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Untersuchungen fiber die Auswirkung der Inzucht auf einige Merkmale 
von Alopecurus pratensis L. 

Won KLAUS WOHRM&NN 

Die Inzucht als Zuchtmethode hat in den letzten 
Jahrzehnten in der praktischen Pflanzenzfichtung 
eine steigende Bedeutung erlangt, tiber die neuerdings 
RUI)ORF (1958) zusammenfassend berichtete. Die 
bisherigen Erfahrungen mit dieser Methode in der 
Gr~iserziichtung sind yon HeRTZSCH (1959 a) zusam- 
mengestellt worden. Die bis heute vorliegenden 
Untersuchungen fiber Inzuchtwirkungen bet Gra- 
mineen wurden vorwiegend an  solchen Grasarten 
durchgefiihrt, die bisher eine grfgere wirtschaftliche 
Bedeutung erlangt haben. Von Alopecurus pratensis 
liegen dagegen nur Beobachtungen an der ersten 
Selbstuiigsgeneration vor (HEI~TZSClt, 1959b ), wo- 
nach in der 11 noch keine Inzuchtdepressionen nach- 
zuweisen sind. In vorliegender Arbeit soll fiber Er- 
gebnisse berichtet werden, die dutch Untersuchungen 
fiber die Auswirkung der Inzucht auf einige Merk- 
male yon Atopecurus pratemis an Sechs Inzuchtgene- 
ratiouen gewonnen wurden. 

Material  und Methode 
Als Ausgangsmaterial fiir uiisere Untersuchungen 

in den Jahren 1953 his 1959 dienten Nachkommen 
.yon Pftanzen, die auf Wiesen fret abgebliiht waren. 
Die im Jahre 1958/59 ffir Vergleichszwecke aufge- 
zogene I1 geht ant Pflanzen der Sorte ,,Brauns Wie- 
senfuchsschwanz" zurfick. Die verschiedenen I-Ge- 
nerationen und deren Kontrollen wurden jeweils im 
Herbst im Gew~ichshaus in Pikierk~isten ausges~it, 
pikiert und als Einzelpflanzen ausgepflanzt. Die 
Selbstung der Pflanzen erfolgte durch Zellophaii- 
ttiten, in die jeweils 2 - -3  5hren einer Pflanze ein- 
geschlossen wurden. 

Die Auswirkungen der Inzucht prfiften wir an der 
Pflanzenl~inge, der Ahrenzaht je Pflanze und dem 
Samenansatz nactl Ireier Abblfite der Pflanzen. Die 
Pflanzenl~inge ergab sich aus Messungen der - -  so- 
welt vorhanden - -  jeweils zehn l~ingsten ~ihren- 
tragenden Triebe kurz vor der Reife. Zu diesem 
Zeitpunkt war ein Nachwaehsen der Halme nicht 
mehr zu erwarten. Den Samenansatz ermittelten wir 
an 5 x loo Ahrchen von insgesamt ffinf fl~hren einer 
jeden Pflanze. 

Versuchsergebnisse 
Die Inzuchtlinieii in den Versuchen von 1953 bis 

1959 gehen auf 21, die der 11 von 1959 auf 32 Eltern- 
pflanzen mlrtick. Von jeder Inzuchtfamilie wurden 
in ieder Generation einige Pflanzen geselbstet und 
- -  soweit mfglich - -  mindestens eine Selbstungs- 
nachkommenschaft einer jeden Linie wieder ange- 
baut und ausgewertet. Wir bauten die Nachkommen 
jeder geselbsteten Pflanze getrennt an, urn mfglichst 
schnell zu ausgeglichenen Linien zu kommen. 

Bei einer derartigen Versnchsanordnung war es 
nicht zu vermeiden, dab nicht alle in der I1-Gene- 
ration vorhandenen Inzuchtlinien bis zur 16 fort- 
gesetzt werden koiinteii. Wenn es auch beim Wie- 

senfuchsschwanz in der Regel m6glich ist, nach Selb- 
stung yon Einzelpflanzen eine genfigende Anzahl 
Samen zu ernten; so linden sich jedoch htiufig anch 
Pflanzen, die bet erzwungener Selbstung keinen Sa- 
menansatz bringen (NILssoN, 1934; WSH~IVlA~I% 
1955). Dies mag in ether echten Selbststerilit~it be- 
griindet sein oder aber auch durch die unter den Iso- 
lationen herrschenden anormalen Bedingungen her- 
vorgernfeii werden. Im Laufe der Generationen treten 
in den einzelnen Familien mehr oder weniger Indi- 
viduen auf, die  auf Grund der Inzucht eine absolute 
Sterilit~it aufweisen. Da zur Zeit der Isolation der 
Fertilit~itsgrad nicht zu erkenneii ist, kann die Aus- 
wahl derartiger Pilanzen das Ende der betreffenden 
Linie bedeuten. 

Im Laufe der Untersuchungen stellte sich heraus, 
dab die yon uns untersuchten Merkmale Pflanzen- 
l~inge und ~hrenzahl je Pflanze stark dutch die in 
den einzelnen Jahren herrschenden Witterungs- und 
Standortsbedingungen modifiziert wurden. Es war 
daher bet diesen beiden Eigenschaften nicht mfglich, 
einen Vergleich der verschiedenen Inzuchtlinien mit 
den Ausgangspflanzen, die in den folgenden Tabellen 
mit P bezeichiiet sind, durchzuft~hren. Wir bauten 
daher von der I3/56 ab neben j eder Inzuchtgeneration 
eine nicht geselbstete Population als Kontrolle (K) 
an, auf die wir die MeBwerte der Inzuchtgenerationen 
beziehen konnten. 

In Tab. I sind die Ergebnisse der Lfingenmes- 
sungen znsammengestellt. Es wird die prozentuale 
HSufigkeit der einzelneii L~ingenklassen angegeben. 
Aus der Tabelle wird zun~ichst einrnal deutlich, dab 
die Variabilit~it der Pflanzenliingen in den Inzucht- 
generationen in der Regel gr6Ber ist als in den zu- 
geh6rigen Kontrollen. Das ist zu erwarten, da auf 
Grund der beiln Wiesenfuchsschwanz vorherrschen- 
den Fremdbefruchtung eine starke Heterozygotie des 
Ausgangsmaterials vorliegt. Bei erzwungener Selbst- 
befruchtung muB daher mit einer erheblichen Aufspal- 
tung in den Inzuchtgenerationen gerechnet werden. 

Bis auf die Ii/59 ist in Mien Inzuchtgenerationen 
eine allgemeine Verschiebung der Werte zu den nie- 
dereii Klassen zu beobachten. Stets treten nach Selb- 
stung Pflanzenliingen auf, die bei den Kontroll- 
pflanzen nicht gemessen wurden. Besonders deutlich 
sind diese Verh~fltnisse in der Id57 und IJ58 zu be- 
obachten. Durch die gr6Bere H~ufigkeit kleiner In- 
dividuen ist eine geringere mittlere L~inge aller In- 
zuchtpflanzen in den einzelnen Generationen gegen- 
iiber den Kontrollen bedingt. Eine Ausnahme bildet 
nur die 11/59. Hier ist zwar die Variabilit~it erheblich 
erhfht,  die Mittelwerte entsprechen aber den nicht 
geselbsteten Pflanzen (K/59)- 

Die absoluten Pfianzenliingen kfnnen durch die 
j~ihrlichen Umweltbedingungen stark modifiziert 
werden (1J55; K/57). Es lfiBt sich daher an den 
mittleren absoluten Werten keine Abnahme der 
Wiichsigkeit von Jahr zu Jahr nachweisen. Werden 
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Tabelle 1. Prozentuale HtiuJigkeit der Ltingen yon Inzuchtpflanzen (in cm) in den untersuchten I-Gene- 
rationen (11--I6), deren Elternpflamen (P) und den :iihrlichen Kontrollen (K). 

Generation 

P/53 

~1/54 
[J55 
K/56 
IJ56 

K/57 
IJ57 
K/58 
I~/58 
K/59 

K/59 
I1/59 

- -3o  

o , 4  

4,5 

o , 3  

o , 4  

--50 
I 

5,8 
0 , 5  

2,3 

i - -  
6,6 

: 23,4 

J- ,3  
: 6,1 

Pflanzenl~nge in cm 

I - - 7 o  I - - 9  o i - - : t x o  i - - 1 3 o  
, i [ 

' - -  3 8 , 1  5 7 , 1  ! 4,8 
15,6 52,o i 26,6 -- 

5,5 [ 12,8 i 32,4i 44, 7 i 
4,6 29,9 60,9 ' 4,6 

19,2 4 0 , 3  32,5 5,6 

i 40, ~ i 55, ~ 
2 0 , 8  44,6 2o,61 6,6 

i 
2,2 21, 7 67,4! 

33,1 27,3 11,7 i 
2,6 19,8. 73,7 

1 3 ' 9 3 4 ' ~  40,6 

- -  6,3 25,0 
2,1 9,6 16 ,7  45,o 

[ - - I50  { --170 
i 
i ! - -  

l - -  

! 4 , 1  

5,0 
0 , 2  

m 

i - -  

6, 5 2 , 2  - -  

2 , 6 !  - -  
6 , 6  -- -- 

12,5 -- _ 
25,4 0,8 -- 

Anzahl 
Pflanzen 

2 1  

173 
2 :t 9 

87 
698 

4 ~ 
452 

46 
~54 
76 

784 

- f f v o n K = l o o  

92,5 
79,0 

lO5,6 

93,9 lOO 
84,0 89,5 

114,1 100 
79,8 70,0 
97,1 ioo 
63,6 65,5 
93,1 ~ .oo  

83,8 90,0 

93,8 lOO 
96,6 lO2,9 

aber die durchschnitt l ichen Pflanzenl~tngen der In-  
zuchtgenerat ionen auf die der zugeh6rigen Kontrollen 
bezogen, so ist sp~itestens yon der 13 ab eine Abnahme 
der Wtiehsigkeit der I-Pflanzen festzustellen. W~th- 
rend 1959 die mit t lere L~nge der I i-Pflanzen den 
Durchschnit t  der Kontrolle noeh unwesentlich iiber- 
steigt, betr~igt die durchschnittl iche Pflanzenl~inge 
in der I3-Generation nnr 89,5% der Kontrollpflanzen. 
Bis zur 15 ist eine weitere Abnahme auf 65,5% 
naehzuweisen. 

In  der I J59  steigt der relative Mittelwert fiir die 
Pflanzenl~tnge wiederum auf 9o,o% an. Dieser merk-  
wiirdige und zun~ichst unerwartete  Anstieg mag durch 
Iolgende fJberlegung eine Erkl/irung finden. Die 
Individuen der Is-Generation zeigten eine sehr geringe 
Vitalitfit und bildeten - -  wenn i iberhaupt - -  nur 
sehr wenig iihrentragende Triebe aus (Tab. 2), die 
sich t~berdies noch durch eine geringe Fertilit~it 
auszeichneten (Tab. 3). Fa r  die weitere Fortfi ihrung 
der I-Linien (zur I s usw.) s tanden daher nur einzelne 
Pflanzen ]nit einer relat iv hohen Vitalit~t und 
Fertilit~it zur Verfiigung. Es ist daher durchaus mit  
der M6glichkeit zu rechnen, dab in der I5/58 zwangs- 
l~iufig eine gewisse positive Auslese yon nur wenig 
inzuchtempfindlichen Pflanzen s ta t tgefunden hat. 
Hierdurch wird verst~tndlich, dab sich in der Is-Gene- 
ration�9 die Relation der Mittelwerte yon Kontrolle 

Tabelle 2. Prozentuale Hiiu/igkeit tier A'hrenzahl ]e P[lanze 

Generation o 

P/53 - 

I~/54 18,2 

I2/55 5,6 
K/56 1,7 
IJ56 12,1 

K/57 -- 
IJ57 :m,7 

- -10  --20 

90,5 9,5 - -  

5 5 , 8  ~ 6 , 1  9 , 1  

21,3 17,o 20,0 

35,5 39,7 22,6 
56,1 18,7 9,8 

2,5 7,5 lO,O 
I5 ,6  22,7 19,5 

K/58 
I d s a  

K/59 
I0/59 

K/59 
ti/59 

- -  i 1 4 , 9  
1 9 , 1  i 5 5 ,  2 

- -  ] 4 ,  o 
1,9[ 7,5 

I 

2,1 ! 12'5 
14,2 

4 6 , 8  29,8 
13,5 . 6,:t 
6;8 i 17,5 

15,O i 2 2 , 1  

3 1 ' 2  I 3 4 , 4  
2 0 , 8  2 0 , 4  

zu Is-Pfianzen wiederum zu Gunsten der letzteren 
versehoben hat. 

Entspreehend dem Merkmal Pflanzenliinge rea- 
giert auch die A h r e n z a h l  j e  P f l a n z e  auf die 
Inzueht  (Tab. 2). Auch hier t~bertrifft in der Regel 
die Variabilit~it der I-Generat ionen die Streuung 
der zugeh6rigen Kontrollen. Besonders deutlich 
wird dies wiederum in der It/59 sichtbar. Bis aut 
diese erste Inzuchtgenerat ion liegen die mit t leren 
Halmzahlen der fibrigen I-Generat ionen stets unter  
den Werten der Kontrollen. Die gr6gte Depression 
in der Ahrenzahl je Pflanze wird entsprechend den 
Ergebnissen der Pflanzenl~ngenmessnngen auch hier 
in der I J 5 8  erreicht. Prozentual  (Kontrollen = 10o) 
sinkt die rnittlere Ahrenzahl je Pflanze yon 123,2% 
in der I1/59 und yon 59,5% in der Ia/56 auf 38,4% 
in der I5/58 ab, urn auf Grund der oben verrnuteten 
und dort nfiher erl/iuterten zwangsl/iufig positiven 
Auslese in I J58  wieder auf 89,0 % in der I6/59 anzu- 
steigen. 

Wie aus Tab. 2 ersichtlich, wird das Merkmal 
Ahrenzahl je Pflanze besonders s tark modifikativ 
beeinflugt. Die Kontrollen 1956 und 1958 haben 
im Durchschnit t  nur 14, 5 bzw. 19, 3 Ahren ausge- 
bildet. Demgegenf ibe r  konnten in den Jahren  1957 
und 1959 durchschnitt l ich 46,7 bzw. 38,0 und 22,8 
Ahren ausgez/ihlt werden. 

in den untersuchten I-Generationen ( I  1-I~),  deren Eltern- 
p/la~zen (P)  und den ]dhrlichen Kontrollen "K). 

Anzahl ~ r e n  je Pflanze ~ z ~ l  
- -30  - -40  I - -50  - -60  ~ lanzen  ~ von K = loo 

m 

O,4 ' 

2 0 , 0  

1 , 7  
2,6 

22,5 
13,9 

o,4 - -  

12,3 4,3 

o,7 -- 

17,5 17,5 
9,4 5,4 

=-7o --80 - -90  

- -  0 , 4  - -  

7,5 lO,O 5,o 
1 , 0  1~o 0 , 8  

4,0 4,0 1,6 
4,3 2,7 1,6 

21  

231 
232 

93 
995 

4 ~ 
5 2 0  

47 
230 

74 

5,4 
6,7 

23,3 

14,5 
8,6 

46,7 
2 2 ,  5 

19,3 
7,4 

38,0 

6, 4 2,1 - -  

4,4 1,3 o,4 
27,0 24, 3 l o , 8  
17,o 16,1i 11,8 

15,6 6,3 ~ -- ] 
15,4 14,2 , 9,2 

1 i 

3,7 -- -- 

788 

32 
24o 

33,9 

2 2 , 8  
28,1 

1 0 0  

59,5 
100  

48,2 
1 0 0  

38,4 
1OO 

89,0 

I O 0  

I z 3 ~ 2  
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Tabelle 3. Prozentuale Htiu/igkeit der Fertilitiitsklassen (Samenansalz in % tier Bli~ten) in den untersuchten I-Gene- 
ralionen ( I1--I6), deren Etternp/lanzen ( P) unfl den ]iihrlichen tfontrollen "If). 

Generation 

P/53 
I1/54 

I J55  
K/56 
I3/56 
K/57 
1,/57 
IJ58 

~:/59 
IJ59 

K/59 
I1/59 

t - - l O  t 

3,5 6,4 
3,0 3,0 
_ ! 

1,3 3,1 

6 , 4  8,2 

6,8 i 15,9 

2 , 2  - 8 ,  3 

2,9 1,9 

- - 2 0  I - - 3 0  
! 

6;8 4,0 

2,6 i 7'1 
1,1 
5,7 
2,6 
6,6 

10,2 

_ . 5 , 8  

6,7 
5,8 

Samenansatz 

_ _ 4,8 
5,8 8,1 
7,6 2,6 

1,1 5,7 8,0 
6,1 8, 3 m,:z 

5,1 7,7 7,7 
8,4 8 ,0  lo,6 

15,9 II,4 i 
- 861 
5,5 9,7 i 

~,8 3,3 
13,4 

* x yon 1/54 wurde auf "~ yon P/53 bezogen. 

in  % 

I--6o I--,o I --8o 

4,8 23,8 23,8 

8,1 16,2 18,5 

lO,3 17,2 25,3 

5,7 8,0 23,9 
lO,O 15, 5 16, 4 

lO,3 12,8 lo,3 
8,6 12, 7 9,1 

8,0 9,1 6,8 12, 5 

2,9 } 8,8 20,0 28,6 
8, 3 13,4 17,9 

6,7 3,3 
7,7 12,5 

Anzahl 
--9o I --zoo I Pflanzen 

38,1 4,8 21 

18,5 4,1 173 

17,2 4,1 194 

29,5 17,o 88 
17, 3 6,1 678 
25,7 17,9 39 
16,8 4,6 452 
2,3 1,1 88 

34,3 5,7 35 
15,9 3,9 636 

"X VO~ ~"~ ~ 100 

74,4 loo* 
56,3 75,7* 
60,1 -~ 

71,4 lo0 
58,2 81,6 

68,7 loo 
59,5 86,5 
35,3 
74,0 1 o o  

53,9 72,9 

68,7 lOO 
56,1 81,7 

Im Gegensatz zn den bisher besprochenen Eigen- 
schaften erwies sich der S a m e n a n s a t z  (=  Prozent 
befruchtete Blatchen) nur wenig bzw. gar nicht yon 
der Umwelt abh~ingig. Wie aus Tab. 3 hervorgeht, 
sind bei den nicht geselbsteten Kontrollen in allen 
Versuchsjahren im Durchschnitt 68% bis 740  aller 
Blatchen befruchtet worden. Dieser Umstand er- 
laubt hinsichtlich des Samenansatzes einen Vergleich 
der I1/54 mit den Ausgangspflanzen (P/53), der bei 
den anderen untersuchten Eigenschaften nicht unbe- 
dingt m6glich war. 

Obwohl bei den Kontrollen und bei den Inzucht- 
generati0nen h~tufig die gleichen Fertilittttsklassen 
die gr6Bten Httufigkeiten aufweisen, ist der mittlere 
Samenansatz aller Inzuehtpflanzen in den einzelnen 
Generationen niedriger als der yon nieht geselbsteten 
Pflanzen. Diese verminderte durchschnittliche Fer- 
tilitiit der I-Generationen beruht sicherlich auf dem 
Herausspalten yon Pflanzen mit nur geringem Samen- 
ansatz. Pflanzen mit einer Fertilittit yon weniger 
als 4o% sind in den Kontrollen nur relativ selten. 
Geringere Samenansatzprozente als 40% und sogar 
v611ige SterilitAt treten aber in den Inzuchtgenera- 
tionen mit groBer Hiiufigkeit auI. 

Die Auswirkung der Inzucht auf den Samenansatz 
unterscheidet sich wesentlich yon der Inzucht- 
wirkung auf die anderen untersuchten Eigenschaften. 
In der I1/59 konnte weder bei der Eigenschaft Pflan- 
zenlttnge (Tab. 1) noch bei dem Merkmal Anzahl 
Ahren j e Pflanze (Tab. 2) bereits nach einer Selbstung 
eine Depression nachgewiesen werden. Beim Samen- 
ansatz (Tab. 3) sinkt dagegen schon der Mittelwert 
far die I1/59 in Relation zur Kontrolle auI 81,7}/o und 
in der I1/54 auf 75,7% der Ausgangspflanzen ab. 
Obwohl die I1[59 auI eine Zuchtsorte (Brauns Wiesen- 
fuchssehwanz) und die I1/54 auf selbst eingesammeltes 
Wildmaterial zurackgeht, ist kein entscheidender 
EinfluB des unterschiedlichen Ausgangsmaterials 
auf das AusmaB der Fertilit~tsdepression Iestzu- 
stellen. 

Andererseits ist sehr bemerkenswert und yon uns 
zunitchst nicht erwartet, dab in nnseren Untersu- 
chungen die geringste Zunahme der Inzuchtwirkung 
yon Generation zn Generation hinsiehtlieh der Ferti- 
lit~itsverhttltnisse festzustellen ist. Wtthrend in der 
I4-Generation die geselbsteten Pflanzen nur mit 
86,5% unter der Kontrolle liegen, ist in der gleichen 

Generation die Pflanzenlttnge mit 70% und die 
Ahrenzahl je Pflanze sogar mit 48,2% bedeutend 
mehr gescMtdigt. Auffallend ist auch der nut relativ 
geringe Anstieg des mittleren Samenansatzes in der 
I s. Dieser Wert liegt zwar hSher als der in der 15, 
wenn far die Kontrolle 58 der gleiche absolute Wert 
angenommen wird, aber immer noch unter den 
Werten aller I-Generationen. Bei den anderen unter- 
suchten Eigenschaften war ein viel st~trkerer Anstieg 
festzustellen. 

Abgesehen yon den hier durch genaue Messungen 
bzw. Auszghlungen untersnchten drei Merkmalen 
konnte bis zur 14 noeh eine starke Variabilit~t auch 
a n d e r e r  E i g e n s c h a f t e n  innerhalb der einzelnen 
Linien Iestgestellt werden. Erst in der I s und in 
zunehmendem Mal3e in der I6 wurde eine relativ 
gute Ausgeglichenheit in bezug auf Pflanzenfarbe, 
Wuchsty p und Ahrenform be0bachtet. 

Zusammenfassend kann also Iestgestellt werden, 
daB beim Wiesenfuchsschwanz frtthestens yon der I S 
ab unter Beracksichtigung yon Pflanzenlttnge und 
Ahrenzahl eine Inzuchtdepression zu erwarten ist. 
Auf den Samenansatz wirkt sich bereits eine ein- 
malige Selbstung nachteilig aus. Die Variabilitttt 
ist in den Inznchtgenerationen hiiufig erheblich 
gr6Ber als in den nicht geselbsteten Kontrollen. Von 
Bedeutung ft~r die praktische Zfichtung ist, dab bis 
zur Is-Generation Linien mit groBer Vitalit~tt und 
hoher Fertilitttt, die durchaus den Kontrollpflanzen 
entspreehen, selektiert werden k6nnen. 

Wie bereits oben erw~hnt, werden die absoluten 
MeBwerte, vor allem die der Pflanzenl/inge und Ahren- 
zahl, stark yon Jahr zu Jahr durch Witterung und 
Standort modifiziert. Wenn wir uns in nnseren 
Inzuchtversuchen auch bemtihten, in allen Jahren 
weitestgehend gleiche Aussaatzeiten einzuhatten, so 
konnte diese For&rung doch nur beschr~inkt einge- 
halten werden. Durch einen gleiehen Aussaattermin 
wird auch nur der Faktor Tageslttnge vergleichbar 
gemacht, w~hrend alle anderen Faktoren, die dar~ber 
hinaus einen entscheidenden EinfluB auf die Ent- 
wicklung der Pflanzen ausaben, trotzdem stark 
variieren k6nnen. 

Um einen Einbliek in das Ausmag der m6gliehen 
Modifikation far die yon uns untersuchten Eigen- 
schaften zu bekommen, Iahrten wir mit Alopecurus 
pratensis A u s s a a t z e i t v e r s u c h e  durch. Wit w~hl- 
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ten in den Versuchsjahren 1955/56 und 
1958/59 in einem Zeitraum yon Mitte 
Juli  bis Ende August vier Saatzeiten, 
die sich in den beiden Versuchsjahren Vegetatio~- 
bis auf geringe Unterschiede ent- periode 

sprachen. Wie in den oben geschilder- 
ten Inzuchtversuchen werteten wir 
auch hier die Pflanzenl~inge, J~hrenzahl 1955/56 
j e Pflanze und den Samenansatz aus. 
Zus/itzlich bestimmten wir als MaB fiir 
die Entwicklungsgeschwindigkeit den ~egetations- 

Zeitpunkt des Ahrenschiebens einer pe~iodo 
jeden Pflanze. Eine Pflanze galt dann 
als ,,geschoBt", wenn drei ihrer Ahren 
aus den Blattseheiden getreten waren. 1958/59 
Die Anzahi geschoBter Pflanzen wurde 
etwa alle 8--1o Tage ausgez~hlt. Die 
Ergebnisse dieser Ausz~ihlungen sind in Tab.  4 zu- 
sammengefaBt 

Im Versuchsjahr 1955/56 liegt der allgemeine 
SchoBzeitpunkt etwa 2 bis 3 Woehen Spiiter als 
1958/59. In beiden Jahren  ergibt sich aber im Prinzip 
der gleiche EinfluB des Saattermins auf die Entwick- 
lung der Pflanzen. Bei einer Aussaatzeit bis Ende 
Juli ist noch keine Verz6gerung der Entwicklung dureh 
eine sp~te Aussaat gegeben. 
1955/56 haben in den beiden 
ersten Aussaatgruppen (13. 7- 
55 und 27. 7. 55) bis zum 
29.5- 56 und im Versuchsjahr 
1958/59 (12.7.58 ulld 27. 7.58) 
bis zum 3o. 4.59 bereits etwa 
7o bis 9o% der untersuchten 
Pflanzen ihre 2~hren gescho- 
ben. Bei Aussaaten zu sp/i- 
teren Terminen ist eine zu- 
nehmende VerzSgerung des 12. 7. - -- 

27" 7- 2,6 -- SchoBtermins festzustellen. 12. 8. - -- 
Nach einer Aussaat am 1.9. - 3,1 
26. 8. (1955/56) und am 1.9- 
(i958/59) haben 93,7% (9. 6.56) bzw. 77,8% (26.5.59) 
der Pflanzen noch nicht die erforderliche Anzahl 
Ahren geschoben. 

Entsprechende Verhfiltnisse ergeben sich auch bei 
Berticksichtigung der Pflanzenl/inge und der 2~hren- 
zahl. Die L/~nge der i iberhaupt geschoBten Pflanzen 
nimmt ab, je sp/iter der Aussaattermin liegt (Tab. 5). 
In der Versuchsreihe z955/56 geht mit einer Aus- 
saat nach dem 13. 7- bereits deutlich eine Ver- 
ktirzung der Pflanzenl~ingen parallel, w~thrend in 
dem Saatzeitversuch ~958/59 erst nach dem 12.8. 
eine Verminderung der mittleren Lfinge nachweisbar 
ist. Die Anzahl der 1955/56 untersuchten Pflanzen 
nach sp~tten Aussaatterminen ist sehr gering. Die 
Ursache hierffir liegt darin, dab in diesem Versuchs- 
jahr, bedingt durch die spMen Aussaaten, nur 
wenige Pflanzen fiberhaupt Ahren ausbildeten. 

Am entscheidendsten wird die Anzahl Ahren je 
Pflanze durch die unterschiedlichen Aussaatzeiten 
beeinfluflt (Tab. 6). Im Vegetationsjahr 1955/56 
bilden unter  den nach den Aussaaten herrschenden 
Bedingungen bei einem Saattermin vom 26. 8. tiber 
5o% der Pflanzen gar kein6 J~hren aus. Saatzeiten 
bis zum 27. 7. haben dagegen keinen EinfluB auf 
die Ahrenzahl. Gleiche Tendenzen ergeben sich auch 
im zweiten Versuchsjahr (1958/59). Wenn hier aueh 

t 

Tabelle 4. Einflu/3 des Aussaattermim au[ den Zeitpunkt des A'hvenschiebens. 
Die angegebenen Werte stellen Relativzahlen dar 

~Anzahl ~.ntersuch~e Pflamen = I oo). 

A u s s a a t -  
t e r r a i n  

13.7.55 
27.7.55 
17 . 8. 55 
26.8.55 

bis 
18.5.56 

57,z 

59,8 
2,6 

Zeitp~nM des Ahrensehiebens 

r 19. 5.56 
--29.5.56 

I 

37,2 
37,3 
23,4 

6,3 I 

30. 5.56 
---9.6.56 

2 ,8  
i 2 , 9  
i 33,7 
I - 

am 9.6.56 
nicht gesch. 

2,8 

40,3 
93,7 

Anzahl 
Pflanzen 

35 
102 

77 
16 

Ein EinfluB des Aussaatzeitpunktes auf den pro- 
zentualen Samenansatz ist dagegen nicht festzu- 
stellen. 

Aus den vorliegenden Ergebnissen der Aussaatzeit- 
versuche wird die entscheidende Bedeutung der 
Aussaatzeit Und der damit zusammenh/ingenden 
AuBenfaktoren fiir einen kritischen Vergleich yon 
Inzuchtgenerationen bei Al@ecurus pratensis deut- 
lich. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

In vorliegender Arbeit wird fiber die Wirkung der 
Inzucht auf Pflanzenl~nge, Ahrenzaht je Pflanze und 

12!!1 i t /125j3 oI 2  140 27. lo,o 17, 5 72,5 4 ~ 128, 3 
12. 22,5 35:5 25,0 20,0 4 ~ 116,1 
1. 64,7 29,4 -- -- 34 [ 4, 8 

Vegetationsperiode 1958/59 
- -  3,0 -- 21,2 39,4 27,3 9,1 [ 33 ] lO6,2 
-- -- 2,6 12 ,8  30,7 41,0 1~ I 39  [ 105,9 
2,5 5,o lo,O 22,5 32,5 27, 5 -- 4 ~ 1OO,8 
3,1 18 ,8  46,9 18,8 93, -- 32 85, 4 

Tabelte 6. Prozen~uale H~iu/igkeit dee ,ghre~zahl ]e 
P/lanze in AbMingigkeit yore Aussaattecmin. 

o - '  r I - "  I- ~ >20 

Vegetationsperiode 1955/56 
13.7. :- lO,O 25,0 15,~ I 20,0 30,0 ] 20 15, 7 
27.7. lo,o 15,o 3o,o i 15'~ 3o,o ] 2o 16,2 
17. 8. 36,4 51,5 12,1 -- -- -- 33 2,2 
26. 8. 57,i 35,7 -- 7,2 z4 2,z 

Vegetationsperiode 1958/59 

Zeitpunkt des .~hrenschlebens 
Au ;sa; .t- bis 24, 4- 59 �9 - 9- 5.59 am 25.5.59 Anzahl 

term. a 23-4.59 t--3o- 4.59 [ &.55.5% nicht gesch. --25.5.59 Pflanzen 

2 5 , 0  4 2 , 5  27 ,  5 5 , 0  4 ~ 
22,5 50,0 25,0 2,5 -- 4 ~ 
-- 2,5 50,0 45,0 2,5 4 ~ 

' 2 2 , 2  77,8 36 

alle Pflanzen mindestens eine Ahre ausbildeten, so 
sinkt doch die mittlere Ahrenzahl bei sp~tem Aus- 
saattermin auf 4,8 gegentiber 24, 3 bzw. 28,3 bei 
giinstigeren Terminen. Die n~iheren physiologischen 
Zusammenh~inge zwischen Bliitenbildung und Klima- 
faktoren wurden unter  anderem bei Al@ecurus l~ra- 
tensis neuerdings von BOMMER (1959) untersucht  
(dort auch weitere Literatur). 

Tabelle 5. Prozentuale Hau/igkeit der P/lanzenliingen in Abhiingigkeit yore Aus- 
saatlermin. 

Aussaat- [ Pflanzenl~nge in cm [ Anzahl ] 
terrain I --50 --60 --70 J --SO I -90  I - , o o  l - , l o  -1=o - , 3o  IPf,a~zeq 

Vegetationsperiode 1955/56 
27. : 55 20 35 lo  - 20 95,3 

2 5  35 20 25 -- . 85,6 
17. 8. 29 -- 57 -- 14 27 82, 7 
26.8. 50 5 ~ i - -  7 8 , o  



9~ Buchbesprechungen D e r  Ziich~er 

S a m e n a n s a t z  an  I n z u c h t l i n i e n  der  I~- bis I , -Gene ra -  
l ion  be i  Al@ecurus pra~ensis be r i ch t e t .  

1. I n  de r  I t - G e n e r a t i o n  k o n n t e  eine A b n a h m e  der  
Pflanzenl~inge u n d  der  A h r e n z a h l  noch  n ich t  nach-  
gewiesen werden .  E ine  Depress ion  se tz t  fi ir  diese 
E igenscha f t en  f r i ihes tens  m i t  der  I~ ein u n d  t r i t t  
yon G e n e r a t i o n  zu G e n e r a t i o n  st~trker in Ersche i -  
hung.  

2. De r  S a m e n a n s a t z  nach  t re ie r  Abb l i i t e  w i rd  
dagegen  bere i t s  in  de r  e r s t en  S e l b s t u n g s g e n e r a t i o n  
gegen i ibe r  den  K o n t r o l l e n  bzw. Ausgangsp f l anzen  
auf  e twa  75 bis  8 o %  he rabgese t z t .  

3. Bei  a l len  u n t e r s u c h t e n  E i g e n s c h a f t e n  wurde  i n  

der  Rege l  in  den  I n z u c h t g e n e r a t i o n e n  gegeni iber  
den  K o n t r o l l e n  eine gr6Bere Variabi l i t~i t  der  MeB- 
wer te  fes tges te l l t .  W e n n  auch  d ie  V a r i a t i o n s k u r v e n  
fttr d ie  u n t e r s u c h t e n  M e r k m a l e  be i  den  I n z u c h t -  
g e n e r a t i o n e n  in  R i c h t u n g  auf  n ied r ige re  W e r t e  ver -  
schoben  s ind,  so k o n n t e  doeh eine gewisse A n z a h l  
yon  L in ien  m i t  n i eh t  oder  nu r  k a u m  v e r m i n d e r t e r  
Wt ichs igke i t  u n d  Fe r t i ! i tS t  b e o b a c h t e t  werden .  

4. Die  Pflanzent~tnge u n d  v o r  a l l e n  die  &hrenzah l  
je Pf tanze  w i rd  s t a r k  d u r e h  U m w e l t b e d i n g u n g e n  
beeinf luBt .  A u s s a a t z e i t v e r s u c h e  k o n n t e n  e inen  E in -  

b l ick  in  das  AusmaB der  Modi f ika t ion  be i  diesen 
E i g e n s c h a f t e n  geben.  D a n a c h  w i rd  in  nnse ren  geo- 
g r a p h i s c h e n  Bre i t en  durch  A u s s a a t e n  e twa  nach 
Anfang  Augus t  im da r au f fo lgenden  F r t i h j a h r  die  
E n t w i c k l u n g s g e s c h w i n d i g k e i t ,  d ie  A h r e n z a h l  und  
die Pflanzenl~tnge zunehmef id  n e g a t i v  beeinf luBt .  
E ine  A u s w i r k u n g  anf  den  p r o z e n t u a l e n  S a m e n a n -  
sa tz  k o n n t e  in d iesen  F~ttlen n ich t  b e o b a c h t e t  werden.  

Frgulein S. LuTz und Frgulein A. WXNDORF danke ich 
fiir gewissenhafte Hilfe bei  der  Duchftihrung und Aus- 
wertuiig der Versuche. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
BRAOHET, JEAN, and ALFRED E. MIRSKY (Herausgeber): The 
0ell; Biochemistry, Physiology, Morphology. Volume 1. New Y o r k  
und London:  Academic Press, 1959. X X I V  und 816 S., 
124 Abb., 9 Tabellen.  Ganzl. $ 22,-- .  

Zu den wesentl ichsten Aufgaben der  Biologie geh6rt  
d i g  Erforschung der  Zelle, die als ldeinste natfirliche 
Lebenseinhei t  nicht  nur die Organismen anfbaut,  sondern 
zugleich auch Bindeglied zwischen den Generationen 
einer PopuIat ion ist. Von diesem Gesichtspunkt  ha t  die 
Cytologie fiir Tier- und Pflanzenziichtung zunehmend an 
Bedeutui ig gewonnen, und wenn die ffir diese Zweige 
der ai igewandteii  Biologie so kiihn gefagte Konzeption 
einer , ,gelenkten Evolut ion"  nieht  wenig mehr als e l m  

Schlagwort bleiben soll, i s t  die l~2enntnis und Beherr- '  
schung der  mannigfaltigeI~ Lebeiisprozesse der  Zelle 
eine unerliiBliche Voraussetzung ffir das Erreiehen solcher 
welt  gesteckten Ziele. Die letzte nmfassende Dars te lhmg 
der  Cytologie h a l l e  vor  35 Jahren  E. ]3. WILSON mi t  
der  3. Auflage seines Werkes fiber ,,The Cell in Develop- 
ment  and  Hered i ty"  gegeben. Seit  dieser Zeit  haben sich. 
die Schwerpunkte der  cytologischen Forsehung und 
Theorienbildung betr~cht l ich verlagert ,  u n d e s  is t  deshalb 
sehr zu begriiBen, dab nun eiii neues, groBztigig geplantes 
Sammelwerk unter  der  Lei tung voI1 J. BeaCHET und 
A. E. MIRSKY herausgegeben wird. W~hrend WILSON 
~924 alas weite Mater ial  an Tatsachen lind Theorien als 
einzelner zu fiberblicken und unter  dem leitei iden Ge- 
s ichtspi inkt  tier Entwieklung und Vererbung meis terhaf t  
zu gruppieren lind darzulegen verstmid,  versucht  j e tz t  
r i ind ein halbes Hunder t  namhaf ter  Autoren, den gleichen 
wissenschafflichen Gegenstand in themat isch  begrenzten 
Beitrggen zu erschlieBen. 

Der erste, berei ts  vorliegende Band dieses modernen 
Sammelwerkes behandel t  in zwei Te i l en  Untersuchungs- 
methoden und ProbIeme der  Zellbiologie. I m  zweiten 
Band sollen die einzelnen Zellbestandteile und im 
dr i t ten  Band spezialisierte Zell typen monographisch 
dargestel l t  werden. Die Ifir die moderne Cytologie 
eharakterist ische Tendenz, die Zelle physikalisch uiid 
chemisch zu analysieren, das Dynamische ihres Stoff- 
weehsels hervorzuheben und ihre Morphologie funktionell  
aufzufasseii, bes t immt  weitgehend Gliederung, Inha l t  
Uiid Darstelluiigsweise der einzeliien BeitrAge. Um den 
Leser fiber die Leistungsf~higkeit und Grenzen tier ver-  
schiedenen Untersuchungsmethoden in den m a n n i g -  

faltigeii Anwendungsbereichen zu orientieren, is t  dem 
gesamteii  Werk  im ersten Band eiii Methoden-Teil  
vorangestell t ,  der Iolgende Beitrgge enth~lt:  1. , ,Optical 
Methods in Cytology" yon IR. W. G. WYCKOFF, 2. , ,Fixa- 
t ion and Staining" yon I. G~RSH, 3" , ,Autoradiography" 
yon A. F~co~, 4- , ,Qiiaii t i tative Microscopical Techniques 
for Single Cells" yon P . M . B .  W A L K ~  und B.M.  
RICHARDS, 5" , ,Quanti tat ive Microchemical Techniques 
of Histo- and Cytochemistry"  voii D. GLICK, 6. ,,Micrur- 
gical Studies on Living Ceils" yon M. J. KoPAc, 7. ,,The 
Isolat ion of Subcellular Components" yon V. ALLF~EY 
und 8. ,,The Cell as Organism, ,Tissue Culture',  Cellular 
Antonomy, and Cellular In ter re la t ions"  yon P. R. 
WHITE. Im zweiten Tell des vorliegenden Baiides ist die 
allgemeine Zellbiologie in einzelne Problemkomplexe 
zerlegt und mit  Iolgenden BeitrSgen ver t re ten:  , ,Ferti l i-  
zat ion" yon J.  RUNNSTR6M, B. E. HAGSTR6M und 
P .  P E R L N A N N ,  , , S e x  Determinat ion" von L. G A L L t E N ,  

, ,Differentiation of Vertebrate  Cells" yon C. GROBSTEIN, 
, ,Patteri is  of Cell Growth and Differentiation in Plants"  
yon R. O. EeICKSON, ,,Nucleocytoplasmic Interact ions i n  

Eggs and Embryos"  yon R. BRIGGS and T . J .  KING, 
. . . . .  " ' " " D ,,The AcaulSltlon of Bmlogleal Specfflmty yon J. . 

* �9 �9 �9 " ell " EBERT und schheBhch ,,Effects of Radlatmns on C s 
yon M. Ea~ERA. Wenn schoii der  zuletzt  genannte Art ikel  
uii ter  , ,Probleme der Zellbiologie" gerechnet werdeli 
soil, so wgre zumindest ein entsprecheiider Bei trag fiber 
den Einflug der Tempera tur  auf die Zelle zu erwarteli  
gewesen. Allen Beitr~gen gemeinsam ist  das Bestreben, 
iii den angeschlii t tenen Problemen die biochemischen, 
physiologischen und morphologischen Gesiehtspunkte zu 
vereineii, und da sich die einzelnen Themen in ihren 
Grenzgebieten iiberdecken, is t  dem Leser die M6glichkeit 
gegeben, eine nahezu vollst~Lndige" ~bers ich t  f iber  den 
derzeitigen Stand der  atlgemeinen Cytologie zu gewilinen. 

F. Mechelke, Gatersleben~ 

BUISHAND, TJ.: Rassenonderzoek'bij Bonen. (SortenprUfungen bei 
Bohnen.) NIededeling Nr. 11. Alkmaar,  Proefs ta t ion  voor 
de Groelt teteelt  in de voile Grond in Nederland, 1959. 
71 S., ~8 Abb.,  43 Tab. hfk 2,75. 

Zur Herausstel lung der besten Soften bei  Buschbohnen 
beganii  ~955 in Hol land der Beratungsdienst  n i t  der 
Prfifung yon Buschbohnen, 1956 wurden berei ts  neben 
holl~ndischen aiich belgische Prfifstellen einbezogen und 


