon ,,F6hn"- 
HeiBluft ein mehr oder minder groBer Prozentsatz 
tier Bliiten zur Ausl6sung gebracht. Der Umstand, 
dab bei Pflanze 72o nach 5 Minuten noch keine 
Ausl6sung erfolgt war, weist darauI hin, dab der 
in der feuchten Luft wohl hohe Wassergehalt der 
Blfiten erst auf ein bestimmtes MaB gesenkt 
werden muB, damit die Ausl6sung stattfinden 
kann. Sehr deutlich geht dies aus Tabelle 2 her- 
vor. Die Versuchsanstellung war die gleiche wie 
am 2. August, nur betrug die Luftfeuchtigkeit, bei 
der die Pflanzen vor der Behandlung mit ,,F6hn 
heiB" gehalten worden waren, beim Versuch am 
7. August etwa 5o%. Auch im Freien herrschte 
ziemlich trockenes Wetter. In diesem Versuch 
16sten Bliiten derselben Pflanzen schon nach 
5 Minuten bedeutend besser aus als am 2. August 
nach 15 Minuten Behandlung (vgl. Tabelle 2). 

T a b e l l e  2. 

Pflanze t~inwir- Anzahl Anzahl ,,Ausge16st" 
kungsdauer der 

Nr. in Minuten Blfiten ,,ausgel6st" Prozent 

720 
7o9 

Beginn 

Uhr 

i6 as 
17 o9 

718 I737 
507 175o 

IOO 
IOO 
IOO 
IOO 

27 
5 ~ 
57 
29 

27,0 
5 0 , 0  

57,0 
2 9 , 0  

Die 0bengenannten Versuehe weisen auf die 
Bedeutung der Temperatur ffir die Selbst- 
ausl6sung der Luzerne bin. Sie wird durch die 
Beobachtung unterstrichen, dab die Behandlung 
mit ,,F6hn kalt'.' selbst nach 1/2stfindiger Ein- 
wirkungsdauer keine Ausl6sung der Blfiten ver- 
sehiedenster Pflanzen zur Folge hatte. Aus- 
trocknung allein k a n n  keine AuslSsung der 
Luzernebliiten bewirken. Dies wird durch einen 
kleinen Versuch im  Exsiccator noch deutlicher. 
Je 2o Bliiten der Pflanzen 718 und 72o wurden, 
in Wasser gestellt, in den Exsiccator gebracht. 
Die Wassergl/ische'n waren oben durch Pappe, 
die mit einem Loeh versehen war, durch das die 
Blfitenzweige gesteekt wurden, verschlossen. 
So konnten die Blfiten im Exsieeator aus- 
getrocknet werden, ohne ihren Turgor zu sehnell 
zu verlieren. Naeh I1/2Tagen fingen einige 
Bliiten an etwas zu welken. Nun wurde die 
Behandlung mit ,,F6hn heiB" vorgenommen. 
In kiirzester Zeit (,1--2 Minuten) wurden s~mt- 
liehe Bliiten zur Ausl6sung gebraeht. Im Ex- 
sieeator hatte sieh, trotzdem die Bliiten beinahe 
bis zum Welken ausgetrocknet waren, nieht 
eine einzige Bliite ausgelSst. 

Ein weiterer Versuch sollte dariiber unter- 
richten, ob auch W~irme ohne Wind die Aus- 
15sung in gentigendem MaBe bewerkstelligen 
wfirde (vgl. auch die Angaben yon ENGEL- 
BERT I). In gleieher Weise wie frfiher vor- 
behandelte Bliitenzweige derselben Pflanzen 
wurden wieder bei versehiedener Luftfeuchtig- 

keit untersucht. Die Blfiten wurden, um gegen 
Wind geschfitzt, zu sein, in einen Glask~ifig ge- 
bracht und so aufgestellt, dab die Blfiten 
gr6Btenteils gegen eine der Glasw~inde lagen. 
Diese Glaswand wurde yon auBen mit dem 
,,F6hn" auf etwa 45--48 ~ C erw~rmt. Tabelle 3 
und 4 zeigen die AuslSsungsergebnisse bei IOO % 
und 5o% Luftfeuchtigkeit und 15 bzw. 5 Mi- 
nuten Einwirkungsdauer. 

Aus Tabelle 3 und 4 geht deutlich hervor, dab 
auch W~irme allein schon genfigende Mengen 
Bliiten zur Ausl6sung bringen kann. Vergleicht 
man Tabelle 3 und 4 mit I und 2, so erweeken 
die h6heren Ausl6sungsprozente bei I und 2 den 
Eindruck, dab der Wind die auslSsende Wir- 
kung der W~irme betfiichtlich unterstiitzt. Dies 
wird ohne weiteres erkl~rlich, wenn man be- 
denkt, dab Austrocknung, wie der Exsiccator- 
versuch gezeigt hat, die W~trmewirkung deutlich 
erh6ht. Die austrocknende Wirkung des Windes 
aber ist bekannt. 

7 2 0  
709 
718 
507 

T a b e l l e  3. 

Anzahl Anzahl ,,Ausgel6st" 
der 

Blfiten ,,ausgelOst" i Prozent 
pflaoze I L  i wir kungsdauer 

Nr. Uhr in Minuten 

1 
1655 15 
1743 15 
1824 15 
19 le 15 

99 
IOO 
IOO 
IOO 

7 
3 ~ 
3 
I 

7J I 
30,0 

3 ,o  
I ,O 

T a b e l l e  4. 

Einwir- Anzahl Anzahl ,,Ausgel6st" 

kungsdauerin Minuten Bliitender ,,ausgel6st" Prozent 
Pflanze Beginn 

Nr. Uhr 

720 I7 ~1 
709 1802 
718 I744 
507 175~ 

76 19 25,0 
IOO 38 38,0 
IOO 22 2 2 , 0  
IOO 38 38,0 

Schon die bisherigen Versuche (Tabelle 1--4) 
zeigten gewisse individuelle Verschiedenheiten 
in der Neigung der Blfiten bestimmter Pflanzen 
zur Ausl6sung an. Diese individuellen Ver- 
schiedenheiten treten noch starker an einem 
Versuch hervor, der mit I I  Pflanzen verschie- 
dener Herkunft, die unter m6glichst gleichen 
Bedingungen angezogen waren, ausgeffihrt wor- 
den ist. Bliitenzweige dieser Pflanzen sind bei 
35--4o% Luftfeuchtigkeit im Freiland ab- 
gesehnitten und im Zimmer bei etwa gleieher 
Luftfeuchtigkeit bis zum Beginn der Behand- 
lung in GefiiBen aufbewahrt worden. 

Der Miindungsabstand des ,,F6hn" wurde, 
wie aus der Tabelle hervorgeht, bei einigen 
Pflanzen gewechselt, im fibrigen aber auf 15 cm 
gehalten. Eine Entfernung der Mfindung yon 
io cm entspricht bei ,,F6hn heiB" einer Tempe- 
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ra tur  um die Bliiten yon 45--48o C, 15 cm 
Entfernung entsprechen 35 - -38~  nnd 3o cm 
entsprechen 27--3 o0 C. Die in Tabelle 5 auf- 
gefiihrten Ergebnisse bed/irfen keiner Erl~iute- 
rung und sprechen deutlich fiir individuelle 
Verschiedenheit in der Neigung zur AuslSsung. 
Es lag nahe, diese Tatsache in Parallele zur 
verschiedentlich nachgewiesenen (HELMBOLD 2, 
SCHAEEFLER 6) individuell unterschiedlichen 
Samenansatzf/ihigkeit zu bringen. Wir haben 
deshalb versucht, die Selbstausl6sungsprozente 
mit  dem freien Fruchtansatz von IO Bliiten- 
st~inden je Pflanze in Vergleich ZU setzen. Das 
Ergebnis ist wenig eindeutig; in einigen Ffillen 
zeigt sich gleichsinniges, in anderen, z .B .  
Pflanze I I ,  geradezu gegens~itzliches Verhalten. 
Die F~ille, in denen der freie Ansatz bedeutend 
h6her als das relative Ausl6sungsprozent ist, 
z/ihlen natfirlich nicht mit, da wir beim freien 
Ansatz den m6gliehen InsekteneinfluB nieht be- 
rechnen k6nnen. Interessant  aber ist z. B. das 
Verhalten der Pflanze I I ,  die bei IO cm Ab- 
stand 94% und bei 15 cm Abstand 78% Aus- 
16sung aufweist. Der freie Fruchtansatz betrfigt 
nur 15, 3 %. Pollensterilit~t, die bei Luzerne oft 
recht betfiichtlich sein kann, wfirde hierffir eine 
Erkl~irung geben. Die Tabelle zeigt, jedenfalls, 
dab ein SchluB vom Ausl6sungsprozent dutch 
, ,F6hn"-HeiBluft auf den Samen- bzw. Frucht-  
ansatz nur mit  grol3er Vorsicht zu ziehen ist. 
Desto besser aber konnten diese und die frfiheren 
Versuche zeigen, dab W~rme, unterst/i tzt  dutch 
Austrocknung, die sogenannte Selbstausl6sung 
der Luzerne bedingt. 

2. F r e i l a n d v e r s u c h e .  

Die Freilandversuehe k6nnen in der an- 
gedeuteten Richtung kaum mehr neue Er- 
kenntnisse vermitteln. Wir haben sie aus diesen 

Grfinden und wegen anderer Arbeiten auf ein 
Minimum beschr/inkt. Es ist allgemein be- 
kannt, dab warmes und trocknes Wetter  w~ih- 
rend der Bltite den Samenansatz der Luzerne 
begiinstigt (vgl. PIPER 5, HEILMBOLD 2, 
SCHAErFLER 6 U.a.). Da dieses Wetter  gleich- 
zeitig auch den Insektenflug begfinstigt, ver- 
kannte man die Bedeutung der klimatischen 
Faktoren. Aufgelassene Weinberge gelten als 
besonders gfinstig fiir den Luzernesamenbau. 
I m  Zusammenhang mit  unseren obigen Be- 
obachtungeri kann dies nicht wundernehmen, 
wenn man bedenkt, dab AbMnge mit geeigneter 
Lage zur Sonne geradezu einen idealen Sonnen- 
fang darstellen. 

Die eigenen Versuche wurden bei m6glichst 
verschiedenen Feuchtigkeitsprozenten der Luft 
ausgefiihrt. Es wurden je 198 bzw. 200 Bliiten 
yon 4 Pflanzen verschiedener Standorte (h6ch- 
ster und tiefster Punkt  des Luzernezucht- 
gartens I ,  Differenz etwa 3 m) je 3 Tage lang 
beobachtet.  Die ausgelSsten Bltiten wurden 
fiiglich zu best immten Terminen entfernt, so 
dab die Zahl der an einem Tage ausgelSsten 
Blfiten ermittelt  werden k0nnte. 

Die prozentische Lufffeuchtigkeit wurde mit dem 
selbstschreibenden ttaarhygrometer festgestellt, 
die Temperatur ebenfaIls mit dem Selbstschreiber. 
Auch die Feststellungen der meteorologisehen 
Station des Instituts wurden zur Erg~Lnzung 
herangez0gen. Am 22. August betrug, die Luft- 
feuchtigkeit bei Versuchsbeginn (14 Uhr) etwa 
6o%. Schon um 17 Uhr war sie auf 90% ge- 
stiegen. Am 23, August schwankt sie yon 13 bis 
16 Uhr um 5o%, vorher und hinterher ist sie nut 
kurze Zeit unter 9o%. Am 24. August fiel die 
Luftfeuchtigkeit yon io Uhr (9o%) bis 14 Uhr auf 
6o% und stieg dann bis 15 Uhr auf 9o~ Nachts 
war sie fast stets lOO%..Diese Angaben gelten 
ftir den h6heren Standort. Am tieferen Standort 
war die Luftfeuchtigkeit im allgemeinen 5--1o% 
h6her. Die Sonnenscheindauer betrug am 

T a b e l l e  5- 

Pflanze 
Nr. 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

IO 
i i  
i i  

Beginn des 
Versuchs 

17,43 
16,55 
17,o6 
18,Ol 
17,23 
17,5o 
15,55 
16,25 
I6,I 4 
16,o6 
17,3o 
18,o6 
I7,I6 
17,56 
15,41 

Versuehs- 
dauer in 
Minuten 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Abstand der 
,,F6hn"-Mfin- 
dung in cm 

15' 
15 
15 
15 
I5 
15 
3 ~ 
IO 

15 
30 
15 
15 
15 
15 
IO 

Anzahl der 
Blfiten . 

IOO 

79 
37 

I00 
IO0 

83 
IOO 

IOO 

94 
I 0 0 .  
IOO 
IOO 
IOO 

IOO 
IOO 

Anzahl 
,,ausgel6st" 

5 
1 

2 0  

18 
7 
9 
o 

61 
27 
6 

58 
82 
41 
78 
94 

,,Ausgel6st" 
Prozent 

5,0 
1,3 

54,1 
1 8 , 0  

7,o 
I4,2 
0,0 

61,o 
28,7 

6 , 0  

58,0 
82,0 
4 1 , 0  
78,0 
94,o 

AnzahI der 
B]iiten an 
IO Trauben 

159 
154 
161 
.126 
305 
213 
213 
i i i  
i i i  
i i i  
16i 
192 
204 
2 2 2  
2 2 2  

Anzahl der 
Frfichte an 
IO Trauben 

4 2 

73 
73 
48 
57 
63 
63 
67 
67 
67 
47 

131 
68 
34 
34 

Freier 
Fruchtansatz 

in Yrozent 

26,4 
47,4 
45,3 
38,2 
I8, 7 
29,6 
29,6 
6o,3 
6o,3. 
60,3 - .  
2 9 , 2  
68  2 
33,3 
I5,3 
15,3 
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22. August: 7,3 Stdn., 23. August: 9,8 Stdn. und 
24. August: 7,8 Stdn. Regen fiel am 22. August: 
0,2 mm, 23. August:  0, 3 mm und 24 . August: 
i , i  ram. Die Maximum- und Minimumtempera- 
turen waren folgende: 22: August Max. 21,6 ~ 
Min. 8,6 ~ , 23. August Max. 19,5 ~ , Min. 8,4 ~ , 
24. August Max. 18,7 ~ Min. I I , I ~  In  der 
Sonne erreichten die Temperaturen an den 3 Tagen 
Iiir ganz kurze Zeit bis 3 ~176 C, doch wurden im 
allgemeinen nicht mehr als 25~ gemessen, Die 
Windst~irke konnte leider nicht gemessen werden, 
war jedoch nicht erheblich. 

Die Versuchsergebnisse zeigt Tabelle 6; sie 
bedarf  keiner weiteren Erlfiuterung. Sic f indet  
ihr  Gegensttiek in Tabelle 7, welche die Aus- 
15sungsergebnisse im Fre i land  bei giinstigerer 
Wi t t e rung  wiedergibt.  Die Versuchsanstel lung 
ist wie im vorigen Versuch, nu r  konn te  in  
e inem Falle (2 a) n icht  die gleiche Pflanze heran-  
gezogen werden. Dafiir  wurde ein ell tsprechen- 
des Exempla r  der gleiehen Herkunf t  benutz t .  

Beim Beginn des Versuches am 28. August um 
io Uhr betrug die Luftfeuchtigkeit fund 35 ~o- Um 
diesen Punkt  sehwankte sie bis 18 Uhr. Am 
29. August f~illt sie yon 7 (9oO/o) bis 12 Uhr rasch 
auf 4o% und bleibt bis 17 Uhr mit  st~rkeren 
Schwankungen auf diesem Punkt.  Danach steigt 
sie bald auf 9o~o. Am 3 o. August I/illt sie schnell 
yon 9o% um 7 U h r  auf 35% um 12Uhr.  Auf 
diesem Punkt  etwa bleibt sie bis 17 Uhr und 
steigt dann schnell auf 9o%. Diese Daten gelten 
fiir den h6heren Standort. Am unteren Standort 
betrug die Luftfeuchtigkeit etwa 5--IO~o mehr. 
Die Sonnenscheindauer betrug am 28. August: 
13,7 Stdn., 29. August: lO, 5 Stdn.,  3 o. August: 
13, 7 Stdn., Regen fiel an den Beobachtungstagen 
nicht. Die Temperaturen betrugen am 28. August 
Max. 24,5 ~ Min. 5,2 ~ 29. August 25 ~ bzw. 8,2 ~ 
3 o. August 21,9 ~ bzw. lO,5 ~ C. Die eigenen Mes- 
sungen in der Sonne in Pflanzenh6he ergaben am 
28. August yon 12--16 Uhr 3 o~ und mehr, 29. Au- 
gust yon, 11--16 Uhr bis 38~ am 3 o. August yon 
12--16 Uhr 27--3 ~ C. 

Der Vergleich zwischen Tabelle 6 und  7 l~il3t 
ohne weiteres den Einflul3 der gr6Beren Sonnen-  
w~rme u n d  der geringeren Luf t feucht igke i t  auI 

das Ausl6sungsprozent  ersehen, t ro tzdem die 
Bli i tenzahl  re la t iv  klein ist. 

Fas t  noeh st~irker zeigt der folgende Versuch 
den i iberragenden EinfluB der Sonnenw/irme auf 
das Ausl6sungsprozent .  Von zwei Pflanzen,  
deren verschieden grol?e Neigung zur  Selbst- 
auslSsung b e k a n n t  war, wurden Zweige mi t  je 
Ioo Bli i ten abgeschni t ten  u n d  in  einem neben  
den Pflanzen im Fre i land  aufgestell ten Glas- 
kas ten in Gl~sern aufgestellt.  Der Kas ten  wurde 
mSglichst feucht gehal ten;  die Luftfeucht ig-  
keit  im Kas ten  schwankte  zwischen 8o u n d  
lOO%. An den zugehSrigen Pf lanzen wurden  
gleichfalls je IOO Blti ten beobachtet .  

Die Witterungsdaten waren folgende: Bei Be- 
ginn des Versuches am 6. September io Uhr fiel 
die Luftfeuchtigkeit von 8O~/o bis 121/2 Uhr auf 
5o~o, blieb mit  st~rkeren Schwankungen bis 
IO Uhr auf diesem Punkt  und stieg bis 18 Uhr 
auf 9O~o. Am 7- September fiel die Luftfeuchtig- 
keit rasch yon 7 Uhr (9o~o) bis 13 Uhr auf 45~o, 
blieb bis 16 Uhr um 45o/0 und stieg bis 18 Uhr 
auf 9oO/0 . Die Sonnenscheindauer betrug am 
6. September: 81/3 Stdn., 7. September: I I  Stdn., 
Regen fiel nicht. Die Temperaturen waren am 
6. September Max. 21,5 ~ Min. 5,4 ~ 7. September 
Max. I 9  ~ Min. 4,7 ~ C. In  der Sonne in Pflanzen- 
h6he betrug die h6chste Temperatur am 6, Sep- 
tember um Mittag etwa 25 ~ am 7-September 
etwa 28 ~ C. Im Glaskasten wurden gelegentlich 
betr~ichtlich h6here Temperaturen erreicht. 

Die Versuchsergebnisse s ind in Tabelle 8 zu- 
sammengestel l t .  Der Versueh zeigt deutlich, 
dab selbst sehr hohe Luftfeucht igkei t  bei ge- 
eigneten Pf lanzen  die AuslSsung nicht  ver- 
hindert ,  wenn nu r  gentigende Sonnenw/irme vor- 
handen  ist. Gleichzeitig aber zeigt der Versuch 
im Glaskas ten  mi t  Sicherheit, dab tats~ichlich 
die kl imat ischen Fak to ren  und  nicht  etwa In-  
sekten die AuslSsung bedingt  haben.  Bei der 
Methodik der meisten von mir  angestel l ten Frei-  
landversuche ist nat / i r l ich Ausl6sung durch In-  
sekten nicht  vSllig ausgeschlossen. AuI Grund  

Nr. der Pflanze 
und Standort  

I (oben) 
2 (oben) 
3 (unten) 
4 (unten) 

Anzahl d. Blfi- ] 
ten bei Vet- ] 

i snchsbeginn 

2 0 0  
200 
198 
198 

T a b e l l e  6. 

Anzahl Bliiten ,,ausgelSst" am 

22. 8. 23  . 8. 2 4  . 8 .  

IO I 

25 47 
3 9 
7 37 

T a b e l l e  7. 

Prozent der Gesamtbltitenzahl 
,,ausge16st" am 

22. 8. 23. 8. 24. 8. 

1,5 5,0 0,5 
4,0 12,5 23,5 
1,5 1,5 4,5 
2,o 3,5 18,6 

,,Ausgel6st" 
insgesamt 

Prozent 

40~0 

7,5 
24,1 

Nr der Pflanze Anzahld;B1/i- 
" - -  ~ , I ten bei ver -  

unct ~tanctort ] suchsbeginn 

I ( o b e n )  2oo 
2a (oben) 2oo 
3 (unten) 2oo 
4 , (unten) 2oo 

AnzahI Blfiten , , a u s ~ l S s t "  am 

28. 8. 29. 8. 30. 8. 

26 43 13 
53 41 35 
73 33 II  
28 37 20 

I Prozent der Gesamtblfitenzahl 
,,ausgel6st" am 

28. 8. 29. 8. 30. 8. 

13,o 
26,5 
36,5 
14,O 

2 1 , 5  
2 0 , 5  
16,5 
18,5 

6,5 
17,5 
5,5 

IO~O 

,,AusgelSst" 
insgesamt 

Prozent 

4 I , O  
64,5 
58,5 
42,5 



5. Jahrg. Io. Heft Untersuchungen fiber die den Samenansatz der Luzerne beeinflussenden Faktoren. 9~9~1 

T a b e l l e  8. 
Freiland I Glaskasten Freiland 

I ,,Ausgel6st" 
insgesamt I 
Prozent l 

Anzahl der I- 
Nr. Blfiten bei 

] Versuchs- ] 
Pflanze ~ 

I ~176 
I l O O  I 

der Anzahl Blfiten ~ d. Gesamtblfiten- AnzahI Blfiten I ~176 d. Gesamtblfiten- ] 
,,ausgel6st" am zahl ,,ausgel6st" am ,,ausgeI6st" am I zahl ,,ausgel6st" am] ,,2~usgel6st"insgesamt 
6. 9, 7- 9. 6. 9. [ 7. 9. 6, 9. 7. 9- 6. 9- 7. 9. j. Prozent 

I 8 IO 8,0 IO,O ] 1 8 , O I O  I 1 1  O,O II,O I II,O 
2 16 20 16,O 20,0 36,0 25 16 25,0 16,O 41,O 

unserer vorj~hrigen Beobachtungen fiber den Feststellung, dab die Bedingungen im Ge- 
hiesigen wirkungsvollen Insektenbesuch (7), die w~chshaus der Selbstausl6sung besonders im 
auch in diesem Jahre durch h~ufige Beobach- Winter ungfinstig sind. Nach unseren oben mit- 
tungen best~tigt werden konnten, glauben wir geteilten Versuchen mul3 man das Gegenteil 
aber, der Ausl6sung durch Insekten bier keine annehmen. Beheizte Gew~chsh~iuser dfirften an 
besondere Bedeutung beimessen zu dfirfen. Der sonnigen Tagen auch im Winter genfigend hohe 
Versuch im Glaskasten findet seine Erg~nzung Temperaturen aufweisen, um die Ausl6sung 
durch einen Versuch in einem im Luzernezucht- dutch W~rme zu erreichen. Im Sommer jeden- 
garten aufgestellten Holzk~ifig, dessen WRnde falls setzen unsere ffir Kreuzungszwecke im 
zum Tell durch Glas ersetzt waren. Der Ver- Gew~ichshaus stehenden Luzernen freiwillig 
such wurde am 28. August um 12 Uhr an- stets mehr oder minder reichlich Frfichte an. 
gesetzt und um I8 Uhr abgeschlossen. Die Es liegt bei der frfihzeitigen 0ffnung der 
Luftfeuchtigkeit im Kfifig betrug etwa 30--35 %. Luzerneantheren nat/irlich durchaus im Be- 
Die Luft temperatur  in Pflanzenh6he auBerhalb reich der MSglichkeit, dab Samenansatz auch 
des Kastens betrug bei Versuchsbeginn 31~ und ohne ~Ausl6sung vor sich gehen kann. Da der 
fiel bis 18 Uhr allm~hlich auf 2I o C. In dell gut yon KIRK mitgeteilte Fall bisher in diesem 
verschlossenen K~fig wurden zwei Gef~il3e mit Umfang aber noch nicht beobachtet wurde, 
frischen Blfitenzweigen gestellt, die je 99 Blfiten w~ire eine Nachprfifung in oben angedeuteter 
trugen. Um 18 Uhr waren yon einer Pflanze 3, Richtung yon Bedeutung. 
von der anderen Pflanze schon 33 Blfiten aus- Fassen wir unsere Ergebnisse noch einmal 
ge]6st. Auch in diesem Falle ist mit Sicherheit zusammen, so bestgtigt sich die in unserer 
jeder InsekteneinfluB ausgeschaltet worden, frfiheren Arbeit ausgesprochene Anschauung, 

Wenn wir trotz der m6glichen Gefahr des dai3 die bltitenbiologischen Verh~iltnisse bei der 
Insekteneinflusses im allgemeinen bei unseren Luzerne 6kologisch bedingt sind. Je nach der 
Freilandversuchen auf Isolierung verzichtet Umwelt gewinnen klimatische Faktoren oder 
haben, so geschah dies aus folgenden leicht- Insekten ftir den Samenansatz an Bedeutung. 
verst~ndlichen Erw~gungen. Unsere fiblichen Unter den klimatischen Faktoren spielen In- 
Isolierungsmitte], wie Pergamintfiten, Gaze- tensit~it und Dauer der Sonnenstrahlung die 
k~fige usw. setzen nach unseren Beobachtungen gr6Bte Rolle. Die Auffassung, dab mit der Aus- 
die Temperatur mehr oder minder herab und breitung der Luzerne auf geographisch ver- 
erh6hen das Luftfeuchtigkeitsprozent. Die aus- schiedene Gebiete auch eine Trennung in mehr 
trocknende Wirkung des Windes f~illt bei s e l b s t - u n d  mehr fremdbefruchtende Typen 
solchen Isolierungsmitteln fast ganz fort. Selbst- einhergegangen ist (7, S. 286), gewinnt durch 
ausl6sung ist in Gazek~figen und Pergaminttiten unsere diesj~ihrigen Beobachtungen an Wahr- 
entsprechend selten. Die Verwendung yon scheinlichkeit. 
Glask~ifigen u.~i., die natfirlich auch keine L i t e r a t u r .  
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