
196 TORSSI!;LL : Der Ztichter 

kussionstagung Weizen- und Weizenmehlqualitgt. 
Mfihlenlaboratorium 1933, 37. 

3. _~KER~aAN, It.: Kvalitetsfrggan vid f6r/id- 
lingen av vgra strAs~desslag. Nordiska ]ord- 
bruksforskares F6renings kongressber~ttelse 1935, 
553. 

4- ~KERMAN, ~., och J. JAKOBSSON: Under- 
s6kningar r6rande kvaliteten hos 1935 Ms br6d- 
sXdessk6rd. Sveriges UtsXdesf6renings Tidskrift 
1936, HMte I. 

5-BIgRLINER, ]~., n. J. KOOPMANN: l~ber die 
Ifleberbestimmung in Weizenmehlen. Z. ges. Ge- 
treide- u. Miihlenwes. 1929, 33--38. 

6. BERLINER, E.: Wie weir kann die voraus- 
sichtliche Backf~higkeit eines Weizenmehles durch 
analytische Methoden ohne Backversuch be- 
stimmt werden? Mfihlenlaboratorium 4, H. 7 
(1934). 

7- BRABENDER, D.W., u. G. MUELLgR: Eine 
Antwort und ein Vorschlag zur Frage: Welche der 
heutigen Methoden zur Bestimmung der Weizen- 
qualitgt sind fiir eine gerechte "Weizenstandardi- 
sierung brauchbar? Mehlprobleme 1935, 42--5 o. 

8. GEDDBS, W. F., and R. K. LARMOUR: Some 
aspects of the bromate baking test. Cereal Che- 
mistry IO, Nr. 1 (1933). 

9. HAEVECKER, I-~. : Ifann die Kleberweizen- 
Bestimmnng jemals treffsicher werden? Z. ges. 
Getreide- u. Miihlenwes. I936, H. 1. 

IO. HAGBERG, S.: WasseraufnahmefXhigkeit, 
Brot- und Volumenausbeute und chemische Eigen- 
schaften verschiedener Weizensorten. Z. ges. 
Getreide- u. Mfihlenwes. I7, 158 (193o). 

II.  JORGENSEN, H.: Beretning om Undersogel- 
set av dansk Hvede av Hosten 1929--1932. K6pen- 
hamn. 

12. JORG~SEN, H.: On the separation of ,,gas- 
sing power" (Diastatic activity) from ,,strength" in 
baking tests. Cereal Chemistry 8, 361--374 (193I). 

13. JOR~E~S~N, H. : Uber die Natur der Bromat- 
wirkung. Mfihlenlaboratorium 5, H. 8 (1935). 

14. JORGE~SEN, H.: Ein Beitrag zur Beleuch- 
tung der hemmenden Wirkung yon Oxydati.ons- 
mitteln auf proteolytische Enzymt~tigkeit: Uber 
die Natur der Einwirkung yon Kaliumbromat und 
analogen Stoffen auf die Baekfghigkeit des Weizen- 
mehles. II. Biochem. Z. 283, H. 1--2 (1935). 

15. LARMOUR, R. K.: Relation between protein 
content and quality of wheat etc. Cereal Che- 
mistry 7, 35--48 (193~ �9 

16. LARMOUR, R. If.: The relation of wheat 
protein to baking quality II. etc. Cereal Chemistry 
8, 179--189 (1931). 

17. MUELLER, G. : Welche der heutigen Metho- 
den zur Bestimmung der Weizenqualit~it sind fiir 
eine gerechte Weizenstandardisierung brauehbar? 
Mehlprobleme 1935, 29--39. 

18. PELSHI~NKE, P. : Qualit~itsztichtung bet Wei- 
zen. Ziichter 1934, 169--172. 

Faktoren, die die Samenbildung der Luzerne beeinflussen. 
Von R. Torssell ,  Ultuna, Uppsala. 

Die Samenbildung der Luzerne hat sich in 
hohem Grade als abh~ingig yon ~iuBeren Fak- 
toren erwiesen besonders yon dem Feuchtig- 
keitsgrad des Bodens, der gem~iB den in ver- 
schiedenen L~indern gewonnenen Erfahrungen, 
dem Bedfirfnis der normalen Entwicklung des 
Samens genau entsprechen, ihn abet nicht fiber- 
steigen darf. Ein regelm~il3iger Luzernesamen- 
bau yon praktischer Bedeutung ist aus diesem 
Grunde bis jetzt nur in gewissen ariden und 
semiariden Klimagebieten m6glich gewesen. 
In humidem Klima konnte dagegen ein Luzerne- 
samenbau nur ausnahmsweise durchgeftihrt 
werden. Es l~il3t sich jedoch denken, dab Anbau- 
methoden ausprobiert, vor allem aber dab neue 
Sorten gezfichtet werden k6nnten, die auch in 
Gebieten des letzterw~ihnten Klimatypus einen 
regelm~iBigen Luzernesamenbau erm6glichen 
lassen. Um einen Beitrag zur Kl~irung dieser 
Frage liefern zu k6nnen, wurden gewisse Unter- 
suchungen fiber die Blfitenbiologie und die Fer- 
tilit~itsverh~tltnisse der Luzerne in Verbindung 
mit gleichzeitig durchgeffihrter Luzernezfichtung 
bet der Filiale des Schwedischen Saatzuchtvereins 
in Ultuna, Uppsa!a, im Jahre 1926 be- 
gonnen. Nachsfehend werden einig e Ergeb- 

nisse dieser blfitenbiologischen Untersuchungen 
vorgelegt 1. 

Bet den Untersuchungen wurde folgendes 
Material benutzt:  Ungarische Luzerne, Grimm- 
Luzerne, Ultuna-Luzerne, die letztere stammt 
aus einer in Ultuna durch spontane Kreuzung 
zwischen Medicago sativa und M. /alcata entstan- 
denen wildwachsenden Population. In einigen 
F~llen wurde auch fr~nkische Luzerne benutzt. 

Der Ausl6sungsmechanismus der Luzerne/ 
blfite kann entweder mittels ~uBerer Agenzien - -  
besonders gewisser Insekten - -  oder autonom 
(Selbstausl6sung, Autotripping, PIPER 9), aus- 
gel6st werden. Da schon die Beobachtungen 
BURXlLI_~ (2) 1894, die yon ROBERTS und 
FREEMAN (I0), COFFMAN (5), HACKBARTH (6), 
ARMSTRONG und WHITE (I) U.a. best~itigt 
wurden, ergaben, dab das Stigma schon in der 
Knospenlage der Blfite mit Pollen belegt ist, 

. sind Meinungsverschiedenheiten darfiber ent- 
standen, ob die Ausl6sung der Blfite im all- 
gemeinen ffir die Samenbildung erforderlich ist. 
So stellte J. W. CAI~LSSOtr (3, 4) in Uintah Basin, 

1 Ein ausffihrlicher Bericht wird im 3. Band der 
Annalen der Landwirtschaftlichen Hochschule 
Schwedens publiziert. 



8. Jahrg. 7./8. Hef t  Faktoren, die die Samenbildung der Luzerne beeinilussen. 197 

Utah, USA. eine wesentlich h6here Frequenz 
yon Samenbildung als von Ausl6sung an den 
beobachteten Bliitentrauben fest. Ferner fanden 
KIRK und WHITE (7) gewisse Biotypen, bei 
denen die Samenbildung stattfinden konnte, ob- 
gleich die Bltite nicht zur Ausl6sung gebraeht 
worden war. Die frtiheren Erfahrungen, UR- 
BAN (12), BURXILL (1. C.) U.a., widersprachen 
andererseits reeht entschieden einem hfiufigeren 
Vorkommen yon Befruchtungen unausgel6ster 
Bliiten. Spgter durchgeftihrte Untersuchungen, 
UFER (II), ARMSTRONG und W~IITE (1. C.) zeigten 
auch entsprechende Ergebnisse. Vielleicht 
k6nnen sich diese Verhgltnisse bei verschiedenen 
Biotypen wie auch unter verschiedenen Um- 
weltsbedingungen verschieden gestalten. Es 
dtirfte aber yon groBer Bedeutung sein, die Ab- 
h/ingigkeit der Samenbildung yon der Aus- 
16sung yon Fall zu Fall feststellen zu k6nnen. 

Zur Kl~rung dieser Frage wurden in den 
Jahren 1926--1932 gewisse Untersuchungen in 
Ultuna durchgefiihrt. Hierbei wurde das Stigma, 
um die stattgefundene Best~iubung erfolglos zu 
machen, unmittelbar nach der Ausl6sung der 
Bltite abgeschnitten. Wenn der Samen sieh 
trotzdem entwickelte, muBte die Best~iubung 
schon vor der Ausl6sung stattgefunden haben. 
Bei keinem yon den etwa 3o derart untersuchten 
Biotypen erfolgte die Samenbildung in mehr 
als 3,1% der F~ille. Bei vielen Biotypen wurde 
kein Samen ausgebildet. Gleichzeitig trat bei 
Dekapitierung des Stigmas zwei Tage nach der 
AuslSsung wie auch nach Ausl6sung ohne De- 
kapitierung eine normale'~ Samenbildung ein. 
Hierdurch ist, was das vorliegende Material und 
Milieu betrifft, durch das Experiment gezeigt, 
dab die Samenbildung der nicht ausgel6sten 
]31iiten yon keiner praktischen Bedeutung ist. 
Die Ursachen der nicht stattgefundenen Be- 
fruchtung sind, wie ARMSTRONG und WI~ITE 
,(1. c.) bei ihren Untersuchungen feststellten, dab 
.die Stigmapapillen der nicht ausgel6sten Bliite 
mit einer hyalinen Membran bedeckt sind. Erst 
nach der Verletzung des Stigmas, die mit dem 
Losschnellen der Geschlechtss~iule stattfindet, 
wird, wie schon BURXILL (1. C.) hervorhob, das 
fiir das Keimen des Pollens erforderliehe Stigma- 
sekret ausgesehieden und dadurch den Pollen- 
schl~iuchen die M6glichkeit gegeben, den Griffel 
zu durchwachsen. 

Da die Ausl6sung der Luzernebliite sieh also 
Iiir die Samenbildung als praktisch erforderlich 
erwiesen hat, erheht sich die Frage, ob die 
Samenbildung im allgemeinen durch aus- 
gebliebene Ansl6sung gehindert wird, und was 
ftir Faktoren die Ausl6sungsfrequenz beein- 

flussen. Beobachtungen in Ultuna w/ihrend der 
Bliitezeit (1926 , 1927, 193o ) ergaben, dab die 
Variation der Ausl6sungsfrequenz einer ge- 
wissen Periodizit~t folgt. Die Ausl6sungs- 
frequenz steigt zu Beginn der Bliitezeit, er- 
reicht allm~hlich ihr Maximum und vermindert 
sich gegen Ende der Bliitezeit. Ein direkter 
Zusammenhang zwischen der Variation der Ans- 
16sungsfrequenz und den versehiedenen Witte- 
rungsverh/iltnissen konnte nur insofern nach- 
gewiesen werden, dab ein nach Trockenheit 
pl6tzlich eintretender Regen yon gewisser 
St~irke eine gewisse Erh6hung der Ausl6sungs- 
frequenz zur Folge hatte. 

Es scheint dagegen, als ob die Insekten unter 
den vorliegenden Bedingungen eine ziemlich 
groBe Rolle bei der Ausl6sung der Luzernebltite 
spielen. Aus den Ergebnissen der durch- 
gefiihrten Versuche geht jedoch hervor, dab sich 
die Verh/iltnisse in dieser Beziehung je naeh den 
verschiedenen Biotypen verschieden gestalten. 
Beispielsweise wurden gewisse spezielle Bio- 
typen, die fiir die Ztichtung yon grot3enl Inter- 
esse sind, gefunden, bei denen die Ausl6sung 
allem Anscheine naeh autonom, also ohne Ein- 
wirkung yon Insekten stattfindet. Die Ergeb- 
nisse amerikanischer Versuche (PIPER 9) zeigen 
aul3erdem, dab das Vorkommen der Selbst- 
ausl6sung in hohem Grade yon der Witterung 
abh~ngig ist. 

Es l~iBt sich selbstverst~indlich denken, dab 
die oben erw~ihnte Periodizit~it der AuslSsungs- 
frequenz auf die Variation im Auftreten der 
Insekten zurtickzuftihren ist. Es ist doch m6g- 
lich, dab gewisse in der Pflanze w~ihrend der 
fortschreitenden Bltitezeit vorgehende Ver- 
/inderungen, welche die Zunahme bzw. Abnahme 
der Empfindlichkeit des Bliitenmechanismns 
verursachen, die prim/iren Ursachen der Periodi- 
zit~it sind. AuBerdem beeinflussen selbstver- 
st~indlich die /iuBeren Faktoren die endgiiltige 
Ausgestaltung der Periodizit~t. 

Die Art der Bltitenausl6sung einer Luzerne- 
population ist in gewissem Grade ftir die Fremd- 
bzw. Selbstbest~iubung bestimmend. Die vom 
Verfasser u.a.  festgestellte verh~iltnism~iBig 
grol3e Empfindlichkeit der Luzerne fiir eine weit- 
gehende Inzucht macht verst~indlich, dab die 
Fremdbest/iubung iiberwiegt. Auf eine wieder- 
holte Selbstbest~iubung tritt ferner die schon in 
der ersten Generation stark gesteigerte Selbst- 
sterilit~it noch mehr hervor. Dagegen ist die 
Selbstfertilit~it der ohne lnzucht entstandenen 
Individuen verh~iltnism~13ig gut, wenn auch ihre 
Fertilit~it bei Fremdbest~ubung besser als bei 
Selbstbest~iubung ist. Die ausgeftihrten Ver- 
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suche beweisen auch, dab Fremdbest~iubung 
5fters bei Pflanzen, die dutch eine Generation 
Inzucht erhaIten wurden, vorkommt, als bei ge- 
w6hnlichen Populationspflanzen. 

Beobachtungen haben gezeigt, dab die Samen- 
bildung der Luzerne in Ultuna allem Anscheine 
nach nicht yon zu geringer Ausl/Ssungsfrequenz 
gehindert wird. Die Samenbildungsfrequenz ist 
n~imlich bedeutend geringer als diese. Im Zu- 
sammenhang mit der AuslSsungsfrequenz nimmt 
die Samenbildungsfrequenz wfihrend der ersten 
Bliitezeit zu, erreicht aber ihr Maximum frtiher. 
Wenn die Ausl6sungsfrequenz am gr61?ten ist, 
nimmt also die Samenbildungsfrequenz schon 
ab. Diese friihe Abnahme h~ingt ohne Zweifel 
mit den sich gegen den Herbst ffir die Samen- 
bildung verschlechternden Witterungsverh~iit- 
nissen zusammen. Aueh eine gleichzeitige Ver- 
schlechterung der Samenqualit~it ist nach- 
gewiesen worden. 

Es dfirfte zu erwarten sein, dab das Maximum 
der AuslSsungsfrequenz und der Samenbildungs- 
frequenz bei gfinstigeren KlimaverMltnissen 
gleiehzeitig eintreten sollte. Es hat  sich auch 
herausgestellt, dab die Korrelation zwisehen 
diesen Frequenzen im Juli, wo die Verh~ltnisse 
relativ gtinstig sind, grSl3er ist als im August, 
wo die Bedingungen ffir die Samenbildung be- 
deutend schlechter sind. Fiir die Ziichtungs- 
arbeit wichtige Unterschiede zwisehen ver- 
sehiedenen Biotypen in Anbetracht der oben 
erw~ihnten I~orrelation und der Regression der 
Samenbildungsfrequenz zu der AuslSsungs- 
frequenz (die Samenbildungsf~ihigkeit) sind 
konstatiert  worden. 

Das oben Gesagte zeigt, daB, wenn auch die 
Ausl6sung der Bliite eine Bedingung fiir die 
Samenbildung ist, das Resultat doch in hohem 
Grade yon gewissen bei und nach der aktuellen 
Best~iubung wirkenden Faktoren abh~ngig ist. 
In Ultuna hat es sich gezeigt, dab der Feuehtig- 
keitsgrad meistens zu hoch und die Temperatur 
zu niedrig ftir eine gfinstige Samenbildung ist, 
Eine befriedigende Samenernte ist nur in Jahren 
mit verh~ltnism~iBig hoher Temperatur und ge- 
ringer Niederschlagsmenge w~ihrend der Monate 
Juni, Juli und August erzielt w o r d e n . -  Bei 
den Untersuchungen fiber die Einwirkung der 
Feuchtigkeit auf den Pollen wurden gewisse in 
bezug auf die Wasserresistenz der verschiedenen 
Biotypen interessante Unterschiede festgestellt, 
deren praktische Bedeutung jedoch noch nnklar 
ist. Nit  diesen and den Versuehsergebnissen 

MARTINs (8) als Ausgangspunkt, wiire eine fort- 
gesetzte Untersuchung fiber den Einflu8 der 
Feuchtigkeitsverh/iltnisse auf den Pollen und 
das Ovulum sowie auf die Embryoentwicklung 
bei der Luzerne ffir die Zfichtung von groBer 
Bedeutung. 

Die Ergebnisse bliitenbiologischer Unter- 
suchungen k6nnen der Luzernezfichtung, wenn 
es sich um eine Verbesserung der Samen- 
bildungsf~ihigkeit handelt, wertvolle Richtlinien 
geben. Fortschritte in dieser Hinsicht k6nnen 
ffir den Samenbau der Luzerne in humiden Ge- 
bieten yon entscheidender Bedeutung werden. 
Es w~ire n~imlich fiir den Anbau der Luzerne in 
einem gewissen Gebiete sehr zu wfinschen, dab 
dort auch das erforderliche Saatgut produziert 
werden kSnnte. Nur dann k6nnen die eigenen 
Zfichtungsresultate roll  und ganz ausgenutzt 
werden. Ferner ist zu erwarten, dab die natfir- 
liche Selektion innerhalb der St/imme giinstiger 
ausf~illt, wenn das Saatgut nicht in einer 
Gegend mit ganz anderen Klima- und Boden- 
verh~iltnissen produziert wird. 
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