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Bei 20 Pflanzen, die im Nachbau 1952 Abnormit~ten 
zeigten und Knospen hervorbrachten, wurden zyto- 
logische Untersuchungen in der Meiosis durchgeffihrt. 
Wegen der Vielzahl und der Kleinheit der Sonnen- 
blumen-Chromosomen, konnten keine Ver~inderungen, 
jedoch such in keinem Falle polypl0ide oder haploide 
Chromosomens~itze, gefunden werdenl U ~ A u  und 
LARTER [16] stellten bei Gerste und Weizen, die zur 
Unkrautbekfimpfung mit 2,4-D behandelt waren, zu 
35,3% gest6rte Meiosis fes~, darunter  such mehrfach 
Polyploidie. Die Autoren "kfindigten weitere Unter- 
suchungen nach der Vererbung der gefundenen Ab- 
errationen all. 

Viele Beobachtungen sprechen aber such sehr Ifir 
die M6glichkeit, dab der Wuchsstoff mit dem Samen 
in die n~tchste Generation fibertragen wird. Vor allem 
die fast immer gegebenen Ver~inderungen der Keim- 
blotter (s. Abbildungen), die Abstufungen der ScM- 
digungen und das h~iufig beobachtete l)berwachsen - -  
nur die ersten Bl~itter zeigen Abndrmit~tten und die 
folgenden sind Meder normal deuten darauf hin. 

Auch eine frfihzeitige Sch~idigung des Embryos 
w~ire denkbar. 
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Untersuchungen zu den Fluoreszenzerscheinungen der Keimpflanzen 
yon Lolium spp. im ultravioletten Licht 

III. Vergleichende Untersuchungen im Laboratorium und auf dem Felde 
Von HEINZ-HERBERT SCItMIDT 

Mit 4 Textabbildungen 

Der. GENTNERsche Fluoreszenztest, d. h. die fluores- 
zenzoptische Feststeltung der  aufleuchtenden Keim- 
bahnen, bildet seit l~[ngerer Zeit die Grundlage fi~r die 
Artenechtheitsbestimmung bei Saatgut yon Weidel- 
gr~isern. Wfihrend das echte, langlebige Loli~m per- 
enne L. praktisch keine unter dem U-V-Licht bl~iulich 
aufleuchtenden Ke~mbahnen zeigt, liegt der Prozent- 
satz der Keimbahnfluoreszenz bei Lolium n4uIti/lorv~m 
LAM. und den Bastarden zwischen beiden sehr hoch, 
durchweg fiber 9o~o. 

In einer ersten Arbeit (ScHMIDT 1953) wurden die 
Methodik des Fluoreszenztestes fiberprfift und einige 
A nderungsVorscN~ge gemacht. In einer zweiten Arbeit 
(ScI~MII)T 1954) konnte festgestellt werden, dab die 
Filterpapiere j e nach ihrer stofflichen Zusammenset- 
zung und Vorbehandlung als Reaktionspartner zu den 
Wurzelausscheidungen unterschiedlich reagieren, so 
dab ffir exakte Untersuctlungen u. a. die Auswahl der 
Papiersorte yon entscheidender Bedeutung sein kann. 
Auf Grund dieser BefUnde werden in der Fachgruppe 
ffir SaatgutunterstichUng des Verbandes Deutscher 
Landwirtschaftlicher Untersuchufigs- und Forschungs- 
anstalten nur noch einheitlich erprobte, geeignete Fil- 

terpapiersorten zum Fluoreszenztest verwendet. Fiir 
Echtheitsbestimmungen bei Weidelgr~isern kommen 
zur.Zeit folgende Filterpapiersorten in Frage: 

I. Faltfilter Mr. 2434 yon Schleicher & Schfill, mit 
25 Falters. 

2. Filter Mr. 219o von Schleicher & Schiill, ohne 
Falten. 

3. Faltfilter Mr. 612 dick yon Macherey, Nagel & Co., 
mit 25 Falten. 

4. Faltfilter Mr, 617 yon Macherey, Nagel & Co., 
mit 25 Falten. 

Bei der Herstellung dieser Filterpapiersorten werden 
besonders ausgesuchte Grundstoffe benutzt, wobei 
w~hrend des AufschluBprozesses derselben fluoreszenz- 
16schende Chemikalien weitgehend vermieden werden. 
Die Herstellung yon ziehharmonikaartig gefalteten 
Papieren ergibt eine' wesentliche Vereinfachung der 
Untersuchungsmethodik. Die senkrechte Aufstellung 
der ziehharmonikaartig gefalteten Papiere hat den Vor- 
tell der gr6Beren Platzersparnis, sie erm6glicht die 
sichere Erkennung und Beurteilung der Fluoreszenz- 
bahnen und ergibt genauere und besser vergleichbare 
Resultate (vgl. Abb. I und 2) (GERM 195o, NIESER 1953, 

6* 



84 

SCHMIDT 1953 und 1954). Bei den Iolgenden Unter- 
suchungen wurde die Papiersorte Nr. 2434 von Schlei- 
cher & Schiill benutzt. 

Die Quarzlampenanalyse bei Weidelgr~isern ist des- 
halt) so bedeutungsvoll, weft es praktisch kein anderes 
Merkmal gibt, am Saatgut mit ziemlicher Genauigkeit 

Abb. I, Anzucht yon Keimpflanzen yon Lolium nach der 
Faltfiltermethode. 

Abb. 2.. Ausbildung der Fluoreszenzbahnen bei der Faltfiltermethode 
(Keimlinge elttfernt). 

die einzelnenLoIium-Arten zu erkennen. Mit Sicherheit 
l~il3t sich nut sagen, dab begrannte oder grannenspitzige 
Frfichte nie yon Lolium ])erenne stammen kSnnen. Bei 
diesen handelt es sich entweder um Frtichte von Lolium 
n~ultiflorum oder um solche yon Bastarden. Grannen- 
lose Friichte sind dagegeu kein Erkennungsmerkmal 
fur Lolium 15erenne. Einmal gibt es eine grannenlose 
Form yon Lolium multi/lorum (var. muticum), zum 
auderen treten an einer ~hre, j a selbst innerhalb eines 
~hrchens vom Welschen Weidelgras Oft begrannte, 
grannenspitzige und vSllig unbegrannt~ Friichte auf. 
Bastarde k6nnen sowohl grannenlose wie auch be- 
grannte Spelzen besitzen. Beim Saatgut sind die Gran- 
nen aul3erdem durch den Drusch und die Reinigung oft 
abgesehlagen. Ffir die Sicherheit der Ertr~ige ist aber 
eine exakte Artendiagnose des Saatgutes unerl~Btich 
notwendig, da Lolium perenne und Lolium multillorum 
entsprechend ihrer Entwicklung, ihrer Wuchsform, der 
Langlebigkeit uud der Winterfestigkeit grunds~itzlich 
unterschiedlich angebaut und genutzt werden. 

Dutch das Saatgutgesetz und seine Durchfiihrungs- 
verordnungen (Bundesgesetzblatt Nr, 43) ist der Pro- 
zentsatz der aufleuchtenden Keimbahnen bei Lolium 
perenne in der Bundesrepublik begrenzt worden. I-Ian- 
dels-, Import- und Anerkanntes Saatgut diirfen nicht 
mehr als lO % fluoreszierende Keimbahnen enthalten. 1 

i Anm. bei der Korrektur: it. ~nderungsverordnung 
(Bundesgesetzblatt Nr. 47) sind bis zum i. 4. t96o bis 3o% 
zul~ssi g. 
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Ahnliche Bestimmungen, bei denen ebenfalls der Fluo- 
reszenzprozentsatz als Grundlage ffir die Anerkennung 
und Klassifizierung der Weidelgr~iser benutzt wird, gibt 
es in anderen L~indern schon seit Jahren. So darf z. B. 
,,certified Lolium perenm" in Neuseeland nie mehr als 
4~o, in den Vereinigten Staaten nie mehr als 5 % fluo- 
reszierende Keimbahnen aufweisen (vgl. NIESER und 
SCHMIDT 1954). Die Erfahrungen, die man in diesen 
Liindern mit der Begrenzung der aufleuchtenden 
Keimbahnen bei Lolium perenne gemacht hat, sind 
nach den Angaben verschiedener Autoren (u. a. ToY 
1931 , JUSTICE 195o ) hinsichtlich Ertragssicherheit und 
Winterfestigkeit denkbar giinstig. 

Gegen die Quarzlampenuntersuchungen wlrd framer 
wieder der Einwand erhoben, dab es auch winterfesfe 
St~imme yon Lolium perenne g~ibe, die hShere Prozeut- 
s~itze all Fluoreszenz bes~13en. Winterfestigkeit und 
Fluoreszenz seien also nicht in jedem Fall miteinander 
gekoppelt. So vertritt BACKGAARD (1955) die Auffas- 
sung, dab wohl nicht in  jedem Fall der Fluoreszenz- 
gehalt fiber die Langlebigkeit ein Kriterium abg~ibe, da 
z. B. einige der sp~tbltihenden d~tnischen Sfiimme yon 
Lolium perenne eine Anzahl von fluoreszierenden Keim- 
llngen enthielten. 

Nach den Uutersuchungen von MERCER und LINE- 
HAN (I93I), CORKILL (I932), LINEHAN und MERCER 
(1933) und WOODrORDE (1949) an genetisch relnem 
Pflanzenmaterial sowie an Bastarden wird die Fluores- 
zenzbildung als monofaktoriell dominante Eigenschaft 
vererbt. Bei der Aufspaltung in der F2-Generation 
trat ann~ihernd das Verhiiltnis yon 3 (fluoreszierend) 
zu I (nicht-fluoreszierend) auf. Riickkreuzungen von 
F1 rnit reinen nicht-fluoreszierenden Eltern ergaben 
ungefiihr ein Verh~iltnis von I: I, wlihrend Riick- 
kreuzungen mit reinen, fluoreszierenden Eltern zu 
lOO% fluoreszierende Nactlkommen brachten. Beim 
Kreuzungsmaterial wurden sowohl fluoreszierende wie 
auch nicht-fluoreszierende Pflanzen mit und ohne 
Grannenausbildung gefunden. KNOLL und BAIJR (I 942) 
konnten bei begrannten und unbegrannten Proben von 
Lolium multi/lorum derselben Sorte den gleichen Anteil 
an fluoreszierenden Keimlingen feststellen. Die Tat- 
sache, dab begrannte und unbegrannte Friichte fluo- 
reszierende Keimbahnen bflden, was auch in eigenen 
Versuchen best~itlgt werden konnte, dtirfte ein Grund 
dafii-r sein, dab vergleichende Untersuehungen zwischeu 
morphologischen Merkmalen der Pflanzen (vor allem 
tier Grannenausbildung) und den Fluoreszenzerschei- 
nungen oft zu unterschiedliehen Resu]taten gefiihrt 
haben, zumal die Bastardnatur der einzelnen Pflanzen 
nicht immer leicht zu erkennen ist. Aul3erdem darf 
nicht fibersehen werden, dab die Beurteflung der 
Keimbahnfluoreszenz eine Generation sp~iter erfolgt 
als die Beurtefluug der Mutterpflanzen, wobei immer- 
hin eine Fremdbefruchtung im Bereich der MSglichkeit 
liegen kann. Auf die Tatsache, dab die im Laboratorium 
gewonnenen Fluoreszenzergebnisse nicht ohne weiteres 
auf die Beobachtungen und Untersuchungen auf dem 
Felde fibertragen werden dtirfen, weist auch BACK- 
GAARI) (1955) lain. 

Leider stehen bislang noch exakte experimentelle 
Versuche hinsichtlich der Wechselbeziehungen zwischen 
Fluoreszenz und Winterfestigkeit aus, und es ist noch 
nicht eindeutig gekl~trt, ob die einzelnen morpholo- 
gisehen Merkmale einerseits und die Fluoreszenzaus- 
bildung andererseits unabhangig yon einander vererbt 
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werden, ob sie irgendwie genetisch gekoppelt silld, oder 
ob eine Dominanz einiger Merkmale yon Lolium mull.i- 
[lorum im Zusammenhang mit der Fluoreszenzausbil- 
dung v0rliegt. Letzteres nimmt WOODrORDE (1935, 
1949) an. Praktische Erfahrungen habell aber immer 
wieder - -  von einigell wenigen Ausnahmen vielleicht 
abgesehen - -  gezeigt, dab die winterh~rtestell St~mme 
die geringsten Fluoreszenzprozents~ttze aufweisen. So 
geben u. a. KNoI~I. und BAUR (1942) an, dab der beste 
schwedische Stamm ,,Victoria" und winterharte Sorten 
aus Nellseeland nur eine Fluoreszenz yon o - - 4 %  be- 

~uarztarnpe wllrden aus diversen tIerkfinften und 
Zuchten von Lolium perenne j e 300 aufleuchtende und 
300 nicht-aufleuchtellde Keimlinge herausgesucht und 
auf dem Versuchsfeld ausgepflallzt. Nach dem ersten 
Winter zeigte sich, dal3 yon den aufleuchtenden Keim- 
lingen ein groBer Tell (teilweise 15--3o %) ausgewilltert 
war, w,,threlld bei den nicht-aufleuchtellden Keimpflan- 
zen 1/eine Auswinterungssch~den festgestellt werden 
konntell, Eill nicht geringer Prozelltsatz der llllter der 
Quarzlampe ausgesuchtell aufleuchtenden Keimpflan- 
zen bildete schon im ersten Jahr  Btt~tenst~inde, yon 

Tabelle i .  tTluoreszemprozentsiitze yon Weidelgriisern verschiedener Standorte. 
(Je Probe wurden 2500 Friichte gesammelt. Davon wurden 800 untersucht) 

L. p. = Lolium perenne, L. m. = Lolium multi/lorum. 

lid. Nr. 
tier 

Probe 
Standort  

Fluoreszenz 
% 

I953 I954 

Anderung 
x954 

g e g e n f i b e r x 9 5 3  

% 
Bemerkungen 

I .  

2.  

3. 

4 -  

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

I O .  

I I ,  
1 2 .  

13. 
1 4  �9 

i5. 
I 6 ,  

1 7  �9 
I 8 .  

1 9  . 
2 0 .  
2 1 .  

2 2 .  

23. 
24. 
25. 

A Unbegrannte 

Dauerweide 

M~hweide 
Wiese 

Waldlichtung 

Kleegrasschlag 

Wegrand 

1, 

, ,  

Trfimmergel~nde 
~p 

Ruine, altar 
Dachgarten 

Gartengel~nde 
Elbufer 
Sportplatz 

Frfichte, Pflanzen mit Lolium perenne-Charakter 

15 

38 
9 

25 
55 
5 

42 
7 
9 

6 5  
48 
50 
57 
40 
52 
I4 
28 
62 
65 

15 
2 

4 

2O 

49 
16 
I o  

-- 6 7  

-- 78 
--lOO 

- -  7 6  

- -  7 8  

- -  7 6  

- -  4 ~ 
- -  8 0  

- -  43 
--leO 

-- 89 
-- 8 

+ 4 
-- 3 ~ 

-- 28 

-- 75 

-- 33 

-- 71 

-- 86 

-- 3 

0 

--IO0 

-- 6 9 
- - 8 8  

-- 60 

sehr wenig L. m. in der N~he 
vereinzelt L. m. in der N~he 
kein L. m. in der NXhe, Weide drei- 
seitig yore Wald eingesehlossen. 
Vereinzelt L. m. in der N~he 
sehr wenig L. m, 
Vereinzelt L. m. 
1953 viel, 1954 vereinzelt L. m. 
kein L. m. 
1953 viel, 1954 wenig L. m. 
kein L. m. 
kein L. m. 
Mischbestand aus L. p. und L. m. 
Misehbestand aus L. p. und L. m. 
wenig L. m. 
viel L. m. in der N~he 
wenig L. m. in der N~he 
viel L. m. in der N/~he 
vereinzelt L. m. in der N~he 
sehr wenig L. m. ia der N~he 
viel L. m. in der NXhe 
viel L. m. in der N~he 

kein L. m. 
vereinzelt L. m. in der N~he 
kein L. m. in der N~he 
sehr wenig L. m. in der N~ae 

26. 
27. 
2 8 .  

2 9 .  

3 ~ �9 

B Begrannte Frfichte, Pflanzen mit Lol.ium multi/lorum-Charakter 
wie lfd. Nr. 2 96 97 + I  wie lfd. Nr. 2 
wie lfd. Nr. 6 98 96 --2 wie rid. Nr. 6 
wie lid. Nr. 9 99 98 - - I  wie lfd. Nr. 9 
wie Ifd. Nr. 12 9I 95 @4 wie lfd. Nr. I2 
wie lid. Nr. 17 96 94 --2 wie lid. Nr. 17 

sitzen. Nach Angaben derselben Autoren steht es bei 
den vdnterfesten Sorten und Herktinften aus Deutsch- 
land ~thnlich. Eigene Beobaehtungell und Ullter- 
suchungen fiihren zu gleichen Resultaten. AuBerdem 
konnte bei zahlreichen Untersuchungen immer wieder 
beobachtet werden, dab sowohl bei Import- wie auch 
bei Handelssaaten und bei ttoehzuchtsaatgut yon 
Lolium tSerenne, bei denen die Fluoreszenzprozentsiitze 
verhfiltnism~iBig hoch lagen, vereinzelt, z. T. auch ill 
st~irkerem Umfang, begrannte Friichte auftraten, was 
darauf schliessen I/iBt, dab melir oder Weniger starke 
Einkreuzungen mit Lolium multi/lorum stattgefunden 
haben mfissen. 

Urn die Frage zu kl~iren, wieweit Fluoreszenz llnd 
Winterfestigkeit zusammenhfingen, wurden 1952 ver- 
schiedene Versuche in Angriff gellommell. Unter der 

denen iiber die Hfilfte begrannte Frtichte besal3, und 
hob sich durch breitere Blattbildung und andere Merk- 
male yon den iibrigen Pflanzen ab. Bei den nicht-auf- 
leuchtenden Keimpfianzen trat  in keinem Fall im 
ersten Jahr  eine Blfitenbildung auf, noch waren star- 
kere morphologische Abweichungen zu erkennen. Der 
Versuch muBte leider aus versehiedenen Gri~nden vor- 
zeitig abgebrochen werden, so dab eine endgiiltige Aus- 
sage noch nicht m6glich ist. Er ist in diesem Jahr  in 
gr6i3erem Umfang erneut angesetzt worden. Trotz der 
einj~thrigen Versuchsdauer war abet schon bei ein und 
derselben Probe eine Tendenz der st~irkeren Auswinte- 
rung yon Pflanzen zu erkennen, deren Keimlinge u n t e r  
der Quarzlampe aufgeleuchtet hatten. 

Da die fluoreszenzoptischen Untersuchungen bei 
Weidelgr~isern bisher allgemein nur bei Ziichtungen 
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durchgefiihrt wurden, war es interessant, einmal bei 
wildwaChsenden bzw. verwilderteil Formen yon Lolium 
perenne die Prozents~tze der Fluoreszenz zu ermitteln. 
Aus diesem Grunde wurdeil Proben aus Best~inden yon 
Weiden, Wiesen, voil Wegr~indern, Waldlichtungen 
oder u anderen Standorten gesammelt. In sgesamt 
wurden 25 Proben yon solchen Pflanzen, die granilenlos 
and auch in ihrem Habitus und den morphologischen 
Merkmalen durchaus als Lolium peren~ne ailzusprechen 
waren, in die Untersuchungen einbezogen. Zum Ver- 
gleich dienten einige Proben von Lolium multi/ldrum: 
Um ein m6glichst sicheres Bild und vergleichbare Werte 
zu erhalten, wurden bei jeder Probe je ~5 Frtichte yon 
etwa ioo Pflailzen geeriltet. Ans den Mischproben der 
einzelnen St andorte wurden wahllos 2 • 4 • ioo Frtichte 
herausgesucht uild zur Quarzlampenailalyse angesetzt. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind aus Tabelle I 
ersichtlieh. 

Aus der Tabelle I i s t  Mar erkennbar, dab der Pro- 
zeiltsatz der aufleuchtenden KeimbahneI1 dort am 
h6chsteil lag, wo Mischbest~nde yon Lolium perenne 
und Lolium multi/lorum vorlageil bzw. wo beide Arten 
in unmittelbarer N~the vorkamen, so dab eine Kreuzung 
leicht m6glich war. An den Stellen, wo Lolium multi- 
florum nur in geringem Umfang wuehs und der Pollen- 
flug stark behindert war (z. ]3. Waldlichtungen), !ag der 
Flu0reszenzprozentsatz ziemlich niedrig. I)a nut Pflan- 
zen mit dell botanischen Merkmalen yon Lolium per- 
enne zu den Untersuchungen herailgezogen wurden, 
l~13t sich Mar erkennen, dab man nicht 0hue weiteres, 
wie das auch yon BACKGAARD (1955) angegeben wird, 
yon den morph010gischen Merkmalen der Pflanzen auf 
die genetische Reinheit der Frtichte schlieBen darI. 
Ganz deutlich zeigte sich diese Tatsache bei einigen 
Untersuchungen, wo voil eiilem Btiitenstand sow0hl 
Friichte geerntet wurden, die Flu0reszenzbahilen bilde- 
ten, wie such solche, die keinerlei Fluoreszenzspuren 
aufwiesen. Ebenso koilnte bei einigen Pilanzen mit 
Sicherheit festgestellt werden, dab sie in einem Jahr 
Irriichte trugeil, die bei der Keimung !lu0reszierende 
Bahnen zeigten, w'ihreild im f01genden Jahr die Unter- 
suchung yon Frtichten derselben Pftanze fluoreszenz- 
optisch negativ blieb. Bei dieseil Untersuchungen tritt 
ganz deutlich in Erscheinung, wie wertvoll die fluores, 
zenzoptische Untersuchung der Saaten yon Weidel- 
gfiisern sein kanil. W~ihrend die Frtichte ihrer ganzeil 
Gestalt nach eindeutig zu Loliurn perenne zu re~hilen 
waren, diirften trotzdem bei den Frtichten, die eine 
Fluoreszenzbahn bildeten, ihrem genetischen Weft 
nach Bastarde zwischen Lolium perenne und Lolium 
multi/lorum vorgelegen habeil, die naturgem~B bei er- 
neuter Aussaat Ilicht mehr denselbeil Ailbau2 und Aus- 
saatwert besitzen wie reiiles LoIium perenne oder reines 
Lolium multi~forum. Bei der Ziichtung undVermehrung 
yon Weidelgras muB daher grol3er Wert darauf gelegt 
werden, eiile Fremdbest~iubuilg weitgehendst zu ver- 
meiden. 

Auffallend siild auch die Fluoreszenzunterschiede in 
den beiden Untersuchungsjahreil. Nach dem strengen 
Winter I953/5~1 lagen die Fluoreszenzprozents~itze z: T. 
wesentlich niedriger als nach dem milderen Winter 
1952/53. Hierftir k6nnen verschiedene Faktoren mal3- 
gebend sein. Ganz allgemein konnte festgestellt wet- 
den, dab dort, wo Mischbest~tnde vorkameil, das Ver- 
h~tltnis yon Lolium perenne zu Loliurn multi/forum nicht 
weseiltlich verschobeil wurde. Nur dort, wo dichte 

Pflailzenbest~inde wuctisen, wo also durch die Aus- 
winteruilg keine allzu groBen ILticken auffraten, war 
deutlich ein Rtickgang von Lolium multi/lorum fest- 
zustellen. Vermutlich besaBen die juilgen Keimpflan- 
zen Ilicht geniigend Raum und wurden yon den tiber- 
winterten Pflanzen mit dem gr613eren Startvermagen 
unterdrtickt. Durch diesen Rtickgang yon Lolium 
~uIti/Iorum kann schon automatisch die HShe der 
Fremdbefruchtung und die damit verbundene Aus- 
bildung der Fluoreszenz herabgesetzt werden. 

Di e Auswinterung yon Lolium multi/lorum und der 
damit verbundene Rtickgang der Pollentibertragung 
uild Fremdbest~ubung kann aloer nicht allein die starke 
Verringerung des Fluoreszenzprozentsatzes bewirken. 
Das wurde vor allem an solchen Standorten deutlich, 
wo Lolium mulli/lorum nur sehr weilig oder iiberhaupt 
nicht vorkam. Hier mtissen such Pflanzen, die ihrem 
~iuBeren Habitus nach und auf Grund der unbegrann- 
ten Frtichte als Lolium perenne oder als Bastarde mit 
Lolium perenne-Charakter anzusprechen waren, aus- 
gewintert sein. Da aber 1954 gerade an den Stellen, wo 
praktisch Lolium rnulti/lorum nicht vorkam, die Min- 
derung der Fluoreszenzprozeiltsiitze am h6chsten lag, 
kann man mit Sicherheit schlieBen, dag hier in erster 
Linie Pflanzen mit Bastardcharakter, d.h. Pflanzeil, 
dereil Friichte ohne Fremdbest~iubung fiuoreszierende 
Keimlinge ergaben, ausgewintert sein miissen. 

Bei Pflanzen mit begrannten Friichten blieben in 
beiden Jahren, wie aus Tabelle I ersichtlich, die Fluo- 
reszenzs~itze nnver,,indert. Die Anzahl der EinzeIpflan- 
zen war jedoch 1954 gegentiber 1953 zum Tell zurtick- 
gegangen. 

Der Weft der Fluoreszenzanalyse bei Weidelgr~isern 
fiir die Belange der Landwirtschaft wird aber noch 
dm-ch einen weiteren Versuch unterstricheil. In der 
Saison 1953/54 waren gr613ere Importe yon Lolium per- 
enne aus Neuseeland get~itigt worden. Es handelte sich 
dabei durchweg um,,uncertified Lolium perenne", des- 
sen Fluoreszeilzprozents~tze sehr unterschiedlich hoch, 
aber stets tiber 5% lagen. (Nach den Neuseel~inder Be- 
stimmungen dart LoIium perenne mit mehr als 4% nicht 
mehr anerkannt (certified) werdeil.) Aus diesenPartien 
wurdeil 3 Proben ausgesucht. Die Dateil der unter- 
suchten Proben sind aus Tabelle 2 ersichtlich. Die 
Aussaat dieser Proben erfolgte im Friihjahr 1954 auf 
dem Versuchsfeld des Staatsinstitutes fiir Angewandte 
Botanik, Hamburg, uilter gleichen Bediilgungen in 
dreifacher Wiederholung. Zum Vergleich wurden ver- 
schiedene Herktinfte uild Hochzuchten yon Deutschen, 
Welschen, Westerwoldischen und Bastard-Raigr~isern 
herangezogen. 

Tabelle 2. Untersuchungsbe/unde yon Weidelgrasproben 

Probe I 1 
Probe II 
Probe III 

aus Neuseeland. 

Reinheit Keimffihigkeit 

% % 

99.i 92 
99.3 89 
97.i 89 

begramate I Fluoreszenz 
�9 Frfichte 

% % 

~176 o.3 44 
2.8 92 

Es zeigte sich, dal3 im ersten Jahr das Wachstum der 
Herktinfte aus Neuseeland proportional dem Fluo- 
reszenzprozentsatz stieg. Je h6her dieser war, desto 
mehr Fruchtst~inde wurden gebildet. Ein groger Tell 

.-der ~hren war begranilt, ein Tell aber such v61iig un- 
begrailnt. Die Unterschiede waren aber Ilicht so ekla- 
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taut,  Me man es h~itte auf Grund der Fluo- 
reszenzbilder erwarten kSnnell. Ertrags- 
m~tgig lagen die Neuseel~inder Weidelgr~tser 
im ersten Allbaujahr etwas hSher als die 
DeutschenWeidelgr~tser verschiedeller Her- 
kiinfte. Sic blieben aber hinter den Er- 
tragen des Welschell ulld West erwoldischen 
Weidelgrases weit Zuriick, so dab eine 
Nutzung im ersten Anbaujahr praktisch 
ausscheidet. Im zweiten Jahr  zeigten 
Sich sehr krasse: Ullterschiede (vgl. Abb. 3 
und 4). W~thrend die Partie I nur verh~tlt- 
nism~tBig geringe AuswinterungsscMden 
erkellnen lieB und i m  Wuchs etwa eiller 
irisehen Herkunft  nahekam, war die Par- 
tie II  fast zur Hfilfte, die Partie I I I  fast 
v611ig ausgewintert, obgleich die Witte- 
rungsverh~tltnisse im Winter 1954/55 lloeh 
als ziemlich giinstig (Schneedecke, keine 
Kahlfr6ste) angesprochell werden k6nllen, 
Der Versuch wurde noch insofern variiert, 
als im Friihjahr 1955 voI1 der einen H/ilfte 
der Parzellen die Spreu ulld das Laub ab- 
geharkt wurden, W~ihrend die andere Hglfte 
im urspriillglichen Zustand liegen blieb 
(vgl. Abb. 3). Dabei zeigte es sich, dab 
die Neuseel~tnder Herktinfte llicht mehr  
die Kraf t  besaBen, die verhiiltnism~iBig 
dtinne Spreuschicht zu durchbrechen. Bei 
den anderell Herkiillften bestanden keine 
Unterschiede zwischen abgeharktell ulld 
niehtabgeharkten Parzellenteilen. 

Die AuswinterungsscMden lassen sich 
noch klarer erkellnen, welln mall die 
Ernteergebllisse a u s  dem 2. Anbaujahr 
(I. Schllitt) miteinander vergleicht. Ta- 
belle 3 gibt eine i3bersicht fiber die Trocken- 
gewichtsmengen verschiedener, vergleich- 
barer, gleichgroBer Parzellen. 

Abb. 3. Aubauversue& mi% verschiedenen Weidelgrasherktinften. 
ganz links: Lolium perenne, deutsche Hochzueht; 
mitre links: uncertlfied Loli**m perenne, Neuseeland I I I  ; 
mitte rechts: uncertified Loli**m perenne, Neuseeland n ;  
ganz rechts: uncertified Lolium perenne, Neuseeland I; 
vordere Hfdfte mit Spreu, hintere Hiilfte ohne Spreu. 

Abb. 4. links: Lolium perenne, deutsche Hoehzueht; 
reehts: uncertified Loliurn perenne, Neuseeland mit 92% Fluoreszeuz, fast vNIig ausgewlntert. 

Tabelle 3. Evtri ige vevschiedener  Weidelgrasherki~n/ te .  

Aussaat 1954, Ernte 1955 (erster Schnitt). 

Engl. Raigras Deutschland Hz. 
. . . .  DXnemark 
. . . .  Schwedetl 
. . . .  Irland 
. . . .  Neuseeland I 
. . . .  Neuseeland II 
. . . .  Neuseeland III 

Ital. Raigras Deutschland Hz. 
,, D/inemark 

Westerwold. Raigras Deutschland 

begrarmte 
Frfichte 

% 

o 
o 
o 

0. 5 
o 

0. 3 
2 .8  

31.8 
54,5 
64,3 

Fluoreszenz 

% 

O 

4 
I 
8 
9 

44 
92 

97 
95 
97 

Ertrag 
kg 

(Troeken- 
gewicht) 

3 0 . 2  
28.0 
27.2 
23.7 
19.4 
I 0 . 2  

0. 7 

22.2 
25.O 

I I .  4 

Relativer Ertrag 
(Engl. Raigras aus 

Deutschland = Ioo) 

IO0 

93 
9o 
78 
64 

34 
2 

74 
83 
38 

Vergleicht man die in der Tabelle 3 allgeffihrtell 
Werte, so lfiBt sich klar erkenllen, dab beim Neusee- 
l~illder Weidelgras mit steigenden Fluoreszenzprozellt- 
s~ttzen die Winterfes.tigkeit abnimmt. Die Unter- 
schiede im Saatgut, z. B. die Allzahl der begrannten 
Frachte, sind so gering, dab auf Grund dieser Kenn- 
zeichen eine Aussage tiber die betreffellde Saat unm6g- 
lich ist. Der GE~Tl~m~sche Fluoreszentest gibt allein 
die M6glichkeit, die nicht anerkannten Saaten yon den 

anerkannten zu unterscheiden, wodurch gr6Berer Scha- 
den yon vorlleherein unterbunden werden kann. Er  
gibt dartiber hindus dem Ztichter die Gew~ihr, Mischun- 
gen mit anderem minderwertigen Saatgut oder Ver- 
wechselungen der Partien sofort erkennen zu k6nnen. 
AuBerdem kann bei der Vermehrung leicht kontrolliert 
werden, ob eine Einkreuzung mit L o l i u m  m u l t i / l o r u m  

stattgefunden hat, da hierdurch automatisch der Fluo- 
reszenzprozentsatz erh6ht wird. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die fluoreszenzoptische Untersuchung des Saatgutes 
Yon Weidelgriisern wird in verschiedenen Liindern seit 
Jahren als Grundlage ft~r die Anerkennung und Klassi- 
fizierung yon Weidelgr~sern benutzt. Dutch neue Ver- 
ordnungen zum Saatgutgesetz wird aueh in der Bundes- 
republik der Anteil der fluoreszierenden Keimbahnen 
bei Lolium perenne mit lO% begrenzt. ~ 

Es wird die Frage diskutiert, ob die kusbildung der 
t~luoreszenz gleichbedeutend mit einer geringen Winter- 
Iestigkeit ist. 

Vorversuche ergaben, dab die unter der Quarzlampe 
ausgesuchten fluoreszierenden Keimlinge yon LoIium 
perenne-Saaten st~trker auswintern als Keimlinge der- 
selben Sorte, die keine trluoreszenz aufwiesen. 

Bei 25 Samenproben, die aus Freilandbest;inden yon 
Pflanzen mit Lo~ium pere~e-Charakter gesammelt 
wurden, ergab sich ein hoher Fluoreszenzprozentsatz, 
wenn Mischbest~inde yon Lolium ~berenne nnd Lolium 
multi/lorum vorlagen, ein niedriger Prozentsatz, wenn 
Lolium fauIti]lorum praktisch nicht vorkam. 

Nach dem strengeren Winter 1953/54 machte sich 
ein teilweise st~rkerer Rfickgang der Fluoreszenzpro- 
zents~itze gegeniiber dem milderen Winter 1952/53 be- 
merkbar, was auf eine geringere Winterfestigkeit der- 
j enigen Pflanzen schlieBen l~Bt, die zwar ihrer morpho- 
logischen Erscheinung naeh Ms Lolium perenne anzu- 
spreehen sind, aber auf Grund ihrer Fluoreszenzbildung 
Ms Pflanzen mit Bastardcharakter gewertet werden 
rnfiBten. 

Anbauversuche mff verschiedenen Partien yon 
,,uncertified Lolium ~Serenne" au s Neuseeland ergaben 
deutlich eine Parallelit~tt zwischen Fluoreszenz und 
Auswinterung, 

x Vgl. Ful3note S. 84, 
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(Aus dem Botanischen Institut der Universit~t IZiel) 

A g a t h a e a  coeles t is  - -  colchicininduzierte Polyploide 
als anbauwiirdige Zierpflanzen ? 

Von GERD REESE 

Mit 7 Textabbildungen 

Agathaea codestis Cass. ( =  Aster capensis LEss.) oder 
die Himmelsblane Agath~ie, wie man sie deutsch be- 
zeichnen k6nnte, ist eine in Sfidafrika heimische !iguli - 
flore Composite mit gegensfiindigen, rauhhaarigen, 
leicht brfichigen Bl~ittern :und mit BlfltenkOrbchen, 
deren besonderer Reiz in der kontrastierenden Wir- 
kung der himmelblauen Zungen- zu den gelben R6hren- 
bliiten liegt. Die Pflanze w~ichst als Halbstrauch und 
kann bet ungest6rtem Wachstum unter optimalen Be- 
dingungen fiber einen Meter h0ch werden. Da sic den 
Rfickschnitt gut vertr~gt, wird sic in Mitteleuropa 
jedoch vorzngsweise als busehiger Halbstrauch kulti- 
viert. Die Blt~tezeit reicht im allgemeinen vom Sp~t- 
sommer bis in den Winter hinein. 

Der Gartenbau ha t  sich dieser Pflanze bisher nur 
wenig angenommen, vor allem wohl deshalb, weft neben 
der mangelnden Winterh~rte die Gr613e der Blfiten- 
k6rbchen ffir g~rtnerische Belange noch zu wfinschen 
fibrig i~iBt. Sic wird in Mitteleuropa fast ansschliel31ich 
als Zimmer- und Kalthauspflanze gehalten, k6nnte da- 

neben aber auch ats Rabattenpflanze im Freien und 
wegen der guten Haltbarkeit der BNten wohl ebenfalls 
Ms Schnittblume verwendet werden. V o r  allem die 
reizvolle Blfitenfarbung und die sp~te Bltitezeit, wenn 
andere Compositen als Massenware nicht mehr verf~g- 
bar sind, lassen es gerechtfertigt erscheinen, sic als ein 
lohnendes Zuchtziel herauszustellen. 

Im  folgenden wird Giber die Ergebnisse der Colchici- 
nierung berichtet, durch die in erster Linie eine Ver- 
gr6Berung der Blfitenk6rbchen bet den Polyploidrassen 
erreicht werden sollte. Die Ausgangsform ist mit 
2n ----- 18 (NEGoDI 1941 ) diploid; eine kurze Notiz fiber 
die erfolgreiche Colchicinierung dieser Art findet sich 
bereits bet SI~IONBT U. CI~OI'IN~.T (1942). 

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e :  Als AusgangsmateriM 
dienten I~eimlinge yon Agathaea coelestis CASS: Ftir die 
Colchicinbehandlung wurde die bereits andeutungsweise 
zwischen den I~2otyledonen sichtbare Plumula f~r ca. 
25h mit Colchicin-TragantscMeim bepinselt (Sc~wANITZ 
I949), der nach Behandlungsende mit warmem Wasser 
wieder entfernt wurde. Die Konzentration der angewand- 


