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Erster Bericht fiber Untersuchungen an Landweizen aus Schlesien, 
West-Kongret~polen und Galizien. 

Von F. Chrisliansen-Weniger, Angora, Tfirkei. 

Auf die Bedeutung der bodensttindigen Land- Acker- und Pflanzenbau der Universittit Breslau 
formen unserer Getreide fiir die Pflanzenzfich- verschiedene Gebiete auf die in ihnen vorkom- 
tung ist schon Mufig  hingewiesen worden. Es menden Landsorten yon Winterweizen geprfiff, 
k6nnen durch Auslese aus den Landpopula- so die Grafschaft Glatz yon HALBSCHEFFEL (3), 
tionen unter Umst/inden wertvolle Kulturrassen das Riesengebirgsvorland yon WIESE (ZT), das 

15 76 17 ~8 79 gO 21 

f 
f l  

/ C \ \  
\ \  

\\ 
~ca 

51 

5 VXLES l 
. / /  

L 
51 

kVe/zensamme/m/se 
9927 

,4 = 14/aldenburger Ber@/(md 
zz. Hohe s 

B = Obemchles/en 
C = Polen 

Yersfdrkte Z q h l e n ( t , ,  ~ 3.) usw. 
=~r DOCIgR. 

;~: 3 50000D 
0 10 gO qO GO 80 lOOkm 
t p l , I  I I I ~J 

16 17 

i I 
/ 
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gewonnen werden, und wenn diese M6glichkeiten 
schon mehr oder weniger ausgesch6pft sind, 
kann der Zfichter aus den Landformen Linien 
mit spezifischen Erbfaktoren isolieren. Diese 
geben ihm ffir die planmtiBige Kombinations- 
zfichtung wertvollstes Material. 

In Schlesien wurden durch das Institut fiir 
Der Ztichter, 3. Jahrg. 

~w~50 

18 19 ~0 2.1 

Bober-Katzbach-Gebirge yon LANGE (7), das 
Waldenburger Bergland yon UHTHOFF (I5). 

Mir erschien es wichtig, die Untersuehung 
noch weiter auszudehnen und vor allem gr613ere 
Bezirke mit erheblichen klimatischen Unter -  
schieden und ungleichen Bodenverh/iltnissen 
einzubeziehen. So wurden 1927 Auslesen an 
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Landweizenpopulationen im Waldenburger Ge- 
biet und an der hohen Euie (254 Nhren), in Ober- 
schlesien (638 Ahren) und in Polen (15oo ~hren) 

durchgefiihrt (vgl. Abb. I). Im ganzen wurden 
76 Bestfmde gepriift und rund 2400 Weizen. 
~hren gesammelt. Nach der Yerarbeitung dieses 
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Materials schlog sich in diesem Jahre die zweite 
Auslesereise an. 

Im Juli 1930 ffihrte unser Weg wieder fiber 
Kalisch, Lodz, knfipfte hier also unmittelbar an 
die Fahrt  yon 1927 an. Weiter ging es nach 
Warschau und yon dort fiber Lublin, Toma- 
schow nach Lemberg. Im grol3en Bogen fuhren 
wir dann f iber-Brze~any und Buczacz zum 
Dniestr und fiber Stanislau, Stryj und Sambor 
durch die Vorberge der Karpathen. Nach Norden 
abbiegend kamen wir nach Przemysl und Jaros- 
lau und yon bier in rein westlicher Richtung fiber 
Tarnow, Krakau nach Gleiwitz, wo wir wieder 
das Gebiet der Auslese in Oberschlesien von 
1927 erreichten (vgl. Abb. 2). 

Damit war ein Ring geschlossen, dessen Aus- 
dehnung in West-Ost-Richtung gut 6oo km und 
yon Norden nach Siiden 36o km betr~igt. 

Der Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft, 
die durch ihre Unterstfitzung die Reise 193o er- 
m6glichte, m6chte ich auch an dieser Stelle 
meinen aufrichtigen Dank sagen. 

193o wurden bei 8o Einzelauslesen im ganzen 
32oo fi~hren gesammelt und die K6rner im Herbst 
ausgelegt. 

Bevor ich auf die gefundenen Weizen selbst 
eingehe, m6ehte ieh die Methodik der Auslese 
beschreiben und einen kurzen t3berblick fiber 
die klimatischen, die Boden- und die Kultur- 
verh~ltnisse geben. 

Die Reisen wurden mit einem Kraftwagen 
durchgefiihrt. In Oberschlesien, der Eule und 
Westpolen bis noch nach Warschau wurden auf 
einmal immer nut  ein oder wenige dicht bei- 
einanderliegende Felder, die augenscheintich 
mit dem gleichen Landweizen bestellt waren, 
geprtift. Von Lublin ab aber, wo wir st~irkeren 
Weizenbau antrafen, wurden in Abst~inden yon 
25--4 ~ km gr613ere Fl~ichen durchgegangen und 
dabei h~ufig 25 und mehr Einzelfelder zu- 
sammengefaBt. 

Zur Auslese wurden nur solche Bestiinde ge- 
w~ihlt, die zweifellos Landweizen waren. Dabei 
fanden wit.in Deutschland und Westpolen h~iufig 
sekund~ire Landweizentypen, das heiBt Weizen, 
die durch ihren besonders grol3en Formenreich- 
turn und ~'egen der Art mancher Typen yon 
vornherein nicht als ursprfingliche, ,,prim~ire" 
Landweizen angesprochen werden konnten, son- 
dern zu irgendeiner Zeit mit Zuchtweizen ver- 
miseht sein mfissen. Das ffir sie charakteristi- 
sche Gemisch ist dann dutch natfirliehe Kreu- 
zungen mit ihren nachfolgenden Aufspaltungen 
entstanden. 

Aus jedem Bestande versuchten wir ein m6g- 
lichst vollst/indiges Sortiment der in ihm vor- 

handenen Typen zu gewinnen. Von jeder Form 
nahmen wir mindestens eine Ahre. Die Lage der 
einzelnen Felder konnte m i t  Hilfe des Kilo- 
meterz~ihlers ziemlich genau festgelegt und sp~iter 
in die Kartenskizze eingetragen werden. 

Jede J~hre wurde einzeln ausgerieben und die 
K6rner in kleinen Beeten yon ein Meter L~inge 
ein~eln ausgelegt, Urrr%o die Nachkommenschaft 
m6glichst gut beobachten zu k6nnen. AIs 
Reihenabstand wurden 2o cm und als Ent ,  
fernung innerhalb der Reihe IO cm gew/ihlt. Je 
nach Zahl der K6rner der ausgelesenen Ahre er, 
hielten wir so Beete von 2--5 Reihen oder 4 ~ bis 
IOO cm Breite, die voneinander durch einen 
Zwischenraum yon 5o cm getrennt wurden. 

Der Nachteil dieser Beetmethode ist die groBe 
Zahl von Randpflanzen, die man erh~ilt. Bei 
zweireihigen St/immen ergeben sich lOO% und 
bei ftinfreihigen noch immer 52%. Der grol?e 
Vorteil ist die absolute Isoliertheit jeder Nach- 
kommenschaft. Sie erm6glicht yon frfih auf 
eine sichere Beobachtung und schr~inkt die 
Gefahr yon Verwechslungen und Vermischungen 
selbst bei starkem Lager aul3erordentlich ein. 

Die Ertr/ige der St~imme sind allerdings kaum 
zu vergleichen. In den meisten Ffillen reichen 
sie aber aus, um im zweiten Jahre eine Drill- 
prfifung und damit eine erste Leistungsprfifnng 
zu erm6glichen. 

Die Klimadaten der durchfahrenen Gebiete 
sind in Tabelle I zusammengefaBL In groBen 
Ziigen zeigen sie nach Osten zu den st~irker 
werdenden Einflul3 des Kontinentalklimas. Er  
~uBert sich in einem Sinken der durchschnitt- 
lichen Jahrestemperatur und in :einer Ver- 
scMrfung der Gegens~tze der Jahreszeiten. 

Breslau hat einen Temperaturjahresdureh- 
schnitt yon 8,4 ~ Lublin, auf gleicher Breite, auf 
die gleiche H6he fiber NN berechnet, 7,6 ~ 
Da die durchschnittlichen Sommertemperaturen 
die gleichen sind (18 und 18,1~ besteht der 
Hauptunterschied in k~ilteren Wintern (--1,1 
und - -2 ,  9 ~ und damit verbunden in einer lang- 
sameren Friihjahrserw~irmung (7,9 und 7,3 ~ 
sowie in einer schnelleren Herbstabktihlung 
(8, 9 und 7,5~ Am sch~irfsten werden diese 
Gegensfitze in Ostgalizien. Trotzdem Jagielniea 
2 Grad 11 Min. sfidlicher liegt als Breslau, be- 
tr/igt bier die Durchschnittstemperatur nur 
7 ~ oder, umgerechnet auf die gleiche H6henlage 
yon I2om,  8,1 ~ Dabei ist, wenn wir die ab- 
sotuten Zahlen bier zugrunde legen, der Som- 
mer noch urn o,13 o w/irmer, der Winter aber mit 
- -4 ,6  ~  3,5 ~ kfilter. Die Differenz zwischen 
dem w~irmsten und kfiltesten Monat betr~igt in 
Breslau 2o,6 ~ in Jagielnica dagegen 24,9 ~ 
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Ore m. ft. N.N.  
Breite Linge  I [ II 

Breslau,51~ Ii8m.2;.17 ~ - - 1 , 8  - - 0 , 8  

o e  8 m  . . . . .  s o  

520 37' 16 ~ 56' o O s t r o w o  136 m.  . . . .  - -  2 , 6  - -  1,6 
5 l~  39' 17 ~ 49' 

W a r s c h a u  I 2 2 I n  . . . .  - - 3 , 6  - - 2 , 5  
52o 13' 2 1  ~ 2' 

L u b l i n  197m.  - - 4 , 2  - - 3 , 0  

2,8 
51~ 15' 22~ 35' 

L e m b e r g  308 m . . .  
49 ~ 5 o' 24 ~ I '  

T a r n o p o l  3 1 9 m . . .  - - 5 , 9  - - 4 , 7  
49 ~ 33' 25 ~ 36, 

J a g i e l n i e a  3 2 4 m . . .  - - 5 , 9 - - 4 , 4  
480 56` 24 ~ 45' 

T a r n o w  2 2 5 m . . .  --2,8 --1,2 
5 ~  I r 21  ~ O r 

t ( r a k a u  2 2 o m . . .  - - 3 , 3  - - 2 , 0  
5 ~ 4 19 ~ 57' 

O p p e l n  I 6 3 m . . .  - - 2 ,  4 - - I , i  
5 ~ 4 ~ I7 ~ 55' 

F r i e d l a n d ( I 5 )  50o m.  - -  3,9 - -  1,9 
(Durchschnitt yon 7 J ahren)[ 

T a b e l l e  I, 

M i t t l e r e  T e m p e r a t u r e n  i 8 5 i / I 9 I O 1 :  
v i i E v m [ i x l  x x i I x i i  I I I  IV V VI 

2, 5 8,o 13,1 17,2 

2,0 7,7 12,9 17,2 

1,8 7,4 12,6 16,6 

I , t  7,6 13, 4 17, 7 

0,7 7,2 13,2 17,2 

1,3 7,5 13,4 17,o 

- -o ,  3 6, 5 I3,I 16,8 

o,o 6, 7 I3,4 I7,3 

2,8 8, 5 14,o 17,8 

2,0 7,9 13,3 17,o 

2,4 7,9 12,9 16,8 

0,9 5,2 II ,5 14, 4 

14,4 

I4,O 

13,7 

13,7 

13,4 

13,8 

13,o 

13,6 

14,7 

13,9 

14,3 

1o,8 

9 , 2  

8,6 

8,4 

8,0 

7,8 

8,7 

7,6 

8,2 

9,7 

8,8 

9,I 

7,6 

- -  0 , 8  

- -  O , 8  

- - 2 ,  3 

- -  2,4 

- - 2 ,  3 

- - 3 , 6  

- - 3 , 4  

2,9 - -  1,4 

2,2 - -  2,2 

2,8 -- 1,21 

0,9 - -  1,3! 

Jahr  

8,4 

8,2 

7,7 

7,6 

7,3 

7,6 

6,6 

7,o 

8,6 

7,8 

8,2 

6,2 

A b s o l u t e  M a x i m a  u n d  M i n i m a  i 8 8 6 - - i 9 I O  1. 

I I I  I I I  IV V VI VII  VI I I  IX X XI  X I I  Jahr 
B r e s l a u :  12 2 15,8 25,0 24,6 32,4 33,4 33,9 36,7 31, ~ 25, 2 18,3 12,6 36,7 

- -22 ,2  - -22 ,6  ---18, 3 - -6 ,8  - - 2 , i  3,8 6,3 6,0 - - 2 , 0  - - 5 , 0  - - I 5 , 2  - -20 ,0  - -22 ,6  

P o s e n :  lO, 5 14, 7 21,2 24,8 31,9 33,3 33,5 35,7 29,8 24,5 16,6 12, 4 35,7 
22,0 - -20 ,4  - - I 7 , 8  - - 5 ;6  - -1 ,4  3,7 7,I 4,6 - - o ,  4 - -6 ,0  - -14 ,o  - -19,5  - -22 ,0  

O s t r o w o :  12, 4 15, 4 22,2 25,i 33,3 33, ~ 33, 8 37,4 30, 8 26,I 19,o 11,9 37,4 
- -25 , I  - -23 ,9  - - I 9 , 4 - - 8 , o  - - 2 , I  1,5 5,3 3,9 - -0 ,8  - - 6 , o - - 1 6 , I  - -21,1 --25,1 

W a r s c h a u :  io,o 12,o 20, 3 23,8 34,0 32,2 35,i 36,8 31,i 24, 4 15,8 lO,6 36,8 
- -3o ,  i - -22 ,2  - -16 ,8  - -4 ,3  - - I ,O  3,8 6,5 5,o o,o - -8 ,1  - -17 ,  3 - -2o ,  7 - -3%1 

I s  12,o 16,8 21, 7 28, 3 30,3 31,5 34, ~ 35,5 30, 2 27,0 19,~ 13,3 35,5 
- -31,4  - -22 ,0  - -20 ,2  - - 9 , I  --3,7 4,5 6,3 6,2 - - 1 ,  4 ---%o - -16 ,2  - -25 ,8  - -31 ,4  

S c h n e e i a l l L  

Oft: 

Breslau ... 
35 Jahre 

W a r s c h a u .  
31 Jahre 

L e m b e r g  . .  
44 Jahre 

~2rakau . . . .  
74 Jahre 

i x  I x 
1Viittlere Zahl der Tage mit  Schnee 

I I I  IV XI  X l I  

5,3 1~ 

5,5 1~ 

6,8 11,5 

6,5 IO,3 

I II 

11, 4 io,5 

I2,7 1I, 4 

11,5 11,3 

IO,8 lO, 3 

0,9 

1,6 

0,2 1,5 

I , O  

9,1 

IO,3 

IO,2 

IO, 4 

2,4 

3,I 

3,8 

3,7 

N U m l T  

V Tage 

o,6 5o,9 

o,4 56,3 

o,6 57,4 

o,7 53,7 

Mittlere Zeitgrenze 
erster letzter 

5. XI.  23. IV. 

29. X. 24. IV. 

26. X. 23. IV. 

2. XI.  23. IV. 

Zwisehen- 
zeit 
Tage 

17o 

178 

181 

173 

Win t e r 5 (erster und letzter Tag mit einer Durchschnittstemperatur unter o~ 

Breslau Warschau 

~eginn des Winters ....... 9. XII. 2 5. XI. 
Ende des Winters . . . . . . . .  i .  I I I .  16. I I I ,  

I)auer des Winters . . . . . . .  82 Tage i i i  Tage 
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M i t t l e r e  N i e d e r s c h l a g s m e n g e n  in  mm. 

65 

Ort I I I  I I I  IV V VI VI I  V I I I  IX  X XI  X I I  Jahr  

Breslau 3 
1858--1924 
Posen 2 
1866--19oo 
Ostrowo ~ 
1886--189o 
Warschau 3 
I885--192o 
Lublin ~ 
1886--189o 
Lemberg 3 
I876~I92O 
Stanislau 4 

17 Jahre 
Stryj 4 

5 Jahre 
Xrakau e 
1866--19oo 

3Z,2 

28,9 

31,8 

33,8 

30,0 

32,0 

34,0 

34,0 

24,7 

29,2 

25,2 

22,8 

24,2 

21, 4 

33,o 

26,o 

37,o 

24,8 

37,0 

32,4 

39,2 

32,5 

35,4 

43,0 

25,0 

39,o 

35,I 

39,4 

34,1 

45,4 

40,1 

33,2 

46,0 

33,0 

69,0 

45,7 

57,9 

51,2 

41,6 

49,5 

47,6 

68,o 

48,0 

4I,O 

70,8 

62,5 81, 5 

55,5 61,8 

63,0 92,6 

61,2 87,I 

67,4 73,o 

91,o 11o3,o 

67'~ t 89'o 

IOI 118 

92,2 97,6 

72,5 

57,6 

56,6 

65,9 

56,4 

82,0 

I02 

134 

87,5 

47,5 

40,3 

55,2 

45,0 

44,2 

55,0 

87,0 

I32 

59,4 

38,8 

39,0 

53,o 

41,o 

65,2 

52,0 

60,0 

86,0 

56,3 

37,2 

32,2 

36,2 

36,7 

37,4 

42,0 

59,0 

95,0 

37,5 

37,8 

35,6 

27,2 

35,6 

31,6 

40,0 

36,0 

51,o 

35,9 

573,5 

493,8 

564,6 

552,6 

542,8 

687,0 

666,o 

937,0 

667,5 

Oft Fr/ihling % Sommer % Herbst % Winter % 

Breslau . . . . . . . . . . . . .  
Posen . . . . . . . . . . . . . .  
Ostrowo . . . . . . . . . . . .  
Warschau . . . . . . . . . .  
Lublin . . . . . . . . . . . . .  
Lemberg . . . . . . . . . . .  
Stanislau . . . . . . . . . . .  
Strjy . . . . . . . . . . . . . . . .  
1Krakau . . . . . . . . . . . . .  

134,4 
117,7 
126,2 
122, I 
116,2 
157,o 
lO6,O 
149,o 
151,6 

23,4 
23,8 
22,2 
22, I 
21, 4 
22,8 

- 15, 9 
15,9 
22,7 

216,5 
174,9 
212,2 
214,2 
196,8 
276,o 
258,0 
353,0 
277,3 

37,8 
35,5 
37,6 
38,8 
36,3 
40,2 
38,8 
37,7 
41,6 

123,5 
111, 5 
144,4 
I22,7 
146,8 
149,o 
206,0 
313,o 
153,2 

21,5 
22,6 
25,6 
22,2 
27,0 
21,2 
3o,9 
33,4 
22,9 

99, 2 
89,7 
81,8 
93,6 
83,0 

105,0 
96,o 

122,0 
85,4 

17,3 
I8,I  
14,5 
16,9 
15,3 
15,3 
14,4 
13,o 
12,8 

1 Aus: G o r c z y n s k i :  O Temperatnrze Powiereza w. Polsce. Warschau 1916. 
Aus : H e 11 m a n n : Niederschl~ge in den norddeutsehen Stromgebieten. Berlin 19o6. 
Aus: H. H e l m  C l a y t o n :  World Weather Records. Washington 1925. 

4 Aus : W a c h I o w s k i: Die Niederschlagsverh~ltnisse in Galizien. Meteorologische Zeitschrift 1889. 
5 Aus: K 6 I z e r :  ,,Klima" im Handbueh yon Polen 1917. S. 139--177. 

In  bezug auf die Tempera tu r  ist also zu sagen, 
dab die gesammelten Weizen, je weiter sie aus 
dem Osten s tammen,  um so mehr  unter  klimati-  
schen Bedingungen erwachsen sind, die einen 
schroffen Gegensatz zwischen Sommer und 
Winter  ergeben und  im ganzen bei langsamer Er-  
w~irmung im Fr i ih jahr  und  schneller Abkiihlung 
im Herbs t  eine Verktirzung der Vegetationszeit  
zur  Folge haben. So betrtigt zum Beispiel der 
Zei t raum zwischen dem ersten und ietzten 
Schneefall im Durchschni t t  vieler Jahre  in Bres- 
lau 17o Tage, in Lemberg  dagegen 181, und die 
Dauer  des Winters  in Breslau 82 Tage gegen 
I I I  in Warschau.  

Von dem bisher besprochenen Kl ima weieht 
das des Waldenburger  Berglandes, das UHT- 
HOFF (15) eingehend beschreibt, recht  erheblich 
ab. Hier liegt der Jahresdurchschni t t  in 50o m 
fiber NN bei 6,2 ~ und die Werte  Iiir die ein- 
zelnen Jahreszei ten sind gegeniiber Breslau und 
Jagielniea : 

I 
Breslau i i8  m 18,o 7,9 --1,1119,I 8, 4 
Jagielnica 324 m 18,21 7,6;--4,5]22,7 6,6 

Das Waldenburger  Klima ist also im ganzen 
ktihler, ha t  aber nicht  die s tarken Gegens~itze 
zwischen den Jahreszei ten aufzuweisen. Wir  
haben bier infolge des sp~iten Frtihjahrs und  des 
ktihlen Sommers, deren Wirkung  durch die 
hohen Niederschl~ge und die hohe relative 
Luftfeuehtigkei t  noeh verstg.rkt wird, eine er- 
hebliche Verl~ingerung der Vegetationsperiode, 
die im Kont inenta lkl ima t rotz  des auch hier 
l~ingeren Winters und der verz6gerten Fr/ih,  
jahrserw~irmung diesen Umfang  infolge der 
heiBen, t rockenen Sommermonate  bei weitem 
nicht erreichen kann. 

In  der Niedersehlagsverteilung lassen sich 
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zwei grot3e Gebiete unterscheiden. Erstens 
Mittelschlesien, West- und Kongregpolen, also 
yon den angefiihrten Orten Breslau, Posen, 
Ostrowo, Warschau und Lublin. Hier haben wir 
rund 55omm Jahresniederschlag. Zweitens 

Abb. 3- Halml/inge lO5,7 cm; Spindellfinge 11, 4 cm; 
Ahrchenzahl 20,0; D. I~,5. 

Galizien und Oberschlesien, wo durchschnittlich 
67o mm Regen fallen. 

Die Verteilung tier Niederschlfige auf die ein- 
zelnen Jahreszeiten ist im ailgemeinen ~hnlich. 

Abb. 4. Halml~inge 112,4 cm; Spindell~inge 
Io,8 cm; Ahrchenzahl 22; D. 28,2. 

�9 Im Frfihjahr fallen durchschnittlich 22,6%, im 
Sommer 38,3 %, im Herbst 23,3 % urid im Winter 
I5,8%. Erhebliche Abweichungen hiervon fin- 
den wir nur  in Stanislau und Stryj. Hier sind 
Winter und Frtihjahr relativ trocken, w~ihrend 
der  Anteil des Herbstregens auf 32,2% steigt. 

Im Einzetfalt fanden sich im durchreisten Ge- 
biet mehr oder weniger groBe Abweiehungen 
yon dem allgemeinen Klimatyp, besonders deut- 
lich zum Beispiel in den h6heren Lagen wie im 
Eulengebirge und an  den n6rdlichen Vorbergen 
der Karpathen. So stammen die Nummern 58 
und 59/193o, in der N~ihe von Dolina aus H6hen 
von 450--5oo m fiber NN, in denen der Weizen- 
bau trotz guten Bodens infolge der ungiinstigen 
Witterungsverh~iltnisse nur noch 5% der be- 
bauten Fl~iche einnimmt. Daneben fanden wir 
aueh besonders gtinstige Lagen in nach Siiden zu 
offenen Talkesseln. Hier zeigte schon der ganze 
Pflanzenwuchs, dab erhebliche Klimadifferenzen 
auftreten. Von den in den Tabellen angeffihr~en 
Often hat vor allem Tarnow ein milderes Klima 
als das auf gleicher H6he und Breite in dem 
geringen Abstand  Yon nur einem L~ingengrad 
liegende Krakau. Die Jahresdurchschnitts- 
temperaturen sind 8,6 und 7,8 ~ 

Auch in bezug auf die Niederschl~ige finden 
wir erhebliche Abweichungen, wie nach der 
positiven Seite Stryj mix 937 mm und anderer- 
seits die sogenannten Trockeninseln. Dutch 
eine solche an der Warthe ffihrte die Fahrt  1927, 
zum Beispiel hat Wreschen nach HELL~A~N nut  
47 o mm Jahresniederschlag. 

Die Klimaunterschiede, unter denen die ein- 
zelnen Felder standen, sind also fiir die Extreme 
sehr viel h6her, als es aus den Tabellen ersicht- 
lich ist, die Zahlen zeigen nur das Hauptklima 
des gesamten durchfahrenen Gebietes. 

Die angetroffenen Bodenarten geh6ren den 
verschiedensten Kulturb6den an, vom flach- 
griindigen Verwitterungsaeker fiber anstehendem 
Gestein bis zur mehrere Meter starken Schwarz- 
erde, vom leichtesten Sand bis zum schwersten 
Ton, yon der Heide bis zum Moor wurde alles 
gefunden. Die Mannigfaltigkeit, die wir hier 
antrafen, war eine denkbar groBe. 

Eine gute LIbersichtskarte tiber die Boden- 
verh~iltnisse in dem bereisten Gebiet bringt 
KalSCHE (6) Seite 19 ffir Deutschland und 
Seite 49 von S. MIKLASZEWSKI ffir Polen. 

Aueh in bezug auf den Kulturzustand der 
B6den fanden wit groBe Verschiedenheiten. In 
manchen Gegenden herrschte eine intensive a r e  
Bauernkultur,  mit verbreitetem Hackfruchtbau, 
in andern stand der Weizen auf miihsam um- 
gebrochenen Moor-, Wald- oder Gebirgsboden 
unter sehr schleehten Kulturverh~ltnissen. Auch 
wurden Felder mit abnorm hohem Stein- oder 
Flugbrandbefall gefunden. 

Zusammenfassend k6nnen wir also sagen, dab 
bei den Reisen die M6glichkeit gegeben war, 
Auslesen aus Weizenpopulationen ztt machen, 
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die lange Generationen hindurch unter den ver- 
schiedensten Umweltseinfltissen gezogen waren. 
Die Wirkung der hierdurch bedingten nattir- 
lichen Auslese auf die einzelnen Liniengemische 
der Landweizen mul3 demnach stark differiert 
und infolgedessen auch 
eine ungleiche Zusam- 
mensetzung der Popu- 
lationen hervorgerufen 
haben. Es ist also an- 
zunehmen, dab das er- 
haltene Material eine 
unter den gegebenen ......... ~ , ~ . ~ ,  
Verhfiltnissen m6g- ~ ' ~ ' ~  
]ichst grol3e Mannig- 
faltigkeit der Erb/ak- 
toren aufweist. 

Nachdem so die Vege- 
tationsfaktoren, unter 
denen die Landweizen, 
die zur Auslese gelang- 
ten, standen, kurz ge- 
schildert sind, m6chte 
ich jetzt die Beschrei- 
bung der einzelnen 
Besfiinde anschlieBen, um dann auf die Erfah- 
rungen mit dem Nachbau der 1927 gesammelten 
Typen einzugehen. 

Vor allem interessiert ftir die Betraehtung der 
noch unvermischte prim~re Landweizen. Es ist 
fiberrasehend, wie einheitlich der Ph/ino- 
typenbestand in diesen Populationen ist. 
19berall linden sich zusammen weiBe, un- 
begrannte, glatte Formen, daneben be- 
grannte, welter braune unbegrannte und 
begrannte, alle auch noch in der 24hren- 
dichte variierend, sehr selten sind dichte, 
weil3e, behaarte Weizen. Abb. 3--7 zeigen 
einige der Typen. 

Es stimmt also dieser Grundtyp der For- 
men tiberein mit dem yon KI~SSLING (5) ftir 
Bayern, HALBSCltEFFEL (3), LARGE (7), 
WIESE (I7), UHTHOI~F (15) ffir versehiedene 
Gebiete Schlesiens gefundenen. Die relativ 
geringe Mannigfaltigkeit, die u n s  gerade 
gegenfiber dem Formenreichtum der klein- 
asiatisehen Landweizen (CHRISTIANSEN) (2) 
auffiel, best/itigt die Beobachtungen VAVI- 
LOFS (I6), dab mit der Entfernung vom 
Ursprungsort der Pflanzen die Zahl der vari- 
ierenden Merkmale geringer wird. 

Die Zusammensetzung der einzelnen Best/inde 
nach den in ihnen vorkommenden Formen 
weehselt nattirlich je nach den /iuBeren Wachs- 
tumsbedingungen stark. Den Anteil der ein- 
zelnen Typen auch nur sch~itzungsweise zu be- 

stimmen, ist auBerordentlich schwer. Das 
Mischungsverh~iltnis in den ausgelesenen _~hren 
gibt jedenfalls hierftir keinen Anhalt. Die 
Hauptaufgabe der Auslese besteht ja gerade 
darin, m6glichst alle, auch die seltensten v o r -  

Abb. 5. Halml/inge i19,6 cm; Spindell/inge I3, 3 cm; Ahrchenzahl I9,o; D. I4, 3, 

handenen Varianten zu erfassen. So kommt es 
h~tufig vor, dab aus einem Felde auch bei sorg- 
fiiltigstem Durchgehen yon dem einen oder andern 
bestimmten Typ nur ein oder zwei Exemplare 
gefunden werden. Sie sind dann im Bestande im 

Abb. 6. 
Halml~inge x31,4 cm; Spindell~inge 8,8 cm; .~lhrchenzahl ~o,5; D. 23,3- 

Verh~iltnis i : io n vorhanden, wfihrend sie von 
dem ausgelesenen Material einen ungleieh viel 
h6heren Prozentsatz ausmachen. 

Angaben fiber die Zusammensetzung im er- 
haltenen Material, Wie sie HALBSCHEFFEL, 
LANGE und WIESE bringen, lassen daher keinen 
RtickschluB auf die tats~ichlichen Mischungs- 
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verh~iltnisse der Population zu. Hier k6nnen, 
wenn man nicht ganz eingehende Spezialunter- 
suchungen, wie das Ausz~ihlen gr6Berer Best~nde, 
vornehmen will, nur allgemeine Angaben ge- 
macht werden. 

Bis Lublin fanden wir mit geringen Vedinde- 
rungen, soweit es sich nicht um durch Ver- 
mischung entstandene sekund~ire Populationen 
handelte, einen Landweizentyp, der vorherr- 
schend unbegrannte, glatte, tockere, weiBe 
Weizen aufwies. Ohne genauere Besichtigung 
h~itte man die Best~nde als Eppweizen an- 
sprechen k6nnen. Neben den Formen, wie 
Abb. I sic zeigt, t raten verh~iltnism~iBig h~iufig 
etwas dichtere und in der Reife noch zuriick- 

Abb, 7~ Halml~inge lO3,O cm; Spindell/inge 1%o cm; )ihrchenzahl i8,6; D. I8,6. 

gebliebene Typen ~ihnlich Criewener lO4 oder 
Berkners 486 auf (Abb. 2). Sehr viel seltener 
waren braune unbegrannte und vor allem be- 
grannte weil3e und begrannte braune Weizen. 
Nur vereinzelt fanden sich behaarte, weige, 
dichtere Formen. 

Von Lublin ab nach Lemberg 5mderte sich 
allm~ihlich das Bild. Die braunen und die be- 
grannten Formen nahmen erheblich zu. So 
war der Bestand bei Auslese 3o zu 5 ~ % braun, 
bei 33 zu 50% begrannt und yon da ab iiberwog 
auf vielen Feldern der begrannte und der braune 
V~eizen bei weitem. Immer fanden sich daneben 
noch Felder, bei denen der weil3e unbegrannte 
besonders hervortrat.  Aber auch hier war das 
Mischungsverh~ltnis zugunsten der gut ent- 
wickelten begrannten und der braunen Formen 
stark ver~indert. Ab PrzemysI wechselt das Vet- 

h~iltnis wieder, der unbegrannte, lockere, weil3e 
Weizen tri t t  wieder in den Vordergrund. Nur in 
der N~ihe yon Krakau, das, wie wir sahen, klima- 
tisch relativ ungiinstig gestellt ist, fanden wir 
noch einmal vorwiegend begrannte Best~inde. 
Karte 2 zeigt die Stellen, an denen vorwiegend 
weige, nnbegrannte Best~nde und die, an denen 
mehr braune und begrannte Landweizen ge- 
funden wurden. 

In dieser Ver~inderung der Formenzusammen- 
setzung der Landweizen haben wir eine An- 
passung an die Wachstumsbedingungen, oder 
ande r s  ausgedriickt, die Wirkung der natiir- 
lichen Auslese auf das Typengemisch zu sehen. 
Es muB also unter den klimatisehen Verh~lt- 

nissen Ostgaliziens der be- 
grannte und der braune Weizen 
iiberlegen sein. 

Es erscheint der begrannte 
und vor allem der braune, 
begrannte Weizen, also Tri t i -  
cure vulgare [errugineum als 
bei strengen, langen Wintern 
und warmen Sommern fiber- 
legen. Ahnlich sind nach 
PRJAmSCHI~IKOW (12) auch 
die russischen Beobachtungen. 
Danach treten in RuBland bei  
der Wanderung einer Land- 
sorte vonWesten nach Osten 
die begrannten und bei der 
umgekehrten die unbegrann- 
ten Typen mehr hervor. Das 
heil3t, dab mit st~rkerer Aus- 
prfigung des kontinentalen 
Klimas die begrannten Weizen 
besser gedeihen. PISAREW (II) 
gibt fiir das Versuchsfeld Tulun 

(49 ~ n6rdl. Br. und 68 ~ 6stl. L~inge) folgende 
Vedinderung fiir eine aus Rul31and nach Sibirien 
eingefiihrte Landsorte an: 

Weizenf~ 1913 1914 1915 1917 
Triticum vulgate 

a) Var Lutescens: 
~vVeig, unbegrannt . . .  

b) Var. ferrugineum: 
Eraun, begrannt . . . . . .  

c) Vat. erytl~rospermum: 
Weir3, begrannt . . . . . . .  

d) Vat. milturum : 
Eraun, unbegrannt . . .  

e) Triticum durum und 
compactum . . . . . . . . . . .  

% 
72 ,o  

lO ,9  

9,3 

6, I 

0 , 7  

% 
38,8 

36,5 4I,O 

13,o 18, 4 

I1,8 9,6 - -  

% % 
3 1 , o  I 2 , O  

82,4 

5,7 

Hier ist also nnter den neuen Anbanverh~ilt- 
nissen in relativ kurzer Zeit eine sehr wesent- 
liche Umschichtung der Typen im Landweizen 
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erfolgt. Diese Ver~inderung der Zusammen- 
setzung der Landweizen scheint also die yon 
PERLITIUS (IO) experimentell dargelegte physio- 
logische Sonderstellung der begrannten Weizen 
zu best~tigen. 

UI~THOFr (15) (S. 636/37) land bei der Nach- 
kommenschaftsprtifung fiir seine begrannten 
Formen unter den gegebenen AnbauverMilt- 
nissen auf dem Versuchsgnt Schwoitsch keinen 
Stature mit hohem Kornertrag pro Ahre. Da- 
gegen zeigten alle begrannten einen hohen Pro- 
teingehalt, der im Durchschnitt 2 % fiber dem 
der weil3en unbegrannten Formen lag. 

Erw/ihnt sei, dab auch WlESE (17) im Riesen- 
gebirgsvorland in einer H6henlage von 400 bis 
600 m bei 22 untersuchten Landweizenbest/inden 
9 antraf, deren Grundtyp begrannt war. 

Neben diesen auffiilligen Ver~nderungen in 
der Zusammensetzung der prim~iren Landweizen 
wurden natfirlich auch viele kleine Abweichun- 
gen beobachtet, die aber wesentlich schwerer zu 
erfassen sind, nnd yon denen vor allen Dingen 
nicht ohne Nachkommenschaftsprfifung gesagt 
werden kann, ob es sich um genetische oder nnr 
nm ph~inotypische Verschiedenheiten handelt. 

Besonderer Wert wurde auf Auslesen gelegt, 
die in einem an sich nicht mehr :I/Jr den Weizen- 
bau geeigneten Bezirk vorgenommen .wurden, 
so in gr6geren H6henlagen wie in der Eule und 
in den n6rdlichen Vorbergen der Karpathen, in 
Bezirken mit ausgesprochen leichten B6den, wie 
bei Warschau und westlich Krakau. Hier fanden 
wir Weizen in kleinem Umfange oft auf ganz 
leichten B6den angebaut, wahrscheinlich nur 
zur Eigenversorgung der Bauern. Da es sich 
aber in jedem Fall, wie auch aus den Aussagen 
der Bauern hervorging, um scheinbar lange im 
gleichen Bezirk gebaute Landweizen handelte, 
muBten diese durch viele Generationen unter 
der Auslesewirkung der extrem ungfinstigen Be- 
dingungen, die meistens noch durch mangelhafte 
Ackerkultur und stellenweise auftretende Boden- 
s~iure versch~irft wurden, gestallden haben. Es 
ist also anzunehmen, dab hier Formen isoliert 
wnrden, die eine erblich bedingte besondere 
Widerstandskraft besitzen. 

Bei der Auslese 193o/1, die auf leichtem Boden 
mit gr613eren S~iurestellen vorgenommen wurde, 
fiel ein sp/iter Typ auf, der vor allem auch auf 
den sauren Flecken relativ gut fortkam. 

193o/35 war bemerkenswert durch langen 
Halm und kurze Ahre, 3 ~ und 76 dagegen durch 
kurzen Halm und lange %~hre. Bei 52, 55 und 57 
trat eine friihere Reife der begrannten, besonders 
der weiBen begrannten Formen, deutlich hervor. 
57 zeigte iiberdies eine ausgesprochene Zwei- 

wfichsigkeit,: da die unbegrannten Typen um 
15--2o cm l~inger waren als die begrannten, Das 
Feld machte dadurch aus der Entfernung einen 
Eindruck wie ein stark mit Roggen durchsetzter 
Weizenbestand. 

193o/64, die erste Auslese nach Przemysl mit 
vorherrschend unbegrannten Formen, war auf- 
fallend durch die scheinbar auf das Klima und 
den guten Boden zurfickzuffihrende Ver/inderung 
der Population. Es traten hier in besonders star- 
kern Mal3e die oben erw~ihnten sp/iten, etwas 
dichteren, weiBen, unbegrannten Typen hervor. 

Neben den prim~iren wurden in Schlesien,West- 
polen und Westgalizien auch viel sekund~ire 
Landweizen gefunden. Sie sind kenntlich dnrch 
ihren gr613eren Formenreichtum und durch das 

Abb. 8. Halml/inge lO2,3 cm; Spindell~inge 8,3 cm; ,~hrchenzahI 21,5; 
D. 25,9 (stark variierend 98--I28 als ~ yon Pflanzen). 

Auftreten yon Typen, die im eigentlichen Land- 
weizen unbekannt sind (vgl. Abb. 6). Es handelt 
sich bier um einen sekund~ren Formbildungs- 
prozel3, wie VavlLor (16) es nennt. An der Art 
und der Mannigfaltigkeit der Typen ist zu er- 
kennen, ob es sich um eine erst kfirzlich erfolgte 
Beimengung einer fremden Sorte handelt, oder 
ob die Population nach einer frfiher erfolgten 
Vermischung durch nattirliche Kreuzungen und 
ihre Aufspaltungen vollkommen vefiindert ist. 

Ffir den Zfichter haben diese ver/inderten 
Landweizen gerade infolge ihres Formenreich- 
turns und der Wahrscheinlichkeit, hier schon 
Kombinationen der Erbanlagen des hinzuge- 
tretenen Typs mit denen der Formen der ur- 
sprfinglichen Population zu finden, besonderen 
Wert. 

Die Erkenntnis der in den Landweizen vor- 
handenen Erbfaktoren nnd damit der Oberblick 
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fiber die m6glichen Kombinat ionen wird aller- 
dings durch solche vermischte Populationen 
nicht erleichtert. Einmal  ist in den meisten 
F~llen der  beigemischte Weizen nicht mehr zu 
identifizieren, weiter liegt nicht lest, welcher 
Typ  des Landweizens in die Population ein- 
getreten ist, so dab bier beide Par tner  unbe- 
kannt  sind und drittens wird die durch die Urn- 
welt bedingte natiirliche Auslese Aufspaltungen 
ausmerzen und hierbei m6glieherweise auch 
wertvolle Heterozygoten treffen, so dab unter  
Umst~nden manche homozygote Kombinat ionen 
i iberhaupt nicht gebildet werden. 

Aus dem gesamten gesammelten Material er- 
hielten wir ftir die ~hrenmal3e folgende Werte:  

I .  Spindell~nge: 9,6217 cm, 
=- 4- 1,659, v = 17,227o, m = • o,o3o. 

2. ~hrchenzahl: 2o,o3io, 
= 4- 2,314, v = 11,5o%, m = 4- o,o418. 

Vergleicht man bei der zweiten Reihe die ge- 
Iundenen Zahlen mit  der Binomialverteilung, so 
finder sich eine merkwiirdig gute Lrberein- 
s t immung der beiden Kurven (vgl. Kurve I). 

Erkl~irt wird diese Erscheinung dadurch, dab 
im ersten Drit tel  der Reise Weizen mit  relativ 
kleiner, im zweiten dagegen mit  mitt lerer und 
im letzten mit  relativ grol3er Spindelgliedzahl je 
~hre  gefunden wurden. Die betreffenden Werte 
sind: 

Auslese Ahrchenansatzzahl m4-  

1--35 18,98 0,0 7 
36--57 19,61 0,07 
58--80 21,23 0,06 

D i f f e r e n z :  
I I - - I  

I I I - - I I  
I I I - - I  

o,63 
1,62 
2,25 

O, IO 
0,08 
0,09 

Es zeigen sich also zwischen den einzelnen Ab- 
schnitten deutliche, auBerhalb der Fehlergrenzen 
tiegende Abweichungen der Mittelwerte. Die 
t rotzdem im Gesamtmater ial  gefundene regei- 
m~13ige Verteilung fiber die einzelnen Gr6Ben- 
klassen beruht  also auf einem rein zuf{illigen 
Ausgleich. Hier liegt ein typischer Fall vor, wo 
Schltisse, die sich nur auf die gute {3berein- 
s t immung der gefundenen Variantenverteilung 
mit  der idealen sttitzen wollten, irrefiihren 
wiirden. 

Die folgenden Zahlen geben die ftir das Ma- 
terial 193o bei Formen der prim~iren Landweizen 
gefundenen extremen Werte ffir Spindell~inge, 
Ahrchenzahl und Ahrendichte (D): 

Geringe Nhrendichte. 

Xhre ~hren- 
dichte 

3252 
3348 
3725 
3809 
5262 
5477 
5945 

Spindel- Nhrchen- 
Ignge zahl 

13,6 18 
15,8 22 
13,o 18 
14, 5 20 
II,O 16 
15,7 22 
15, 5 22 

GroBe ~hrendichte. 

13,2 
13,9 
13,8 
I3fi 
14,6 
I4,O 
14,2 

Xhre Ahren- 
dichte 

33o4 
3315 
4o79 
4669 
5136 
52o9 
6o51 

Spindel- ~hrchen- 
l~nge zahl 

9,2 25 
8,3 25 
6,0 20 
5,3 20 
7,3 24 
8,0 25 
4,6 20 

Hohe ~hrchenzahl. 

27,2 
30,2 
33,3 
37,8 
32,9 
31,2 
43,5 

*hre  Spindel- Ahrchen- Ahren- 
lgnge zahl dichte 

5335 15,4 I 27 17'5 
1 

5502 14,o 28 20,0 
5691 14, 3 27 18,9 

Das wesentliche Problem der Auslese aus 
Landweizen ]iegt nattirlich in der Frage, ob es 
gelingt, aus ihnen Weizen mit  noch unbekannten 
Erbanlagen zu gewinnen. Bisher ist die Aus- 
lese iiberwiegend in dem Sinne erfolgt, dab man 
St~imme yon besonderer Leistungsf~ihigkeit zu 
erhalten suchte, die mit  den schon vorhandenen 
Hochzuehten konkurrieren konnten. Hierbei 
sind wahrscheinlich manche fiir die Kombina-  
tionsziichtung wertvolle Linien fibersehen wor- 
den. 

Vor allem heute, wo es darauf ankommt,  die 
Grenze des ,,noch weizenf~ihigen" Ackers immer 
mehr zum leichten Boden hin zu verschieben, 
muB man alle MSglichkeiten, die uns der boden- 
st~indige Landweizen bietet, auszunutzen suchen. 
Aus diesem Grunde wurde auch besonderer 
Wert  auf Auslesen aus Best~inden in ungtinstigen 
Lagen gelegt. 

RAU~I (13) ver t r i t t  die Ansicht, dab man fiir 
geringe Halml~nge bei Kreuzungen in der 
Vulgarereihe keine Erfolge mehr erzielen k6nnte. 
Ich mSchte dieser Meinung entgegentreten. 
Wir haben auch in der Vulgarereihe Formen mit  
sehr kurzem Halm, die ftir Arbeiten in dieser 
Richtung eine geeignete Grundlage bilden 
wiirden. 

PERCIVAL (9) gibt in seiner Weizenmono- 
graphie Halml~ingen an, die die Durchschnitts- 
werte aus den Beobaehtungen mehrerer J ah re  
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sin& Der Mittelwert fiir die von ihm angeffihfien 
Vulgareweizen liegt bei n o  cm, Ifir compac tum 

bei I I I  cm. Beide erreichen ein Maximum von 
142 cm, die Minimalwerte einzelner Fo rmen  
sind ffir Vulgare:  80- -96  cm (S. 276), 76 cm 
(S. 28o), 70- -85  cin (S. 283), 7 5 - - 9 5  (S. 286), 
50 - -90  cm (S. 297 u. 299), 76- -81  cm (S. 305) 
und  ffir compac tum 60- -80  cm (S. 314 u. 315) 
und  75--85 cm (S. 317). Selbstverst/indlich sind 
das Ausnahmen,  aber gerade sie k6nnen ffir die 
Kombinat ionszf ichtuug wertvoll  sein. Mir er- 
scheint dieser Weg aussichtsreicher als der der 
Unterar tkreuzung,  der infolge der verschiedenen 
Chromosomenzahlen auBerordentliche Schwierig- 
keiten bietet  (vgl. KAJANOS (4) und MATINS (8)). 

extremen Varianten des Gesamtmaterials  nicht  
in einem zweiten J a h r  geprfift. Immerh in  waren 
einige kurz- und  einige langstrohige St~imme vor- 
handen,  fiir die die Werte  von 1928 und 1929 
verglichen werden k6nnen. 

I~urzstrohig Langstr0hig 
Stamm 1928 1929 Stamm 1928 1929 

403 82 88,0 IOI 118 129,6 
556 84 89,5 143 127 122,2 
789 83 92,5 476 121 124, 5 

45 85 90,3 1313 117 131,4_ 
Mittel: 83, 5 9o,1 Mitte!: 12o,8j I26,9 

Es t reten hier also noch sehr erheb!iche Halm-  
l~ngenunterschiede auf:  Tro tzdem die aus- 

Spindel- 
lXnge 

6 

7 

8 

9 

I 0  

I Z  

1 2  

13 

14 

I5 

H a I m I g n g e :  

8z 86 90 94 98 lO2 lO6 i io  1i 4 118 122 126 13o 

I 2 

1 

I 3 7 5 I 5 3 I I 

i 3 7 5 4 6 7 2 

4 3 8 6 ~2 I2 2 2 

2 I 13 IO I I  4 I 

2 I 8 7 12 11 5 2 2 

I 3 6 6 14 14 I 

2 3 I 3 3 I 

I 2 

6 13 28 47 42 61 5 ~ IO 8 3 

134 Summe 

2 

27 

38 

50 

42 

51 

46 

13 

3 

272 
21//, = lO,42 , az ~--- 4- 
My = lO8,91, a v ~- 4- 

Von den 1927 ausgelesenen Landweizen wur- 
den im ganzen lO6O St~mme 1928 auf ihre Halm-  
1/inge geprfift. Der  ermittel te Durchschni t t  be- 
t rug  ioo,49 cm. Das Stroh war, wohl infolge der 
Jahreswit terung,  relativ kurz. 

Die Unterschiede der durchsehnit t l ichen Halm- 
1/ingen der Nachkommenschaf ten  waren sehr 
groB. Die kfirzesten mal3en nur  55 cm (Stature 
62o) und 63 cm (Stature 415). Die 1/ingsten er- 
reichten i 3 o c m  (Stature 676 ) und 133 cm 
(Stature 146 ). Es zeigten also die ersten Nacha 
kommenschaf ten,  dab in dem Auslesematerial  
1927 einige St~hnme doch Anlagen fiir sehr ver- 
schiedenes S t rohwachs tum mitbrachten,  

I928 wurden noch 272 Vermehrungen auf  die 
Lfinge des Strohes geprfift. Sie ergaben einen 
Mittelwert yon Jco8, 9 cm. D a  nicht  nach der 
Halml/inge ausgelesen war, sind leider die 

1,772, rn~ = • O, lO 7 
7,720, my = 4- 0,466. 

gesprochenen Plus- und Minusabweicher nicht  
mehr  mitgepriiff  wurden, betr/igt die durch- 
schnittl iche Differenz, bezogen auf die  kurz- 
halmigen Sorten, noch 4 2 ,8 % .  

Auch LANGE (7) fand bei seinem Material in 
der Nachkommenschaf t  Halmdifferenzen yon  
83- -14o  cm (S. 154--157). 

Es lag nahe, an den Auslesen die Frage der Be- 
ziehung zwischen Hahn-  und ~_hrenl/inge zu 
prfifen. Die Angaben fiber die bier bestehende 
Korrelat ion schwanken je nach dem Material 
(VON TSCHERMAK (I4), PERCIVAL (9), UHTHOFF 
(14)). 

Naeh  der obenstehenden Tabelle bereehnet  
sieh der Korrelationskoeffizient m i t r  = -1- o,227 
4- o,o564. Es ist dies ein relativ geringer Wer t  
verglichen mi t a n d e r n  Angaben.  PERCIVAL fand 
selbst o,439 4- o,17, ROBERTS O,292 (vgl. PERCI- 
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VAL (9) S. 352) und UHTHOFF (15) S. 646 ) 
0,372 + 0,058. Es m6gen auch hier wieder die 
Zahlen ffir die extremen Varianten angeffihrt 
werden, da sie zeigen, welch grol3e Abweichungen 
gefunden wurden, und da j a gerade die Korre- 
lationsbrecher dem Zfichter die neuen M6glich- 
keiten bieten. 

Knrzer Halm - -  lange ~5re: 

Halm 

IO2,O 
92,7 

lO4,6 
lO6,8 
94,2 

LXnge 
Spindel 

I 3 , 2  
II ,O 
13,3 
13,8 
12,5 

Halmlgnge 
Spindellge. 

7,73 
8,35 
7,86 
7,73 
7,54 

.Langer Halm - -  kurze ,'~-hre: 

weizen unserer Gebiete bestehen, will ich nicht 
alle Beobachtungen einzeln mitteilen. Zahlen 
seien nur noch fiir die Ahrenform gebracht, da 
die ffir 193o angeffihrten bei ffer grogen Modi- 
fikationsf~ihigkeit der Ahre (vgl. CHRISTIANSEN 
(I), LANGE (7) und WIESE (17)) ja nur bedingten 
Wert besitzen. Es muB noch nachgewiesen wer- 
den, ob die Nachkommenschaften auch so ex- 
treme Werte ftir die AhrenmaBe aufweisen. 

Dichte Welter mache ich einige Angaben fiber die Zeit 
des Schossens, um damit einen Anhalt ffir das 
verschiedene Reifen in einer solchen Population 

I7,4 zu geben und fiber die Lagerfestigkeit. 
18,2 15,8 Geringe ~hrendichte: 

15,1 Stamm Spindellge. Nhrchenzahl Dichte 
16,5 

15o8 12,2 17,o 13,9 
187o 13,6 19,5 14,3 
2088 I3,I 18,5 14,1 

Dichte 2o13 13,3 19,o 14,3 
GroBe -~hrendichte : 

27, 4 Stamm Spindellge. ~hrchenzahl Dichte 
26,3 
26, 7 448 6,8 2 I,o 3o,9 
25,6 lO53 7,2 20,5 28,5 
23,3 127o 7,5 23,3 3I, ~ 

1277 7,8 23,3 29,9 
Wir haben also auch bier wieder St~imme mit 

auBerordentlichen lockeren und solche mit relativ 
dichten 24hren. Dichte wurde wie alle anderen 
Mal3e yon Nachkommenschaften als Dutch- 

" schnitt yon je IO Messungen gewonnen. 
~ Ein besonders interessanter Punkt  ist die 

verschiedene Entwicklungsgeschwindigkeit ein- 
zelner Typen. An sich sollte man annehmen, 
dab gerade i n  bezug auf die Zeit des Reifens 
eine relative Ausgeglichenheit vorhanden w~re. 
Abet auch hier linden wit recht betrfichtliche 
Unterschiede. 

Es seien nun nicht die eigentlichen 
Reifedaten, sondern die Zeit des 

] I N Ausschiebens der ~hre  angeffihrt. 
I [ ] ~ Dieser Moment ist leichter und ein- 
I~ I I ~1 ~ wandfreier vor  allem in seinem 

Z/ 22 2,7 2r Z5 26 27 28 
+ m  +2a +aa Durchschnittswert ffir einen ganzen 

Stamm zu bestimmen. Auch wird 
er nicht so sehr durch Witterungsverh/iltnisse, 
die Notreife oder Reifeverz6gerung bedingen, 
beeinflul3t (vgl. PERCIVAL (9) S.161). Der Zeit- 
raum des Ausschiebens der ~hre lag 1928 
zwischen dem 15. Juni und dem 4. Juli und 
1929 zwischen dem 14. Juni und 5. Juli. 

Sehr bemerkenswert ist, dab auch Nach- 
kommenschaften, die aus ein und demselben Be- 
stande stammen, in tier Entwicklung groBe Dif- 
Ierenzen aufwiesen. Sie erreichten im Grenz- 
falle 17 Tage. 

Halm 

113,3 
117,9 
I 2 2 ,  3 
I27,8 
I31,4 

L~nge 
Spindel 

7,3 
7,8 
7,5 
8,0 
8,8 

ttalml/tnge 
Spindellge. 

15,5 
I5,1 
16,3 
16,O 
14,5 

Sehr eigenartig wirken die Abweieher im 
~iuBeren Bild, besonders, wenn sie schon in 
gr6Berer Vermehrung stehen. So f~illt der letzt 
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angefiihrte Stamm 1313 mit seiner HalmI~inge 
yon 131 cm und der kurzen nur fast 9 cm langen 
~hre  sehr stark auf, Auch die 272 St/imme waren 
in diesem Fal l  nicht in der fraglichen Richtung 
ausgelesen, so dab es sehr wohl m6glich ist, dab 
in den 8o %, die nicht untersucht wurden, noch 
wesentlich ext remere  Varianten gewesen sind. 

Da es uns hier im wesentlichen darauf ankam, 
zu zeigen, welch grol3e Verschiedenheiten auch 
in den ph~inotypisch relativ einheitlichen Land- 
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Datum des Xhrenschiebens 1928: 

]3estand Frtihester Spatester Differenz 
Stamm Stamm Tage 

4 
5 
6 
9 

I4 
36 

~5. Juni 
i6. Juni 
15. Juni 
20. Jnni 
17. Juni 
17. Juni 

~. j u i i  
3- Jnli 
I. Juli 
4. Juli 
I. Juli 
2. Juli 

17 
17 
i6 
14 
14 
I5 

Es set noch erw&hnt, dab ein einzelner Stamm 
sich so sp~it entwickelte, dab infolge sehr starken 
Rostbefalls ein normales Aussehossen nicht 
erfolgte bzw. wurde das ganze Waehstum so ge- 
st6rt, dab man kein einwandfreies Bild mehr ge- 
winnen konnte. Auf jeden Fall war dieser 
Stamm extrem sp~it und es ist schwer verst~ind- 
lich, dab er iiberhaupt in einem Landweizen vor- 
handen war. 

1929 konnten Beobachtungen fiber die Lager- 
festigkeit der St~imme gemacht werden, da im 
Anfang ]uli ein von starkem Sturm begleiteter 
Regen von 26 mm niederging, der die Weizen 
niederwarf. Ein Tell der Parzellen richtete sich 
bald wieder auf, ein anderer blieb vollkommen 
platt  liegen, w~ihrend ein dritter sich teilweise 
wieder hob. Hier land also eine Prfifung ant die 
F~higkeit, sich nach einem starken Lager wieder 
aufzurichten, statt. Besonders interessant war, 
dab ein Teil der Formen sich zwar bald nach dem 
Platzregen wieder aufrichtete, sich dann mit 
zunehmender Reife aber wieder lagerte, w~ihrend 
andere sich bis zur Reife immer st/irker hoben 
und nachher fast vollkommen standen, nur das 
untere Halmglied lag auf und an seinem Knoten 
war der Halm geknickt. 

Zahlenmiigig wurden ungef~hr folgende Ver- 
h~ltnisse gefunden: 2o% waren sofort stark ge- 
lagert und blieben es auch, 2o% waren schon 
wenige Tage naeh dem Regen wieder mehr oder 
weniger gut aufgerichtet und blieben es auch, 
38 % legten sich mit zunehmender Reife immer 
st~irker, und zwar aueh solche, die sich erst wieder 
sehr gut aufgerichtet batten, lO% hoben sich 
allm~ihlich immer wetter. 

So zeigtei1 also die St/imme auch hier ein 
ganz ungleiches Verhalten. 

In allen Beziehungen trat  eine sehr grof3e Ver- 
schiedenheit der durch die Auslese I927 ge- 
wonnenen St/imme hervor. Die angefiihrten 
Daten sollten nur einige Belege fiir die Art und 
Gr6Be der Variation geben. Genau so wurden 
auch ffir andere Werte extreme Varianten ge- 
wonnen. Gerade die nachgewiesene Mannig- 
faltigkeit der in den Nachkommensehaften klar 
hervortretenden erblichen Unterschiede der 

St[mme ermutigte uns, 193o noch eine grSgere 
Sammelreise vorzunehmen. Wir hoffen damit 
neue Linien mit bestimmten Genen zu gewinnen, 
die uns vor allem auf dem Gebiete der Ztichtung 
des Weizens ftir leichtere BSden wertvoltes 
Material liefern. Der n~chste Weg ist dabei 
wieder die Naehkommenschaftsprfifung, bet der 
die in irgendeiner Richtung besonders veran- 
lagten St/imme erfaBt werden mfissen. Sie er- 
geben dann die Grundlage fiir neue M6glieh- 
keiten der planln/iBigen Kombinationsziichtung. 
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