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Ahrendichte und SpindelgliedKinge bei TKticum spelta. 
Von S. Wagner .  

Bei der Beschreibung yon ~hrenformen, be- 
sonders bei vergleichenden variationsstatisti- 
schen Arbeiten, spielt dde Beziehung zwischen der 
Spindell/inge und der zugeh6rigen Ahrchenzahl 
eine wesentliche Rolle. Als zahlenm~igigen Aus- 
druck ftir diese Beziehung benutzt man meist 
die Ahrendichte : 

Ahrchenzahl 
D =  .IO Spindell~nge in cm 

oder die mittlere SpindelgliedlSnge: 
Sp = SpindelI&ngeinmm Spindellgngeinmm 

Za51 tier Spindelglieder-- 5hrchenzaht--  
Diese Formetn geben nur dann ein richtiges 

Bild vom Aufbau der ~hre, wenn die einzelnen 
Spindelglieder ann&hernd gleich grog sind. Wo 
dies nicht zutrifft (z. B. bei den Dickkopf- 
formen) sind sie nicht brauchbar. In solchen 
F~llen haben verschiedene Autoren, wie NE~I~- 
GARD, ERIKSSON, CHRISTIANSEN-WENIGER, die 
Spindel unterteilt und die Dichte gesondert fiir 
die einzelnen Spindelabschnitte bestimmt. Aber 
auch bei ann/ihernd gleicher Spindelgliedl/inge 
zeigten sich besonders bei der Bestimmung yon 
D gewisse" Unstimmigkeiten, und es wurden 
verschiedent]ich Verbesserungsvorschl/ige ffir die 
genannte Formel gemaeht; so v o n  ~DERLITZKI, 
MoEmus, Scm~ODm< Diese Vorschl~ige be- 
falgten sich vor allem damit, wie das Gipfel- 
~hrchen bei den Messungen zu bewerten sei. 

Vergleichende Untersuchungen bei Triticum 
spelta haben nun ebenfalls gezeigt, dab man bei 
Verwendung obenstehender Formeln unter Um- 
stfinden zu falschen Schltissen und der geneti- 
schen Veranlagung schleCht entsprechenden 
Einteilungen gelangen kann. Der Grund liegt 
aber meines Erachtens nicht in einer unrichtigen 
Einsch~tzung des Gipfel{ihrehens (der um I 
verschiedenen Zahl der Spindelglieder und 
26hrchen), sondern darin, dab bei der Messung 
die ganze Spindel benutzt wird. Die folgenden 
Darlegungen m6gen dies erl/iutern. 

Ganz allgemein liegen bei Tr. spelta, wie 
schon R a u ~  anftihrte, die Verhgltnisse so, dab 
im Gegensatz zu den Dickkopfformen des Wei- 
zens die _&hre gegen die Spitze immer lockerer 
wird. Die Unterschiede zwischen den aufein- 
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anderfolgenden Spindelgliedern sind aber viel 
weniger augenf~llig als bei den Dickkopfweizen, 
und eine Ber/icksichtigung der nnterschied- 
lichen Spindelgliedl/ingen durch gesonderte Mes- 
sung der obern und untern SpindelMlfte ist 
kaum lohnend. 

Ffir die im Jahre 193 3 in Oerlikon angebauten 
Dinkelsorten, bei denen es sich ausnahmslos um 
reine Linien handel% wurden die Ahrendichte D 
und die mittlere Spindelgliedl/inge Sp nach den 
oben angefiihrten Formeln berechnet, wobei die 
Zahlen Mittelwerte aus 3o Einzelbestimmungen 
darstellen. Ordnet man die Sorten nach steigen- 
der Dichte bzw. abnehmender SpindetgliedKtnge, 
so erh~ilt man die in Tabelle �9 SpaRe I wieder- 
gegebene Reihenfolge; die betreffenden MitteL 
werte sind in Spalte 2 und 3 enthalten. Da die 
~hre yon Tr. spdta beim Drusch in die einzelnen 
Spindelabschnitte zerf~illt, bietet sich eine gute 
Gelegenheit, die gefundenen Werte fiir die 
SpindelgliedUinge durch direkte Messnng an den 

Tabellei. ~ h r e n d i c h t e  und S p i n d e l g l i e d -  
I g n g e  v e r s c h i e d e n e r  S p e l z s o r t e n .  

0O 

T 6Ol 
Ok 3 
T 6o0 
TH 4 
Schn 33 
T 27 
\u 1i 
MG 
t-IN 19 
S. r. T. 
Vr I5 
Lz 
Rk 
L I I  
Sch 6 
T 36o 
Bgd I 

O 

~Xg 

[I 

�9 

I8~I 
19,O 
I9,2 
19,6 
2o,1 
2o,3 
20,3 
20,4 
20,8 
20,9 
21,7 
22,I 
22,6 
23,2 
23,7 
24,8 
24,9 

& 

5,8 
5,6 
5~6 
5,4 
5,5 
.5,2 
5,2 
5,2 

4,9 
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 
4,4 
4,2 
4,2 

6,0 
6,5 
6,2 
5,6 
5,5 
.5,2 
5,6 
5,9 
.5,2 
5,8 
5,3 
4,9 
5,3 
5,3 
4,8 
4,9 
4,9 
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Vesen naehzupriifen. Yon jeder der angefiihrten 
Linien wurden daher nach dem Drusch je 
5o Spindelglieder auf o,25 mm genau gemessen. 
Spalte 4 in Tabelle x entMlt  die gefundenen 
Mittelwerte. 

Beim Vergleieh von Spalte 3 und 4 zeigt sich, 
dab die beiden Zahlenreihen gar nicht mit- 
einander iibereinstimmen. Unter Zugrunde- 
legung der Zahlen yon SpaRe 4 wiirde sich vor 
allem auch eine ganz andere Reihenfolge der 
angeffihrten Sorten ergeben. Es fragt sich nun, 

Abb. I. 6 ~-hren yon Triticum @zlta:, arsgeordnet nach zunehmendem Wert D. 

welche Bestimmung die zuverl~ssigeren Werte 
zur Beurteilung des ]~_hrenbaues liefert. 

Wer mit den angeffihrten Sorten einiger- 
maBen vertraut  ist, den wird die Reihenfolge 
nach Spalte I gar nicht befriedigen, z. B. steht 
Steiners roter Tiroterdinkel (S. r. T.), ein Iockerer, 
roter Spelz, direkt neben einem ziemlich dichten, 
weigen Schlegeldinkel (VrI5), w'ahrend er 
seinem Typus entsprechend eher bei (Ok 3) 
stehen sollte ; das gleiche gilt flit (MG). Die sehr 
fihnlichen Sorten (HN I9) und (L II) sowie (Lz) 
und (Bgd I) stehen ebenfalls ziemlieh welt aus- 
einander. Bei einer Reihenfolge auf Grund der 
Werte in Spalte 4 kommt die Ahnlichkeit der 
erw~hnten Sorten viel besser zum Ausdruck. 
Wahrscheinlich wfirde man auch, wenn man die 
Aufgabe hStte, die Sorten gefiihlsmfiBig nach 
ihrer Lockerheit zu ordnen, viel eher der Rang- 
ordnung in SpaRe 4 nahekommen, als derjenigen 
in Spalte I. 

Worauf beruht es, daB die Berechnung der 
Spindelgliedlfinge nach der genannten Formel 
h/iufig unbefriedigende und mit der direkten 

Messung schlecht iibereinstimmende Resnltate 
liefert? Es wurde schon erwShnt, dab bei der 
Messung nur vollentwickelte Vesen zur Ver- 
wendung kamen; wfihrend bei der Berechnung 
auch die schlecht entwickelten 5hrchen am 
Spindelgrund beriicksichtigt wurden. Es ist also 
sehr wohl m6glich, daB die verkfimmerten Nhr- 
chen die Werte fiir D oder S/5 wesentlich zu 
beeinflussen verm6gen. Um zu sehen, ob diese 
Annahme berechtigt ist, wurden bei einem 
genetisch einheitlichen Material, der in der 

Schweiz stark verbreiteten 
Sorte Oberkulm 3 (Ok 3) die 
Zaht der verkiimmerten Ahr- 
chen am Spindelgrund (U) 
und die Ahrendichte (D) mit- 
einander in Beziehung ge- 
bracht. In Tabelle 2 sind ver- 
schiedene tIerkfinfte yon Ok 3 
zusammengestellt. 

Aus Spalte 2 (Tab. 2) ersieht 
man, dab die Dichte D stark va- 
riiert. So sehr, dab man fiber 
ihre Eignung als Sortenmerk- 
mal im Zweifel sein k6nnte, 
Gleichzeitig variiert abet auch 
die Zahl der verktimmerten 
)~hrchen am Spindelgrund 
sehr stark; ihre Bestimmung 
ergab ftir die einzelnen Her- 
kiinfte die in Spalte 3 ent- 
haltenen Mittelwerte. 

Aus der Zusammenstellung 
resultiert eine enge Beziehung zwisehen D 
und U. 

Zur Illustration des Gesagten sei auf die 
Abb. I - -  4 verwiesen. In Abb, I sind 6 ~&ren 

Tabelle2. ~ h r e n d i c h t e  u n d  A n z a h I  v e r -  
k f i m m e r t e r ) ~ h r c h e n  b e i  v e r s e h i e d e n e n  

H e r k i i n f t e n  d e r s e l b e n  D i n k e l s o r i e .  
I 

Herkunft I J )  .;~hreheilzahl 

! 

Selzach II.. } 
IR/iderswii. 
Trachselwald II 
Selzach I . . . . . .  
Grol3wil . . . . . . .  
Do• . . . . . .  
Trachselwald I. 
Schaffhausen.. 
Sumiswald . . . .  
Flawil . . . . . . . . .  
Sehtipbach . . . .  
Bgtterkinden.. 
Mtinsingen . . . .  
Ltitzelfliih . . . . .  
R6thenbach. . .  
IKfihlewil . . . . . .  

Spindell/inge 

I4,3 
I5,6 
~5,8 
I6 ,O 
I6 ,  t 
I7,o 
I 7 , o  
I 7 , 2  
x7,8 
z7,8 
I7,9 
I 8 3  
~8,6 
I8,8 
20,  3 
23 ,8  

U = Anzahl vet 
�9 I0 kfimmerterAhrchen 

an der Spindelbasis 

2,5 
2,8 

3,2 

3,4 
3,I 

3,6 
4,0 
4,3 
4,2 
3,8 
4,3 
4,6 
4,6 
5,4 
3,6 
7,1 
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nach zunehmendem Wert D geordnet; in Abb. 2 
erfolgte die Einordnung der gleichen Ahren nach 
abnehmender Spindelgliedlfinge, gemessen an 
votlentwickelten Vesen. Die 
Reihenfolge in Abb. 2 entspricht 
dabei viel eher unserer Vor- 
stellung yon einer gleichsinnigen 
Nnderung im Spindelbau. 

In Abb. 3 sind 2Xhren mit 
verschiedener Spindelgliedlfinge 
(gemessen am vollentwickelten 
Xhrenteil) aber gleidhem D" in 
Abb. 4 dagegen 2 5hren  mit glei- 
cher mittlerer Spindelgliedl~inge 
(gemessen am vollentwickelten 
Ahrenteil) abet verschiedenem D 
dargestellt. Auch in diesem Fall 
sind die Spindeln auf Abb. 4 
viel eher als gleich zu bezeichnen 
als diejenigen auf Abb. 3. 

Die enge Beziehung zwischen 
D und U sagt uns, dab D sehr 
stark yon der Zahl der ver- 
kiimmerten Ahrchen am Spin- 
delgrund beeinflul3t wird ; U 
selbst aber /indert sich stark 
mit dem jeweiligen Anbauort. Die verschie- 
denen Umweltsbedingungen wirken sich also vor 
Mlem durch die Verfinderung yon U auf D aus. 
Es miil3te demnach m6glich sein, durch Weg- 
lassen des schlecht entwickelten Teiles an der 
Ahrenbasis den EinfluB der wechselnden Um- 
weltsbedingungen auf die Werte D und Sp teil- 
weise auszuschalten. Die unter dieser Voraus- 
setzung errechneten Werte von Sp m/il3ten dann 
auch mit der durch direkte Messung erhaltenen 
mittleren Spindelgliedlgnge viel besser iiberein- 
stimmen. Um das Gesagte nachzuprfifen, wurde 
ffir das in Tabelle 2 a.ngeftihrte Material die 
mittlere Spindelgliedlgnge auf drei verschiedene 
Arten bestimmt lind in Tabelle 3 zum Vergteich 
zusammengestellt. Es bedeuten: 

sp I Gesamte Spindell~Lnge . 
= Gesamte Xhrchenzahl -  I 

Voll entwickelter Tell der Xhrenspindel 
SpII =- Anzahl roll entwickelterfl~hrchen--I 

Sp I I I  = Spindelgliedlfinge an vollentwickel- 
ten Vesen gemessem Ffir Sp I und Sp II  sind 
die angeftihrten Zahlen Mittelwerte aus etwa 
3o Einzelbestimmungen, bei Sp I I I  wurden je- 
weils 5o Spindelglieder gemessen. Zur besseren 
Beurteilung der Werte sind auch die Standard- 
abweichtmgen angegeben. 

Die Tabelle zeigt, daf3 Sp I I  wesentlich besser 
mit der Kontrolle Sp III / ibereinst immt als sp I. 

Ferner sieht man, dab die Werte ffir Sp II  und 
Sp I I I  bedeutend weniger schwanken als ffir 
Sp I '  der UmweltseinfluB konnte also zum Teil 

Abb. 2. Die gleiehetl Ahren wie in Abb. I, angeordnet nach abnehmendem, 
am vollentwickelten Nhrenteil bestimmten Weft  Sp. 

ausgeschaltet werden. Die Betrachtung von 
als Schwankungsmal3 der  einzelnen Variations- 

Abb, 3. Ahren mit verschiede- 
ner Spindelgliedlgtnge des voll- 
elttwickelten Ahrenteiles, abet 

gleichem D. 

Abb. 4. Ahren mit gleicher 
Spindelgliedlfinge des vollent- 
wickeiten Ahrenteiles, abet 

verschiedenem D. 

reihen zeigt einerseits, dal3 bei Sp II  die Einzel- 
werte, aus welchen sich die Mittelwerte be- 
rechnen, am wenigsten schwanken ur~d anderer- 
seits, daft a ftir Sp I I I  am gr613ten ist. Dal3 
Sp I I I  die gr613ere Standardabweichung besitzt 

7* 
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Tabelle 3- V e r g l e i c h  d e r  v e r s c h i e d e n e n  
] 3 e s t i m m u n g s a r t e n  f f i r  d i e  r n i t t l e r e  

S p i n d e l g l i e d l & n g e .  

Herkunf t  Sp I ~ Sp I I  ~r Sp I I I  

Selzach I I  . . . . .  
~Rfiderswil . . . . .  
Trachselwald I I  
Selzach I . . . . . .  
Grofawil . . . . . . .  
Dot t ikon . . . . . .  
TrachselwMd I .  
Schaffhausen. .  
Sumiswald . . . .  
Fl~wil . . . . . . . . .  
Schiipbaeh . . . .  
B~ t t e rk inden . .  
?vI~nsingen . . . .  
Liitzelfltih . . . . .  
R6thenbach . . .  
Ki~hlewil . . . . . .  

7,4 0,77 
6,8 0,49 
6,6 o,31 
6,6 0,74 
6,5 0,32 
6,2 0,57 
6,2 0,35 
6,2 0,48 
5,9 o,4o 
5,9 o,5o 
5,9 o,39 
5,8 o,46 
5,7 o,46 
5,6 0,50 
5,4 0,78 
4,9 o,6o 

7,6 0,49 
6,8 0,44 
7,0 0,27 
7,0 0,53 
6,8 0,28 
6,4 0,44 
6,5 0,34 
6,6 o,39 
6,4 o,33 
6,4 0,44 
6,2 0,30 
6,4 0,33 
6,o o,39 
6,1 0,27 
6,I 0,42 
6,0 0,39 

7,5 O,61 
6,7 o,65 
6,8 0,54 
6,8 0,48 
6,7 o,49 
6, 5 o,6o 
6,5 0,52 
6,3 0,58 
6,~ 0,58 
6, 5 o~82 
6,2 0,58 
6,I 0,74 
6,0 0,49 
6,2 0,50 
6,2 0,53 
5,8 0,65 

als Sp I und Sp II ,  ist nicht verwunder]ich, denn 
bei Sp I und Sp I I  sind die Einzelvarianten 
selbst wieder die Mittelwerte aus den 15 bis 
2o Spindelgliedlangen einer Ahre; man miiBte 
also eigentlich bei der Berechnung von Sp I I I  
I 5 - -2oma l  mehr Einzelvarianten messen als bei 
Sp I und Sp I I ,  

Zusammenfassend ergibt sieh, dab man bei 
Triticum spel~a mit Vorteil die Formeln 

~hrchenzahl  
D . . . .  IO Spinde]]~nge 

und  Sp -- Spindell~nge 
~ h r c h e n z a h l -  I 

durch die Formeln 
Anzahl ro l l  entwickelter  ~ihrchen 

~)----- "I0 
Vol] entwickelter  Tell der Khrenspindel 

und Sp Voll entwickelter Tell der ~hrenspindel  
- -  Anzahl voll entwickelter  K h r c h e n - - i  

e rse tz t ;  also den schleeht  en twicke l ten  Spindel-  
te l l  an  der 5h renbas i s  be im Messen und  Z~hlen 
n icht  ber / icksicht igt .  Dieser  Vorschlag  deck t  
sich zum Tell  mi t  demjenigen yon CLARK, 
MARTIN und  BALL, die den W e r t  D durch 
Messung yon  IO In te rnod ien  in der  Mit te  der  
Spindelachse  ermi t te ln .  Ob m a n  dann  l ieber  
mi t  der  5 b r e n d i c h t e  oder  der  Spindelgl iedl~nge 
oper ier t ,  scheint  mi r  unwesent l icK 

Eine  Ein te i lung  auf Grund  der  so erhal tenen 
W e r t e  e rg ib t  Grnppen,  die in ih rem Ahrenbaxl  
wei tgehend ~bere ins t immen.  Die W i r k u n g  ver-  
sehiedener  Umweltseinfl / isse auf die ~ h r e n d i c h t e  
wird teilweise ausgescha l te t ;  was durch eine ge- 
r ingere Var ia t ionsbre i te  innerha lb  einer Her-  
kunf t  und  du tch  geringere Schwankung  der  
Mit te lwer te  verschiedener  Herk/ inf te  einer Sor te  
zum Ausdruck  kommt .  Die Vortei le  einer m6g-  
l ichst  geringen Var ia t ionsbre i te  eines Merkmals  
fiir die Sor tend iagnos t ik  und  fiir va r ia t ions-  
s ta t i s t i sche  Arbe i ten  b rauchen  j a n ich t  n~her 
darge leg t  zu werden. 

Das Gesagte  gi l t  n ieh t  n u t  ffir Tritic~,m spdta, 
sondern 1/iBt sich auf alle Get re idear ten  an- 
wenden,  bei  denen die vol ls t~ndige En twick lung  
der  Ahrchen  an der Spindelbas is  sehr s t a rk  yon 
Umweltseinfl i issen abh/ingt.  
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Die  Befruchtungsverh~i l tn i sse  bei u n s e r e n  Obstsorten.  
I I I .  A p f e l .  

(Sammeireferat.) 
Von 1N.. E I P o m a n n .  

Den Apfeln k o m m t  mater den innerhalb  der  Sorten lange h a l t b a r  und sich verh~iltnismgBig 
gemaBigten Zonen angebau ten  Obs tsor ten  die leicht  und sicher auch auf groBe En t fe rnungen  
gr6Bte wir tschaf t l iche  Bedeu tung  zu, da viele hin versenden lassen. Es is t  deshalb wohl  ve t -  


