
9. Jahrg. L Heft  z~sKERBERC- U. [-IAcKBARTtI: Ztichterlsche Beobach~:Ungen an Luzernek lonen  I I .  15 

gefahr sehr groB ist. Hier, wo doch jede weniger 
resistente Sorte in kurzem abbaut, kann sich 
aueh der Anbau toleranter Sorten empfehlen. 
Bei abwehrresistenten Sorten spielen solehe Ge- 
sichtspunkte keine Rolle, diese lassen sich ohne 
Rficksicht auf die jeweilige Ansteckungsgefahr 
verwenden. Der Hauptnachdruek w~ire jeden- 
falls auf die Schaffung von Soften mit hoher 
Abwehrresistenz zu legen. 

Es ist nun eine wichtige Aufgabe ffir den 
Pflanzenpathologen, in den vorhandenen Knltur- 
soften nach Anlagen fiir Abwehrresistenz und 
Toleranz hinsichttieh der beiden znn/ichst in 
Frage kommenden Virusarten zu fahnden. DaB 
einzelne Sorten eine erh6hte Resistenz gegen 
VirusbefalI aufweisen, steht nach den vielseitigen 

in- und ausl~ndischen Erfahrungen, die an Frei- 
landpflanzen gewonnen worden sind, auBer 
Frage. Diese Beobachtungen wen durch 
eingehende Analysen fiber die Art der vor- 
liegenden Resistenz mit Hilfe yon Infek- 
tionsversuchen und Krankheitsanalysen zu 
vertiefen. Aus solchen Untersuchungen w~re 
sieherlich eine nicht zu untersch~itzende F6r- 
derung der bisher mehr empirisch betrie- 
benen Resistenzzfiehtung, die in erster Linie 
anf der Einkreuzung yon ,,Wildsorten 1'' fuBt, 
zu erWarten. 

1 VgI. MOLLY'S, X.  O. : ~]ber Ar tk reuzungen  bei 
der Kartoffel und ihre ]3edeutung ftir die prak- 
tische Xartoffelztichtung. Ausgew. Bot. 17, 253 
(I935). 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ftir Ztichtungsforschung, Mtincheberg i. Mark.) 

Z i i c h t e r i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  an  L u z e r n e k l o n e n  II. 
Uber die Beziehungen des RoheiweiBgehaltes zur Blattfarbe und zum Griinertrag. 

Von E. Akerberg und J. l-Iackbar~Ia. 

Die Erh6hung des Eiweil3gehaltes yon Futter- 
pflanzen auf zfichterischem Wege ist eine sehr 
wichtige, aber auch sehr schwierige Aufgabe. 
Die gr613te Schwierigkeit entsteht durch die 
Notwendigkeit, mit verh~iltnism~iBig umst~ind- 
lichen Methoden eine groBe Anzahl yon Einzel- 
pflanzen auf ihren EiweiBgehalt untersuchen zu 
m/issen. So ist es denn verst~indlich, dab der 
Zfichter nach Anhaltspunkten sucht, um wenig- 
stens eine, wenn auch grobe Vorselektion treiben 
zu k6nnem Solche Anhaltspunkte k6nnen die 
gut und leicht kenntliehen morphologischen 
Merkmale abgeben, wenn es gelingt, Beziehungen 
zwisehen ihnen und den Werteigenschaften 
festzustellen. 

Beziiglich der kleeartigen Futterpflanzen 
liegen bereits einige Untersuchungen vor. So 
konnten Lowm und DEIC~IMANN (I932) fest- 
stellen, daft solche Beziehungen bei Rotklee 
(Tri[. 1~ratense) zwischen der Blattfarbe und 
einigen Werteigenschaften bestehen. Je dunkler 
die Blattfarbe war, desto mehr stieg der Ertrag 
an Grtinmasse, Trockenmasse und RoheiweiB je 
Pflanze. Der prozentische Eiweil3gehalt stieg in 
derselben Richtung , wenn aueh nicht in so aus- 
gesprochenem Mal3e wie der Roheiweil3ertrag. 
BOEI<aOLT (1933) untersuehte dieselbe Frage 
bei Wei13klee und Schwedenklee. WeiBklee, 

sorten mit hohem Anteil an dunkellaubigen 
Pflanzen hatten deutlich mehr Roheiweil3gehalt 
sowohl in den Bl~ittern als auch bei Betrachtung 
der ganzen Pflanze. Dasselbe konnte ffir 
Einzelpflanzen best~tigt werden. Der Schweden- 
klee verhielt sich ~ihnlich, jedoch waren hier die 
Unterschiede zwisehen hell- und dunkellaubigen 
Pflanzen nicht ganz so groB wie beim WeiBklee. 
Es kann also bei diesen Pflanzen bei der Ztich- 
tung auf h6he~en Eiweiggehalt schon mit einiger 
Sicherheit eine Vorauslese nach dunklerer 
Blattfarbe vorgenommen Werden. 

Die positiven Ergebnisse bei den erw~ihnten 
Kleearten veranlaBten uns, dieser Frage auch 
bei der Luzerne n~chzugehen, um gegebenenfalls 
auch hier derartige Beziehungen ffir die erste 
Auslese auf die wichtigsten Werteigenschaften 
und besonders auf Eiweil3gehalt benutzen zu 
kSnnen. Wir wurden zu diesen Untersuchungen 
ferner dadurch ermutigt, dab trFLA~D (I930) 
schon einige positive Beziehungen zwischen der 
Blattfarbe und einigen Werteigenschaften fest- 
gestellt hatte und zwar zwischen dunkler Blatt- 
farbe und Erh6hung des Pflanzengewichtes, des 
Samenertrages und der Winterfestigkeit. Zu 
diesen Beobachtungen sollen im folgenden einige 
neue hinzugeffigt werden. 

Die Beobaehtungen fiber die Blattfarbe wurden 
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an unseren Luzerneklonen, die bereits in einer 
friiheren Arbeit beschrieben wurden (HACK- 
BARTI-I 11. UFER I935), im Sommer 1936 am Auf- 
wuchs des 2. Schnittes vorgenommen. Obgleich 
ftir das A11ge bei den immerhin eine gr6Bere 
Fliiche bedeckenden K10nen deutlich sichtbare 
Unterschiede in der Blattfiirbung vorhanden 
waren, so erwies es sich doch als unm6glich, diese 
mit Hilfe der exakten Farbmessung zu erfassen. 
Dieselbe w11rde versucht mit den Ostwaldschen 
sowie den Unesma-Farbtafeln, jedoch betrug der 
ftir das Auge deutlich sichtbare Unterschied 
zwischen hell- und dunkelgrtin nur 1--2 Farb- 
stufen. Wir sahen deshatb yon der Anwendung 
der Farbmessung ab und fiihrten eine Bonitie- 
rung nach dem Auge ein. Eine solche kann mit 
oder gegen Licht durchgefiihrt werden. Ver- 
gleichende Bonitierllngen an verschiedenen 
Tagen ergaben, dab die letzte die beste war. Sie 
wurde deshalb auch den weiteren Berechnllngen 
zugrunde gelegt. Die Einteilung der Bonitie- 
rungsskala war die folgende: 

1--3 = hellgriin 4--7 = mittelgriin 
8--1o = dunkelgriin. 

Besonders charakteristisch und scharf war der 
Ubergang zwischen mittel- nnd dunkelgriin, 
letzteres war rneist d11rch einen etwas blgulichen 
Ton gekennzeichnet. Dieser riihrte wahrschein- 
lich yon dem bei diesen Pflanzen besonders aus- 
gepr/igten Wachsbelag der B1/itter her. 

Die Eiweiguntersuchungen wurden nach 
KJELDAI~L yon I-Ierrn Dr. SCHWARZE an Durch- 
schnittsproben der einzelnen Klone durchge- 
f/ihrt. 

Die Berechnung der Korrelationskoeffizienten 
geschah nach der Bravaisschen Formel. 

Ftir die Berechnung der Korrelation Bl~tl[arbe 
zu Roheiwei13gehalt konnten 65 Klone herange- 
zogen werden. Es ergab sich ein Wert fiir 

r = - -0 ,026  j= o,I23, 

Es mul3 also festgestellt werden, dab zwischen 
dem RoheiweiBgehalt und der Blattfarbe bei der 
Luzerne keine Korrelation besteht und die Be, 
funde bei Rot- und WeiBklee bei dieser Pflanze 
nicht best/itigt werden konnten. Das ftir die 
Beobachtung so bequeme Merkmal , ,Blattfarbe" 
liil3t sich also bei der Vorauslese auf hohen Ei- 
weil3gehatt nicht anwenden und es mug versueht 
werden, evtl. Korrelationen zwischen dem Ei- 
weil3gehalt und anderen morphologischen Merk- 
malen ausfindig zu machen. 

Betrachtet  man die absoluten Zahlen ffir den 
EiweiBgehalt der drei verschiedenen Gruppen 

T a b e t l e  I. 

B l a t t f a r b e  tierungs- ~ o ~ "~ ~ "~ *~ ~4r D/7'~ 
wert I ~  N g~  / 

1 1 - a  ao,  41o6o, 
Mittelgrtin.. 4--7 I6,O7 d=o, Io3 ~ '  },15o 
Dunkelgrtin 8--io 37 16,47 io,29I ~I,33 

(Tabelle I), so fSllt allerdings auf, dab die ex- 
tremen einen h6heren Eiweif3gehalt aufweisen 
als die mittleren. Durch diese Erscheinung wird 
der urn o liegende Wert des Korrelationskoeffi- 
zienten bedingt. Wie die Fehlerberechnung zeigt, 
sind die Unterschiede besonders beim Vergleieh 
der allerdings nur aus drei Klonen bestehenden 
hellbliittrigen Klasse gegentiber den anderen 
nicht gesichert. Dagegen zeigt der Vergleich 
zwischen der mittel- und der dunkelgriinen 
Gruppe schon etwas sichere Zahlen. 

Noch deutlicher wird diese Erscheinung, wenn 
man die Durchschnittswerte der Bonitierungs- 
klassen 7 und 8 miteinander vergleicht, ohne die 
iibrigen Klassen hinzuzufiigen. Dies erscheint 
insotern berechtigt, als hier ein besonders cha- 
rakteristischer Farbunterschied zu bemerken 
war. Die Bliitter der Klasse 8 unterschieden sich 
v o n d e r  Klasse 7 durch den scllon welter oben 
erw/ihnten deutlich sichtbaren Wachsbelag. 

T a b e l l e  2. 

Farb- Za/hl der DurchschnittL [ 
EiweiBgehalt i. d. I /44 .D/I~/~ 

klasse Klone Trockensubstanz 
, , I 

16 15,678 = L o , 4 3 9  1,89 I6 I6,9o 7 =~o,485 

Die Differenz erscheint in Anbetracht der 
immerhin verh~ltnism~13ig kleinen Zahl der 
Xlone schon erheblich besser gesichert zu sein. 
Es InfiBten also umfangreichere Beobaehtungen 
angestellt werden, ob der Wachsbelag der Blgtter 
eventuell in eine positive Beziehung zum EiweiB- 
gehalt gebracht werden k6nnte. 

Es wgre wiinschenswert gewesen, die Blatt- 
farbe aueh in Beziehung zu setzen zu dem Ei- 
weif3gehalt der Blgtter an sich und zu dem 
Blattanteil. Leider standen uns fiir diese Be- 
reehnungen keine Zahlen zur Verfiigung, ihre 
Erarbeitung bleibt deshalb kiinftigen Unter- 
suchungen vorbehalten. 

Eine weilere Beobachiungsserie befaBte, sich 
mit den Beziehungen des prozentischen Eiweit~- 
gehattes aura Einzelp/lanzengewich~ und zwar dem 
Heugewicht. Von der Beantwortung dieser 
Frage Mngt  sehr viel fiir die ziichterische Bear- 
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beitung des EiweiBgehaltes ab. Denn wenn 
der Eiweiggehalt in dem MaBe absinken wiirde, 
in dem die Ernte  an Pflanzenmasse steigt, was 
man sich Ms Folge der Vermehrung des Roh- 
faseranteiles wohl vorstellen kSnnte, so w~ire das 
ein groBes Hemmnis fiir eine erfolgreiche Ziich- 
tung in dieser Hinsicht. Urn die Ausnahmetypen 
zu erhalten, mtif3te ein sehr groBes Material ver- 
arbeitet werden, wenn es iiberhaupt solche Aus- 
nahmen gibt. Wesentlich giinstiger wiirden die 
Dinge liegen, wenn das Gegenteit der Fall w~ire 
oder iiberhaupt keine Beziehung zwischen den 
beiden Eigenschaften bestiinde. Es wurde auch 
hier wieder der Korrelationskoeffizient berechnet 
und kS ergab sich der Wert fiir 

r = - -  0,048 i o, I24. 

Es hat sich also gezeigt, dab der ftir die Ziich- 
tung gtinstigere Fall vorliegt. Es ist keine aus- 
gesprochene negative Beziehung zwischen Ei- 
weiBgehalt und Einzelpflanzen-Heugewicht v0r- 
handen, denn die wesentlich unter - -  o,i liegende 
Zahl fiir r kann nicht als solche angesehen 
werden. Es ist demnach also nicht so, dab bei 
erhShter Ernte  an Pflanzenmasse der EiweiB- 
gehalt unbedingt sinken muB, sondern in einer 
Anzahl der F~ille kann auch der EiweiBgehalt 
gleichbleiben und schlieBlich wieder bei einer 
anderen kann er gleiehzeitig eine ErhShung er- 
fahren. Naturgem~g sind die letzterwiihnten 
Formen f/Jr den Z/ichter die wichtigsten. 

Zusammenfassend ist also zu sagen, dab die 
ffir Rotklee, Weif3klee und Schwedenklee von 

anderen Autoren festgestellten positiven Korre- 
lationen zwischen Blattfarbe und RoheiweiB- 
gehalt bei der Luzerne nicht in demselben Aus- 
mal3e best~tigt werden konnten. Eine gewisse 
Tendenz zur ErhShung des Eiweiggehaltes bei 
dunkelbl~ttrigen Pflanzen ist zwar vorhanden, 
jedoch sind die Unterschiede fehlerkritisch nicht 
in gentigendem Maf3e gesichert. Es konnte 
fernerhin an  dem vorliegenden Material errech- 
net werden, dab keine Korrelation zwischen dem 
RoheiweiBgehalt und dem Einzelpflanzen-Diirr- 
gewicht besteht. Die Kenntnis beider Zu- 
sammenh~inge ist fiir die Auslese yon Pflanzen 
mit hSherem EiweiBgehalt yon Wichtigkeit. Das 
Fehlen der Korrelation im ersteren Falle er- 
schwert die Ziichtung, w~hrend sie im zweiten 
Falle dadm'ch erleichtert wird. 
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O b e r  d a s  Z u s a m m e n w i r k e n  y o n  J a r o w i s a t i o n  u n d  P h o t o p e r i o d i s m u s ,  

, ( Xro rl/iufige Mitteilung.) 

Von R i c h a r d  H arder  und 

Die ,,Jarowisation" oder ,,Keimst!mmung", 
also das Verfahren, durch Temperatureinfliisse 
auf die jugendlichen Stadien der Pflanzen deren 
Entwicklungszeit bis  zur Bliite und Frucht- 
bildung abzukiirzen, wird bekanntlich in ihrer 
Wirksamkeit durch den photoperiodischen Cha- 
rakter der Versuchspflanze beeinfluBt. So ist es 
fiir unsere Kulturpflanzen vom Langtagstypus 
im allgemeinen notwendig, dab mindestens die 
sp~iteren Entwicklungsstadien, n~imlich die yon 
LYSSENKO als , ,Photophase" zusammengefal3ten, 

Der Zfiehter, 9- Jahrg. 

D i e t r i c h  y o n  Denf f er  ~. 

sich unter Langtagsbedingungen abwickeln 
(RuDoRF, 1935). Es hat sich abet herausgestellt, 
dab nicht alle Langtagspflanzen nach demselben 
Schema reagieren, sondern dab es auch Ver- 
treter unter ihnen, gibt, bei denen die Jarowisa- 
tion die relativ gr6Bte Wirkung hat, wenn sie 
im Kurztag gezogen werden. Solche Objekte 
sind Sinapis alb~ und AgrOstemma Githago 
(HARDER U. STORMER, 1936 ). Bei derartigen 

1 Mit Untersttitzung durch die Deutsche For- 
schungsgemeinschaft. 
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