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Beitrag zur Kenntnis der individuell geztichteten Populationen. 
Von Ottokar tteintseh, Kvasice, Tschechoslowakei. 

Mit der Frage der Linienzusammenlegung 
haben sich namentlich BACH, EDLER, KULLISCI-I, 
JELfh~EX, SCI~INDLER, SERVIT, STEHLfK und 
TY•ICH befaBt. Um die genaue Begriffsumgren- 
zung sowie Einfiihrung einer zweckentsprechen- 
den N0menklatur  hat  sich besonders J~LfNEK 
verdient gemacht.  

Unter  individuell gezfiehteten Populationen 
versteht man nach JELfXEx solche Linien- 
gemische, welehe dnrch das Zerlegen einer be- 
w~ihrten Landsorte in einzelne Linien, deren 
Prtifung innerhalb eines best immten Gebietes 
und nachfolgende Znsammenlegung der besten 
derselben entstanden sin& Zur Bildung einer 
,,kiinstlichen Populat ion" mtissen nach JELfNEK 
nicht, wie dies EDLER vorschlug, ausschlieBlich 
solche Linien, die aus ein und derselben Sorte 
hervorgegangen sind, kombiniert  werden, sondern 
es k6nnen auch Linien verschiedenen Ursprungs, 
einzig und allein mit  Rticksichtnahme auf die 
Bedtirfnisse der landwirtschaftliehen Praxis, zu 
einer Population vereinigt werden. W~ihrend 
also bei der individuell geztichteten Population 
das gleiche Ausgangsmaterial verlangt wird, 
wurde diese Forderung bei der ktinstlichen Po- 
pulation fallen gelassen. 

Die Idee der Anwendung von Liniengemischen 
geht yon folgender Tatsache aus: Die Sorten 
vererben auf die Naehkommenschaft  nieht ihre 
Eigenschaften, sondern vielmehr die idioplasma- 
tisch bedingte Art und Weise der Reaktion auf 
die Aul3enfaktoren. Ob das entsprechende 
Merkmal zur Ausbildung kommt,  ist nicht allein 
yon der Anlage, sondern auch yon den fiuf3eren 

Vegetationsbedingungen, unter denen die Pflanze 
erwfichst, abhSngig. Wenn wir nun durch die 
Ziichtung such EinfluB auf die inneren Anlagen 
einer Sorte nehmen k6nnen, so verbleiben immer  
noch die /iugeren Vegetationsbedingungen, 
welche wir nur in beschr/inktem MaBe (kiinst- 
liehe Bew~isserung, Beregnung, SchutzwSIder, 
Gewitterhfiuschen usw.) beeinflussen k6nnen. 
Hierdurch wird eine Unsicherheit hervorgerufen, 
die den Wert einer Sorte um so mehr vermindert,  
als dieselbe unter den Anderungen der Vege- 
tationsbedingungen leidet. Diese Unsicherheit 
soll nun nach der Theorie auf dem Wege be- 
k/impft werden, dab man den Pflanzenbestand 
an die Anderungen der /iuBeren Vegetations- 
faktoren nach M6glichkeit anpaBt, indem 
man nicht eine einzige Linie, sondern ein Oe- 
misch derselben zur Aussaat bringt. In diesem 
Liniengemisch wird in den meisten Ffillen eine 
Linie vorhanden sein, welche die gegebenen 
fiuBeren Bedingungen auszuniitzen imstande ist 
und deren individuelle Reaktion auf die Vege- 
tationsfaktoren vom Standpunkte d er prak- 
tischen Landwirtschaft  aus betrachtet,  eine giin- 
stige ist. 

Der Wert der individuell geztichteten Popu- 
lation soll demnach vor allem darin bestehen, 
dab sie auf Extreme weniger reagiert und ein 
verl~131iches Saatgut  liefert, das, ein Linien- 
gemisch bildend, stets eine Linie enth~lt, die fiir 
sich Maximalertr/ige liefert, stets eine Linie auf- 
weist, die unerwartet  auftretenden Sch~idlingen 
Widerstand leistet, stets eine Linie enthfilt, die 
in trockenen Jahren die Bodenfeuchtigkeit bis. 
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zum letzten Reste auszunutzen imstande ist 
uswl Diese Linie wird sich dann under den ge- 
gebenen Verh~iltnissen am st~rksten entwiekeln 
und dadurch eine gewisse Sicherheit des Er- 
trages und Stabilit~t des wirtschaftlichen Wertes 
gew~ihrleisten. Die Wahrscheinlichkeit, dab die 
Resultierende der Einzelreaktionen ein Opti- 
mum der Nutzungseigenschaften ergibt, miiBte 
unter der Voraussetzung, dab die Zusammen- 
legung wirklich in dem angedeuteten Sinne er- 
folgt, bei individuell geziichteten Populationen 
gr6Ber sein als bei reinen Linien. 

Nicht alle beliebigen Linien bzw. Sorten eig- 
nen sich zur Zusammenlegung. Es kSnnen nur 
solche Linien oder Sorten verwendet werden, 
deren zur Entwicklung kommende Anlagen in 
bestimmter Hinsicht parallel laufen. 

JELI~EK bezeichnet Sorten oder Linien, die 
nur unter eng begrenzten BedinguI~gen gedeihen 
und bei Uberschreitung der Grenzen bereits in 
ihrer Entwicklung gehemmt sind, als emp/ind- 
liche Sorten, da sie auf j ede Anderung der 
Wachstumsbedingungen sofort reagieren. Dem- 
gegeniiber werden Sorten, die ziemlich ab- 
weichende Vegetationsbedingungen noch aus- 
zunutzen imstande sind, in weiteren Grenzen der 
Werte der Wachstumsfaktoren gedeihen und 
sich den Anderungen derselben leicht anpassen, 
als plastisch bezeichnet. 

Es ist klar, dab sog. plastische Sorten viel 
weniger riskant fiir den Anbau sind als empfind- 
liche Sorten. Die ersteren werden daher mit 
bedeutend geringerer Gefahr rein angebaut 
werden diirfen als die letzteren. Wenn eine 
empfindliche Sorte yon ungiinstigen ~iuBeren 
Vegetationsbedingungen betroffen wird, so wird 
die Reaktion der einzelnen Individuen dieser 
Sorte sich in schlechtem Ertrag, schlechter Qua- 
lit~it, mangelnder Gesundheit und Abnormi- 
t/iten im ung/instigen Sinne zeigen, und die 
guten Anlagen der Pflanzen werden nicht zur 
Entwicklung kommen k6nnen. Plastische Sor- 
ten werden demgegenfiber abweichende Vegeta- 
tionsbedingungen besser ausnutzen. Um nun 
eventuelle Vorziige empfindlicher Sorten (Li- 
nien) mit den Vorziigen der plastischen Sorten 
(Linien) zu vereinen, soll durch die kfinstliche 
Population (ind. gez. Popul.), welche mehrere 
Linien oder Sorten mit ungleichen Grenzen der 
Wachstumsbedingungen in sich vereinigt, die 
Empfindlichkeit stark vermindert und auf diese 
Weise eine Plastizit~t gegenfiber den ~iugeren 
Vegetationsfaktoren erzielt werden. 

Daraus geht hervor, dab individuell geziichtete 
und kiinstliche Populationen nur dann ihren 

Zweck erfiillen k6nnen, wenn es sich um die 
Kombination von empfindlichen aber sonst 
wert,dollen Linien oder Sorten handelt, da pla- 
stische Sorten und Linien der Vorteile der Po- 
pulation nicht bediirfen. Ferner kommen nur 
solche Linien oder Sorten in Betracht, derert: 
Grenzen der Wachstumsbedingungen vonein- 
ander abweichen. Zur Erzielung eines prak- 
tischen Erfolges mtissen ferner nicht nur diese 
Grenzen verschieden sein, sondern wir ver- 
langen auch yon den Komponenten Verschieden- 
heir des Optimums im wirtschaftlichen Sinne. 
Eine kiinstliche Population darf demnach keines- 
wegs ein wahlloses Gemisch verschiedener Linien 
oder Sorten sein, sondern es ist erforderlich, dab 
die Art der individuellen Reaktion auf die 
Wachstumsbedingungen bei den einzelnen Kom- 
ponenten m6glichst genau bekannt ist. Wo die 
genaue Kenntnis in dieser Hinsicht fehlt, muB 
die ~ndividuelle Reaktion durch j ahrelange Ver- 
suche festgestellt werden. Hand in Hand mit 
der Erforschung der pflanzengeographischen 
Grenzen der einzelnen Sorten wird auch die 
zielbewuBte Durchfiihrung dieser Arbeiten eine 
festere Grundlage gewinnen. 

Der Anbau von kiinstlichen und individuei1 
geziichteten Populationen wird sich demnach 
insbesondere in solchen Gegenden empfehlen, 
deren Gesamtheit der ~iugeren Vegetations- 
bedingungen unbest~ndig oder ungleichartig ist, 
so dab nicht vorausgesehen werden kann, welche 
Linie unter den gegebenen oder zu erwartenden 
Bedingungen voraussichtlich die beste sein 
diirfte. 

SCHWIND ha t  darauf hingewiesen, dab die 
Ursache des ausgedehnten Anbaues yon Misch- 
ling in Luxemburg darauf zuriickzufiihren ist, 
dab die klimatischen und pedologischen Be- 
dingungen des Pflanzenbaues dort sehr nn- 
best~ndig sind, weshalb der Reinanbau yon 
Roggen oder Weizen unsicher wird. Die Ver- 
Mltnisse liegei1 f/Jr den Anbau yon individuell 
geziichteten und kiinstlichen Populaiionen ~ihn- 
lich. Die Populationen sollen in verkleinertem 
Mal3stabe bei Reinsaat jene Vorteile der Misch- 
lingssaaten gew~ihren, die sich auf die Verschie- 
denheit der Reaktion auf AuBenbedingungen 
beziehen. 

Ein wesentlicher Unterschied gegeniiber den 
Mischlingssaaten besteht jedoch in den Be- 
wurzelungsverhSltnissen. Nach den Unter-  
suchungen KASERERS sind die wesentlichen 
Mehrertr~ige yon Mischlingssaaten zum Grol3teil 
auf den Umstand zurtickzufiihren, dab die Aus- 
nutzung der Bodennfihrstoffe infolge der Ver- 
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schiedenheit der Wurzelausbildung der einzelnen 
Pflanzenarten sowie infolge der Verfilzung und 
Durcheinanderwachsung der Wurzeln eine be- 
deutend vollkommenere ist. Diese Verfilzung 
und Verwachsung, welche die Wurzeln besser 
mit den Bodenpartikelchen in Beriihrung bringt, 
finder bei den verschiedenen Soften ein und 
derselben Kulturpflanze nach KASERER nicht 
start, um so weniger nattirlich bei verschiedenen 
Linien der gleichen Sorte. Desgleichen kommt 
eine Verschiedenheit im Tiefgange der Wurzeln, 
was bei Mischlingssaaten eine groBe Rolle spielt, 
nicht in Betracht. 

Es steht auBer Frage, dab die Ztichtung yon 
individuell gez/ichteten und ktinstlichen Po- 
pulationen an den reellen Sinn des Ziichters 
gr6gere Anforderungen stellt als die Ztichtung 
von reinen Linien. Die Zulassung der Linien- 
mischung gew/ihrt dem unreellen Ztichter die 
M6glichkeit, ungeniigend ausgeglichene Formen 
unter dem Vorwande geringer Plastizit/it nur in 
Form yon kiinstlichen Populationen auf den 
Markt zu bringen und die ph/inotype Unaus- 
geglichenheit den allgemeinen Eigenschaften 
von Liniengemischen zuzuschreiben. Ander- 
seits ist es ftir den reellen Ziiehter oft mit 
Schwierigkeiten verbunden, die gesetzlich ge- 
forderte Anerkennung fiir Liniengemische, die 
den Anforderungen an Ausgeglichenheit nicht 
vollkommen entsprechen, zu erlangen. 

Noch auf einen anderen Umstand muB hin- 
gewiesen werden. Bei dem durch Vermehrung 
yon Individualauslesen entstandenen Saatgut 
gelten als Original alle jene Vermehrungen der 
Ausgangspflanze, soweit sie nach Bew/ihrung bei 
den Linienprtifungen zur Erzielung einer ent- 
sprechenden Verkaufsmenge erforderlich sind 
und so lange sie sich noch in der Wirtschaft oder 
unter der nnmittelbaren Aufsicht des Ziichters 
befinden. Alle weiteren Vermehrungen, also ins- 
besondere solche, die nicht mehr vom Ztichter, 
sondern vom K/iufer des Originalsaatgutes auf 
dessen Grund und Boden durehgeftihrt werden, 
gelten als Nachbau. I n d e r  Praxis der landwirt- 
schaftIichen Pflanzenztichtung kommt es ge- 
w6hnlich nicht zu langj/ihrigen Originalvermeh- 
rungen, da in der Regel bis dahin schon eine 
oder mehrere andere Linien den Verkaufsstamm 
in seinen Eigenschaften iibertreffen und daher 
bald seine Stelle einnehmen. Innerhalb des 
Originalsaatgutes reiner Linien unterscheidet 
sich also ein Jahrgang von dem n/ichsten durch 
nichts anderes als dutch die Dauer der Ent-  
Iernung yon der Ausgangspflanze und die da- 
durch hervorgerufenen Unterschiede. Die Quali- 
t/it der einzelnen Bestandteile des Kollektiv- 

begriffes Saatgut, das sind letzten Endes die 
einzelnen Saatk6rner, unterscheiden sich bei der 
Ansaat yon reinen Linien in den erwachsenen 
Pflanzen voneinander nur innerhalb der indivi- 
duellen Variation. 

Andere Verhfiltnisse finden wir bei Popula- 
tionen. Angenommen den Fall, dab sich eine 
Population nur aus 2 Linien zusammensetzt, 
und zwar einer winterharten und einer frost- 
empfindlichen, so wird sich das Ernteprodukt  
vom Ausgangssaatgut so lange qualitativ nicht 
wesentlich unterscheiden, als keine harten 
Winter auftreten. Der erste rauhe Winter und 
schneelose Frost bringt j edoch die kilteresistente 
Linie in wesentlich bessere Bedingungen, so dab 
die frostempfindliche Linie stark zurtickgedr~ingt 
wird. Das Endprodukt  wird in diesem Falle 
beziiglich des Mengenverh/iltnisses der beiden 
Komponenten vom Ausgangssaatgute ganz we- 
sentlich verschieden sein. Angenommen, dab 
d i e  nunmehr zuriickgedr/ingte, teilweise aus- 
gewinterte Sorte (Linie) durch andere wertvolle 
Eigenschaften ausgezeichnet war, z. ]3. durch 
hohe Ertragsf/ihigkeit oder Widerstandsf/ihig- 
keit gegen Krankheiten, so hat mit dem Mengen- 
verh/iltnis der Komponenten auch der Wert des 
Ernteproduktes zu Zwecken der Aussaat eine 
wesentliche Anderung erlitten. Das Ernte- 
produkt ist qualitativ vom ursprtinglichen Saat- 
gut hinsichtlich der biotypen Zusammensetzung 
wesentlich verschieden und daher als individuell 
gezfichtete bzw. ktinstliche Population nicht 
mehr zu verwenden. 

Die Vermehrung der Linien und Sorten- 
gemische ist demnach in ihrem Wesen v o n d e r  
Vermehrung reiner Linien verschieden. Diese 
Ver/inderungen werden vielleicht bei individuell 
geztichteten Populationen in der Praxis kein 
groBes Ausmal3 annehmen, da es sich meist nur 
um geringe Unterschiede von Linien gleichen 
Ursprungs handelt. Immerhin werden sie auch 
hier zu beachten sein, in bedeutend gr613erem 
MaBstabe nattirlich bei kiinstlichen Populatio- 
hen, die durch Kombination yon mehr ab- 
weichenden Linien oder Sorten entstanden sind. 
In Berficksichtigung dieser Ver~inderungen 
scheint der Vorschlag M. SEI~VITS, der dahin 
geht, die kiinstlichen Populationen dureh immer 
wieder erneute Mischungen yon Linien zu er- 
setzen, beachtenswert. 

Die Bedingungen/indern sieh gleichfalls ganz 
betr/ichtlich, wenn es sich nicht, wie bisher, um 
Selbstbefruchter, sondern um Fremdbest//uber 
handelt. Hier wird nur im ersten Jahre die Ver- 
schiedenheit der einzelnen Komponenten voll- 
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kommen zum Ausdruck kommen, wohingegen 
die darauffolgenden Jahre schon ge~inderte Ver- 
Niltnisse vorfinden, da wghrend des ersten 
Vegetationsjahres bereits Bastardierung ein- 
getreten ist. Hier wird der Erfolg der Erweite- 
rung der Grenzen der Wachstumsbedingungen 
durch Formenmischung stark durch die Folge- 
erscheinungen der Bastardierung verdeckt. Man 
wird also hier unterscheiden mtissen zwischen 
der selektiven Einwirkung der guBeren Vege- 
tationsbedingungen und den Ver~tnderungen in- 
folge Bastardierung. Der Begriff der individuell 
geziichteten Population kann daher sinngemgg 
auf Mischungen von verschiedenen Formen yon 
Fremdbestgubern der gleichen Art nicht aus- 
gedehnt werden. Beim Roggen wurden ja Ver- 
suche mit solchen Mischungen und deren Ernte- 
produkt, dem sog. Maultierroggen, in grol3er 
Zahl durchgeftihrt. Die Er6rterungen fiber in- 
dividuell geziichtete und kiinstliche Popula- 
tionen miissen daher auf Formengemische yon 
Selbstbefruchtern beschr~inkt werden. 

M. SERVlT hat Versuche mit ktinstlichen Po- 
pulationen yon Sommergerste in gr6Berer An- 
zahl durchgefiihrt und aus denselben den SchluB 
gezogen, dab es keineswegs zutreffend sei, dab 
ein Linien- oder Sortengemisch hShere Ertr~ige 
erg~ibe als die entsprechenden Monokulturen. 
Eine verh~tltnism~il3ig geringe Beimengung von 
fremden Sorten kSnne jedoch den Ertrag ganz 
wesentlich nach oben und unten ver~indern. 
M. SERVlT empfiehlt aus diesen und anderen 
Grfinden, den kiinstlichen Populationen grund- 
s~itzlich die Anerkennung als Originalsaatgut zu 
verweigern. Es w~ire jedoch durch Versuche 
festzustellen, welche Sorten, in gewissem Ver- 
hfiltnisse gemischt, ohne Qualit~itsverminderung 
erhShte Ertr/ige erbringen. 

STEHIdK und TYMICH haben die Frage der 
individuell geziichteten Populationen bei Weizen 
in umfangreichen Versuchen gepr/ift. Beziiglich 
der Resistenz gegeniiber Krankheiten wurde der 
Weg eingeschlagen, dab zur Mischung nur solche 
Linien verwendet wurden, die wenigstens einen 
mittleren Grad yon Resistenz gegentiber den 
betreffenden Krankheiten aufwiesen. Unter den 

als weniger geeignet ausgeschiedenen Formen 
befanden sich sowohl Genotypen als auch Po- 
pulationen. Das Endresultat spricht jedoch im 
Ertrag fiir die individuell geziichteten Popula- 
tionen. STEI~LiK und TYMICI~ erkl~iren infolge- 
dessen, dab sich die yon EDLER und JELfNEK 
vorgeschlagene Bildung yon kiinstlichen Po- 
pulationen mit breiten Rentabilit~tsgrenzen bei 
ihren Versuchen ftir die Praxis wichtig erwies. 
Sie setzen sich dafiir ein, dab die Anerkennungs- 
vorschriften abge~indert und der Wert der 
kiinstlichen Populationen entsprechend gewiir- 
digt werde. 

An der Saatzuchtstation Kvasice (Kwassitz) 
werden seit vielen Jahren auf Anregung von 
Hofrat Prof. Dr. h . c . E . v .  TSCHERMAK Ver- 
suche mit individuell geziichteten Populationen 
durgeffihrt. Verfasser hat auch seit einer Reihe 
yon jahren individuell gezfichtete Populationen 
yon zweizeiliger Gerste in vergleichenden Anbau- 
versuchen zusammen mit reinen Linien gepriift. 

Von der Absicht, Liniengemische yon zwei- 
zeiliger Sommergerste, bei einer Sorte, die da- 
reals schon nahezu 50 Jahre in ziichterischer 
Bearbeitung stand, neben reinen Linien als 
Originalsaatgut anerkennen zu lassen, muBte 
wegen ablehnender Haltung der Anerkennungs- 
kommission Abstand genommen werden. Dieser 
Standpunkt wurde damit begriindet, dab bei 
Zulassung von individuell geziichteten und 
kiinstlichen Populationen zur Originalit/its- 
anerkennung, die Qnalitgt der Gerste hinsicht- 
lich ihrer Eignung als Rohstoff fiir die Brau- 
malzerzeugung nnd namentlich die Gleichm~iBig- 
keit der Entwicklung leiden wiirde. Es be- 
schr/inkten sich die Beobachtungen demnach 
nur auf kleine Fl~ichen, wurden jedoch an einer 
gr613eren Anzahl yon verschiedenen Linien- 
gemischen vorgenommen. 

Die Kornertrgge der oben erw~ihnten ver- 
gleichenden Anbauversuche, auf deren Betrach- 
tung diese Ausfiihrungen im wesentlichen be- 
schr~inkt werden sollen, kSnnen aus untenstehen- 
der Tabelle entnommen werden: 

Hierzu sei bemerkt, dab die bier gepriiften 
individuell geziichteten Populationen nicht ein 

J a h r -  
gang 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

der individuell y o n  verschiedenen reinen Linien 
geziichteten 
Population I [ 2 [ 3 

I 

125,834-o,99 27,294-0,4 ~ 25,564-0,47 24,37q-2,381 - -  

22,504- I,I 5 21,714-o,47 21,43-4-o,46 2o,934-o,211 - -  

28,214-o,8o 27,774-0,77 26,894-0,78 - -  [ 
28,854-0,24 25,oo:[_o,I7 24,56=t=o,18 24,434-o,38[34,5o +o,29 
27,294-0,25 29,79:Lo,26/28,23• 28,o2• 4-o,24 
3o,Io• 0,23 33,43• ~176176 31,51 q- ~ '~176 4-0,29 

Der Ziichter, i .  Jahrg. 

Kornertr~ige per ha Strohertr~ige per ha 
der individuell I v o n  verschiedenen reinen Xinien 

gezfichteten 
Population I I 

Z 

35,00+0,58 
34,00• 
34,204-0,55 

34,4o~Lo,5 o, 34,204-0,89 
31,8o+o,36/31,oo4-o,5o 
34,8o4-o,63133,3oq-o, 17 

7 
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Gemisch der gleichzeitig gepriiften reinen Li- 
nien vorstellten, sondern aul3er denselben noch 
andere Linien der gleichen Sorte enthielten. Die 
Liniengemische und die reinen Linien waren 
in den verschiedenen Jahren nicht immer die 
gleichen. 

Die in der Tabelle angefiihrten Zahlen zeigen 
nns, dal3 sich die Populationen im Vergleich zu 
den reinen Linien hinsichtlich des Korn- und 
Strohertrages verschieden verhielten. Bei ins- 
gesamt vier (im Jahre 1925 nnr drei) gepriiften 
Formen stand die Population im Kornertrag 
dreimal an erster, zweimal an letzter und einmal 
an zweiter Stelle. Die Strohertrfige wurden in 
den ersten drei Versuchsjahren nicht festgestellt. 
In den letzten drei Jahren war die Population 
im Strohertrag einmal an letzter, einmal an vor- 
letzter und einmal an zweiter Stelle. 

Nach diesen Zahlen kann man daher weder 
yon einem Mehr- noch von einem Minderertrag 
der Populationen gegeniiber den reinen Linien 
sprechen. Eine gewisse Gesetzm~iBigkeit scheint 
mir jedoch vorhanden zu sein, wenn ich die 
Kornertragsziffern mit der Art der Vegetations- 
bedingungen in Zusammenhang bringe. Da sich 
die letzteren nicht direkt in Zahlen fassen lassen, 
seien als MaBstab derselben die Durchschnitts- 
k6rnerhektarertr/ige, welche yon Originalsaat- 
gut, abstammend aus reinen Linien der gleichen 
Sorte auf mehreren HSfen der n~ichsten Um- 
gebung, in den einzelnen Jahren erzielt wurden: 

Vergleiche zu den iibrigen gepriiften reinen 
Linien. In den Jahren mit mittleren Gersten- 
durchschnittsertr~igen nahmen die individuell 
geziichteten Populationen einmal die erste und 
einmal die zweite Stelle ein. 

Falls die weiteren Versuche diese Ergebnisse 
best~itigen, wiirde den individuell geziichteten 
Populationen mit Berechtigung eine gewisse 
UnabMngigkeit yon der Gunst oder Ungunst 
der ~ul3eren Entwicklungsbedingungen zu- 
gesprochen werden k6nnen. Sie w~iren demnach 
in solchen Gebieten am Platze, wo die Vege- 
tationsbedingungen ungleichm~Big sind. 

Es m6gen hier noch einige Bemerkungen fiber 
die Beobachtungen und Feststellungen hinsicht- 
lich der Qualit~it beigef/igt werden. Die Keim- 
f~higkeit wurde an einer grol3en Anzahl von 
Proben individuell gezfichteter Populationen 
yon zweizeiliger Sommergerste untersucht. Das 
Ergebnis dieser Keimproben, deren ziffernm~iBige 
Daten, da es sich um eine grol3e Anzahl yon 
Untersuchungen handelt, hier nicht angeftihrt 
werden kSnnen, mSge kurz dahin zusammen- 
gefal3t werden, dab sich die ind. gez. Popula- 
tionen weder in der Keimf~ihigkeit noch in der 
Keimungsenergie in irgendwelcher Weise von 
den reinen Linien unterschieden. Da, wie be- 
reits erw/ihnt, eine groBe Anzahl yon Proben 
untersucht wurden, kann wohl behauptet wer- 
den, dab Befiirchtungen, die sich auf die An- 
nahme einer verminderten GleichmfiBigkeit beim 

K6rnerertrag dz/ha . . . . . . . . . . . . . . .  
Erzielt auf einer Gesamtgerstenanbau- 

fl~che yon ha . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M~rz . . . . . . . . . . . .  
April . . . . . . . . . . .  

Niederschlags- Mai . . . . . . . . . . . .  
mengen Juni . . . . . . . . . . . .  
in mm Juli . . . . . . . . . . . .  

Sa. M~trz-Juli . . .  
Sa. April- Juli . . . .  

1923 1924 I925 ] 1926 1927 I928 

27,45 

393,28 
8,5 

39,I 
52,5 
83,9 
55,8 

319,8 
311,3 

23,33 

254,08 
10,2 
27,9 

111, 4 
47,2 
44,3 

241,o 
230,8 

28,33 

198,86 
34,2 

72,2 
57,5 
50,O 

116,8 
330,7 
296,5 

23,06 

189,94 
16,I 
23,9 

1OO, 5 
195,5 
93,5 

429,5 
413,4 

30,25 

16o,o5 
64,3 
61,3 
34,1 
72,3 
80,9 

312,9 
248,6 

29,93 

I73,22 
24,4 
27,8 
64,5 
8%1 
20,2 

224,0 
199,6 

Wir ersehen aus dieser Zusammenstellung, 
dab die Jahre 1924 und I926 bei starken Mai- 
und Juniniederschl~gen als schlechte Gersten- 
jahre, die Jahre 1923 nnd 1925 bei mittleren 
Mai- und Juniniederschtfigen als Durchschnitts~ 
gerstenjahre und die Jahre I927 und 1928 bei 
g/instiger Verteilung der Niederschlagsmengen 
als gute Gerstenj ahre bezeichnet werden kSnnen. 
In den beiden Jahren mit hohen durchschnitt- 
lichen K6rnerertr~gen standen die individuell 
geziichteten Populationen an letzter Stelle. 
Demgegeniiber erzielten sie in den schlechten 
Gerstenjahren den hSehsten KSrnerertrag im 

Keimungsvorgang auf der Malztenne bezogen, 
unbegriindet sind. Hierzu mul3 allerdings be- 
merkt werden, dab die Komponenten in dieser 
Hinsicht an und ftir sich grol3e Ausgeglichenheit 
zeigten. Die Feststellung, ob bei grSl3eren 
Unterschieden der einzelnen Linien bei Mischung 
derselben durch die gleichen Entwicklungs- 
bedingungen eine bessere Ausgeglichenheit er- 
zielt wird als beim getrennten Anbau, mtil3te 
in gesonderten Versuchen festgestellt werden. 
Auch die Reife erfolgte im allgemeinen gleich- 
m~iBig. 

Demgegentiber waren in den ~hrenlXngen,. 
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Halml~ingen und in der Kornanzahl in einer 
~hre  gegentiber den reinen Linien gr613ere Unter- 
schiede vorhanden. Ungfinstig e Erfahrungen 
liegen ferner insbesondere hinsichtlich der Resi- 
stenz gegen Helminthosporium gramineum vor. 
In der Ms Ausgangsmaterial gew~hlten Sorte 
gibt es zahlreiche Linien, die gegen Streifen- 
krankheit im h6chsten MaBe widerstandsf~ihig 
sind, Einige andere Linien der gleichen Sorte 
waren inehr oder weniger anf/illig gegen Streifen- 
krankheit, welche Anlage sich als erblich erwies. 
Bei jenen Populationen, die lediglich der Er- 
haltung des urspriinglichen Materials dienten, 
wurden auch Linien, die sich als empfgnglich 
ftir Streifenkrankheit zeigten, in geringen Mengen 
beigemischt. Hierbei zeigte sich, dab die 
Streifenkrankheit in den Populationen in be- 
deutend st/irkerem Mat3stabe auffrat, als dem 
Prozentsatz der beigemengten helminthosporium- 
anf~illigen Linien entsprechen wiirde. Im Jahre 
I924, wo die Streifenkrankheit der Gerste relativ 
wenig stark auftrat, wurden bei den einzelnen 
Zuchtstiimmen genaue Z~ihlungen der streifen- 
kranken Pflanzen vorgenommen, Hierbei zeigte 
sich, dab eine Population nahezu ebenso viele 
streifenkranke Pflanzen enthielt, wie die helmin- 
thosporiumanfiilligste Linie, trotzdem sich die 
erstere vorwiegend aus helminthosporiumresi- 
stenten Linien zusammensetzte und nut  eine 
geringe Beimengung von anf~lligen Linien ent- 
hielt. Falls hier nich{ eine Obertragung des 
Pilzes vorliegt, w~ire diese Erscheinung nur 
durch natfirliche Bastardierung zu erkl~iren. 
Letzteres scheint mir jedoch in Anbetracht des 
starken Auftretens in diesem Mage bei zwei- 
zeiliger Gerste sehr unwahrscheinlich. Ebenso 
unwahrscheinlich ist die Annahme, dab sich 
zufolge der Art und Weise der Entwicklungs- 
bedingungen die helminthosporiumanfiilligen Li- 
nien im Gemisehe st~irker vermehrt h~tten als 
die resistenten, Da es bei vielen streifenkranken 
Pflanzen gar nicht zur Samenbildung kommt, 
wiire ~a eher das Gegenteil anztmehmen. Bei 
der Auswahl der Linien ftir die Zusammen- 
setzung der individuell geztichteten Popula- 
tionen wird demnach der Widerstandsf~higkeit 
gegen Krankheiten ganz besonderes Augen- 
merk zuzuwenden seinl In der mangelnden 

Resistenz gegen Krankheiten dtirfte wohl der 
schw/ichste Punkt  der kiinstlichen Populationen 
liegen. 

Ungtinstige Erfahrungen liegen ferner hin- 
sichtlich der Verbesserung der Lagerfestigkeit 
durch Mischung von lagernden Linien mit lager- 
festen Formen vor. Die Population neigte hin- 
sichtlich der Lagerfestigkeit mehr zu den lagern- 
den Linien. DesgMchen ist die Unausgeglichen- 
heir in morphologischer Hinsicht ein Mangel, 
der sictl nicht abstreiten liiBt. 

Es d/irfte jedoch Gebiete geben~ wo alle diese 
1Hfingel, die sich zudem durch zielbewuBte Arbeit 
stark eind~mmen lassen, dm'ch die Vorziige auf- 
gehoben oder sogar iibertroffen werden. Dies 
wird unter solchen Umst~tnden um so mehr zu- 
treffen, wo die Anforderungen an die Qualit~t 
gegeniiber der Stabilit~t der Ertr~ge in den 
Hintergrund treten. 
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