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Von Syringa vulgaris h a t  PFITZER hervor -  
ragende  Neuhe i ten  wie z . B .  K~ithe Hiir l in,  in 
den H a n d e l  gegeben. Sie s ind in ihrer  Sch6n-  
heir  den bes ten  Sor ten  LEMOINE scher H e r k u n f t  
gleichwert ig.  R u h m  yon  Hors tens te in  (WILKE, 
Mariendorf)  is t  eine der  bes ten  neueren F l ieder -  
zt ichtungen.  

Auf  die groBe Zahl  der  al lgemein b e k a n n t e n  
deutschen  Rosenzf ichtungen b rauch t  wohl  nur  
hingewiesen zu werden.  Die Neuhei ten  yon  
P. LAMBERT, Trier ,  W. KORDES, Sparr ieshoop,  

R. TURKE, Meigen und der  anderen  Z/ ichter  
h a b e n  d e n  E r f o l g  deutscher  Rosenzf ich tung  
weit  fiber Deutsch lands  Grenze getragen.  

In  den Ausff ihrungen wurde  versucht ,  einen 
Einb l ick  in die bisher igen Zuchterfolge  de r  
deutschen Blumen-  und  Zierpf lanzenzf ichter  zu  
geben. Vieles wurde  erreicht ,  aber  1/ingst noch  
n icht  alles. Gelegenhei ten ffir zfichterische Be- 
t~itigung s ind reichlich vorhanden ,  und  w i t  
hoffen, dab  wei terhin  im gleichen Sinne ge- 
a rbe i t e t  wird,  wie es b isher  der  Fa l l  gewesen ist .  

Referate der Kongretlvortriige. 
Tschermak, E. : Weizen-Roggenbastarde und ihre 
zfichterische Verwertung. 

Die Weizen-Roggenbastarde haben flit Gebiefe 
mit  verschiedenen Boden- und Klimaverh~ltnissen 
eine wesentlich verschiedene praktische Bedeu- 
tung. Das Hereinbringen yon Frfihreife und 
Winterfest igkeit  durch die Methode der , ,Bastard- 
passage", die in einem Dnrchlaufenlassen des 
Kulturweizens durch den sterilen Weizen-Roggen- 
bastard und in seiner Wiedergewinnung durch 
Rfickkreuzung mit  Weizen besteht, ist ffir die 
kontinentalen Gebiete, die bereits tiber winter- 
feste und friihreife Land- und Zfichtungssorten 
verfiigen, belanglos. In  diesen Gebieten k6nnte 
nur noch das , ,Mitnehmen" der gr6Beren An- 
spruchslosigkeit des Roggens und vielleicht der 
gr6Beren Resistenz gegen Schneeschimmel und 
Rostpilze erwfinscht sein und eine praktische Rolle 
spielen. Die Methode der ,,Bastardpassage" be- 
steht  also in einem Durchlaufenlassen der Kultur-  
form durch einei1 Art-  oder Gattungsbastard,  in 
welctlem nach meiner Auffassung die beiden 
stammelterlichen Chromosomens~ttze nebenein- 
ander erhalten bleiben. Ihr  Ziel ist die Wieder- 
gewinnung jener Kulturform in der Erwartung, sie 
dadurch in best immten Leistungen zu verbessern, 
dab sie entweder doch einzelne fremdartige Gene, 
s.peziell im Plasma lokalisierte, mi tnimmt,  oder 
eme katalytische Wirksamkeitssteigerung bzw. 
nachdauemde Modifikation der Eigengene ge- 
winnt. Die geno- und ph~tnotypisch mit  Weizen 
iibereinstimmenden Weizen-Roggenbastarde dfirf- 
ten, wenn auch vielleicht winterfester und frfih- 
reifer als die verwendete Weizenform, allerdings 
noch nicht den erhofften , ,Roggenersatz" bringen. 
Hingegen ist yon den intermedi~r bleibenden 
Weizen-Roggenbastarden, welche noch Chromo- 
somenaddition aufweisen, sofern sie vollst~ndig 
fruchtbar  werden, das erhoffte Ziel eher zu er- 
warren. 
Saulescu, N. : Deutsche Zuchtsorten in Rum~inien. 

Von praktischen Gesichtspunkten aus bet rachte t  
k6nnte es den Anschein haben, als verdiene dieses 
Problem keine grol3e Aufmerksamkeit ,  da es sonder- 
bar  erscheinen k6nnte, heute v o n d e r  Eignung 
deutscher Soften ftir Rum~nien zu sprechen, wo 
wir bestrebt  sind, ffir jedes Gebiet die geeignetste 
Sorte zu entdecken. Trotzdem sollte man die 
Eignung einer Sorte ftir eine best immte Gegend 
nicht nach schablonenm/igigen Gesichtspunkten 
beurteilen, sondern man soll alle Sorten prtifen 
ohne Rticksicht auf ihre I-Ierkunft, da man auf 
diesem "Wege oft zu ~ugerst interessanten Ergeb- 
nissen kommen kann. 

Diesen Weg hat  man in Rum~nien beschrittelI 
und folgende Resultate erhalten: 

Die deutschen Winterweizensorten sind ftir ru- 
mSmische Verh~ltnisse nicht  geei~net, in ers ter  
Reihe wegen ihrer ungentigenden Winterfest igkei t  
und wegen ihrer sp~ten Reife. Nur  eine einzige 
Sorte, Ackermanns Bayernk6nig, wird in Sieben- 
btirgen auf gr613eren Flgchen mit  Erfolg angebaut,  
besonders in der Gegend von Brasov (Kronstadt),  
wo verh~iltnism~Big gem~13igtere Winter- i  und 
Sommertemperatureu herrschen, und wo die j~hr- 
liche Niederschlagsmenge gr613er ist als im fibrigefi 
Siebenbtirgen. 

Die Winterfestigkeit  bei den deutschen Winter- 
gerstensorten ist geringer als bei den rum~nischen 
Sorten und Populationen, jedoch sind d i e  Unter- 
schiede zwischen deutschen und rum~tnischen 
Sorten bei der Wintergerste nicht so erheblich wie 
beim Winterweizen; interessant ist, zu erw~thnen, 
dab die meisten deutschen Wintergerstensorten 
einige Tage frfiher reifen als die rum~nischen; in 
Zusammenfassung k6nnen wir sagen, dab im Gegen- 
satz zu den Winterweizensorten, die wir gar nicht  
in unsere Feldversuche aufnehmen k6nnen, die 
friihreifen Wintergerstensorten geeignet zu sein 
scheinen ftir solche Gebiete, wo nicht so strenge 
Winter  herrsehen. 

Die deutschen Sommergerstensorten sind fiir die 
rum~inisehe Landwirtsehaft  yon groBer Bedeutung; 
diese Bedeutung wurde auch yon den rum~tnischen 
Landwirten erkannt, und so sehen wit, dab ill 
Siebenbtirgen Ackermanns Isaria nnd in der 
Moldau Heines Hanna  auf gr6Bere Fl~ichen an- 
gebaut werden. Die meisten Bierbrauereien aus 
Siebenbtirgen (Brasov, Sibiu, Oradea) beziehen 
ihre Braugerste aus dem Burzenland und aus dem 
Hermannst~dter  Gebiet, wo die Sorte Isaria auf 
groBen F1/ichen angebaut  wird, etwas weniger die 
Soften Bavaria  und Hanna.  

Die deutschen Sommerhafersorten sind infolge 
der Abbauerscheinungen (Verminderung des Tau- 
sendkorn- nnd Hektolitergewichtes und Steigerung 
des Spelzenanteiles) den rumgnischen iln Er t rag  
unterlegen, mit  Ausnahme der Sorte von Lochows 
Gelbhafer, die sowohl in Cluj wie in Cenad gutes 
Grgebnis zeigte, indem sie im Durchschnit t  der  
Jahre selbst die beste rum~nische Sorte Cenad 88 
geschlageI1 hat. 

Die deutschen Kartoffelsorten sind in Rumgnien 
welt verbrei tet  und auf groBen Fl~ichen mit  Erfolg, 
besonders in der Brasover Gegend, angebaut. 

Rum~nien ffihrt fast das ganze Saatgut  beiZucker- 
ri~ben yon Deutschland ein; es sind besonders die 
Sorten iKleinwanzlebener und Dippe angebaut. 
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Die deutschen Futterriibensorten sind in Rum~- 
nien Niel angebaut, 

Seit kurzer Zeit wurde anch die Mctissorte Gelber 
Badischer in die siebenb/irgischen Feldversuche 
aufgenommen; dieser Mais zeichnet sich dutch 
seine groBe Frtihreife und hohen Kornertrag aus. 

Auch Erbsensor~en sind in RumS, nien angebaut, 
und in einigen Gegenden trifft man den bertihmten 
Petkuser Winterroggen. 

So sehen wit also, dab die direkte Einftihrung 
vieler deutscher Sorten mit Erfolg gekr6nt war, 
hier wollen wit in erster Reihe die Sommergersten- 
sorten Ackermanns Isaria und Heines Hanna her- 
vorheben. Nachdem nun auf Grund der Be- 
st immungen des Hochzuchtregisters und der 
Saatenanerkennung, die in Rum/inien im letzten 
Jahre eingeftihrt wurden, der rum/~nische Staat 
in der Zukunft nur geztichtetes und anerkanntes 
Saatgut kauft, liegt es im Interesse der rum~ni- 
schen Vermehrer u n d  Landwirte, dab diejenigen 
deutsehen Saatzuchtwirtschaften, deren Ztich- 
tungen ftir RumXnien geeignet sind, Vermehrungs- 
stellen in Rum/~nien errichten, welche, yon jenen 
bevollm~tchtigt, die Interessen dieser Saatzucht- 
wirtschaften wahrnehmen sollen. 

Es k6nnten aueh andere deutsche Sorten in 
Rum/~nien verbreitet  werden, die bisher keinen 
Erfolg hatten, wenn die betreffenden deutschen 
Saatzuchtstationen eine Auslese des Zuchtmaterials 
unter rum/~nischen Verh/~ltnissen vornehmen wfir- 
den, mit anderen Worten, es mtiBten Filialstationen 
in Rum/~nien gebildet werden, z. B. ffir die Zfich- 
tung der deutschen Zuckerrfiben-, Futterrtiben- 
und Kartoffelsorten, ftir yon Lochows Gelbhafer 
usw. Die anderen Sorten, die ungeeignet sind ffir 
Rum~nien, sollten einem genauen Studium unter- 
worfen werden, da sie ein wertvoIles I~reuzungs- 
material darstellen. 

Als Landwirte mfissen wir die wertvollsten 
Sorten anbauen, gleichgfiltig, woher sie stammen, 
Um aber ihren Wert  zu bestimmen, mtissen wir an 
dem betreffenden Ort Versuche ausftihren, wir 
dtirfen uns nut  auf die sicheren Ergebnisse der 
Versuche Verlassen. Nur auf diesem Wege k6nnen 
wir solche fremden Soften entdecken, die wertvoll 
Itir eine best immte Gegend sind, selbst wenn sie 
weir entfernt yore ursprtinglichen Ztichtungsort 
sin& 
Papadakis, J. S. : Exp6rience sur des vari6t6s dans 
des r6gions of~ les conditions 6cologiques sont tr6s 
variables d'une ann4e ~ l'autre. 

M. PAPADAKIS cite bri6vement quelques opinions 
(3/[. M. SCHRIBAUX et ZALESKI) relativement ~ la 
ndcessit6 de faire les exp6riences sur des vari6t6s 
dans diffdrentes r6gions, tr~s diff6rentes au point 
de vue des conditions 4cologiques. 

Les t ravaux de la plupart  des Stations de 
S61ection confirment cette opinion. 

Dans les r6gions oh les conditions 6cologiques 
sont tr6s variables d'nne ann6e ~ l 'autre:  

i. n e s t  n6eessaire que les exp6riences sur des 
vari6tgs soient faites dans des endroits tr6s diff6- 
rents au point de vue des conditions 6cologiques. 

2. La variabilit6 des r6sultats darts Ies diff6rents 
cas off les conditions 6cologiques varient, est un 
bon crit6rium du caract6re significatif de ces 
r4sultats. 

3. Une vari6t6 peut gtre recommand6e pour un 
grand nombre d'endroits, sols et traitements agri- 
culturaux diff6rents. 

4- Si la quantit6 de graines d'une s61ection ou 
d 'un hybride est tr6s petite, il r a n t  mieux ne faire 

les exp6riences avec ces graines que dans un champ 
uniforme. 

5- Si la quantit6 de graines est petite, il vaut  
mieux faire les exp6riences dans un grand nombre 
de champs diff6rent au point de rue  6cologique, 
contenant chacun quelques parce l les .ou  dans un 
champ non nniforme contenant nn grand nombre 
de parcelles. 

6. Si la quantit6 de graines est 61ev6e, il vaut  
mieux faire les exp6riences dans un grand nombre 
de champs contenant chacun un grand hombre 
de parcelles. 

La Station de S61ection de Salonique s'efforce 
toujours d 'avoir  quelques champs (la Station 
m~me et les Sous-Stations) avec un grand nombre 
de parcelles et un grand nombre de champs (les 
champs d'exp6riences r6gionaux) avec quelques 
parcelles. 

Les premi6rs sont les ,,Stations d 'Epreuve"  et 
donnent des indications sur le comportement des 
2 vari6t6s dans des conditions d6finies; ils servent 

la discussion 6cologique des r6sultats, - -  Les 
seconds sont des exp6rienees d'ensemble et servent 

6tablir le r6sultat moyen pour tout  l 'ensemble 
des cas 6eologiques et leur variabilit6. 

Les premi6res de ces exp6riences sont ex6cut6es 
antant  que possible darts des conditions extrSmes 
et les secondes dans routes les conditions 6colo- 
giques possibles. 

7. L'exp6rience en caisses de v6g6tation est des 
plus utiles, en particulier quand on ne dispose que 
d'une petite quantit6 de graines. 

8. Ce n'est  qu 'en 6tudiant un grand hombre  de 
yari6t6s s61ections ou hybrides, que l 'on a quelques 
chances de trouver une bonne vari6t6. 

9- Les graines restant d'une famille hybride darts 
laquelle des s61ections ont 6t6 effectu6es doivent 
servir k continuer les exp6riences jusqu'k ce que 
la quantit6 de graines de cette s61ection soit suffi- 
sante pour permettre nne exp6rimentation ex- 
tensive. 

io. L'analyse de la r6colte n 'a  pas une impor- 
tance consid6rable. 

i i .  La technique des expdriences en champs 
pourrait  ~tre simplifi6e. 

Papadakis, J. S. : Etude sur les effets de la temp6- 
rature au d6but de la croissance, sur la pr4cocit4 
relative et l'6piaison des bl6s de printemps. Le froid 
comme facteur positif du rendement du big 

L 'auteur  rappelle d'abord bri6vement les opi- 
nions de TERAO, PERCIVAL, GASSNER, MAXIMOV, 
POJARKOVA et LYSENKO, su r  l 'influence de la 
temp6rature sur l'6piaison du b16. 

En 193o, ~ la Station de S61ection de Salonique, 
IO vari6t6s de b16 ont 6t6 sem6es en caisses de 
v6g6tation 5, intervalles de I5 jours  entre le 
17 F4vrier et le ler juin. 2 autres vari6t6s ont 6t6 
sem6es le 4 D6cembre et le 12 mars, l a  m~me 
ann6e. I1 y avait  Io caisses de v6g6tation de 
chacune des vari6t6s; 5 de ces caisses avee engrais, 
5 sans engrais. Aucune influence de la fumure ou 
du semis en caisses sur l '@iaison n 'a  6t6 remarqu4e. 

Le tableau I donne les dates de l'6piaison, les 
p6riodes ,,semis-@iaison", les sommes de temp6- 
rature la pr6cocit4 relative de t o u s l e s  semis de 
toutes les vari6t6s (la pr6cocit6 est exprim6e en 
comparaison de celle deMyconou [-3455), la moyenne 
des minima du mois le plus froid suivant le semis. 

Pour chaque varidt4 il y a une date de semis 
laquelle correspond la p6riode la plus courte 
,,semis-@iaison". Si le semis est fair apr6s ou 
avant  cette date, la p6riod9 eat alI0ng6e. Cette 
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d a t e  est  le 4 mar s  p o u r  Ardi to ,  le 20 mar s  p o u r  De- 
ves  e t  le 5 m a i  p o u r  les aut res .  Les p6riodes les 
p lus  cour tes  ne  son t  pas  les plus  chaudes .  Les 
s o m m e s  de t 4 m p 6 r a t u r e  ne  son t  pas  c o n s t a n t e s  
p o u r  la  m~me vari4t6.  

A r d i t o  sere4 l e  5 avr i l  a 6pi4 le 17 jui l let .  Sem6 
le 20 avr i l  il n ' a  pas  6 p i 4 .  

Deves  sere6 le 20 avr i l  a 4pi6 le I8 jui l let .  Sem4 
le 5 mai ,  il n ' a  pas  @i6. Apr6s  le 5 avr i l  la t e m p 6 r a -  
t u r e  absolue  m i n i m a  4 ta i t  de 6 ~ e t  la t e m p 4 r a t u r e  
m i n i m a  m o y e n n e  p o u r  15 jours  de 9 ~ 

Le  p o r t  d ' A r d i t o  es t  dress6 e t  celui de Deves  
z/~ dress6. 

Les  bl4s de p r i n t e m p s  d e m a n d e n t  done  une  cer- 
t a ine  dose de froid p o u r  @ier ,  une  t e m p 6 r a t u r e  
tr~s supdr ieure  X o ~ e t  v a r i a n t  de var i4 t4  ~ vari4t6.  
I1 n ' y  a pas  2 cat4gories  n e t t e m e n t  d6l imit6es : blds 
d ' h i v e r  e t  bl4s de p r i n t e m p s ,  ma i s  des m u l t i t u d e s  
de var i6 t4s  d e m a n d a n t  d i f f6rents  degr6s de froid 
pour 6pier. 

Les  semis  t a rd i f s  c h a n g e n t  r a d i c a l e m e n t  la  
pr6coci t6  re la t ive  des vari@t4s. A r d i t o  qui  4 t a i t  
u n  des p lus  pr4coces darts le semis du  8 n o v e m b r e  
1928 4 ta i t  le plus  t a r d i f  d a n s  le semis  du  5 avr i l  
193 ~ . 

L a  pr4eocit4 r e l a t ive  de tou te s  les var i4 t4s  com- 
par@es g celle de  Myconou  K 3455 d i m i nue  dans  
l ' o rd re  s u i v a n t  g mesure  que  les t e m p 6 r a t u r e s  
a u g m e n t e n t ,  au  d 6 b u t  de la  croissance:  Ardi to ,  
Deves,  Sinai  i ,  Canber ra ,  M e n t a n a ,  W a r a t a h ,  
Gr in ias  V 314, Gr in ias  f- 315, H a r d  Fede ra t ion ,  
Myconou  K 3455. L a  pr@cocit4 re la t ive  des 
v a r i 4 t 4 s  de p r i n t e m p s  compar4es  ~ des var i4t4s  
d ' h i v e r  dans  les semis  d ' a u t o m n e  es t  p lus  g r a n d e  
dans  des r6gions a y a n t  u n  h i r e r  doux.  L a  prdco- 
cit4 re la t ive  de C a n b e r r a  comparge  ~ celle de 
Deves  es t  p l u s  g r a n d e  dans  le Sud  de la  Grace 
que  dans  le Nord .  

L a  t e m p 6 r a t u r e  du  d 4 b u t  de la  croissance a u n e  
inf luence  sensible  sur  l ' @ i a i s o n  e t  p r o b a b l e m e n t  
sur  t o u t e  la croissance et  le r e n d e m e n t  du  b14. 

1. Le  r e n d e m e n t  du  b16 es t  g6n4ra l emen t  p lus  
g r a n d  d a n s  les r@gions g h i v e r  froid qne  d a n s  les 
r4gions ~ h i r e r  doux.  

2. Les bl4s d ' a u t o m n e  s ' i ls  ne  son t  pas  e n d o m -  
magds  p a r  le froid, d o n n e n t  des  r e n d e m e n t s  
sup4r ieurs  aux  bl@s de p r in t emps .  

3- Les bl4s sem4s t r~s  t6 t ,  en  ann4es  ou dans  
des r4gions g h i r e r  doux,  d o n n e n t  des r e n d e m e n t s  
inf4r ieurs  k ceux sem4s t a r d i v e m e n t  si ceux-ci  ne  
son t  pas  e n d o m m a g 4 s  p a r  la  s4cheresse ou Pucc in i a  
graminis .  

4. Les  bl4s d ' h i v e r  p r o v e n a n t  de r4gions g h i v e r  
r i gon reux  ne  d o n n e n t  pas  de boris r e n d e m e n t s  dans  
des r4gions 5 c l ima t  doux.  

5. Les r e r idemen t  re la t i fs  des var i4 t6s  son t  tr@s 
di f f4rents  p a r  h i v e r  doux  s u i v a n t  que  le semis 
d ' a u t 0 m n e  es t  pr4coce ou tardi f .  

Le i ro id  p e u t  ~tre consid4r4 n o n  s e u l e m e n t  
c o m m e  u n  f ac t eu r  n4gat i f  mais  encore  c o m m e  u n  
f ac t en r  posi t i f  dans  les r e n d e m e n t s  du  bl4 e t  p a r  
cons6quen t  c o m m e  u n  i m p o r t a n t e  ca rac t6 r i s t ique  
du  c l ima t  du b14. 

L a  lumi~re  a 4galemen% n n  inf luence  propre ,  
ma i s  qu ' i i  es t  difficiie de s6parer  de  ceIIe de  la  
t e m p 4 r a t u r e .  

Papadakis ,  J .  S. : P ro je t  de car te  i n t e rna t iona l e  du  
c l imat  du ble. 

I. C o m m e  l ' a  m o n t r 4  M. SCnRIBAUX, l'@tablisse- 
m e n t  d ' u n  ca ta logue  i n t e r n a t i o n a l  des b14s ne  
p e u t  @tre s4par4 d ' u n e  c lass i f icat ion i n t e r n a t i o n a l e  

des c l ima t s  du  b14. L ' 6 t u d e  6cologique p e u t  se 
d iv iser  en  3 par t i es :  

i ~ Fac t eu r s  des c l imats  du  b14. 
2 ~ Mesure  de ces factenrs .  
3 o Classif icat ion des c l i m a t s .  
II .  Facteurs des Climals du  Ble. 
a) Les fac teurs  qu i  e n t r e n t  en  l igne de c o m p t e  

son t :  
selon M. SCHRIBAUX: froid e t  s6cheresse, 
selon Azzi :  t e m p 4 r a t u r e  e t  humid i t4 .  
L ' a u t e u r  consid~re le f ro id  conlme u n  des fac- 

t eu r s  p r inc ipaux ,  d ' a u t r e s  vo ien t  en  outre ,  la  
s6cheresse, les rouilles, etc. 

b) L ' a u t e u r  se d4clare d ' accord  au  su je t  de 
l ' i m p o r t a n c e  g accorder  a u x  Rouilles.  E n  ce qu i  
coneerne  froid e t  s4cheresse, on  do l t  par t icul i~re-  
m e n t  t e n i r  c o m p t e  de la p4riode de vgg6 ta t ion  
de la p l a n t e  au  m o m e n t  oh  elle s u p p o r t e  ces 
advers i t6s .  

E n  outre ,  on  do l t  consid6rer  l ' ab sence  de  froid 
en  h i v e r  c o m m e  u n  f ac t eu r  sp6cial.  

Q u a n t  aux  cons id6ra t ions  d 'Azz i  r e la t ives  au  
m a n q u e  d ' eau  e t  de t emp4ra tu re ,  elles son t  en  
p a r t i e  inexac tes  car  ces advers i t4s  n ' o n t  pas  les 
rhymes effects si les au t re s  cond i t ions  du  c l i m a t  
va r ien t .  

L ' a u t e u r  consid6re le c l ima t  du  b14 c o m m e  
d4 te rmin6  p a r  12 fac teurs :  

froid ~ 4 @ o q u e s  de la v4g4 ta t ion ;  
m a n q u e  de froid au  d 4 b u t  de la croissance,  
s4cheresse k 3 4poques  de la  v4g4ta t ion ,  
Puccinia .  g. lumarum, 

g ramlms ,  
h u m i d i t 6  excessive p e n d a n t  l 'h iver ,  
verse.  
I n .  Mesure  des facteurs du climat. 
a) On p e u t  u t i l i ser  les donn4es  .m4t4orologiques 

(4quiva len ts  m4t4orologiques  d 'Azzi)  ou les laisser 
au  second p l an  e t  ne  consid4rer  que  la  p lan te .  

b) L ' a u t e u r  pr6f6re ce sys t~me propos6 p a r  
M. SCHRIBAUX: ana lyse  du  c l ima t  p a r  la p lan te .  
Les  4qu iva len t s  m6t40rologiques  d 'Azz i  son t  
jus t i c iab les  des m6mes  cr i t iques  qne  p r4c6dem-  
men t .  

IV. Carte internationale. 
Apr6s avo i r  rappe l4  la  c lass i f icat ion de M. 

SCHRIBAUX et  celle d 'Azz i  (qu' i l  c r i t ique  p a r  quel-  
ques  exemples) ,  l ' a u t e u r  propose  une  d iv is ion  en  
zones 

I. Zone de bles de p r i n t e m p s :  h ive r  t r op  froid 
p o u r  le b14 d 'h iver .  

2. Zone a hirers vudes: pas  de semis d ' a v o i n e  
possible  en  hiver .  

3. L a  Zone des Avoines:  (L 'Orange r  y e s t : d6 t ru i t  
p a r  l 'h iver) .  

4. L a  Zone de l'Oranger. 
C h a q u e  zone se subdiv ise  k son tou r :  

I. Z o n e  ~ b l ~ s  p r i n t e m p s .  
i ~ - - z o n e  h u m i d e  - -  N. O. de l 'Europe ,  Est ,  

Canada ,  N. 2 .  de l 'Asie. 
2 ~ - -  zone sgche - -  E u r o p e  centra le ,  Asie et  

Am6r ique .  

2. Z o n e  g h i v e r s  r u d e s .  
3 ~ - -  zone t emp6r6e  - -  la  p lus  f avorab le  au  

b14: I r I ande  - -  Ang te te r re  - -  N o r d  de la  F r a n c e  - -  
Be lg ique  - -  D a n e m a r k  - -  A l l emagne  - -  Norvgge  
(Sud) - -  Suede - -  Po logne  - - A u t r i c h e  N . O .  
Russie.  

4 ~  zone du  MaYs (5~ 4t4s chauds)  - -  Nord  de 
l ' I t a l i e  - -  E s t  de la Yougoslavie  - -  U. S. A. (Est) ,  

5 ~ - -  zone des prai r ies  - -  (cont inenta le)  U. S. A, 
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(centre  nord)  Hongr ie ,  R o u m a n i e ,  Bulgar ie ,  
Ukra ine ,  Russ ie  mdr id ionale ,  Ana to l i e  sep ten t r io -  
hale,  Perse  sep ten t r iona le ,  T u r k e s t a n ,  Chine (N.O.). 

6 ~ - -  zone du  bass in  oues t  (avec p r d d o m i n a n c e  
des  p ln ies  d 'h ive r .  

3- Z o n e  d e  l ' A v o i n e .  
7 ~  zone tempdrde  du  riz, grosse c h u t e  de 

pluies  en  dtd, in f luence  p r d d o m i n a n t e  du  P. gra-  
minis .  Reche rche  de la prdcocit6 - -  U. S. A. (Est),  
Indo-Chine ,  Chine, J apon ,  A r g e n t i n e  (o r i en ta l@ 

8 ~ - -  zone s~che de l ' H i n d o n s t a n .  H i n d o n s t a n  
(centre),  A r g e n t i n e  (occidentale) .  

9 ~ - -  zone de l 'Asie  Occidenta le ,  pluie  d 'h ive r ,  
sgcheresse en  dtd. Ana to l i e  - -  Syrie  - -  I r a k  - -  
Perse  et  Afghan i s t an .  

IO ~ - -  zone de la Grace N o r d - E s t  - -  b e a u c o u p  
d ' e a u  en hiver ,  pen  en 6t6. 

I I ~ - -  zone m g d i t d r a n d e n n e - - s e p t e n t r i o n a l e  p lus  
de pluie  que  dans  la rdgion p rdc4den te  - -  I ta l ie  - -  
S u d - E s t  de la France .  

12 ~ - -  zone Cal i forn ienne  - -  pluie  l 'h iver ,  mats  
t rds  peu  en  dtd. 

13 ~ - -  zone gasconne  - -  c l ima t  ocdanique  avee  
pou r  advers i tds  p r ine ipa les :  la sdcheresse e t  P.  
Gramin i s  - -  Sud-Oues t  de l a  F rance .  

4. Z o n e  d e  l ' O r a n g e r .  
14 ~ - -  zone c h a u d e  du  riz - -  dtds hum i des  - -  

h ivers  r e l a t i v e m e n t  sees - -  i m p o r t a n c e  de P. Gra-  
minis.  

Chine - -  Indo-Ch ine  - -  U. S. A. - -  (Ouest) - -  
C6te de la Nouvet le  Galle  du  Sud - -  A r g e n t i n e  
Occidenta le .  

15 ~ - -  zone de la  Nouvel le  Galle  du  Sud moins  
d ' h u m i d i t d  en  dtd - -  h i r e r  see. ( H i n d o n s t a n  - -  
Nouvel le  Galle  du  Sud - -  U~ S, A. (centre) Afr ique  
du  Sud. 

16 ~  zone sdche - -  h i r e r  plus  h n m i d e  dtd 
sec - -  I m p o r t a n c e  de  P. g l u m a r u m  - -  Asie occiden-  
t a l e  - -  Alg~rie occ iden ta le  - -  Maroc  - -  Af r ique  
(Sud-Es t )  - -  Aus t ra l i e  mdr id ionaM et  cent ra le .  

I7 ~ - -  zone h u m i d e  - -  I ta l ic  (Ouest  des Apen-  
nins)  - -  Grace - -  Sici!e (Nord-Es t )  - -  Algdrie 
(.Nord-Est) - -  Ans t ra l i e  mdr id iona le  Califor- 
nle, etc.  

Ces rdgions dtan• ddter rn indes  d ' u n e  fa~on t em-  
pora i re  (des expdr iences  son t  ndcessaires),  l ' a u t e u r  
p ropose  de  r e p % s e n t e r  c h a q u e  rdgion p a r  u n  bld 
qu i  la  caractdr ise .  

I - - 2  : Marquis .  
3 : Wi lhe lmine .  
4:  R ie t i  e t  Ardi to .  
5 : T u r k e y  Red.  
7: u n  bld japona is .  
8: bld de l ' Inde .  
9: u n  big d u r  d 'Ana to l i e .  

i o :  C a n b e r r a  e t  M e n t a n a .  
i i :  Sa isse t te  de P rovence .  
13: B o r d e a u x :  
I4 :  u n  bl6 de  ta  Chine  mdridionale .  
15: C a n b e r r a  e t  Yand i l l a  King.  
16: E a r l y  Gluays  e t  Gr in ias  313. 
17: M a v r o g a n i  Aryol idos .  

E n  outre ,  l ' e x p d r i m e n t a t i o n  d e v r a  p e r m e t t r e  de 
faire  des car tes  rdgionales et  na t i ona l e s  c o n s i s t a n t  
en  subd iv i s ions  des zones i n t e r n a t i o n a l e s  ( L ' a u t e u r  
en  d o n n e  u n  exemple  p o u r  Ia Gr&ce). 

Lea car tes  ddj~ dtabl ies  p a r  M. SCI-IRIBAUX p o u r  
la F r a n c e -  Car l e ton  p o u r  l 'Amdr ique  du  Nord  
r e n t r e n t  dans  le cadre  i n t e r n a t i o n a l  proposal. 

Papadakis, J. S. : L'introduetion des blgs 6trangers 
Canberra et Mentana en Grace. 

L'introduction des var id tgs  6 t rang~res  es t  u n  

des mei l leurs  proc6dds d ' amdl io ra t ion .  C 'es t  1~ 
u n  des bu t s  p r i n c i p a n x  de  l 'Associa t ion .  

M. PAPADAKIS r a p p o r t e  l ' exemple  d ' u n e  in t ro -  
duc t i on  a v a n t a g e u s e  dans  le N o r d - E s t  de la Grgce, 
de  var i~tds  d t rang~res :  u n  bld A n s t r a l i e n  Ctz~4berfa~ 
o b t e n u  p a r  Far re r ,  ee Mentc~m~, u n  bM i ta l ien  
o b t e n u  p a r  S t rampel l i .  

C a n b e r r a  a a t t i rd  l ' a t t e n t i o n  de l ' a u t e u r  p a r  sa 
prdcocitd, sa rdsistc~nce g lc~ sdcheresse et  p a r  le f a i l  
qu ' i l  es t  cul t ivd  dans  le N o r d - E s t  ou P u c c i n i a  
g ramin i s  eL la sdcheresse causen t  plus  de d o m m a g e s  
que  darts le  N o r d - E s t  de  la  Grace. 

C a n b e r r a  a dr6 expdr imen td  depuis  1924- -1925  
e t  M e n t a n a  depuis  i925 1926. C a n b e r r a  es t  de 
Io  jours  e t  M e n t a n a  de 15 jours  p lu s  prdcoces  q u e  
les var id tds  locales. C 'es t  pou rquo i  il d v i t e n t  la 
sdcheresse p e n d a n t  la  pdr iode c r i t ique  au  m o m e n t  
de .la m a t u r a t i o n ,  e t  Pucc in i a  graminis .  Ils on t  
donnd  un  r e n d e m e n t  de  5o~ supdrieur;  en  moyenne ,  
k celui des var id tds  locales. Le  d i a g r a m m e  montre :  
les r e n d e m e n t s  c o m p a r a t i f s  des v a r i d t &  Canber ra ,  
M e n t a n a  et  des var id tds  locales (Popu la t i on  de: 
Deves) dans  le N o r d - E s t  de la  Grace p e n d a n t  u n e  
pdriode de 6 ans  (1925--193o) ,  c h a q u e  var id td  
a y a n t  u n  g r a n d  n o m b r e  de rdpdt i t ions .  

Le  g o u v e r n e m e n t  grec a i n t r o d u i t  e t  d i s t r ibud  
aux  fermiers  une  g r a n d e  q u a n t i t d  de gra ines  d e  
ce bid. 

A c t u e l l e m e n t  45 ooo h a  son t  semds el1 C a n b e r r a  
e t  5ooo h a  en lXlentana, ce qui  r e p % s e n t e  1/~ d e  
la surface  t o t a l e  cul t ivde en  bl6 dans  le N o r d - E s t  
de la  Grace. L ' a n t e u r  pense  que  ces blds r e m p l a -  
c e r o n t  d ' ic i  que lqnes  anndes,  les var id tds  loca les  
dans  rou te  la  rdgion.  
r o 

Akerman, A.: weizenzfichtung auf Kornqualit/it. 
N a c h  e iner  k u r z e n  Or i en t i e rung  fiber d ie  Lage  

d e r  Qua l i t~ t s f rage  in den  w e i z e n i m p o r t i e r e n d e n  
L ~ n d e r n  Wes t eu ropag  sowie in  d e n  f iberseeischen 
Ex13ortl/~ndern b e s p r i c h t  de r  R e f e r e n t  in  se inem 
V o r t r a g  zuers t  den  Begriff  der  Backf~ihigkeit  u n d  
ih r e r  B e s t i m m u n g .  Hie rbe i  wird  besonde r s  die 
grol3e B e d e n t u n g  de r  B e u u t z u n g  yon  gee igne ten  
B a c k m e t h o d e n  un t e r s t r i chen .  S e h r  wicht ig  is t  es  
n a c h  se iner  1Keinung, dab  die B a c k m e t h o d e  das, 
E r r e i c h e n  v o n  e inem m a x i m a l e n  B r o t v o l u m e n  er- 
m6gl ich t ,  d e n n  e r s t  bet grof3em V o l u m e n  t r e t e n  d ie  
cha r ak t e r i s t i s chen  E i g e n s c h a f t e n  eines Mehles  
deu t l i ch  he rvo r .  

Bet  de r  Auslese in  den  e r s t en  Gene ra t ionen ,  wo 
gent igend groge K o r n m e n g e n  f t i r  e inen  B a c k -  
v e r s u c h  n i c h t  zu r  Verf f igung s tehen ,  m u g  m a n  sich 
m i t  B e s t i m m u n g e n  des P r o t e i n g e h a l t e s  n n d  d e r  
K l e b e r q u a l i t g t  begni igen.  E in ige  M e t h o d e n  zur  
U n t e r s n c h u n g  dieser  l e t z t en  E i g e n s c h a f t  werder~ 
besprochen .  E ine  de r  w ich t i g s t en  E r r u n g e n s c h a f -  
t e n  ffir die Qnal i t~i tszf ichtnng,  welche  bet  den  his  
j e t z t  ausgef t ih r ten  U n t e r s n c h u n g e n  t iber  d ie  Back -  
q n a l i t ~ t  ve r sch iedene r  W e i z e n s o r t e n  g e m a c h t  wor-  
den  stud, i s t  die Fes t s te l lung ,  d a b  die Backf / ih ig-  
ke i t  eine e rheb l iche  E i g e n s e h a f t  tat, welche  d u r c h  
K r e u z u n g  m i t  h o h e r  Er t r ags f / ih igke i t  u n d  a n d e r e n  
p r a k t i s c h  wer tvo l l en  E i g e n s c h a f t e n  k o m b i n i e r t  
we rden  kann .  i J b e r  die w e r t v o l l s t e n  A r b e i t e m  
welche  da r t ibe r  vorl iegen,  g ib t  d e r  R e f e r e n t  eine 
kurze  idbers ichL Z u m  SchluB wird  z iemlich ein- 
gehend  die in  Sva l6 f  bet  de r  QualitD, t s z t i c h t u n g  
v e r w e n d e t e  Z t i ch tungsme thode ,  das  �9 Auslesever-  
f a h r e n  u n d  die bet  dieser  Z f i ch tung  e r h a l t e n e n  
Ergebn i s se  besprochen ,  l Jbe r  diese E r g e b n i s s e . h a t  
AI<EI~MAN neul ich  in d i e s e r  Zeitschrif~c ( H e f t  I, 
Jg.  193 I) z iemlich e ingehel id  be r i ch te t ,  u n d  k6nnelT 
wir  uns  desha lb  d a m i t  begnt igen,  au f  diesen A r t i k e l  
h inzuweisen .  
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Dudok van Heel, J. P. : Feldversuchstechnik. 
Das Problem der Feldversuchstechnik steht 

schon seit der Grfindung nnserer Internationalen 
Pflanzenzfichter-Vereinigung auf dem Programm 
tier Jahresversammlung. 

Die Herren t(OSTECKI und JELLINEK haben 
1927 in Eom schon fiber verschiedene DetaiIs ge- 
sprochen. 

Professor ROE~aXR hat  I928 in Prag ein glgnzen- 
des Referat fiber die ganze Frage gehalten. Er  hat  
ant die speziellen Schwierigkeiten ffir die Zfichter 
gewiesen und die Mikroprfifnngen empfohlen. 

Die Diskussionen hubert sich haupts{ichlich nm 
die Fehlerwahrscheinlichkeitsrecbnung nnd den 
Standard bewegt. 

Man soll framer den mittleren Fehler des Mittels 
in Prozenten des Mittels berechnen (M-4-m %) 
mit  Ansnahme yon den Fallen, in denen es sich 
um relative Daten, wie Zuckerprozente, handelt. 

In diesem Falle soll man einfach m verwenden. 
Als Standard soll man den kollektiven Standard 

gebrauchen, wenn man wenige Sorten vergleicht; 
den individuellen, wenn man, wie die Z/ichter, 
viele Sorten vergleichen mug. 

In Paris 193 ~ haben die Diskussionen sich mit  
d e r  Frage der Nachbarwirkung bet Rfibenver- 
suchen mit  einreihigen Parzellen befal3t. 

Hier hubert die Herren PARKER und TJEBBES die 
einreihigen Parzellen verurteil t  bzw. verteidigt. 

Es hat  sich gezeigt, dab bet einreihigen Par- 
zellen eine starke Nachbarwirkung bestehen kann. 
Solange man fiber die GrSBe dieser Nachbar- 
wirkung nichts weig, ist diese Methode zu ver- 
urteilen. Die Methode hat technisch alle Vorteile, 
aber durch die Nachbarwirkung kann der Fall 
eintreten, dab dadurch die Unterschiede sehr ver- 
gr613ert werden, so dab diese gr6Ber werden wit 
3 •  und auf diese ~reise feststehende Unter- 
schiede konstatiert  werden, die eigentlich nicht 
in solchem groflen Umfang bestehen. 

Zum SchtuB wird die Frage gestelIt, ob man 
berechtigt ist; bet vergleichenden Versuchen mit  
Hackfrfichten nut  zu einer bestimmten Zeit zu 
ernten, oder ob es nicht besser ware, die gauze 
Vegetationskurve yon den zu vergleichenden 
Sorten zu vergleichen. 

Papadakis, J. S. : Quelques consid6rations sur la 
Technique des exp6riences en champs. 

Apr&s avoir rapidement pass6 en revue les 
diffdrentes opinions relativement ~/ l 'utilit6 et 
l ' importance des parcelles tgmoins g l ' impotance 
de la forme des parcelles (is plupart  pr6conisant 
l 'emploi de parcelles nombrenses et petites) de 
forme 6troite et allogn6e et l 'emploi de nombreuses 
parceltes tdmoins), M. PAPADAIKIS examine la que- 
stion de l'hdtdrog6nfiit6 des champs d'expdriences 
et de son influence sur les rdsultats exp6rimentaux. 
L'hdt6rog6nditd pent ~tre reprdsentge par des 
lights isogonesq perpendiculaires g une direction 
on entourant un endroit donnd (Fig. I). La ferti- 
litd d 'un endroit donna est la rgsultante de routes 
les lignes isogones passant par c e t  endroit. La 
diff6rence de fertilitd entre 2 parcelles tr6s 61oign6es 
l 'une de l 'autre est une question de hasard; la 
diffdrence de fertilit6 entre 2 po in t s  tr~s voisins 
est prol~ortionnelle g lenr distance (Fig. 2 et 

:Fig, 3), 
Seules des parcelles voisines diff6rent peu an 

point de vue fertilit6. Pour computer des vari~tds 
il est donc n6cessaire de I t s  semer darts des par- 

J de fertilit6 6gale. 

celles trgs voisines, ce qui n'est pas possible quand 
on 6tudie un grand nombre de vari4tds. D'oh 
l 'avantage d'intercaler des parcelles tdmoins se- 
mdes en une varidt6 standard, de comparer el 
rendement de chaque parcelle avec le  rendement 
de la parcelIe t6moin adjacente et d'6tablir ta 
moyenne de ces comparaisons. L'emploi de t6- 
moins contr ibue grandement g l'61imination des 
effects de l'h4t4rogdn6it6 du sol. 

Si l 'on n'emploie pus de parcelles t6moins, il 
vaut  mieux avoir des parcelles plus 6tendues, 
sans diminuer le hombre des r6pdtitions; mats 
il vaut  bea,nconp mieux avoir de nombreuses 
petites parceUes que qnelques parcelles tr~s 
dtendues, de m&me surface totale (Fig. 4). 

La forme des parcelles n 'a  pas d'influence sur 
l 'erreur exp6rimentMe. I1 est indiffdrent d 'avoir  
des parcelles carr6es on longues et 6troites (Fig. 5). 

La diff4rence de fertilit6 entre 2 points voisins 
4tant proportionnelle g leur distance, il taut di- 
minuer la distance entre les parcelles t6moins et 
les autres parcelles; cette distance d6croit s i l e s  
parcelles t6moins sont plus frdquentes et si la 
largeur des parcelles diminne (Fig. 6). 

I1 est donc prdf6rable d 'avoir des parcelles 
t6moins nombreuses et des parcelles dtroites. 

Un accroissement de la longnenr des parcelles. 
est 6quivalent g u n  accroissement du hombre de 
parcelles (Fig. 7). Les parcelles allongdes sont donc 
prdfdrables. Des parcelles nombreuses d 'une cer- 
taine longueur sont prdf4rables g des parcelles plus 
longues, mats moths nombreuses de la m6me lar- 
geur et de la m~me surface totale. 

Si l 'on compare 2 varigt6s A et t3, la vari6t6 
standard dolt ~tre interm6diaire, en ce qui con- 
cerne les conditions du sol, entre les vari6tds A 
et I3; e t l e s  parcelles des vari6t6s A et ]3, doivent 
gtre r6guligrement intercaldes de fagon g contre- 
balancer les diff6rences dries aux conditions du sol. 

I1 vau t  mieux employer comme t6moins, un 
grand hombre de varigtds standards (Fig. 8), car 
une vari6t6 ne peut &tre interm4diaire en ce qui 
concerne les conditions du sol, entre 2 vari6tds 
quelconques et la moyenne entre und grand 
nombre de varidtds diff6rant au point de rue  
6cologique r6pond m i e u x  g cette n6cessit6. 

Si l 'on emploie des parcelles t6moins, tes vari&6s 
autres que les standards doivent 6tre intervaldes 
comme s'il n 'y  avait  pas de parcetles tdmoins. 

A la Station de S61ection de Salonique, on 
emploie des parcelles longnes et 6troites (2m 
x 5 ~ m, 2 1TI )< 2 5 111, 0,80 m • 12 m, 5 ~ on 

o,4o m • 5 m) avec des tdmoins routes les 2 par- 
celles (une parcelle, nn t6moin, etc.). Les stall 
dards empIoy6s comme tdmoins sont nombreux 
(2--  4 par vari6t6). La comparaison entre les 
vari6tds est bas6e sur la m6thode des rendements 
corrig6s. 

I. Le rendement moyen d 'un standard est 
d6termin6. Le rendement moyen des autres stan- 
dards compar6s g celui-ci est d6termin6 d'apr~s 
des parcelles r6guli6rement intercal6es. Des 
rendements moyens sont attribu6s g chacun des 
standards. Le rendement de chaque parcelle t6- 
moin est divis6 par le rendement moyen de son 
standard respectif; ce qui donne la productivit6 
de chaque parcelle t6moin, La produetivit6 des 
autres parcelles est consid6r6e comme 6taut la 
moyenne de la productivit6 des 2 parcelles t6- 
morns voisines. Le rendement de chaque parcelle 

d ' u n e  varidtd est divis4 par la productivitd de la 
parcelle; ce qui donne un rendement corrig4. La 
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moyenne des rendements corrig6s reprgsente la 
valeur de la vari6t6 pur les conditions de ce champ 
d'exp4riences. 

2. On bien la vari6t6 est compar6e k chacun des 
standards darts chacune des parcelles; la moyenne 
de toutes les comparaisons avec chacun des stan- 
dards nous donne le rendement relatif moyen de 
la vari6t6 compar6e k ce standard. De ce rende- 
ment relatif moyen et du rendement moyen du 
standard, on d4duit un rendement corrig6 qui est 
attribu6 k la vari6t6; la moyenne de ces rende- 
ments corrigi6s est le rendement moyen corrig4. 

Si l 'on n'emploie pas de t4moins, le rendement 
d'une vari4t4 est consid6r6 comme 6tant le rende- 
ment  moyell des parcelles sem6es avec cette 
vari6t6. 

Si l 'on emploie des tdmoins, le rendement d 'une 
varidt6 est considdr6 comme 6tant celui qui lui est 
attribu6 par comparaison avee les standards, c'est- 
m-dire la moyenne des rendements corrig6s. L'er- 
reur exp6rimentale est celle de la moyenne des 
diffdrences de rendements des parcelles de la 
vari6t6 avec les parcelles adjacentes, c'est-k-dire 
celle de la moyenne des rendements relatifs ou 
corrig6s. 

L'erreur exp6rimentale calcul6e de cette fa~on 
est toujours sup6rieure k l 'erreur r4eile. 

L e s  vari6t6s de bl6s diff6rent, en ce qui con- 
cerne les variations des conditions du sol ou de 
l'6poque du semis, I1 y aurait par cons6quent 
variation des rendements relatifs ou corrig6s, 
mgme s'il n 'y  avait  pas de diff6rence de fertilit6 
entre les parcelles ad]acentes. 

La variation des rendements relatifs n 'est  pas 
seulement un indite de la variation des conditions 
du sol entre parcelles adjacentes, elle est aussi un 
indice d 'une faible corr61ation entre les 2 vari4t6s, 
ell ce qui concerne les variations des conditions du 
sol et des l '6poque du semis. 

Nilsson-Ehle,  H. : Pf lanzenzi ichtung und Stickstoff- 
dfingung. 

Mit Hilfe tabellariseher Darstellungen einer 
Reihe in den Jahren 1926--193o erhaltener Ver- 
suchsresultate wird die Bedeutung der Pflanzen- 
zfichtung ffir die Herstellung derartiger neuer 
Variet~ten er6rtert, die besser als frfiher angebaute 
Variet~ten erh6hte Stickstoffdfingung vertragen 
und ausnutzen k6nnen. Bei den Getreidearten, 
vor allem Weizen und Gerste, haben die Versuche 
ergeben, dab gewisse Neuzfichtungen, die schon 
unter gew6hnlichen Anbauverh~Lltllissen mit  Hin- 
sicht auf Kornertrag auf der H6he stehen, infolge 
ihrer spezifischen Eigenschaften (Halmfestigkeit, 
Frfihreife usw.) eine wesentlich erh6hte Stickstoff- 
diingung durch entsprechend gesteigerten Korn- 
ertrag rentabel machen, wogegen andere Varie- 
t~ten es nicht tun. Auch mit  Hillsicht auf Korn- 
qualit~t, EiweiBgehalt, Stgrkegehalt usw. ent- 
sprechen gewisse Neuzfichtungen hohen Stick- 
stoffgaben besser als ~tltere Sorten. Auch bei 
Wiesengrgsern llnd Rtiben wurden umfangreiche 
Versuche ausgefiihrt nnd die Eigenschaften unter- 
sucht, die die Zfichtung weiter entwickeln muB, 
um gesteigerter Stickstoffzufuhr ill bester Weise 
zu entsprechen. 
Kostecki, E. : La protection 16gales et l'enregistre- 
ment  des varift6s nouvelles en pologne. 

L'industrie des semences en Pologlle dolt son 
existence, son dgveloppement e t  ses progr&s k 
l ' initiative privde. 

L'effort de plus d 'un demi siScle, aussi bien 
pratique que scientifique, d@loy6 par le s61ection- 

neur polonais de plantes agricoles, effort qui a 
donn6 de remarquables r6sultats, a d6termin6 k 
diff6rentes 6poques, d'abord le gouvernement des 
Etats  copartageants, plus tard le gouvernement 
polonais - -  agissant d'une fa~on plus rationnelle 
et offrant une aide plus efficace, k accorder, 
l 'industrie des semences, divers privil6ges et faci- 
lit6s. 

Les privil6ges dont la culture des semences 
b6n6ficie k l 'heure actuelle, sont les su ivants :  

I. Exemptions fiscales. 
2: Facilit6s de transport. 
3. Trai tement  privil6gi6 des exploitations pro- 

ductrices de de semences lors de l'4x6cution de la 
r6forme agraire. 

4- Cr6dits de semences. 
Cependant les exemptions et privil6ges mention- 

n6s ci-dessus se rapportent uniquement aux se- 
mences dont la productio n est subordonn6e au 
contr61e des organisations agricoles. 

Comme chaque s61ectionneur et chaque pro- 
ducteur de semences s61ectionn6es d4sire b6n6ficier 
des droits qui lui reviennellt, et comme il ne peut 
! e f a i r e  sans se soumettre au contr61e des in- 
stitutions agricoles sp6ciales, route la culture polo- 
naise des semences est organis6e: darts dix Sections 
de Semences r6gionales ayant pour t~che de con- 
tr61er la production des semellces, et, partant  de 
prot6ger les int6r6ts du consommateur des semen- 
ces am61ior4es. Quant 5, l 'Union des S61ection- 
neurs et des Producteurs de Semences Polonais, 
c'est l 'orgallisatiou ayant  k charge la protection 
des int6r~ts des s61ectionneurs. Enfin, les d4le- 
gu6s aussi bien des Sections des Semellces r6gio- 
hales, que de 1'Union des S61ectionneurs sont 
organis6s dans la Section Centrale aupr6s de 
l 'Union des Organisations agricoles de la R6pu- 
bliques de Pologne repr4sentent les int6r4ts de 
l ' industrie des semences ell Pologne pris dans leur 
ensemble. 

Bien entendu, routes ces organisations out 6t6 
cr66es et ont 4volu6 depuis pr6s de 3o arts. Des 
r6glements, des Statuts, et des coutumes se sont 
form6s qui, sans avoir force de loi, constituent 
n6anmoins un droit traditionnel et qui obligent 
les int6ress6s. 

En ce qui concerne le registre des vari6t6s ori- 
ginales, il est tenu par la Section Centrale de 
Semences. Son r6glement actuellement e n vigueur, 
est congu comme suit: 

Le reglement concernant le registre de plantes 
originales. 

I ~ Le but du Registre est de constituer le dossier 
des plantes culfiv6es obtenues en Pologne et  
6prouv6es dans les conditions de la culture polo- 
naise. A la d6signation ,,originale" penvent pr4- 
tendre les vari6t6s obtenues par les m6thodes de 
S~lection reconnues. 

La d6signation ,,am61ior4e" doit ~tre justifi6e 
par les essais culturaux. 

II  ~ Le Registre des vari6t6s est tenu par la 
Section Centrale des semences. 

I I I  ~ Le IZegistre des vari6t6s originales est 
div;s6 en deux parties: 

i. Le registre d'introduction, 
2. Le registre permanent. 
I ~ Le Registre d'introduction comprend les 

vari6t4s nouvellement d6clar6es. 
2 ~ Au Registre permanent sont inscrites les 

varigt6s transf6r6es du registre d' introduction apr~s 
un d61ai d6termill6. 
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Les  deux  regis t res  p r 6 s e r v e n t  au  m4me  t i t r e  les du  Minis t6re  de l 'Agr icu l tu re ,  5  ̀ une  i n s t i t u t i o n  
d ro i t s  d ' a u t e u r  du  S61ect ionneur  de la var i6 t6  sp6c ia lement  autor is6e  5  ̀ ce t  e f f e t .  
inscr i te .  

I V  ~ L ' i n s c r i p t i o n  au  regis t re  de la  Sect ion 
Cent ra le  a l ien sur  p ropos i t i on  des Sect ions  ou des 
D 6 p a r t e m e n t s  de Semences  r6gionaux,  apr6s exa-  
m e n  des m 6 t h o d e s  de s61ection chez le S61ection- 
neur .  

Darts  ce bu t ,  le S61ect ionneur  es t  oblig6: 
a) D ' e n v o y e r  5  ̀ la Sect ion  ou au  D 6 p a r t e m e n t  

des semences  r6gionaux,  en  m~me  t e m p s  que  la  
d e m a n d e  d ' insc r ip t ion ,  u n  ques t ionna i res  d f l m e n t  
rempli .  

b) De faire p a r v e n i r  5. la Sect ion Cent ra le  des 
6chant i l lons  d6sign4s clans le ques t ionna i re ,  a insi  
que  des p h o t o g r a p h i e s  de la  var i6 t6  5 .̀ enregis t rer .  

c) De ve r se r  5  ̀la Sect ion Cent ra le  une  r edevance  
d6 te rmin6e  (3oo Francs) .  

V o Chaque  var i6 t6  n o u v e l l e m e n t  d6clar6e f igure 
p e n d a n t  t ro is  ans  (trois p6r iodes  de v6g6ta t ion)  
au  regis t re  d ' i n t r o d u c t i o n .  D u r a n t  ce t te  p6r iode:  

a) Des essais com pa r a t i f s  d o i v e n t  4tre effectu4s 
p a r  les soins du  S61ect ionneur  lu i -m4me sur  six 
po in t s  diff6rents,  dans  des E t a b l i s s e m e n t s  i n s p i r a n t  
confiance-5` la  Sect ion  Centra le ,  d ' a cco rd  avec  la  
sec t ion  r6gionale.  Les r6su l ta t s  de c h a q u e  essai 
d o i v e n t  6re envoy6s  s6pa r6men t  5  ̀ la Sect ion  
Centra le .  

b) L a  Sect ion  Cent ra le  e t  les Sect ions  R6gio- 
hales  p e u v e n t  6ga lemen t  faire des obs e r va t i ons  sur  
la v a l e u r  de la var ig t6  d6clar6e. 

V I  ~ Au b o u t  d e  ces t rois  ann6es,  l 'Assembl6e  
G6n6rale  de la Sect ion  Cent ra le  d6cide du  t r a n s f e r t  
de la var i4 t6  au Regis t re  p e r m a n e n t  e t  rou tes  les 
Sect ions  ou D 6 p a r t e m e n t s  de Semences  de Po logne  
son t  avis6s de ce t r ans fe r t .  

V I I  o T o u t e  var i6 t6  inscr i te  an  Regis t re  d ' i n t r o -  
duc t i on  p o u r  Iaquel le  l ' o b t e n t e u r  n ' a  pas,  au  cours  
de c inq ann4es  p r4sen t6  de  r4su l ta tes  d 'essais ,  es t  
ray6  du  registre .  

V I I I  ~ L a  Sect ion Cent ra le  de Semences,  a l e  
d ro i t  de lie pas  accep te r  le n o m  donn6  5  ̀la var i6 t6  
p a r  le S41ectionneur.  

I X  ~ Chaque  var i6 t6  inscr i te  au  Regis t re  per-  
m a n e n t  es t  soumis,  t ons  les t ro is  ans, 5  ̀u n  n o u v e a u  
contr61e. 

Af in  de d o n n e r  au  Regis t re  des var i6 t6s  origi- 
ha les  des bases  de d ro i t  public ,  la Sect ion Cent ra le  
de  Semences  a d6pos6 an  Minis t6re  de l 'Agr icu l tu re  
en  193 o, u n  p r o j e t  de lot re la t i f  5  ̀la p r o t e c t i o n  des 
d ro i t s  des S61ectionneurs de p l an t e s  originales,  
p ro j e t  qu i  s ' insp i re  des pr inc ipes  de la lot sur  les 
b reve ts .  

Le  p r o j e t  de lot en  ques t ion  es t  congu en  ces 
t e rmes :  
Lot du . . . . . .  s~r l'octroi et la protection des droits 
du selectionneur des varidtds des plantes agricoles. 

Art .  I. Le d ro i t  d 'o r ig ina l i t6  es t  conf6r6 5  ̀ une  
var i6 t6  de p l an t e s  agricoles p a r  ar r4 t6  du  Mini-  
st6re de l 'Agr icu l ture ,  sur  la p ropos i t ion  de la 
Sect ion Cent ra le  de Semences  ou d ' u n e  a u t r e  in- 
s t i t u t i o n  de ca rac t6 re  social-agricole,  autor is6e  5  ̀
ce t  effet,. ~ t i t r e  exclusif,  p a r  le Min i s t6 r e  de l ' agr i -  
cu l ture .  L a  nouve l le  var i6 t6  es t  inscr i te  a u  regis t re  
des  v a r i f t 6 s  or ig inales  se t r o u v a n t  au  Minis t6re  
de  l 'Agr icu l ture .  Le d ro i t  d 'o r ig ina l i t6  p e u t  4tre  
enlev6 p a r  la m6me  lot. 

Ar t .  2. Le d ro i t  exc lus i f  de faire  usage d ' u n e  
nouvel le  var i4 t6  de p l a n t e  agricole s ' a c q u i e r t  p a r  
l ' oc t ro i  du  d ro i t  d 'or ig inal i t6 .  

Ar t .  3. L a  t enue  du  regis t re  e t  le r 6g l emen t  des 
affaires qu i  s ' y  r a t t a c h e n t  son t  confi6s, p a r  arr4t6 

Art .  4. L a  qua l i t6  de var i6 t6  or iginale  p e u t  ~tre 
conf6r6e aux  p l an t e s  s61ectionn6es sur  le t e r r i to i r e  
de la R6pub l ique  de Pologne  ou ache t6e  5  ̀ u n  
S61ect ionneur 4 t r ange r  avec  d ro i t  d ' exc lus iv i t6 ;  
les var i6 t6s  des p l an t e s  s61ectionn6es en  Po logne  
d o i v e n t  diff6rer  des var i6t6s  des p l an t e s  ex i s t en tes  
e t  employ6es  sur  le t e r r i to i re  de la R 6 p u b l i q u e  de 
Pologne.  

Ar t .  5. Le propr i6 ta i r e  de la  S61ection d6 t i en t  
en  p r inc ipe  le d ro i t  d 'o r ig ina l i t6  de  la  var i4 t6  
s61ectionn6e. Si le S61ect ionneur n ' e s t  pas  pro-  
pr i6 ta i re  e t  si son  c o n t r a t  ne  c o m p o r t e  a u c u n e  
r6serve sp6ciale 5  ̀ ce sujet ,  le d ro i t  5  ̀ la p l a n t e  
s61ectionn4e es t  r econnu  e x c l u s i v e m e n t  au  pro-  
pr i4 ta i re  de la s61ection. 

Ar t .  6. Le  d ro i t  de propr i6 t6  d ' u n e  var i6 t6  ori-  
ginale  p e u t  4tre t r a n s m i s  p a r  voile de v e n t e  d ' i n -  
sc r ip t ion  ou d 'h6r i t age .  Le n o u v e a u  p rop r i6 t a i r e  
es t  t enu  de d6clarer  le d ro i t  acquis  aus  regis t re  des 
var i4 tds  originales.  

Ar t .  7. L a  pe r sonne  qui  fair  usage de l ' appe l la -  
t i on  , ,or iginale"  sans  en  avoi r  le d ro i t  ou qu i  
l ' app l ique  5  ̀ des var i6 t6s  de p l an t e s  auxque l les  la  
d i te  appe l l a t ion  n ' a  pas  6t6 conf6r6e, es t  pass ible ,  
p o u r  ce d61it, d ' u n e  pe ine  d ' a m e n d e  jusqu'5` 
5000 z lo ty  e t  de prison,  ou d ' u n e  seule de ces 
peines,  5  ̀ moths  que son ac te  d61icteux ne  soi t  
pass ible  d ' u n e  petrie plus  s6v6re en  v e r t u  d ' a u t r e s  
prescr ip t ions .  

Ar t .  8. Tou te  pe r sonne  a y a n t  en f r e in t  ill6gale- 
m e n t  le d ro i t  d ' exc lus iv i t6  r6serv6 5  ̀ une  p l a n t e  
s61ectionn6e en Pologne  e t  inscr i te  au  regis t re  des  
var i4 t4s  originales,  ou inflig6 c o n t r a i r e m e n t  5  ̀ la  
lot ou a u x  b o n n e s  moeurs ,  des  d o m m a g e s  5  ̀ u n e  
personne b6n6fieiant du droit d'originalit6 est tenue 
de cesser ces inf rac t ions ,  de r e m b o u r s e r  la s o m m e  
d o n t  elle s ' e s t  d f i m e n t  enr ichie  au  cours  des t ro is  
derni6res  ann6es,  e t  au  surplus,  si ses actes  6 t a i en t  
mot iv6s  p a r  la m a u v a i s e  volont6,  ou la n6gligence,  
de d 6 d o m m a g e r  i n t 6 g r a l e m e n t  la pe r sonne  16s6e 
e t  de lui d o n n e r  sa t i s fac t ion  pou r  les pr6 judices  
d ' o r d r e  pe r sonne l  p a r  la pub l i c a t i on  du  v e r d i c t  
dans  les j o u r n a u x  ou p a r  une  d6c la ra t ion  p u b l i q u e  
appropr i6e .  

Les r6c l ama t ions  p o u r  in f rac t ions  au  d r o i t  
d 'o r ig ina l i t6  t o m b e n t  sous le coup de la  p rescr ip-  
t ion  darts u n  d61ai de t rois  arts, lequel  cou r t  p o u r  
c h a q u e  ac te  s4par6ment .  L a  p re sc r ip t ion  ne  
s ' app l ique  pas  a u x  d61its t o m b a n t  sous le coup  du  
code p6na l  ou du  code de commerce .  

Ar t .  9. L ' e x 6 c u t i o n  de la p r6sen te  lot es t  confi6e 
au  Minis t6re  de l 'Agr icu l tu re .  

Ar t .  Io. L a  p r6sen te  lot en t r e  en  v igueu r  le j o u r  
de sa pub l i ca t i on  e t  est  ob l iga to i re  sur  le t e r r i to i r e  
de la R6pub l ique  de Pologne.  

I1 c o n v i e n t  d ' a j o u t e r  que  le vo te  de ce p r o j e t  
de lot, r a n t  que  no t r e  i ndus t r i e  de semences  con-  
serve ses Iormes  d ' o r g a n i s a t i o n  actuelles,  ne  pr6- 
sen te  pas  u n  carac t6re  d ' u rgence ;  en  effet, a ins i  
que  je  l ' a i  no t6  an  d6but ,  r ou t e  Ia p r o d u c t i o n  des  
semences  de  Ia Po logne  es t  s u b o r d o n n 6 e  au  con-  
t r6Ie des i n s t i t u t i o n s  agricoles sp6ciales, o b s e r v a n t  
s t r i c t e m e n t  les r6g lements  e t  les c o u t u m e s  con-  
sacrdes p a r  la t r ad i t ion .  

Ces ins t i tu t ions ,  dans  t o u s l e s  cas on  des abus ,  
ou u n  usage ill4gal des dro i t s  d ' a u t e u r  s e r a i en t  
5  ̀ c ra indre ,  r e fusen t  la  qua l i f ica t ion  des semences,  
ce qui, p a r  la force des choses, en  r end  imposs ib le  
l ' 6cou lemen t  p a r  le march6 .  
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Schmidt, W. : Forstpflanzenziichtung. 
Folgende Einteilung liegt dem Vortrag zugrunde: 

I. Die geschichtliche Entwicklung der Zueht- 
gedanken im Walde. 2. Die neueren Arbeiten 
seines Inst i tuts  im Auftrage des preuBischen 
Landwirtschaftsministeriums. 

Schon BECKMANN warf  vor 17o Jahren Fragen 
tier Zuchtwahl auf. Erste Versuche der Nach- 
kommenschaftsprfifungen an krumm- und gerad- 
stXmmigen L~rchen yon I~R6MMELBEIN um 186o. 
Auf dem internationalen Wiener Kongreg 189o 
Notwendigkeit und Bedeutung der methodisehen 
Zuchtwahl im Walde anerkannt.  Zu um'echt Be- 
denken gegen die Iangen ZeitrXume der Versuche 
von einzelnen gegul3ert, desgleichen Schwierigkeit 
der Pollenisolierung iibersch~tzt. Ph~notypen- 
auslese bei Saatpflanzen und im heranwachsenden 
Holz nicht yon alien KongreBteilnehmern in 
ihrer Unzul~nglichkeit ffir wirkliche Zfichtung 
erkannt. Bald darauf durchsehlagende Ver- 
snchserfolge mit  Individualauslese von MONCH 
(Schneedruckfestigkeit tier Kiefer), CIESLA~ (Ge- 
radschgftigkeit und Astreinheit der Eiche), ZEDER- 
BAUER (Relation zwischen Kronenbreite der Mutter 
breite der Mutterkiefern nnd Vitalit~t der Nach- 
kommenschaf~, Resistenz gegen Sehfittepilz). 

Von der Bearbeitung der wirtschaftlich wichtigen 
Zuchteigenschaften (ZuwachsvermSgen, Qualitgt 
des Schaftes, Resistenz), schildert der Vortragende 
im Rahmen eines kurzen Vortrages nur  einen 
Teilaussehnitt. Er behandelt seine Versuche 
fiber die Prfifung des Heliotropismus und die 
Plastizit~t der St~mme als wichtige Teilkompo- 
nenten im Eigenschaftskomplex der Geradst~m- 
migkeit. Besonders betont wird die Verlegung 
der Prfifung ins Laboratorium unter exakt nor- 
mierte Bedingungen, neben Freilandaussaaten. 
Durch Laboratoriumsdiagnose erhebliche Abkfir- 
zung der Zeitr~ume und BearbeitungsmSglichkeit 
ffir ein Material gr6Bten Umfangs. Aus dem 
Material, welches Iiir die Holzart Kiefer bereits 
ziemlich umfassend vorliegt und auf andere Holz- 
arten ausgedehnt wird, werden typische Licht- 
bitder vorgefiihrt. Die Klimarassen der Kiefer in 
Sfidwestdeutschland und in der Mark haben im 
Gegensatz zu ostkontinentalen nnd Gebirgsher- 
kfinften keine Schneedruckanslese durchgemacht. 
Es blieben daher Stgmme mit Kriimmungsneigung 
weitgehend neben geraden erhalten. Die Krfim- 
mungsneigung ist an vier Jahrgangsernten von 
denselben St~mmen durch den Heliotropismus 
der Keimlinge nachgewiesen, t~eine f3berein- 
st immung mit dem Ph~notyp des Mutterstammes, 
dagegen weitgehende Konstanz je Einzelstamm. 
Rassendurchschnittswerte yon charakteristischem 
Unterschied der Keimlingsreaktion bei West- 
herkfinften gegenfiber Ostherk~nften, parallel 
mi t  dem Bild der Mutterbest~nde. Aus ostpreuBi- 
schen Bestgnden keine Nachkommenschaft yon 
EinzelstSmmen heliotrop reizbar. Mutterbest~nde 
dort  dutch Naturauslese yon Krfimmungsneigun- 
gen befreit. Verwendbarkeit der heliotropistischen 
Keimlingsreaktion auch zur Rassenherkunfts- 
diagnose, Befreiung yon den rein ~ugerlich be- 
dingten Schaftdeformationen. Bei Uberftihrung 
in  die praktische Ztichtung kommt Prfifung und 
Vermehrung durch Zuchtanstalten in Frage, 
aul3erdem eine wenig Kosten verursachende Lohn- 
prfifung im Ins t i tu t  nach Probeneinsendung yon 
den Revierverwaltungen. Der Vortragende hat  
erstmals 1929 in den ,,Forschungen und Fort- 
schritten", S. 274 fiber seine heliotropistischen 
Prfifungen publiziert. 

Fischer, G. : Gedanken zum Ausbau der forstlichen 
Pflanzenziiehtung. 

Beim Ausbau der forstlichen Pflanzenzfichtung 
ist zun~Lchst die Wirtschaftlichkeit derartiger evtl. 
Mal3nahmen zu priifen. Die Entwicklung auf dem 
Gebiete des Holzmarktes zeigt, daG ein auBer, 
ordentlich schwieriges nationales und internatio- 
nales Wirtschaftsproblem vorliegt, zu dessen 
L6sung auf die zfichterische Bearbeitung der 
Forstpflanzen nicht verzichtet werden darf. Auf 
Grund der bisher vorliegenden gfinstigen Ergeb- 
nisse der Forstpflanzenzfichtung sollten Zweifel 
wegen des Erfolges der Zfichtung nicht gehegt 
werden. Es wird nunmehr  eine wichtige Aufgabe 
des Staates sein, dieses Arbeitsgebiet planmXBig 
anszubauen. Ffir die Organisation der Forst- 
pflanzenztichtung wird die Schaffung einer Ar- 
beitsgemeinschaft der bereits auf diesem Gebiete 
t/itigen wissenschaftlichen Inst i tute vorgeschlagen, 
um eine Arbeitsverteilung unter Vermeidung 
yon Doppelarbeit und die wirtschaftlich beste 
Verwendung der verffigbaren Geldmittel zu ge- 
w~thrleisten. Hierauf aufbauend soil dann die 
Forstpflanzenzfichtung schrittweise in die Praxis 
der Forstwirtschaft fibergeffihrt werden. 
Feichtinger, E. K. : Rechenschaftsbericht tiber den 
gegenw~irtigen Stand der Pflanzenverbesserung in 
0sterreich. 

Bevor der Vortragende sich fiber den gegen- 
w~rtigen Stand der zur Verbesserung der Pflanzen 
unternommenen Arbeiten verbreitet, gibt er zuerst 
AufschluG fiber die besonderen Merkmale der ver- 
schiedenen klimatischen Regionen in Osterreich. 
Nach Herin. Prof. ZEDERBAUER unterscheidet man:  

i. eine heiBe klimatische Region, 
2. eine Gegend mit kiihlem Klima, 
3. eine Gegend mit rauhem Klima. 
Der u gibt dann eine I)bersicht fiber 

die Getreidesorten, deren Verbesserung in den 
zahlreichen 6sterreichischen Versuchsstationen, die 
er in einer Liste anffihrt, angestrebt wird. Er 
erwahnt die yon jeder Station erzielten Verbesse- 
lamgen und Neuheiten. 

Diese Liste der in 0sterreich geziichteten Ge- 
treidesorten ist nach einer Ausstellung 6sterreichi- 
scher Pflanzenzfichter, die im Herbst I93O start- 
land, eingerichtet worden. Anfangs September 
find&t jahrlich in Wien eine groBe Messe statt, an 
der sich die Landwirtschaft beteiligt, und auf der 
die Pflanzenzfichter die in den Handel gebrachten 
Arten und ihre Neuztichtungen ansstellen. Im 
Frfihjahr und im Herbst werden gleichfalls Gerste- 
und Haferausstellungen veranstaltet. Diese jahr- 
lichen Ausstellungen sind fiir die Unterscheidung 
und die Verbreitung der guten Arten sehr nfitzlich. 
Die Saatenproduktion wird ferner durch staatliche 
MaGnahmen und durch solche privater Vereini- 
gungen gef6rdert. 

d'Andre, H. : Sch~tzung des ,,Backwertes" der in 
Argentinien gezfichteten Getreidesorten. 

Es ergeben sich oft bedeutende Unterschiede in 
der Bewertung der verschiedenen Getreidearten, 
was insbesondere ihren Backwert betrifft. HENRY 
D'ANDRE lenkt die Aufmerksamkeit aller Inter- 
essenten auf die Notwendigkeit, zu einem Ein- 
verst~ndnis zu gelangen, um die Bewertungs- 
methoden des Backwertes zu vereinheitlichen. Um 
dahin zu gelangen, is~c es notwendig, genau fest- 
zustellen, welches die wichtigsten Eigenschaften des 
Getreides f fir die Industrie und die Bedeutung 
dieser Eigenschaften hinsichtlich tier Erlangung 
yon Mehl oder eines besseren Brotes darstellen. 
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D e r  Vor t ragende  erkl~rt,  was man  un te r  Kraf t -  
weizen (bl6 de force) ve r s t eh t ;  er s tudier t  und stel l t  
die Kennzeichen  des nordamer ikanischen nnd 
argent inischen Kraf tweizens  gegeniiber. E r  be- 
schre ibt  hierauf nnd kri t is ier t  die verscbiedenen 
Seh~tzungsmethoden  des Backwertes ,  die in 
Frankre ich ,  Eng land  yon dem staat l ichen argen- 
f inischen Labora to r ium verwende t  werden. Ffir  
den V o r t r a g e n d e n  ist  die exper imente l le  Bro tver -  
a rbe i tung  das einzige Mittel,  genau die wicht igs ten  
Eigensehaf ten  des Teiges zu erkennen.  E r  be- 
schreibt  schliel31ich, wie das s taat l iche argent i-  
• Labora to r ium den Mehl- und Backwer t  
des Weizens feststellt .  
Sirks, M. J. : Die Bedeutung einer Untersuehung 
fiber die A b s t a m m u n g  unserer Kartoffelsorten.  

Die Grundlagen ftir eine zweckmaBige Kartoffel-  
z i ichtung kOnnen auf drei V~reisen erhal ten werden : 

i .  Die genotypische Analyse  der vorhandenen  
1Rassen lind. die Anwendung  nnsere r Kenntnisse  
auf  diesem Gebiete ftir spezielle Kreuzungen.  Diese 
Methode kann SchluBfolgerungen ergeben, welche 
in wissensehaft l icher Hinsich t grOBte Bedeu tung  
haben,  vorl~ufig aber  fiir die Anwendung  in der  
Praxis  noch wenig anssichtsreich sind und aul3er- 
ordent l ich  viele Unkos ten  und Arbe i t  erfordern. 

i .  Die Unte r suchung  der: genera t iven  Wer te  der 
vo rhandenen  Rassen als vererbbare  Po tenz  nach 
der  yon  JoHs. SCHMIDT (I919) angegebenen Me- 
• der  kreuzweisen (diallelen) Paarung.  Diese 
Methode ha t  zwar in der  Zi ichtung der Kul tu r -  
pf lanzen noch keine Anwendung  gefunden, wird 
aber  voranssieht l ich fiir die Beur te i lung der zfichte- 
r ischen Bedeu tung  yon Klonen  (eine Kar toffe lsor te  
darf  wohl  Ms ein I n d i v i d u n m  be t rach te t  werden) 
groBe Bedeu tung  erlangen. Die dazu notwendigen 
Versuche sind alterdings empfehlenswer t ;  sie 
werden aber  aueh nur  naeh Jah ren  zn genauen 
'SchluBfolgerungen ftihren. 

3- Die Methode der Ahnenta fe ln  der  vorhande-  
hen Rassen (Probandenmett lode) ,  welche eine 
r ichtige Eins icht  in die Bedeu tung  dieser Rassen 
als ztichterisches Mater ia l  ergeben kann. Sie 
f inder  in der  Tierz i ichtung ein Analogon in der  
Blut l inienforschung.  Nach  dieser Methode haben  
schon v. RATHLXF (I929) nnd ARTS (I93 o) ge- 
arbei te t ,  E s - i s •  sehr wtinschenswert ,  dab die 
Sammlung  soleher Da ten  yon ether in ternat ionalen  
Zentrals tel le  in die H a n d  genommen wird. Die 
Zentrals tel le  will mi t  Hilfe na t iona ler  Korrespon-  
den ten  ihre Arbe i t  organisieren. 
Parker, M. : Versuche yon Zuckerrflben-Linien. 

Der  Auto r  s tudier t  die Frage  der  Zucht  yon 
Zuckerri iben in England.  Diese Zueht  hat,  v o m  
kaufmannischen  S t a n d p u n k t  aus gesehen, erst  im 
Jah re  i924 eine gewisse B e d e u t u n g  erlangt.  I m  
] a h r e  19z 5 ha t  das Nat iona l  In s t i t u t e  of Agri- 
cu l tu ra l  BOtany m i t  dem S tnd inm der  Technik  
de r  Vergleichsversuche dieser Z u c h t  und den 
Charakter i s t iken  der  verschiedenen Linien be- 
gonnen, die den Ziiehtern yon den Zuekerfabr iken 
geliefert  worden waren.  Augenbl iekl ich unter-  
n i m m t  das Ins t i t u t  in 5 Zentren derar t ige Ver- 
suehe;  einen in Shropshire ,  einen in Essex, einen 
in Somerset  und zwei in Norfolk.  Die Versuche 
werden  in gleicher Weise in allen Sta t ionen vor- 
genommen  und ers t recken sich auf  eine gleiche 
R e i h e  voi1 Linien, mi t  Ausnahme  der  f i inften 
Stat ion,  die einen auBerordent l ich f ruch tbaren  
~Boden besi tz t  und daher  eine Sonderar t  yon 
Zuckerr t iben erforder t ;  die Versuche dieses Zen- 
•  sind auch von~ besonderer  E igena r t  und 
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kOnnen mi t  denjenigen der  anderen S ta t ionen  
n ich t  vergl ichen werden.  

Mit  Riicksicht  auf den kurzen, dem Ins t i t u t  zur  
Verft igung s tehenden Zei t raum war  es unm6glich,  
sehr vorgeschr i t tene  Versuche an alien Linien yon 
Zuckerri iben zu un t e rnehmen ;  daher  en tha l t en  
zahlreiche Versuchsreihen keine "Wiederholungen 
und werden im Zen t rum yon Cambridge auf bisher  
noch nicht  s tudier ten  Linien durchgeft ihrt .  U n t e r  
diesen Linien werden die besten ausgewXhlt und 
neuerdings genaueren Versuchen nnterzogen 
werden. 

Der  Raumunte r sch ied  zwischen den Reihen der  
Zuckerr t ibenzucht  is• in England  grOBer als auf  
dem Kont inent ,  er be t r~gt  von einer Reihe  zur  
andern  gew~Shnlich 51--61 cm. U m  jede Gefahr  
der  , ,Beeinflussung" zwfschen den Xuf3eren Reihen 
der angrenzenden Linien zu vermeiden,  wurden  
die Versuche des Ins t i tu ts  bis zum Jahre  i93 ~ auf  
Parzel len mi t  nu t  einer Reihe vorgenommen.  Jede  
Linie enthie l t  8 - -1o  solcher Reihen,  von denen 
jede eine Oberfl~iche von  4/2~Morgen bedeck• 
jede Linie ha t te  demnach  ein Achte l  Morgen zu- 
gewiesen (ungef~thr 5 At). 

Zu derar t igen Versuchen wXhlt man  nat t i r l ich 
ganz gleichm~Bige Fe lder  yon gleichen Kul turen ,  
gleichem Dtinger und gleicher Form. Man versuch t  
n icht  eine verworrene Verte i lung yon Parzel len ver-  
schiedener Linien zu erhalten,  sondern m a n  ver-  
~ h r t  derart ,  dab  Parzel len zweier Linien n ich t  
angrenzen oder  so selten als nur  m6glich. 

Im  Jahre  r93o enthiel t  jede Parzelle, um die 
, ,Beeinflussungsgefahr" yon einer Linie zur  andern  
herabzumindern ,  4 Reihen, jede Reihe umfaBte  
ein Achte l  Morgen. 

Die Aussaat  geschieht  auf  Grund yon ether 
Handvo l l  ( Inhal t  einer Schale) je Reihe  (i 5 Pfund 
je  Morgen). Man s~t Io Yard  mehr  in jeder  Reihe,  
dami~ der  Versuch die gewfinschte Dimension zur  
Zeit  des Verziehens hat.  Man s~it n ich t  sehr f ief  
und walz t  dann. 

Sobald die Pflanze schol3t, wird die Hacke  
verwendet .  Man bring• die Pf lanzen mi t  der  Hand-  
hacke in Gruppen,  sobald die ersten zwei oder  drei 
BlXtter s ichtbar  werden,  Gleieh danach  t r enn t  
man  sie. 

Eine  Reihe  wird ftir reif erkl/irt, wenn ungefiihr 
7o ~ der  Pf lanzen ein Gelbwerden ihrer  ~ltesten 
BlOtter aufweisen;  eine Linie wird ftir reif erkl~rt, 
wenn 7/10 der  Reihen reif sind. 

Zur  Analyse des Zuckergehal tes  e n t n i m m t  m a n  
sofort  vor  dem E r n t e n  i Bnnd  yon  5 ~ Zucker-  
rfiben je Linie, das heil3t z Bund  yon 5 Zucker-  
rtiben je Reihe. Man reiB• aus, indem man  einige 
~Vurzeln der Reihenenden beiseite l~gt. A m  
gteichen Tage werden diese Proben  in das Labora-  
to r ium gesandt,  wo sie abgeschXlt und gewaschen 
.werden; ihr  Zuckergehal t  wird mi t te ls  der  IKalt- 
be izmethode  gesch~itzt. Die  Bes t immung  des 
Zuckergehal tes  erfolgt  mi t  dem Polar imeter .  U m  
das Durchschni t t sgewich t  der  Wurzelh~lse zu er- 
langen, n i m m t  man  sofort  das frische Gewicht ;  
dann gibt  man  die Proben zum Trocknen  w/~hrend 
mindestens  io  Tage und 15mgstens 1 5 / j e  nach  der  
Wi t te rung .  

Die Gesamtern te  jeder  Linie  wird ausgerissen, 
abgesch~lt,  gewaschen nnd gewogen, sobald sie 
re i f  ist, wobei  das  Gewicht  der  be re i t s  en tnommd-  
hen  Proben hinzugefi igt  wird. 

Man berechnet  nur  den Wahrscheinl ichkei ts-  
fehler des Gewichtes der gewaschenen Wurzeln.  
Man n i m m t  den Durchschni t t se r t rag  aller Par -  
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zellen jeder  Linie  (in-Pfunden) gleich ioo, und die 
Ertr~ige der einzelnen Parzel len jeder  Linie werden 
in .Prozenten yon diesem Durchschni t t se r t rag  aus- 
gedriickt.  Ans t a t t  die gew6hnlich befolgte Me- 
rhode zn verwenden  (Vergleieh des Zwischen- 
raumes  der  Parzel le  I mi t  demjenigen der Par-  
zelle 2 nsw.), vergle icht  man  den Er t ragsun te r -  
schied jeder  Parzelle mi t  demjenigen der drei an- 
grenzenden Parzel len (Parzelle I mi t  Parzel le  2, 
3, 4). Man erhgl t  den Gesamtunterschied,  indem 
m a n  die n ich t  gleichen Zeichen addiert ,  und indem 
man  das Meinere der gleichen Zeichen yore  gr6geren 
abzieht.  Die Unterschiede  zwischen jeder  Gruppe 
yon  2 Parzel len werden zum Quadra t  erhoben und 
die so erhal tenen Ziffern werden zusammengez~ihlt.  

Die Gesamtsumme der Unterschiede  wird dann 
durch die Gesamtzahl  der  zn vergle iehenden Par-  
zellen dividiert ,  und dann zieht  man  die Quadra t -  
wilrzel v o m  Quot ieh t  (Standardabweichung) .  Diese 
S tandardabweichnng  mi t  o,6754 mnlt ipl izier t ,  
g ibt  den Wahrscheinl ichkei tsfehler  des Unte r -  
schiedes zwischen den Durchschni t t se r t rggen  zweier  
Parzellen.  Man fi i ldet den Wahrscheinl ichkei ts-  
fehler des Unterschiedes  zwischen den Durchschni t -  
t en  der Linien, indem man  den Wahrscheinl ich-  
kei tsfehler  des Unterschiedes  zwischen einer 
Gruppe  yon 2 Parzellen durch die Quadra twurze l  
yon io  d iv id ler t  (da es lO Parzel len je Linie gibt). 

Der  Durchschni t t  jeder  Linie wird gleich ioo  
gesetzt ,  demnach  ist  der Wahrschei i l l ichkei tsfehler  
ein prozentuel ler  Teil. Ein  Unterschied  zwischen 
den durchschni t t l ichen Ertr~igen yon 2 Linien, der  
mehr  als dre imal  den Wahrscheinl ichkei tsfehler  
~berschrei tet ,  wird als kennzeichnend be t rach te t .  

I m  Falle,  wo jeder  EinfluB der benachbar ten  
Parzel len ve rmieden  wurde  (jede Parzel le  umfaBt  
4 Linieil), nnd wenn man  nu t  2 Linien studiert ,  
so ve rwende t  m a n  die Stndent-Methode,  nm den 
Wahrscheinl ichkei ts fehler  des Unterschiedes  zwi- 
schen den durchschni t t l ichen Er t rggen  zweier 
Linien zu berechnen.  S tudier t  man  mehr  als zwei 
Linien, so n i m m t  man  nur  die inneren Reihen.  

Man zieht den Zuckerer t rag  je Morgen v o m  
E r t r a g  der  gewaschenen Zuckerr / iben je ~{orgen, 
sowie v o m  dnrchschni t t l ichen Zuekergehal t  ab. 
Man beri icksicht igt  gleichfalls die durchschni t t l iche  
Ailzahl  von Wurze ln  je Linie, das Durchschni t t s -  
gewicht  der  Wurzeln,  die Zahl der  aufgeschossenen 
Zuckerrt iben,  das Gewicht  der  Wurzelh/~lse. 

Zusammenfassend muB festgestel l t  werden, dab 
die englische Methode y o n  derjenigen anderer  
L/~nder sich dadurch  unterscheidet ,  dab alle Wur-  
zeln des Versuehes in den Ergebnissen inbegriffen 
siild. Die hierbei  m6gliche Fehlerquel le  wird aus- 
geglichen du tch  die Vergr613erung der Oberfl/iche, 
die yon  jeder  Sorte  e ingenommen wird. Es ist  
wenig Gefahr,  dab eine Sorte in bezug auf eine 
andere  uilgtinstigere Bedingungei l  besitzt, und 
diese Wahrsehein l iehkei t  kanil  als ein zuf/illiger 
I r r t u m  be t rach te t  werden, der die Gr6Be des 
Wahrseheinl ichkei tsfehlers  beeinfluBt. V~renn der  
Wahrscheinl ichkei tsfeMer sehr hoch ist, so werden 
die Ergebnisse des ganzen Versuches n icht  be- 
riicks~chtigt. 

Dudok van Heel, J. P.: Vergleichende Versuehs- 
felder yon Zuekerrtiben in Holland. 

Vergleiehende Versnche werden in Hol land v o m  
Ins t i t u t  zur Zuch t  yon Zuckerrfiben ( I n s t i t u t  voor  
Snikerbietenteel t )  in Bergen op Zoom vorgenom- 
men. 

Die Muster  jener  Sorten, die geprtif t  werden 
sollen, werden yon denl  Landwir tschaf ts ingei l ieur  

gezogen, der  die Vergleichsversuche in den Zucker- 
fabr iken auf  Grund kommerzie l ler  Lieferungen 
yon Zuckerr t ibensamen,  die vorher  sorgfiiltig 
v e r m e n g t  wurden,  vo rn immt .  

Fi i r  die Vergleichsversuche werden j Xhrlich unge-  
IXhr 8 Versuchsfelder auf verschiedenen Ackerb6den  
ges~t. Man ve rwende t  als S tandard  den Durch-  
schni t t  der  drei in Hol land  ve rwende ten  H a u p t -  
sor ten:  IZu~IN, KLEINWANZLEBEN und I)IPPE. 

Nach  entsprechender  Beizung wird ein Keim-  
versuch von  der  Saa tenkont ro l l s ta t ion  in Wagenin-  
gen un te rnommen .  

Die Aussaat  wird in einem Zwischenraum yon 
35- -4  ~ cm vorgenommen.  Jede  Sorte wird 6 r e a l  
anf j edem Feld wiederhol t ;  die Parzel len en tha l ten  
5 Reihen  yon lO 4 Zuckerr t iben;  die beiden Zucker-  
ri iben am ~iugersten R a n d  j e d e r  Reihe  werden 
bei der  E rn t e  ausgeschaltet .  Der  P rozen t sa tz  
an Zucker  wird yon der Mit te l re ihe jeder  ParzelIe 
festgestellt .  Die  Nachbar re ihen  der  Mit telreihe 
werden e ingeernte t  und nach ihrer  Re in igung  
gewogen. 

Man er rechnet  den durchsehni t t l iehen Wat~r- 
scheinl ichkeitsfehler  (M) der 6 Wiederho!ungen 
nach der Formel  

M = • V]//~ X v 2 
( n - I )  

22 v 2 ist die Summe  der  Quadra te  der  Abwei-  
chungeil  jeder  Wiederholung mi t  Ri icksicht  auf den 
Durehschni t t  M ;  ~ ist  die Zahl der  Wiederholungen.  

U m  die Rechnung  zu erleichtern, n i m m t  mart 
j e tz t  an, dab ein Unterschied  zwischen 2 Sor ten 
ein festsfiehender Unterschied  ist, wenn 

Ob diese nene Methode r ieht ig  ist, h~ngt  yon d e m  
Verh$1tnis yon m~ und m b a b .  

Kotlant, J.: Die Methode der vergleichenden 
Zuckerrt~bensortenversuche in der Tschechoslo- 
wakei. 

Der Vor t ragende  gibt  eine Ubers ich t  der vet* 
schiedenen E t a p p e n  der vergleiehendeil  Versuche 
an Zuckerrtiben, so wie sie in der Tschechoslowakei  
durchgeft ihr t  werden, und dr ingt  besonders auf  
Vorkehrungen,  dami t  die Versuche einwandfrei  
ausfallen. 

Die Mus te ren tnahme muB in der  Zuckerfabr ik  
v o n d e r  Handelssorte ,  die v o m  Erzeuger  geliefert  
wurde, durchgeft ihr t  werden, indem man  ein 
Dnrchschn i t t smus te r  aus verschiedenen S~icken 
e n t n i m m t  (aus j edem 5. Sack oder aus j edem 
io. Sack). Die versehiedenen Soreen werden im 
En tnahmepro toko l l  mi t  einer N n m m e r  bezeichnet .  

J. KOTLANT gibt  Ierner die Vorkehrui lgen an, 
die bei der  W a h l  des Versuchsfeldes hinsichtl ich 
des Bodens,  der  Lage, tier Be lenchtung  .nnd des zn 
verwendendei l  Dtingers ge• werden mtissen. 

Es  ist  wichtig, das Auslegen mite der  H a n d  vor-  
zunehmen.  J ede  Parzelle erhgl t  die gleiche Anzahl  
Zuekerr i iben yon jeder  Sorte, sie werden in glei- 
chert Zwischenri iumen gelegt. Die Parzel len werden  
der Lgnge nach angeordnet ,  sind daher  dicht  
nebeneinander  gelagert,  wodurch  die Ver-  
schiedenhei t  des Bodens nnd seines ]?;influsses 
ausgeschal te t  wird. Jede  Parzel le  mnB eine Ober- 
fl/iche yon mindestens  1/4 A r  und 2oo Zuckerr i iben 
besi tzen;  sie umfal3t 4 Reihen,  die 45 cm von-  
e inander  en t fe rn t  sind. Die Ausmage  der  Par -  
zellen sind demnach  1,8o • 13,88 m groB. t3ei 
gleichm~igigen Boden begniigt  m a n  sieh m i t  
6 Wiederholungen;  im entgegengese tz tem Fal l  
erfolgen 8 Wiederholungen.  
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Der  Vor t ragende  gibt  dann ganz detai l l ier t  eine 
Schilderung der Pflege, welche den Pa rze l l en , zu  
tei l  wird, sowie der  Technik  der  E r n t e .  Der  
Re i ch tum an Zucker  wird b e s t i m m t  du tch  die 
AufI6sung der  Zuckerrt ibe in warmen  "Wasser 
(Listy Cukrovarnicke  i9o9 / io ,  461). 
Ducomet ,  V. : Les essais comparaties de rendement. 
I. Simplif icat ion dans le calcul de l 'erreur.  

Les mdthodes de calcul de l ' e r reur  r ebu ten t  
beaucoup d ' exp6r imenta teurs  qui  ont  le grand 
to r t  de ne teni r  compte  que des moyennes  ar i th-  
m6tiques.  C'est  la raison pour  laquelle M. D o c o -  
MET s 'es t  a t tach6 ~ simplif ier  l ' appl ica t ion  des 
formules en usage. 

Dans  les essais compara t i f s  on recherche 'nne 
indicat ion s6rieuse donn6e par  les r6sultats  et  non 
pas une d6monst ra t ion;  on ,n ' a  pas ~ reehercher  la 
pr6cision math6n la t ique  d ' a u t a n t  moins que le 
nombre  de r6p6titions est toujours  forc6ment  
r6duit ,  alors que le calcul des probabil i t6s exigerai t  
de tr~s grands hombres.  

L ' a u t e u r  examine  les diff6rentes m6thodes du 
calcul de l 'erreur.  En  ce qui  concerne la formule  
classique de calcul de l ' e r reur  de la moyenne,  pa r  
exemple.  

1/  
e ~ -4- o,6745 ~ /  (~--i) 

t 

si l 'on consid~re que la cons tante  est sensiblement  
figale aux 2/3 de l 'uni t6  (0,6666) on peu t  faire:  

= I/ Zd~ e t ~ :  1,5 

d 2  / 
_ _  ~ yr .  

= ~ �9 ( ~ - - I )  �9 2,25 

Le d6nominateur  est 6gal X 4,5, 13,5, 27, 45, 
selon qu ' i l  s 'agi t  de 2, 3, 4, 5 r6p6titions. I1 dresse 
alors une table  (Table I) dans laquelle sont  donn6es 
des valeurs  p rogress ivemen t  croissantes au quo- 
t i en t  x et  en cons6quence ~ sa racine carr6e; les 
valenrs  correspondentes  des 27d e sont  obtenues  
en mult ipl ian* x par  les nombres  4,5, 13,5, 27, 45- 

Pour  un r6sul tat  isol6 on a de m~me:  

4- 0,6745 t' ~ = F 

q = 2,25, 4,5, 6,75, 9 selon que l 'on a 2, 3, 4, 5 
r6p6titions. 

L ' a u t e u r  a joute  k sa table :  
i .  le qu in tup le  de l ' e r reur  d ' un  r6sul tat  isol6 

pour  ce qui  concerne 5 r@6ti t ions.  
2. le t r iple  de l ' e r renr  de la moyenne.  
Pour  les formules de PE~E~, de ROEMER, pour  

la mdthode diff~rentielle, il a dress4, de la m~me 
manigre, des tables qui  p e r m e t t e n t  de simplifier 
le calcul de l 'erreur.  

Ducomet, V. : Vergleichende Ertragsversuehe. II. 
Benachbarte Parzellen oder Trennungsstreifen, 
Form, Lage, Gr6ge und Zahl der Parzellen. Von 
Aussaat his zur Ernte. 

S o  gering die Unterschiede der  Sorten prak- 
t isch auch sein m6gen, so beeinflussen sie sich 
e inander  in den benachbar ten  Parzellen, und zwar 
um so mehr,  je  n~her  sic liegen, Die Ansschal tung 
der  Randl in ien  ist  unerl~il31ich, In  den Versuchen, 
die ohne Neutra l i s ierung vo rgenommen  wurden,  
n i m m t  man  an:  

i .  dab die Sorten sich n ich t  e inander  be- 
einflussen, 

2. dab die VVirkung der Trennst re i fen bei allen 
Sor ten verh~ltnism~tBig gleich ist. 

DUCOMET bemerkt ,  dal3 diese zwei Vorschl~tge 

of t  von  den Ta tsachen  Lfigen gestraf t  werden;  er 
e m p f i e h l t  die Neutral is ierung.  Der  Vor t ragende  
ft ihrt  ferner  an, welches die F o r m  und die Lage  
der  Parzel len sein sollten. E r  erwXlmt, wie groB 
die Parzel len ftir Getreide, ffir Zuckerrtiben, f/Jr 
Kar toffe ln  und die Fu t t e rp f l anzen  sein sollten. 

Die Zahl  der  Wiederholungen ist niemals zu 
hoch, sie sollen nicht  weniger  als ftinf betragen,  
doch wird diese Zahl  in der  PraMs nicht  immer  
erreicht.  

Der  Vor t ragende  prtift  hierauf  die Bedingungen,  
un te r  welchen die Aussaat  oder  Anpflanzung,  die 
E r n t e  der  verschiedenen geprfiften Soften, be- 
sonders Getreide, Zuckerrtiben, Kar toffe ln  und 
Fut te rpf lanzen ,  erfolgen sollen. 

Dendrinos, Ath . :  La question de la forme des 
parcelles dans les essais comparatifs. 

M. DENDRINOS pense que  cet te  ques t ion n ' a  
pas encore 6t6 ~tudi~e X fond. I1 pense qu 'e l le  
peu t  ~tre pos6e de deux mani6res:  

A. Inf luence de la forme des parcelles sur la 
variabil i t6 des fertitit6s absolues de toutes  les par-  
celles d ' un  champ (c'est-~-dire si on n 'emploie  
pas de t6moins). 

B. Inf luence de la forme des parcelles sur la 
variabil i t6 des fertilit6s re la t ives  des parcetles 
adjaeentes  (c 'est-k-dire qnand  on emploie des 
t6moins). 

I1 consid~re que l 'h6t6roggn6it6 d ' u n  champ 
d'essais p e u t  6tre due ~ deux causes: 

a) 5~ un changement  graduel  de fertil i t6 du sol 
dans une direct ion;  

b) k des taches. 
11 arr ive aux  conclusions s u i v a n t e s :  
i .  La  variabil i t~ des fertilit6s absolues de routes 

les parcelles d ' un  grand champ n 'es t  pas moindre  
quand  il est  divis6 en nn grand hombre  des par-  
celles rectangulaires,  que lorsque le m~me champ 
est divis6 en un m~me nombre  de parcr carr6es. 

2. I1 est trgs probable  que la variabil i t6 est 
moindre  avec des parcelles rectangulaires  qu ' avec  
des parcelles carrges, quand  le champ est pe t i t  e t  
divis6 en nn pe t i t  hombre  de parcelles (une s6rie 
dans le cas des pi~ces rectangulaires) et si son 
h6t6rog6n6it6 est due ~ des taches. 

3- Darts pe t i t  champ dont  l 'h~tgrog~n6it6 est 
due ~ un changement  graduel  de fertilit6 du sol 
dans une direction, la variabil i t6 est  moindre  quand  
ce champ est divis6 en un pe t i t  nombre  de parcelles 
rectangulaires  ~ longueur  k peu pros perpendicu-  
laire aux lignes d'6gale fertilit6, que lorsque le 
champ est divis6 en un m~me nombre  des par- 
celles carr6es. 

4- Darts un pe t i t  champ,  don t  l 'hgt6rog6n6ti6 
est due ~ un changement  graduel  de fertilit6 du 
sol dans une direction, la variabil i t6 est plus grande 
quand  ce champ est divis6 en un pe t i t  n0mbre  de 
parcelles rectangulaires  k longueur  sensiblement  
parall61es aux  lignes d%gale fertilit6 que  lorsqu ' i l  
est divis6 en nn  m6me de parcelles carr6es. 

Notons  que M. CHRISTIDIS conclut  que les par-  
celles rec tangula i res  sont  toujours  prff6rables aux 
parcelles carr fes ;  mais M. DENDRINOS mont re  que  
• CttRIGTIDIS est arriv6 ~ ces conclusions par  des 
d6ductions ma th6mat iques  erron6es, et  qu ' i l  a 
in t rodui t  dans ses 6quations des facteurs qui  ne 
do iven t  pas y figurer et qui  peuven t  tr~s fac i lement  
en ~tre 61oign6s. 

Quan t  ~ l a  variabil i t6 des fertilit6s re la t ives  des 
parcelles adjacentes  (c'est-~-dire quand  on em- 
ploie des t6moins), M. D~TDRtNOS conclu t  qu ' i l  
es t  tr6s probabIe qu 'e l le  est moindre  avec des 
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parcelles rectangulaires qu'avec des parcelles 
caxr6es de l a  m~nle grandeur. Ceei est d 'au tant  
plus vrai que la largeur des parcelles est moindre. 

Enfin, Fauteur conclut que les donn6es exp6ri- 
mentales rapport6es comme favorables aux par- 
celles rectangulaires, m6me si l 'on ne consid6re que 
la variabilit6 des fertilit6s absolues, proviennent 
de petits champs divis6s en un petit  nombre de 
parcelles et non d'essais fairs sur route la surface. 
Munerati, J.: Technique des essais des champs. 

Le Rapporteur  trai te  la question en se r6f6rant 
surtout  k ses observations personneHes sur la 
betterave & sucre, qui se d6montre ext%mement  
sensible aux variations du substratum. 

En s 'arr6tant avant  tout  k consid6rer l ' impor- 
tance des causes capables d'alt6rer la %ponse de 
la plante (souven t on a cru comme dues & des 
m6thodes ou proc6d6s d6termin~s des simples varia- 
tions rentrant  dans le champ normal des fluc- 
tuations entre le mSme syst6me) l 'Aueur pense- 
que, pour  te plus rapide et Ie plus sflrt 6elaircisse 
ment  des fairs ~ l'6tude, l 'on puisse adopter profi- 
tablement, en m~me temps et avec une int6gration 
harmonique, soit les criteriums habituellement 
suivis par le chercheur dans le domaine de la 
ggn6tique, soit les criteriums qui normalement 
guident les exp6rimentateurs dans l~ des 
probl~mes agronomiques. 

D'o/1 la m6thode sp~eiale (dite de la double 
6valuation) pour laquelle les donnfies num6riques 

qui d6rivent de i 'examen de plusieurs masses ou 
syst~mes en comparaison sont utilement eompl~t6es 
par les donnfies d6duites de l 'examen des 6lements 
de chaque masse. Des exemples sont port6s pour 
illustrer le principe darts ses possibles applications. 
Kostecki, E. : Vergleichende Feldversuche als Aus- 
gangspunkt und Kontrolle der Zfichtung. 

Der Vortragende ffihrt uns den Gang der ver- 
gleichenden Feldversuche, so wie sie yon der 
Zentralsaatenstation yon Polen durchgeffihrt wet- 
den, vor  Augen. 

Das Versuchsfeld muB einheitlich sein. Es ist 
unerlXl31ich, die vorangegangene Bodenbewirt- 
sehaftung zu kennen, welche Dfingelnittel in den 
mindestens ffinf vorangegangenen Jahre n ver- 
wendet worden waren. Die Riehtung tier Parzellen 
im Versuchsfeld muB senkrecht zur Richtung der 
Pflugfurche sein. Jede Sorte wird 5 mal wieder- 
holt; die Standardsorte wird auf der ersten, der 
letzten und jeder vierten Parzelle ges&t. Man muf3 
darauf achten, dab das tooo Korngewicht ffir 
jede Sorte stets das gleiche ffir die Oberfl~chen- 
einheit ist. 

Die Ausdehnung jeder Parzelle betr~gt 5 ~ bis 
6o qm oder 8o qm, die Breite 2--3 m, die L~nge 
25--42 m; die Trennstreifen jeder Parzelle mfissen 
eine Breite yon 5 ~ cm erreichen. 

Der Vortragende gibt ferner die Bedingungen 
an, unter welchen die Aussaat, die Zueht und die 
Ernte  vorgenommen werden. 

Zttrn Fortb~ld*angskr f l ir  S a a l z t t c h t -  
beam{e ,  der, wie im Heft  IV ds. Js. bekanntgegebeI1 
worden ist, in der Zeit vom 2. bis 4. Juli  im Kaiser- 
Wilhelm-Institut .fi~r Zi~chtungsforschung in 2Vf Cinche- 
berg (Mark) stattfindet, werden nachstehend die 
geplanten Vortr~ge and Demonstrationen bekannt- 
gegeben : 

2. J u l i :  
Abfahrt  Bahnhof FriedrichstraBe I3,12 Uhr, 

Ankunf t  Dahmsdorf/Mfincheberg (Strecke Berlin- 
Kiistrin) 14,4o Uhr. 

15,15 Uhr:  Tee im Instituts-Kasino. 
I6 Uhr:  , ,Bedeutung der Backf~higkeit bet 

Weizen and Methoden zur Feststellung." M.P .  
NXUlVIANN, Berlin. - -  , ,Fragen der Feldversuchs- 
technik and tier Auswertung." M. PLAUT, Quedlin- 
bnrg. - -  ,,Variationsstatistische ~vVeizenversuche: 
Weitere Ergebnisse aus dem st~tndigen Variations- 
versuch mit  Strube's Dickkopf-Winterweizen." 
}{. BONNE, Schtanstedt. 

19 Uhr:  Abendessen im Instituts-Kasino. 

3. J u l i :  
7 Uhr: Kaffee im Instituts-Kasino. 
8 Uhr:  , ,Bedeutung und Anbau der Sojabohne." 

LENEMfJLLER, Mannheim. - -  ,,Praktische Er- 
fahrungen bet der Maiszfichtung." LIEBER, Ra- 
statt. - -  ,,Peronospora-Immunit&tszfichtung bet 
Reben mit  Demonstrationen." HUSFELD. - -  ,,Obst- 
zfichtungsversuche nebst Demonstrationen." 
RUDLOFF. - -  , ,Beerenobstztichtungsversuche nebst 
Demonstrationen." GRUBER. 

12 UJnr: Mittagessen im Instituts-Kasino, 
I 4 U h r :  , ,Luzernezfichtung/ '  RIEBESEL, Salz- 

miinde. - -  ,,Steinkleezfichtung nebst Demonstra- 
t ionen." UEER. - -  ,,Weitere Mittei!ungen fiber 
Topinamburzfichtung." v~ WETTSTEIN. 

16 Uhr:  Tee im Instituts-Kasino. 
16,3o Uhr:  , ,Bericht fiber eine Reise durch die 

I te imaf  der I{artoffel." ScHIC~. , ,Demonstration 
yon Oerstenversuchen." I{UCKUCK. 

I9 Uhr:  Abendessen im Instituts-Kasino. 
4. J u l i :  

7 Uhr:  Kaffee im Insfituts-Kasino. 
8 Uhr:  ,,Ztichtung yon Weizen auf Rostwider- 

standsf&higkeit." STRAIB, B r a u n s c h w e i g . -  ,,De- 
monstration yon experimentell ausgel6sten Muta- 
fionen bet Antirrhinum ma/us." STUBBE. - -  ,,De- 
monstration des "Weizenzuchtgartens." B A O R . -  
, ,Demonstration von Sehweinekreuzungen." OS- 
SENT. 

12 Uhr:  Mittagessen im Instituts-Kasino. 
Abfahrt  14,23 Uhr Bhf. Dahmsdorf/Miinche- 

berg in Richtung Berlin oder 14,4o Uhr Richtung 
Kfistrin. 

Der Fortbildungskursus, der selbstkostenfrei ist, 
ist in erster Linie ftir Saatzuchtbeamte der in der 
wirtschaftlichen Hauptabteilung der Gesellschaft 
zur F6rderung deutscher Pflanzenzucht vereinig- 
ten Saatzuchtbetriebe bestimmt. Beabsichtigen 
jedoch ;andere Interessenten an diesem Fort-  
bildungsktrrsus teilzunehmen, so haben sie eine 
Kursusteilnehmergebfihr yon 5 ~ RM. ausschlieB- 
des Entgeltes ftir Wohngelegenheit and Ver- 
pflegung zu zahlen. Biursusteilnehmer, die yon 
den wirtschaftlichen Mitgliedern der Gesellschaft znr 
F6rderung deutscher Pflanzenzucht entsandt wer- 
den, haben als Entgel t  ffir Verpflegung und Wohn- 
gelegenheit der Institutskasse mit  dem Vermerk 
,,Fortbildungskursus far Saatzuchtbeamte" 16 IRM. 
vorher einzuzahlen, Anmeldungen zu dem Kursus 
sind bis zmn 27. ds. Mrs. an die wissenschaftliche 
Hauptabtei lung der Gesellschaft zur FOrderung 
deutseher Pflanzenzueht, Berlin W 35, Lfitzow- 
straBe lO9 zu richten. Sp~tere Anmeldungen k6nnen 
nicht mehr berficksichtigt werden. Nnderungen im 
Programm sind vorbehalten. Besondere Einla- 
dungen zum Fortbildungskursus erfolgen nieht. 
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